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beiden Geschlechtskerne nun zur Gewissheit wurde und ich die Be-

fruchtungstheorie aufstellte, welche in Aufsatz IV enthalten ist. Auer
mir hat, soviel ich wei, nur noch Strasburger hnliche Ansichten

ber das Wesen der Befruchtung ausgesprochen, wenigstens soweit

es die Homodynamie der Geschlechtskerne betrifft. E. van Ben e den,

dieser ausgezeichnete Beobachter, der sich so groe Verdienste um

die Erforschung des Befruchtungsvorgangs erworben hat, blieb doch

inbezug auf die theoretische Deutung dieses Vorgangs noch voll-

stndig auf dem Boden der lteren Anschauung stehen, nach welcher

derselbe als die Vereinigung zweier, ihrem innersten Wesen nach

entgegengesetzten Elemente aufgefasst wurde. Er konnte sich noch

nicht von der herrschenden und seit Menschengedenken tief einge-

wurzelten Vorstellung losmachen, dass die sexuelle Differenz etwas

Fundamentales
,

eine wesentliche Grundlage des Lebens selbst sei.

Die befruchtete Eizelle war ihm ein hermaphroditisches" Wesen,

das mnnliche und weibliche Wesenheit in sich vereinigt, eine Auf-

fassung, in der ihm manche andere Forscher gefolgt sind ^) und deren

Konsequenz dahin fhrte, smtliche Zellen des Krpers als Herma-

phroditen anzusehen. Van Beneden war zugleich beherrscht von

der Vorstellung, welche von so vielen Forschern aller Lnder geteilt

wurde, dass nmlich die Befruchtung ein Verjngungsprozess sei,

ohne den das Leben auf der Erde nicht fortdauern knne. Es ist

bekannt, dass auch heute noch zahlreiche Forscher an dieser Vor-

stellung festhalten; hat doch noch krzlich Maupas geglaubt, einen

Beweis fr die Richtigkeit dieser Auffassung beizubringen, als er

zeigte, dass die Infusorien von Zeit zu Zeit eine Kopulation (geschlecht-

liche Fortpflanzung) eingehen mssen.

Es ist mir dies ein merkwrdiger Beweis, wie schwer es selbst

fr wissenschaftlich geschulte Geister hlt, tiefeingewurzelte Vor-

stellungen loszuwerden. Obgleich es klar vor Aller Augen liegt,

dass die Einzelligen unsterblich sind, obgleich Maupas selbst zum

Ueberfluss noch gezeigt hat, dass die Infusorien sich ins Unendliche

durch Teilung fortpflanzen, und selbst gradezu sagt (a. a. 0. p. 437) :

les cycles ^volutifs des Cilies peuvent se succeder k l'infini . . . .",

so ist doch die Macht der altererbten Vorstellungen von der Not-

wendigkeit des Todes ber ihn so gro, dass er unfhig ist, diese

Thatsache einfach anzuerkennen. Er zieht es vor, die von andern

berkommene Hypothese festzuhalten, die Einzelligen seien eigentlich

doch sterblich und htten einen natrlichen Tod, dieser wrde aber

durch den Einfluss der Konjugation aufgehoben und beseitigt.

Fragen wir doch, woher wir die Vorstellung von der Notwendig-

keit des Todes haben, so lautet die Antwort: von der Erfahrung an

uns selbst und an den hheren Tieren und Pflanzen, und fragen wir

1) E. Maupas, Le rajeunissement karyogamique chez les Cilis". Arch.

Zool. exp6r. et generale, 2 s6r., Tom. VII, Nr. 1, 2 u. 3, 1889.
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weiter, warum wir bei diesen bisher es gnzlich bersehen haben,
dass auch bei ihnen immer gewisse Teile ihres Gesamtkrpers (nm-
lich die Keimzellen) Unsterblichkeit besitzen, so lautet die Antwort:

weil wir die heute bekannten Thatsachen ber die Fortpflanzung erst

seit Kurzem besitzen und vollstudig tibersehen, und deshalb erst

jetzt zu einer richtigen allgemeinen Wrdigung derselben gelangen
und die Keimzellen als den unsterblichen Teil unserer Individualitt

erkennen knnen.
Wie lange ist es denn her, dass die Befruchtung noch als ein

dynamischer Vorgang aufgefasst wurde, als das Einschlagen des

Funkens in das Pulverfass oder, ins Biologische bersetzt: als die

Belebung" des Ei's? Diese Vorstellung aber leitet sich direkt

von der der alten Lebenskraft frherer Zeiten her, und diese letztere

ist es, deren unbewusstes Nachbild auch heute noch Viele beeinflusst

und die proteusartig stets wieder in neuer Gestalt auftretende Vor-

stellung von der Notwendigkeit einer Wiederanfachung des Lebens

hervorruft.

Wenn wir ohne vorgefasste Meinung einfach die Thatsachen ins

Auge fassen, so haben wir einerseits einzellige Arten, welche sich

durch Teilung fort und fort vermehren, anderseits vielzellige Arten,
bei welchen Differenzierung in Soma und Keimzellen eingetreten ist,

bei welchen der Krper stirbt, die Keimzellen aber dieselbe Fhig-
keit der unbegrenzten Vermehrung durch Zweiteilung besitzen, wie

sie die Einzelligen aufweisen. Was in der Welt berechtigt uns zu

der Deutung, dass diese Fhigkeit fortgesetzter Vermehrung von der

Vermischung der Vererbungssubstanzen zweier Wesen bedingt sei,

wie wir sie bei der Konjugation und sexuellen Fortpflanzung eintreten

sehen? Nichts als die unbewusste traditionelle Vorstellung von der

Unvermeidlichkeit des Todes. Maupas freilich meint, einen natr-
lichen Tod bei den Infusorien nachgewiesen zu haben, indem er durch

seine, soweit es sich um bloe Beobachtung handelt, vortrefflichen

Untersuchungen zeigte, dass Konjugation von Zeit zu Zeit eintreten

muss, wenn die Kolonien nicht aussterben sollen; er vergisst dabei

ganz, dass in Wirklichkeit, d. h. unter natrlichen Lebensbedingungen,
die Mglichkeit zur Konjugation meistens gegeben sein wird, dass

somit der sogenannte natrliche Tod nicht hufiger in der Natur

eintreten wird, als der einer Metazoen- Eizelle, welche von der Samen-
zelle nicht erreicht wird Das unkopuliert bleibende Infusorium geht
allmhlich zu Grunde, ganz ebenso, wie ein tierisches Ei, wenn es

unbefruchtet bleibt, und die sog. senile Degeneration" (Maupas)
des ersteren entspricht genau der allmhlichen Zersetzung und Auf-

lsung eines unbefruchtet gebliebenen Ei's, wie ich sie vor langer
Zeit schon in einer meiner Daphniden- Arbeiten fr eine Moina- Art

beschrieben habe. Konjugation ist unzweifelhaft ein Vorgang von

ungemeiner Wichtigkeit, grade wie der der Befruchtung, mag nun

3*
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ihre Bedeutung in der Erhaltung und steten Neumischung der indivi-

duellen Variationen liegen, wie ich es glaube, oder in irgend einem

andern Vorteil, den sie den Arten gewhrt. In jedem Falle legt

Natur" einen groen Wert auf sie und sucht sie den Arten in mg-
lichst umfassendem Grade zu sichern. Sie hat deshalb alle Vor-

kehrungen geti offen, um die periodische Wiederkehr dieses Vorgangs
fr so viele Individuen, als nur immer mglich, herbeizufhren. Wenn
nun aber trotzdem ungnstige Verhltnisse es mit sich bringen, dass

nicht immer alle Individuen zu der beabsichtigten Konjugation ge-

langen, kann es dann in Erstaunen setzen, wenn sie auf solche Indi-

viduen ferner keinen Wert mehr legt? Oder, um aus dem Bilde zu

treten, kann es uns berraschen, zu sehen, dass Vorkehrungen ge-

troffen sind, um solche fr die Fortfhrung der Art minder gnstige
Individuen an der unbegrenzten Vermehrung zn hindern? Und wie

htte dies anders geschehen knnen, als indem fr die Infusorien

die unbegrenzte Fortdauer des Lebens an die Konjugation geknpft
wurde, grade wie die der Eizelle oder der Samenzelle hherer Orga-
nismen an die Befruchtung? Man knnte etwa einwerfen wollen,

dass diese Keimzellen im Falle ihrer NichtVereinigung durch Nah-

rungsmangel zu Grunde gingen, die nichtkopulierten Infusorien aber

vermchten sehr wohl sich zu ernhren und gingen im Laufe der

Generationen dennoch zu Grunde. Allein bei der oben angefhrten

Daphnide, der Moina redirostris wird das befruchtungsbedrftige Ei

berhaupt nicht abgelegt, falls keine Begattung eintritt. Es bleibt

an derselben Stelle im Eierstock liegen, an welcher es zur Reife ge-

langt ist, befindet sich also unter den gnstigsten Ernhrungsbeding-

ungen. Es bleibt auch wirklich einige Zeit noch am Leben, wenn

aber dann immer noch keine Copula eintritt, stirbt es ab und lst

sich auf, um vollstndig von den umgebenden Eipthelzelleu des Eier-

stocks resorbiert zu werden. Das Ei ist also so eingerichtet, dass

es eine Zeit lang noch auf die Befruchtung wartet, dann aber trotz

der besten Ernhrungs-Verhltnisse abstirbt. Bei der naheverwandten

Moina paradoxa werden die befruchtungsbedrftigeu Eier bei aus-

bleibender Begattung dennoch abgelegt und sterben dann sofort ab,

so dass ihr Material fr das Tier verloren geht. Es liegt auf der

Hand, dass die Einrichtung bei Moina redirostris eine spezielle An-

passung ist, darauf berechnet, das Material des ohne Befruchtung

doch entwicklungsunfhigen groen Eies dem Organismus noch dienst-

bar zu machen. Was es nun fr eine Einrichtung ist, welche es mit

sich bringt, dass das Ei in den gnstigsten Ernhruugsbedingungen
dennoch sterben muss, wissen wir hier ebensowenig zu sagen, als bei

den Nachkommen nichtkopulierter Infusorien, dass aber irgend eine

diesen Erfolg bedingende Einrichtung vorhanden sein muss, zeigen

die Thatsachen. Das Weiterleben des befruchtungsbedrftigen Eies

ist an die Befruchtung geknpft, das unbegrenzte Weiterleben des

Konjugation -bedrftigen Infusoriums an die Konjugation.
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Die Versuche von Maiipas scheinen in der That zu beweisen,
das.s die Infusorien auf Konjugation eingerichtet sind, d. h. dass

periodische Konjugation zu ihren Lebensbedingungen gehrt, wie

Nahrung und Sauerstoff. Daraus aber abzuleiten, dass sie eigent-
lich sterblich wren und dass ihre ja thatschlich vorhandene Un-
sterblichkeit auf der Zauberkraft der Konjugation beruhe, ist ein

Trugschluss, der sich nur aus jenen tiefeingewurzelten Vorurteilen

verstehen lsst. Grade so gut knnte man sagen, die Nahrungs-
aufnahme sei die Ursache der Unsterblichkeit der Infusorien, da sie

ja sterben, wenn ihnen die Nahrung entzogen wird. Ich denke, die

unentbehrliche Grundeigenschaft der lebenden Materie war von An-

fang an die Fhigkeit zu assimilieren und ins Unbegrenzte weiter

zu wachsen. Darauf beruht das Vorhandensein der gesamten Welt

des Lebendigen und diese Fhigkeit kann nicht erst nachtrglich
durch irgend einen feinen Kunstgriff' der Natur heie er nun Kon-

jugation, Befruchtung, oder wie sonst immer in die Organismen

hineingezaubert worden nein. Wie htte sonst das Leben andauern

knnen bis zu dem Punkt, wo Konjugation oder Befruchtung zum
ersten mal eintraten? Wenn wir also irgendwo diese Grundeigen-
schaft unbegrenzten Wachstums vermissen, so muss dies eine sekun-
dre Einrichtung sein, hervorgegangen aus bestimmten speziellen

Verhltnissen, wie sie sich ja fr das Soma der hhern Organismen
und auch fr die von der Konjugation ausgeschlossenen Infusorien

ganz Avohl erkennen lassen. Ich kann deshalb die Auffassung irgend
eines Vorgangs als eine ..Verjngung" im Sinne einer Erneuerung
der Lebenskraft" nur als ein Festhalten an einem im brigen lngst
berwundenen mystischen Prinzip ansehen. Ganz etwas anderes ist

es, wenn man bei der Konjugation von Infusorien von einer Ver-

jngung spricht im Sinne einer Einschmelzung und Wieder-Neubildung
vieler Teile; dies ist ein Vorgang, der durchaus auf den bekannten

natrlichen Krften beruhen kann, der sich auch nicht blo bei der

Konjugation, sondern auch bei der Teilung einstellt; gegen diese Art

der Verjngung habe ich nichts einzuwenden, sie lsst sich sogar als

eine regelmig eintretende Regeneration bei diesen ewig lebenden

und der Abnutzung stark ausgesetzten Organismen recht gut als not-

wendig begreifen.

In meinem Aufsatz IV nun ist die Auffassung der Befruchtung
als eines Verjng'ungs- Vorgangs im Sinne einer Erneuerung der

Lebenskraft bekmpft und die entgegengesetzte Ansicht bestimmt

ausgesprochen worden. Sie konzentriert sich in dem Satz: man
darf die beiden kopulierenden Geschlechtskerne nicht
wie bisher den mnnlichen und weiblichen Kern nennen,
sondern den vterlichen und mtterlichen; sie enthalten
keinen Gegensatz, sondern sie sind ihrem Wesen nach
einander vllig gleich und unterscheiden sich von einan-
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der nur so weit, als sich das eine Individuum von einem
andern Individuum derselben Art unterscheidet. Die Be-

fruchtung ist also kein VerjUngungsprozess , sondern nichts weiter

als eine Vermischung der Vererbungstendenzen zweier
Individuen.

Diese Tendenzen sind allein an die Schleifensubstanz des Kerns

gebunden, der Zellkrper der Samen- und Eizelle ist in dieser Be-

ziehung indifferent und spielt nur die Rolle einer Nhrsubstanz,
welche zugleich von dem beherrschenden Idioplasma des Kerns in

bestimmter Weise umgewandelt und geformt wird, wie der Thon von

der Hand des Bildhauers. Dass Ei- und Samenzelle so verschieden

aussehen und funktionieren, dass sie sich gegenseitig anziehen, be-

ruht auf Anpassungen sekundrer Art, darauf dass beide sich finden

und dass ihre Idioplasma oder Kernsubstanzen in Kontakt kommen
mssen, whrend doch zugleich auch eine gewisse Menge von Nhr-
substanz zur Embryogenese notwendig ist u. s. w. Ebenso sekun-

drer Natur wie die Differenzierung der Zellen zu mnnlichen und
weiblichen Fortpflanzungszellen ist die der Personen zu weiblichen

und mnnlichen, und alle die zahlreichen Unterschiede der Form und

Funktion, welche das Geschlecht bei den hhern Tieren charakteri-

sieren, die sogenannten sekundren Geschlechtscharaktere", die ja
selbst bis in die hchsten geistigen Regionen des Menschen hinein-

ragen, sind nichts als Anpassungen, um die Vermischung der Ver-

erbungstendenzen zweier Individuen herbeizufhren.

Dieses sind in Krze die Ideen ber Befruchtung, welche ich

schon 1873 angedeutet, 1885 aber nach den Entdeckungen van Be-
neden 's ber die morphologischen Vorgnge bei der Befruchtung
des Ascaris Eies in ausgefhrter und bestimmter Form aufgestellt

habe (Aufsatz II). Ich schloss damals mit den Worten: Wenn es

ausfuhrbar wre, in das Ei irgend einer Art unmittelbar nach Um-

wandlung des Keimblschens zum Eikern, den Eikern eines andern

Eies knstlich hineinzubringen, so wrden die beiden Kerne wahr-

scheinlich sich ebenso kopulieren, wie wenn der befruchtende Sperma-
kern ins Ei eingedrungen wre, und es wrde damit der direkte

Beweis geliefert sein, dass Ei- und Spermakern in der That gleich
sind. Leider wird sich der Versuch wegen technischer Hindernisse

schwerlich ausfhren lassen
;
einen teilweisen Ersatz dafr aber leistet

die von Berthold festgestellte Thatsache, dass bei gewissen Algen

{Ectocarpus und Sci/tos/phon) nicht nur eine weibliche, sondern auch

eine mnnliche Parthenogenese vorkommt, indem zuweilen auch die

mnnlichen Keimzellen allein sich zu allerdings sehr schwchlichen
Pflnzchen entwickeln knnen".

Ich habe spter den Versuch gemacht, ein Froschei mit dem
Eikern eines andern Froscheies zu befruchten: er gelang aber nicht,

wie auch kaum zu erwarten war bei der bedeutenden Zerstrung,
welche mit dem Ueberfhren des Kerns in das Ei verbunden ist.
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Boveri^) war glcklicher als ich. Ihm gelang es ein Objekt

zu finden, an dem der von mir angedeutete Versuch", wenn auch in

umgekehrter Weise sich ausfhren lie. Nach dem Vorgang von

R. Hertwig entfernte er durch Schtteln den Kern von Seeigel-

Eiern, und nun gelang es, solche kernlose Eier durch Zusatz von

Sperma zur Entwicklung- zu bringen. Aus den ins Ei eindringenden

Spermatozoen bildete sich ein regulrer Furchungskern, die Embryo-

genese nahm ihren regelmigen Verlauf und es entstand aus dem

Ei eine vollstndig ausgebildete, nur etwas kleine Larve, die frei im

Wasser umhersehwamra und bis zu sieben Tagen am Leben blieb.

Aus diesem Versuch allein geht schon hervor, dass meine und

Strasburger's Auffassung der Befruchtung die richtige ist, dass

der Spermakern die Rolle des Eikerns und umgekehrt spielen kann,

und dass die ltere Ansicht, welcher auch Vi n es 2) huldigt, auf-

gegeben werden muss.

Eine interessante und wichtige Modifikation des Boveri'schen

Versuchs besttigte noch weiter dieses Resultat und befestigte zu-

gleich wenn es ntig war die Auffassung der Kernsubstanz als

Idioplasma", wie sie von 0. Hertwig, Strasburger und mir

zuerst geltend gemacht wurde ^),

Wurden nmlich die knstlich ihres Kerns beraubten Eier von

Echinus inicrotuberculatus nicht mit dem eignen Sperma befruchtet,

sondern mit dem einer andern Art, Sphaerechimis granulris, so ent-

wickelten sich Larven daraus, welche lediglich die Charaktere
der letztgenannten Art trugen, welche demnach nichts von der

Mutter, sondern alles vom Vater geerbt hatten. Die Substanz des

Kerns allein ist also die Vererbungssubstanz, der Zellkrper wird

von dem Kern beherrscht.

Ich habe das erste Richtungskrperchen des Metazoen-Eies als

Trger des ovogenen" Idioplasmas gedeutet, welches aus dem Ei

entfernt werden msse, damit das Keimplasma zur Herrschaft ge-

lange. Es ist mglieb, dass diese Deutung nicht die richtige ist; die

neuesten Beobachtungen ber die Kopulation der Infusorien, wie sie

uns Maupas und R. Hertwig in ausgezeichneten Arbeiten gebracht

haben, sprechen gegen meine Deutung. Der Gedanke aber, welcher

dieser Deutung zu Grunde lag;, wird heute gerechtfertigt erscheinen.

Da die Kernsubstanz dem Zellkrper erst sein spezifisches Geprge
verleiht, so muss die Eizelle vor der Befruchtung von
einem andern Idioplasma beherrscht werden, als die

1) Boveri, Ein geschlechtlich erzeugter Organismus ohne mtterliche

Eigenschaften". Gesellsch. f. Morph, u. Physiol. Mnchen 16. Juli 1883.

2) S. H. Vines, Lectures on the Physiology of Plants". Cambridge 1886.

p. 638681.

3) Vergleiche z. B.: Klliker, Die Bedeutung der Zellenkerne fr die

Vorgnge der Vererbung". Zeitschrift fr wiss. Zoologie, Bd. 42, 1885.
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Sperma Zelle denn beide sind zu dieser Zeit nach Gestalt und

Funktion total verschieden. Dennoch enthalten sie beide, sobald sie

sich vereinigt haben, dasselbe Idioplasma, nmlich Keimplasma.

Folglich muss das sie beherrschende Idioplasma zuerst ein anderes

sein, als spter. Dies ist die Grundidee meiner Erklrung des ersten

Richtungskrpers des Eies und diese Grundidee ist richtig. Aller-

dings knnte man sich vielleicht vorstellen, dass die Idioplasmen der

Ei- und der Samenzelle zwar anfnglich verschieden seien, beide

aber die Fhigkeit besen, sich spter in Keimplasma zu verwandeln.

Dann bliebe aber vllig unverstndlich, warum auch parthenogene-
tische Eier ein Richtungskrperchen ausstoen. Beides erklrt sich

einfach, wenn in Samen- und Eizelle bis zu ihrer Reife ein ver-

schiedenes histogenetisches Idioplasma herrscht, dem eine kleine

Menge von Keimplasma beigegeben ist, und wenn dann spter ersteres

entfernt wird und das Keimplasma in beiderlei Zellen zur Herrschaft

kommt. Der Vorgang wre auch kein auerordentlicher und sonst

nirgends vorkommender, denn ganz analoge qualitativ ungleiche Tei-

lungen des Idioplasmas mssen hundertfach in jeder Embryogenese
vorkommen. Immerhin aber gebe ich bereitwillig zu, dass in dieser

Frage das letzte Wort noch nicht gesprochen ist und mchte nur

hervorheben, dass dadurch meine Theorie der Vererbung nicht be-

troffen wird. Denn fr diese ist die Deutung des ersten Richtungs-

krpers nicht entscheidend, wohl aber die des zweiten. Letztere

aber wrde man natrlich auch dann noch als Halbierung der Zahl

der Ahnenplasmen auffassen knnen, wenn sich herausstellen sollte,

dass meine Deutung der ersten Teilung irrig wre. Man wrde dann

die erste Teilung als bloe Einleitung zur zweiten auffassen, als not-

wendigen ersten Akt der Reduktion der Ahnenplasmen, dessen Not-

wendigkeit wir allerdings zur Stunde noch nicht einsehen knnen.

Auch die von mir behauptete gesetzmige Vernderung des Idio-

plasmas in der Ontogenese, welche von so vielen, besonders stark

aber von Klliker*) angegrifi'en wurde, wird jetzt als gerechtfertigt

dastehen. Wenn der Kern einer Samenzelle im Stande ist, dem kern-

losen Krper der Eizelle die in ihm enthaltenen Vererbungstendenzen

aufzudrngen, und einen Organismus von rein vterlicher Art her-

vorzurufen, dann wird man sich dies schwerlich anders vorstellen

knnen, als durch eine von Teilung zu Teilung fortschreitende, ge-

setzmige Vernderung des Idioplasmas, welche dem Krper jeder

einzelnen Zelle jeden Stadiums den ihr eignen Charakter aufprgt,
nicht nur in bezug auf Gestalt, sondern auch in bezug auf Funktion,

ganz besonders in bezug auf Teilungs- Rhythmus.

1) Klliker, Das Karyoplasma und die Vererbung", eine Kritik der

Weis manu 'schon Theorie von der Kontinuitt des Keimplasmas. Zeitschrift

fr wiss. Zoologie, Bd. 44, S. 228, 1886.
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Ein weiterer Angriff von Prof. Vines richtet sieh gegen meine

Ansichten ber die Entstehung der Variationen. In Aufsatz

Nr. V suchte ich die Bedeutung der sexuellen Fortpflanzung
darin, dass sie allein im Stande wre, bei den hheren Pflanzen und

Tieren diejenige Mannigfaltigkeit und stets wechselnde Mischung-

individueller Variationen hervorzurufen, deren die natrliche Zchtung
zur Bildung neuer Arten bedarf. Ich bin auch heute noch der An-

sicht, dass die Entstehung der sexuellen Fortpflanzung in der That

auf dem Vorteil beruht, welcher durch sie der Thtigkeit der Natur-

zUchtung geboten wird, ja ich bin auch heute noch vollkommen ber-

zeugt, dass nur durch die Einfhrung sexueller Fortpflanzung eine

hhere Entwicklung der Organismenwelt mglich wurde. Dennoch

mchte ich heute glauben, dass Vines im Recht ist, wenn er be

streitet, dass sexuelle Fortpflanzung der einzige Faktor ist, welcher

Metazoen und Metaphyten variabel erhlt. Ich htte auch schon in

der englischen Ausgabe meiner Aufstze es aussprechen knnen, dass

ich in dieser Richtung seither meine Ansicht in etwas gendert habe.

Mein leider allzu frh der Wissenschaft entrissener Freund de Bary
hatte mich schon auf jene parthenogenetisch sich fortpflanzenden

Pilze aufmerksam gemacht, welche auch Vines jetzt wohl mit Recht

gegen diesen Teil meiner Ansicht anfhrt. Ich wollte aus den schon

angefhrten Grnden keinerlei Aenderungen an meinen Aufstzen vor-

nehmen. Uebrigens war ich mir zu der Zeit, als ich den betreffenden

Aufsatz (1886) niederschrieb, wohl bewusst. dass meine damalige An-

sicht ber die Ursachen der individuellen Variation mglicherweise

unvollstndig sein knnte, und grade deshalb, um die Richtigkeit

meiner Ansicht der allgemeinen Prfung mglichst zugnglich zu

geben, zog ich die Konsequenzen daraus so scharf, wie ich es ge-

than habe, und stellte gradezu den Satz auf, dass Arten, die sich

parthenogenetisch fortpflanzen, das Vermgen eingebt haben mtissten,

sich zu neuen Arten weiter zu entwickeln. Gleichzeitig aber begann
ich selbst zu jener Zeit schon Versuche, welche auf die Prfung
dieses Satzes gerichtet waren. Versuche ber die Variationsfhigkeit

parthenogenetischer Arten, welche bis heute fortgesetzt wurden und

ber welche ich bei einer sptem Gelegenheit einmal berichten zu

knnen hoffe.

Aber selbst wenn, wie es heute fast wahrscheinlich erscheint,

sexuelle Fortpflanzung nicht die einzige Wurzel der individuellen

Variabilitt der Metazoen ist, so wird doch Niemand in Abrede stellen

wollen, dass es das Hauptmittel ist, um diese Variationen zu steigern
und in beliebigem Verhltnis miteinander zu mischen. Mir scheint,

dass die bedeutsame Rolle, welche diese Art der Fortpflanzung da-

durch spielt, dass sie das Material fr die Selektionsprozesse schafft,

kaum dadurch vermindert wrde, wenn man auch zugeben msste,
dass direkte Einflsse auf das Keimplasma ebenfalls im Stande sind,
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individuelle Variabilitt hervorzurufen. Selbst Vines hlt es fr wahr-

scheinlich, dass die Abwesenheit der Sexualitt bei diesen Pflanzen

(den parthenogenetischen hheren Schwmmen) grade der Grund sein

mchte, warum sich keine hheren Formen aus ihnen entwickelt haben;
denn in dieser Hinsicht bieten sie einen auffallenden Gegensatz zu

den hheren Algen, bei denen Sexualitt scharf ausgesprochen ist".

Wenn aber Vines bei dieser Gelegenheit sagt: es knne kein

Zweifel sein, dass sexuelle Fortpflanzung die Variation sehr wesentlich

frdere", so wird er damit nicht &agen wollen, dass dies ein selbst-

verstndlicher Satz sei. Es wird ihm vielmehr bekannt sein, dass

hervorragende Forscher, wie Strasburger ^) in der sexuellen Fort-

pflanzung grade umgekehrt ein Mittel sehen, die Konstanz der

Species- Charaktere zu wahren''. Ich acceptiere aber gern seine Zu-

stimmung zu meiner Auffassung, die das Hauptresultat meines Auf-

satzes V besttigt, welches lautet: Sexuelle Fortpflanzung ist

durch und fr Katurzchtuug entstanden als das einzige

Mittel, durch welches die individuellen Va riationen in

jedem Verhltnis miteinander verbunden und gemischt
werden knnen.

Auch in bezug auf das Problem der Vererbung erwor-

bener (som atogener) Charaktere befindet Vines sich im Wi-

derstreit mit mir. Er hlt eine solche Vererbung fr mglich. Ich

habe sie in Abrede gestellt, weil sie mir nicht wie vorher all-

gemein angenommen wurde selbstverstndlich zu sein schien, son-

dern gnzlich unerwiesen, und weil ich glaube, dass vllig unbe-

wiesene Annahmen von solcher Tragweite nicht gemacht werden

sollten, wenn sie noch dazu eine Menge von sehr unwahrscheinlichen

Voraussetzungen zu ihrer Erklrung bedrfen. Ich habe alle mir

zugnglichen Behauptungen von einer solchen Vererbung so genau

geprft, als es mir mglich war, und habe gefunden, dass sie alle

keinen beweisenden Wert haben. Es gibt keine Vererbung von

Verstmmelungen, und diese bildete bis jetzt die einzige that-

schliche Basis fr die Annahme einer Vererbung somatogener Varia-

tionen. Wenn ich dennoch auch in dem letzten Aufsatz nicht gradezu

jede Mglichkeit einer derartigen Vererbung leugnete, so sollte mir

Prof. Vines daraus keinen Vorwurf machen, eher ein Verdienst.

Denn es ist nicht Sache des Naturforschers, einen Satz, den er nach

dem Stand unserer Einsicht fr richtig halten muss, als ein unfehl-

bares Dogma hinzustellen. Vines findet meine Statements of opi-

nion so fluctuating that it is difficult to determine what bis position

exactly is", allein meine Meinung htte er leicht konstatieren knnen,
wenn er anstatt promiscue einzelne Stellen aus den acht Aufstzen

1) Strasburger, Neue Untersuchungen ber den Befruchtungsvorgang

bei den Phanerogamen als Grundlage fr eine Theorie der Zeugung". Jena 1884.

S. 140.
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und den acht Jahren ihrer Hervorbringung nebeneinander zu stellen,

allein den letzten von ihnen zu Kate gezogen htte. Dieser Aufsatz

handelt ja speziell of the supposed transraission of mutilations" und

am Schlsse desselben wird mein Urteil ber den Stand des Problems

der Vererbung erworbener (somatogener) Charaktere folgendermaen

zusammengefasst: ,,the true decision as to the Lamarckian principle

lies in the explanation of the observed phenomena of transformation".

If, as I believe, these phenomena can be explaiued without the La-

marckian principle ,
we have no right to assume a form of trans-

mission of which we cannot prove the existence. Only if it could be

shown, that we cannot now or ever dispense with the principle,

should we be justified in accepting it."

De Vries, der ausgezeichnete Botaniker, hat darauf hingewiesen,

dass gewisse Bestandteile des Zellkrpers, z. B die Chromatophoren
der Algen, direkt von der mtterlichen Eizelle auf den Tochter-

Organismus tibertragen werden, whrend die mnnliche Keimzelle

gewhnlich keine Chromatophoren enthlt. Hier wre also, wie es

scheint, eine Vererbung somatogener Variationen mglich. Bei diesen

niedern Pflanzen ist eben der Unterschied zwischen somatischen und

Propagationszellen noch gering und der Krper der Eizelle braucht

nicht eine vllige Umwandlung in chemischer und struktureller Be-

ziehung zu erleiden, wenn er sich zum Krper der somatischen Zellen

des Tochter -Individuums entwickelt. Was hat das aber zu thuu mit

dem Problem, ob z. B. der Klavierspieler durch Uebuug erzielte

Krftigung seiner Fingermuskeln auf seine Nachkommen vererben

kann? Wie gelangt dieses Uebungsresultat in seine Keimzellen?

Darin liegt das Rtsel, welches Diejenigen zu lsen haben, welche

eine Vererbung somatogener Charaktere behaupten.
Dass bei Tieren der Krper der Eizelle nichts zur Vererbung

beitrgt, beweisen die oben mitgeteilten Beobachtungen Boveri's an

kernlosen Seeigel
- Eiern. W^enn also dennoch eine Vererbung somato-

gener Charaktere stattfinden sollte, so knnte sie nur durch die

Kern Substanz der Keimzellen, durch das Keimplasma stattfinden

und nicht in patentem, sondern in latentem Zustand.

Gewiss ist der Verzicht auf das Lamarck'sche Prinzip keine

Erleichterung fr die Erklrung der Erscheinungen; aber es ist uns

doch sicherlich nicht um eine mglichst bequeme, aber blo for-

male Erklrung der Artumwandlung zu thun, sondern um die Auf-

findung der realen, d. h. der richtigen Erklrung. So werden

wir also versuchen mssen, die Erscheinungen ohne dieses Prinzip
zu erklren, und ich glaube darin bereits einen Anfang gemacht zu

haben. Vor kurzem erst habe ich dies auch an einer derjenigen

Erscheinungen versucht, bei welcher man wohl am wenigsten ge-

glaubt htte, das Prinzip der Umwandlung durch Uebung ent-

behren zu knnen, nmlich an der knstlerischen Begabung des
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Menschen^). Ich legte mir die Frage vor, ob der Musik sinn des Menschen

sich in seiner Entstehung begreifen liee, ohne eine Steigerung der ur-

sprnglichen Gehranlage durch Uebung anzunehmen. Ich kam aber

auch hier zu dem Resultat, dass wir nicht nur dieses Prinzip zur

Erklrung nicht bedrfen, sondern dass Uebung in der That keinen

Anteil an der Existenz des Musiksinnes hat.

Neue Beitrge zur Pflanzenbiologie.

Besprochen von Prof. Dr. F. Ludwig.

(Schluss.)

2. Myrmekopbiiie.
Literatur:

1. Delpino Federico, Fnnzione mirmecofila uel regno vegetale. Pro-

dromo d'uua inonografia delle piante formicarie. Parte terza (sequito

e flne). Bologna 1889. 35 Seiten.

2. Schimper A. F. W., Zur Frage der Myrmekophilie von Myrmecodia
und Hydrophytum. Bot. Zeitung, 47. Jahrg., 1889, Nr. 31, S. 507511.

3. von Wettstein, Ritter Richard, Pflanzen und Ameisen. Vortrag

gehalten im Vereine zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse

in Wien den 16. Januar 1889. Wien 1889. 21 Seiten.

3. Schumann K., Die Ameisenpflanzen. Sammlung gemeinverstndlicher

Vortrge von R u d. V i r e h o w und Fr. von H o 1 1 z e n d o r f f. Ham-

burg 1889.

5. Trelease William, Myrmecophilism. Psyche. February. March 1889.

p. 171180.

Die sonderbaren Beziehungen der Pflanzenwelt zu den Ameisen

haben auch in der neuesten Zeit die Forscher vielfach beschftigt
und eine Reihe neuer Schriften veranlasst. Einem grern Publikum

werden die Resultate eigner Forschung und die Hauptergebnisse der

bisherigen Arbeiten auf dem Gebiet der Myrmekophilie berhaupt

dargestellt in den Schriften von Trelease, von Wettstein und

Schumann, ber deren wissenschaftliche Arbeiten wir bereits frher

berichtet haben (Biol. Centrbl. Bd. VIII S. 577 if.j. Die Arbeit von

Trelease behandelt die Funktionen der extranuptialen NektardrUsen,

gelegentlichen Aufenthalt der Ameisen an Pflanzen (z. B. bei Ca/y-

canthus, an den Aphidenkolonien von Andromeda etc.) und die eigent-

lichen Ameisenpflanzen. Benutzt ist eine reiche nher angegebene
Literatur (34 Arbeiten).

Die Schrift von R. von Wettstein, die gleich 'der vorigen aus

einem Vortrage ber Ameisenpflanzen hervorgegangen, gibt

1) Gedanken ber Musik bei Tieren und beim Menschen". Deutsche

Rundschau. Oktober 1889.
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