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Ob wir die Ersclleinung als Mutation auffassen mtissen, ist zuniichst 
gleichgiiltig. Wichtig ist nut, dab der Vorgang an sich auch bei der 
Bur r i s chen  Form so verlaufen kann, wie sich die friiheren Autoren ihn 
vorgestellt haben. Ferner ist auch noch darauf hinzuweisen, dab die neuen 
G~irf0rmen eigenttimlich z~h ihre neue Bef~ihigung festhalten (wenngleich 
dies auch genauer festzustellen wiire). Wenn eine schrittweise Erregung 
stattf~inde, sollte man annehmen, dab sie auch wieder schrittweis verloren 
igehen wtirde. Die Bur r i schen  Befunde scheinen daftir zu sprechen, wie 
ch oben bereits bemerkte, dab der Zucker selbst als ausl6sender Faktor  

eine Rolle spielt. Dieser wichtige Punkt  mfiBte aber mit aller Genauigkeit 
noch sichergestellt werden. M i e h e. 

Demoll, R. Zur Lokalisation tier Erbanlagen. Zool. Jahrb.  Abt. f. allgem. 
Zoolog. u. Physiol. d. Tiere. 30. 191o. p. 133--168. 

Verf. ist in seinen Erw~igungen stark yon Wei smannschen  Gedanken- 
g~ingen beeinfluBt, aber sie sind nirgends dogmatisch wiedergegeben und 
erscheinen dem Ref. wertvoll, um neue Tatsachen anzukn[ipfen, auch wenn 
er sonst die Wei smannschen  Vorstellungen fiber die Konstitutior~ des 
,,Keimplasma" ftir iiberwunden ansieht. 

Nachdem Verf. in seiner Einleitung auseinandergesetzt hat, welche 
Griinde die Verfechter des ,,Kernmonopols" ftir die Vererbung anftihren 
und welche Gegengrtinde hier geltend gemacht werden, kommt er zum 
R6sum6e, dab sich zurzeit die Wage nach der ersteren Seite neigt. Denn 
es sind keine F~lle bekannt, in denen ,,das Plasma im Verlaufe der sp~iteren 
Entwicklung einen die Qualit~it der Funktion ~indernden EinfluB auf die 
Kernanlagen auszutiben vermag". Differenzpunkte in der Auffassung sind 
iiberhaupt nur m6glich bei unscharfer Fassung des Begriffs ,,Anlage". Nach 
Verf. sind ,,Anlagen Komplexe yon inneren - -  inaktiven - -  Bedingungen, 
die ftir die Entwicklung spezifisch, d. h. qualitativ bestimmend sind". Wie 
solche Komplexe dann aktiviert werden, ist eine Frage fiir sich. 

Die E r b m a s s e  eines Organismus, W e i s m a n n s  Keimplasma, bleibt 
stets passiv, auch ihr Wachsen und ihre Teilung; sie vergr613ert dabei nur 
ihre Menge. Nun k6nnte ill jeder Zelle eine Stammanlage in Reserve 
bleiben, ohne eine EinbuBe ihrer energetischen F~ihigkeiten zu erfahren, 
w~hrend die ,,aktivierte" Erbmasse die Ontogenese leitet. Irgendwann 
mtiBten bei einer Kemteilung die ,,Biophorell" ins Plasma kommen, irgend- 
wann also miiBte eine ,,Differentialteilung" notwendig sein. Das alles ist 
somit sehr in Wei smannschen  Ideen gedacht, unterscheideu tut  sich Verf. 
yon W. aber in folgendem. W e i s m a n n  postuliert qualitative, Verf. nur 
quantitative Trennung der urspriinglichen Erbmasse; We is m a nn  denkt an 
bestimmte ,Corpuscula" bei seinen Biophoren, Verf. sagt nichts tiber die 
Struktur aus, Corpuscula k6nnen vorhanden sein, doch sind sie nicht 
n o t w e u d i g zu postulieren, auch unabhitngig von ihnen k6nnte die 
Wirkung der Biophoren enzymatisch oder dynamisch zu denken sein. 

Vor allem abet kniipfen des Verf. ,,Biophoren" an neuere zytologische 
Befunde an. Wit wissen, dab bei gewissen Tierklassen w~ihrend tier Ei- 
reifung vom Kern eine bestimmte Menge Chromatin abgegeben wird - -  
wenigstens liegen hier sehr bestimmt klingende Aussagen vor - -  am ein- 
gehendsten ist alas jtingst noch yon S c h a x e l  ausgeffihrt worden. Das 
befruchtungsf~hige wie das befruchtete und sich furchende Ei l~Bt keine 
weitere Chromatinemission erkennen und erst nach tier Furchung beginnt 



Referate. 201 

sie wieder. Die Anfangsstadien jeder Ei-Entwicklung sind nun - -  wie 
namentlich Echinodermen-Kreuzungen b e w e i s e n -  rein miitterlich, selbst 
wenn nur ein d Kern vorhanden ist. Hier hat te  ja bekanntlich G o d l e w s k i  
mit  seinen Zweifeln beztiglich des Kernmonopols eingesetzt. Ein vS.terlicher 
Einflul3 zeigt sich immer erst sp~iter, und zwar nach S c h a x e l  erst dann, 
wenn die Kerne des jungen Embryo mit  der Chromatinabgabe ans Plasma 
beginnen. In diesem Stadium sterben abet s~imtliche ,,unnattirlichen" 
Kreuzungen ab! So k6nnte man eine Parthenogenesis, die sich nur auf 
die Anfangsstadien erstreekt, eventuell auffassen als zustande gekommeli 
unter dem Einflusse des z u v o r  ans Plasma abgegebenen Chromatins, 
resp. der ,,Biophoren". Und die Entwicklung mu13 stillstehen, wenn deren 
Wirkuligsgrenzen sich ersch6pft haben. 

Dem Ref. sei es erlaubt, darauf hinzuweisen, dab auch yon chemischer 
Seite sick das Problem der , ,Erbsubstanzen" und das ,,Chromatin-Problem" 
immer mehr zu deeken beginnen. So sagt - -  wenn auch noch sehr vor- 
sichtig - -  einer der Berufensten: A. K o s s e l  in seinem Nobelvortrage: 
, ,Durck ihre chemische Struktur  werden die Chromatingebilde von den 
tibrigen Bestandteilen der Zellen scharf unterschieden und diese Beschaffen- 
heit muB offenbar mit der Funktion der Chromatillstoffe in Zusammenhang 
gebracht werden. Diese stickstoffreichen und phosphorhaltigen Atomgruppen 
sind es, deren Ablagerungsst~itten in den Chromiolen bei der Zellteilung 
zuerst in Bewegung gesetzt werden und deren ~Jbertragung auf andere 
Zellen einen wesentliehen Tell des Befruehtungsvorganges ausmacht" .  J a  
selbst G o d l e w s k i  gibt (bei einer Besprechung einer Arbeit yon M a s i n g  
in R o u x ' s  Archiv Bd. 3I, p. 345) zu, dab viel daftir spr~iche, ,,dab es eben 
die im Protopl..asma enthaltenen Nucleinsubstanzen sein werden, die hier" 
(d. h. ftir die Ubertragung der erblichen Merkmale) ,,in Betracht kommen".  

Und da sieht Ref. nun die M6glichkeit einer Vers6hnung der beideli 
feindlichen Lager. Freilich die rein morphologisehe ~iltere Fassung des 
Problems ist nicht zu halten. Abet wenn es nachgewiesen werden sollte, 
dab in der Tat  immer n u r  vom Kern die Chromatin- resp. Nuctein- 
substanzen gebildet werden, so wiirde schlief31ich doch ein Kernmonopol 
herauskommen. Und der Fehler der urspriJnglichen Fassung w~ire nut  der, 
dab man mit den stofflichen Wechselbeziehungen zwischen Plasma und 
Kern zu wenig gerechnet h a t t e  Wenn wirklich eine best immte S t o f f -  
g r u p p e  als die die Ontogenese leitende nachgewiesen wiirde, so wiire das 
ein sehr grol3er Fortschritt  fiber Wei s m a n ns rein theoretische Spekulationen 
wie tiber F i c k - L u n d e g ' ~ r d ' s c h e  Resignation hinaus. 

Ein kurzer Schlul3abschnitt der Arbeit des Verf. besch/iftigt sich noch 
mit der Frage des Todes  der Individuen. lI i t  W e i s m a n n  nimmt er an, 
dab das Leben an sich noch nicht den Tod bedinge. Dessert Ursache sei 
auch nicht in der hohen Differenziernng des Somas gelegen, denn wegen 
der bleibenden , ,Stammanlage des Erbplasmas" w~ire jede Zelle potentM1 
unsterblich. Der Tod mul3 vielmehr erst durch Selektion erworben sein. 

G. T i s c h l e r .  

Fruwirth, G. Die Ztiehtung der landwirtschaI~lichen Kulturpflanzen. Bd. I, 
dritte g/inzlich umgearbeitete Auflage I0o9; Bd. I I I ,  zweite neubearbeitete 
Auflage 19io; Bd. IV, zweite neubearbeitete Auflage !91o. 

Im Laufe kurzer Zeit sind wieder drei B~inde dieses wertvoilen Hand- 
buches in neubearbeiteter, zum Teil erheblich erweiterter Aufiage erschienen. 


