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kSnn~e wohl  fr£gen:  Wesha lb  f inder  m a n  gerade 
in den w a r m e n  Meeren eine soiche Ftille der  ver- 
sch iedenar t igs ten  Organismen,  wo doch die Exi-  
szenzbedingungen  dor t  d u t c h  die geringere Trag-  
f~higkei t  des W a s s e r s  ungt ins t igere  sind? Zur 
]3eantwor tung  dieser F rage  sei w iede rum auf das  
am A n f a n g  Gesagte  h ingewiesen:  Das  Leben  i s t  
yon  so vieten, to ta l  ve r sch iedenen  E inze l fak to ren  
abh~ngig,  deren  einer n ieh t  allein ausschlag- 
gebend se in  kann,  wenn  n ich t  besondere  VerhSl t -  

n i s s e  dies ausnahmsweise  erm6glichen.  Jedenfal ls  
is t  dies se l ten  mi t  Sicherhei t  zu entscheiden~ in der  
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freien N a t u r  woht  niemals.  Unsere  F rage  w~re wohl  
-in' der  Weise  zu bean twor t en ,  dab  die W ~ r m e  des 
IVfeerwassers ffir den  lebendigen Organismus  auBer: 
ordent l ich  gtinstige Lebensbed ingungen  sehaEt ,  
sofern man  n ich t  seine ~ul3ere Hfille (Panzer),  
sondern  das  lebendige P r o t o p l a s m a  be t r ach te t .  
Ffir d i e  Lebens~uBerungen dieses P r o t o p l a s m a s  
aber  s ind alle . jene w u n d e r b a r e n  Bildungen,  
welehe  wi t  im Ver laufe  unserer  B e t r a c h t u n g e n  ken- 
nenlern ten ,  r e c h t  unwich t ig :  sie s ind nu r  ,,Schale", 
welche den  Iebendigen ,,Kern" scht i tzen a n d  ihn 
d u t c h  den  L e b e n s r a u m  t r agen  sol1, 

Botanische 
Zur Entwicklungsgeschiehte und Biologie yon 

Ascobolus citrinus. Mit einer neuen Art d e s  zu den 
Ascomyceten geh6rigen Genus Ascobolus macht uns eine 
Arbeit yon G, Se~wEIZER (Zeitschr. L Bot. I5, I923) 
bekannt, Die Spezies unterscheidet sich yon ver- 
schiedenen anderen dadurch, dab keine Differenzierung 
in weibliche und m~nnliche Sexualorgane vorliegt 
(Archegon mi~c Trichogyne und Antheridien), sondern 
dab die Befruchtung in der Weise erfolgt, dab ein- 
fach Kernflbertrit~ yon den beiden Nachbarzellen in 
das Archegon dutch Perforation der Nachbarw~tnde 
stattfindet,  worauf sich die in der Mehrzahl vorhan- 
denen Kerne paarweise aneinanderlegen. Dann finder 
in der flblichen Weise die Ausbildung des Askuslagus 
dureh Bildung yon askogenen F~den s ta t t  mit den be- 
kannten Differenzierungsvorg~ngen (Pferdekopfsta- 
dium USW.), wie sie ft~r diese Entwicklungsprozesse 
bezeichnend ist, M6glieherweise liegt hier phyle- 
genetisch betrachtet  eine jener Reduktionss~ufen der 
Sexualit~t vor, wie sie f~ir das Pilzreich so charak~ 
teristisch sind. Die Sporen werden wie bei den fibrigen 
Ascobolusarten bei der Reife ausgeschleuderL Wichtig 
ist, dab die Aski in hohem Mat3e positiv phototropiscl~ 
sind und sieh infolgedessen in die Lichtrichtung ein~ 
stellen. Auf diese Weise wird erreieh~, dab die Sporen 
in die nicht beschatteten, also yon hemmenden Gegen~ 
stXnden ireien Lticken des Gesichtsfeldes geschleudert 
werden. Es war schon Irf~her bekannt, dab die Asco- 
bolussporen erst nach Tierpassage keimen. Man hat  
hier an die ausl6sende Wirkung yon Verdauungss~iten 
gedacht ,  bis JANcz~wsKI die Aufmerksamkeit darauf 
lenkte, dab wohl die erh6hte Temperatur das wirksame 
Agens ist. SCHW~IZ~R hat  diese Angaben best~tigt. Er 
konnte zeigen, dab eine Keimung bei gewShnlicher 
Luft temperatur  nicht erfolgt, und dab maximale 
Keimung bei Temperaturen yon 38--4 °°  stattf indet.  
Ascobolus citrinus lebt nun auf Kaninchenmist,  und 
es ist yon Bedeutung, dag die K6rpertemperatur des 
Kaninehens 39--4 ° °  betr~gt. An diese ~V~rmegrade 
sind offenbar die Sporen angepaBt. Anf diese Vqeise 
wird erreich~c, dab sie erst dann anskeimen, wenn sie 
m i f d e r  Tierpassage an das richtige Milieu ftir ihre 
sp~tere Vv'eiterentwicklung gelangt s i n d .  

Geschtechtschromosomen bei Elodea (Wasserpest). 
\V~ihrend die Geschlechischromosomen in den ver- 
schiedenen Klassen des Tierreichs e ine durchaus ge- 
l~ufige ]~rscheinung darstellen, sind solche im Pf lanzen-  
reich mi t  Sicherheit bis jetzt btoB einmai nachgewiesen 
worden, ~nd zwar bei dem diScischen Lebermoos 
Sphaerocarpus. Da sich nun die h6heren l~flanzen, 
soweit s[e di6cisch (d. h. in m~nnliche nnd weib- 
liche Individuen differenziert) ' sind, hinsichtlieh der 
Vererbung des  Geschlechts durchaus an die Tiere 
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anachlieBen, so ha~e es eine bestimmte Wahrschein- 
lichkeit, auch bier k6nnten Geschlechtschromosomen 
nachgewiesen werden; es wXren bier, da, soweit unter- 
sucht, m~nnliche t:Ieterozygotie vorliegt (Lichtnelke, 
Zaunrebe), im m~nnlichen Geschlecht z verschiedene, 
in weiblichen 2 gleichartige Geschlechtschromosomen 
anzunehmen. Dieser Fall scheint nun tats~chlich nach 
den Untersuchungen yon SANTOS (BoL Gaz. 77 .  1924) 
bei der ~rasserpest verwirklicht zu sein. Sowobl bei 
den m~nnlichen~ wie auch bei den weiblichen Pflanzen 
besteht der Chromosomensatz aus 24 Paaren. Im 
mXnnlichen Geschlecht stimmen 23 Paarlinge mit- 
einander flberein, beim 2+ Paar jedoch lXBt sich deut- 
lich ein grSBeres und ein kleineres Chromosom unter- 
scheiden, yon denen SANTOS alas gr6Bere mi t  ] (weibl.), 
das kleinere m i t m  (m~tnnl.) bezeiehnet; im weibliehen 
Geschlech± ist dieses Paar dagegen einheittich gestaltet, 
and zwar nach dem grSBeren Typ {]). Hier siimmen 
also die 24 Paarlinge ~ibereim ~Vir bekommen daher 
:[fir die c ~  die I<onstitution ]m (heterozygotisch), 
f~ir die ~ ~ f J (homozygotisch), wie es der Erwartung 
entspricht. Dadurch, dab im m~nnlichen Geschleeht 
bei der Reduktionsteilung {Bildung der Pollentetraden !) 
die beiden Chromosomens~tze sich trennen, werden  
5o% Pollenk6rner mit ~n (N~nnehenbestimmer) and 
5o% mit ] (Weibchenbestimmer) gebildet, die sich 
nieht nur im Gesehlechtschromosom , sondern aueh 
darin unterscheiden, dab die ersten kleiner als die 
zweiten sind. 

0ber die Rolle des Protoplasmas bei der Vererbung. 
In einem zusammenfassenden Vortrag, der den gegen- 
wXrtigen Standpunkt der Forschung wiedergeben soil. 
behandelt WI~KLER (Ber.  tiber d. 3. Jahresvers. d. 
dtsch. Ges, f, Vererbungswissensch., Zeitschr. f. ind. 
Abstl. 33. 1924) d ie  Frage, inwieweit das Protoplasma 
an der Vererbung beteiligt isL :Eager formuliert er- 
gibt sich das Problem: ,,Mfissen oder k6nnen wir an-  
nehmen, dag Gene auger im Kern auch noch im Plasma 
vorhanden sind?" Der verbreitete Standpunkt ist 
derjenige eines strengen Monopols des Kerns. WI~KL~ 
Ifihrt abet aus --  and darin muB man ihm vollkommen 
zustimmen -- ,  dab diese Auffassung keineswegs be- 
wiesen ist. Man stt~tzt sich in erster Linie aui die 
verwickelte Art der Kernteilung, wobej eine gle~ch~ 
m~Bige Verteilung der Erbmasse erzielt wird ~ genau 
wie es die MendeIspaltungen erfordern. Indessen ist 
eine so streng .mathemalische I)urchschn~rung nut 
zu postulieren fflr den Fall, dal3 Gene far bestimmte 
Eigenschaften nut in der Einzahl vorhanden sind. 
Nimmt man im Plasma eine mehrfache Vertretung 
(etwa his z u  einigen Hundert) an, dann fiihrt auch eine 
unregelmgNge Protoplasmatrennung zu demselben 
Effekt. Weiterhin stiitzt man sich au* die tausend- 


