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Die Bedeutung yon Drosophila melanogaster fiir die genetische Forschung. 
Von Curt  S tern .  

Die Berechtigung, in einer dem Wissensgebiet 
des Ziichters gewidmeten Zeitschrift einen Auf- 
satz fiber die genetische und cytologische Er- 
forschung einer kleinen, yon praktischen Ge- 
sichtspunkten aus fast bedeutungslosen Fliege 
zu ver6ffentlichen, ergibt sich aus der Tatsache, 
dab die genetische Analyse keines anderen Or- 
ganismus soweit vorwttrts getrieben worden ist, 
wie gerade die yon Drosophila melanogaster, der 
Taufliegel Wohl mehr als 20 Millionen Indivi- 
duen dieses Organismus sind yon geschulten 
Untersuchern betrachtet  und registriert worden, 
und mehr Ms 6oo Generationen wurden in gene- 
tischen Laboratorien geziichtet. Diese aus- 
gedehnte wissenschaftliche T/itigkeit hat  be- 
st immend auf unsere Kenntnisse fiber die all- 
gemeinen Vorg~inge der Vererbung gewirkt, und 
die neueren Arbeiten auf jedem Gebiete der 
Genetik stehen unter dem EinfluB der Ent-  
deckungen, die an der Taufliege gemacht wurden 
und der Theorien, die sich auf diesen Ent-  
deckungen aufbauen. Auch fiir den Z/ichter ist 
es daher wichtig, diese Ergebnisse zu kennen, 
selbst wenn sie fiir ihn auch nur yon indirektem 
Werte sind. 

Im  folgenden soil versucht werden, einen Ab- 
rib der wesentlichsten Ergebnisse der Drosophila- 
Forschung zu geben. Vorher jedoch soil ge- 
schildert werden, war am gerade Drosophila so 
eingehend untersucht worden ist. 

Die Grtinde, die Taufliege als ein Objekt gene- 
fischer Forschung zu verwenden, waren aus- 
schliel31ich praktischer Natur. Es ist klar, dab 
zwei wichtige Voraussetzungen, die ein Objekt, 
an dem genetische Untersuchungen angestellt 
werden sollen, zu erfiillen hat, die folgenden 
sind - -  abgesehen yon der praktischen M6glich- 
keit der Aufzucht gr0Ber Mengen von Indivi- 
duen: Erstens eine m6glichst kurze Entwick- 
lungszeit, so dab eine schnelle Generationsfolge 
gew~ihrleistet ist und zweitens eine m6glichst 

hohe Zahl yon Nachkommen von einem Eltern- 
paar. Die Bedeutung des ersten Punktes erhellt 
daraus, dab die Vererbung ia ein Studium auf- 
einanderfolgender Generationen bedeutet, die 
des zweiten Punktes aus der Erkenntnis, dab 
die M~NDELschen Regeln als statistische Ge- 
setzm~13igkeiten erst bei der Behandlung eines 
groBen Zahlenmaterials ihre Giiltigkeit zeigen. 

Abb.  I .  Drosophila melanogaster. Die  normalen  Geschlechter.  
Vergr. 16 • Nach MOI~GMg. 

Die meisten Organismen, die in dem ersten Jahr-  
zehnt des Mendelismus genetisch bearbeitet  
wurden, besaBen nur eine der geforderten beiden 
Eigenschaften. Die Pflanzen oder Insekten 
(meist Schmetterlinge); die man untersuchte, 
erzeugen zwar reichlich Nachkommen, doch 
l~iBt sich gew6hniich h6chstens eine Generation 
pro J a h r  erzielen, und solche Tiere, wie M~iuse 
oder andere Nager, mit  denen sicti mehrere 
Generationen pro Jahr  erzielen lassen, weisen 
wieder eine zu niedrige Wurfgr613e auf. Da bot 
sich nun in Gestalt der kleinen, etwa 2 mm Iangen 
Drosophila melanogaster (Abb. I) ein Organismus, 
der beide Vorteile in sich in idealer Weise ver- 
einigte. Bei einer Zucht in einer Temperatur  
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von etwa 25 ~ dauert die Entwicklung der Tau- 
fliege nur etwa IO Tage, und die Nachkommen- 
schaft eines einzigen P/irchens betr~igt innerhalb 
der ersten Io Tage nach Erlangung der Ge- 
schlechtsreife durchschnittlich mehr als 3oo. 
Als daher einige amerikanische Forscher auf die 
Vorteile dieses Tieres aufmerksam machten und 
es zu Versuchen fiber Inzucht und Variabilit~t 
benutzten, begann auch der New Yorker Zoo- 
loge T . H .  MORGAN Vererbungsversuche mit 
diesem Organismus zu machen. 

Zu den obengenannten zwei Vorteilen gesellten 
sich noeh weitere. Die Zueht yon Drosophila ist 

Abb. 2. Eine Zuchtflasche. Auf dem Boden befitldet sich die gfirende 
Futtermasse ftir die Larven und Fliegen; dar/iber etwas Papier, auI 
dem sich die Fliegen niedersetzei1. Aufnahme yon Dr. F. BRIEC~EIL 

sehr einfach. Die Fliegen werden in Milchflaschen 
oder ghnlichem gehalten, die mit Watte verschlos- 
sen sind (Abb. 2). Als Futter,  besonders ffir die 
Larven, dienen g/irende Stoffe, wie ggrende 
Friichte oder g/irende zuckerhaltige kfinstliche 
Gemische, und da Drosophila ein sehr kleiner Or- 
ganismus ist und daher nieht sehr viel Nahrung 
braucht, so stellt sieh die Zueht sehr billig. Ebenso 
billig ist die Unterbringung der vielen Tausend 
Individuen in verh/iltnism{/Big wenigen Flaschen 

(Abb. 3), Vorteile, die bei der ausgedehnten Arbeit 
mit Drosophila wesentlich ins Gewicht fallen - -  
man stelle sich nur die Kosten der Verpflegung 
und Unterbringung yon vielleicht 2o ooo selbst so 
kleinen S~ugetieren vor, wie es z. B. M~iuse oder 
Meerschweinchen darstellen. Schliel31ich hat es 
sich noch herausgestellt, dab epidemische Krank- 
heiten, die ja bei den meisten gezfichteten Tieren 
drohen, bei Drosophila nicht vorzukommen 
scheinen. Zu allen diesen /iuBeren Vorteilen 
kommen nun noch weitere, deren Natur jedoch 
erst im Zusammenhang mit den genetischen 
Ergebnissen besproehen werden kann, n~imlich 
die niedrige Chromosomenzahl und die morpho- 
logische Unterscheidbarkeit der verschiedenen 
Chromosomen; diese Eigenschaften spielten je- 
doch urspr/ i@ich bei den ersten Untersu- 
chungen an Drosophila noch keine Rolle. 

Nur einige Worte noch fiber die Untersuchung 
der Individuen. Man l~iBt die Tiere aus der 
Zuchtftasche in ein darfiber gestfilptes Glas 
fliegen, das dann mit einem mit ~ ther  getr~ink- 
ten Stopfen verschlossen wird. In kurzer Zeit 
sind die Fliegen bet~ubt, lassen sich aus dem 
Glase herausschiitten und in Ruhe unter einer 
gewShnlich I2- - I5fachen  LupenvergrSBerung 
betrachten. Erst nach mehreren Minuten er- 
wachen sie langsam aus der Bet~iubung und 
kSnnen nun ftir Kreuzungen verwendet werden. 
Wie besondere Versuche gezeigt haben, hat 
selbst eine h~iufige Atherisierung der Fliegen 
keine erkennbaren Folgen. 

Wenn wir im folgenden die wesentlichsten 
Forschungsergebnisse, die an Drosophila er- 
arbeitet wordeI1 sind, behandeln wollen, so kann 
es sich natfirlich um nicht mehr als Andeutungen 
handeln. Denn die Dros@hila-Forschung stellt 
als Ganzes wohl den wesentlichsten Teil der 
genetischen Arbeit der zwei letzten Jahrzehnte 
dar und eine einigermal3en eingehende Dar- 
stellung wtirde ein Buch ffillen. 

Das wichtigste, allgemeinste Ergebnis der 
Drosophila-Untersuchungen ist die Sieherstel- 
lung der Chromosomentheorie der Vererbung, 
die besagt, dab die mendelnden Erbfaktoren 
ihren Sitz in den Chromosomen haben, so dab 
das Verteilungs- und Kombinationsgeschehen 
der unsichtbaren, hypothetischen Erbfaktoren, 
wie es sich uns in den MENDELschen Regeln 
offenbart, seine Urasche in dem Verteilungs- 
und Kombinationsgesehehen der mikroskopiseh 
sichtbaren Chromosomen hat. Diese Theorie, 
die bereits frtihzeitig in der Geschichte der 
Genetik aufgestellt worden war, muSte lange 
eine exakte Beweisffihrung entbehren. Erst  
dureh eine Reihe gl~inzender Untersuchungen 
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der Mitarbeiter IV[ORGANS, insbesondere yon 
BRIDGES, gelang es dann, Beweise fiir die 
Theorie zu erbringen, die an Vollkommenheit 
den exaktesten Beweisen der Physik nicht nach- 
stehen. Durch diese Beweise war nicht nur 
gezeigt worden, dab die Chromosomen die 
Tr~ger der Erbfaktoren sind, sondern auch, 
dab bestimmte Chromosomen TrSger bestimm- 
ter Erbfaktoren sind. Dieser Nachweis konnte 
dadurch gefiihrt werden, dab gezeigt wurde, 

insofern besonders anschaulich mactlen, als sieh 
yon den fiinf verschiedenen Chromosomen 
( X - u n d  Y-ehromosom, sowie 3 Autosomen) 
vier in ihrer Gestalt voneinander unterscheiden 
lassen (nur zwei Autosomen sind einander mor- 
phologisch fast gleich) (Abb. 4). So lieB sieh z. B. 
direkt zeigen, dab bei Anwesenheit eines fiber- 
z~ihligen Faktors, der die Augengr613e beeinfluBt, 
gerade eines der kleinen, kugelf6rmigen Chro- 
mosomen zuviel vorhanden war, oder dab die 

Abb. 3. Ein Regal :mit den reinen Rassen yon Drosophila melanogaster. In jeder Zuchtflasche befindet sich eine 
besondere Rasse. Aufnahme yon Dr. F. BI~IEGEtt. 

dab Anwesenheit bestimmter iiberz~ihliger Erb- 
faktoren, wie sie ausnahmsweise in manchen 
Individuen erschlossen werden konnten, mit der 
Anwesenheit bestimmter fiberz~ihliger cytolo- 
giseb naehweisbarer Chromosomen zusammen- 
traf, und dureh geeignete Kreuzungen lieB sich 
beweisen, dab das Erscheinen der tiberz~hligen 
Erbfaktoren einerseits und der /iberz~ihligen 
Chromosomen andererseits nicht etwa eine 
gemeinsame dritte Ursache hatte, sondern wirk- 
lich die fiberz~ihligen Faktoren vorhanden waren, 
w e i l  sie in den iiberz~hligen Chromosomen 
enthalten waren. Diese Beweise lieBen sich bei 
Drosophila, abgesehen davon, dab sie hier me- 
thodisch zum erstenmal ausgearbeitet wurden, 

Anwesenheit eines iiberz~ihligen Faktors fiir die 
Borstengr6Be gerade auf die Anwesenheit eines 
iiberz/ihligen Y-Chromosoms zurtickzufiihren 
war (Abb. 5) ; entsprechendes gilt iibrigens zum 
Tell auch ftir das Fehlen yon bestimmten Erb- 
Iaktoren, das durch das Fehlen der sie ent- 
haltenden Chromosomen bedingt war. 

Die Bedeutung der Chromosomentheorie der 
Vererbung ffir die ziichterische Arbeit ist be- 
kannt: Das Auftreten neuer abnormer Formen, 
insbesondere bei Pflanzen, ist h~ufig durch eine 
abnorme Anwesenheit oder Abwesenheit eines 
Chromosoms bedingt. Die Erkenntnis der Natur  
der neuen Form als einer ,,Chromosomen- 
aberration" gibt dann meist die Erklfirung fiir 
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die aberrante Art der Vererbung des neuen 
Typus und erlaubt besondere Methoden anzu- 
wenden, den Typ weiterzuzfichten, Methoden, 
die yon den fiblichen abweichen, oder sich klar 
zu werden, dab der neue Typ wegen der mit 
seiner Na tu ra l s  Chromosomenaberration hfiufig 
verbundenen schlechten Lebensfiihigkeit und 
Unstabilit~t, zur Weiterzfichtung nicht sehr ge- 
eignet ist. Um ein Beispiel von praktisch be- 
deutsamen Chromosomenaberrationen zu er- 
w/ihnen, seien die Speltoidformen des Weizens 
und die Fatoidformen des Hafers erw/ihnt. 

Die Studien iiber Chromosomenaberrationen 
bei Drosophila haben auch zu Untersuchungen 
an Polyploiden, d. h. Formen mit vervielf/iltig- 
ten Chromosomensfitzen geffihrt. Die hapl ~ o  
Chromosomenzahl bei Drosophila ist 4, di 

der Polyploidie f/ihrte, seien hier nur noch die 
BRIDGES'schen Versuche fiber triploide Inter- 
sexualit~it angefiihrt. 

Studien zur Chromosomentheorie, fiber Chro- 
mosomenaberrationen und fiber Polyploidie 
stellen wohl mit die theoretisch am weitesten 
durchgearbeiteten Teilgebiete der Drosophila- 
Untersuehungen dar. Dasselbe gilt aber auch 
ffir die Untersuchung" der Koppelungsersehei- 
nungen. Die Tatsache, dab zwei oder mehr 
Faktoren nicht immer unabh~ingig voneinander 
vererbt werden, wie es die zweite MENDEL- 
Regel fordert, war zwar schon vor Beginn der 
Studien an Drosophila yon BATESO~ an der 
Wicke entdeckt und yon anderen best/itigt 

Abb. 4. Chromosomenbestand der beiden Geschlechter von Droso- 
phila melanogasler, a und a" Mikrophotographie und Zeichnung 
einer Oogonie eines Weibchens (links die beiden X-Chromosomen). 
b und b" dasselbe yon einer Spermatogonie eines M/innchens Oinks 
das X- und U-Chromosom). Vergr. von a und b 2ooo x .  Vergr. von 

a" und b" 3800 • Nach BELAR nnd STEllN. 

normalen KSrperzellen gefundene Diploidzahl 
also 8. Man hat jedoch auch triploide und tetra- 
ploide Formen mit 12 und I6 Chromosomen 
gefunden. Die Ergebnisse fiber die Verteilung 
der Chromosomen und damit der Erbfaktoren 
in den Reifeteilungen dieser polyploiden Formen 
stellen in Verbindung mit den ausgedehnten 
Studien der Botaniker an polyploiden Pflanzen 
~ch t ige  .Erkenntnisse dar. Diese Verh~iltnisse 
sind ja in dieser Zeitscl~rilt yon BELAR bereits 
geschildert worden (Heft i, S. 5, Abb. 5). Ge- 
rade die Verh~ltnisse bei Polyploidie haben Be- 
deutung fiir die zfichterische T~itigkeit, da wir 
es bei ~iul3erst zahlreichen kultivierten Pflanzen 
(z. B. Weizenarten,  Hyazinthen) mit Poly- 
ploiden zu tun haben. Von den theoretisch 
wiehtigen Ergebnissen, zu denen die Erforschung 

b" 
Abb. 5. a ,,Kurzborstiges" Weibchen yon Drosophila melanogaster 
mit a" normaiem Chromosomenbestand. b Langborstiges Weibchen 
aus einer Kultur, in tier nu t  ,,kurzborstige" auftreten sollten. Die 
abnorrae Borstenl~inge beruht auf der Anwesenheit eines iiberz~thligen 

Y-Chromosoms (b'). Kombiniert nach STERN. 

worden. DaB es sich aber um eine allgemein 
verbreitete Erscheinung im Organismenreich 
handelt, wurde erst ktar, als auf Grund der 
Drosophila-Untersuchungen eine Erklfirung ffir 
die Erscheinung des ,,gekoppelten" Erbganges 
yon Faktoren gegeben und bewiesen werden 
konnte. Diese Erklfirung beruht auf der Er- 
kenntnis, dab gekoppelte Gene zusammen ihren 
Sitz in demselben Chromosom haben, und dab 
man daher gar nicht erwarten k6nne, mehr von- 
einander unabh~ingig vererbbare Faktoren in 
einem Organismus zu linden, als er  voneinander 
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unabh~ingige Chromosomen besitzt. Tats/ich- 
lich hat  man bei Drosophila rnela,nogaster eine 
v611ige t]bereinstimmung der Zahl der ver- 
schiedenen Chromosomen und der Koppelungs- 
gruppen feststellen k6nnen. Den /iin[ Chromo- 
somen (dem X- und Y-Chromosom sowie den 
beiden grol3en und dem kleinen Autosom) ent- 
sprechend hat  man alle welt mehr als 4oo bisher 
aufgefundenen Erbfaktoren in///HI Koppelungs- 
gruppen einteilen k6nnen. Sogar die Zahl der 
Faktoren, die zu jeder Koppe!ungsgruppe ge- 
h6ren, ist - -  mi t  Ausnahme des Y-Chromosoms 
und seiner Faktoren, das auch sonst eine Sonder- 
stellung einnimmt - -  ungef~hr proportional den 
Gr6Ben der entsprechenden Chromosomen: Die 
Chromosomen X : 7I: I I I :  I V  ( I I - - I V  sind die 
Bezeichnungen der Autosomen) stehen in einem 
ungef/ihren L~ingenverh/iltnis wie IOO : I6O 1 : 16o 
:IO, w/ihrend die Zahl der Erbfaktoren etwa 
im Verh/iltnis yon 15o : 12o : 13o : 5 steht (dab 
dem X-Chromosom relativ zu viele Erbfaktoren 
zukommen, liegt daran, dab sich neue Faktoren 
in diesem Chromosom aus sekund~iren Grfinden 
leichter auffinden lassen als in den Autosomen). 

Eine weitere Entwicklung der Theorie der 
Koppelung hat  MOIaGM~ und STUI~TEVANT ZU 
der Anschauung geftihrt, dab die Erbfaktoren 
in den Chromosomen linear angeordnet sind. 
Man fand n/imlich, dab zwei miteinander ge- 
koppelte Erbfaktoren in vielen F/illen nicht 
absolut gekoppelt sind, sondern dab eine Durch- 
brechung der Koppelung in einem best immten 
ftir je zwei Faktoren charakteristischen Bruch- 
tell aller Ffilte vor sich geht. Kreuzt  man z. B. 
ein M/innchen der Konstitution M M N N  mit 
einem Weibchen mmnn und waren M und N 
bzw. m und n miteinander gekoppelt, so erzeugt 
ein Fl-Weibehen zwar haupts~chlich Gameten 
M N  und ran, aber auch augerdem Mn und ,raN. 
Umrahmen wir die nach der Theorie gemeinsam 
in denselben Chromosomen liegenden Faktoren, 
so sieht unsere Kreuzung folgendermaBen aus: 

p s, xra-q 9 @ 

G 

Oameten des ~ m ~ ;  [ ]  [M-'N]. 
F1- $" 

Die beiden ersten (Haupt-) Klassen der Gameten 

1 Man hat zwar hSufig geringe L~ngenunter- 
schiede zwischen den beiden gr6Bten Chromo- 
somen gefunden, doch handelt es sich wohl nicht 
um charakteristische konstante Unterschiede. 

Der Ztiehter, i .  Jahrg.  

entsprechen also der ursprtinglichen Chromo- 
somenkonstitution; die beiden zweiten (kleinen) 
Klassen dagegen sind dadurch entstanden, dab 
die v/iterlichen und miitterlichen Chromosomen 
in den Zellen des P1-Weibchens Faktoren mit- 
einander ausgetauscht haben. MORGAN und 
STURTEVA?CT erkl/irten diese Verh/iltnisse mit  der 
Annahme, dab die verschiedenen Erbfaktoren an 
verschiedenen best immt festgelegten linear an- 
geordneten Stellen in den Chromosomen ihren 
Sitz haben, und dab ein Austausch zustande 
kommt  durch einen Bruch der Chromosomen 
an einer Stelle zwischen dem Sitz der beiden 
Faktoren M und N und darauffolgender Ver- 
einigung ursprtinglich nieht zusammengeh6riger 
Teile. Wenn die Wahrscheinlichkeit eines 
Bruchs der Chromosomen im ganzen fiir jede 
Strecke gleichgro/3 ist, so ist zu erwarten, dab 
je gr6Ber die Strecke ist, die man betrachtet,  
d .h .  je welter die beiden Faktoren M und N 
voneinander entfernt sind, desto h6her die Zahl 
der Briiche trod damit  der Austauschf/ille ist. 
Viele Konsequenzen dieser Theorie der linearen 
Anordnung der Erbfaktoren haben sich experi- 
mentell priifen lassen, und die Berechtigung 
dieser Theorie, die uns einen tiberraschenden 
Einblick in die Feinstruktur der Chromosomen 
gew/~hrt, ist durch eine Reihe yon Beweisen 
gezeigt women. Auf Grund der Theorie sind 
die Chromosomenkarten des X-Chromosoms 
und der groBen Autosomen yon Drosophila kon- 
struiert worden (Abb 6). Der Konstruktion liegt 
die Festsetzung zugrunde, dab I% Austausch 
zwischen zwei Genen als Einheit des linearen Ab- 
standes der Gene voneinander zu betrachten ist. 
Eine wichtige Best/itigung der Richtigkeit des 
Konstruktionsprinzips der Chromosomenkarten 
bildet die [2bereinstimmung der relativen L/inge 
yon Chromosomen und Chromosomenkarten, die 
etwa im Verh/iltnis X : I I : I I I =  lOO:16o:I6o 
(Chromosomenl~inge) = IOO : 15o : 15o (Karten- 
l~inge) stehen. Die Karte  des kleinen vierten 
Chromosoms, die nur unvollst~indig bekannt  ist, 
und die des Y-Chromosoms muBten auf andere 
Weise erschlossen werden, da diese Chromo- 
somen niemals Austausch durchmachen. Die 
Lokalisation der Gene im Y-Chromosom ge- 
schah dutch Untersuehung von Individuen, die 
nur - -  eytologisch erkennbare - -  Bmchstiicke 
des Y-Chromosoms enthielten. Dabei stellte 
sich heraus, dal3 bestimmten Bruchstiicken be- 
st immte Faktoren (oder Faktorengruppen) fehl- 
ten, so dab man diese als in dem fehlenden Tell 
lokalisiert annehmen muBte (Abb.7). Damit  ist 
auch die Grundlage der Theorie der linearen An- 
ordnung der Gene, dab n~imlieh in verschiedenen 
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A b b .  6. D i e  C h r o m o s o m e r t k a r t e n  y o n  Drosophilet melanogaster. I = G r u p p e  d e r  w i c h t i g s t e r t  E r b f a k t o r e r t  de s  X - C h r o m o s o m s ,  I I - - 1 V  ~ d e r  
d e r  A u t o s o m e n ,  Y = d e r  des  Y - C h r o m o s o m s .  D e r  A b s t a ~ d  der  F a k t o r e n  v o n e i r t a n d e r  i s t  dr t rch  die  Zah le r t  n e b e n  d e n  S y m b o l e n  a n g e g e b e n .  
D i e  i n  K l a m m e r n  h i n t e r  d e n  F a k t o r e n b e z e i c h n u r t g e n  s t e h e n d e r t  B u c h s t a b e n  b e d e u t e n  d e n  KOrpe r t e i I  d e r  F l i egen ,  art  d e m  s ich  d e r  F a k t o r  
a u s p r ~ g t :  A_ ~ Auge ,  B = t7ors te ,  /~ = Fl( tgel ,  K = K 6 r p e r ,  D i e  Pfe i le  z e i g e n  d ie  - -  aus g e n e t i s c h e m  W e g e  f e s tges t e I I t en  - -  S t e l l e n  an ,  a n  

d e n e n  die  S p i n d e l f a s e r n  an  d e n  C h r o m o s o m e n  a n s e t z e n .  
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Teilen eines Chromosoms verschiedene F.rb- 
faktoren enthalten sind, exakt bewiesen worden. 

Insofern als die Koppelung eine h~ufige Art 
des Vererbungsmodus zweier oder mehrerer Fak- 
toren ist und ihre Erforschung zu so weittragen- 
den  Anschauunge n gefiihrt hat, geh6rt die 

Kenntnis dieser Art von 

Lu 
Abb. 7. Ein Bruchstfick des Y- 
Chromosoms yon Drosophila 
~elanogaster. Links ein nor- 
males Y-Chromosom, reehts das 
!g'  "-Bruehstfick. ne r  dem 
Bruehstfiek fehlende Tell ent- 
h~lt einen Faktor (oder einen 
Faktorenkomplex), der ffir die 
Fertilit/it  eines M~innehens not- 
wendig ist. Sehematiseh naeh 

STERE'. 

Vererbung zu dem not- 
wendigen Rfistzeug des 
theoretischen und prak- 
tischen Vererbungsfor- 
schers. 

Von den vie!en anderen 
Ergebnissen sei als vom 
ziichterischen Stand- 
punkt besonders wich- 
tig die Erforschung der 
Letalfaktoren erw/ihnt. 
Es handelt sich, wie man 
jetzt weiB, um Fak- 
toren, die im Prinzip 
nicht yon anderen Erb- 

faktoren verschieden sind, die aber eine so fief- 
gehende Ver~nderung der normalen Entwick- 
lung des Individuums bedingen, dab es vor Be- 
endigung der Entwicklung zugrunde geht. 
Solche Letalfaktoren sind bei Drosophila auBer- 
ordentlich h~iufig, was insofern nicht sehr fiber- 
raschend ist, als eben die meisten Vefiinderungen 
der Entwicklung eines so rein abgestimmten 
Systems, wie es ein Orgaliismus darstellt, 
sch/idlich oder gar leta! wirken miissen. Letal- 
faktoren spielen sowohl bei Pflalizen als auch 

besonders bei Tiereli eine sehr groBe Rolle; es 
sei hier nur auf die wichtigen Untersuchungen 
yon MOHR und WRIEDT am Rinde verwiesen. 

SchlieBlich sei noch die Erforschung des Mu- 
tationsprozesses erw~ihnt, die in der yon MULLER 
erzielten kiinstlichen Erzeugung yon Mutationen 
durch Bestrahlung der Zellen mit R6ntgen- 
strahlen bei Drosophila einen grogen Antrieb 
gewalin. Wie schon yon STUBBE in dieser Zeit- 
schrift ausgefiihrt wurde, erwachsen gerade aus 
der Anwendung dieser Methode auf ziichterisch 
wichtige Organismen neue M6glichkeiten. 

Wenn hier die Entwicklung vieler Probleme 
der allgemeineli Genetik gerade an der Droso- 
phila-Genetik demonstriert wurde, so sollen da- 
mit die Untersuchungen an anderen Organismen 
nicht zu gering eiligesch/itzt werden. Oft sind 
wichtigste Fragen der Genetik schon bei der 
Untersuchung anderer Tiere und Pflanzen auf- 
gerollt worden, die aber dann erst durch Droso- 
phila-Untersuchungen gekl~irt werden konnten, 
oft sind Fragen, die bei Drosophila IIur begrenzt 
zu bearbeiten waren, an anderen Lebewesen 
einer L6sung zugeftihrt worden. Gerade die 
Anv)endungeli der theoretischen Genetik gehen 
wohl kaum auf direktem Wege aus der Droso- 
phila-Forschung hervor, sondern bediirfen eines 
vermittelnden Gliedes zwischen der einseitigen 
Auffassung, die die eingehelide Erforschung 
eines einzelnen Organismus notwendigerweise 
ergibt und dem oft ebenso speziellen Erfordernis, 
das ein anderer Organismus, eine Zuchtpflalize 
oder ein Haustier an den Zfichter stellt. 

Z w e i  e i n f a c h e  M e t h o d e n  z u r  U n t e r s u c h u n g  p f l a n z l i c h e r  C h r o m o s o m e n .  

Von Lothar Geitler~ Wien. 

Genetik und Cytologie bildeten anf~inglich ge- 
trennte Disziplinen. Die Sachlage ver~iiderte sich 
aber, als in den ersten Jahren nach 19oo versucht 
wurde, die MendelspMtung der Merkmalspaare 
mi t  den chromosomalen;V0rg~ingen der Reduk- 
tiolisteilulig zu verkniipfen. Seither sind zahl- 
reiche Beweise fiir die Richtigkeit dieser Anliah- 
me erbracht worden, und es hat sieh gezeigt, dab 
bis in alle Einzelheiten eine weitgehende Paralle- 
lit~it zwischen genetischem und cytologischem 
Geschehen herrscht. Die Zusammenfassung 
dieser wissenschMtlichen Teilgebiete ist nicht 
nut  theoretisch bedeutungsvoll. An einigen will- 
kiirlich herausgegriffenen Beispielen sei die Be- 
deutung cytologischer Untersuchung auch fiir 
den praktischen Genetiker gezeigt. 

Bereits die bloi3e Feststellulig der Chromo- 

somenzahl kann in vielen F~illen wertvoll sein. 
Abgesehen davon, dab sie in diagnostischer Hin- 
sicht bei morphologisch schwer unterscheidbaren 
.Rassen herangezogen werden kalin, ist z, B. das 
Erkennen:von gigas- (tetraploiden) oder semi- 
gigas- (triploiden) Formen, wie sie gerade unter 
den Kulturpflanzen oft entstanden sind und 
dauernd welter entsteheli, von Wichtigkeit. 
Solche Typen (das gilt namentlich von den semi- 
gigas-Pflanzen) sind rein morphologisch yon 
extremen Plusabweichern oft nicht zu unter- 
scheiden. Die Feststellung der Chromosomen- 
zahl kann andererseits in Ffillen, woes  sich um 
~iuBerlieh nicht in Erscheinung tretende Defekte 
handelt (Ausfall yon Chromosomen), ulintitze 
Ztichtungsarbeit erspareli. 

Von besonderer Bedeutung ist die Kenntnis 
17" 


