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2) Auerdem kann jede Art in Folge von Aenderungen des

Keimplasmas und Zymoplasmas neue Variationen hervorbringen
und zwar:

a) allmhliche, anfangs unscheinbar, aber mit progressiver

Variationstendenz
;

b) pltzliche, manchmal sehr bedeutende, mit starker Ver-

erbungsfhigkeit.
Die Naturauslese kann auf die b- Variationen sofort einwirken,

auf die a- Variationen meistens erst nachdem sie in Folge ihrer pro-

gressiven Tendenz zu bedeutenden Aenderuugen des Organismus ge-

fhrt haben.

Die Naturauslese ist das Gericht letzter Instanz in der Evolution

der Organismen. Sie trifft ihre Wahl erst, wemi die Parteien vor sie

kommen. Wie der Richter den Verbrecher nur bestrafen aber nicht

verbessern und bei moralischen Fehlern, sofern sie nicht zu Verbrechen

gefhrt haben, nicht eingreifen kann, so kann die Naturauslese fehler-

hafte Organismen nur dann vernichten, wenn ihre Fehler wirklich so

gro sind, dass sie fr ihren Trger schdlich werden.

Aber es gibt auch sehr viele Eigenschaften der Organismen und

sogar sehr auffallende, wie zum Teil die sekundren Geschlechts-

charaktere, welche ihrem Trger weder Nutzen noch Schaden bringen,

also auer dem Bereich der Naturauslese liegen oder in diesen Bereich

noch nicht gekommen sind. Ihre Entstehung und ihr Bestehen als

8i)eciesmerkmale verdanken sie hauptschlich der Isolierung oder ander-

weitigen zuflligen Umstnden. Es hat jngst v. Jhering fr die

Struktur des komplizierten Genitala})i)arates der Nephropneusten die

Unabhngigkeit ihrer mannigfachen Kombinationen von irgendwelcher
Art von Naturauslese vllig bewiesen. Das gleiche wird sich, ich bin

davon berzeugt, fr einen groen Teil der Form- und Farbeneigen-

schafteu der Pflanzen und Tiere erweisen. Deswegen darf aber die

Darwin'sche Zuchtwahltheorie nicht als falsch zurckgewiesen wer-

den; sie besteht siegreich fort; nur mssen wir einsehen, dass noch

andere Krfte in der Evolution der Organismen wirksam sind. Die

Ermittelung derselben bietet ein weites Feld fr knftige Forschungen.

Die Vererbung erworbener Eigenschaften vom Standpunkte
der landwirtschaftlichen Tierzucht in Bezug auf Weis-

mann 's Theorie der Vererbung.
Von Prof. Dr. M. Wilckens in Wien.

Im Verlaufe von etwa einem Jahrzehnt hat August Weismanu

bezglich der Vererbung erworbener Eigenschaften sich immer mehr

zurckgezogen auf den Standpunkt gnzlicher Verneinung. In dem,

seine frheren kleinen Schriften ber Vererbung zusammenfassenden
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Gesaiiitwerke DasKeimplasma. Eine Theorie der Vererbung'' (Jena 181>2)

erklrt er S. 518 Folgendes:

,.Ich muss also heute noch bestimmter, als frher den Satz aus-

sprechen, dass alle dauernden, d. h. vererbbareu Abnde-
rungen des Kr])ers von primren Vernderungen der
K e i m e 8 a n 1 a g- e n ausgehen, und dass weder Verstmmelungen,
noch funktionelle Hypertrophie und Atrophie, noch endlicli auch Ab-

nderungen, welche durch Teni]ter:itnr- oder Ernhrungs- oder irgend
andere Mediums -Einflsse am Kr|)er hervorgerufen sind, sich den

Keimzellen mitteilen und dadurch vererbbar machen knnen".

Weismann bringt die ,,somatogenen" (den Krper, im Gegen-
satze zu den die Keimesanlagen betreffenden) Abnderungen ihrem

Ursprnge nach in drei Kategorien: in die der Verletzungen, der

funktionellen Abnderungen und in die auf sog. Mediums"-
Einflssen beruhenden Abnderungen, wohin hau])tschlich klima-

tische Variationen gehren.
Wir wollen nun vom Standpunkte der landwirtschaftlichen Tier-

zucht M in Betracht ziehen, ob die von Weismann aufgestellten drei

Kategorien ,,soniatogener" Abnderungen vererbbar sind oder nicht.

Zuvor mchte ich mir jedoch eine Vorbemerkung erlauben fr

diejenigen Leser des ,.Biol. Centralblattes", die mit den biologischen

Vorgngen auf dem Gebiete der hindwirtschaftlichen Tierzucht nicht

vertraut sind. Die wesentliche Thtigkeit des landwirtschaftlichen

TierzUchters besteht daiin: die Hauslierformen den wirtschaftlichen

Zwecken des Menschen aiizii])asscn. So verschiedenartig diese Zwecke

sind, so mannichfaltig sind auch die Haustierformen. Es gibt zwar

Haustierformen, die zugleich mclireren wirtschaftlichen Zwecken des

Menschen entsprechen, aber das ist nur auf niederen Kulturstufen der

menscblichen Gesellschaft der Fall. Unsere Vorfahren im alten Ger-

manien hielten das Pferd als Reit- und Zugtier, als Fleisch- und

Opfertier, zur Nutzung der Haut und der Stutenmilch. Heute zchten
wir Pferde fr sehr verschiedenartige leit-, Zug- und Tragdienste in

schAveren, leichten und mittleren Formen. Frher diente der Hund
dem Menschen als Wchter, als Jagdgenosse, zum Zuge und zur

Nahrung. Heute werden allein die Jagdhunde in 30 40 verschiedenen

Formen gezchtet, die fr ganz verschiedenartige Jagdzwecke ver-

wendet werden.

Jeder Tierzchter richtet seine Haustiere ab fr bestimmte mecha-

nische oder geistige Aufgaben, und er glaubt, dass die Eigenschaften
und Fhigkeiten, die er seinen Haustieren anerzogen hat, oder die

sie sich im Verkehre mit Menschen erworben haben, auf deren

Nachkommen vererbbar sind. Dieser Glaube der Tierzchter be-

ruht auf Erfahrungen, die nach Jahrtausenden zhlen. Wenn

1) Eine Besprechung von Weis man n's Theorie der Vererbung" im

Ganzen ist von anderer Seite fr diese Zeitschrift in Angritt' genommen.
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die in der Tierzucht erworbenen, beziehungsweise die den Haus

tieren vom Mensehen {ing-ezcii teten Eigenschaften und Fhigkeiten
nicht vererbbar wren, dnnn wre jeder Fortschritt auf dem Gebiete

der Tierzucht unmglich und jeder Tierzncliter msste mit der Zh-

mung und Abrichtung seiner Haustiere, beziehungsweise mit deren

Anpassung an seine wirtschaftliclien Zwecke von Neuem beginnen.

Wenn Weismann die auf dem Gebiete der landwirtschaftlichen

Tierzucht ^anz unzweifelhaften Thatsachen der Vererbung erworbener

oder angezchteter ,.somat()geuer" Abnderungen (worauf der unleug-

bare Fortschritt der Tierzucht beruht) in Abrede stellt, weil diese

Thatsachen mit seiner Theorie von der ,,Kontinuitt des Keimplasmas"
nicht vereinbar sind, so ist der einzig mgliche 8chluss: dass diese

Theorie falsch und mit den Thatsachen nicht vereinbar ist.

Diese Tluitsachen sind so augenfllig, und sie sind seit mehr als

neunzehnhundert Jahren aus der Litteratur '

) bekannt, dass es unbe-

greiflich erscheint, dass die Vererbungstheorie der Gegenwart sich mit

altbekannten Thatsachen in Widerspruch setzt.

Die Thatsachen der Vererbung erworbener Eigenschaften sind

auf dem Gebiete der Inndwirtscluiftlichen Tierzucht allgemein bekannt

und hoch bewertet. Die Zchter trauen den englischen Rennhengsten
die Fhigkeit zu, die ihnen angezchteten Formen und Eigenschnften

auf ihre Nachkommen zu vererben, und sie bezahlen einen solchen

Hengst mit Hnnderttansenden und wenn er von erster Klasse ist, mit

einer halben Million Mark und darber. Fast ebenso hohe Preise er-

zielen die nordamerikanischen Traberhengste, von denen ein einziger

befruchtender Sprung vierhundert bis zweitausend Mark kostet. Das

Vermgen, dns in England und Nordamerika allein in Renn- und

Traberpferden jmgelegt ist, zhlt nach Millijirden. So hoch bewertet

sich das Vertrauen der Tierzchter, dass die angezchteten, d, h. er-

worbenen Eigenschaften vererbt werden.

Selbst Weismann erkennt die sog. Individual-Potenz" der

Zchter an. Er sagt in dem Kapitel Die Vererbungskraft" S. 3H1

Folgendes: Es scheint vorzukommen, dass bestimmte Individuen eine

starke Neigung haben, ihre eigenen individuellen Charaktere auf eine

Mehrzahl von Nachkommen zu bertragen. Bei Pferden, Rindern,

Schafen und anderen Haustieren sind fters einzelne Tiere beobachtet

worden, die dieses Vermgen in hohem Grade besaen, und die Zchter

bezahlen enorme Preise fr solche Individuen, die freilich sich nicht

blo durch die vermeintliche Vererbungsstrke, sondern zugleich auch

durch irgendwelche besonderen und wnschenswerten Eigenschaften

auszeichnen mssen".

Das letztere ist jedoch nicht der Fall, sondern es wird thatsch-

1) Marcus Varro schrieb seine tierzchtorischeu Abhandlungen etwa

30 Jahre vor Christi Geburt.



Wilckeiis, Vererbung erworbener Eigenschaften. 423

lieh nur das hervorragende (oder vermeintliche) Vererbiingsvermgen
bezahlt.

Wenn man aber einmal die sog. Individual-Potenz" anerkennt

die keineswegs sieh allgemeiner Zustimmung seitens der Zchter er-

freut dann gibt man damit auch die Vererbung erworbener Eigen-

schaften zu, denn diese Potenz des Individuums^' kann doch nur

einen somatischen'' Charakter haben und die augenfllige Vererbung
erworbener Eigenschaften seitens eines bestimmten Individuums kann

doch nur
,,somatogen" sein.

Vielleicht ist das Zugestndnis der Individual-Potenz" unversehens

in die Weis mann 'sehe Vererbungstheorie liineingeschlpft, oder durch

den Druck der Thatsachen hineingeraten. Die von vielen Zchtern

behauptete ..Individual-Potenz" lsst sich doch wohl mit der Weis-
mann 'sehen Vererbune-stheorie -anz und gar nicht vereinigen.

Wir kehren nunmehr zurck zu den drei, von Weismann auf-

gestellten Kategorien ,.somatogener" Abnderungen.
Zuerst die Verletzungen! Diejenigen, die behauptet haben,

dass Verletzungen als erworbene Eigenschaften vererbbar seien,

haben es den Gegnern sehr leicht gemacht sie zu widerlegen. Die

meisten Behauptungen von vererbten Verletzungen sttzen sich auf

zweifelhafte Flle. Ein von A 1 b r e c h t T h a e r (dem bekannten wissen-

schaftlichen Begrnder der neueren Landwirtschaft) 1812 der Berliner

Akademie der Wissenschaften mitgeteilter, ihm genau bekannter Fall

ist folgender: einer jungen Kuh schwor im dritten Lebensjahre ihr

linkes Horu ab; sie hatte nochmals drei Klber, die auf derselben

kSeite nur lose an der Haut sitzende kleine Kolben, aber keine Hruer
bekamen.

Das ist der einzige, aus der Litteratur mir bekannte, wohl be-

glaubigte Fall von Vererbung einer Verletzung. In dieser Zeitschrift

(Bd. VII Nr. 14) hat Dingfelder von Hunden mit knstlich gestutzten

Schwnzen berichtet, die kurzschwnzigc Nachkommen erzeugt haben,

und 8ehiller-Tietz erzhlt (Biol. Centralbl., VIII, 155) von Katzen,

die infolge Verstmmelung ihres Schwanzes etwas kurzschwnziger

geworden waren, als das sonst allgemein der Fall ist. Ich will diese

Flle von kurzschwnzigen Hunden und Katzen nicht in Zweifel ziehen,

aber ich erinnere daran, wie unregelmig die Zahl der Schwanzwirbel

ist bei brigens vollkommen regelmig gebauten Tieren. Auch fhrt

Schiller-Tietz Flle an, in denen Khe nach einseitigen Horn-

verlusten nachmals Klber mit ungleichfr)rmigen Hrnern erzeugt haben.

Dagegen lsst sich geltend machen, dass ganz gleichfrmige Hrner
sehr selten vorkommen.

Seit etwa (> Jahren ist es in Nordamerika Mode, den Khen die

Hrner abzuschneiden. Seitdem ist mir aus den (mir bekannten) land-

wirtschaftlichen Zeitschriften Nordamerikas kein Fall bekannt ge-

worden, dass von Khen mit abgesgten Hrnern hornlose Klber oder
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Jungvieh mit krzeren Hrnern g-eboren seien. Die Mode, den Pferden

die letzten Schwjinzwirbe] abzuschneiden, ist nalie an 100 Jahre alt,

vielleicht noch lter, aber niemals sind Flle von kurzschwnzig- ge-

borenen Pferden bekannt geworden. In der Schafzn cht ist es seit

langer Zeit allgemein blich, den Mutterschafen und Bcken die Schwnze

abzuschneiden, so dass nur ein Stummel bleibt von (3 <S Centimeter

Lnge. Niemals sind Flle bekannt geworden (meine eigenen Beobach-

tungen erstrecken sich auf Tausende von Fllen
),

dass solche knstlich

verstmmelte Schafe kurzschwnzige Nachkommen erzeugt haben. Ge-

wissen Hunderassen werden regelmig Schwanz und Ohrlappen ge-

stutzt. Mir ist kein Fall bekannt geworden, dass solche Hunde kurz-

ohrige oder kurzschwnzige Nachkommen erzeugt haben.

Kurz, auf dem Gebiete der Tierzucht besteht kein Zweifel, dass

uere oder knstliche Verletzungen nicht vererbbar sind.

Die zweite Kategorie sind die funktionellen Abnderungen,
deren somatogene'' Vererbung Weismann bestreitet.

Das beste Beispiel von Vererbung funktioneller Abnderungen ist

auf dem Gebiete der Tierzucht die Vererbung der Krperform des

englischen Vollblutpferdes.

Die englische Vollblutzucht ist begrndet durch drei orientalische

Hengste, von denen einer unzweifelhaft aus Arabien stammte, die beiden

anderen aber die dem orientalischen Pferde eigentmlichen Krper-
formen hatten. Durch fortdauernde Hebung auf der Rennbahn und

Weiterzchtung der schnellsten Pferde sind die Nachkommen jener

drei orientalischen Hengste in ihrer Krperform ganz verndert Avorden.

Der Kopf ist kleiner, der Hals lnger, das Gestell hher geworden;
der Rum})f hat sich verlngert, der Brustkorb ist umfangreicher, die

Hfte (Kruppe) etwas flacher und schmaler geworden. Im Allgemeinen
haben sich Muskeln und Knochen verlngert, so dass die mechanischen

Bedingungen des Bewegungsaj>]arates fr schnelle Bewegung gnstiger

geworden sind. Wer ein heutiges arabisches mit einem englischen

Vollblutpferde vergleicht, dem wird die durch funktionelle Abnderung
bedingte Verschiedenheit der Krperform der ursprnglichen orienta-

lischen und der daraus abgenderten englischen Pferderasse gewiss
auffallen. Diese Abnderung der ursprnglichen orientalischen Pferde-

form in die des gegenwrtigen englischen Vollblutpferdes hat statt-

gefunden seit etwa 200 Jahren.

Die berhmte, durch Frhreife und Mastfhigkeit ausgezeichnete
Zucht des englischen Kurzhornrindes

,
die aus den Niederungszuchten

der Grafschaften Durham und York vor etwa 100 Jahren entstanden

ist, beweist, dass in verhltnismig kurzer Zeit die erworbenen Eigen-

schaften der Frhreife vererbt wurden. Die Eigenschaft der Frh-
reife ist anatomisch genau gekennzeichnet; sie besteht in einer vor-

zeitigen (vor der regelmigen Zeit stattfindenden) Verkncherung
der Nhte des Schdels, einer vorzeitigen Verkncherung der Knorpel-
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verbindung-en zwischen den Epiphysen und Diapliysen der Rhren-

knochen der Beine, so dass durch die vorzeitige Verwachsung der

knchernen Mittelstcke mit deren Endstcken die Beine krzer bleiben

als bei nicht frhreifen Tieren; ferner durch den vorzeitigen Ausbruch

des bleibenden Gebisses, insbesondere der Ersatz -Schneidezhne; end-

lich durch abgekrzte Tragezeit, beziehungsweise vorzeitige Geburt

der Leibesfrucht. x\lle diese vorzeitigen Abnderungen der Krperform
sind bei den englischen Kurzhornrindern und anderen frhreifen Rin-

dern, Schaf- und Schweineformen seit etwa 100 Jahren, so lange solche

knstlich gezchtet wurden, vererbbar.
Die Form -Erscheinungen der Frhreife habe ich schon in meinen

1878 erschienenen Werke ,,Form und Leben der landwirtschaftlichen

Haustiere'' S. 735 u. ff., neuerlich in dem von mir bearbeiteten Ab-

schnitte in von der Goltz ..Handbuch der gesamten Landwirtschaft"

(Tbingen 1888, Bd. HI, S. 120 u. '.) beschrieben. Die ersterwhnten

Thatsachen der Frhreife sind also viel frher bekannt gewesen als

Weismann seine Theorie von der ,.Kontinuitt des Keimplasmas"

aufgestellt und die Vererbung erworbener Eigenschaften in Abrede

gestellt hatte. Insbesondere die abgekrzte Tragezeit ist von Herrn.

V, Nathusius und mir an frhreifen Schafen, von G. Wilhelm an

frhreifen Rindern schon in den sechziger Jahren unseres Jahrhunderts

beobachtet und bekannt gemacht worden.

Die Erscheinungen der Frhreife an den Knochen frhreifer Haus-

tiere sind allein bedingt durch i>hosi)hatreiche Nahrung, die zu einer

vorzeitigen Verkncherung an den Knochenenden fhrt. Dies ist durch

A. Sanson^) durch Ftterungsversuche nachgewiesen worden. Die

Form der Knochen vererbt sich bei frhreifen Tieren, aber die Er-

nhrung muss bei diesen in gleicher Weise fortgesetzt werden, sonst

treten die regelmigen Entwicklungszustnde wieder ein und die an-

gezchtete Frhreife geht verloren.

Die Abnderungen, die Weismann als ,,Medi ums" -Einflsse

bezeichnet, knnen als klimatische Abnderungen doch wesentlich

auf die Wirkungen reichlicher oder sprlicher Ernhrung zurckgefhrt
werden. Sie sind also auch erworbene Eigenschaften und als solche

thatschlich vererbbar.

Eines der auffallendsten Merkmale im trocknen und warmen Klima

ist die Zunahme der H r n e r an Lnge und Umfang bei Rindern und

Schafen, so bei dem ungarischen vSteppenrind, dem romanischen Rind

und dem afrikanischen Zebu, bei den Merinoschafen Spaniens und den

Antilopen Afrikas, im Gegenstze zu der kurzhornigen Gemse, der

einzigen europischen Antilopenart. Dagegen gibt es hornlose Rinder

in dem feuchten und kalten Klima Islands, Nordrusslands, Schottlands

und Schwedens, hornlose Schafe in Grobritannien und an den nord-

deutschen Ksten. Wie die Hornschicht der Hrner, so ist auch die

X) Becueil de m^d. vet6r., 3e s6r., t. II.
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Wrme erweitern und mehr Blnt uiifuehmen. Daher ist auch die Leder-

haut der im warmen Kliuia lebenden Kinder viel dicker als die von

Bindern aus khleren Klimaten. Die Gesamt haut von Rindern aus

khlen und feuchten Klimaten ist freilich dicker als bei Kindern, die

im warmen und trocknen Klima leben, aber in jenem Falle betrifft

die grere Dicke der Haut nur das Unterhautbindegewebe.
Alle diese Zustnde des Systems der ueren Haut sind Kasse-

Eig-enschaften, die durch die Einwirkung des Klimas auf dem Wege
der Ernhrung zustande kommen und sicher vererbbar sind.

Die Zoologen, und in erster Linie W^eismann, haben die Erfah-

rungen und Thatsachen auf dem Gebiete der landwirtsclmftlichen Tier-

zucht (ganz im Gegensatze zu Darwin) viel zu wenig beachtet, woraus

sich der sclirofte Gegensatz zwischen den tierzchterischen Vererbungs-
thatsachen und den zoologischen Vererbungstlieorien, insbesondere bei

Weismann erklrt. Die Zoologen sollten sich daran gewhnen, die

landwirtschaftliche Tierzucht als den experimentellen Teil der Zoologie
anzusehen.

Aber auch mit den Thatsachen der Physiologie befindet sich der

Zoologe Weismann im Widersiruche, sonst wrde er nicht :tuf den

Gedanken gekommen sein, dass sich irgendwo in einer verboigenen
Ecke des lebenden Organismus ein kleiner Teil (das Keim])lasma)

organisierter Substanz unabhngig halten knnte von den Einflssen

der Ernhrung und des Stoffwechsels.

Burckhardt, Das Zentralnervensystem von Protopterus

annectens.

Berlin, Friedlnder & Sohn, 1892, 64 Seiten, 5 Tafeln.

Durch Zusendung von lebendem Material aus Senegambien in stand

gesetzt, frische Gehirne nach bewhrten Methoden zu konservieren, hat

Burckhardt das Zentralnervensystem \ow Protopterus annectens einer

sorgfltigen anatomischen und histologischen Untersuchung unterzogen
und ist zu Kesultaten gekommen, welche die bisherigen Ansichten ber

die phylogenetischen Beziehungen wesentlich modifizieren. Das Gehiin

von Protopterus zeigt nicht den typischen Bau eines Amphibiengehirns,
wie man anzunehmen ])flegte, sondern ist ein ausgeprgter eigener

Typus, welcher es ermglicht, die Formverhltnisse des Amphibien-
hirns aus demjenigen der Selachier zu verstehen; denn diese und nicht

die Teleostier betrachtet B. im Anschluss an Gegenbaur und Gor ono-
witsch als die Stammformen, aus welchen die anderen hervorge-

gangen sind. Fr phylogenetische Vergleiche erwiesen sich Klein- und
Mittelhirn von geringer Bedeutung, da sie w^enig Abweichendes bieten,

wichtig dagegen Zwischenhirn und Vorderhirn und zwar bei ersterem

die dorsalen Partien, bei letzterem die ventralen.
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