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EMMY STEIN i- 
2i. Vl. 1879--21. IX. 1954. 

In einer Zeit, in der den Frauen der Zugang zu den 
Universit~ten erst allmghlich ge6ffliet wurde, und 
mit malicheli traditionelleli Widerst~nden in der Fa- 
milie gerechnet werden mul3te, geh6rte ein Marer 
innerer Trieb zur Wisselischaft dazu, sich einem Stu- 
dium zu widmen, das IIieht unmittelbar in den Schul- 
dienst ausmfilidete. EMMY STEIN hat diesen Trieb 
gehabt und die Umwege nicht gescheut, um die 
Schwierigkeiten zu fiberwinden, 
die sich auch ihr in denWeg stell- 
ten. Aus wohlhabeliden Dfissel- 
doffer Industriekreisen stam- 
mend, entschlol?; sie sich mit 
2 5 Jahreli zum Besuch der Garten- 
bauschule (ffir Frauen) inMarien- 
felde bei Berlin, wo sie in zwei- 
j~hriger, sehr grfindlicher Aus- 
bildung die Sid~erheit in der 
Pflege pflanzlicher Objekte ge- 
warm, die ihren spgteren Arbeiten 
zugute kam. Hier falid sie in 
LUISE VON GRAEVENITZ den Ge- 
fiihrten, der, mit gteichen Schwie- 
rigkeiten k~impfend, den Weg ins 
Studium suchte. Eine Freulid- 
schaft ffirs Leben, die durch dell 
frfihen Tod LuIsE YON GRAEVE- 
N I T Z '  kurz bemesseli war, ver- 
band die beiden gleichstrebenden 
iungen Frauen, die sich fortali 
der scientia amabilis verschrie- 
ben. 

Pekuliiiir unabh~tngig, war es EMMY STEIN verg6nnt, 
am Begilin ihrer wissenschaftlichen Laufbahn das 
groBe Erlebnis des Botanikers zu erfahreli, die Tropen- 
reise und eilie Studienzeit in Buitelizorg (19o6/o7). 
Zur grfind lichen Vor bereit ung geh6rte eili Mikroskopier - 
kurs bei SCHWENDENEI~ in Berlin, wo die ersten F~den 
zu ]~RWlN BAUR geknfipft wurden, der bei SCHWEN- 
DENER assistierte, f3ber 24gypten und Ceylon ging es 
zu ffinfmonatigem Studienaufenthalt nach Java; drei 
weitere Monate blieben ffir Japan nnd die Rfickreise 
fiber Sibirieli. Der geistige Austauseh mit der Studien- 
gefithrtin ilitensivierte alles Eflebte ulid liel3 die Er- 
ilinerung an diese inhaltvollen Jugendtage immer 
wieder aufleuchteli. 

Und dann ging es alis Studiuml In gemeinsamer 
privater Vorbereitung wird in Zfirich die Matura er- 
worben. In EMMY STEINS Zeugnis lautet das ,,All- 
gemeinurteil": ,,Sehr gute allgemeine Veranlagung, 
Interesse und Verst~indliis ffir Naturwissenschaften." 

Es folgten die ersten Studiensemester in Zfirich und 
Tfibingen; aber weder bier, noch in Heidelberg wurde 
eine F r a u mit dem Sehweizer Abitur rite immatri- 
kuliert; Jena zeigte sieh offelier. Nach vier glfick- 
lichen Studienjahren bei STAI-IL, dessen gfitiger 
F6rderung Elvitay STEIN stets mit Dankbarkeit ge- 
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dachte, promovierte sie 1913 zum Dr. phil. mit eilier 
Arbeit : ,,f3ber Schwalikuligen stomatarer 0Ifnungs- 
weite". Bei Kriegsausbruch verpflichtete sich EMMY 
STEIN beim Roteli Kreuz ulid war bis 19~ 7 im sozialen 
Hilfsdienst tiitig. Aber LUISE YON GRAEVENITZ, die 
1915 bei ERWIN BAUR eiligetreten war als Assistentin 
an dem lieu gegrfindeteli und in Potsdam lieu auf- 
zubauenden Institut ffir Vererbungsforschung --  dem 

ersten und lalige dem einzigen Jn 
Deutschland --  zog die Freulidin 
nach sieh, zuerst als Volont~r- 
assistelitili, sp~iter in festem Ar- 
beitsverhfiltnis. Der Arbeitskreis 
Baulks in der jung aufstrebenden 
Genetik bestimmte die Arbeits- 
rlehtung ihres ferneren Lebens -- 
die Mutationsforschung. 

Durch die wiederholte Verle- 
gung des BauRseheli Institutes, 
yon Potsdam in die IIIvaliden- 
straBe -- Berlin und elidlich nach 
Dahlem, kam sie erst 192 3 zum 
ruhigen experimentetlen Arbeiteli 
mit ausreichelidenl Gew~chshaus- 
raum. Und nun folgten sch6ne 
Arbeitsjahre, die ihren H6he- 
pulikt in dem 5. Internatiolialeli 
Genetiker-KongreB in Berlin 
fanden, wo das BauRsche Institut 
mit allen seinen Gliedern wesent- 
lichen Anteil am Geliligen dieses 
I. Internatiolialen Kongresses 

nach dem ersten Weltkriege hatte. 
An t~RWIN BAURS gelianalytisch gesiehertem 

Antirrhinum-Material hat E~INu STEIN als einer der 
ersteli Biologen die Wirkung der Radiumbestrahlulig 
auf den pflanzlicheli Organismus geprfift. In einer 
langen Reihe voli Arbeiten sind die Resultate eilier 
mit vorbildlicher Sorgfalt und Grfindlichkeit d urch- 
geffihrteli eytogenetischen und histologischen Unter- 
suchulig dargestellt. Bei den Deutuligen ist STEIN 
mit grol3er Vorsicht verfahren, gingen sie doch in Neu- 
land hinein. Ein historischer Ausblick m6ge das be- 
kr~ftigen. Als EMMY STEIN vor der i. Versammlulig 
der DeutschenGesellschaft ffir Vererbungswissenschaft 
1921 ihre ersten Ergebnisse an Antirrhinum demon- 
strierte, lageli ffir die Wirkulig der Radiumstrahlen im 
weselitlichen IIur die an tierischeli Objekteli durch- 
geffihrten Versuche von G, und P. HERTWlG vor, die 
durch Strahlulig Kernsch~diguligeli hervorriefeli ulid 
damit die Bedeutulig des Kerlies ffir Vererbung und 
Eiitwicklung zu kl~ren suchten. Uiid als H. J. MULLER 
1927 auf dem Berliner Koligrel3 mit seinen berfihmteli 
Uiitersuchungen fiber Genmutationen d urch R61itgen- 
strahleli hervortrat, hatte EMMY STEIN bereits in 
drei gr6Beren Ver6ffentlichungen die z .T.  methodo- 
logisch sehr andersartig und schwer zu erforschelide 
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Wirkung der Radium-Strahlen auf pflanzlicbe Ge- 
webe ausftihrlieh dargestellt, STEIN arbeitete mit einer 
besonders vitalen hoehwfichsigen Sippe, die fortan 
als Sippe STEII~ geffihrt wurde. Aus den Bestrah- 
lungen yon Samen (also Pflanzen im Embryonal- 
stadium) gingen 5 Typen hervor, farb- und form- 
defekte Pflanzen, sehmalblttttrige H6rnehenpflanzen, 
weitere Sehmalbltittrige, Zwerge und Chim~iren, da- 
neben ausschlieBlich in der Fertilit~t geschtidigte 
Pflanzen. Die Erwartung, in diesen morphologischen 
Abttnderungen Mutationen erzielt zu haben, best~itigte 
sich nicht ; 2 nachfolgende Generationen erwiesen sich 
als normal, dagegen waren die durch Stecklinge zu 
vermehrenden Pflanzen als Klone, bis auf Rfick- 
schltige zu normal bei unver~inderter Chromosomen- 
zahl (n = 8) durch 7--8 Jahre konstant geblieben: 
Die Morphose bestand aus einem Mosaik normalen 
und weitgehend entarteten Gewebes, ffir dessert Deu- 
tung STEIN den yon JoLLos gepr~gten Begriff der 
Dauermodifikation in Erwiigung zog. In der regen 
Diskussion jener Jahre um die Grenzen yon Modi- 
fikation -- Dauermodifikation -- Mutation haben 
at/ch die STEINsehen Arbeiten zur allm~hlichen Kl~i- 
rung der Begriffe beigetragen. 

Im weiteren Verlauf der Untersuchung hat der Be- 
grill der Radiomorphose noch manche Abtinderung 
und Pr~izision erfahren. Die Gewebsentartung, die in 
einer AMhebung der Waehstumsabhiingigkeit von 
Zell- und Kerngr6Be besteht, und sich in Zellver- 
gr6Berungen, Erh6hung der Teilungsrate, Bildung yon 
Riesenkernen und Wucherungen ttuBert, erinnert an 
die tierischen Careinome; STEIN ffihrt den Begriff des 
Phytocarcinoms tin. 

193o kommt eine neue Beobachtung hinzu. Hatte 
schon das Vorkommen derartiger Gewebsentartungen 
in der Umgebung der Pollenmutter-Zellen die Ver- 
mutung aufkommen lassen, dab die Krankheit vom 
Plasma aus vertindernd auf die Gonen einwirken und 
zu erblichen Vertinderungen ffihren k6nnte, so sehien 
sich diese Annahme zu best~tigen, als in der Nach- 
kommenschaft einer als Embryo bestrahlten Pflanze 
Ahnliche Entartungserscheinungen auftraten, die einer 
erbliehen Analyse unterworfen werden konnten. Aber 
es handelt sich nicht wie zuerst vermutet, um eine 
,,somatisehe Induktion, ,  sondern die Deutung geht 
d ahin: im Soma des bestrahlten Embryo hat sich eine 
komplizierte Mutation vollzogen, die im Genom zu 
dem Phytocarcinom-Komplex ffihrt, der sieh im Zu- 
stand der Radiomorphose manifestiert. Isolierbar 
und daher als Mutationen kennttich werden nur die- 
]enigen vertinderten Gene, die durch die Geschlechts- 
zellen weiter gegeben werden. Es gelang in jahre- 
langer Arbeit, aus den Klonen der ersten Radio- 
morphosen mendelnde Einzelgene zu isolieren -- und 
zwar aus den A- und B-Gruppen der ,,vagen Form- 
und Farbdefekten" (Samenbestrahlung I925) das 
recessive Gen ca 1, sowie aus dem dominanten GKDI- 
Komplex das Gen K ffir die extreme krebsartige 
Gewebsentartung; .-- ferner aus Samenbestrahlung 
r928 das eingehend untersuchte recessive Gen can- 
croidea (canc). STUBBE hat diese Beobachtungen in 
seinem Werk fiber Genmutation in eine Reihe yon 
sich intraeetlul~ir auswirkenden Genmutationen ge- 
stellt und ausffihrlich besprochen (I937, S. 48 If.). Er 
zitiert sic auch als ein Beispiel ffir die Treffertheorie, 
wobei die Vorstellung eines , ,Sp~tef fekts ,  d.h .  eine 

indirekte Wirkung der Strahlen auf dem Wege fiber 
physiologische Schf~digungen", zu welcher die yon 
STEIN vorfibergehend vertretene Auffassung einer 
,,somatischen Induktion" fiber das Plasma AnlaB ge- 
geben hatte, als durch nichts bewiesen abgelehnt 
wird. STEIN war zudem in der Folge der Entwicklung 
der inzwischen fortschreitenden cytologisehen Analyse 
von Strahlenmutanten ffir ihre Ant irrhinum-Mutanten 
zu der Ansieht gekommen, dab es sich bei den so- 
matischen Mutationen der A- und B-Gruppen nicht 
um Punktmutationen, sondern um Chromosomen- 
mutationen handelt. (1942, S 5o4). 

Aus den cytologischen Ergebnissen haben ein brei- 
teres Interesse die Beobachtungen fiber die Vermeh- 
rung der Chromosomensubstanz gefunden, wenn sic 
auch erst ein Jahrzehnt sptiter im Anschlul3 an GEIT- 
LERS Untersuchungen unter dem Begriff der Endo- 
mitose roll eingescb~tzt wurd~n. 1935 in einem Vor- 
trag fiber die Strahlenwirkung auf die lebende Zelle 
demonstriert STEII~ unter den , ,Krebsentartungen" 
Riesenmitosen mit fortgesetzten Kernteilungen ohne 
Zellteilungen, die zu einer Vermehrung der 16 so- 
matischen Chromosomen der normalen Antirrhinum- 
Sippen bis zu mehreren Tausenden ftihrt. Dabei wer- 
den eigenartige Gruppierungen beobachtet, die zu- 
Nichst (1936) als Paarungen gedeutet und als Re- 
duktionsmitosen bezeichnet, sparer (.1942) auf Grund 
einer entwicklungsgeschichtliehen Nachuntersuehung 
im Anschlug an GEITLERS Kritik (1941) als endo- 
mitotische Teilungsabk6mmlinge j e e i n e s Chromosoms 
erkannt wurden. Der schon 1936 beschriebene Ge- 
staltswandel der Chromosomen, der sowohl in Mitosen 
wie Meiosen der mut. canc beobachtet wurde, konnte 
auf :t:. weit durchgeffihrte Endomitosen zurfickgeffihrt 
werden. 

194o wurde EMlvIu ST~IN in das Kaiser-Wilhelm- 
Institut ffir Biologic, Dahlem fibernommen. Einer 
Anregung yon WETTSTEIIqS folgend, beteiligte sic 
sich an den Versuchen zur Kltkrung der hormonalen 
Beeinflussung yon Reis und Unterlage, die vox WETT- 
STEIN mit PIRSCI~LE in Angriff genommen hatte. 
W~hrend der Versuch mit mut. cam negativ verlief, 
lieB sich bei neu gewonnenen Radium-Mutanten aus 
Antirrhinum siculum und der Tomate _die WJrkung 
hormonaler, das Wachstum bzw. die BlfihfAhigkeit 
bestimmender Stoffe zwischen Reis und Unterlage 
nachweisen. Dabei gelang die sehr interessante Zer- 
legung der Wirkung einer monofaktoriellen Rezessiv- 
Mutation i n  zwei Wirkungskomponenten. Bei der 
mut. nana der Tomate lieBen sieh die Komponenten 
,,Chlorophyllarmut" und ,,Zwergwuchs", bei mut. 
sterilis von Ant irrhinum siculum die Komponenten 
,,apikaler Wuehs" und ,,Bltihftihigkeit" dureh Pfrop- 
fung trennen. 

Waren bier neue methodische Hinweise zur Frage 
des Blfihens gegeben, so brachten die in den neuen 
Bestrahlungen h~ufig erzielten Periklinalchimtiren 
(Ecto- und Mesochimtiren) Beitr~ige zur Blatt- und 
Blfitenentwicklungl Die eytogenetische Analyse zeigte, 
dab auch bier die an Schichten gebtindene starke 
Gewebsentartung wieder zu Endomitosen yon krank- 
hafter GrSBe fiihrt. Das hob die erzieiten Resultate 
erneut in das Blickfeld tier krebsartigen Erscheinungen. 
Und mit eifiem Aufsatz ,,Uber Fragen des Zellkern- 
waehstums und der Chromosomenvermehrung~' 1948 
in der ,,Klinischen Wochenschrift", worin Endomi- 
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tosen als normale Erscheinungen der Organbildung 
(im Sinne G~ITI.ERS) den krankhaften gegentiber ge- 
stellt sind, schliel3t die Reihe der wissenschaftlichen 
Publ ika t ionen  EMMY STEINS. 

In planvoll aufgebauten genetischen Versuchen, 
exakt durcbgeftihrt, wird das Material ffir histo- 
logische und cytologische Untersuchungen von 
fiuBerster Subtilit~t geschaffen -- nach den ver- 
schiedensten Gesichtspunkten ausgewertet, bringt es 
wiehtige Beitr~ge zu einer groBen Reihe im IntGressG 
stehender biologischer Probleme -- und doch das 
ganze zusammengehalten nicht nur durch das lV[a- 
terial, sondern auch durch die letztlich genetische 
Frage, zu der auch das Experiment mit der Prfifung 
auf Erblichkeit arn Ende immer wieder zurfickkehrt -- 
das Erbe ERWlN BAURS. 

Es sind noch einige Worte fiber den Lebensweg 
EMMY STEINS ZU sagen: Der frtihe Tod von LUISE 
V. GRAEVEXlTZ (1921), mit tier sie all die Jahre zusam- 
men im gemeinsamen Iteim gelebt, hat EMMY STEIN 
tief getroffen; seitdem lebte sie allein; doeh erwarb sie 
1934 ein htibsches eigenes I-Iaus mit Garten gegenfiber 
dem Dahlemer Institut. Und dieses ihr Helm, dem sit 
mit ihrer Geistigkeit, ihrem kfinstlerischen Interesse 
und ihrer Musikalitiit ihren Stempel aufdrtiekte, wurde 
Gin Mittelpunkt f fir viele ]unge und alte Menschen. 

EMMY STEIN war bei all ihrer wissenschaftlichen 
Begabung und der Konzentration auf die wissenschaft- 
liche Arbeit ein mfitterlicher Menscb. Im Andenken 
an die Freundin, die eine schwere und einsame Kind- 
heit gehabt hatte, wurde sie Mitglied des Vereins zum 
SChutze der Kinder gegen MiBhandlung und Aus- 

nutzung und fibernahm hier mehrfach Patenschaften. 
Die Bereitstellung yon Mitteln ffir die Lambarene- 
Arbeit brachte sie in pers6nliche Beziehung zu ALBERT 
SCHWEITZER, mit dem sie bei seinen Eurctpabesuchen 
zusammentraf, zuletzt noch von Eechingen aus in 
K6nigsfeld, wo er ihr -- ein unvergeBliches Erlebnis 
dieser letzten Jahre -- lange auf der dortigen Orgel 
vorspielte. 

Ein warmes Interesse galt den heranwaGhsenden 
Geschwisterkindern. Als der zweite Weltkrieg schwerste 
Schieksalsschliige in der Familie brachte, stand sie 
den Ihren opferbereit zur Seiie. Auch der Jugend in 
den I.iiiusern von CORRENS und v. WETTSTEIN stand 
sie freundsehaftlich nahe. Das seh6ne eigene Heim, 
das yon Bomben verschont blieb, mugte 1945 ffir die 
Besatzung ger~iumt werden --  kaum das N6tigste an 
Hausgut durfte mitgehen. Nach kfimmerlichen Unter- 
schlupfen fand sie schlieBlichAufnahme im ausgebauten 
Kellergeschog des K. W, I. ffir Silikatforschung. 

1948 folgte sie dem verlagerten K. W. I. ffir Biologie 
nach Hechingen und schlieBlieh Tfibingen und wurde 
nach dem Tode v. WETTSTEINs in die Abteilung yon 
MAX HARTMANN fibernommen. 

Als die Augen ihren Dienst am Mikroskop versag- 
ten, hat sie sich einer Piet~tsaufgabe zugewandt; in 
Hechingen entstand der sch6ne Nachruf auf CORI~ENS, 
dessen PersOnlichkeit und Werk sie wie wenige kannte ; 
195o ,,Nach einem halben Jahrhundert  der Ver- 
erbungswissenschaft" (Naturw. 20). Eine Gesehichte 
des K. W.I.  ffir Biologic, die sie in Ttibingen be- 
gann, blieb Fragment. Der Tod hat ihr die Feder aus 
der Hand genommen. E. S c h i e m a n n .  

(Aus dem MAx-PLANCK-Institut ftir Ztichtungsforschung, E~WlN-BauR-institut, Voldagsen.) 

Versuche zur Isolierung von St immen des Blattrollvirus. 
Von MARIA-LUISE BAERECKE. 

Mit io Textabbildungen. 

In den Jahren i 9 4 9 - 5 i  wurden am hiesigen Institut 
eine Reihe yon Experimenten durchgeffihrt, die das Vor- 
handensein verschiedener Blattrollst~mme in unserem 
guchtgarten zeigen und ihre Charakterisierung mit 
Hilfe eines Testsortiments ermSg!ichen sollten. Das 
letzte Ziel war, festzustellen, welchen EinfluB die ein- 
zelnen Stiimme auf die Resistenz von Sorten und 
Zuchtklonen baben, und die Methoden der Infektion, 
Testung und Selektion so zu ver/indern, dab sie auch 
einem Komplex mehrerer Blattrollst~mme gewachsen 
wiiren. Die Untersuchungen mul3ten leider vorzeitig 
abgebrochen werden, da das Material i95i  neben b!att- 
roll- auch stark Y-verseucht war und die Mischinfek- 
tion die feineren Unterschiede im Blattroll-Symptom- 
bild nicht mehr erkennen lieB. Erst 1954 naeh Aus- 
merze des Y-Virus aus dem Zuehtgarten konnten 
Versuche zur Isolierung yon Blattroilst~mmen wieder 
aufgenommen werden. 

Inzwischen ist die Untersuchung der Blattroll- 
st~mme mit dem Fortschreiten der zfichterischen Ar- 
beiten nur noch dringender geworden. Der Zwang zur 
Ubertragung durch L/iuse oder Pfropfung hat das 
Blattrollvirus gegenfiber den leichter zu handhabenden 

Mosaikviren bereits betr~chtlich ins Hintertreffen ge- 
bracht. Beim X- und Y-Virus z. B. sind in den letzten 
Jahrzehnten eine grol3e Zahl von Untersuchungen 
durchgeffihrt worden, woffir die verschiedensten Me- 
thoden zur Trennung von St~mmen zur Verffigung 
standen, wie die Charakterisierung durch Symptome 
auf mehreren Te'stpflanzen, durch verschiedene Inak- 
tivierur gstemperaturen, durch serologische Reaktionen 
und auch dureh Unterschiede in der Resistenz und 
Hypersensibilit~t von Solanum-Arten und Kartoffel- 
sorten. Nur der erste dieser Wege zur Differenzierung 
yon Stiimmen ist bisher ffir das Blattrollvirus be- 
schritten worden, und dies3 Schritteiassen sich an den 
Fingern einer Hand abz~ihlen. 

Die bisher wiehtigsten Arbeiten zu diesem Thema 
erschienen in USA (R. E. WEBB, R. tI. LARSON and 
J. C. WALKER 1951 und i952 ). Die mitgeteilten Er- 
gebnisse erg~nzen unsere Untersuchungen an Kar- 
toffeln und lassen die Schwierigkeiten, die uns die 
Parallelversuche mit der Blattroll-Testpflanze Phy- 
salis /loridana braehten, in einem anderen Lieht er- 
scheinen. Es ist da ruman  der Zeit, die Methoden und 
Erfahrungen dieser Arbeiten zusammeazustellen;: um 
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