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fach hervortretende ~quivalenz der vAterlichen und 
mfitterlichen Erbmasse. Da beim pflanzlichen Befruch- 
tungsakt aus dem PoHensehlaueh nachweisbar bloB 
der Kern tibertritt, so muB hierbei der Erfolg auch 
bloB vom Kern diktiert seim Das gilt abel nur ffir 
diejenigen Merkmale, die Mendelspaltung zeigen und. 
in denen sich also die beiden Eltern unterscheiden. In 
einer groBen Ffille von Eigenschaften jedoch -- und 
gerade in den grundlegenden! --  herrscht beider- 
seitige Llbereinstimmulig, und solche Charaktere k6n- 
nen sehr wohl im Plasma verankert sein -- hier braucht 
der mAnnliche Kern im Bastardierungsexperiment 
nichts mehr beizutragen. Dieselben Schlfisse gelten 
auch f~r den gleichartigen Ausfall reziproker Kreu- 
zungen, bei denen die F1-Generationen der  beiden 
reziproken Serien korrespondierende ChromosomensfLtze 
besitzen, abet verschiedenes Plasma insofern, als das 
Eiplasnaa das eine 2¢Ial yon der einen, das andere 1Vial 
yon der anderen Ausgangsform stammt. Die beider- 
seitige 1Jbereinstimmung kann bier durehaus nicht als 
beweisend far die mangelnde Beteiligung des Plasmas 
betrachtet  werdeI1. Indessen mehren sich neuerdings 
die Angaben, wonach eine solche Kongruenz reziproker 
Bastarde keineswegs die absolut durchgreifende Norm 
ist, und hieraus kSnnten sich vielleicht einmal direkte 
I-Iinweise auf den plasmatischen EinfluB ergeben. Die 
mit so vim Erwartung eingeleiteten Merogonieversuche 
(Befruchtung entkernter Eier) haben leider noch zu 
keinen..biindigen Schltissen gef~hrt. Sicherlich durch 
das miitterliche Plasma erfolgt die Vererbung gewisser 
Chromatophorenkrankheiten, wo einfach die patho- 
!ogisch :¢erAnderten Chromatophoren yon der Eizelle 
weitergegeben werden, U,'berbtickt man alle Tatsachen, 
die bier nut ganz kurz gestreift werden konnten, dann 
bietet sich folgender Weg der L6sung: ,,Vielleicht ist 
es gerechtfertigt, anzunehmen, dab die Arten einer 
Gat tung gleiche Genoptasmen besitzen, die verschiedenen 
aber unter sich verschiedene, und die h6heren syste- 
matischen Einheiten natflrlich erst recht. Danach 
wfirden die grundlegenden Gattungsmerkmale im 
Plasma stecken, und sie wflrden durch die Einwirkung 
der spezifischen Kernbewirker zu Arteigenschaften, 
Die Verschiedenheit der Arten einer Gattung wfirde 
dann darauf beruhen, dab sie bei gleichem Genoplasma 
verschiedene karyotische Genome (d. h. Chromosomen- 
garnituren) besABen." Diese Auffassung hat nebenbei 
noch den Vorzug, dab sie zu einer r~umlichen Ent-  
lastung des Kernes ftihrt insofern, als in diesen nunmehr 
bloB die mendelnden Gene verlegt zu werden brauchen. 
Die mannigfachen fruchtbaren Ergebnisse der Chromo- 
somenforschung werden dutch die vorgetragene Hypo- 
these in keiner Weise entwertet.  

Der Einfluf$ der Liehtrichtung auf die 0rientierung 
der Assimilationszellen. Nach einer alten Angabe yon 
PICK sollen die PalisadenzMlen der B1Atter das Ver- 
m6gen besitzen, sich in die l~ichtung der Lichtstrahlen 
einzustellen. :Er grfindet diese Annahme auf die Be- 
obaehtung, daft bei verschiedenen Pflanzen mit  senk- 
recht stehenden B1Attern (Rohrkolben, Binse usw.) 
Palisaden nicht wie fibtich senkrecht  zur .Blattober- 
flAche, sondern schrAg nach der Blattspitze laufen. 
t:[EINRICXER vor allem hat demgegenfiber geltend ge- 
macht, d a b  es sich hierbei in Wirklichkeit um sekun- 
dare Verschiebungen handelt, die .durch ungleich- 
mAl3ige Streckung im Nacl~bargewebe bedingt sind. 
Experimenteli  ist die Sache bisher noch nicht geklArt 
worden. In  diese  Liicke greift nun eine Arbeit yon 
LIES~ ein (Beitr. z, allg. 130t. 2. 1923). Dieser konnte 
an einem reichen Beobachtungsmaterial naehweisen, 
dab d i e  ]?:inwAnde yon HI~INRI¢tIElZ gr6Btenteils zu 
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Recht bestehen. Das gilt aber nicht allgemein, vielmehr 
machen einige extreme Schattenpflanzen aus der 
Familie der Araceen (Anthurium, Philodendron), sowie 
der Begoniaceen (Begon~aarten) eine merkliche Aus- 
nahme. Bei vielen Araceen mit hAngenden BlAttern 
zeigen die Palisaden eine charakteristische Ausbiegung 
nach oben (d. h. den Blattgrund), und wenn man sie 
gewaltsam bei der Entfal tung in andere Lagen bringt, 
so wird auch ihre Orientierung entsprechend dem ver- 
Anderten Strahlengang gewandelt. Desgleictlen kann 
man  bei verschiedenen Begoniaarten durch Variation 
des Einfallswinkels des  Lichts die Richtung der Pali- 
saden beliebig verschieben. Ein etwaiger st6render 
t~influB des Geotropismus kommt hier nicht in Frage. 
Die ~nderung der Architektonik des Blattes ist wohl 
auf gteitendes Wachstum zuriickzuftihren. Der 6ko- 
logische Sinn d e r  Erscheinung ist vermutlich darin 
zu suchen, dab eine bessere Durchlichtung des Blattes 
erzielt werden soll. Bei der Gattung Begonia kommt 
noch hinzu, dab hier die ChlorophyllkOrner im Hinter- 
grund der Palisadenzellen liegen, so dab die orien- 
tierenden Richtungsbewegungen die gfinstigste Be- 
!ichtung des Assimitationsapparates zur Folge haben. 
ErgAnzende Versuche erstreckten sich noch auf die 
chlorophyhreichen, funktionell wohl den Palisaden 
entsprechenden ZellfAden, welche die Atemh6hle der 
Lebermoose senkrecht durchsetzen. Kier  t r a t en  bei 
schrAger Beleuchtung ganz besonders sch6ne positiv 
phototropische Einstellungen zutage, was ja ver- 
stAndlich ist, da diesen Fiiden noch unbehinderte Orts- 
verAnderung im freien Raum m6glich ist. Die besten 
Resultate gab das typisehe Schattenmoos Fegatella: 
Dabei Zeig?cen die Einzelzellen bei Marchantia bemer- 
kenswerte GestaltsAnderungen; sie bildeten auf der 
belichteten Flanke nasenf6rmige Vorw61bungen, die 
an papillSse Epidermiszellen erinnerten und eine Saturn- 
lung des Lichtes auf die am lichtabgekehrten Zellpol 
angereicherten Chlorophyllk6rlier bewirken. 

Eine eilifaehe Methode des gleichzeitigen Nach- 
weises yon Assimilation und Atmung beschreibt 
E. HEITZ (Ber. d. dtsch, bot. Ges. 4:t. 1924). Die zu 
untersuchenden Objekte (Moosblgcttchen, Blattfrag- 
mente yon Ranunculus fluitans) werdeli unter Wasser- 
zusatz auf einen hohlgeschliffenen Objekttr~ger gelegt 
und mit einem Deckgl~schen derart zugedeckt, dab 
keine Luftblasen eingefangen werden. Setzt man 
nun das PrAparat der Sonne aus, dann entstehen infolge 
der AssimilationstAtigkeit Gasblasen, die zum gr6gten 
Teil aus Sauerstoff bestehen. Der Sauerstoffanteil kann 
durch Pyrogallol nAher bestimmt werden. Die Anzahl 
der entstandenen Sauerstoffblasen nnd dereI1 GrOBe 
gibt ein MaB ftir die IntensitAt der Assimilations- 
leistung. Die Methode ermSglicht es, Gasmengen 
his herab zu 0,o0o2 ccm zu messen (einfache Volumen- 
berechnung aus dem Durctlmesser der kugeligen 
Blasen!). Vor der landlAufigen GasblasenzAhlmethode 
hat sie voraus, dab sie nicht an Wasserpflanzeli und 
auch nicht an intercellularenfflhrende Gewebe ge ~ 
kniipft ist. Will man nun die Atmung demonstrieren, 
dann braucht man bloB das blasenffihrende Pr~parat 
ins Dunkle zu stellen; dann wird der Sauerstoff zu 
KohlensAure veratmet, und da diese zu IOO~o in VvTasser 
16slich ist, so verschwinden die Blasen vOllig. Dieses 
Spiel kann bei abwechselnder Betichtung und Ver- 
dunkelung beliebig oft wiederholt werden. 

Reizbewegungen an Gentialiaeeenbltiteli. DaB die 
Blfiten der Gentianaceen sich dutch StoBreizbarkeit 
auszeichnen, ist eine schon yon zahlreichen Forschern 
(KERNER, KIRCI~NER, GOEBEL USW.) nAher behandelte 
Erfahrungstatsache, zu der FRIEDL. WEBER in einer 


