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I. Einleitung 

E r i g e r o n  a n n u u s  ist ein yon  Nordamer ika  nach J a p a n  eingefiihrtes, zu 
den  Kompos i t en  gehSrendes Unkrau t ,  welches je tz t  hier fast i iberall  im wild- 
wachsendem und  ungemein  fippig gedeihendem Zus tande  gefunden  wird.-  Es ist 
1,70--2,00 Meter hoch, mi t  einem wiederholt  verzweigten monochasia len Blfiten- 
s tand,  wobei m a n  jedes KSpfchen einer e inzelnen Bliite der  Nich tkompos i ten  
vergleicht.  E in  KSpfchen besteht  dabei  aus einer Anzahl  yon  inneren,  gelben, 
hermaphrodi ten ,  fer t i len Scheibenbl i i ten  u n d  aus einer Reihe yon  zungenfSrmigen,  
weiBen, weiblichen, steri len Randb l i i t en  (Fig. 1, vgl. auch Fig. 6a). I n  der  bei- 
gegebenen Fig, 2 sieht m a n  in  a eine normale  Zungenbl i i te ,  u n d  in  e, f, und  g 
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drei Arten Scheibenblfiten. In  e sind beide, Staubblat t rohr  und Griffel mit  
zwei Narben  (yon dem Staubblat t rohr  bedeckt und in der Figur nicht sichtbar) 
hoch fiber die Blfitenkrone emporgehoben, in f sind nur die Narben sichtbar, 
da  das Staubblat t rohr  innerhalb der Blfitenkrone bleibt, und schlieBlieh in g 
bleiben beide, Staubblat t rohr  und Narben, innerhalb derselben. Alle diese drei 
Arten Scheibenblfiten sind fruchtbar  und in e in  und demselben KSpfchen ge- 
mischt vorhanden. 

Diese Verh/iltnisse beziehen sich auf den normalen wildwaehsenden Erigeron 
annuus, welcher unten als forma typica bezeichnet ~ r d .  Er  ist in der N~he 
unsres botanischen Inst i tutes weir verbreitet,  und t rotzdem seit einigen Jahr-  
zehnten j/~hrlich viele Tausende davon unter unseren Augen gewachsen sind, 

Fig. 1. Typica-Sippe. Etwas verkleinert 

haben wit dabei gar keine abweichende Form auffinden k6nnen. I m  Juni  1928 aber 
hat  M. A n d 6 ,  der Hauptg/~rtner unsres botanischen Gartens, eines Tages unter 
einer Unzahl yon zusammenwachsenden St6cken dieses Unkrautes,  welche eine 
sehr umfangreiche Grundfl/iche einnehmen, zuf~llig ein einziges Individuum 
aufgefunden, welches dadurch ausgezeichnet ist, da$ alle seine Blfitenk6pfehen 
der zungenf6rmigen Randblfiten entbehren (Fig. 3, vgl. auch Fig. 6h). Wenn man 
jedes K6pfchen dieser abweichenden Form n/~her untersucht, so kann man sich 
davon fiberzeugen, da6 die Zungenblfiten nicht v611ig fehlen; wie aus der Fig 2d 
ersichtlich, ist dabei die Z u n g e ,  welche den Haupt te i l  ihrer Blfitenkrone aus- 
macht,  s tark verkiimmert,  so dal~ jedes solche K6pfchen das Aussehen bietet, 
als ob die Zungenblfiten v611ig verschwunden w~tren. Diese neue Sippe, welche, 
wie unten ausffihrlich er6rtert, zweifellos dank einer Genmutat ion entstanden 
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ist ,  mSchte  ich mut .  apetala nennenl) .  Hie rbe i  is t  zu bemerken ,  daB, nachdem im 
J a h r e  1928 dieser  einzige S tock  e n t d e c k t  war,  m a n  his heu te  t ro tz  eifrigen 
Suchens w~hrend  der  fo lgenden J a h r e  ke inen  wei te ren  auff inden konnte .  Diese 
Sippe be f inde t  sich j e t z t  ausschlieBlich in dem Teile unseres  bo tan i schen  Gar tens ,  
wo die  a u s  dem soeben besprochenen  S tock  h e r v o r g e g a n g e n e n  apetala-Nach- 
k o m m e n  ku l t i v i e r t  werden.  Es  scheint  mir ,  d a b  unsere  apetala-Sippe bisher  
auch sons t  von ke inem ande ren  j apan i schen  Bo tan ike r  aufgefunden wordea  ist .  

a b c d 

e f g 

Fig. 2. a) eine gewShnliehe Zungenbliite; b) dieselbe mit ktirzerer Zunge; c) dieselbe 
mit mehr oder minder verkiimmerter Zunge; d) verkiimmerte Zungenbliite in apetala- 

KSpfchen; e, f, g) Scheibenbliiten versehiedener Soften. Alle 5real vergr58ert 

A u s  a l ledem is t  es zumindes t  k lar ,  daB die  E n t s t e h u n g  yon mut .  apetala bei  
Erigeron annuus als eine h f c h s t  sel tene Ersche inung  zu b e t r a c h t e n  ist~). 

Biswei len f inde t  m a n  bei  ape ta /a -KSpfchen  m i t  gewShnlichen apetala- 
Bli i ten  gemisch t  einige wenige, deren  Zungente i l  e twas  s t a rke r  ausgebi lde t  i s t  

1) Wie oben gesagt, ist in unserem Falle der Zungenteil der Randbliiten blol3 ver- 
kiimmert, aber nicht spurlos verschwunden, und aul~erdem haben wires bier eigentlieh nicht 
mit einer Bltite, sondern mit einem Blfitenstand zu tun, weshalb das Wort apetala in seinem 
strengen Sinne nicht zutrifft. Es wurde bloB der Einfachheit halber gew~hlt, besonders als 
man jedes Kfpfchen der Kompositen biologiseh wie eine Bliite der anderen Pflanzenfamilien 
betrachten kann. 

2) Es w~re mir eine Mitteilung wertvoll, ob nieht die aTetala-Sippe bisher einmal 
durch einen amerikanischen Botaniker in der Heimat (Nordamer:ika) yon Erigeron annuus 
beobachtet oder gar an irgendeinem Orte besehrieben worden ist. 

34* 



520 I k e n o  

als in Fig. 2d (Fig. 2c). Auch beobachtet man in gewissen typica-KSpfchen 
gemischt mit gew6hnlichen Zungenbl(iten wenige, deren Zungenteil etwas kiirzer 
ist als normal (Fig. 2 b), und  in extremen Ffillen solche KSpfchen, wo alle Zungen- 
blfiten ausnahmslos mit  solchem kurzem Zungenteil versehen sind (k u r z l i p p  ig e 
typica-Bliiten, vgl. Fig. 6 i). Hinzuffigen mSchte ich, da/3 solche abnorme typica- 
KSpfchen niemals in wildwachsenden Pflanzen zu beobachten sind. 

Fig. 3. Apetala-Sippe. Etwas verkleinert 

H. Ist die apetala-Sippe parthenogenetisch? 

Die Tatsache, dab Erigeron annuus forma typica sich parthenogenetisch 
fortpflanzt,  wurde zuerst yon T a h a r a  nachgewiesen und ausfiihrlich studiert 
und yon M c D o n a l d  best~tigt!). Um sicherzustellen, ob naut. a~eta/a in dieser 
Hinsicht sich ebenso verh~lt, wie die ty~/ca-Sippe, sind eine Reihe yon Unter= 
suchungen a usgefiihrt, sowohl auf experimentellem als zytologischem Wege, 
wobei nicht nur die apeSa/a-, sondern auch die typ/ca-Sippe zwecks Vergleichs 
vcrwendet wurde: Die Expel~mente beschr~nkten sich auf Kastrat ion,  welche 

1) Erigeron err. annuus, welcher von Holmgren als parthenogenetisch erkannt 
wurde, ist nach S6derberg kein annuus. 
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1931 und 1932 ausgefiihrt wurde, vor allem nach der bekannten Methode R a u n -  
k i a e r s ,  dutch Abschneiden des oberen Teiles der BliitenkSpfeh~n. Auch naetr 
der Methode der amerikanischen Forscher wurden dutch wiederholte 'Wasser:  
strahlspfilung der BlfitenkSpfchen am Friihmorgen (gewShnlich von je f i inf  
aufeinander folgenden Tagen ffir jedes), die naeh auBen hervortretenden Antheren 
beseitigt. Diese letztere Methode dfirfte abet bei uns yon relativ geringem Weft  
sein, nachdem, wie oben erSrtert, die Antheren bei einigen Blfiten w/~hrend ihres 
ganzen Daseins innerhalb der Bliitenkrone verborgen bleiben. 

Das Resultat aller dieser Experimente ist. dal3 sowohl bei der typica- als 
auch apetala-Sippe immer viele keimf/~hige Samen entstehen, trotz der durch 
obige Methoden durchgefiihrten Kastration. 

Die soeben genannten experimentellen Resultate wurden durch die 
zytologischen Beobachtungen vSllig best/~tigt. Nach H. Oka n/tmlich, welcher 
die Entwicklung der Pollen- und Embryosackmutterzellen an der typica- sowie 
apeta/a-Sippe studiert hat. sind die Angaben T a h a r a s  fiber die Parthenogenesis 
yon typica vSllig zu best/ttigen. Auch ist beziiglich der Parthenogenesis kein 
wesentlicher Unterschied zwischen beiden Sippen zu erkennenl). B e i d e r l e i  
S i p p e n  s ind  s o m i t  g l e i c h e r w e i s e  als  p a r t h e n o g e n e t i s e h  n a c h -  
gewiesen .  

III. Entstehung der apetala-Sippe durch Mutation 

Die allererste Frage fiber die apetala-Sippe soll sein: Wie  is t  sie z u e r s t  
e n t s t a n d e n  ? Das eigentfimliche Merkmal der apetala-Pflanze wird auf die 
Nachkommen vererbt. Ein Zurfickschlagen nach dem ursprfinglichen Typ 
erfolgt ungemein h/~ufig und so ist es kaum zweifelhaft, dab die Entstehung 
e~nem Mutationsvorgange zu verdanken ist, trotz der parthenogenetischen 
Fortpflanzung yon typical). Unsre sog. p a r t h e n o g e n e t i s c h e  M u t a t i o n  
steht nicht einzig da, wenn auch diese Erscheinung bisher h5chst selten ange- 
troffen worden ist: Wir haben davon einige Beispiele aus dem Pflanzen- sowie 
Tierreiche vor uns, bei Hieracium (Os ten fe ld )  bzw. Cladoceren ( B a n t a  u. 
Wood) .  Wiehtig erscheint mir, dab die parthenogenetische EntwickIung unserer 

x) Oka wird seine Untersuchungsresultate darfiber sp/~ter verSffentlichen, so da6 
ieh bier nieht da~auf eingehen will. Nur sei dabei bemerkt, dab er bei der Entwieklung der 
EmbryosackmutterzeUe der apeta/a-Sippe den sog. Restitutionskern im Sinne Rosenbergs 
beobachten konnte, weleher bekanntlieh oft eine Parthenogenesis eharakterisiert. 

2) Oben babe ieh ,,und zwar trotz der parthenogenetisehen Fortpflanzung yon typica" 
gesagt, da bisher die Mutation bei parthenogenetisehen Organismen h5chst selten beobachtet 
wurde. Friiher war auf Grund der Weismannsehen Amphimixistheorie die Ansieht ver- 
breitet, dab die Befruchtung die einzige Quelle der Variation darstellt, wenn sparer eine Ver- 
~nderung eintritt, Es muBte .dann notwendigerweise angenommen werden, dab bei parthen0- 
genetisehen Organismen yon einer Mutation keine Rede sein kann'., Die Entdeckung einer 
Mutation bei par thenogenet isehen Formen sowohl im Tier-wie im Pflanzenreieh 
(vgl. unten) macht diese Annahme unhaltbar, und es ist wohl sehr wahrscheinlich, dab dieser 
Vorgang in Zukunft auch an anderen parthenogenetisehen Organismen entdeckt werden wird. 
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Pflanzensippen die MOglichkeit der Entstehung yon apetala aus typica durch 
irgendeinen Bastardierungsvorgang ganz ausschlieBt. Es fragt sich welter: 
Mit welch einer Mutation haben w i r e s  in diesem Fall zu tun, mit  einer Chro- 
somen- oder einer Genmutat ion ? Wie unten ausftihrlich erSrtert, ist es kaum 
zweifelhaft, dab die in l~ede stehende Mutation in erster Linie zur zweiten Art  
gehSrt, d .h .  auf eine Genumwandlung zuriickzuftihren ist, wenn auch die Mit- 
beteiligung der Chromosomenverh/~ltnisse in gewisser Hinsicht keineswegs ganz 
ausgeschlossen w/~re (vgl. unten). Es fragt sich weiter: Wo diese Genmutat ion 
geschehen war ? Bei den sich geschlechthch fortpflanzenden Pflanzen kann die 
Mutation, abgesehen vom somatischen Gewebe, in der Gametenmutterzelle 
oder jungen Zygote erfolgen, und in vielen F/~llen ist es kaum mSghch, sieher- 
zustellen, ob wir die eine oder andere Art yon Mutation vor uns haben. Da jedoch 
in unserem Falle der Parthenogenesis i iberhaupt keine Gametenbildung s tat t -  
findet, kann man annehmen, dab die Mutation fiir die erste Ents tehung der 
apetala-Pflanze in einer weiblichen Keimzelle erfolgt warZ), welche von vornherein 
diploid ist und in diesem Fall der Zygote einer sexuellen Pflanze entspricht. 

• I V .  C h i m ~ r e n  

Bevor wir weiter gehen, mSchten wir etwas fiber die Chim/~ren besprechen, 
welche wir sehr h~ufig in der Naehkommenschaft  von mut.  apetala angetroffen 
haben. 

Unter  Chim/£re  versteht  man hier z. B. ein Individuum, welches zugleich 
beides, apetala- und typica-KSpfchen tr/~gt (Fig. 4). Es ist dabei zu bemerken, 
daB, wie unten eingehend geschildert ist, bei der aus mut.  apetala hervorgegan- 
genen Nachkommensehaft  die Mutationen und besonders die Rtickmutat ionen 
ungemein h/tufig und fast  fiberall in ihrem Gewebe, generat ivem wie somatischem, 
zu gesehehen pflegen, yon denen die letztere Art, welche in verschiedenen Ent-  
wicklungsstadien des Somas stattf inden kann, die Ursache der Chim/~renbildung 
ist. Unten werde ich davon einige Beispiele angeben. 

An Chim/trenbildungen gibt es verschiectene Typen, deren Unterschied 
offenbar yon dem Ort und Zeitpunkt  des Eintretens des Mutationsvorganges 
abh/~ngig ist. I m  FalSe n/~mlieh, wenn ein Individuum aus einer Anzahi von 
Schossen zusammengBsetzt ist, sieht man nieht selten, dal3 einige davon aus- 
schlieBlich apetala- und die anderen ausschliel31ich typica-KSpfchen tragen. 
/)iese Art  Chim/tre - -  S e h o s s e n c h i m / i r e  - -  wird dadurch entstehen, dab bei 
einer jungen Pflanze, kurz vor dem Schossen, d ie  Mutation i n  den Zellen des 
Stammes, ganz nahe der Wurzel, wo bald der Vorgang des Schossens erfolgen 
wird, geschieht. Ob diese Mutation entweder yon typica nach apetala oder um- 
gekehrt  gerichtet sein mag, auf jeden Fall wird man zu einem aus zwei Arten 
Schossen, typlca und apetala, zusammengesetzten Chim/~renindividuum gelangen. 

Wenn aber die Mutationen und Riiekmutat ionen sp/~ter erfolgen, z. B. in 
den Anlagen der Seitenzweige, nachdem Sehon die Hauptaehse  eines Bliit~n- 

\ 
z) Oder wenigstens in einer Zelle der Schieht, aus der das generative Gewebe sich 

entwickelt. 



Studien fiber die mutative Entstehung eines hochmutablen Genes usw. 523 

standes vollendet ist, tragen einige der letzteren typica- und die anderen apetala- 
K5pfchen, woraus die B l i i t e n s t a n d s c h i m ~ r e  (oder ein C h i m ~ r e n b l f i t e n -  
s t a n d )  entsteht, wie in Fig. 4 und 5 dargestellt ist. Die letztere, welche ein nach 
der Natur  gezeichnetes Schema eines Bltitenstandes ist, l ~ t  eine Verteilungs- 
weise yon apetala- und typica-KSpfchen an demselben erkennen; dabei sieht man 
au6er der mit wenigen apetala-KSpfchen gekrSnten Hauptachse sieben daraus 
hervortretende Seitenzweige erster Ordnung, in denen die apetala- oder typica- 
KSpfchen zu Sehen sind. Jeder derselben tr~gt ausschlie~lich einerlei Art 
KSpfchen, ausgenommen zwei 
(dritter Zweig yon un~en, rechts 
und links der Hauptachse), yon 
denen jeder wieder .eine kleine 
Chim£re darstellt. Es ist klar, 
da6 jede derselben dadurch ent- 
standen ist, dal~ der Mutations- 
vorgang wieder in der Anlage 
dieser Zweiglein zweiter Ordnung 
geschehen war. 

Wenn die Mutation oder 
Rfickmutation noch sp~tter ein- 
treten wird, z. B. nachdem schon 
die BliitenkSpfchenanlagen voll- 
endet waren, kann es vorkommen, 
da6 einige Bliitenanlagen in einem 
BlfitenkSpfchen sich zu typica- 
und die anderen zu apetala-Bliiten 
entwickeln, woraus die K 5 p f c h e n- 
c h i m £ r e n  (oder C h i m ~ r e n -  
k5 p f c hen) entstehen kSnnen. 
Fig. 6 b - -g  stellen solche dar, Wo- 
bei einige Randbliiten eines Bliiten- 
ktipfchens tells zungenfSrmig sind, Fig. 4. Zweigchim~re. In der Mitte typica- 
Ceils nichtl). Zweiglein und die tibrigen apetala-Zweiglein. 

Ahnliche Chim£rentypen wur - Etwas verkleinert 
den bisher yon einigen andern For- 
schern beobachtet, obschon es sich dabei um geschlechtliche, niemals um partheno- 
genetische Pflanzen handelte. Um einige Beispiele davon zu nennen, gibt es unter 
anderen die yon T e r a o  studierten Rispenchim~ren der Reispflanze mit groIten 
und kleinen SamenkSrnern, die yon B a u r  beobachteten Bliitenstandschim~ren 
yon Antirrhinum majus mit rout. phantastica- und Riickschlagzweiglein usw. 

1) Die in Fig. 6b~g dargestellten Bliitenk6pfchen k6nnten, oberfli~chlich betrachtet, 
den Anschein erwecken, dal3 die Zungenbliiten teilweise schon alt und abgewelkt sind. Dies 
ist aber hier keineswegs der Fall: alle diese K6pfchen sind in ihrem jungen frische n Zustande 
photographiert worden. 
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Fig. 5. Schema eines Zweigchimaren- 
bliitenstandes, yon T a g u t i  nach der 
Natur gezeiclmet. Darin zeigen schwaxze 
Kreise apeta/a-KSpfchen, gestrahlte weiBe 
Kreise typica-K6"pfchen, je aus schwar- 
zero und gestrahltem weiBem Halbkreis 
zusammengesetzte Kreise KSpfchen- 

chim~ren 

Y 
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V. Vererbungsversuehe 
1. F 1 - G e n e r a t i o n  

Die oben besprochene als Mutante entstandene apeta/a-Pflanze war zur 
Zeit ihrer Entdeckung im Jahre 1928 schon im Besitz einer kleinen Anzahl 
yon Blfitenk6pfchen. Sie wurde ins Glashaus gebracht, wo sie fruchtete. Aus 
daran geernteten Samen .sind. 1929 die folgenden Nachkommen entstanden, 
welche wir F 1- G e n e r a t i o n  nennen. 

T a b e l l e  I 

( F r  Generation ) (1929) 

I 
I Zahl der Individuen 59 

oder °/o . . . . . . . . . . . .  44,36 

apelala typic~'z 

74 
55,64 

D. h. die apetala-Mutante war nicht konstant und wir sehen hier einen Vorgang, 
welcher an eine Mendelsche  Aufspaltung bei einer sich geschlechtlich fort- 
pflanzenden Pflanze erinnert. Da w i r e s  aber mit einer parthenogenetischen 
Pflanze zu tun haben, ist die A u f s p a l t u n g  nur scheinbar. Dieser Vorgang 
besteht eigentlich darin, dab e ine  g e w i s s e  A n z a h l  y o n  p a r t h e n o g e n e t i s c h  
e r z e u g t e n  M u t a n t - N a c h k o m m e n  z u m  u r s p r i i n g l i c h e n  T y p  z u r t i c k -  
m u t i e r e n  ( R i i c k m u t a t i o n ) ,  w ~ h r e n d  die  i i b r i g e n  u n v e r ~ n d e r t  b l e i b e n .  
Die Rate des Zuriickschlagens betr~igt bier ungefiihr 56%,  wie.:in tier obigen 
Tabelle angezeigt, und ist ziemlich hoch, doch werden wir unten sehen, dab 
sie bisweilen noch hSher sein kann. 

2. F e - G e n e r a t i o n  

Das Verhalten der typica und apetala FrPf lanzen  wurde weiter unter- 
sucht. Zuniichst werde ich auf ihre F2-Generation eingehen. 

a) Typica 

Die aus Fl-typica entstandenen Nachkommen (---- F,.) sind 1930 nur teil- 
weise zum Blfihe.n.gekommen; w~hrend die fibrigen erst 1931 zu bliihen begannen, 
Sie sind in Tabelle I I  A aus beiden Jahren zusammengezogen. Danach haben 
sich 10 als konstante typica erwiesen (Nr. 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 20, 22, 27), 
w~hrend yon den iibrigen 24 die typica- und Chim~renpflanzen und 1 ausschlieB- 
lich die letzteren produziert haben, d. h. kurz 
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N a c h k o m m e n  von Fl-typica 

Zahl der F1-Eitern •aehkommen 

l0  ( :  28,6 %)  . . . . . . . . .  typica 
2 4 }  { typica-~-Chimgren 

11) (= 71,4 %) . . . . . . . .  Chim~ren 

Summe 35 

D. h. un te r  den  F l - t yp / ca -P f l anzen  h a b e n  nur  ungef~hr  29 °/o sich k o n s t a n t  
erwiesen,  w~hrend  die i ibr igen (ungef~hr 7 1 % )  sich anders  verhie l ten2) .  

b) Apeta~a 

Die en t sp rechenden  A n g a b e n  fiir  apeta/a  s ind in Tabe l le  I I B  ebenso wie 
bei  typica auf  die  1930 und  1931 gewonnenen R e s u l t a t e  gegr i indet .  Daraus  s ieht  
man ,  da6  u n t e r  a l len un te r such ten  F 1 apeta /a  Pf lanzen ga r  keine einzige k o n s t a n t e  
v e r t r e t e n  is t  : 17 u n t e r  21 haben  j edesma l  typica ~- Chim~ren produz ie r t ,  w£hrend  
yon  den  fibrigen 4 je  2 ausschlieBlich typica bzw. eine aus typica ~, apetala 
~- Chim~ren bes tehende  N a c h k o m m e n s c h a f t  gel iefer t  haben,  d. h. kurz  

N a c h k o m m e n  von F~-apetala 

Zahl der F~-Eltern Nachkommen 

1 7 ] ,  I . . . . . .  typica ~- Chim~ren 
2 ~ t =  93,6 ~/o)  • . . . . . .  typica ~- Chim~ren ~- apetala 
2 ( =  6,4 °/o ) . . . . . . .  typica 

Summe 21 

Diese Ta t sache  s teh t  im Gegensa tz  zum oben gesch i lder ten  Verha l t en  
yon  Fl-typica , welche d ie  k o n s t a n t e n  I n d i v i d u e n  ungef~hr  zu 29 ~/o gel iefer t  
h a t  (vgl. Tab.  I I A ) .  Die ungemein  hohe Mutabil i t i~t  yon  apetala i s t  sehr  auffal-  
lend, wor i iber  un t en  wei te r  die  Rede  sein wirda).  

1) Es ware nicht I unwahrscheinlieh, dab aueh dies Individuum, wie die 24 anderen, 
eigentlich beide typica und Chimaren produziert haben mii6te und dab die typica-Nach- 
kommen dabei deshalb nicht entstanden sind, weil z. B. alle darin enthMtenen Samen dieses 
letzteren Typs zuf~llig nicht gekeimt sind. Die kleine Zahl yon Chim~ren-Nachkommen 
(bloB 5) zeigt die sehr schlechte Keimf~higkeit der Samen dieser Pflanze. 

3) Bei dieser Nachkommenschaft bemerkt man den vSlligen Mangel yon apeta/a. 
Dabei kann es sigh vielleicht bloB um eine Zuf~lligkeit handeln, was fiir das unten ausfithrlich 
zu besprechende relativ seltene Stattfinden der Mutation typica --> apetala bei den sekund~ren 
ty/r/ca-Pflanzen sprechen wiirde. S e k u n d ~ r e n  nennen wir alle typica- und apeta/a-Indi- 
viduen, welche entweder direkt oder indirekt aus der urspriinglichen mut. apeta/a herriihren. 

3) Im vorliegenden Fall  sind alle Nachkommen aus apeta/a ausnahmslos mutiert 
naehgewiesen, doeh es w~re nicht ausgesehlossen, dab bisweilen wenige derselben im Gegen- 
satz zu den iiberwiegenden anderen sich konstant erweisen werden. Jedenfalls aber wird das 
ganze fiir die oben erw$ihnte hohe Mutabilit~t yon apeta/a sprechen. 
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T a b e l l e  I I A  
(1930--31) (Nachkommen  aus  Ft - t yp ica  ) 

Eltem-[ , 
Nr. [ Zahl der F~-Nachkommen 

(F1- I . . . .  
Gene- ] i { ] typic~ Chim~rel apetala Summe 

ration) I 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

9 
27 
9 

60 
78 
39 
36 
43 

19 
17 
12 

2 
12 
9 

27 

1 
4 

3 
3 
6 
2 

1 
3 

3 
4 
4 

10 

- -  1 0  

- -  3 1  

- -  9 

- -  6 0  

- -  7 8  

- -  4 2  

- -  3 9  

- -  4 9  

- -  8 

- -  1 9  

- -  1 7  

- -  1 2  

- -  1 0  

- -  7 

1 
- -  5 

16 
13 

- -  37 

Eltern- [ 

ration) 

20 
21 
'22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3O 
31 
32 
33 
34 
35 

Summe 

Zahl der F2-Nachkommen 

typica Chim~re apeta/a Summe 

4O 
6O 
56 
53 

1 9  
13 
8 

13 
91 
34 
18 
6 

22 

8 
6 

1 

1 

3 
1 

1 

6 
4 
1 
1 
1 

5 
10 
2 

866 81 0 

(=91,45%) (=8,55%) ( = 0 % )  

40 
61 
56 
54 
22 
14 
9 

13  
97 
38 
19 
7 

23 
5 

18 
9 

947 

T a b e l l e  I I B  
(1930--31)  (Nachkommen  aus  F l - ape ta / a  ) 

Eltern- [ 
(NF:: [ Zahli der Fa-Nac~kommen 

Gene- I apeta/a Summe 
ration)[ / 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

34 
16 ! 
26 

23 
11 
23 

4 
5 

18 

7 
1 

/ 

10 
13 
34 

N 

m 

34 
23 
27 
53 
20 
98 
31 
1 9  

28 
14 
18 
52 

Eltern- I 

Gene- ] 
ration) I 

t ypica 

Zahl der F2-Nachkommen 

Chim~tro apetal a I Summe__ 

3 
1 

48 27 
49 18 
50 15 
51 9 
52 62 
53 16 
54 12 
55 5 
56 10 

22 
4 

30 
3 

13 
13 
2 
4 

Summe ] 489 

( =  71,28%) 

193 

(=28,13%1 

4 

(=0,59%) 

49 
22 
45 
12 
75 
32 
15 
9 

10 

686 
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3. F s - G e n e r a t i o n  

a) Typica 

Ich babe nachgewiesen, dab 10 F 1 typica-Pflanzen der F~-Generation sich 
konstant erwiesen haben (vgl. Tab. I IA) .  Unter den 78 aus F 1 Nr. 5 hervor- 
gegangenen F2-Nachkommen sind yon vier Individuen die Samen geerntet 
worden und daraus sind 1932 55, 33, 13 und 35 (im ganzen 136) Nachkommen 
entstanden ( =  F3), welche ohne Ausnahme vom typica-Typ waren. Bezfiglich 
der anderen F 2 typica-Nachkommen habe ich bloB yon 5 unter 40 typica-Pflanzen 
aus F 1 Nr. 20 (vgl. Tab. I IA)  Samen bekommen kSnnen. Ihre Keimung war sehr 
schlecht und ich habe die folgenden Resultate bekommen : 

T a b e l l e  I I I  (1932) 

Eltern-Nr. 

(F2-Generation) 

20- -1  . . . . . .  
- - 2  . . . . . .  

- - 3  . . . . . .  

- - 4  . . . . . .  

- - 5  . . . . . .  

Summe 

lypica 

27 

Zahl der Fa-Nachkommen 

Chim~re 

1 

2 

apetala 

1 

i 1 

Summe 

31 

Daraus ergiebt sich, daB 1. unter 5 untersuchten Individuen 3 aul3er eigenen 
Formen die anderen, meistens Chim~ren, und in einem Falle 1 apetala geliefert 
haben und 2. die Nachkommenschaft am meisten zu typica gehSrt. 

Wie man aus Tabelle I I A  und aus dem soeben angedeuteten Verhalten 
yon F'~-typica in F a (leider zu wenige Nachkommen) sehen kann, sind die aus 

-rout. apeta/a d'irekt oder indirekt herriihrenden (sekund~ren) typica-Pflanzen 
meistens mehr oder minder mutabel. Die groBe Stabilit~t der oben erw~hnten 
typ/ca-Pflanzen, welche durch zwei Generationen (F 2 und Fa) sich ganz konstant 
verhielten, ist deshalb sehr auffallend, und obschon die Ursache dieser Eigen- 
ttimlichkeit noch keineswegs gekl~rt ist, scheint es mir nicht unwahrscheinlich 
zu sein, dab auf diese Stabilit~t die Chromosomenverhi~ltnisse von Einflufl sein 
kSnnen (vgl. spitter unter Abschnitt VI I I .  C h r o m o s o m e n z a h l ) .  

Die bisherigen Beobachtungen beziehen sich auf die aus Fl-tyTica herriih- 
renden F2-typica in der F~-Generation. Der Vollst~ndigkeit halber habe ich auch 
das Verhalten einiger aus .Fi-apeta~ abgestammt~en, F~-typ/ca in F a untexsucht. 
Unter den aus den F1-Pflanzen Nr. 46 und 47 herriihrenden Nachkommen (vgl. 
Tab. I I B )  habe ich an je 5 Stfcken Samen geerntet. Die Keimung derselben 
war auch sehr schlecht und ~ haben nur wenige Pflanzen bekommen. Tabelle IV 
zeigt das Resultat davon: 
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T a b e l l e  IV  (1932) 
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Eltern-Nr. 

(Fa-Generation) 

46--1 . . . . . .  I 

- - 3  . . . . . .  

47--1 . . . . . .  
- - 2  . . . . . .  

- - 3  . . . . . .  

- i - 4  . . . . . .  

- - 5  . . . . . .  

S l l m m e  

Zahl der F3-Nachkommen 

typicel 

2 
3 
1 
5 
6 

26 

Chim/~re apetala 

1 

2 
3 

q 

Summe 

2 
4 
1 
7 
9 

35 

Wenn  auch in beiden Fiillen die ~-achkommenzahl  sehr gering ist, so ~4rd 
man  die 0"bereinst immung der in Tab. I I I  und IV  angegebenen R esultate doch 
sehen k6nnen. I m  ersten Falle (Tab. I I I )  ist unter  den Nachkommen  1 apetala 
vorhanden,  im zweiten (Tab. IV) fehlen diese ganz, was wohl blof3 zuf/~lfig ist. 

b) C h i m / i r e n  

Von einer Anzahl  Blfitenstandschim/iren, welche in F 2 produziert  wurden,  
habe ich die Samen yon apetala- und typica-K6pfchen g e t r e n n t  g e e r n t e t  
u n d  g e s o n d e r t  g e s a t ,  a und b bei jeder  Nr. in der Tabelle V A  zeigt die Nach-  
kommenschaf t  aus typica- bzw. apetala-K6pfchen derselben gesondert  (diese ~ 
Tabelle enth~l t  die Resul ta te  yon 1932 und 1933 zusammengefaBt).  Die Tabelle 
zeigt, dab unter  den aus typica-K6pfchen hervorgekommenen Nachkommen  eine 
Anzahl  von apetala-Individuen ver t re ten  sind. Tabelle V B  ist ein Auszug aus 
Tabelle V A  fiir die Nachkommen  aus 16 der oben behandel ten typica-KSpfchen. 
Die Tabelle zeigt uns, dab die in Rede stehenden Nachkommen  aus 1214 typica, 
245 Chim/tren und 62 apetala zusammengesetz t  sind, so dal~ die Zahl yon  apeta/a 
-4- ungef/ihr 4 °/o betr/~gt 1). Es ist ohne weiteres klar, dal~ die Ents teh tmg der  
oben angedeute ten  apetala.Pflanzen aus typica-K6pfchen einer Mutat ion yon  
den in den betreffenden Chim/iren enthal tenen Genen zu verdanken  ist (vgl. 
un t en ,  bes. Abschni t t  VII) .  Aus Tabelle V B  und dem dort  Gesagten kann  man  
klar  sehen, dab die Mutat ionsrate  erheblich kleiner ist in der Rich tung  typica 

apetala als in der  umgekehrten,  wie es z. B. in Tab. I I B  hervorgehoben wurde. 
Das gleiche kann  m a n  auch aus den in Tab. I I I - - - I V  angegebenen sehen, so z. B. 
in Tab. I I I  bloB eine einzige apetala ( =  3 %) und in Tab. IV  gar  keine. 

1) Wenn man dem Z~ihler dieses Bruches die Zahl yon zugleich produzierten Chimgren 

addiert, So haben wir 62 + 245 307 un~efgh~ 20 P/o = die Zahl yon Naehkommen, 
1521 1521 

welche nieht typica sind, iiberhaupt. 
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T a b e l l e  V A  (1932- -33)  

In  vorliegender Tabelle bedeutet T typica, T'  Chim~re mit  vielen typica- und nut  
wenigen apetala-K6pfchen, A" dieselbe mit  vielen apeta/a- und wenigen typica, und T/A 
dieselbe mit  beiden Sorten ungef~hr zu gleicher Zahl .  In  SpaRe I I  der Tabelle wird die 
Natur  jeder Eltern-Nr. (d. h. welche Sorte der Chim~re) durch T',  T / A  und A:angedeute t .  
a und b bei jeder Nr. zeigt die Nachkommenzahl aus typica- bzw. apetala-K6pfchen an ein 
und derselben Nr. getrennt errechnet. Die I I I .  (T) und VII .  (A) Spalte zeigen die Zahl yon 
typica bzw. apeta/a-Nachkommen. Die IV., V. und VI. Spalte unter Rubrik ,,Chim~re" 
zeigen die Zahl yon Chim~ren-Nachkommen, welche zu T'-, T/A- bzw. A'-Unterklasse ge- 
h6ren. Bei der Rubrik ,,Chimkre" zeigt die in Parenthese eingeschlossene Ziffer die Zahl 
yon Nachkommen, welche unter anderen eine mehr oder minder groBe Anzahl yon kurz- 
lippigen typica-K6pfchen (vgl. Fig. 6 i) (hier vorl~ufig als typica eingerechnet) tragen. Die in 
Parenthese eingeschlossenen Ziffern unter der Rubrik ,,Schossen" mit  (~-) zwischen denselben, 
yon denen die eine in der Spalte T und die andere in der Spalte A dieser Rubrik liegt, zeigt, 
dab das Individuum aus einer gewissen Anzahl yon typica- und apeta/a-Schossen zusammen- 
gesetzt ist, wie z. B. (10 -~ 1) ~ 10 typica und 1 apetala. 

Eltern-Nr. Natur  
der 

(F2"Gene" Eltern- 
ration) Nr. 

a 
23--1 

b 
a 

24--1 
b 
a 

28--1 
b 
a 

28--2 
b 

a 
29--1- 

b 
a 

2 9 - - 2  
b 
a 

34--1 
b 
a 

34--2 
b 
a 

34--3 
b 
a 

b 
a 

39 - -1  
b 

F a- Generation 

T 
T '  

Chim~re 

T/A A' 

Schossen ! 
A : . Summe 

W i A 

8I 
36 
22 

122 

94 
61 

98 
25 

64 
28 

42 
28 

43 
44 

63 
7 

18 
23 

15 
56 

64 
7 

a 43 
3 9 - - 2  

b 13 
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T a b e l l e  VA (Fortsetzung) 
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Eltern-Nr. Natur  
der 

(F~-Gene. Eltern 
ration) Nr. 

a 
41--1 b T/A 

a 
42--1 T'  

b 
a 

43--1 A' 
b 

43--2 a T/A 
b 

4 3 " 3  a T, 
b 

a 
44---1 T '  

b 
a 

45--1 b T/A 

a A'  46--1 b 

a At 46---3 b 

T I 
T '  

Chim~re 

F a-Generation 

A 
T/A A'  

I 
31 1 - -  - -  'i 1 
55 21 5 (1) il 15 
56 2 - -  __ I 1 
57 2 1 1 

I - -  

9 - -  1 - -  ! - -  
13 2 i 

2 0  2 _ - 

18 4-~-(2) - -  ! 2 

L 67 5 1 - -  ~ 1 
46 1 1 - -  ] - -  

] 
I 

25 27 6 2 ] 7 
5 7 4 4 i 6 

24 - -  - -  
32 1 3 1 - -  

I 

101 12 2 1 2 
10 1 

2 2 3 5 5 
34 16 2 2 ] 

193 I 48 Summe I ] 1552 47 1 63 

Schossen 

T A 
Summe 

- -  . - -  3 3  

- -  - -  9 7  

- -  - -  5 9  

- -  6 1  

I - -  10 
1 (10 + 1) 16 

- -  i - -  2 0  

I - -  2 6  

(4 + l)  
3 (4 -[- 1) 77 

t ( I  + 1) 48 

- -  6 7  

- -  2 6  

- -  2 4  

- -  3 7  

- -  1 1 8  

- -  1 1  

- -  1 7  

- -  5 5  

4 I 1907 

VI. Weiteres fiber die Chim~iren 

Die i m  a l l g e m e i n e n  als Chimi~ren zusammenge fa l~ t en  Gebi lde  s ind  n i c h t  
e inhe i t l i ch ,  u n d  schon  o b e n  h a b e  ich dre i  K l a s s e n  d a v o n  u n t e r s c h i e d e n ,  n ~ m l i c h  
S c h o s s e n - ,  B l i i t e n s t a n d s -  u n d  K 6 p f c h e n c h i m ~ r e n .  Bei  j ede r  y o n  d i e sen  
dre i  K l a s s e n  g ib t  es e ine  Unzahl-  ~ o n  A b s t u f u n g e n  i m  Z a h l e n v e r h M t n i s  y o n  typica 
u n d  apetala a n  j e d e m  I n d i v i d u u m .  Z. B. bei  Schos sench im~ren  h a t  m a n  in  e i n e m  
Fa l l e  2 apeta/a-  u n d  5 typica-Schossen, in  e i nem a n d e r e n  2 bzw. 4, n o c h  in  e i n e m  
a n d e r e n  2 bzw.  7 usw.  Bei  K 6 p f c h e n c h i m ~ r e n  i s t  de r  R a n d t e i l  j edes  K 6 p f c h e n s ,  
we lcher  y o n  be ider le i  B l f i t e n a r t e n  e i n g e n o m m e n  wird ,  n a c h  d e m  Z a h l e n v e r h ~ l t -  
n isse  de r s e lben  ve r s ch i eden  (vgl. F ig .  6). Z. B. bei  e i n e m  (b) geh6 r t  de r  K 6 p f c h e n -  
r a n d t e i l  gr613tenteils zu  Z u n g e n b l i i t e n ,  w £ h r e n d  bei  de r s e lben  in  Fig.  e, f u n d  g 
es u m g e k e h r t  i s t ;  w iede r  be i  a n d e r e n ,  wie  c u n d  d, i s t  u n g e f £ h r  d ie  H~l f t e  des  
g a n z e n  R a n d t e i l e s  y o n  Z u n g e n b l f i t e n  e i n g e n o m m e n  usw.  Bei  d e n  B l i i t e n s t a n d s -  
c h i m ~ r e n  i s t  es ganz  ~hnl ich .  I c h  h a b e  de r  l e i ch ten  l~bers ich t  h a l b e r  fo lgende  
d re i  U n t e r k l a s s e n  u n t e r s c h i e d e n :  1. Typica-K6pfchen s ind  zah l re icher  v e r t r e t e n  
als apetala ( u n t e n  als T '  beze ichne t ) ,  2. Typica- u n d  apetala-K6pfchen s ind  u n -  
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T a b e l l e  V B  

E l t e rn -Nr .  

23 - -1  . . . . . . . . .  101 
2 4 - - 1  . . . . . . . . .  137 

2 s - 2  . . . . . . . . .  1 1 3  

2 9 - - 1  . . . . . . . . .  65 

3 4 - 1  . . . . . . . . .  s o  

34--3 . . . . . . . . .  23 

3 4 - 4  . . . . . . . . .  5 4  

3 9 - - 1  . . . . . . . . .  65 
3 9 - - 2  . . . . . . . . .  43 

4 1 - - I  . . . . . . . . .  86 

4 2 - - 1  . . . . . . . . .  113 

4 3 - - 2  . . . . . . . . .  I 44 
4 3 - - 3  . . . . . . . . .  { 113 

30 4 4 - - I  . . . . . . . . .  ! 

4 6 - - 1  . . . . . . . . .  ] I I I  

4 6 - - 3  . . . . . . . . .  [ 36 

N a c h k o m m e n  aus  typica-K6pfchen 

Chimgre  
(T" + T / A  + A ' )  

14 

6 
6 

26 

6 
11 
14 

5 
l l  
28 

6 

8 
8 

50 
16 

30 

S u m m e  [ 1214 245 
I 
] 1459 

A 

2 

1 

4 

1 
1 

7 

3 
1 
2 

]5  

1 

2 

1 
13 

2 

6 

62 

S u m m e  

117 

144 

123 

92 

87 

41 
71 

71 

56 
129 

120 
54 

122 
93 

129 

72 

1521 

Fig. (;. a) t~/l/c~-f£i~iffch,u: b ~) K~;pfi :he~ti l imgren ve r sch iedencn  Grades :  i!) (~>ehda- 
t£6pt'chc>,, i) K( iph  h~.tl mit  ~tt~rk vcrkLtmmerten  Zunzcnb l i i t en  (kurzl ippige l}/7/c~:t-KGpfchen). 

Aile ungef~iv:  l l~2mai  vergrOBer~,: 
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gef~hr gleich in Zahl (unten als T/A bezeichnet) und 3. Apeta/a-K6pfchen sind 
zahlreicher vertreten als typica (unten als A' bezeiehnet)1). 

T a b e l l e  VI (1933) 

Nr. der Zahl der apetala-KSpfchen Zahl der ~ypica-KSpfchen I Summe 
Pflanzen i _ _  ! 

I. Unterklasse (A', d. h. ape.taM ) typica) 

471 (~  76,7%) 138 ~ (5)  (~ 23,3%) 
232 (= 73,0%) 72 -b (14) (= 27,0%) 
402 (---- 68,4%) 160 ~ (26) (= 31,6~/o) 
320 (= 63,6%) 151 ~ (32) (= 36,4%) 
118 (= 62,8%) 68 -t- (2) (=  37,2%) 

614 
318 
588 
503 
188 

II. Unterklasse (T', d. h. typica ) a/petala) 

36 (= 6,8%) 462 -}- (33) (= 93,2%) 
46 (= 10,0%) 404 -t- (10) (= 90,0%) 
50 (= 14,6%) 268 ~- (24) (= 85,4%) 

116 (= 21,6%) 392 + (28) (---- 78,4%) 
183 (= 23,1%) 579 -~ (31) (= 76,9%) 

531 
460 
342 
536 
793 

III.  Unterklasse (T/A, d. h. apetala = typica) 

90 (= 51,7%) * 79 + (5) (= 48,3%) 
140 ( :  47,9%) 122 -b (30) (=  52,1%) 
120 (= 47,8%) 109 ~- (22) (~  52,2%) 
230 (= 45,5%) 237 .~ (39) (=  54,5%) 
58 (= 40,6%) 72 -}- (13) (= 59,4%) 

174 
292 
251 
506 
143 

Anmerkung. Die in Klammern stehende Ziffer in der III.  Spalte (typ/ca) gibt die 
Zahl yon kurzlippigen KSpfchen und KSpfchenchim~ren an, welche hier vorl~ufig unter 
typica eingereehnet sind. 

Es fragt sich nun: Besteht zwischen den zu jeder von diesen Unterklassen 
gehSrenden Individuen und der Zahl yon daraus hervorgehenden Naehkommen- 
arten eine positive Korrelation ? D. h. werden die aus 1., 2. und 3. Unterklasse 
entstehenden Nachkommen grSl~tenteils zur 1., 2. bzw, 3. gehSren? Um diese 
Frage zu beantworten habe ieh an einer Anzahl von Chim£ren jeder Klasse, 
welche zur F2-Generation gehSren, die Samen geerntet und die daraus hervor- 
kommenden F3-Naehkommen auf ihre ZugehSrigkeit zu einer Unterklasse be- 
stimmt. In  der II .  Spalte der Tabelle VA habe ich fiir jede Eltern-Nr. die Unter- 
klasse, zu welcher sie gehSrt, angegeben (z. B. 23-1 T/A, 24-1 A' usw. usw.); 
die Nachkommenzahl davon wird ftir jede Unterklasse gesondert zusammen- 
addiert. In  Tabelle VII ,  welche einen kurzen Auszug aus Tabelle VA darstellt, 

t) Um die Meinung der Ausdriicke ,,zahlreicher", ,,ungef~hr gleich in Zahl" usw. 
etwa zu pr~zisieren, werde ich unten je fiinf Zahlenbeispiele aus jeder Unterklasse angeben. 

I n d u k t i v e  A b s t a m m u n g s -  u n d  Vererbungslehre. LXVIII 35 
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sind die gesamten Zahlen von Nachkommen, welche aus allen Eltern der drei 
Unterklassen stammten, gesondert zusammengefaBt, und zwar zu typica (T) 
und nicht-typica (NT) ( =  Chim/~ren -? apetala) eingeteilt. 

T a b e l l e  VII  

F~-Eltem 1 Fa~Nachk°mmen 

NT I Summe l ~)T T 

T' I 377 T/A . . . . . . .  583 
A' . . . . . . .  592 

203 [ 580 I" 65,00 
161 744 78,36 
102 694 85,30 

°/~NT 

35,00 
21,64 
14,70 

Aus der Tabelle kann man klar sehen, d a b  d ie  a n g e d e u t e t e  p o s i t i v e  
K o r r e l a t i o n  n i c h t  b e s t e h t ,  indem bei allen untersuchten Chim/iren, zu 
welcher der drei Unterklassen sie auch geh6ren m6gen, deren Naehkommen 
immer gr6Btenteils typica sind. DaB die apetaht- sowie sekund/~ren typica- 
Pflanzen mit Chim/~ren darin fibereinstimmen, dab ihre Nachkommenschaft 
ebenfalls meistenteils aus typica besteht, haben wir oben gesehen. 

Alle soeben erw/ihnten Tatsachen shad gut verstitndlich, wenn man den 
betritchtlichen Mutabilit/itsunterschied zwischen den Vorg~ngen apetala --> typica 
einerseits und typica--> apetala andererseits ha Betracht zieht. Wie wir oben 
geschildert haben, pflegen die Mutationen(typica--> apetala) sowie die Riick- 
mutationen (apetala --> typica) bei sekund~ren typica- bzw. apetala-Nachkommen 
h/tufig einzutreten, wobei die Rate  der Rtickmutationen die der Mutationen 
welt fibertrifft (vgl. S. 529), in anderen Worten sind hier die Mutationsvorg/~nge 
haupts/~chlich aus apeta/a nach typica gerichtet und nicht umgekehrt.  Die not- 
wendige Folge davon muB die Entstehung der iiberwiegend grol~en Anzahl yon 
typica-Nachkommen aus irgendeinem Individuum sein. 

Wir haben oben auch gesehen,  dab unter der Nachkommenschaft yon 
sekund~ren aTeta/a und typica sowie Chim/iren'selbst , die fast stets vorhandenen 
Chim/~ren welt weniger vertreten sind als die typica-Pflanzen (vgl. Tab. I I  und 
VA--B) .  Dies riihrt offenbar davon her, dab die Zahl yon Pflanzen, welche 
in ihrem Soma yon der Mutation betroffen werden, bedeutend kleiner shad als 
dieselben, welche in ihrem generativen Gewebe (nutieren, denn der erstere Vorgang 
wird die Chim/~ren und der letztere die normalen Pflanzen liefern. 

Einige weitere Experimente mSgen auch noch yon einigem Interesse sein. 
Icb habe hamlich an einer Anzahl Bliitenstandschim~ren die Samen aus typ/ca- 
und apeta/a-KSpfchen jedes Individuums gesondert ges~t; um kennen zu lernen, 
ob das Zahlenverh~ltnis der daraus produzierten beiden Nachkommenarten 
voneinander in merklichem Grade verschieden sein wird. In  Tabelle VA ist 
jede Nummer i n a  und b geteilt, wovon a die Nachkommenzahl aus $yp/ca- und b 
dieselbe aus apeta/a-KSpfchen an derselben Nummer angibt. Wenn man die 
Naehkommenzahl aus a u n d b  aller Nummern addiert, so hat  man: 
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T a b e l l e  V I I I  

Nachkommen aus t y ~ -  Nachkommen aus apeta/a- 
K6pfchen (=  a) K6pfchen (=  b) 

Typic~ . . . . . .  887 (=  82,13%) 665 (=  80,41%) 
Nicht-typ/c~ . . . 193 (=  17,87%) 162 ( =  19,59%) 

Snmme 1080 827 

D. h., w~hrend bei tyF/ca-K6pfchen die Mutabilit~t ( t y ~ - - ~  nicht-typica, 
s. I I .  Spalte der obigen Tab.) bloB ungef~hr 18 ~/o betr~gt, ist dieselbe bei wpeta/a- 
K6pfchen (nicht-typ/ca--~ tyFica, s. I I I .  Spalte der Tab.) viel h6her, n~mlich 
ungef~hr 80 %. Wenn man die Standardfehler dieser beiden Prozentzahlen und 
ihre Differenz errechnet, haben wit 

17,87 °/o 4- 3,83 (aus ty~/ca) 
80,41 ~/o • 3,74 (aus a~tab~) 
Differenz - -  62,54 ± 5,35 

So dab a = 11,7, was for das Vorhandensein eines bedeutenden Unterschiedes 

zwischen beiden Mutabilit~tsgraden spricht. In  Worten ausgedrfickt, zeigt das 
ganze, dab die Mutabilit~t des typ/ca-K6pfchens betr~chtlich kleiner ist als 
dieselbe des a1~a/a-K6pfchens an ein und demselben Individuum. Die merk- 
wiirdige Tatsache, wobei verschiedene Bliitenk6pfchen an ein und derselben 
Chim~renpflanze die voneinander betr~chtlich verschieden zusammengesetzten 
Nachkommenschaften ergeben, k6nnte etwas fremdartig scheinen, doch wird 
es vielleicht verst~ndlich, wenn man das Wesen der Chim~ren bedenkt, die als 
aus genotypisch verschiedenen Pflanzenindividuen zusammengesetzten Gebilde 
aufzufassen shad. 

VII. Zur Frage naeh der genotypischen Zusammensetzung und dem 
Wesen der Mutation bei unseren Pflanzen 

Bisher habe ich in diesem Aufsatz bloB die yon mir tats~chlich beobachteten 
Einzelheiten geschildert. J e t z t  werde ich dagegen auf Grund derselben die 
genotypische Zusammensetzung yon typica,  apetala und Chim~ren sowie das 
Wesen der Genumwandlung bei der Mutation und Riickmutat ion auseinander, 
setzen, Indem alle unsere Pflanzen sich immer parthenogenetisch fortpflanzen, 
gibt es keine M6glichkeit, Bastardierungsexperimente durchzuffihren, so dab 
man die genotypische Natur  nicht direkt experimentell nachweisen kann. Man 
ist also zu einem Beweis auf indirektem Wege gezwungen 1). 

x) Indem bei gewissen Cladoceren, wobei wie oben angedeutet, einige Mutationen 
v0n Ban ta  und Wood wMlrend der parthenogenetischen Generation beobachtet wurden, 
auBer derdetzteren auch die gesctd~htliche Generation vorhanden ist, konnten beide Forscher 
die Domlnanz oder Rezessivit~t solcher Mutantmerkmale feststellen (s. Amer. Nat. 67, 1933, 
S. 73), was jedoch bei unsren sich jrnmer parthenogeneti~ch fortpflanzenden Pflanzen un- 
audtihrbar ist. 

.~* 
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Es flag t sich vor allem, welches von beiden Merkmalen, typwa oder apeta/a, 
dominant bzw. rezessiv ist und dementsprechend ob unsre zum ersten Male 
aufgefundene Mutation yon typica nach apeta/a eine dominante oder rezessive 
war. Wenn nun, wie ich glaube, aUe oben geschilderten Einzelheiten auf Grund 
der einen oder anderen Annahme verst~ndlich gemacht werden k6nnten, so mu6 
doch in der Natur unter beiden Merkmalen das eine dominant und das andere 
rezessiv sein. Welches Merkmal dfirfen wir hier fiir dominant oder rezessiv 
halten ? Dabei gehe ich zun~chst yon der ganz natfirlich scheinenden Annahme 
aus, daB die ursprfingliche wildwachsende typ/ca-Pflanze hinsichtlich des in Rede 
stehenden Blfitenk6pfchenmerkmales sich im homozygoten Zustande befindet, 
so dab sic z. B. als AA oder aa zu bezeichnen ist, je nachdem sic gegen apeta/a 
als dominant oder rezessiv aufgefaBt wird. Im ersten Falle sei tyTica AA, apetala 
aa, and demen~sprechend ist die yon uns beobachtete Entstehung yon apeta/a 
aus typica einer Mutation yon AA in aa zu verdanken ( r ezes s ive  M u t a t i o n ) .  
Im zweiten Falle dagegen sei typica aa, apeta/a AA oder Aa, weshalb die bei der 
Entstehung yon apeta/a erfolgte Mutation als die yon aa in AA oder Aa betrachtet 
werden muB ( d o m i n a n t e  M u t a t i o n ) ,  indem in diesem Falle, wenn A fiber a 
vollst~ndig dominiert angenommen wird, Aa eine heterozygote, ~uBerlich ganz 
AA-~hnliche apeta/a-Pflanze darstellen wird. Unter der letzteren Annahme ist 
die mit der ersteren verknfipfte Vorstellungsschwierigkeit der gleichzeitigen Um- 
wandlung yon zwei Genen AA--> aa nicht vorhanden. Nichtsdestoweniger 
m6chte ich mich eher ffir die Ansicht der dominanten Natur  yon ty,pica als die d e r  
anderen Alternative entschlieBen, und zwar auf Grund der aus verschiedenen 
anderweitigen Untersuchungen gefolgerten Analogien. Erstens dominiert da- 
nach in den meisten F~llen das phylogenetisch £1tere Merkmal fiber das jfingere, 
wenn es auch dabei keineswegs an Ausnahmen fehlt; zweitens, wie man oben 
gesehen hat, treten bei uns die Rfickinutationen sehr h£ufig auf, und in fast 
allen bisher studierten Fallen, sowohl im Pflanzen- als Tierreich, ist ihr Gang 
aus rezessiv naeh dominant 1). 

Soeben habe ich gesagt, dab die Mutation AA--> aa stattgefunden haben 
wird, d. h. die gleichzeitige Umwandinng yon zwei Genen. Um die Vorstellungs- 
schwierigkeit dieser Annahme zu vermeiden, k6nnte man vielleicht an die Aus- 
bfldung yon aa aus AA durch zwei nachfolgende Genumwandlungen denken, so 
z. B. AA--~ Aa im ersten Jahre  und dann Aa--~ aa im zweiten. I)iese letztere 
Annahme, welche die Vorstellung der in Rede stehenden Mutation etwas leichter 
machen k6nnte, ist aus dem folgenden Grunde ausgeschlossen. Wenn n~mlich 
danach angenommen wird, daB eine einzige Aa-Mutante im ersten Jahre ent- 
standen ist, werden daraus im n~chsten eine Anzahl yon Aa-Nachkommen 
hervorkommen, welche yon Jahr  zu Jahr  allm~thlich zunehmen werden (Partheno- 
genesis!), und deshalb wegen der sogleich zu besprechenden ungemein hohen 
Mutabilit~t des a-Gens mfiBten zahlreiche aTeta/a- oder Chim~renpflanzen er- 

1) Ganz neuerdings wurde bei Uo~mos bi~nnc~s (eine Komposite) die Domina~z 
des typ/ca-Merkmales fiber das apetah) experimentell bewiesen, wobei es fibrigens zwischen 
beiden sich um einen unif~ktoriellen Unterschied handelte (Miyake u.a.). 
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scheinen. Wir  haben dementgegen schon erw~hnt, dal~ weder vor  noch nach dem 
Jah re  1928 ( Jahr  des ersten Erscheinens yon mut .  apetala) auch nur  eine einzige 
apetala oder Chim~re im wilden Zustande yon  uns beobachte t  werden konnte,  
was zu, den Resul ta ten  der obigen Annahme  im s tarken Widerspruch steht.  
Es sei au]3erdem hier bemerkt ,  daI3 der unmit te lbare  ~be rgang  eines homo- 
zygoten  dominanten  Zustandes i n  den ebenfalls homozygoten  entsprechenden 
rezessiven bei Pf lanzen anderswo in der genetischen Li tera tur  nicht  ganz fehlt, 
obgleich es sich dabei um normale geschlechtliche Pflanzen handel tel) .  Alle 
geschilderten Diskussionen sind somit  auf die Annahme  gegrfindet, welche die 
En ts tehung  yon  apetala aus typica auf eine rezessive Mutat ion AA --> aa zurfick- 
ffihrt, wenn ich natfirlich auch kein allzu groBes Gewicht auf diese blo~ auf  
Analogien gegrfindete Annahme  legen m6chte. ~br igens  ist  hinzuzufiigen, dal~ 
es ffir unsere Diskussion fast  gleichgfiltig sein dfirfte, ob das Merkmal dominant  
oder rezessiv ist, da die eine oder andere Annahme alles fast  gleicherweise mit  
kleinen Modifikationen erkl~ren kann. 

Oben haben  wir gesehen, dab die aus der im Jahre  1928 e~schienenen 
apetala-Mutante ents tandenen sekund~ren apetala-Nachkommen dutch  eine 
sehr hohe Mutabil i t~t  ausgezeichnet sind. I ndem mut.  apetala j etzt  genotypisch 
als aa be t rach te t  wird, stellt  ihre Rf ickmuta t ion  nach typica die Genumwandlung 
yon  a zu A dar, weshalb daraus zuerst  die he terozygoten  typica-Nachkommen 
Aa ents tehen werden. Die in Rede stehende hohe Mutabil i t~t  yon  apetala be- 
deute t  somit im Grunde eine ungemein hohe Mutabili t~t des a-Genes. Die hohen  
Mutat ionsra ten  56 °/o und  71 °//o, im Mittel 63,5 ~/o, welche wir bei der Rfick- 
muta t ion  yon  apetala nach typica der F 1 bzw. F~-Generation nachgewiesen haben  
(vgl. Tab. I und  Tab. I I B ) ,  sind nichts anderes als die des a-Genes (d. h. a--> A). 
Die Mutat ionsrate  yon  typica nach apeta/a dagegen, welche wit  bei der Mutat ion 
yon  sekund~ren typica nachgewiesen haben und der des A-Genes entspricht  
(A --> a), und  welche blol~ 4 ~/o be t r£gt  (S. 529) ist erheblich niedriger als  bei der 
soeben zit ierten umgekehr ten  Genumwandlung  a--> A. 

Wel te r  haben wir oben ' gesehen, dal~ die Nachkommen  aus irgendeinem 
Indiv iduum,  ob typica oder apetala, immer grSl~tenteils aus typica bestehen, 
was leicht zu vers tehen ist, wenn m a n  bei den ungemein h£ufig in unsren Pf lanzen 
eintretenden Genumwandlungen die soeben erw~hnte groBe Uberlegenheit  der 
Ra te  der Rf ickmuta t ion  a --> A fiber die der Mutat ion A --> a in Be t rach t  zieht. 

1) Vgl. I keno  (1923). Beziiglich der Mutation in den geschlechtlichen Pflanzen wird 
im allgemeinen angenommen, dab die Genumwandlung in den Gametenzellen geschieht. 
Da~ach muB der Verlauf des unmittelbaren ~berganges von dem homozygoten dominanten 
in den ebenfalls homozygoten rezessiven Zustand bei geschlechtlichen Pflanzen so aufgefaBt 
werden, dab vor allem die Genumwandlung beide an m~nnlicher und weiblicher Seite erfolgt 
und dazm gerade die Vereinigung yon mutierten Gameten des anderen Geschlechts 
stattfindet. Bei dex in Rede stehenden Mutation der parthenogenetischen Pflanzen dagegen, 
wobei keine Gametenbildung zu beobachten ist, braucht man anzunehmen, dab eine gleich- 
zeitige Umwandlung eines in der Keimzelle (oder in der Zelle der Schicht, woraus das genera- 
tive Gewebe eutstehen wird) enthaltenen Genpaares zustande kommt, was viel einfacher und 
dementsprechend viel leichter vorstellbar sein diirfte, als beim obengenannten Falle der 
geschlechtlichen Pflanzen. 
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Da die Chimi~renbildnngen zugleich die typica- und a~ala-lKerkmale ~ufern, ist es 
ohne weiteres klar, dab sie beide A und a enthalten. Es fragt sieh: Was sie yon den hetero- 
zygoten typ/ca-Pflanzen Aa x) unterscheiden wird ? Warum zeigen die Chim~ren beiderlei 
Merkmale, w~hrend man bei den letzteren davon bloB einerlei (d. h. typica) beobaehten kann, 
trotzdem beide Individuenarten gleicherweise mit A mad a ausgestattet sind ? Wie oben ge- 
sehildert, ist die Ausbildung yon Chim~ren dadurch verursacht, dab die Mutationen und 
Rfiekmutationen im Soma erfolgen, und deshalb ist es nieht unwahrseheinlich, dab dabei 
gewisse Gene enthalten sind, welche solche eigentllmllche Mutationen ermSglichen2). Wenn 
diese Annahme wirklich ZU~Teffen wiirde, mag der Unterschied zwisehen den Chim~ren einer- 
seits mad der heterozygoten typ/ca andererseits hanpts~chlich auf die An- bzw. Abwesenheit 
soleher Nebengene beruhen.  In  der Fx-Generation haben wit bei uns gar keine Chim~ren 
bekommen (vgl. Tab. I), w~hrend wir in den nachfolgenden Generationen fast immer eine 
mehr oder mlnder grofe Anzahl derselben gefunden haben. Woraus man es wahrseheinlich 
betrachten kSnnte, dab bei unseren Pflanzen, unter der Voraussetzung der dominanten 
Natur solcher Nebengene sie erst zum Ende der F x- oder im Anfang der F~-Generation an 
gewissen Individuen neuentstanden und in die Nachkommen fibergegaugen sind. 

Die Experimente fiber die BIfitenstandschim~ren haben uns gelehrt, dab die Nach- 
kommen aus irgendwelehen Soften derselben grSBtenteils zu tyFica gehSren. Weiter, bei dem 
Versueh, we man die Samen aus a ~ -  und typica-KSpfchen an ein und demselben Chi- 
m~renindividuum getrennt s~t, hat man gesehen, dab die Mutabilit~t weir grSfler bei ersteren 
als bei letzteren ist, so dab in beiden F~llen die Nachkommenschaft auch grSBtenteils aus 
typ/ca-Pflanzen zusammengese.~zt ist. Alle diese Tatsachen deuten wieder unzweideutig 
auf die hohe Mutabilit4t des a-Genes hin, insofern als sie einfach darin beruhen, dab die 
Rfickmutation a --> A die Mutation A - +  a an H~ufigkeit weir iibertrifft. 

VIH. Chromosomenzahl 

Die Chromosomenzahl  unsrer  Pf lanzens ippen wurde  yon  K.  S u z u k i  u n d  
I.  T a g u t i  in  hiesigem I n s t i t u t e  an  Wurzelsp i tzen  unte rsucht .  ])as Material  
wurde dutch  starkes F l e m m i n g - G e m i s c h  f ixiert  mad die Schni t te  nach der  
b e k a n n t e n  Eisenh~matoxyl in-Methode  behandel t .  Die beiden obengenann ten  
Forscher  haben  an  den Wurze]sp i tzenkernen  der wi ldwachsenden Mut t e ra r t  
typica 26 u n d  an  demselben yon  naut. apetala 27 Chromosomen beobachte t  
(Fig; 7a  u n d  b). Der Nachweis yon  26 Chromosomen bei typica best~t igt  die al te  
Angabe  T a h a r a s  (a. a. 0.) .  Nebenbei  sei bier  bemerkt ,  d a 6  diese Zahlenangabe  
n ieh t  nu r  fiir die somatischen,  sondern  auch fiir die genera t iven  Zellen unsrer  
par thenogenet i schen  Pf lanzen zutrifft ,  da keine Redukt ions te i lung  s ta t t f indet .  

x) Da bei unsren Pflanzen keine Bastardierung ausfiihrbar ist, ist es kaum mSglich, 
zwisehen AA- und Aa.typica sicher zu entscheiden, und wit werden uns dabei immer mit dem 
Ph~notyp befriedigen mfissen. Doch gibt es gar keinen Grund am Vorkommen yon hetero- 
zygoten :tyl~ka-Pfianzen zu zweifeln, so z. B. werden die aus Riiekmutation der allerersten 
rout. apetala hervorgegangenen typ/ca-Pflanzen (vgl. Tab. I) wahrscheinlich grSBtenteils 
heterozygot sein. 

3) Demerec ,  weleherl bei Drosophila viriJis das Verhalten yon sieh auf die Flfigel- 
gestalt beziehenden hochmutablen Gene eingehend studiert hat, hat ein besonderes Gen 
aufgefunden, welches die somatische Rfiekmutation yon ,,a-miniature" Flfigel nach dem wilden 
auslSst, um damit die Fliegen mit den mosalkartig aus wildem und ,,a-miniature" Typ zu- 
sammengesetzten Fliigel entstehen zu lassen. 
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Die soeben festgestellte Tatsache, dab die Chromosomeuzahl yon ty~m~a 
und apeta/a um eine Einheit verschieden ist, f~llt uns sehr auf, und man mSchte 
fragen: Mu~ man diese abweichende Chromosomenzahl der ai~a/a-Sippe als die 
unmittelbare Ursache, welche die Produktion ihres charakteristischen KSpfchen- 
merkmales veranlaBt, auffassen. Dies kSnnte man vielleicht bejahen, wenn der  
typ/ca-Charakter stets mit dem 26chromosomigen Kerne verkniipft sein wiirde, 
was aber hier keineswegs der Fall ist. S u z u k i  und T a g u t i  haben n~mlich ge- 

/J I... l ll 
a b 

c d 

Fig. 7. Chromosomenbild im Wurzelspitzenkerne bei. a) wildwachsender typ~ca 
b) a~aZa; c) einer sekund~ren Syria; d) einer ChJm~re. Alle ungefg~r 1600real vergrS~ert. 

Von Suzuki gezeiclmet 

funden, dab auch bei den Chim~ren- sowie den sekund~ren t y~a - Ind iv iduen  die 
Chromosomenzahl 27 betr~gt, ebenso wie bei a ~ / a  (Fig. 7d undc) .  Da sich die 
sekund~ren ty~ca-Pflanzen ~u0erlich nicht wesentlieh yon der Mutt~rart unter- 
scheiden, ist es erwiesen, dab das typ/va-Merkmal nicht immer mit d e ~  26chromo- 
somigen Kerne korreliert ist. Der Chromosomenzahlunterschied zwischen beiden 
Sippen wird deshalb in keiner unmit telbaren Beziehung zum Hervorrufen des 
tyi~/ca- bzw. a~e~a/a-Charakters stehen, welches eigentlich der Wirkung des A- 
und a-Genes zu verdanken ist, wie oben ausffihrlich erSrter t .  Meiner Ansicht 
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nach w/ire aber dabei doch die Beteiligung des obengenannten Chromosomen- 
verhi~ltnisses in gewisser Hinsicht nieht vSllig ausgeschlossen. Ich erinnere 
n/~mlich an die hohe Stabilit/~t der wildwachsenden Mutterart  typica einerseits 
und die h0he Mutabilit/~t von mut. apetala und ihrer AbkSmmlinge andererseits. 
Die auBerordentlich groBe Mutabilit/it der letzteren steht im auffallenden Gegen- 
satz zur hohen Stabilit/~t der ersteren, welche sieher lange Zeit ganz konstant 
geblieben war, und s0weit meine Kenntnisse reichen nur einmal im Jahre 1928 
mutiert  hatte. Indem wir bei der Mutterart  26 Chromosomen beobachten, 
w/ihrend bei der apetala-Mutante und daraus entstandenen sekund/~ren typ/ca- 
u nd  Chim~ren-Pflanzen wir deren 27 sehen, liegt die Annahme nahe, dab die 
Entwieklung dieses ,,unbalanced" Chromosomensatzes 2 n ~- 1 (2 x 13 + 1) zur 
StSrung des Gleiehgewiehtes des ganzen Genenbestandes und infolgedessen zur 
Erschiitterung der Stabilitiit der ursprfingliehen typica-Pflanze gefiihrt hat, 
welche dank dem Vorhandensein des ,,balanced" Chromosomensatzes 2 n seit 
langem erhaltenworden war. Das Resultat dieser St/irung war das Eintreten einer 
Mutation, wodureh eine mit einem hoehmutablen a-Gen ausgestattete apetala- 
Pflanze neu entstanden war, Oben haben wir gesehen, dal3 die Mutabilit/it der 
aus dieser apeta/a-Mutante hervorgegangenen Nachkommen, ob apetaht oder 
$yTica oder Chim/~ren, eigentlich der Wirkung des darin enthaltenen a-Genes 
zuzuschreiben ist, und es w/~re nicht unwahrseheinlieh, dab dies nicht nur der 
inh/~renten Eigenschaft dieses Genes zu verdanken ist, sondern weiter dureh 
diesen ,,unbalanced" Chromosomensatz mehr oder weniger unterstiitzt werden 
wiirde. Wie soleher ,,unbalanced" Chromosomensatz urspriinglieh entstanden ist, 
ist nieht sicherzustellen. Doeh da kSnnte eine kleine Unregelm~13igkeit bei einer " 
Kernteflung schuldig sein, welche bei parthenogenetischen Pflanzen natiirlich 
immer als J(quationsteilung verl/~uft. Sie kSnnte darin bestehen, dal3 unter den 
2n (n ~ 13) w/~hrend der Metaphase in der ~quatorialgegend der Kernspindel 
liegenden Chromosomenpaare irgend eines zuf/~llig nach einem bestimmten Pol 
zusammenwandert, start  normalerweise an  die beiden entgegengesetzten gleich- 
m/tflig verteflt zu werden. Die Folge davon mul~ die Entstehung eines (2n A- 1)- 
chromosomigen Zellkernes an diesem Pol sein, und die Zygote, welche denselben 
bekommt, mag wohl der apetala-Mutante entspreehen. Was das Sehieksal der 
nach dem anderen Pol zugewanderten ( 2 n -  1) Chromosomen betrifft, ob daraus 
ein ( 2 n -  1)-Zellkern zur Ausbildung kommen wird, und welter, ob es irgend 
eine Zygote gibt, welehe ihn bekommt und trotz des Chromosomdefizits dieses 
Zellkernes zur normalen Entwicklung gelangen kann, wie es tats~chlich bei 
Drosophila melanogaster oder Datura Stramonium bekannt ist - -  alle solehe 
Fragen miissen zurzeit often bleiben. 

Kurz, das Eintreten des charakteristischen apetala,Merkmales ist nicht 
direkt der Wirkung der abweiehenden Chromosomenzahl zuzuschreiben, sondern 
es ist als der indirekte Effekt des dadurch ermSgliehten Mutationsvorganges 
aufzufassen. In  anderen Worten, bei der allerersten Entstehung von apetaht 
aus wildwachsenden typica waren zwei getrennte Vorg/~nge im Spiele, n/tmlieh 
1. die Genmutation A--> a und 2. die in Rede stehende Produktion eines iiber- 
z/~hligen Chromosoms. Es ist ohne weiteres klar, dab unter diesen Vorg/ingen der 
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letztere als der prim~re aufgefaGt werden muG, indem, wenn unsre oben angedeu- 
tete Annahme zutreffen wird, die Genmutat ion erst ermSglicht werden wird, 
nachdem die Chromosomenzahlvermehrung erfolgt war. 

~)ben (S. 528) haben wir gesehen, daG eine gewisse Anzahl yon F2 typica. 
Pflanzen aueh in F a ausnahmsweise sich ganz konstant  verhielten, t rotzdem die 
sekund~ren typica-Pflanzen, soweit untersucht, meistens auger eigenen Formen 
die anderen produzieren. Wie solche Stabiliti£t hier bedingt wird, haben wir nicht 
feststellen k6nnen. Wenn abet die Chromosomenzah126 die Stabiliti~t der Pflanzen 
veranlassen kann, wie oben erw~hnt, w~re es hSchst wahrscheinlich, daG wir  bei 
jeder dieser typica-Pflanzen diese Zahl beobachten kSnnen. Lei4er sind alle 
diese Individuen schon entfernt worden, als die in Rede stehende Stabilit~t der 
sekund£ren typica-Pflanzen beobachtet  worden war, und wir kSnnen darfiber 
keine Untersuchungen durchffihren. 

IX, Zusammenfassung 
Fassen wir schlieGlich das oben fiber die Mutationen und l~fickmutationen 

Gesagte kurz zusammen. Die wildwachsende typica-Sippe yon Erigeron annuus, 
welche ursprfinglich hier aus Nordamerika eingeffihrt worden ist, ist hinsichtlich 
ihres Blfitenk5pfchenmerkmales genotypisch als A A  zu deuten und wird mit  
dem 26chromosomigen Kerne ausgestattet.  I m  Laufe ihrer langen Phylogenie 
t ra t  einmal bei einem Individuum derselben pl5tzlich die Produktion eines fiber- 
z~hligen Chromosomes in seinem Chromosomensatz ein, wodurch das Mutieren 
beider im welblichen Keimz'e|lkerne (oder i m Kerne irgend einer Zelle, wetche mit  
anderen die zum generativen Gewebe sich entwickelnde Schicht zusammensetzt) 
enthaltenen Gene AA zu aa ermSglicht wurde. Das Resultat  davon war die Ent-  
wicklung eines einzigen Stockes abweichender Form im Jahre  1928 unter vielen 
Tausenden wildwachsenden typica-Pflanzen, n~mlich rout. apetala, welche durch 
sehr kurze Ausbildung der zungenfSrmigen l~andblfiten charakterisiert  ist. Was 
das neuentstandene a-Gen besonders auszeichnet, ist seine ungemein hohe Mu- 
tabiliti~t, wodurch es vorkommt,  daG alle mit  diesem Gen ausgestat teten Indi- 
viduen, d .h .  die soeben genannte mut.  apetala sowie alle daraus produzierten 
apetala-Nachkommen sich niemals ganz konstant  erweisen (Rfickmutation!), 
wobei die Rate  des Mutierens sehr hoch ist. Die Mutationen yon sekundi~ren 
typica nach apetala, welche durch die Genumwandlung A--> a bedingt werden, 
wurden auch wahrgenommen, wobei aber die Mutationsrate betr~chtlich nie- 
driger als bei dem Vorgang a --> A ist. Da die Mutationen und Rfickmutationen 
nicht nur im generativen, sondern auch im somatisch'en Gewebe erfolgen k6nnen, 
entstehen Chim£ren verschiedener Sorten in denkbar verschiedenen Abstufungen. 
Nachdem die Rfickmutationen a --> A weir die Mutationen A -+  a an H/iufigkeit 
fibertreffen, sind die im Laufe der Lebensgeschichte unsrer Pflanzen ungemein 
h/~ufig stattfind'enden Genumwandlungen vorwiegend nach der Richtung a--> A 
gerichtet und nieht umgekehrt." Die notwendige Folge davon ist die von uns beob- 
achtete merkwfirdige Tatsaehe, daG die Nachkommenschaften aus apetala, 
typica und verschiedenen Chim/irenarten darin fibereinstimmen, daG sie immer 
vorwiegend aus typica-Individuen bestehen. 
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Kurz, die bei unsren Pflanzen beobachtete Genumwandlung ist eine so- 
genannte m u t a b l e  M u t a t i o n .  Die Nachkommenschaften erwiesen sich fast 
niemals ganz konstant.  D ieses eigentiimliche Verhalten kommt  eben wegen der 
Mutabilit~t des a- und A-Genes, besonders des ersteren, zustande. Dieser hohen 
Mutabilit~t liegt hSchst wahrscheinlich die Wirkung des , ,unbalanced" Chromo- 
somensatzes (2n -~  1) zugrunde, welche vor allem zur GleichgewichtsstSrung 
des Genenbestandes beigetragen hat. 

Die in der vorliegenden Abhandlung gesehilderten Untersuchungen wurden 
durch die T~t~.rstiitzung seitens der Teikoku Gakusiin (Kaiserliche Akademie 
Japans)  ermSglicht, wofiir ich hier derselben meinen besten Dank absta t ten 
mSchte. Ebenso mSchte ich meinem Assistenten, Herrn T a g u t i ,  bestens danken 
fiir seine Miihe bei der Herstellung der Photographien und Zeiehnungen. Ebenso 
danke ich auch bestens den Herren O k a  und S u z u k i  fiir ihre Mitwirkung bei 
zytologischen Arbeiten. 
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