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Zum Schlul3 mul3 noch eines bemerkt werden. 
Die Bedeutung der Cytologie fiir die angewandte 
Genetik beruht, wie ich im Vorausgegangenen zu 
zeigen versucht babe, in erster Linie auf dem 
Vorkommen verschiedener Atypieen des Chro- 
mosomenformwechsels. 

Es hat nun - -  wenigstens heutzutage - -  ganz 
den Anschein, als ob diese Atypieen bei Pflanzen 
viel h~iufiger sind als bei Tieren, oder besser ge- 
sagt, h~iufiger verwertbare Konsequenzen haben. 
Wir kennen eine Unzahl yon polyploiden 
Pflanzenrassen, aber nur ganz wenige polyploide 
Tiere. 

Schon aus diesem Grund wird die praktische 
Anwendung der Cytologie vorl~iufig wohl haupt- 
s~ichlich auf die Pflanzenziichtung beschr~inkt 
bleiben. Aber auch aus einem anderen Grund; 
die Hauptobjekte der Tierzucht sind Wirbel- 
tiere: S~iugetiere, V6gel, Fische. Und die cyto- 

logische Untersuchung dieser Organismen stellt 
an das technische K6nnen und die Beobachtungs- 
gabe des Untersuehers sehr hohe Anforderungen 
und ist auf alle F~ille sehr zeitraubend. Es ist 
vielleicht voreilig, solchen Untersuchungen jeden 
praktischen Wert abzusprechen, aber man kann 
wohl soviel sagen, dab sie in den Routinebetrieb 
des rationellen Ziichters wohl schwerlich aufge- 
nommen werden diirften und zun~ichst dem 
,,reinen" Cytologen vorbehalten bleiben werden; 
etwaige praktische Ergebnisse werden dann, 
wie so oft, ihren Weg aus dem Laboratorium in 
die Praxis schon finden. Anders steht die Sache 
jedoch, falls die praktische Insektenz/ichtung 
einen Aufschwung erf~ihrt (ich denke dabei an 
die Ziichtung von Insekten im Dienste der 
Sch~idlingsbek~impfung) ; bier kann die Cytologie 
viel leichter und vielleicht auch mit mehr Aus- 
sicht der Praxis dienstbar gemacht werden. 

(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut ftir Ziichtungsforschung, Miincheberg.) 

Ober die MSglichkeiten der experimentel len Erzeugung neuer Pflanzen- 
rassen durch kiinstliche AuslSsung yon Mutationen. 

Von H. S tubbe .  

Die groBen Erfolge, welche die Pflanzenziich- 
tung in den letzten Jahrzehnten erzielt hat, 
linden ihre Grundlage in der Erkenntnis einer 
Gesetzm~iBikeit der Vererbung einzelner Merk- 
male. Die praktische Auswirkung dieser Ver- 
erbungsgesetze hat zu den Methoden der Trans- 
gressions- und der Kombinationsztichtung ge- 
ftihrt, die im Laufe der n~ichsten Jahrzehnte 
noch eine bedeutende Rolle spielen werden. Mit 
HiKe dieser beiden Ztichtungsmethoden besteht 
die M6glichkeit, neue Pflanzenrassen zu er- 
zeugen, welche wirtschaftlich gute Eigenschaf- 
ten, - -  also etwa Widerstandsf~ihigkeit gegen 
Krankheiten oder Ertragreichtum --,  die ur- 
spriinglich das Charakteristikum verschiedener 
Rassen und Arten waren, auf ein e m Individuum 
zu vereinen. Einer der ersten und bekanntesten 
Versuche, um auI dem Wege der Kombinations- 
zfichtung zu leistungsf/ihigeren Kulturpflanzen 
zu kommen, ist die Arbeit des schwedischen For- 
schers NILSSON-EI~LE, der die Winterfestigkeit 
schwedischen Landweizens mit dem hohen Ertrag 
des englischen Squarehead vereinigte. Es han- 
delt sich hier also um eine einfacheKombination 
yon zwei bereits vorhandenen Eigenschaften. 
Die M6glichkeiten aber, neue widerstandsfShige 
und ertragreiche Sorten zu z/ichten, sind mit 
diesen Methoden nicht ersch6pft. In den letzten 
Jahren haben n~imlich Untersuchungen ganz 

anderer Art eine weitere Perspektive fiir die Er- 
zeugung neuer Kulturpflanzen er6ffnet. 

Es ist allgemein bekannt, dab in jeder Spezies, 
die in grol3em MaBstab kultiviert wird, lain und 
wieder Individuen auftreten, die yon der Stature- 
form verschieden sind. Erweist sich diese Ab- 
weichung als erblich, und ist sie nicht durch 
Bastardspaltung entstanden, so sprechen wir von 
einer Mutation. Die Spontan-Mutationen, die 
also auf einer Anderung der Faktorenkonstitu- 
tion beruhen, haben in vielen F~llen wiehtiges 
Ausgangsmaterial in der Ziichtung geliefert. 
lJber den Ursprung dieser Spontan-Mntationen 
k6nnen nur Vermutungen geSuBert werden. 

Man weiB nun seit ziemlich langer Zeit, dab 
durch chemische und physikalische Reizung die 
Erbmasse in irgend einer Weise beeinfluBt 
werden kann. Als erste haben F. WOLFF 19o 9 
und E. SCI-IIEMANN 1912 Versuche fiber Muta- 
tionsausl6sung bei Bakterien, Algen und niederen 
Pilzen ausgeftihrt und festgestellt, dab die H6he 
der Mutationsrate durch bestimmte Chemikalien 
wesentlich erh6ht werden kann. Im Jahre 1919 
hat E. STEIN im Institut ftir Vererbungsfor- 
schung in Dahlem mit Radiumbestrahlungen am 
L6wenmaul Antirrhinum majus zum Zwecke der 
Mutationsaus16sung begonnen. Bei diesen Ar- 
beiten traten neben einer Anzahl yon Mutationen 
in erster Linie sogenannte Radio-Morphosen auf, 
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d. h. Ver~nderungen, die sich als eigentfimliche 
Gewebeentartungen erwiesen und deren morpho- 
logische Verschiedenheit v o n d e r  Stammsippe 
bei vegetativer Vermehrung Generationen hin- 
durch erhalten blieb, deren sexuelle Ubertragung 
bisher aber nicht gelang. 

In der letzten Zeit haben die Amerikaner be- 
sonders intensiv an der Frage der kfinstlichen 
Ausl6sung von Mutationen durch physikalische 
und chemische Methoden gearbeitet und dabei 
ganz bedeutende Ergebnisse erzielt. Die Unter- 
suchungen sind gr6Btenteils an theoretisch wich- 
tigen und genetisch gut bekannten Objekten 
durchgefiihrt worden und was ffir sie gilt, ist 
auch ffir Haustiere und Kulturpflanzen wahr- 
scheinlich. Die Methodik und die Ergebnisse 
der Arbeiten amerikanischer Forscher sind daher 
nicht nut ffir den wissenschaftlich arbeitenden 
Genetiker von gr6Btem Interesse, sondern sie 
verdienen auch bei dem praktischen Tier- und 
Pflanzenzfichter volle Beachtung. Es erscheint 
daher notwendig, in dieser Zeitschrift das Augen- 
merk der Zfichter auf diese neuen Unter- 
suchungen zu lenken und eine umfassende Dar- 
stellung der wichtigsten Arbeiten und Ergebnisse 
zu geben. 

Im Juli 1927 ver6ffentlichte MULLER-Texas 
seinen ersten Bericht fiber Ausl6sung yon Mu- 
tationen bei der Taufliege Drosophila melano- 
gaster durch den EinfluB von R6ntgenbestrah- 
lung. Drosophila ist wegen der sehr leichten 
Haltungsbedingungen, der fiberaus schnellen 
Vermehrung, der gfinstigen Chromosomenver- 
Mltnisse und anderer vererbungswissenschaftlich 
guter Eigenschaften das am besten analysierte 
Objekt der theoretischen Genetik. MULLER ging 
bei seinen Versuchen yon Tieren aus, deren Ab- 
stammung ihm genau bekannt war. In erster 
Linie wurde in diesen Experimenten die Wirkung 
der R6ntgenstrahlen auf alas Geschlechtschromo- 
sore geprfift. In den meisten Experimenten 
wurde nur eins der Elterntiere bestrahlt und un- 
mittelbar nach der Behandlung der Paarung 
unterworfen. Alle bestrahlten Tiere wurden mit 
derselben Strahlenqualit~t behandelt, n~mlich 
50000 Volt, 5 in Amp., I mm A1.-Filterung und 
I6 cm Focus Objektabstand. Die Dauer der 
Bestrahlung wurde variiert von 12--48 Minuten. 
MULLER benutzte hierbei Fliegen Init sehr grin- 
stigen Faktorenkombinationen, die ibm eine 
Erkennung yon Ver~nderungen sehr bald ge- 
statteten. 

Es zeigte sich nun bei der Prfifung der F2-Ge- 
neration, dab in den behandelten Kulturen die 
H6he der Mutationsrate auBerordentlich ge- 
stiegen war, w~hrend die gleichzeitig angesetzten 

Kontrollen extrem niedrige Mutationsziffern 
aufwiesen. Es war infolge der exakten Arbeits- 
methoden bei Drosophila auch leicht, nachzu- 
weisen, dab die neu aufgetretenen Mutationen 
stets in den Chromosomen lagen, die yon den 
bestrahlten Elterntieren stammten. MULLER 
benfitzte bei seinen Experimenten zur Feststel- 
lung der Mutationsrate rezessive Letalfaktoren. 
Diese Faktoren treten bei Drosophila besonders 
h~ufig auf und ihre Wirkung, n~mlich das Ab- 
sterben des Individuums auf irgendeinem Ent- 
wicklungsstadium, ist unbedingt eindeutig und 
entgeht nicht, wie viele Kleinmutationen der 
Feststellung. Die Mutationen, die MULLER bei 
seinen Untersuchungen land, manifestierten 
sich in ganz verschiedener Weise. Den weitaus 
gr6Bten Tell lieferten die letalen Faktoren, da- 
neben fander  einen zwar bedeutend geringeren, 
aber immer noch bemerkenswerten Anteil yon 
semiletalen Faktoren. MULLER versteht darunter 
Faktoren, welche die Lebensf~higkeit der Tiere 
etwa auf die H~lfte der normalen herabsetzen. 
Weitere Gruppen yon Mutanten bildeten jene, 
die nur eine leichte Reduktion der Lebensf~hig- 
keit bewirkten und solche, die Sterilit~t verur- 
sachten; schlieBlich trat aber auch eine bedeu- 
tende Anzahl v611ig lebensf~higer Mutanten auf. 

Es ist unbedingt bemerkenswert und eine bei 
allen Autoren, die derartige Experimente aus- 
fiihrten, wiederkehrende Erscheinung, dab etwa 
die H~lfte der sichtbaren Mutanten solche waren, 
die yon den Drosophilaforschern schon friiher 
als Spontanmutationen entdeckt und analysiert 
worden waren. So traten l~ngst bekannte Fak- 
toren wie weiBes Auge, Facettenauge, kleiner 
Flfigel, kleines Auge u.a.  auch als Folge der 
Bestrahlung auf. Durch Kreuzungen konnte 
die Identit~t der alten und neuen Faktoren ohne 
weiteres festgestellt werdem Ebenso wie die 
Spontanmutationen scheinen auch die indu- 
zierten Mutationen in allen Regionen der Chro- 
mosomen vorzukommen. Mutationen in den 
Autosomen lieBen sich durch die Experimente 
MULLERS nicht so schnell feststellen. In sp~teren 
Generationen fand MIJLLER jedoch eine ganze 
Anzahl solcher nicht geschlechtsgebundener Mu- 
tanteI1, under  zieht daraus den SchluB, dab das 
gesamte Chromatin durch die Bestrahlung in 
gleicher Weise beeinfluBt worden ist. Die Ergeb- 
nisse von zweien seiner Experimente faBte 
MULLER zahlenm~Big zusammen. Er land ill 
6016 Kontrollchromosomen 5 letale Faktoren, 
dagegen 59 letale Faktoren in 741 Chromo- 
somen, die unter den oben genannten Bedin- 
gungen 24 Minuten bestrahlt worden waren und 
143 letale Faktoren in I177 Chromosomen, die 
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die schwerste Bestrahlung von 48 Minuten er- 
halten hatten. In diesen Chromosomen war also 
die Mutationsrate etwa I5omal h6her als in den 
Kontrollen. Wie aus den Zahlen zu ersehen ist, 
verursachte eine Steigerung der Dosis auch eine 
gesteigerte Produktion yon Mutanten, doch 
bleibt die Frage often, ob der Effekt proportional 
der Dosierung oder eine andere Funktion yon 
ihr ist, Ein weiterer Versuch, welcher der Fest- 
stelhmg sichtbarer Mutationen diente, die schon 
in der Fi-Generation zu erkennen waren, ergab, 
dab yon 149o S6hnen, bei der Bestrahlungsdauer 
eines Elters yon 28 Minuten, 61 S6hne sictltbare 
Abnormit~iten aufwiesen, w~ihrend bei der 
schwersten Bestrahlung, die 48 Minuten dauerte, 
yon 115o S6hnen 86 sichtbare Ver~inderungen 
zeigten. Auch in diesem Versuch wieder ein An- 
steigen der Mutanten mit der St~irke der Dosis 
Auch bier wieder eine groBe Anzahl yon Mu- 
tanten, die mit frfiher bekannten identisch waren. 

Aus diesen wichtigen Ergebnissen zieht MULLER 
den Schlul?, dab auf Grund der Zahlen ffir re- 
zessive Letale und far sichtbare Mutanten etwa 
47 Prozent der Keimzellen eine Mutation in 
irgendeinem Tell des Chromatins enthalten. Zieht 
man aber noch die dominanten letalen Faktoren 
in Betracht,  deren Vorhandensein aus einer 
Verschiebung der Geschlechtsverh~iltnisse er- 
kannt wird, so ergibt sich, dab etwa 76,8 Prozent 
aller Keimzellen eine oder mehrere Mutationen 
der  oben beschriebenen Gruppen enthalten, eine 
Zahl, bei welcher nicht erkennbare Faktoren ffir 
Sterilitfit, fiir nur gering reduzierte Lebens- 
ffihigkeit usw. noch nicht berechnet worden sind. 

Diese grundlegenden Feststellungen wurden 
von WEI~STEI~ (Columbia Universit/it) gepriift 
und voll best/itigt gefunden. Auch er fand, dab 
mit steigender Bestrahlung eine Zunahme der 
Mutanten zu verzeichnen war, und dab ein Teil 
der Mutanten den bereits frfiher gefundenen 
identifiziert werden konnte. Ebenso wie MULLER 
stellte WEINSTEIN lediglich die Zahl der Muta- 
tionen im X-Chromosom fest, unde r  kam zu dem 
Resultat, dab yon 37 Fi-Weibchen bei st~irkster 
Bestrahlung (48 Minuten) 9 Weibchen und yon 
47 F~-Weibchen bei schw~icherer Bestrahlung 
(24 Minuten) lO Weibchen ein vedindertes X- 
Chromosom yon ihrem bestrahlten Vater ver- 
erbten. In den X-Chromosomen der gleichzeitig 
beobachteten 56 F~-Kontrollweibchen wurden 
keine Ver/inderungen entdeckt. Die insgesamt 
aufgetretenen 19 Mutationen ~iuBerten sich in 
einem dominanten Faktor, 4 rezessiven und 
14 letalen Faktoren. Von den nicht letalen Genen 
waren 3 rezessive Allele zu schon bekannten 
Faktoren. In der Nachkommenschaft der be- 

handelten Fliegen fand WEINSTEIN auch  eine 
grol3e Anzahl anderer Abnormit/iten. So traten 
6 Verlagerungen auf, in denen sich Gene des 
zweiten Chromosoms benahmen, als w~iren sie 
dem X-Chromosom angeheftet, d. h. sie wurden 
in geschlechtsgebundener Weise vererbt. WEIN- 
STEIN versuchte festzustellen, an welcher Stelle 
das 2. Chromosom gebrochen war, u n d e r  fand, 
das der Verkfipfungspunkt mit dem X-Chromo- 
som in den verschiedenen F~illen differiert. Eine 
weitere Abnormit/it bestand in einer genetisch 
bedingten Reduzierung des Austauschwertes, 
die in 8 Fiillen auftrat. Ein Teil dieser Faktoren 
verhinderte den Austausch v611ig, andere wieder 
nur in einem Teil des Chromosoms. Das Material, 
mit dem WEINSTEIN zun~ichst arbeitete, war zu 
gering, um zu einer exakten zahlenm~iBigen Er- 
fassung der H6he der Mutationsrate zu kommen. 
Eine Berechnung, die nur f/ir das X-Chromosom 
gilt und lediglich die sichtbaren und die letalen 
Faktoren umfal3t, zeigte, dab bei der st~irksten 
Bestrahlung sich das Verh~iltnis yon unbeein- 
flugten zu beeinflutlten Chromosomen etwa wie 
1:4 und in den sehw~cheren BestrahIungen wie 
I : 5 verh~itt. 

DiesebedeutendenResultate, fiber die~ULLER 
zum erstenmal auf dem 5- internationalen Kon- 
greg fiir Genetik im September 1927 in Berlin 
ausfiihrlicher berichtete, haben eine Reihe an- 
derer Forseher veranlagt, Spezialfragen der 
Mutationsausl6sung durch kurzwellige Strahlen 
zu prfifen. F. B. HANSON versuehte in seinen 
Experimenten,  die dutch die Wirkung von 
R6ntgenstrahlen bedingte relative H~iufigkeit 
von Rfiekmutationen bei Drosophila festzustel- 
len. Durch eine geeignete Ausgangskombination 
yon Faktoren konnten alle F~ille von Rfick- 
mutation bei den F1-M~innchen erkannt werden. 
Das Ergebnis der Untersuchung war, dab in den 
geprfiften Kulturen bei schwerer Bestrahlung 
der V~iter (96 Minuten) der Faktor  Bandauge 
unter 866 gepriiften Fi-M~innchen zweimal und 
bei leichter Bestrahlung (48 Minuten) unter 3796 
geprfiften F1-M~innehen ebenfalls zweimal zu 
normalem Auge konstant zurfickmutierte. Da- 
neben wurden acht F~ille einer inkonstanten 
Riickmutation des Faktors Beadex wing zu 
normalem Flfigel beobachtet. Die Gr613e des 
Prozentsatzes yon Riickmutationen erscheint 
gering, stellt aber die h6chste Rate yon Rfick- 
mutationen dar, die bisher bei Drosophila beob- 
achtet wurde. 

HANSON und HEYS stellten ferner Versuche an, 
fiber den Einflug yon Radiumstrahlen auf die 
Erzeugung yon Letalmutationen bei Drosophila. 
In diesen Experimenten prtiften sie gleichzeitig 
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die Wirkung der einzelnen Strahlenqualitfiten, 
die jedes Radiumpdiparat aussendet. Sie 
fanden, dab in dem ersten Experiment in dem 
a, ~ und y-Strahlen auf die Tiere einwirkten, die 
H6he der letalen Mutationen 8,2 % betrug, w~ih- 
rend im zweiten Experiment durch y-Strahlen 
allein 2,8% Letalfaktoren erzeugt wurden. Die- 
sen Unterschied in der Wirkung erkl~ren die 
Antoren durch ein Fehlen der a und/~-Strahlen 
im zweiten Experiment, die also aueh ffir die 
Erzeugung yon Mutationen yon Bedeutung zu 
sein scheinen oder durch eine geringere Gesamt- 
strahlenenergie derT-Strahlenim zweitenVersuch. 

Diesen theoretisch wichtigen Arbeiten zur 
Frage der Mutationsausl6sung schliegt sich noeh 
eine weitere yon PATTERSON an fiber die Wirkung 
yon R6ntgenstrahlen auf die Erzeugung von 
somatischen Mutationen bei der Taufliege. Er  
bestrahlte die F1-Eier und -Larven einer Kreu- 
zung zwischen rot~iugigen und weiNiugigen 
Fliegen. Das Insektenauge setzt sich aus einer 
groBen Anzahl kleiner Einheiten, den Ommati- 
dien zusammen. Jeder Wechsel der Farbe einer 
oder mehrerer Einheiten kann ohne weiteres 
erkannt werden und liefert in diesen Versuchen 
die Grundlage fiir die Erkennung somatischer 
Mutationen. Es zeigte sich, dab von 666 Weib- 
chert, die den bestrahlten Larven entschlfipft 
waren, und die auf Grund der angewandten 
Faktorenkombination heterozygot rot~iugig sein 
muBten, 34 Tiere verschieden groBe Zonen 
weiBer Ommatidien trugen, w~ihrend yon 8o 7 
rot~iugigen M~innchen 8 Tiere Zonen weiger 
Ommatidien erkennen liel3en. 1798 Kontroll- 
fliegen entsprachen in ihrer Augenfarbe den 
normalen Erwartungen. Diese Ergebnisse wer- 
den von PATTERSON ausfiihrlich diskutiert nnd 
zum Teil durch St6rungen bei der Zellteilung, 
die zum Verlust des Geschlechtschromosoms 
f/ihren, erkl~irt. Neben somatischen Mutationen 
traten bei bestrahlten Larven auch Gen-Muta- 
tionen in den Keimzellen ani. Von 29 Weibchen 
aus behandelten Larven waren 14 fertil. Sie 
lieferten 1861 Nachkommen, yon denen ffinf 
sichtbare Mutanten zeigten. Von 44 M~innchen 
aus behandelten Larven waren 23 fertil, die 
944 m~nnliche Nachkommen gaben, unter denen 
2o sichtbare Mutanten auftraten. In vier F~illen 
fand sich bei zwei oder mehr Fliegen dieselbe 
Mutation. Dies erkl~irt sich durch eine Beein- 
flussung der Gesehlechtszelle, bevor ihre Tei- 
lungen beendet waren. 

Die theoretischen Untersuchungen fiber kfinst- 
liehe Ansl6sung yon Mutationen durch R6ntgen- 
strahlen haben bei den Drosophilaforschern in 
relativ kurzer Zeit durch die Gunst des Objekts 

zu einer Fiille interessanter Ergebnisse geffihrt. 
Es liegt die Frage nahe, ob derartige Versuche 
auch mit Pflanzen angestellt worden sind, und 
es ist bei einer Bejahung dieser Frage yon vorn- 
herein Mar, dab solche Experimente noch nicht 
sehr grogen Umfang angenommen haben k6nnen, 
einmal, weil sie sp/iter begonnen wurden, und 
zum anderen, weil die Zoologen in der gleichen 
Zeit 2o- bis 3omal  so viel Generationen mit 
Drosophila heranziehen k6nnen, als Botaniker, 
die mit h6heren Pflanzen arbeiten. Die Ergeb- 
nisse botanischer Untersuchungen sind daher 
zum Teil recht vorl~iufig. Ausffihrliche gene- 
tische und cytologische Analysen ihrer Beob- 
achtungen haben die betreffenden Autoren noch 
nicht ver6ffentlicht. 

Als erster hat GOODSPEED, Kalifornien, Mu- 
tationen durch R6ntgenstrahlen ausgel6st und 
zwar an  Tabakpflanzen. Das Ausgangsmaterial 
GOODSPEEDS war sehr gering. Er  bestrahlte 
im Frfihjahr 1927 Nicotiana tabacum-Pflanzen 
yon der Variet~it purpurea im Knospenstadiuml 
Die rispenartige Verzweigung des Blfitenstandes 
weist beim Tabak zahlreiche B1/itenknospen 
jeden Alters auf. Es ist wahrscheinlich, dab der 
Einflug der R6ntgenstrahlen am st~irksten in 
den Knospen ist, deren Pollen- und Embryosack- 
Mutterzellen sich im Stadium der Reifungs- 
teilnng befinden. Die ganz verschiedenen Ent-  
wicklungsstadien der Knospen einer Rispe er- 
m6glichen so die Beeinflussung irgendeiner 
Knospe im empfindlichen Stadium. Die Ver- 
suchsbedingungen, mit denen GOODSPEED ar- 
beitete, betrugen 5oooo Volt, 2,8 m Amp. bei 
einem Foeus-Objekt-Abstand yon etwa 3o cm. 
Es wurden zun~ichst zwei aus reinen Linien 
stammende Pflanzen bestrahlt, die eine IO Mi- 
nuten, die andere 2o Minuten unter den oben- 
erwfihnten Bedingungen. Im Sommer desselben 
Jahres gelangten aus der Naehkommenschaft 
dieser Mutterpflanzen fiber IOOO Pflanzen zur 
Reife. Von ihnen zeigten fiber 2o% Ver/inde- 
rungen. In der Nachkommenschaft einer ein- 
zigen Kapsel waren von 168 Pflanzen 136 ver- 
schieden, und GOODSPEED hNt es ffir wahrschein- 
lich, d a b  die Zahl der Varianten bei genauer 
Prfifung fiber 5o% betragen wfirde. Die yon 
den Ausgangsindividuen abweichenden Pflanzen 
zeigen eine Ver~inderung eines oder zahlreicher 
morphologischer Charaktere, die eine normale 
Nicotiana tabacurn-Pflanze yon der Variet~it 
purpurea auszeichnen. In einer Anzahl von 
F~illen wurde nur eine reduzierte Fruchtbarkeit  
beobachtet. Meist aber t ra t  diese in Verbindung 
mit morphologischen Ver~inderungen auf. Die 
Ffille der Varianten hat eine genaue wissenschaft- 
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liche Beschreibung und Untersuchung noch 
nicht erm6glicht, und GOODSPEED begnfigt sich 
daher zungchst mit einer oberflgchlichen Klassi- 
fikation. Es traten zahlreiche Ver~inderungen 
an Blgttern und Bliiten auf. Von ffinf der auf- 
f/illigsten Abweichungen erhielt er nach Selb- 
stung Samen, die nach ihrer Aussaat die gleichen 
Verschiedenheiten aufwiesen, wodurch die Erb- 
lichkeit derselben evident wurde. 

Im September 1927 wnrden aus einer neuen, 
I5 Minuten dauernden Bestrahlung 5oo Pflanzen 
herangezogen, die nicht alle aus Selbstung des 
bestrahlten Individuums hervorgegangen waren, 
sondern die zum Tell unbehandelten Blfiten 
entstammten, die mit bestrahlten Pollen be- 
st~iubt worden waren. In beiden Fgllen wurden 
die gleichen Ver/inderungen erzielt, wie bei den 
im Januar  bestrahlten Pflanzen. Cytologische 
Untersuchungen wurden an I5 deutlich ver- 
schiedenen Pflanzen der Januarbestrahlung 
vorgenommen. Die Vermutung, dal3 durch die 
Behandlung auch die chromosomalen VerMlt- 
nisse beeinfluBt wurden, bestgtigte sich. Etwa 
die H~ilfte der Pflanzen zeigte normale Reifungs- 
teilungen, der Rest liel3 Abnormitgten sowohl in 
den meiotischen wie den somatischen Teilungen 
erkennen. Z/ihlungen ergaben, dab die Chromo- 
somzahl in den Pollenmutterzellen geringer war 
als normal. Hgufig wurden frfih einsetzendeEntar- 
tungen des sporogenen Gewebes gefunden, die zu 
v611iger oder teilweiser Steriligit ffihren k6nnen. 
Bei einigen Pflanzen wurden auch Vergnderungen 
der einzelnen Chromosomen beobachtet, diein den 
jahrelangen Untersuchungen an unbehandelten 
Pflanzen niemals aufgetreten waren. Weitere 
F~ille zeigten das Vorhandensein unpaarer Chro- 
mosomen und einmal wurde eine Verdopplung 
des gesamten Chromosomensatzes gefunden. 

An einem anderen theoretischen Objekt dem 
Stechapfel, Datura stramotcium, wurden yon 
GAGER und BLAKESLEE Radiumbestrahlungen 
gemacht, dutch welche eine Reihe der bei 
Datura bekannten Chromosomenmutationen 
erzeugt wurden, die dutch das Nichtauseinander- 
weichen eines Chromosomenpaares in der Re- 
duktionsteilung erkl~irt werden. In fiber IOO 
Nachkommen ,einer einzelnen Kapsel traten 
17,7% derartiger Mutationen auf, f fir welche 
meist die Chromosomenzahl 2 n @ I charakte- 
ristisch war. Eine unbehandelte Kapsel der- 
selben Pflanze ergab 36 normale Nachkommen. 
Auf Gen-Mutationen wurde in diesen Experi- 
menten nicht geachtet, jedenfalls wnrde die 
normale Nachkommenschaft nicht auf Hetero- 
zygotie untersucht. Es wurden jedoch 2 Gen- 

~ t a t i o n e n  bei einer Prfifung yon I8 Pflanzen 

derselben Nachkommenschaft gefunden und 
diese Tatsache weist darauf bin, dab durch die 
Bestrahlung auch eine ganz bedeutende ErhS- 
hung in der Rate der fiir Datura ~iuBerst seltenen 
Gen-Mutationen stattgefunden hat. 

Die Arbeiten GOODSPEEDS, GACEI~s und 
BLAKESLEES lassen also ohne weiteres erkennen, 
dab auch an h6heren Pflanzen die Ausl6sung 
von Mutationen durch kurzwellige Strahlen 
m6glich ist. Das beweisen ebenfalls die Ver- 
suchsergebnisse des amerikanischen Botanikers 
STADLER, der Versuche mit Mais und Gerste 
anstellte. Es ist eine beim Mais lain und wieder 
beobachtete Tatsache, daB, wenn die weiblichen 
Blfitenstiinde von Pflanzen, die rezessiv ffir den 
Endosperm-Charakter sind, best/iubt werden 
mit Pollen von Pflanzen, die den entsprechenden 
dominanten Faktor  tragen, in den so erzeugten 
heterocygoten Samen gelegentlich Mosaik-Indi- 
viduen auftreten, bei denen ein Teil des Endo- 
sperm den rezessiven Charakter zeigt. Man hat 
friiher angenommen, dab diese Erscheinung eine 
Folge einer aberranten Chromosomenbeschaffen- 
heit ist. STADLER hat eine Reihe von Versuehen 
angesetzt, in denen der EinfluB von R6ntgen- 
bestrahlung auf diese Erscheinung geprfift 
werden sollte. Die Kolben wurden kurz vor der 
Befruchtung mit intermittierender Bestrahlung 
behandelt. Die Ergebnisse zeigen ein aul3er- 
ordentliches Ansteigen des Prozentsatzes der 
Mosaikendosperme, das der St~irke der Be- 
strahlung folgt. Der Prozentsatz der Mosaiks 
war in den behandelten Serien etwa zwanzigmal 
gr613er als in den Kontrollen. STADLER neigt auf 
Grund verschiedener Beobachtungen zu der 
Ansicht, dab es sich hier um Gen-Mutationen 
und nicht, wie man frfiher annahm, um Chro- 
mosomenverluste handelt. Ein weiterer Ver- 
such, den STADLER vornahm, war die Bestrah- 
lung keimender Gerstensamen zum Zweck der 
Mutationsausl6sung. Die Samen erhielten zw61f 
gleicheExpositionen von j e 2~/4 bzw. 51/2 Minuten 
mit einstfindigem Intervall. Die induzierten 
Mutationen waren in allen F~llen somatischer 
Natur. Sie betrafen Chlorophylldefekte an den 
Keimlingen der Nachkommensehaft. In einem 
anderen vorl~iufigen Versuch steigerte STADLER 
die Wirkung der Strahlen durch Impr/ignieren 
der Samen in L6sungen yon Schwermetall- 
salzen. Die Samen wurden 7 Stunden in den 
L6snngen behandelt und 15 Stunden sp~ter be- 
strahlt. Der Erfolg dieser MaBnahme war eine 
nm 40% h6here Mutationsrate als im ersten 
Versuch. Insgesamt wurden von STADLER 
48 Mutationen, die verschiedene Keimlings- 
charaktere betrafen, gefunden. In den gleich- 
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zeitig angesetzten Kontrollen, die etwa 15oo 
5hrennachkommenschaften umfal3ten, wurde 
auch hier nicht e ine  Mutation entdeckt. 

Die hier ausffihrlich beschriebenen zum gr6B- 
ten Tell theoretischen Untersuchungen zur Frage 
tier kfinstlichen Ausl6sung yon Mutationen mit 
HiKe chemiseher und physikalischer Reizung 
weisen ohne Zweifel auf die Bedeutung derar- 
tiger Experimente ffir die praktisehe Pflanzen- 
zfichtung bin. Die bisherigen Ergebnisse lassen 
zwar erkennen, dab der gr613te Teil der indu- 
zierten Mutationen solche sind, die vom zfich- 
terischen Standpunkt nicht brauchbar zu sein 
scheinen. Es ist aber mit Sicherheit anzuneh- 
men, dab bei grol3angelegten Versuchen mit 
Kulturpflanzen auch Formen auftreten, die 
zfiehterisch wertvoll sind und neues Ausgangs- 
material zu liefern verm6gen. In der Trans- 
gressions- und Kombinationszfiehtung besitzen 
wir Methoden, die uns die Vereinigung bereits 
vorhandener Eigenschaften in e i n e m  Indivi- 
duum gestatten. Wir k6nnen auf Grund viel- 
facher Beobachtungen annehmen, dab derartige 
Eigensehaften auch einstmals durch Mutation 
entstanden sind. Wenn es gelingt, neue Eigen- 
schaften und neue Formen durch kfinstliche 
Ausl6sung von Mutationen bei unseren Kultur- 
pflanzen zu erzielen - -  man denke an Eigen- 
schaften, die viele Wildformen unserer Kultur- 
pflanzen noch besitzen oder an Gigasformen, 
die durch eine Verdopplung des Chromosomen- 
satzes dutch St6rungen in den Reifungsteilungen 
der Geschlechtszellen entstanden sind - - ,  so be- 
sitzen wit in diesem Verfahren einen neuen Weg, 
urn, in Verbindung mit den schon bekannten 
Methoden; der Pflanzenzfiehtung weitreichende 
Perspektiven zu er6ffnen. Arbeiten auf diesem 
Gebiet sind also yon gr6Bter Bedeutung und 
mfissen mit umfangreiehen Mitteln, mit sehr 
groBem Versuchsmaterial und mit zahlreiehen 
Variationen durchgeffihrt werden. 

Professor BAIJR hat vor zwei Jahren im In- 
stitut ffir Vererbungsforschung der landwirt- 
schaftlichen Hoehschule Berlin mit ausgedehnten 
Versuchen begonnen, die zur weiteren Kl~irung 
dieser Fragen beitragen sollen. Die Versuchs- 

pflanze ist das L6wenm~iulchen Antirrhinum 
maius, eine Pflanze, die von Professor BAuR 
seit 24 Jahren vererbungswissensehaftlich unter- 
sucht wird, und die die bestbekannte Pflanze der 
theoretischen Genetik ist. Zun~ichst wurden 
nmfangreiche Chemikalien- und Temperatur- 
versuche angesetzt, mit denen die Pflanzen in den 
verschiedensten Stadien ihrer Entwicklung be- 
handelt wurden. Im vorigen Jahre wurden diese 
Versuche erweitert und r6ntgenologische Expe- 
rimente traten hinzu. In Parallele zu den Ar- 
beiten GOODSPEEDS wurden auch Bestrahlungen 
von Nicotiana tabacum-Pflanzen vorgenommen, 
um die Reaktion von Pflanzen verschiedener 
Familien auf dieselbe Dosis vergleichend zu 
prfifen. In diesem Jahre werden die Versuche 
im KWI. ffir Zfichtungsforschung in Mfinche- 
berg fortgesetzt. Neben den Aussaaten aus dem 
Material der beiden vergangenen Jahre werden 
Versuche mit neuen, spezifisch wirkenden Che- 
mikalien vorgenommen werden und weitere 
Variationen der r6ntgenologischen und Tempe- 
raturexperimente einsetzen. Es muB mit einem 
Pflanzenmaterial von mehreren IOOOOO Indivi- 
duen gerechnet werden. 

iJber den Erfolg dieser Experimente kann 
bisher nichts Endgfiltiges gesagt werden. Soviel 
steht jedoch auf Grund der ersten Versuche 
schon lest, dab die Reaktion von Antirrhinum 
auf chemische und physikalische Reizung eine 
andere ist als die von Nicotiana. GOODSPEED 
fand bereits in der F1-Generation eine groBe 
Anzahl yon Ver~inderungen; die ersten Chemi- 
kalienversuche Professor BAUR'S und aueh die 
ersten Aussaaten der mit R6ntgenstrahlen be- 
handelten Pflanzen haben in der F1-Generation 
eine derartige Ffille auffallender Versehieden- 
heiten von den Ausgangssippen nieht erkennen 
lassen. Die Vegetationsperiode dieses und des 
ngchsten Jahres wird die Entscheidung fiber eine 
g.r6Bere Reihe yon Versuchen bringen. Die 
Ubertragung der Untersuchungen fiber kfinst- 
liche Ausl6sung von Mutationen auf Kultur- 
pflanzen wird sp~iter einsetzen, es sind jedoeh 
derartige MaBnahmen ffir Kartoffeln bereits in 
Angriff genommen worden. 

(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut ~iir Ztichtungsforschung, Mtincheberg.) 
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(Mit 6 Abbildungen.) 
Trotzdem in den letzten Jahrzehnten viele auf diesem Gebiet noch auBerordentlich viele 

Arbeiten fiber die Farbfaktoren und deren Ver- Unklarheiten. Mit Sicherheit steht lest, dab die 
erbung bei den verschiedenen Schweinerassen weiBe Farbe der mitteleuropiiischen Haus- 
ver6ffentlicht worden sind, so herrschen doch schweine fiber alle anderen Farben dominiert. 


