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DARLINGTON, C.D.: Recent Advances in Cyto- 
logy. 1932. (Hier linden sich auch alle einzelnen 
Literaturangaben fiber die Arbeiten DARLINGTONs 
und seiner Mitarbeiter.) 

McCLINTOCI~, B. : A cytological demonstration 
of the location of an interchange between two 

non-homologous chromosomes of Zea Mays. Proc. 
Nat. Acad. Sci. I6, 791 (193o). 

WE~RICI~, D. H. : The spermatogenesis of Phry- 
notettix magnus with special reference to synapsis 
and the individuality of the chromosomes. Bull. 
Mus. Comp. Zool. Harvard 6o, 57 (I916) �9 

T h o m a s  H u n t  M o r g a n  - -  d e r  N o b e l p r e i s t r i i g e r  f t i r  M e d i z i n  1933.  

Mit der lJberlieferung des diesj/ihrigen Nobel- 
preises an THOMAS HUNT MORGAN, Professor of 
Zoology, Inst i tute of Technology, Pasadena, 
California, erf/ihrt die gesamte Vererbungs- 
wissenschaft vor der Welt eine Anerkennung, 
ffir die alle, die dieser 
Disziplin nahestehen, dem 
Gremium yon M/innern 
Dank wissen, deren Auf- 
gabe es ist, allj/ihrlich 
nach sachlicher Prfifung 
die h6chste Auszeichnung 
zu vergeben, die einem 
Wissenschaftler zuteil 
werden kann. Die Ent-  
scheidung der k6nigl. Aka- 
demie der Wissenschaften, 
des Karolinischen Insti- 
ruts und der Schwedischen 
Akademie in Stockholm ist 
in de r  Tat  sehr gliicklich 
gewesen, denn MORGAN ist 
der Forscher, dem die Ver- 
erbungswissenschaft seit 
den ersten Jahren ihres 
Bestehens  die st/irkste 
Fgrderung zu danken hat. 
Wurde mit der Wieder- 
entdeckung der MENDEL- 
schen Gesetze der Raum 
geschaffen und der Boden 
bereitet, auf dem das Ge- 
b/iude der Genetik errich- 
tet  werden konnte, so 
bildet die Arbeit MORGANS das sichere Fundament  
dieses heute schon riesigen Gebfiudes. 

T. H. MORGAN 1, der am 25. September 1866 
in Lexington, Kentucky,  geboren wurde, hat te  
seine erste Professur, wie  viele ffihrende Bio- 
logen, an dem M/idchen-College in Bryn Mawr, 
Pennsylvania inne. Von Bryn Mawr kam er an 
die Columbia-Universitfit in New York. Dort  
lehrte er lange Zeit, bis er vor einigen Jahren 

1 tIerrn Prof. Dr. R. GOLDSCHMIDT, Berlin- 
Dahlem, und Herrn Dr. N.W. TIMOFkEFF-RES- 
SOVSKY, Berlin-Bueh, bin ieh ffir die Angabe wich- 
tiger Daten aus dem Leben Morgans sehr dankbar. 

Der Zt~ehier, 5. Jahrg. 

�9 

einen Ruf an das Insti tute of Technology, Pasa- 
dena, California, erhielt. MORGAN begann seine 
wissenschaftliche Laufbahn mit  entwicklungs- 
mechanischen Arbeiten, die ihn in der Zeit yon 
189o--191o ausschliel31ich in Anspruch nahmen. 

Er  geh6rt mit  RolJx, 
DRIESCH,TIc t IOMIROV u .  a.  

zur Gruppe der ersten gro- 
Ben Experimentalembryo- 
logen. Seine Arbeiten aus 
den 9 ~ er Jahren betreffen 
die Analyse der ersten 
Entwicklungsstadien der 
Vertebraten. Um dieJahr- 
hundertwende begann er 
mit  Untersuchungen fiber 
Regenerationserscheinun- 
gen an Planarien. In den 
gleichen Zeitraum fallen 
zum Teil in Neapel durch- 
geffihrte Experimente 
fiber Befruchtung und 
kfinstliehe Parthenoge- 
nese, die vornehmlieh an 
einem Seeigel Arbacia und 
einer Ascidie Ciona inte- 
stinalis ausgeftihrt wur- 
den. Dieser Periode folg- 
ten Arbeiten zum Problem 
der Geschlechtsbestim- 
mung und cytologische 
Untersuchungen, deren 
bekannteste eine Studie 
fiber die Geschlechts- 

chromosomen bei Phylloxera ist. Erst  im Jahre 
19o8 wandte sich MORGAN der Genetik zu. Er  
experimentierte zun~ichst an Rat ten und M/iusen 
und begann im Jahre Ig Io  seine beriihmten Ver- 
suche an der Taufliege Drosophila melanogaster. Sie 
sind zu gut bekannt, um an dieser Stelle noch 
einmal in Breite auseinandergesetzt zu werden. 
Wir verdanken MORGAN und seiner Schule, aus 
der M/inner wie BRIDGES, MULLER,  STURTE-  
rANT hervorgegangen sind, eine augerordent- 
liche Erweiterung unserer Kenntnisse fiber die 
stofflichen Grundlagen der Vererbung. So 
konnten den beiden Regeln MENDELS, der 
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Spaltungsregel und der Regel v o n d e r  unab- 
h~ngigen Vererbung der einzelnen Merkmale, 
eine Anzahl weiterer Regeln hinzugeftigt werden. 
Die Hypothese, dab nieht mehr Koppelungs- 
gruppen im Kern einer Gesehlechtszelle vor- 
handen sein k6nnen, als tier in der Reifungs- 
teilung reduzierten Chromosomenzahl ent- 
spricht, wurde durch die umfangreichen Ar- 
beiten MORGANS an Drosophila erstmalig be- 
wiesen. Damit war die Erseheinung der Koppe- 
lung yon Erbfaktoren als ein durchaus nor- 
maler Vorgang erkannt. Weitere Experimente 
haben dann gelehrt, dab die St~rke der Koppe- 
lung yon Genen im gleichen Chromosom eine 
Funktion ihrer Entfernung voneinander ist, die 
an der H~ufigkeit des Chromosomenstiick- 
austausches zwischen homologen Chromosomen 
in den ersten Stadien der Reifungsteilung ge- 
messen wird. Die Lagerung der Erbfaktoren im 
Chromosom in linearer Anordnung ist das uns 
heute als gesichert erscheinende Ergebnis dieser 
Untersuchungen. 

Seit MORGANS Arbeiten an Drosophila ist in 
allen L~ndern der Welt auf der Grundlage seiner 
Theorie gearbeitet worden. Sie allein konnte 
alle im Laufe der Jahre auftretenden Erschei- 
nungen erkl~ren, so dab sic auf Grund tausend- 
facher Untersuchungen als bewiesen gait. Erst 
im Jahre 1931 konnte CURT STERN den end- 
giiltigen cytogenetischen Beweis fi~r die Rich- 
tigkeit der MORGAN sehen Vorstellungen er- 
bringen. 

Die wichtigen Entdeckungen MORGANS sind 
fast ausschlieBlich all tier Taufliege Drosophila 
gemacht worden. Man kSnnte fragen, warum 
diese Untersuchungen durch den Nobelpreis fiir 
Medizin ausgezeichnet wurden, der nach des 
Stiflers Testament demjenigen zuteil werden 
solle, der durch seine Untersuchungen auf dem 
Gebiet der Physiologie oder der Medizin der 
Menschheit den gr6Bten Nutze~ gebracht hat. 
Als Genetiker weiI3 man - -  denn es ist vielfach 
bewiesen - -  dab die Grundregeln der Ver- 
erbung fiir das gesamte Organismenreich, also 
auch ffir den Menschen, Geltung haben, und 
sicherlich haben diese Erw~gungen das Kura- 
torium tier Nobelstiftung veranlaBt, MORGAN 
den Preis ffir Medizin zu erteilen. Er hat an 
der Vertiefung unserer Erkenntnis vom Wesen 
der Vererbung entscheidenden Anteil. Die mit 
unerh6rtem Scharfblick durchgeffihrten Unter- 
suchungen fiber die Lagerung der Erbfaktoren 
im Chromosom sind die Pfeiler, auf denen 
unsere Vorstellung yon den physischen Grund- 
lagen der Vererbung ruht. Ihre Entdeckung 
und Ausarbeitung ist eine GroBtat auf zell- 

physiologischem Gebiet, der hSchsten Aus- 
zeichnung wert. 

MORGANS Arbeit ist seit ihrem Bestehen be- 
rufen, der Menschheit Nutzen zu bringen. Wir 
erleben in unserer Zeit ein immer st~rkeres Ein- 
dringen vererbungswissenschaftlicher Anschau- 
ungen in medizinische Gebiete, die sich zum 
Segen der Menschheit auswirken. Wenn wir 
heute eindeutige Aussagen fiber den Erbgang 
zahlreieher Krankheiten machen k6nnen und 
somit die M6glichkeit fiir ein planm~13iges Vor- 
gehen auf dem Gebiet der Eugenik gegeben ist, 
wenn schlieBlich auch der Ziichter in hohem 
MaBe durch seine T~tigkeit den Menschen 
Nutzen bringt, so wollen wir nicht vergessen, 
dab die Wege ffir diese Arbeit zum guten Teil 
durch das Werk von THOMAS HUNT MORGAN 
geebnet wurden, in dem wit heute roll Stolz 
die Anerkennung der Genetik vor dem Forum 
der Welt feiern. 

HANS STUBBE, Miincheberg. 

Die w i c h t i g s t e n  A r b e i t e n  Morgans.  

I. Entwickl~ngsmechanik. 
i. Experimental studies on the teleost eggs. 

Anat. Anz. 8 (1893). 
2. Experimental studies on echinoderm egg~. 

Anat. Anz. 9 (1894). 
3. The formation of the embryo of the frog. 

Anat. Anz. 9 (1894). 
4. The formation of the fish embryo. J. Morph. 

a. Physiol. 10 (1895). 
5. A study of a variation in cleavage. Arch. 

mikrosk. Anat. u. Entw.mechan. 2 (1895). 
6. The fertilization of non-nucleated fragments 

of echinoderm eggs. Arch. mikrosk. Anat. u. 
Entw.mechan. 2 (1895). 

7- Experimental studies of the blastula and 
gastrula stages of Echinus. Arch. mikrosk. Anat. 
u. Entw.mechan. 2 (1895). 

8. The formation of one embryo from two 
blastulae. Arch. mikrosk. Anat. u. Entw.mechan. 
2 (1895). 

9. Studies of,,partieal" larvae of Sphaerechinus. 
Arch. mikrosk. Anat. u. Entw.mechan. 2 (1895). 

io. Half-embryos and whole-embryos from one 
of the first two blastomeres of the frog's egg. 
Anat. Ariz. IO (1895). 

i i .  The number of cells in larvae from isolated 
blastomeres of Amphioxus. Arch. mikrosk. Anat. 
u. Entw.mechan. 3 (1896) �9 

12. The production of artificial astrosphaeres. 
Arch. mikrosk. Anat. u. Entw.mechan. 3 (1896). 

13 . The development of the frog's egg. New 
York. 1897. 

14. Regeneration in Planarious. Arch. mikrosk. 
Anat. u. Entw.mechan. 5, 7, IO, 13 (1897--19Ol). 

15. The action of salt-solutions on the un- 
fertilized and fertilized eggs of Arbacia and other 
animals. Arch. mikrosk. Anat. u. Entw.mechan. 
8 (I899). 
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16. Fur ther  studies on the action of salt- 
solutions and other agents on the eggs of Arbacia. 
Arch. mikrosk. Anat. u. Entw.mechan. 8 (19Ol). 

18. The dispensibility of gravity in the develop- 
ment  of the toad's egg. Anat. Anz. 25 (19o2). 

19- Self-fertilization induced by artificial means. 
J. of exper. Zool. I (19o4). 

20. Polarity considered as a phenomenon of 
gradiation of materials. J. of exper. Zool. 2 (19o5). 

21. The influence of strong centrifugal force on 
the frog's egg. Arch. mikrosk. Anat. u. Entw.- 
mechan. 2 2  (19o6). 

22. The cause of gynandromorphism in insects. 
Amer. Natural ist  4I (19o7). 

23. Experimental  Zoology. New York 19o8. 
24. A biological and cytological s tudy of sex 

determination in phylloxorans and aphids. J. of' 
exper. Zool. 7 (19o9). 

25 . Cytological studies of centrifuged eggs. 
J. of exper. Zool. 9 (191o). 

26. Cross- and self-fertilization in Ciona in- 
testinalis. Arch. mikrosk. Anat. u. Entw.mechan. 
30 (19Io). 

27. Mosaics and gynandromorphs in Droso- 
phila. Proc. Soc. exper. Biol. a. Med. 1I (1914). 

28. Heredity and sex. New York 1914 . 
29. The genetic and operative evidence relating 

to secondary sexual characters. Carn. Inst.  Wash. 
Publ. Nr. 285 (1919). 

3 ~ . The effects of castration of hen-feathered 
CampilleS. Biol. Bull. Mar. biol. Labor. Wood's 
Hole 39 (192o). 

3 I. The effects of ligating the testes of hen- 
feathered cocks. Biol. Bull. Mar. biol. Labor. 
Wood's Hole 39 (192o). 

32 . The endocrine secretion of hen-feathered 
Fowls. Endocrinology 4 (192o). 

33. Variations in the secondary sexual charac- 
ters of the fiddler-crab. Amer. Naturalist 54 (192o). 

34. The development of asymmetry in the 
fiddler-crab. Amer. Naturalist  57 (1923). 

35. Self-fertility in Ciona in relation to cross- 
fertility. J. of exper. Zoo1. 4o (1924). 

36 . The localization of the median plane of the 
embryo. Sci. Monthly 18 (1924). 

37- The development of egg-fragments. Sci. 
Monthly 18 (1924). 

38. Two embryos from one egg. Sci. Monthly 
I8 (1924). 

39. The artificial induction of symmetrical 
claws in male fiddler crabs. Amer. Naturalist  
58 (1924). 

4 o. The development of asymmetry. Sci. 
Monthly 18 (1924). 

41 . Genetics and the physiology of develop- 
ment. Amer. Naturalist  6o (1926). 

42 . Experimental  Embryology. New York 1927 . 

I I .  Genetik. 

I. Some experiments in heredity in Mice. 
Science (N. Y.) 27 (19o8). 

2. Breeding experiments with Rats. Amer. 
Natural ist  43 (19o9). 

3. Hybridization in a mutat ing period in Droso- 
phila. Proc. Soc. exper. Biol. a. Med. 7 (191o). 

4- Sex-limited inheritance in Drosophila. Science 
(N. Y.) 2]2 (I910). 

5. The influence of heredity and of environment 
in determining the coat-colour in Mice. Ann. J. 
Acad. Science 2I (1911). 

6. An al terat ion of the sex-ratio induced by 
hybridization. Proc. Soc. exper. Biol. a. Med. 
8 (I9I I). 

7- The origin of nine wing-mutations in Droso- 
phila. Science (N. Y). 33 (I9II)" 

8. Random segregation versus coupling in 
Mendelian inheritance. Science (N. Y.) 34 (I911). 

9. Chromosomes and associative inheritance. 
Science (N. Y.) 34 (1911). 

io. The origin of five mutat ions in eye-colour 
in Drosophila and their modes of inheritance. 
Science (N. Y.) 33 (I9II) .  

i i .  An a t tempt  to analyze the constitution of 
the chromosomes on the basis of sex-limited in- 
heritance in Drosophila. J. of exper. Zool. I I  
(I9II). 

12. The masking of a Mendelian result by the 
influence of the environment.  Proc. Soc. exper. 
Biol. a. Med. 9 (I912). 

13 . A modification of the sex-ratio and of 
other ratios in Drosophila through linkage. Z. 
Abstammgslehre 7 (1912). 

14 . Eight factors, tha t  show sex-linked in- 
heritance in Drosophila. Science (N. Y.) 35 (1912). 

15. Complete linkage in the second chromosome 
of the male. Science (N. Y.) 36 (1912). 

16. Heredity and sex. New York i9 i  3. 
17. Factors and uni t  characters in Mendelian 

heredity. Amer. Naturalist  47 (1913). 
18. Multiple allelomorphs in Mice. Amer. 

Naturalist  48 (I914). 
I9. The mechanism of heredity as indicated by 

the inheritance of linked characters. Sci. Monthly 
I 4  (1914). 

20. Mosaics and gynandromorphs in Droso- 
phila. Proc. Soc. exper. Biol. a. Med. I1 (1914). 

21. Two sex-linked lethal factors in Drosophila 
and their influence on the sex-ratio. J. of exper. 
Zool. 17 (1914). 

22. The constitution of the hereditary material.  
Proc. Amer. Philos. Soc. 54 (1915). 

23. The role of environment  in the realization 
of a sex-linked Mendelian character in Drosophila. 
Amer. Naturalist  49 (1915). 

24. Localization of the hereditary material in 
the germ cells. Proc. Acad. natur.  Sci. Philad. 
I (1915). 

25. A critique of the theory of evolution. 
Princeton 1916. 

26. The theory of tile gene. Amer. Naturalist  
51 (1917). 

27. Concerning the muta t ion theory. Sci. 
Monthly 5 (1918). 

28. Evolution by mutation. Sci .  Monthly 6 
(1918). 

29. The physical basis of heredity. Philadel- 
phia 1919. 

3 ~ . Some possible bearing of genetics on patho- 
logy. Lancaster 1922. 

31. OI1 the mechanism of heredity. Proc. roy. 
Soc. B. 94 (1922). 

32. The theory of the gene. New Haven 1926. 
33. Genetics and the physiology of development. 

Amer. Naturalist  6o 0926). 
34. MORGAN and BRIDGES: Dilution effects and 

bicolorism in certain eye colours in Drosophila. 
J. of exper. Zool. 15 (1913). 
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35. MORGAN and BRIDGES: Sex-linked inheri- 
tance in Drosophila. Carn. Inst. Publ. 1916 
Nr. 237. 

36. MORGAN and BRIDGES: The origin of gy- 
nandromorphs. Cam. Inst. Publ. 1919 Nr. 278. 

37. MORGAN and BRIDGES: The second chromo- 
some group of mutant  characters in Drosophila. 
Cam. Inst. Publ. 1919 Nr. 278. 

38 . MORGAN and BRIDGES: The third chromo- 
some group of mutant  characters of Drosophila. 
Cam. Inst. Publ. 1923 Nr. 327 . 

39. MORGAN, BRIDGES and STURTEVANT: The 
genetics of Drosophila. Bib1. Genet. 2 (I925). 

4 0. MORGAN, STURTEVANT,  M U L L E R  and 
BRIDGES: The mechanism of Mendelian heredity. 
1915 u. 1925. 

(Aus dem Tabakforschungsinstitut ftir das Deutsche Reich, Forchheim. 

Leica-Reproduktionsverfahren und Pflanzenziichtung. 
Von L. R a v e .  

Die wertvollen und ausffihrlichen Darlegungen 
von F. CHRISTIANSEN-WENIOER im 9- Hef t  die- 
ses Jahrganges  fiber das ,,Leica"-Kleinbild- 
verfahren im Dienste des Ziichters verdienen 
nach dem neuesten Stande der Leicatechnik 
eine Erg~inzung, die gerade ffir den Pflalizen- 
zfichter von allgemeinerer Bedeutung sein d/irfte. 

keinen Sucher vollwertig zu ersetzen sei, wird 
bei dem vorliegende n Gefiit dutch eine elegante 
Kombinat ion  von Kleinbildkamera und Matt- 
scheibe gel6st. Zum besseren Verst~indnis sei 
hier kurz eine Beschreibung des Gerfites ein- 
geschoben. 

Wie aus der nebenstehenden Abb. I zu er- 
sehen ist, ist an der S~ule ein verschiebbarer 
Arm festgeklemmt, der bei der alten Einrich- 
tung dazu diente, die Kamera  genau waage- 
recht, also parallel zum Grundbre t t  und Auf- 
nahmegegenstand zu halten. Der neue Arm 

Abb. i. Leica-,,Universal-Reprodtlktiolxsgerg~t". 

Es handel t  sich hierbei um eine neuartige 
Reproduktionseinrichtung,  welche die bei der 
P la t t enkamera  dureh Beiiutzung der Matt- 
Scheibe besoliders gtinstigen M6glichkeiteii der 
Einstellung yon Bildbegrenzung und -sch~irfe 
auch der Leica zug/inglich macht .  Der viM- 
geh6rte Eiliwand, dab die Leica tier Pla t ten-  
kamera  yon  gleich guten Abbildungsverh~ilt- 
ilissen unterlegen sei, weil die Mattscheibe durch 

Abb. 2. Tabakbliite auf MeBunterlage. 

tr~igt s tar t  der Leicabefestigungsschraube das 
mit einer Einstellschnecke verriegelte Elmar- 
objektiv uiid darfiber eilie Revolverdrehscheibe 
mit 2 Ausschliitten, die geliau der Objektiv- 
6ffliung elitsprechen. Die Ausschnitte dienen 
zur Aufiiahlile der Mattscheibeneinrichtung ulid 
der geladenen ~Kamera. Eilie Drehullg der 
Scheibe bis zum jeweiligen Aiischlag bringt das 
Mattseheibeliger~t bzw. die Leica genau fiber 


