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Mit F. K o e r n i c k e  wird heute meist angenommen, dal~ unsere 
Kulturgersten yon Hordeum s2ontaneum C. Koch abstammen, einer 
zweizeiligen Wildgerste, die im Gebiete yon Persien bis Nordafrika zu 
Hause ist. AuBer durch viele andere Eigenschaften, die hier nicht 
interessieren, unterscheidet sie sich yon unserer Saatgerste durch eine 
grol~e Briichigkeit tier Spindel, die es fast unmSglich macht, eine voll- 
stt~ndige reife Ahre zu erhalten, da die jeweils reifen ~_hrchen mit ihrem 
Spindelgliede sich ablSsen und zu Boden fallen. (Dieselbe Briichigkeit 
zeigen iibrigens auch Hordeum bulbosum, Hordeum maritimum, Hordeum 
murinum, Hordeum jubatum, ferner die Wildformen des Hafers: Avena 
/atua, des ~oggens: Secale montanum, des Weizens: Triticum dicocco- 
ides sowie viele andere Gramineen.) Eine geringe Brtichigkeit finden 
wir auch bei einzelnen unserer Kulturgersten; so ft~gen K o e r n i c k e  und  
W e r n e r  in ihrem H a n d b u c h  des G e t r e i d e b a u e s  bei einer grol~en 
Anzahl Sorten hinzu ,Spindel zerbrechlich". Soweit ich diese Sorten 
in Kultur habe, konnte ich feststellen, dab es sich dabei nur um ein 
gelegentliches Brechen der obersten Spindelglieder handelt, sonst wfirden 
die Sorten fiir Kulturzwecke auch v611ig unbrauchbar sein. Bei Kreu -  
z u n g e n  unter Kulturgersten tritt dagegen manchmal eine Briichigkeit 
auf, die im Grade mit der yon Hord. spontaneum vergleichbar ist. 

Die ersten Angaben dariiber in der Literatur finden wir gleich 
bei den ersten Versuchen mit ktinstlicher Kreuzung. So beschreibt 
W i t t m a c k  ~) unter den Kreuzungen B e s t e h o r n s  eine (Hordeum hexa- 

1) Wit tmack~ Bet d. Deutsch. bot. Gesellsch. 1886, Bd. 4~ S. 439. 
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stichum trifureatum 9 X Hord. bulbosum ~) 9 X Hord. bulbosum 
~ls mit brtichiger Spindel, ebenso wie ttord, bulbosum. Da es mir sehr 
auffallend war, dab unter den dort beschriebenen 14 Kreuzungen mit 
Hord. bulbosum nur e ine  die Eigenschaft zeigen sollte, habe ich mir 
die im Museum der landw. Hochschule zu Berlin befindlichen Kreuzungen 
angesehen und bin zu der (~berzeugung gelangt, dab es sich hier wie 
bei den meisten Kreuzungen B e s t e h o r n s  nicht um Kreuzungen handelt. 
Die fragliehe Ahre unterscheidet sich in nichts yon einer sechszeiligen 
Kapuzengerste (der anderen Elternpflanze), als Kreuzungsprodukt mit 
ttord, bulbosum miiBte sie z. B. zweizeilig sein. Wir kOnnen uns daher 
wohl in bezug auf diese Kreuzung dem Urteil R i m paus  1) und R t imkers  2) 
anschliel~en, die den Kreuzungen B e s t e h 0 r n s sehr skeptiseh gegentiber- 
stehen. Im tibrigen ist es meines Wissens noch niemand sonst ge- 
lungen, H. sativum mit H. bulbosum zu kreuzen. 

Die n~tehste Angabe bezieht sich attf die klassischen Kreuzungen 
Rimpaus3).  L i e b s c h e r  ~) teiIt mit, da~ bei einer Kreuzung R impaus :  
Hordeum Steudelii 9 X If. tetrastichum trifureatum J (2zeilige be- 
spelzte schwarze Grannengerste X 4zeilige nackte weiBe Kapuzengerste) 
eine grol3e Briichigkeit auftrat. Da man in damaliger Zeit Dominanz 
fiir ein Kriterium der phylogenetisch ~ltereu Form hielt, so schliel~t er 
daraus, dab die Stammform der Saatgerste brtichig war. 

Von neueren Arbeiten ist B l a r i n g h e m  5) zu erwghnen, bei dem 
eine Kreuzung yon H. distichum nutans a X tt. distichum nudum 
brtichig war. Er  vergleicht dies Neuauftreten einer primitiven Eigen- 
schaft mit dem Auftreten yon rot bltihenden Pflanzen bei Kreuzungen 
yon B a t e s o n  6) mit Lathyrus odoratus. Die beiden Elternpflanzen 
waren weiB; die sizilianisehe Stammpflanze zeigt dasselbe Rot wie die 
Kreuzung. 

Etwas genauer geht schliel~lich B i f f en  7) auf die in Frage kommende 
Eigenschaft ein. Er  erh~lt Brtichigkeit bei Kreuzungen yon tt. sponta- 

1) Rimpau ,  Kreuzungsprodukte der landw. Kulturpfl. 1891, S. 21. 
2) Riimker,  Getreideziiohtung 1889, S. 168. 
8) Rimpau,  Loc. cir. 
*) L iebscher ,  Jenaische Zeitschr. f. Naturwissensehaft 1889, zitiert nach Bot. 

Zentralbl. XL, 1889, S. 232--234. 
5) Bla r inghem,  Compt. rend. 1908, Vol. 1, S. 1295. 
6) W. Bateson and R. C. P u n n e t t ,  Reports of the evolution committee of the 

royal society London 1905, 1906, 1908. 
7) R. H. Biffen,  Journ. of agric, science 1907, Vol. II,  Part. 2, p. 204. 
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neum mit H. hexastichofurcatum und mit H. eurylepis (eiuer 6zeiligeu 
dichten Grannengerste). Ferner trat Brtichio'keit auf in eiuer Kreuzung 
zweier Kulturgersten: H. nutans X H. himalayense (2zeilige bespelzte 
weil~e Gerste X 4zeilige nackte violette Gerste). Die Briichigkeit in F~ 
war ann~hernd so grol~ wie bei H. sponta~e~m. In F.~ trat sie wieder 
auf bei einzelnen Exemplaren, es gelang aber nicht, sie zu klassifiziereu. 
(Ich komme weiter unten noeh auf diese Versuehe zuriick.) 

Eigene Kreuzungsversuche. 
Unter meinen Kreuzungen ist die Brtwhigkeit verschiedentlich auf- 

getreten und ich habe sie daher auf ihre Erbeinheiten untersucht. 
Die Kreuzungen, die Brtichigkeit zeigen, sind folgende: 

1. 4zeilige Grannengerste aus Amble Sognefjord (stammt yon 
Herru Prof. Baur) X 4zeilige Kapuzengerste aus Nepal. Stamm- 
buchnummer H(9 X 90), 4 Kreuzungen 1919. 

9. Reziproke Kreuzung zu 1. Stammbuchnummer H @0 X 9), 
4 Kreuzungen 1912. 

3. 4zeilige Grannengerste aus Sam~ria X 9zeilige Kapuzengerste 
(stammt yon Geh. Rat Wi t tmack)  Stammbuchnummer 
tt (11 X 99), 9 Kreuzungen 1912. 

4. 6zei|ige japanische Grannengerste Santoku (Geh. Bat 
Wi t tmack)  X ~zeilige Chev~lliergerste (Haage u. Schmidt) 
Stammbuchnummer H (37 X 6), 9 Kreuzungen 1919; 2 t(reu- 
zungen 1913. 

5. 6 zeilige japanische Gr~nnengerste Santoku (Geh. Rut 
Wit tmack)  X ~zeilige Chev~lliergerste ,,Hofbr~u" (H~age u. 
Schmidt) Stammbuchnummer It (38 X 4), 1 Kreuzung 1912; 
13 Kreuzungen 1913. 

6. 6 zeilige japanische Grannengerste Sekitori (Geh. Rat 
Wi t tmack)  X 2zeilige Kapuzengerste Stammbuchnummer 
H (34 X 97), 1 Kreuzung 1913. 

Das sind 99 Kreuzungen, yon denen 13 in F2 vorliegen. Brttchig- 
keit trat j e d e s m a l  bei den erw~ihnten Kombinationen ein. Der Grad 
der Brtichigkeit ist nicht bei allen Kreuzungen gleich groB, bei der 
3. Kreuzung H (11 X 29) ist er ungef~hr so groB wie bei Hord. s ponta- 
neum, bei den iibrigen etwas geringer. 

Ich komme nun zu den einzelnen Kreuzungen und gebe die Werte 
ftir die Brtichigkeit in Form einer Tabelle. Diese ist wohl ohne weitere 
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Erkl~rung verstandlich. Nur zu Reihe VIII ist zu bemerken, daft der 
theoretisehe Fehler mit Itilfe der Tabelle yon J o h a n n s e n ,  Elemente 
der exakten Erbliehkeitslehre, 2. Auflage, S. 519, bereehnet ist. 

T a b e l l e  1. 

I II 

Kreuzungs- Saat- 
nummer 

nummer F~ 

H 9 X 2 O  

Summe 

H 2 O X 9  

Summe 

H l l X 2 9  

Summe 

t I37  X 6 

H 3 S X 4  

I l I I  

Anzahl 
Pflan- 

z~n 

in F~ 

IV V 

Brfi- Nieht- 
chige brfichi- 
Pflan- gePflan- 

zen zen in 
in F~ F 2 

VI 

Ver- 
hgltnis 

Br 

VII 

Berechnet 

auf 9 : 7 

VIII 

Theor. 

Fehler 

011 98 54 
01~ 76 41 
01 s 149 82 
01~ 126 72 

011--014 449 249 

021 157 86 
02~ 42 26 
02~ 57 32 
026 67 35 

021--028 323 179 

061 71 39 
06~ 76 44 

061--062 147 83 

071 136 73 
072 87 47 

071--072 223 120 

08 I 78 43 

44 
35 
67 
54 

200 

71 
16 
25 
32 

144 

32 
32 
64 

63 
40 

103 

35 

1,23 
1,17 
1,22 
1,33 
1,25 

1,21 
1,62 
1,28 
1:09 
1,24 

1,22 
1:37 
1,30 

1,16 
1,17 
1,17 

1:23 

8:85 : 7:15 ± 0:392 

8,86 : 7,14 ::k 0:355 

9,03 : 6,97 ± 0,655 

8,62 : 7,38 ± 0,532 

8,84 : 7:16 -i- 0,858 

IX 

Be- 

obacht. 
Fehler 

4" 0,15 

± 0,14 

± 0,03 

4- 0,38 

± 0,16 

Da nach Reihe VIII und IX der beobachtete Fehler bedeutend 
kleiner als der theoretische ist, kOnnen wir wohl die Annahme, dal~ wir 
es hier mit den1 Zahlenverh/iltnis 9 : 7 zu tun haben, far begrtindet an- 
sehen. Was besagt nun dieses Verh~Itnis? DaB wir ~ Faktoren fiir 
Brtichigkeit haben, yon denen jedes der Eltern eins homozygotisch ent- 
hiilt, die aber beide, wenn auch nur heterozygotisch, vorhanden sein 
miissen, damit die Briichigkeit zutage tritt. Nehmen wir also an, der 
eine Elter habe die Formel BBrr, der audere bbRR, so wird FI mit 
BbRr brachig sein. Die Briichigkeit in F~ und F3 geht dann aus 
folgender Tabelle hervor. 
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Gameten- 
kombi- 

nationen 
i 

Bp 

tg  

bz, 

BR 
BBRR 

0 
F d */.'0 

BBRr 
0 

Ed B.'I 

BbRR 
Q 

Fs 3..~ 

BbRr 
Q 

F8 9.'7 

Tabe l l e  2. 

Br 

BBRr 
0 

&j..~ 

BBrr 

iw3 0.'I 

BbRr 
0 

iwd 8.'7 

Bbrr 

FB 0.'I 

b.~ 

BbRR 
0 

Fj 3..< 

BbRr 
0 

Fj s..z 

bbRR 

Pa o..I 

3bRr 

Fd 0.'I 

br 

BbRr 
0 

Bb pP 

iw3 o..I 

bbRz, 

F3 0,'~/ 

~b~r  

Die mit einem Kreis versehenen Vierecke stellen die brtichigen, die 
ohne Kreis die nicht brtichigen Kombinationen dar. Von den briichigen ist 
e i n e  Kombination konstant briichig, die anderen spalten selbstbestiiubt im 
Verh~ltnis briichig: nichtbriichig 3 : 1; 9 : 7; die nichtbrtichigen dagegen 
bleiben, obwohl zum Teil heterozygotisch, konstant nichtbriichig; ihre 
Formel (ebenso wie die der briichigen, die im Verhi~ltnis 3 : i spalten) 
kann man am einfachsten durch Rtickkreuzung mit beiden Eltern er- 
halten. (Diese Bestimmungen sollen in den niichsten Jahren gemacht 
werden.) Aus Grt~nden, auf die ich vorl~ufig nicht n~her eingehen 
m6chte, erscheint es mir wahrscheinlich, da6 bei einigen Sorten einer 
der beiden Faktoren noch mit einem dritten Faktor fi~r Briichigkeit ge- 
koppelt ist. Stellen wir nun die untersuchten Varieti~ten nach ihren 
Briichigkeitsformeln zusammen und ftigen noch einige Sorten aus Kreu- 
zungen hinzu, die nicht briichig waren (wo also beide Eltern dieselbe 
Formel hatten), so erhalten wir: 
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Formel BBrr die 6zeiligeu japanischen Gersten, 
4zeilige Gerste aus Samaria, 
4zeilige Gerste aus Norwegen, 

bbRR die Chevalliergersten, 
die 9- und 4zeiligen Kapuzengersten, 
4zeilige schwarze Gerste aus Algier, 
4zeilige Gerste ans der Mandschurei. 

Hordeum spontaneum werdeu wit die Formel BBRR zuschreiben 
und uns vorstellen, daft die beiden Reihen durch Verlustmutation des 
einen oder anderen Faktors aus I-lord. spontaneum hervorgegan~'en sind. 

Eine Best~tigung unserer Annahme finden wir in den Angaben 
yon B i f f en  loc. cit. Dieser erh~tlt Briichigkeit bei seinen Kreuzungen 
yon Hord. s2ontaneum mit tt. hexastichofurcatum und mit H. eurylepis. 
F~ wurde in einem friihen Stadium der Reife geerntet, um das Aus- 
fallen der Ahrchen und damit Verseuchung des Bodens zu verhindern. 
Daher konnten einige Pflanzen nicht mit Sicherheit klassifiziert werden 
und wurden ganz fortgelassen. Bei der ersten erw~hnten Kreuzung 
erhielt er die Zahlen Br: Nbr ~ 56 : 16; bei der zweiten 99 : 6. 

Nehmen wir wieder an, I4. spontaneum habe die Formel BBRR, 
so miissen die beiden erw~hnten Kultnrgersten die Formeln BBrr oder 
bbRR haben. Aus Analogierticksichten mit meinen Kreuzungen nehme 
ich an, Hord. hexastichofurcatum babe in bezug auf Briichigkeit die 
Formel bbRR; H. eurylepis BBrr. Dann erhalten wir in F1 BbRR 
resp. BBRr, also brtichig in F2 ftlr H. hexastichofurcatum BBRR 
~- 9 BbRR -1 u bbRR, fiir H. eurylepis BBRR ~- ~ BBRr ~- BBrr, also 
beidemal brtichig : nichtbrtichig im Verh~ltnis 3 : 1. 

B i f f e n  findet 5 6 : 1 6  und 9 9 : 6 ,  also 3 ,1 :0 ,9  und 3,14:0,86; 
das gibt einen theoretischen Fehler yon _~ 0,1 und • 0,33, w~ihrend 
der wirkliche Fehler nur _~ 0,10 und ~ 0,14 betr~igt. Diese Zahlen 
darf man allerdings nur unter der Voraussetzung gebrauchen, dal~ 
briichige und nichtbriichige Pflanzeu gleich schnell reifen und dab bei 
nnreif geernteten Pflanzen die Briichigkeit sich beim Nachreifen zeigt. 
Uber ersteres kann ich keine Angaben machen, letzteres ist sicher der 
Fall, denn die bTachztigler, die an fast jeder Pflanze auftreten und im 
unreifen Zustande mitgeerntet wurden, zeigen dieselbe Briichigkeit wie 
die anderen Ahren derselben Pflanze. 

Was ferner die obeu erw~hnte Kreuzung B i f f ens  mit Kultur- 
gersten unter sich (Hord. nutans X Hord. himalayense) anbelangt, so sind 
keiue Zahlen augegeben. Merkwiirdig ist allerdings, daft, wenn es yon 
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F1 heil~t ,,being almost as brittle in the rachis as H. spontaneum", 
Verf. dann yon F2 sagen kann: ,,Its descendants (nSmlich F2) ,,were 
in ~ few cases slightly brittle, but it has proved impossible, to sort 
them satisfactorily". 

Was die oben erw~hnte Kreuzung yon L i e b s c h e r  betrifft, so 
gibt T s c h e r m a k  1) (die Originalarbeit yon L i e b s c h e r  war mir leider 
unzug~nglich) an, L. habe in F2 grol3e Briichigkeit im Verh~ltnis 54 : 11 
gefunden. Woran der Unterschied zwischen seinem und meinem Zahlen- 
verh~ltnis liegt, ist schwer zu sagen, vergessen darf man jedenfalls 
nicht, dal3 L i e b s c h e r s  Versuche aus dem Jahre 1889 stammen, wo 
man sich haupts~chlich ftir das Auftreten yon Typen interessierte und die 
Zahlenverh~ltnisse vernachl~ssigte. 

Im Zusammenhange hiermit ist es vielleicht nicht ohne Interess% 
darauf hinzuweisen, da~l N i l s s o n - E h l e  2) beim Hafer gelegentlich Auf- 
treten yon Briichigkeit feststellen konnte. Doch liegt bier tier Fall 
offenbar ganz anders. Beim tIafer handelt es sich um 5 ' [u ta t ionen  in 
reinen Linien, hervorgerufen dutch das spontane Fortfal!en eines Hem- 
mungsfaktors. Die Briichigkeit des Hafers ist aul~erdem korrelativ ver- 
bunden mit mehreren anderen Wildhafercharakteren, wie stark ent- 
wickelter geknieter Granne, Behaarung der Spindel und Auftreten 
eines Callusrings an der Abl(isungsstelle. Mit nichtbrtichigen Pflanzen 
gekreuzt, erhielt N i l s s o n - E h l e  in F2 eine Aufspaltung im Ver- 
hiiltnis 1 : 2 : 1. 

Anatomische Untersuchung. 

Bisher haben wir die beiden Faktorea B und R als vollkommen 
gleichwertig behandelt. Daft sie dies nicht sind, dal~ sie vielmehr 
ganz verschiedene Funktionen beim Brechen anstiben, geht am besten 
aus der Ungleichwerfigkeit tier Kombinationen BBrr resp. bbRR nnd 
BbRr hervor, yon denen die beiden ersten nicht briichig, die dritte 
brtichig ist. Es fragt sich, ob es m(iglich ist, anf anatomischem Wege 
etwas i;lber die Faktoren zu erfahren. 

Bekanntlich ist die Gersten~hre aus einer Reihe yon Spindel- 
gliedern zusammengesetzt, an deren oberen Enden sich die J~hrchen 

~) E. Tschermak,  Uber die Ziiehtung neuer Getreiderassen mittels kiinstlieher 
Kreuzung (Zeitschr. f. landw. Versuchswesen in 0sterreich 1901, p. 19). 

3) Ni l s son-Ehle ,  ~ber F~ille spontanen Wegfallens eines Hemmungsfaktors 
beim Haler (Zeitschr. ind. Abst.- u. ¥ererbungslehre V, Heft 1, 1911). 
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mit 1 his 3 fertilen BliRchen befinden. Siehe schematische Fig. 1, 1--3. 
Ist die Spindel briichig, so fallen bei der Reife die einzelnen Spindel- 
glieder auseinander. Die Trennungslinie ist Fig. 1, l a. Es liegt 
nun nahe, ein Abl0sungsgewebe an dieser Stelle zu vermuten, alas 
bei der Kulturgerste nicht ansgebildet wird. P r o s k o w e t z l ) ,  dem die 
Bri'tchigkeit yon H. spontaneum auffiel, hat die Spindel yon S c h i n d l e r  
untersuchen lassen, der sich folgendermaf~en ~tul~ert: ,,Ein ,,Abl(isungs- 
gewebe" ist an tier Trennungsstelle n i c h t  vorhanden. Die Trennung 
vollzieht sieh (lurch einen t~iI3. Hingegen ist an der I n n e n s e i t e  der 
Basis eines jeden Ahrchens ein scharf umschriebenes, aus @nnwandigen 
Parenchymzellen bestehendes Oewebe vorhanden, welches die AblOsung 
der Frucht von dem Spindelgliede erleichtert". 
Dieses keilfOrmig in das Innere hereinragende 
Gewebe Fig. 1, lb  besteht nach meinen 
Untersuchungen bei Hord. spontaneum im 
Gegensatze zu der Angabe S e h i n d l e r s  aus 
parenehymatischen Zellen mit s eh r  s t a r k e n  
V e r d i c k u n g s s c h i c h t e n ,  die manchmal 
sogar die Zellen ganz ausf[filen; es findet 
sich aber auch bei a l len  anderen Oersten, 
manchmal ganz unverdickt, mancimlal ganz 
verdickt vor. Es mit der Br[lchigkeit in 
Zusammenhang zu bringen, scheint mir 
ausgeschlossen, da die verschiedene Aus- 
bildung sieh wahllos tiber die briiehigen 
und nichtbrtichigen Exemplare in F2 
verteilt. 

F~. L 
Schematische Darstellung der 
Spindel 1. voa der Seite ge- 
sehen, 2. yon vorne gesehen, 
3. ein Spindelglied mit _~hrchen. 

Dagegen findet man eine grol~e Gesetzm~igkeit in dem Winkel 
an der Aul]enseite der Basis der Spindelglieder Fig. 1, la .  Bei Hord. 
spontaneum, F1 und allen bri~ehigen Exemplaren in F-2 ist er klein, bei 
den Elternpflanzen und nichtbriichigen Exemplaren in F2 dagegen grolL 
Siehe Fig. 2. Um die Winkel vergleichen zu k(innen, habe ich sie 
folgendermai~en gemessen. Von dem h(ichsten Punkt A des Winkels 
wird eine Tangente an das obere Spindelglied gelegt. Von demselben 
Punkt aus wird ein Kreis mit dem Radius 1 cm besehrieben, der das 
untere Spindelglied in D trifft. Dieser Punkt mit A verbunden, gibt 
den anderen Sehenkel des Winkels. Da die gezeichneten Spindelstiicke 

1) E. v. P roskowetz ,  Landw. Jahrb, S. 677, 1898. 
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Fig. 2. 
H. spontaneum. 

.,J 

v 

Winkd der Spindelglieder bei P, FI~ F~ und 
VergrSSerung 37fach; verkleinert 
auf die Hiilfte.. 

Fig. 3. Briichige unreife Pflanze aus F~ (063 11,6) 
7. Knoten yon oben. VergrSl~erung a) 640lath, 

b) 37fach; verkleinert auf die tIiilfte. 

yon genau entsprechenden 
Stellen an den verschie- 
denen Ahren stammen, 
und da sie alle unter 
derselben Vergr~l~erung 
(37 fach) mit dem Zeichen- 
apparat gezeichnet sind, 
so erh~lt man ein ver- 
gleichbares Winkelmate- 
rial. Jede andere einheit- 
lich durchgeft~hrte MeB- 
methode filhrt zwar zu 
anderen Absolutwerten 
des Winkels, 5ndert aber 
offenbar nichts an dem 
Resultat. Auf dieseWeise 
gemessen, linden wir bei 
Hord. s pontaneum einen 
Winkel yon etwa 15 °, bei 
t t  11 und H 29, den 

Elternpflanzen der oben er- 
w/ihnten Kreuzung h~r. 3, 110 o 
resp. 95°; bei FI  40°; bei 
den brtichigen F2 - Pflanzen 
10--45 o; bei den nichtbriichigen 
60o--120 o . 

Fig. 3 bis 5 zeigen mit 
st~irkerer VergrSfierung den 
Winkel aa ganz unreifen Pflan- 
zen (die ansgereiften A_hren 
yon 3 und 4 erwiesen sich als 
briichig). ~[an wird wohl nicht 
fehl gehen, wenn man annimmt, 
dal3 die Pflanzeu mit kleinstem 
Winkel (der dem yon Hord. 
s~ontaneum gleich ist) die ho- 
mozygotisch brtichige Formel 
BBRR haben, da6 die mit dem 
grSl~ten Winkel bbrr homo- 
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zygotisch nichtbriichig ~ L------ 

liegenden Winkel ent, 

goten und Homoz3goten 

Fakt°r (nati~r]ich unter ~ ~ ~ i ~ " - , , x ~  ' 
Beriicksichtigung der 

bilitS~t). Bemerkenswert 
ist der haarseharfe Rig, 
der ohne Bert~eksiehti- 
gung der Zellw~tnde die i 
Spindelglieder vonein- . a  

ander trennt. Zwingt Fig. 4. Sehr briichige unreife Pflanze aus F 2 (062 12,4) 
man H 11 und tt 29 zu 7. Knoten yon oben. VergrSl~erung a) 640fach, b) 37- 
brechen, so geschieht 
dies gewOhnlich auf den 
in Fig. 2 angegebenen 
Linien, die sehr zackig sind, 
allerdings auch quer durch die 
Zellen gehen. Einen Unterschied 
in der Form oder dem chemischen 
Verhalten der Zellen konnte ich mit 
Sicherheit bisher nicht feststellen. 
Vie]leicht gibt eine entwicklungs- 
geschichtliche Untersuchung dargber 
AufschlulL 

t)ber die Faktoren selbst, d.h. 
die inneren Ursachen des Brechens, 
haben wir somit bis jetzt nichts 
erfahreu, wir sehen nur, dal~ 
sie sich darin /~ul~ern, dab sie 
eine Stellung der Spindelglieder 
zueinander schaffen, die bei der 
geringsten Lastkriimmung (hervor- 
gerufen durch das Reifen des Korns 
oder den Wind) zum Abbrechen 
fiihren 1null 

fach; verkleinert auf die tI~tlfte. 

M 

Fig. 5. •ichtbriichige unreife Pflanze 
aus F 2 (062 18,6) 6. Knoten yon obeu. 
VergrS]erung a) 640fach, b) 37fach; ver- 

kleinert auf die H~ilfte. 
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Im Anschlul~ daran mSchte ich noch fiber eine Faktorenkoppelung 
kurz berichten, die ieh bei einigen Sorten zwischen 4- resp. 6-Zeiligkeit 
und Zahnung der Seitennerven tier Deckspelze gefunden babe. (Unter 
Zghnen versteht man in der landwirtschaftlichen Literatur die kurzen 
Stachelhaare, die auf der Granne und manchmal auf den Nerven der 
Deckspelze sitzen). SJehe Fig. 1, 3 bei c. Da die Z~hnung ganz all- 
gemein als Sortenmerkmal in Verbindung mit dem Aussehen der Basal- 
borste als a, fl, 7, d (SvalSf) oder A, B, C, D (Atterberg) Form ver- 
wendet wird, ist die Sache vielleicht nicht nur yon wissenschaftlichem 
Interesse. 

Die Unterscheidung yon gezghnten und ungez~thnten Formen 
stammt yon N e e r g a r d  1) 1889, der behauptete, alle 2zeiligen Gersten 
seien ungezghnt, alle mehrzeiligen gezghnt. A t t e r b e r g  1) dagegen ffihrt 
gezghnte und ungezghnte, 2- und mehrzeilige Gersten in seiner Syste- 
matik an. Dagegen findet er, dab sgmt]iehe Kapuzengersten und inerme 
Formen (also weder Grannen noch Kapuzen tragend) gez~hnt sind. 
Nach B l a r i n g h e m  ~) schliel~lieh sind alle 4- oder 6zeiligen Gersten ge- 
zghnt, ebenso alle wilden Sorten, die er untersucht hat. 

Ich kann nun keine yon diesen Angaben ganz bestgtigen. 
Zwar sind die meisten 2zeiligen Sorten ungezghnt, die meisten 

4- und 6zeiligen gezghnt, doch habe ieh 3 2zeilige Soften mit Zghnen, 
2 4zeilige ohne Z~hne. Von meinen 5 Gabelgersten ist nur eine, eine 
4zeilige, gez~hnt, die anderen (1 4zeilige, 9 9zeilige) sind ungezghnt. 

Was schlie$1ieh die wilden Sorten anbe]angt, so sind zwar H. s~von- 
taneum und murinum gez~hnt, ungez~thnt dagegen H. maritimum und 
bulbosum. 

Bei einigen Soften dagegen scheint zwischen Mehrzeiligkeit und 
Z~thnung eine unbrechbare Korrelation zu bestehen. Siehe Tabelle 3 
auf S. 937. 

Das theoretische Verh~tltnis in F2 ist offenbar 9zeilig gez~hnt 
: 9zeilig ungez~hnt : 6zeilig gez~hnt = 9 : 1 : 1, die 4. Kombination, 
6zeilig ungez~hnt, wird nicht gebildet. Es mul~ also eine Abstol~ung 
zwischen den Faktoren ffir 9-Zeiligkeit und gez~hnt, ffir 6-Zeiligkeit 
und nichtgez~hnt stattfinden; d. h., wenn wir den Faktor ffir 2zeilig 
mit Z, ffir Z~hnung mit G bezeichnen, so werden die Gametenkombi- 
nationen ZG und zg nicht gebildet. Das Kriterium daf[lr ist, dal~ wir 

~) A t t e r b e r g ,  ffourn, f. Landwirtsch. 1899, Bd. 47, S. 4. 
~) B l a r i n g h e m ,  Loc. cir. 
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aus diesen Kreuzungen nie konstante zweizeilige geziihnte Individuen 
erhalten werden. 

Tabe l le  3. 

Stamm- 
buch- Saatnummer P~ X P2 Fx F 2 

hummer 

06 

07 
08 

H l l  X 29 = 4zeil.gez. X 2zeil.ungez. 

H 37 X 6 = 6 zeil. gez. X 2 zeil. ungez. 
H38 X 4 = /6zeil.gez. X 2zeil.ungez. 

2zeil. 
~eZ, 

desffl. 
desgl. 

2zeil. 
gez. 

63 
125 
4O 

2 zeil. 
ll~:Z. 

54 
14 

6 zeil. 
gOZ. 
40 
47 
22 

6 zeil. 
UB~e.Z. 

0 
0 
0 


