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1. Einleitung 
I n  wilden Popu la t i onen  ve rsch iedener  Epilachna chrysomelina F . - R a s s e n  

(Coecinellidae),  erscheinen m a n c h m a l  Kgfe r  mi t  gespre iz ten  und  abno rm ge- 
s t a l t e t e n  E ly t r en .  Auch  in L a b o r a t o r i u m s - K u l t u r e n  werden  solche , ,Divergens"-  
K g f e r  beobachte t .  Sie wurden  wei ter  gez i ich te t :  manche  zeigten sich als n ich t  
erbl iche  Vergnderungen ,  andere  e rgaben  aber  in ihrer  N a c h k o m m e n s c h a f t  e inen 
gewissen P rozen t sa t z  von g le ich -ve rgnder ten  Tieren.  I m  fo lgenden wi rd  d ie  
genet ische  Ana lyse  e iner  solchen Muta t i on  gegeben.  

2. Die Mutation Divergens ~(Dv'] 
a) Vor zwei J a h r e n  is t  in e iner  Massenku l tu r  der  K o r f u - P o p u l a t i o n  (die 

zu der  Ba lkan -Rasse  gehSrt)  ein Mgnnchen  mi t  gespre iz ten  Elytre!a  aufge t re ten .  
Aul~erdem zeigte dieses Mgnnchen  e i n Z u s a m m e n f l i e f l e n  von F lecken  I I  und  I I L  
Normalerweise  (Fig. 1) bes t eh t  das  F g r b u n g s m u s t e r  de r  Epilachna chrysomelina 
aus sechs schwarzen F l e c k e n - P a a r e n  auf  ge lb - ro ten  E l y t r e n ;  zwischen den  
schwarzen  F lecken  k a n n  diffuses schwarzes  P i g m e n t  geb i lde t  werden.  Schwarze  
F lecke  k6nnen  nur  da  en ts tehen ,  wo diffuses P igmen t  fehl t  und  wo helles Gewebe 



444 Timof~eff-Ressovsky 

liegt. Bei Rassen, die ein stark ausgebildetes Zwischenpigment haben, Sieht 
man sehr gut helle Ringe um die Flecke herum. Das s ind AuBenri~nder vom 
unterliegenden hellen Gewebe (Ocellen). Ein dominantes Gen Confluens (Cf) ruff 
das ZusammenflieBen der Ocellen hervor und nur dann, wenn Confluens da ist, 
kann das ZusammenflieBen entsprechender schwarzer Flecke zustande kommen. 

Wie schon oben erwi~hnt wurde, zeigte das aufgetretene Divergens-M£nnchen 
nicht nur gespreizte Fliigel, sondern auch das ZusammenflieBen der Flecke I I  

a b c 

Fig. 1. Normale K~fer yon Epilachna chrysomelinu F. Die Bezeichnung der F]ecke ist: 
I, I I  und I I I =  die inhere Reihe yon vorne nach hinten, IV, V und VI ~ die ~uBere 

Reihe von vorne nach hinten. Die Flecke befinden sich in helIen Ozellen. 
:a--b) Balkan-Rasse, mit vie] Fleckenpigment und dem dominanten Gen Confluens, das 
Verbindungen der hellen Ozellen hervorruft und dadurch bei einigen K~fern das Zustande- 
kommen :yon Fleckenverbindungen (Merkmal ,,Conjunetus", polymer bedingt) erm6glicht. 

c) Pal~stina-Rasse, mit weniger Fleekenpigment und ohne Confluens 

Fig. 2. Manifestierung von Divergens in siid-europ~ischen Populationen 

und I I I .  Dieses Dv'-~ gekreuzt mit normalen Weibchen ergab in seiner Nach- 
kommenschaf~ eine Anzahl von Divergens-K~ferny die sich als sehr variabel 
gezeigt haben. Auf Fig. 2 ist die Expressivit£t {Grad der Auspr~gung des Merk- 
mats) des Gens Dv '  gezeigt: manche haben ganz gespreizte Fliigel, andere nut  
etwas gespreizte; das ZusammenflieBen der Flecke variiert auch: be i  einigen 
sind die Flecke I I  und I I I  ganz zusammengeflossen, so dab man keine Grenze 
zwischen diesen Flecken erkennen kann, bei anderen ist nur ein schmaler Streifen 
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zwischen den F lecken  I I  und  I I I  vorhanden .  Manchmal  s ind  auch die  F l ecke  I 
und  IV zusammengef lossen .  Man mul~ noch hinzufi igen,  da$  bei  den  Divergens-  
Tieren  die  Fl i igel  e twas  k i i rzer  und  b re i t e r  s ind  und  dab  die Dv'-K/~fer sehon 
im Pup, p e n - S t a d i u m  z u  un te r sche iden  shad. Fig.  3 zeigt  eine normale  P u p p e  
und eine D v ' - P u p p e :  bei  de r  l e tz te ren  is t  de r  vordere  Tei l  b re i t e r  und  e twas  
gewSlbt.  

b) Die genet ische Ana lyse  von Divergens  h a t  fotgendes ergeben : es wurden  
Dv ' -K/ i fe r  m i t  ganz no rma len  (aus e iner  normalen  Sp l i t -Massen-Kul tu r ,  Ba lkan-  
Rasse) K/~fern gekreuz t  1) : in F 1 s ind 
ca. 30 °/o Dv'-K/~fer aufget re ten .  Ri ick-  
k reuzungen  der  he t e rozygo ten  F1 Dv ' -  
mi t  no rma len  Spl i t  ~ haben  auch 30 °//o 
Dv ' -K i i f e r  e rgeben ; F 2 (F 1 D r '  9 x F1 
D r '  3) e rg ib t  ca. 36 °/o Dv ' -K/~fer  
(Tab. 1). Die  ph/~notypisch normalen  
K/~fer aus F1, R i i ckkreuzungen  und  F 2 
wurden  dureh  wei tere  Kreuzungen  auf  
ihre genet ische K o n s t i t u t i o n  geprt if t .  
Einige  von ihnen haben  in ihrer  Naeh-  a b 
kommenscha f t  D r '  - K/ i fer  ergeben 
(Tab. 2) ; alas ze igt ,  dal~ die Pene t r anz  Fig. 3. Puppen yon Epilachna chrysomelinaF. : 
(Prozen tsa tz  der  ph/£notypischen a) normal, b) Divergens 

Manifes t ierung)  yon  D r '  n ich t  abso lu t  
ist.  Die meis ten  abe r  haben  sich als geno typ i sch  n o r m a l  geze ig t :  sie haben  in 
ihrer  N a c h k o m m e n s c h a f t  keine Dv ' -K/~fe r  ergeben.  U m  das  noch n/iher 
zu un te r suchen ,  wurde  ein ex t remes  Dv'-g~ aus  emer  durch  mehre re  Gene-  
r a t ionen  auf  D r '  se lek t ion ie r ten  K u l t u r  mi t  e inem normalen  d aus  e iner  ganz 
no rma len  Pal /~s t ina-Massenkul tur  gekreuzt .  Die F 1 h a t  ein bes t immtes  P r o z e n t  
yon  Dv ' -K/ i f e rn  ergeben. 15 normale  Q und  d aus dieser  F 1 wurden  mi t  n o r m a l e n  
$ u n d  d aus  derse lben  Pal /~st ina-Massenkul tur  r i i ckgekreuz t .  Manche  Kreu-  
zungen h a b e n  einen kle inen P rozen t sa t z  yon Dv'-K/~fern ergeben,  die  ande ren  
abe r  keinen einzigen. Diese Ta t sache ,  das  Ersche inen  yon  K r e u z u n g e n  m i t  
no rma le r  Nachkommenscha f t ,  weis t  da r au f  hin, d a b  ein Tei l  de r  ph/~notypisch 
no rma len  P-Tiere  auch geno typ i sch  no rma l  waren.  Dieses w iede rum is t  nur  d a n n  
mSglich,  wenn  unser  ex t r emes  Dv ' -P -9  he te rozygo t  in bezug auf  das  Gen D v '  
gewesen ist .  

1) Epilachna chrysomelina ist im Laboratorium auf Kiirbis-Stecklingen leicht zu 
ztichten; ca. eine Woche alte P/trchen beginnen mit der Eiablage. Die Eier werdeu auf die 
untere Blattseite abgelegt; ca. sechs Tage nach der Eiablage schlfipfen die Larven, die sich 
yon Kiirbis-Bl~ttern ern~hren. Nach ca. 3 Wochen, w~hrend deren die Larven 3 ]-I~utungen 
durchmachen, t r i t t  das Praepupa-Stadium ein, das zusammen mit dem Puppenstadium 
ca. I0 Tage dauert. Aus den Puppen schliipfen unpigmentierte K~fer, die sich im Laufe 
der n/i~hsten Tage rol l  ausf~rben. In einem Jahr kSnnen bis zu sechs Generationen ge- 
ziichtet werden. Ca. 250 C ist die optimale Temperatur; die optimale Luftfeuchtigkeit 
ist ca. 70 ~o bis 80 ~o relat. Feuchtigkeit. 
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T a b e l l e  1 

Kreuzungen  yon D r '  × no rma l  (Spl i t -Massenkultur)  F1; F 2 (F1Dv / ~ x. F i D v '  ~) 
und  Rfickkreuzungen (F1Dv' × Split  normal)  

Dv' 
+ Dr '  % 

I 
F1 . . . . . . . . . . .  ] 320 

F~ . . . . . . . . . . .  I 167 
Rfickkreuzung mit n o r m a l  220 

139 
93 
95 

30,3 
35,8 
30 1 

T a b e l l e  2 

Kreuzungen  phfinotypisch normale r  K/~fer aus Dive rgens -Kul tu ren  

D v  s 

? +- × G + ÷ Dr' 
o/ 
/o 

F~ Nr. 54 . . . . . . .  
Nr. 4122 . . . . . . . .  
Nr. 4124 . . . . . . . .  

Summe 

55 
69 
58 

182 

27 
28 
21 

76 

32,9 
28,9 
26,6 

29,4 

Es wurde weiter durch mehrere Genera t ionen  h indurch  in  s t renger  Inzuch t  
versucht ,  eine reine Dive rgens -Kul tu r  ,zu erhal ten.  Aus Tab.  3 ist  zu ersehen, 
dal~ der Prozentsa tz  der Dv ' -Tiere  in e inzelnen K u l t u r e n  sehr s tark  schwankt ,  
es ist uns  aber n icht  gelungen, eine K u l t u r  mi t  fiber 50 % Dv ' -T ie ren  zu erhalten.  
Daraus  mul~ geschlossen werden, da6 das Divergens-Gen ir~ homozygotem Zu- 
s tande  letal  wirkt.  

T a b e l l e  3' 

Dv '  × D v ' - K r e u z u n g e n  aus ingezfichteten selekt ionier ten K u l t u r e n  

Dr" × ~ Dv' -b Dv' 
% 

Nr. 4187 . . . . . . . .  
Nr. 4097 . . . . . . . .  
Nr. 4339 . . . . . . . .  
F~ Nr. 54 . . . . . . .  
Nr. 4130 . . . . . . . .  

88 
63 
93 
74 
52 

27 
29 
49 
44 
35 

Nr. 4230 . . . . . . . .  
Nr. 4231 . . . . . . . .  
Nr. 4315 . . . . . . .  , 
Nr. 4206 . . . . . . . .  

Summe 

27 
47 
26 
42 

512 

24 
42 
25 
43 

318 

23,5 
31,5 
34,7 
37,2 
40,2 
47,0 
47,2 
49,0 
50,6 

38,3 
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Das Gen Divergens ist also dominant und rezessiv letal. Normalerweise 
sollten wir dabei in F 1 und in Riickkreuzungen 50 % und in F~ ungef~hr 66 °/o 
Dv'-Tiere erwarten. Wie oben gezeigt wurde, haben die F 1 und die Riick- 
kreuzungen 30 % Dv'-Tiere ergeben und die F 2 36 %. Die fehlenden Dv'-Tiere 
in unseren Kreuzungen sind durch unvollkommene Penetranz und wahrschein- 
lich auch durch schw~chere Vitalit/it yon Divergens zu erkl~ren. 

c) Die Manifestierung yon Divergens ist sehr variabel: sie schwankt yon 
ph~notypisch ganz normalen K~fern bis auf solche, die fast lebensunfiihig sind. 
Die am stSrksten manifestierten Tiere sind fiir die Zfichtung unbrauchbar, 
da sie sich meistenteils kaum bewegen kSnnen und so schwach sind, dab sie 
nach einigen Tagen sterben. Aber auch bei nicht so stark abnormen Tieren 
scheint die Vitalit£t und die Fertilit~t etwas herabgesetzt zu sein. 

Um die Frage der anscheinend schw~cheren Vitalit/it und Fertilit~t zu 
untersuchen, wurden folgende Kreuzungen angesetzt: 1. ? normal × ~ normal, 
2. ~normal  × 3 D v ' ,  3. ~ D v '  × 3normal ,  4. 2 D r '  × d Dr ' .  

In  allen diesen Kreuzungen wurden Eier, Larven und geschliipfte K~fer 
gez£hlt. Wie aus Tab. 4 zu ersehen ist, ist die Sterblichkeit der Eier und Larven 
in den Kreuzungen 9 Dr '  × ~ Dv'  bedeutend gr6Ber, als in den anderen. Des- 
wegen ist (selbstverst~ndlich) der Prozentsatz der geschliipften K/ifer in den 
Kreuzungen 9 D r '  × ~ Dr '  kleiner als in den iibrigen Kreuzungen. In  einem 
Teil der Kreuzungen wurde auch die Sterblichkeit der Puppen beriicksichtigt 
und es wurde festgestellt, dab die Sterblichkeit der Puppen in allen Kreuzungs- 
typen ungefi~hr gleich war - -  im Durchschnitt 15 %. Die erh6hte Eier- und 
Larven-Sterblichkeit in  den Dv'  × Dv'-Kreuzungen kann zwanglos dadurch 
erkl~rt werden, dab (wie schon aus frfiheren Kreuzungen hervorging) die homo- 
zygoten Dv'-K£fer lebensunfi~hig sind. DaB das Absterben der homozygoten 
K~fer im embryonalen und vielleicht im Larven-Stadium erfolgt, geht auch 
daraus hervor, daI~ die Dr '  × Dv'-Kreuzungen keine erh6hte Puppensterblichkeit 
gezeigt haben. 

T a b e l l e  4 
Eier- und Larvensterblichkeit in normalen und in Divergens-Kreuzungen 

Zabl Zahl 
der der 

Eier Larven 

% der Sterblichkeit 

Zahl Larven 
der Eier und 

K~fer Puppen 
% % 

~/o der 
ge- 

schliipf- 
ten 

Kiifer 

-[- >< c~ -~ . . . . .  16 823 5907 2244 64,9 62,0 13,4 
o -{- X ~ Dv' .  . . . .  15 885 6419 2495 59,6 61,1 15,7 

Dr '  X c~ -}- . . . . .  8 021 2818 ]067 64,9 62 1 13,3 
Dv' X c~ Dr ' .  . . . .  20 984 5038 1432 76,0 71,6 6,8 

Auf Tab. 5 sind die Ergebnisse der Fertilit~ttspriifung der vier oben er- 
wi~hnten Kreuzungstypen angegeben. In  den Kreuzungen, in denen das Weibchen 
normal war (9 normal x c7 normal; ~ normal x Dv') ist die Durchschnittszahl 
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der Eier pro Weibchen fast dreimal gr613er, als in den Kreuzungen in denen das 
Weibchen Divergens war. In  den ersteren Kreuzungen ist aber auch die Zahl 
der Legetage fast doppelt so hoch, wie in den letzteren. Deshalb ist der Unter- 
schied in der Durchschnittszahl der abgelegten Eier pro Legetag zwischen nor- 
malen und Divergens-Weibchen nicht so auffallend. 

T a b e l l e  5 

Fertilit~t der normalen und der Divergens-Krezungen 

~ +  × 3 +  • • 
9 +  × 3 D v ' . .  
9 D v ' × j - t -  • . 

Dv' x J D v ' . .  

Zahl der 

P-Weibchen 

26 
13 
24 
50 

Zahl der 
abgelegten 

Eier 

13 070 
6 439 
4 035 

ll 016 

Durch- 
schnittszahl 

der 
Legetagc 

86 
93 
44 
50 

Durch- 
schnittszahl 

der abge- 
legten Eier 
)ro Weibchen 

502 
495 
168 
220 

Durch- 
schnittszahl 

der abge- 
legten Eier 
pro Legetag 

5,9 
5,1 
3,8 
4,3 

Tab. 5 zeigt also, dab die Fertilit~t der Divergens-Weibchen stark herab- 
gesetzt ist und dab diese Herabsetzung haupts~chlich durch Verkiirzung der 
Legeperiode und nur zum Tell durch geringere Intensit~t der Legetittigkeit 
bedingt ist. Es wurden die EierstScke bei normalen und Divergens-Weibchen 
herauspr~pariert und verglichen. Die EierstScke der Dv'-Weibchen sind normal 
gestaltet und unterscheiden sich von denen der normalen Weibchen nut  durch 
geringere GrSBe. 

3. Phiinotypisehe Manifestierung von Dv" in versehiedenem genotypisehem 

Milieu 

a) Wie oben erw~hnt wurde, ist das Gen Dv'  sehr variabel in seiner ph~no- 
typischen Manifstierung: yon ganz normalen K~fern bis auf solche, die stark 
gespreizte Fliigel und aul3erdem ganz zusammengeflossene Flecke I I  und I I I  
haben. Um zu sehen, ob und wie verschiedenes genotypisches Milieu auf die 
Manifestierung des Gens Dv'  wirkt, wurden Dv'-K~fer (Dv' ist in einer Balkan- 
Kultur  entstanden) mit normalen K~fern aus verschiedenen sfideuropiiischen 
Populationen (Split, Arbe, Korsika), die zu der Gruppe der pigmentreichen 
Rassen geh6ren und mit normalen K~fern der Pal~stina-Rasse (die zu der Gruppe 
der pigmentarmen Rassen gchSrt), gekreuzt. 

Alle Kreuzungen mit siideurop~ischen Rassen haben keine wesentlichen 
Unterschiede in der ph/~notipischen Manifestierung des Gens Dv '  ergeben (siehe 
Tab. 6). Penetranz und Expressivit~t bleiben gleich. 
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T a b e l l e  6 
Penetranz in siid-europiiischen Populationen 

449 

Split . . . . . . . . .  
Arbe . . . . . . . . .  
Korsika . . . . . . . .  
R o m  . . . . . . . . .  

D v  r 

+ Dr  % 

94 
77 

176 
115 

41 
29 
71 
43 

30,3 
27,3 / , 
28,7 
27,2 

Um die ph~notypische Manifestierung yon Dv'  im genotypisc]len Milieu 
irgendeiner weiterabstehenden Rasse nigher zu untersuchen, wurden Dv'-K~fer 
durch mehrere Generationen hindurch mit normalen K~fern der Pal~stina-Rasse 
riickgekreuzt. In  dieser Weise wurde das Gen D r '  in das genotypische Milieu 
der Pal~stina-Rasse hineingekreuzt. Es wurde festgestellt, daI~ der Prozentsatz 
der Penetranz der sp~teren l~iickkreuzungen kleiner ist, als der ,der ersten. 
Die Tab. 7 zeigt diese Herabsetzung der Penetranz. 

T a b e l l e  7 
Penetranz von Dv'  in wiederholten Riickkreuzungen in der Pal~stina-Rasse 

Riickkreuzungen mit Pal~istina F 1 . . . . . .  
Riickkreuzungen mit Pal~stina F~ F 3 . . . . .  
Riickkreuzungen mit Pal~stina F 4 F 5 . . . . .  

D v  / 
Dv' % 

266 
1 282 
1 096 

162 
471 
293 

37,8 
26,8 
21,1 

Auch die Expressivit~t des Gens Dv'  ist in der Pal~stina-Rasse anders als 
in den siideurop~ischen Populationen. Diese Expressiviti~ts£nderung betrifft 
nur die Pigmentierung der Elytren. Die St/irke der Flfigelspreizung bleibt 
unver/~ndert. 

Es wurden ])ivergens-Kulturen in der Pal~stina-Rasse in zwei verschiedenen 
Richtungea selektioniert. Einerseits wurde durch wiederholte Riickkreuzungen 
mit normalen K/~fern aus der Pal~stina-Rasse eine Kultur yon dem Gen Con- 
fluens (Cf-Zusammenflie~en der Ocellen) befreit; in dieser Kultur  hatten Dv'-  
K~fer nur gespreizte Flfigel, aber keine Verbindungen der Flecke I I  und I I I ,  
die nur dann vorkommen k6nnen, wenn unter dem EinfluB des Gens Confluens 
die Ocellen zusammengeflossen shad. Die Fig. 4 zeigt einige Beispiele yon Dv'-  
K/~fern aus dieser Kultur. Andererseits wurde noch eine andere Kultur erhalten, 
in der das Gen Confluens vorhanden war; hier zeigten Dv'-K~fer nicht nut 
gespreizte Fliigel, sondern auch Fleckenverbindungen, deren Expressivit/it aber 
viel schw~cher war als in den Kreuzungen mit siideurop~ischen Populationen. 
Auf der Fig.  5 is~ dieser Unterschied in der Pigmentierung der Elytren klar 
zu sehen, besonders wenn sie mit der Fig. 2 verglichen wird. Die Fig. 5 zeigt, 
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dab die Flecke I I  und I I I  nur durch schmale Streifen verbunden sind oder sogar 
manchmal  nur eine Tendenz zum ZusammenflieBen zeigen, die Flecke I und IV  
sind nie zusammengeflossen. 

Die MSgliehkeit, eine Kul tur  zu bekommen, in der Dv'-K/ifer  keine Ver- 
bindungen der Fleeke haben, zeigt, dab das Gen Dv '  in diesem Sinne kein 
pleiotropes Gen ist; es ruft  nur gespreizte Fltigel hervor. Das ZusammenflieBen 
der Flecke wird vom Dv' -Gen nut  bei pigmentreichen und Confluens enthaltenden 
siideurop/iischen Populationen begiinstigt. DaB die Anwesenheit des Gens 

! 

i 
Fig. 4. Manifestierung von Divergens in der Pal~tina-Rasse, wenig Fleckenpigmenv, 

kein Confluens, keine Fleckenverbindungen 

Fig. 5. Manifestierung von Divergens in dem genotypischen Milieu der Pal~stina-Rasse, 
aber in Anwesenheit des Gens Confluens: schwache Tendenz zur Verbindung der 

Flecke I I  und I I I  

Confluens hier eine entscheidende Rolle spielt, zeigt noch die Fig. 6 yon einem 
Dv'-K~tfer, der kein Confluens und keine Verbindungen der Flecke zeigt, obwohl 
er viel Pigment hat. Wir haben hier also einen Fall yon spezifischer Zusammen- 
wirkung zwe~er Erbfaktoren:  in Kombinat ion mit  Confluens beeinfluBt .das 
Dv'-Gen,  das sonst nur die Flti~elhaltung ~ndert, auch das Zeichnungsmuster 
des K~fers. 

b )  Wie schon oben gezeigt wurde, haben Dv'-Tiere gespreizte und etwas 
abnorm gestaltete Elytren;  auBerdem sind manchmal  die Elytren etwas kiirzer 
a l s  bei normalen K~fern. Bei einer Riickkreuzung eines Dv ' -K~fers  mit  einem 
normalen aus der Pal~stina-l~asse sind mehrere Tiere aufgetreten, die auBer- 
gewShnlieh kurze Elytren hatten.  Die Fig. 7 zeig t einige Beispiele yon solchen 
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K/£fern. Bei manchen sind die Elytren stark verkleinert, bei anderen bis auf die 
H/~lfte oder bis zum fast vollst~ndigen Schwund reduziert, so dal~ nur ein kleines 
Stiickchen der  Elytren mit dem Fleck I erhalten bieibt. Bei weiteren Kreuzungen 
stellte es sich heraus, dab es dasselbe Gen Dv'  ist. Anscheinend wurden durch 
diese Kreuzung dominante Modifikatoren hineingebracht, die die Manifestierung 
des Gens D r '  versti~rkt und ver/~ndert haben. 

Fig. 6. Manifestierung yon Diver- 

gens mit viel Fleckenpigment, aber 

ohne Confluens : trotz grol3er 

Flecke keine Fleckenverbindungen 

Fig. 7. Manifestierung yon Divergens in Kombination mit dominanten Modifikations- 
genen, die bei Divergen s die Fliigel reduzieren 

4. SehluBbemerkungen 
Die oben angeffihrte Analyse des Dv'-Merkmals hat gezeigt, dab es in diesem 

Falle durch ein dominantes, rezessiv-letales Gen hervorgerufen wird. I)ieVitalit/~t 
und Fertilit/~t de rDv ' :K/ i fe r  ist herabgesetzt. Die Penetranz des Gens D r '  isb 
unvoUkommen und die Expressivit/~t sehr variabel. Die Expressivit/~t, besonders 
was die Ver/~nderung des Zeichnungsmusters betrifft, wird yon Modifikations- 
genen stark beeinflul~t. Das Gesamterscheinungsbild der Dv'-Ki~fer in zwei  
verschiedenen geographischen Rassen der Epilachna (der siideurop/iischen und 
der Pal/~stina-Rasse) hat  sich als sehr verschieden herausgestellt. 

Wie friiher schon erw/ihnt wurde, kommen bei Epilachna in verschiedenen 
Rassen und Laboratoriumskulturen h/iufig Variationen vor, die Divergens sehr 
/~hnlich sind. Es wurden auch mehrmals Kreuzungsversuche mit verschiedenen 
Divergens-/~hnliehen K/~fern angesetzt. In  vielen F/~llen haben sich solche Vari: 
ationen als nieht erbliche Modifikationen e rwiesen .  Manchmal zeigten sich 
solche Variationen als erblieh, aber die Penetranz war so gering, dab eine genauero 
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Analyse nicht durchgefiihrt werden konnte. Als nicht erbliche Modifikationen 
treten Divergens-i~hnliche K£fer auch bei Ziichtung bei hoher Temperatur  h/~ufig 
auf. In meinen Temperaturversuehen mit verschiedenen Epilachna-Rassen (1932) 
wurden sehr oft Divergens-K/ifer beobachtet, naehdem das Praepupa- und 
Pupenstadium einer Temperatur yon 35 0 C ausgesetzt wurde. In einem an der 
siideurop/~ischen Epilachna-Rasse durchgefiihrten RSntgenbestrahlungsversuch 
wurden ebenfalls Divergens-Modifikationen und in zwei F/~llen auch wahr- 
scheinlich erbliche Divergens-/~hnliche Mutationen hervorgerufen. Es hat also 
den Anschein, dab Divergens eine h/iufige und fiir Epilachna typische Variation 
ist, die sowohl als nicht erbliche Modifikation auf verschiedene /~uBere Reize 
als auch in Form verschiedener Mutationen auftreten kann. Sie scheint somit 
eine fiir Epilachna typische heterogene Variationsgruppe zu bilden. 

Ahnliche Erscheinungen sind auch bei anderen Objekten bekannt. Ffir 
Drosophila funebris sind z. B. das ,,abnorme Abdomen" und Queradern-Unter- 
brechungen als gro6e heterogene Gruppen typisch ( T i m o f ~ e f f - R e s s o v s k y ,  
1932). 

Das Vorkommen heterogener Variationsgruppen muB bei der Auswertung 
populationsgenetischer und biogeographischer Analysen beriicksichtigt werden. 
Vor allem bei solchen Objekten, die nur schwer oder gar nieht kreuzungsanalytisch 
zu prtifen sind. Einerseits mul3 mit der MSglichkeit gerechnet werden, dab 
sowohl innerhalb einer als auch in verschiedenen Populationen ein /~uBerlich 
gleichartiges Merkmal verschieden verursacht werden kann. Andererseits kann 
auch das gleiche Gen sich in zwei geographisch verschiedenen Populationen oder 
Rassen verschieden manifestieren (wie dies bei Divergens in der europ/~ischen 
und der Pal/~stina-Rasse der Fall ist) und so Mutationen zweier verschiedener 
Gene oder verschiedene AlIele vort/~uschen, obwohl es sich nur um verschiedene 
Manifestierung desselben Gens in verschiedenem genotypischen Milieu handelt. 
Die MSglichkeit einer solchen durch das Vorkommen heterogener Variations- 
gruppen bedingten Fehlerquelle mul3 sowohl bei der Klassifikation und Ver- 
breitungsanalyse der erbpathologischen A, bweichungen beim Menschen als auch 
bei rein-ph/~noanalytischen biogeographischen Studien besonders berficksichtigt 
werden. 

5. Zusammenfassung 

1. Es wurde eine als Divergens (Dv') bezeichnete Mutation yon Epilachna 
chrysomelina beschrieben. 

2. Die genetische Analyse hat  folgendes ergeben: das Gen ist autosomal, 
dominant und rezessiv-letal. Die Penetranz ist nieht vollkommen. Die E x -  
pressiv-it/~t ist sehr variabel. 

3. Die Vitalit/it und die Fertilit/~t yon Dv' ist herabgesetzt. Die Sterblich- 
keit  der heterozygoten Dv'-Tiere ist nicht grSBer ais die der normalen. Die 
hShere Sterbliehkeit in den Dv' × Dv'-Kreuzungen beruht wahrscheinlich auf 
dem Absterben (im Ei- viel],eicht auch im Larvenstadium) der homozygoten 
Dv'-Tiere. Die Herabsetzung de~ Fertilit/it wird in der Hauptsache durch Ver- 
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ki i rzung der Legeperiode und  wahrscheinlich durch kiirzere Lebensdauer  der 
Dv ' -Tiere  bedingt .  

4. Die Pene t ranz  und  Express iv i t£ t  des Gens Dv '  wurde  durch Hinein-  
kreuzen in  das genotypische Milieu einer anderen  Epilachna chrysomelina-Rasse 
s ta rk  beeinflul~t. 

5. I n  einer Kreuzung  wurden  dominan te  Modifikatoren festgestell t ,  die 
die Fliigel der Dv ' -K~fer  sehr s tark  verki i rzten.  
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