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Das Keimplasma.
Eine Theorie der Vererbung von A. Weis mann.

(Schlnss.)

Diese Erwg-img-eii lassen die Entscheidung- zu Gunsten eines Ueber-

ti'itts materieller Bestandteile des Kevn-Clironiatins in den Zellkrper,
dessen Charakter dadurch bestimmt wird, g-erechtfertigt erscheinen;

immerhin haftet der in Rede stehenden Vorstellung manches Missliche

an; iudess drfte eine Beobachtung, welche jngst Rekert^) am
Haifische! anstellen konnte, vielleicht geeignet sein, der Auswanderungs-

hypothese der Biophoren in den Zellkrper auf empirischem Wege
entgegen zu kommen. Der genannte Forscher konnte durch genaue

Messungen feststellen, dass whrend der Eireife eine ansehnliche Sub-

stanzabgabe seitens der Chromosomen an den Eikrper stattfindet.

Diese Abgabe meint Weismann braucht durchaus nicht nach

herkmndicher Auffassung in gelstem Nhrmaterial zu bestehen, kann

vielmehr ganz wohl in Form kleinster Plasmaeinheiten, wie solche die

Biophoren vorstellen sollen, erfolgen.

Auf der Grundlage der Auswanderungshyi)othese ist die Vererbung-

der einzelligen Organismen leicht zu verstehen: ihre Vermehrungsweise
ist die einfache Zweiteilung, bei welcher ,.jeder Teilsprssling- den

gleichen Vorrat an latenten Biophoren, welche den Kern zusammen-

setzen, erhlt und von diesem aus seinen Zellkrper mit den ntigen
Bausteinen versehen kann''. Lsst diese Vorstellung- auch eine Reihe

wichtiger Fragen vorerst noch vollkommen unerledigt, so gibt sie doch

die Mglichkeit, sich ein Bild davon zu entwerfen, in welcher Weise

die Bio])horen ,,sich den im Zellkrper waltenden Krften zur Ver-

fgung stellen". Dazu kommt, dass durch Versuche mittels knst-

licher Teilung- die gleiche fundamentale Bedeutung auch fr den Kern

der einzelligen Organismen festgestellt werden konnte, wie sie fr die

Keimzellen und die Zelle als Gewebseinheit unbestreitbare Geltung
besitzt.

Kom})lizierter nun liegen die Dinge bei den Metazoen. Da, bei

der Vererbung vom Elter auf das Kind erfahrungsgem nicht eine

Identitt des Kri)erbaues bewirkt wird, sondern innerhalb bestimmter

Grenzen individuellen Variationen ein weiter Si)ielraum gesetzt ist, so

mssen wir uns das Keimi)lasma aus vernderlichen Einheiten

zusammengesetzt denken und zwar mindestens aus so vielen
,

als am

fertigen Organismus variierende Teile vorkommen, denn es ist unmg-
lich, dass ein Teil des Krpers selbstndig und bertragbar variiere,

wenn er nicht auch im Keimplasma schon durch ein besonderes Teil-

chen vertreten ist, dessen Variieren sein Variieren nach sich zieht".

Daraus ergibt sich, dass die Zahl der im Keimplasma anzunehmenden

variationsfhigen Einheiten eine sehr hohe sein muss, zumal wir ja

1) Vergl. Anat. Anzeiger, VII. Jahrg. (1892), S. 107 fg.
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auch durch die Erfahrungen in unserem eigenen Artkreise gengend
orientiert sind, wie auerordentlich gro die Zahl der vom Keime her

selbstndig vernderungsfhigen Teile an unserem Krper ist; ja, es

knnte sogar scheinen, als ob fr jede einzelne Zelle eines ausgebil-

deten Metazoons eine entsprechende variationsfhige Einheit im Keini-

plasma vorauszusetzen wre. Dieser Annahme bedarf es nicht, da

keineswegs alle die Milliarden von Zellen, welche den Krper eines

Zellentieres aufbauen, im fertigen Organismus einzeln zu variieren

vermgen. In der weitaus berwiegenden Zahl von Fllen individueller

Variation beruhen die Abnderungen auf in gleichem Sinne erfolgter

Umwandlung- vieler Zellen oder ganzer Zellkomplexe. Daher wird die

Zahl der dem Keim])lasma zuzuteilenden Einheiten ganz erheblich

hinter der Zellenzahl, welche den Organismus bildet, zurckbleiben.

Die angedeuteten Ueberlegungen fhrten Weismaun zur Auf-

stellung der Determinaten" oder Vererbungsstcke" und der

Determinanten" oder Bestimmungsstcke"; erstere bezeich-

nen die Zellen oder Zellgruppen, welche selbstndig vom Keim aus

vernderlich sind", letztere die ihnen entsprechenden und sie be-

stimmenden Teilchen des Keimplasmas".
Aus dem Gesagten erhellt, dass, wenn auch von g-ewissen Zellen

wie den Gani^lieuzellen vielleicht jede einzelne durch eine Determinante

im Keimplasma bestimmt werden drfte, doch grere oder kleinere

Zellgruppen in ihrer Gesamtheit durch eine einzige Determinante im

Keim})lasma hinreichend vertreten sein werden; so ist wohl fr die

unzhligen Blutzellen, welche im Gefsystem eines Wirbeltieres kreisen,

die Annahme gestattet, dass sie blo von einer Determinante des

Keimplasmas bedingt werden. Es wrde jedenfalls kein Nachteil fr
die Art daraus erwachsen, weil eine selbstndige Bestimmbarkeit ein-

zelner Blutkrperchen oder selbst einzelner Tauseude von ihnen wertlos

wre. Sie sind nicht lokalisiert; eines ist so viel wert wie das andere,

und ihre Variabilitt knnte deshalb sehr wohl von einem einzigen

Punkte aus geleitet werden. Nach dem Gesetz der Sparsamkeit wird

die Natur nicht mehr Determinanten dem Keimjilasma einverleibt

haben, als notwendig war". Aehnliche Verhltnisse werden hinsicht-

lich des Haarkleides der Sug-etiere, des Federkleides der Vgel, der

Fleckung und Zeichnung des Schmetterlingsfigels u. s. w. voraus-

gesetzt werden drfen. Die Zahl der im Keimplasma enthaltenen

Determinanten wird also thatscheh bedeutend geringer sein als die

Summe der den betreffenden Organismus im ausgebildeten Zustande

zusammensetzenden Zellen.

Wie verhalten sich nun die Determinanten zu den
Lebenseinheiten der Bio])horen? Wie die Beobachtung lehrt,

kann nicht blo eine Zelle als solche, sondern auch ein einzelner Teil

einer Zelle erblichen Abnderungen unterliegen. Da aber die ange-
nommenen Determinanten nur eine ganze Zelle oder Komplexe von



Weismann, Das Keimplasma. 39i

solchen zu bestimmen, mithin niemals ein erblich ubuderndes Zell-

organ zu definieren vermgen, alles Plasma und daher auch das

Keimplasma aus Biophoren zusammengesetzt ist, so ist der Schhiss

unabweislich, dass jede Determinante so viele Bioi)horen ent-

halten muss, als vom Keim aus selbstndig variations-

fhige Teile in der durch die Determinante bestimmten
Zelle (oder Zellgrui)]>e) vorliegen. ,,Eine Determinante ist also

nie ein einzelnes Biophor, sondern immer eine Grui)i)e von Biophoren".

Somit gelangen wir zu der Vorstellung, dass die Determinanten die

Zellen (oder Komplexe derselben), die Biophoren die Zellteile des

reifen Organismus vom Keim])lasma aus fixieren.

In den Determinanten erblickt \Yeismaun ebenfalls Lebens-

einheiten, denn die in einer solchen vereinigten Bioi)horen werden

nicht regellos beisammenliegeu, sondern in einer bestimmten Anordnung
zu einer hheren, mit besonderen Eigenschaften ausgestatteten Einheit

verbunden sein, w^elche derjenigen der Biophoren naturgem ber-

geordnet ist. Diese Annahme ist keineswegs eine willkhrliche, da

ja die Determinanten vermehrungsfhig sein mssen. ..Wie sehr die

Kernsubstanz, w^elche in der befruchteten Eizelle enthalten ist, whrend
der Entwicklung an Masse zunimmt, ist bekannt, dies kann aber nur

dadurch geschehen, dass ihre Lebeusteilchen, die Biophoren, sich ver-

mehren. Dieses nun wrde niemals so genau und gleichmig ge-

schehen knnen, als es notwendig ist zum Festhalten des Charakters

einer bestimmten Zelle, wenn die fr diese Zelle bestimmenden Biophoren
lose bei einander und nicht abgegrenzt von denen anderer Zellen im

Keimplasma lgen. Die Vermehrung der Biophoren muss deshalb

innerhalb des festen Verbandes der Determinante vor sich gehen und

muss die Einleitung sein zu einer Teilung der Determinanten selbst.

Diese Letztere ist somit auch eine Lebenseinheit".

So kommen wir zu dem Ergebnis, dass das Keimplasma sich aus

elementaren Einheiten, den Lebenstrgern oder Biophoren aufbaut,

welche in bestimmter Anordnung zu Gruppen vereinigt, bergeordnete

Einheiten, die Determinanten oder Bestimmungsstcke bilden. Es ent-

steht nun die Frage, in welcher Weise diese Lebenseinheiten die

Outogenie bewirken, d. h. auf welchem Wege aus dem Keimplasma
die verschiedenen Idioplasmen der einzelnen Zellen und Zellkomplexe
des fertigen Organismus hervorgehen.

Da nach dem eben geschilderten Bau des Keim])lasmas dasselbe

die Anlagen aller Zellen des knftigen Lebewesens in seinen Deter-

minanten beherbergt, so ist zunchst zu erlutern, in welcher Art es

bewirkt wird, dass jede derselben in der richtigen Zahl an den rich-

tigen Ort gelangt". Wenn frher angenommen Avurde, dass Komplexe

gleichgearteter Zellen wie die Blutzellen vielleicht blo durch eine

Determinante im Keimplasma bestimmt werden, so darf daraus nicht

gefolgert werden, dass allgemein gleichartige Zellen in solcher Weise
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definiert .seien, denn dies^ wrde einem Aufgeben des Begriffes der

Determinante gleichkommen. Denn wren z. B. smtliche quergestreifte
Muskeln eines Wirbeltieres nur durch eine Determinante im Keim-

plasma vertreten, so wrde jede Variation dieser Letzteren alle

Muskeln ebenfalls abndern machen, und die selbstndige Variation

jedes einzelnen Muskels, welche doch thatschlich besteht, wre un-

mglich". Deshalb mssen wir dem Keimplasma eine feste, historisch

berlieferte Architektur" zuerkennen: dieselben Determinanten mssen
im Keimplasma in mehrfacher Zahl enthalten und in bestimmter Weise

lokalisiert" sein, denn nur dieses letztere Verhalten sichert den Er-

folg, dass sie im Laufe der Ontogenese in die richtige Zelle und au

den richtigen Platz gelangen". Wenn z. B. die sogenannten Riech-

fden des Flohkrebses, welche auf besonderen Gliedern der Antennen

angebracht sind, einzeln unabhngig von einander erblichen Abnde-

rungen unterliegen, so bedarf die Erklrung dieser Thatsache der An

nhme, dass jeder Riechfadeu seine eigene Determinante im Keim-

plasma besitzt, die aber untereinander gleich sein werden".

Wenn so das Keimplasma aus einer Vereinigung fest lokalisierter

Determinanten zusammengesetzt erscheint, liegt die Vorstellung von

Determinanten-Gruppen" nahe, welche in ihrer gesetzmigen, historisch

berkommenen Anordnung eine neue, den bisher festgestellten Elementen

der Biophore und Determinante wieder bergeordnete Lebens-
einheit darstellen: es sind die von Weis mann schon frher postu-

lierten Ahnenplasmen" oder wie sie im Anschluss an Naegeli's
Terminologie jetzt genannt Averden die Tden" ^). Wie allen Lebens-

einheiten kommt auch den Iden die elementare Fhigkeit des Wachs-

tums und der damit verbundenen Vermehrung durch Teilung zu.

Mancherlei Vererbungsthatsachen lassen es ferner in hohem Mae
wahrscheinlich erscheinen, dass das Keimplasma aus mehreren
oder vielen Iden" besteht, von welchen jede einzelne mit allen

Elementen ausgestattet ist, deren die ontogenetische Entwicklung be-

darf.

Die Umbildungen, welche die Iden des Keimplasmas in der Onto-

genese erleiden, knnen also ..nur in einer gesetzmigen Zerlegung
der Determinanten in immer kleinere Gruppen bestehen, die so lange

fortgeht, bis schlielich in jeder Zelle nur noch eine Art von Deter-

minanten enthalten ist, diejenige, welche sie zu determinieren hat".

Die bewirkenden Ursachen dieser gesetzmigen Zerlegung" erblickt

Weis mann vor Allem in der historischen, also ererbten Archi-
tektur des Keimplasmas, ferner in der ungleich schnell verlaufenden

Vermehrung der Determinanten durch Teilung und endlich in An-

ziehungskrften, welche in den Determinanten ihren Sitz haben und

ein Ausfluss sind ihrer spezifischen Natur, als einer besondern und

1) Zuerst wurde diese Bezeichnung von Weisraann in der schon ge-

nannten Schrift Amphimixis" gebraucht.
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selbstndigen Lebenseinheit". Zu letzterer Annahme ntigt die Ueber-

legiing, dass die verschiedenen Lebenseinheiten M^ohl kaum ohne irgend-

welche Wirkungen aufeinander im Keimplasma verbunden sein werden.

Hinsichtlich des zweiten Moments ist wohl leicht einzusehen, dass,

wenn die Iden des Keimplasmas blo aus gleichen, d. i. auch mit

derselben Teilungsenergie begabten Determinanten bestnden, die

einmal gegebene Architektur des Keimplasmas niemals abgendert
werden knnte. In einem ans verschiedenen Determinanten be-

stehenden Keimplasma wird die Yermehrungsenergie der ersteren durch-

aus nicht gleich angenommen werden knnen, demi die Verschieden-

heit zweier Determinanten beruht der Voraussetzung nach auf Unter-

schieden in der Beschatfenheit, Zahl oder Anordnung der sie zusammen-

setzenden Biophoren'', von welchen eben auch die Litensitt des

Wachstums und damit die Vermehrungsgeschwindigkeit abhngig sind.

Die historisch berkommene Architektur des Keimplasmas ist natrlich

der gewichtigste Faktor fr die Ontogenese. Wenn die entwicklnngs-

geschichtlichen Erfahrungen zeigen, dass bei gewissen Wrmern die

beiden ersten Furchungszelleu einerseits das Ektoderm, andrerseits das

Entoderm ans sieh hervorgehen lassen, oder bei anderen Bilateralien

wie dem Frosch die entsprechenden Blastomeren die rechte bezw.

linke Hlfte des knftigen Tierkorjjers liefern, so ist mit solchen Bei-

spielen die hohe Bedeutung der ererbten Keimplasma -Architektur ge-

ngend erwiesen.

Lsst sich auch die Frage, ob im Keim])lasma sinnenfllige

Teilchen als Iden in Anspruch genommen werden knnen, gegenwrtig

begTciflicher Weise nicht sicher beantworten, so widerstreiten doch die

Thatsachen der Erfahrung nicht der Annahme, dass die Chromo-
somen Vereinigungen von Iden sind, die passend Idanten"

genannt werden knnen. In diesem Zusammenhange wrden dann

die ,.bisher als Mikrosomen bezeichneten Kgelchen'' als die in Kede

stehenden Iden aufzufassen sein. Die thatschliche Verschiedenheit

der Chromosomen oder Idanten bei den einzelnen Tierarten fhrt

endlich zu dem Schlsse, dass der einzelne Idant eine der Art
nach wechselnde Anzahl von Iden" enthlt.

Die Kernteilung besteht bekanntlich in einer durch Lngssjjaltung
der Idanten (Chromosomen) bewerkstelligten Halbierung der Iden.

Bei der Teilung der fertigen Gewebszellen ist die Tochtergeneration
von derselben Art wie ihr Erzeuger, die Idhlften mssen also aus

gleichen Determinanten zusammengesetzt sein. Anders in der Onto-

genese, bei welcher von der ersten Teilung des Eikerns angefangen
alle oder doch die meisten der successive entstehenden Tochterkerne

andere Determinanten -Gru])pen enthalten mssen, als ihre bezg-
lichen Erzeuger. W^eismann unterscheidet darnach zwischen inte-

greller oder erbgleicher und differentieller oder erbun-

gleicher Teilung.
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So beruht luicli Weismann's Ansicht die gesamte Ontogenese
in einer komplizierten, ber gesetzmig vorsichgehenden Zerlegung
der Determinanten, welche in den Iden des Keimplasmas enthalten

sind. Die Vererbung der Eigenschaften allgemeinster
Art, also des Bauplanes eines Tieres, aber auch die die

Klasse, Ordnung, Familie, Gattung kennzeichnenden
Eigenschaften beruhen ausschlielich auf diesem Vor-

gang." Es bleibt noch zu erklren, wie diejenigen Unterschiede,
durch welche die Arten von einander getrennt sind und die innerhalb

einer x\rt auftretenden Verschiedenheiten in der Ontogenie bewirkt

werden.

In dem, was wir bereits frher ber die spezifische Bedeutung
der Bio})horen fr den Charakter der Zellen kennengelernt haben, ist

die Erklrung schon enthalten. Die Determinanten des Keim-

plasmas, welche durch die ontogenetiscbe Zerlegung desselben an

die richtige Stelle des Krpers mechanisch geschoben" wurden, mssen
sich in ihre Biophren auflsen. Dass diese Zerlegung jeder

Determinante immer zur richtigen Zeit, d. h. erst dann erfolgt, wenn
sie in die Zelle gelangt ist, welche sie zu bestimmen hat", knnen
wir vorerst freilich nur unbekannten Ursachen zuschreiben. Jedenfalls

wird die Auflsung der Determinanten in ihre Biophoren nicht gleich-

zeitig erfolgen; es wird vielmehr fr jede Determinante eine verschie-

dene, aber fest bestimmte Inaktivittsperiode anzunehmen sein, von

welcher aber, wie die vorliegenden Erfahrungen erkennen lassen,

Wachstum und Vermehrung unberhrt bleiben. Demnach htten wir

zwei Funktionszustnde der Determinanten zu unterscheiden, einen

aktiven, charakterisiert durch den Vorgang der Zerlegung der Idio-

plasma- Determinanten in ihre Biophoren, und einen inaktiven, in

welchem die die Biophore aufbauenden Determinanten in ihrer Ver-

bindung fixiert bleiben. Jeder Embryonalzelle verleiht nur eine Art

von Determinanten ihren spezifischen Charakter, welcher auch die

Teilung bestimmt. Die anderen in Inaktivitt befindlichen Determi-

nanten bedingen lediglich die Architektur des Ids", sind aber ohne

Bedeutung fr die Qualitt der betreffenden Zelle. In dem jugend-

lichen Ei z. B. ist nur eine Art von Determinanten aktiv, nmlich

die ovogene, welche das Wachstum und die histologische Difi'eren-

zierung des Eies bestimmen; smtliche brige Determinanten des

Keimplasma. s bleiben inaktiv, und die Ide, welche aus ihnen gebildet

sind, bleiben ebenfalls inaktiv. Erst wenn die Befruchtung ein-

getreten ist, werden sie aktiv, d. h. nun beginnt sich eine Determi-

nanten-Art nach der andern aus der Architektur des Ids loszulsen"*).

Die im Vorstehenden in ihren Hauptstzen dargelegte Vererbungs-

theorie Weismann's gestattet, zweierlei Formen von Vererbung zu

1) Ausnahmen davon werden spter angefhrt werden (im zweiten Teil

dieses Berichts).
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imterscheideii : die ,,homolog-e" und die homochrone''. Die erstere

bewirkt, dass dieselbe Bildung bei Elter und Kind an der gleichen

Krper stelle entsteht, die letztere bedingt die zeitliehe Ko i nei-

de nz in der Hervorbriiigung desselben Teiles in Elter und Kind

also ortsgleiche und /eitgleiche Vererbung.
Der Schilderung des Keimplasma -Baues hat Weismann noch

eine Errterung der ,.Mechanik der phyletischen Vernderungen des

Idioplasmas'' angefgt. Da nach den theoretischen Voraussetzungen
der fertige Organismus in allen seinen Teilen durch das Keimplasma
bestimmt wird, so nuiss natrlich jede bleibende Vernderung des

erstereu vom Keime her verursacht werden, d. h. jede phyletische

Abnderung muss durch eine Variation im Aufbau des Keimi)lasmas

hervorgerufen werden. Solche Umwandlungen im Bau des Keim-

plasmas werden im Sinne Darwin's nicht j)l()tzlich, sondern ganz
allmhlich vorsichgehen und deshalb mit der Abnderung einzelner

Biophoren anheben und indem sie weitergreifend Determinanten

und Grui)})en solcher einbeziehen schlielich dem ganzen Id eine

vernderte Zusammensetzung verleihen. Die Variabilitt im Bau des

fertigen Organismus beruht also auf der Abnderungsfhigkeit des

Keimjjlasmas und diese in letzter Linie wiederum auf dem Variations-

vernuigen der Bio})lioren, welche sich in gleicher Weise auf den Bau

wie die Zahl der die einzelnen Teile im Organismus bildenden Zellen

erstreckt. Ein weiter Spielraum wird der Variation dadurch ge-

schaffen, dass ja die Determinanten im Td sich vermehren z. B. ver-

doppeln knnen; dadurch ist ermglicht, dass ein Zellenkom})lex,

welcher ursprnglich durch eine Determinante bestimmt war, nun

durch zwei fixiert werden kann, von welchen jede fr sich selbstndig
zu variieren vermag, d. lt. es kann ganz allgemein eine niederere

Stufe eines Organs zu einem hheren Ausbildungsgrade vervollkommt

werden, Wenn das ])rimitive Auge eines niederen Tieres nur aus

einem Sehstbchen bestand, und die Determinante desselben erlangt

im Laufe der Phylogenese allmhlich eine grere Vermehrungskraft,
80 wird die Zahl identischer Determinanten, welche whrend der Ent-

wicklung durch Vermehrung der einen Determinante des Keimplasmas

entsteht, allmhlich so zunehmen, dass sie statt nur fr eine, jetzt

fr zwei Zellen" und bei weiterer Steigerung der Vermehrungsenergie
fr eine Anzahl von Zellen gengt, sodass das Auge eine hhere Aus-

bildungsstufe erreicht, indem es jetzt aus mehreren oder vielen Seh-

stbchen zusammengesetzt ist, innerhalb welcher nun, wie gezeigt,

durch Differenzierung eine hhere Vollkommenheit erreicht werden

kann.

Ref. muss es sich bei dem Umfange, welchen das vorliegende

Referat bereits angenommen hat, versagen, hier noch auf die scharf-

sinnigen Ausfhrungen einzugehen, durch welche Weismann die

Erscheinungen der abgekrzten Entwicklung, des Paralellismus von
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Ontogenie und Phylog-eiiie, die Thatsachen der korrelativen Abn-

derung- und Aehnliches aus der angenommenen Struktur des Keim-

plasmas verstndlieh zu machen sucht das muss dem Studium des

Originals berhissen bleiben. Nur die Bemerkung mag hier noch

Platz finden, dass die angefhrten Erscheinungen sich aus den Pr-
missen der Theorie in ihrer idioplasmatischen AVurzel ohne erhebliche

Schwierigkeiten ganz wohl verstehen lassen.

Im letzten Abschnitt des grundlegenden ersten Baches bespricht

Weismann noch die naheliegende Frage nach den GrenVerhlt-
nissen der im Keimplasma vorausgesetzten Lebenseinheiten der Bio-

l)hore, Determinante und des Ids. Eine irgendwie bestimmte Ant-

wort ist selbstredend ausgeschlossen. Biophoren und Determinanten

sind ja zunchst noch rein theoretische Elemente; aber auch wenn

die Vermutung Weismann 's, dass die Mikrosomen die Iden repr-

sentieren, zutreffen sollte, wre damit das aufgestellte Problem einer

befriedigenden Lsung nicht zugefhrt. Weismann kommt es indess

darauf auch gar nicht an: es sollte blo gezeigt werden, dass, da

nach den Voraussetzungen der theoretischen Aufstellungen notwendig
im Keimplasma eine ungemein groe Zahl von Determinanten enthalten

sein muss, die Lebenseinheiten eben von entsprechender Kleinheit an-

genommen werden mssen, somit aus dem scheinbaren Gegensatz

unendlich vieler Biophoren und dem engen Ptaume eines Ids keine

Bedenken gegen die Determinantenlehre geltend gemacht werden

knnen.

Prfen wir, am Schlsse dieses ersten Berichtes angelangt, die

Weismann'sche Evolutionstheorie des Keimplasmas mit einem zu-

sammenfassenden Blicke, so wird derselben, gleichviel wie man sich

prinzipiell zu dieser Lehre stellen mag, ein doppeltes Verdienst

nicht versagt w^erden drfen. Einmal ist sie logisch -konsequent und

deshalb unter allen Umstnden leistungsfhig. Durch die fr den

Fortschritt der Wissenschaft stets segensreiche Befruchtung der em-

pirischen Forschung mit einem stetig anregenden Gedankeninhalte

wird sie entweder selbst mehr und mehr dem hypothetischen Gewnde

entzogen werden, oder andernfalls lebendigen Ansto geben

knnen, ,,
unter den M g 1 i c h k e i t e n das W a h r s c h e i n 1 i c h e heraus-

zuerkennen, und spter auch unter den Wahrscheinlichkeiten diejenige,

welche zugleich wirklich ist." Zweitens aber kann Weismann 's

Vererbungslehre den Anspruch erheben, berall dort, wo die Ergeb-

nisse der Beobachtung der Erklrung der Thatsachen eine bestimmte

IJichtung zuweisen, mit dieser im Einklang zu stehen und in freilich

noch wenigen, aber nicht unwichtigen Teilen in jenen Erfahrungen

ihre logische Begrndung zu finden ^).

1) Man vergleiche Weismann 's Theorie mit der Gemmarien" - Lehre

Haacke's, welche ihr Autor noch dazu in einem populren Werke eben

verffentlicht hat (1. c. S. 58 fg.).
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In einem folgenden x\rtikel wird nun zu zeigen sein, in welcher

Weise Weismann's Theorie des Keimplasmas die Erscheinungen der

einelterliehen (ungeschlechtlichen) und sexuellen Fortpflanzung sowie

die Abnderung der Arten zu erklren im Stande ist.

F. V. Wagner (Straburg i. E.).

Gedanken zur Descendenz- und Vererbungstheorie.

Von Prof. C. Emery in Bologna.
Die Descendenztheorie ist heute so fest begrndet, dass wir sie

als eine definitive Errungenschaft der modernen Naturforschung be-

trachten knnen. Im Beginne von Freisinnigen allein anerkannt und

verteidigt, erfreut sie sich immermehr des allseitigen Beifalls. Ich bin

sogar fest berzeugt, dass in nicht allzulanger Zeit die Evolution der

Organismen in allen .Schulen gelehrt sein wird, selbst von Seiten geist-

licher Lehrer und jils Teil der von denselben anerkannten Schpfungs-
geschichte; Stimmen aus den Patres ecclesiae lassen sich ja zu ihren

Gunsten gelten machen. Es kann uns nur erfreuen, wenn eine immer

grere Schaar von Arbeitern die Felder der Naturforschung im Lichte

der modernen Anschauungsweise zu bauen versucht. Und wenn sich

dabei entgegengesetzte Meinungen kund geben, ber die Art und Weise,
in welcher die Evolution stattgefunden hat, ber die Momente, die

dabei wirksam waren, so hat dieses durchaus keinen Nachteil. Fester

Glauben an kirchliches oder an wissenschaftliches Dogma mag der

Erkenntnis der Wahrheit hemmend entgegentreten; ,,il tempo e ga-
lantuomo" sagen wir in Italien; frher oder spter wird die Wahr-
heit siegen; und wer von uns kann, ohne selbst ein Dogmatiker zu

sein, behau})ten die volle Wahrheit zu besitzen?

Das Prinzi}) der Evolution und der Descendenz steht also fest,

und es ist ein unsterbliches Verdienst Darwin's, durch seine Lehre

der natrlichen Zuchtwahl die Descendenztheorie selbst zur allgemeinen
Anerkenntnis gebracht zu haben, indem er die erste plausible Erklrung
lieferte, warum die Organismen nach bestimmten Richtungen variieren

mgen. Ist aber durch die Naturauslese alles erklrt ? Ich glaube
es nicht, und Darwin selbst glaubte es nicht. Einige Schler Dar-
win's sind in dieser Richtung viel weiter gegangen als der Meister,
indem sie in der natrlichen Zuchtwahl den allgemeinen und alleinigen
richtenden Faktor der Variationen erblicken. So entstand natrlich eine

Reaktion, besonders von Seiten solcher, welche die Evolution wohl

annehmen, von der natrlichen Zuchtwahl, oder wie sie sagen,
vom Darwinismus nichts wissen wollen. Ich habe bereits in

dieser Zeitschrift meinen Standi)unkt erklrt
;
mich als Darwinisten er-

kannt, aber im Sinne Darwin's, nicht im Sinne Wallace's und
anderer Mitarbeiter und Schler Darwin's. Die Naturauslese ist ein

hochbedeutender Faktor der Evolution, welcher in der Bestimmung der
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