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Anwesenheit g-eriuger Thrombin - Mengen doch der letzte Akt des Ge-

rinnungsprczesses, d. i. die FaserstofFbildung- selbst, sowie dessen Aus-

scheidung- nicht zu Stande kommen. Das vom Ferment angegritlene

Globulinmolekl geht seinem Untergang- entgegen oder wird ander-

wrts verwertet, es kommt ein neues an die Reihe, das dem gleichen

Schicksal unterliegt, kurz die Arbeit des Ferments fngt ewig wieder

von Neuem an und findet nie ihr Ende".

Auerdem kommen aber auch diejenigen sicher erwiesenen Zell-

bestaudteile in Betracht, welche die koagulierende Wirkung des

Thrombins verhindern. Hauser.

Das Keimplasma.

Eine Theorie der Vererbung von A. Weis mann.
Jena, G. Fischer, 1892.

(Schluss.)

2.

Das charakteristische Merkmal d e r s e x u e 1 1 e n F o r t p f 1 a n z u n g-

ist in der Vereinigung zweier Vererbungssubstanzen in der Anlage

zu einem Individuum" gegeben. Diese Vereinigung erfolgt in dem

bedeutungsvollen Vorgnge der als ,Be fruchtung' bezeichneten Ver-

schmelzung- der beiden Kerne der Geschlechtszellen innerhalb der

mtterlichen Keimzelle und der beiderseitigen Zellkrper samt ihren

Teilungsapparaten". Weis mann erblickt in diesem Prozesse eine

Einrichtung, um die Vermischung zweier verschiedener

Vererbungstendenzen mglich zu machen". Die Befruchtung

sagt unser Autor besteht in der Vereinigung der Vererbungs-

substanz, also des Keimplasmas zweier Individuen, und alle die ver-

wickelten und mannigfaltigen Erscheinungen der Differenzierung von

zweierlei Arten von Fortpflanzungszelleu, die man als weibliche und

mnnliche zu bezeichnen gewohnt ist, bis hinauf zur Differenzierung

der Individuen selbst zu zweierlei Arten: mnnlichen und weiblichen,

nebst den tausenderlei weiteren Anpassungen und Folgeerscheinungen

dieser Einrichtungen haben keinen anderen Grund, als den, die Ver-

einigung- der Vererbungsanlagen zweier Individuen mglich zu machen".

Bezeichnet man die angegebene Art der Keimi)lasma-Verschmelzung-

mit Weismann als Amphimixis, so ist leicht einzusehen, dass Amphi-
mixis fr sich keineswegs mit Fortpflanzung notwendig- verknpft zu

sein braucht. Zwei Infusorien z. B. legen sich aneinander und ver-

schmelzen entweder vllig miteinander zu einem Tier, oder sie ver-

schmelzen, nur teilweise und nur fr kurze Zeit, senden aber die

Hlfte ihrer Vererbungssubstanz sich gegenseitig zu und bewerkstelligen

so die Amphimixis". Anders verhalten sich die Metazoen, denn bei

diesen konnte die Amphimixis nicht durch Verschmelzung der ganzen
Individuen" zu stnde gebracht Averden; hier musste vielmehr die Aus-
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bildung besonderer, die zu vereinigenden Keimplasmen beherbergender

Zellen, der mnnlichen und weiblichen Geschlechtszellen erfolgen,
welche die Amphimixis nach Art der Konjugation einzelliger Wesen"
zu vollziehen vermochten. Diesem Akt der Amphimixis musste aber

dann eine Vervielfltigung der ,befruchteten Eizelle' mit Differenzierung
der Zellen-Nuchkommen folgen, d. h. die Ontogenese eines neuen

Individuums, ohne welche die Amphimixis nutzlos gewesen wre".
Deshalb ist die Verbindung von x\mphimixis mit wirklicher Fort-

pflanzung bei den Zellentieren eine notwendige und unentbehrliche

und stellt sich uns eben als jene fundamentale Erzeugungsform neuer

Tiergeschlechter dar, die als ,geschl echt liehe Fortpflanzung'
oder nach dem Vorgange Haeckel's als Amphigonie" bezeichnet

wird.

Sehen wir nun zu, Avelche Vernderungen der Erwerb der amphi-
mixotischen Fortpflanzung im Bau des Keimplasmas hervorrufen musste.

Ohne Weiteres ist klar, dass die erstmalige Amphimixis die Ver-

erbungssabstanzen zweier verschiedener Individuen, der Eltern, zu

einer, der des Kindes vereinigt". Die einfache Wiederholung dieses

Vorganges musste nun in jeder folgenden Generation jedesmal eine

Verdoppelung solcher individuell verschiedener Vererbungssubstanzen"
nach sich ziehen und damit auch die Masse des Keimplasmas und
die Zahl der Idanten" verdoppeln. Dem widerspricht aber direkt die

Thatsache, dass die Idantenzahl bei jeder Art durch alle Generationen

hindurch dieselbe bleibt". Demnach bedurfte das Auftreten der amphi-
mixotischen Fortpflanzung einer sich gleichzeitig einstellenden Einrich-

tung, durch welche die unbeschrnkte Vermehrung des Keimplasmas

hintangehalteu werden konnte. Eine solche ist nun wirklich in der

,Reduktionsteilung' des Kernmaterials der Keimzellen vor ihrer

Vereinigung" mittels welcher die infolge der Letzteren in der befruch-

teten Eizelle sonst verdoppelte Id-Ziffer auf die Hlfte reduziert" er-

scheint, gegeben. Wohl mit Recht erblickt Weismanu in diesem

Thatbestande einen gewichtigen Beleg dafi', dass wenigstens der

Grundgedanke der Keimplasma-Theorie, die Zusammensetzung der Ver-

erbungssubstanz aus Iden, ein richtiger ist".

Die Reduktion Stellung" darf, soweit die ja so bedeutungs-
vollen Ergebnisse der letzten Jahre auf diesem Gebiete erkennen lassen,

als ein allgemein verbreiteter Vorgang betrachtet werden. Fr
das Ei sind es die sogenannten ,Richtungskrper- Teilungen', welche

als ,Reduktionsteilungen' funktionieren, bei den Samenzellen die letzten

Teilungen der Samenmutterzellen. In beiden Fllen erfolgt die Re-

duktion dadurch, dass die Idanten sich nicht wie bei gewhnlichen

Kernteilungen der Lnge nach spalten und dann ihre Spalthlften
auf die Tochterkerne verteilen, sondern so, dass die Hlfte der Ge-

samtzahl der Stbchen in den einen, die andere Hlfte in den andern

Tochterkern wandert".
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Aus dem Gesagten erhellt wohl hinreichend, dass mit dem Auf-

treten der amphimixotisehen Propag-atiou und der bei den Metazoen

mit ihr stets verknpften Reduktionsteilung'" eine ungemein wichtige

Komplikation in der Zusammensetzung des Keimplasmas einhergehen

musste. Whrend nmlich vor der Einfhrung der geschlechtlichen

Fortpflanzung die Kernstbchen (Idanten) nur gleichartige Iden ent-

halten konnten, musste der Erwerb der sexuellen Propagation den Bau

des Keimplasmas einer fortschreitenden Umwandlung in dem Sinne

unterziehen, dass die Zusammensetzung der Idanten aus ursprnglich

vllig gleichartigen in eine solche aus mehr und mehr ungleichartigen,

individuell verschiedenen Ide bergefhrt wurde. Auf dieser Zu-

sammensetzung beruhen wie Weismann im Einzelnen ausfhrlich

und scharfsinnig darlegt, worauf aber in diesem Berichte nicht nher

eingegangen werden kann alle diejenigen Vererbungserscheinungen,

welche mau als Vermischung der Eigenschaften der Vorfahren be-

zeichnet, alle Grade und Formen des Rckschlags oder Atavismus".

Auch fr die Theorie Weis mann 's selbst ist die Thatsache der

Reduktionsteilung", wie schon flchtig angedeutet wurde, von nicht

geringer Tragweite; denn wre das Keimplasma eine unorganisierte,

oder auch nur eine ganz gleichmige Masse gewesen ohne innere

Gliederung, d. h. ohne Zusammenordnung von Einheiten verschiedener

Ordnung, so htte sich ihre stete Verdoppelung durch jede neue

Amphimixis einfach dadurch verhindern lassen, dass sie in jeder Keim-

zelle nur auf die Hlfte der bisherigen Masse angewachsen wre. So-

bald aber das Keimplasma aus einer bestimmten Zahl von Einheiten

bestand, so war eine Verminderung derselben durch bloe Herabsetzung
ihres Wachstums nicht erreichbar, ihre Anzahl wre dabei dieselbe

geblieben. Hier konnte also nur die Einfhrung einer Reduktion
dieser Einheiten auf die Hlfte zum Ziele fhren, . . . .". So

erhlt die theoretische Vorstellung von der Zusammensetzung des Keini-

plasmas aus einem festen System von Einheiten in dem Vorgnge der

Reduktionsteilung" eine wertvolle empirische Grundlage,

Schon im ersten Teile dieses Referates wurde darauf hingewiesen,

dass Weis mann in den sogenannten Mikrosomen der von ihm als

Idanten aufgefassten Chromosomen die diese zusammensetzenden Ein-

heiten, die Ide, erblickt. Wie die bisherigen Erfahrungen lehren, ist

die Zahl sowohl der das Keimplasma konstituierenden Idanten als

auch der den einzelnen Idanten aufbauenden Ide eine fr jede Art

fest normierte, schwankt aber bei verschiedenen Arten zwischen ziem-

lich weiten Grenzen. Jedes Id eines bestimmten Keimplasmas knnte,
wenn es allein in gengender Zahl vorhanden wre

,
die gesamte

Ontogenese leiten, d. h. jedes Id enthlt die smtlichen Determinanten

zu einem Individuum, aber die Ide, welche die Idanten einer geschlecht-

lich sich fortpflanzenden Art zusammensetzen, enthalten, wie schon

gesagt wurde, nicht genau identische Determinanten, sondern solche,
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welche mehr oder weniger von einander abweichen, so zwar, dass

ihre Determinanten mindestens den individuellen Unterschieden der

heutigen Art entsprechen. Da nun smtliche Idarteu wie aus

der Mechanik der Kernteilung hervorgeht in alle Zellen der

gesamten Ontogenese bergehen, so muss der Charakter

jeder einzelnen in der Ontogenese auftretenden Zelle

immer durch einen Komplex von Ideu bestimmt werden,
so zwar, dass entweder alle oder doch ein grerer Teil

der die Idanteu bildenden Ide die Konstitution der be-

treffenden Zelle, als ihrer Krfte-esultante bestimmen".
Es fragt sich nun, welche Bedeutung der Keduktionsteilung" fr

die Zusammensetzung des Keimplasmas zukommt, mit anderen Worten,
welche Iden bei dem bezeichneten Prozesse dem Keim-

plasma entzogen, beziehungsweise belassen werdee. Weis mann
beantwortet diese Frage auf Grund von an die vorliegenden Erfah-

rungen anknpfenden, theoretischen Erwgungen dahin, dass die

Reduktion der Ide auf die Hlfte nicht im Voraus bestimmte und
immer die gleichen Idgruppen von einander trennt, sondern wech-

selnde, bald diese, bald jene. Die Folge davon muss sein,
dass die Keimzellen ein und desselben Bion ganz ver-

schiedene Kombinationen von Iden enthalten, also auch
eine ganz verschiedene Mischung der im Keim}>lasma der

Eltern dieses Bion enthaltenen Anlagen". Demnach haben

wir die Reduktionsteilung" als ein Mittel zu betrachten, um eine weit-

gehende Mannigfaltigkeit der Anlagenmischungen" nicht nur zu er-

mglichen, sondern auch zu gewhrleisten. Die Reduktionsteilung"

besteht indess bei den Metazoen ganz allgemein in zwei aufeinander

folgenden Teilungsakteu, von welchen jeder die Zahl der im Keim-

plasma enthaltenen Idanten auf die Hlfte reduziert; dadurch wrde
eine Viertelung der Normalzahl der Idanten" sich ergeben mssen,
wenn nicht die Zahl der Idanten in der Mutterzelle vor ihrer

ersten Teilung sich durch Spaltung derselben verdoppelte.
Also zuerst Verdoppelung, dann zweimalige Halbierung der Idauten-

zahl". Diese merkwrdige, scheinbar ganz nutzlose Verdoppelung
der Idanten mit nachfolgender zweimaliger Halbierung" betrachtet

Weis mann als eine Einrichtung, die Zahl der mglichen Kombina-

tionen der Idanten in den Keimzellen ein und desselben Individuums

noch weiter zu steigern", indem z. B. bei Anwesenheit von 8 Idanten

70 Kombinationen erhalten werden, bei vorhergehender Verdoppelung
der erstereu aber die Zahl der mglichen Kombinationen schon 266

betrgt u. s. w.

Die Frage, inwieweit die ganzen Idanten unverndert in ihrer

Id- Zusammensetzung von den Keimzellen der einen in die Keimzellen

der andern Generation bergehen", lsst sich zur Zeit begreiflicher

Weise nicht entscheiden. Die Erscheinungen der Reduktionsteilung"
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weisen allerdings darauf hin, ,,dass auch die Idanten dabei verndert

werden knnen^'. ,,Flir jetzt mnss es g-eng-en, 7a\ wissen, dass die

Keimzellen eines Individuums sehr viele verschiedene
Kombinationen von Iden enthalten, und dass bei mehr-

maliger Amphimixis der Keimzellen derselben Eltern
wohl niemals ganz die gleichen Kombinationen zusammen-
treffen. Daraus ergibt sich die stets wechselnde Kombination elter-

licher und vorelterlicher Eigenschaften , wie sie das Charakteristische

der amphigonen Vererbung ist".

Hinsichtlich der letztgenannten Vererbung lsst sich ber die

Frage, ,,in welcher Weise die beiden von den Eltern herstammenden

Keimplasmen sich in die Leitung der Ontogenese teilen,
" auf

empirischen Wege augenblicklich wohl eine Entscheidung nicht fllen;
es sind einzig und allein die Vererbungserscheinuugen, welche zu-

sammengehalten mit dem, was ^vir ber die Zusammensetzung des

amphimixotischeu Idioplasmas wissen, zu einer Antwort fhren knnen".

Vergegenwrtigen wir uns
,
was im Vorausgehenden inbetreflf des ver-

schiedengradigen Vererbungsgehaltes der Keimzellen ausgefhrt wurde,
insbesondere auch, dass die Mischung der mtterlichen und vterlichen

[de im Keimplasuia der Geschlechtszellen durch die Amphimixis noch

bedeutend gesteigert werden, und halten wir damit zusammen ,,die

erfahrungsgem bestehende Verschiedenheit der Kinder eines Eltern-

paares beim Mensehen-', so kann als Grundsatz fr die amphigone

Vererbung aufgestellt werden: ,,Mit der Zusammensetzung des

Keimplasmas durch die in der Eizelle zusammentreffen-
den vterlichen und mtterlichen Ide ist die Individualitt
des Bion gegeben".

Diese Fixierung des knftigen Lebewesens im Akte der Befruch-

tung ist weder selbstverstndlich noch bis ins Einzelne unabnderlich.

Man knnte ja zu der Annahme geneigt sein, dass uere Einflsse,

wie solche z. B. in der Ernhrung gegeben sind, die Entfaltung und

Mischung der elterlichen Charaktere im Kind" bestimmen. Dieser An-

schauung widersprechen aber die Erfahrungen, Avelche gerade im Be-

reiche des Menschen an Zwillingen gemacht werden knnen. Weis-
mann unterscheidet zweierlei Zwilliugsarten, zunchst solche und

das ist der hufigere Fall
,

welche sich nicht strker hnlich sind,

als successive Kinder desselben Elterni)aares", sodann aber sogenannte
identische" Zwillinge, deren Aehnlichkeit einen nahezu an Identitt

heranreichenden Grad erlangt hat, wie er noch niemals bei nach-

einander geborenen Kindern beobachtet wurde". Von diesen letzteren

Zwillingsformen nimmt Weis mann an, dass sie aus einem und dem-

selben Ei und einer Samenzelle entstanden" seien, whrend die erstere

und hufigere Form wohl von zwei Eiern und daher auch zwei be-

fruchtenden Samenzellen herstammen drfte. Dies vorausgesetzt bieten

die Zwilliugsbildungeu einen empirischen Beleg dafr, dass die

XlII. U
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Qualitt der Mischung der Elterii-Ide, wie sie durch die

Befruchtung" gesetzt wird, die gesamte Ontogenese im
Voraus bestimmt". Trotzdem bestehen auch unter identischen"

Zwillingen Unterschiede, freilich von meist so geringem Betrage, dass

es schwer hlt, sie berhaupt zu bemerken, wenn man nicht darauf

ausgeht; gewhnlich kann einer der beiden Zwillinge allein nur von

den eignen Eltern oder Geschwistern richtig erkannt werden, nicht von

fremden". Derartige geringfgige Differenzen knnen aber immerhin

ein Ma des Einflusses abgeben, welchen uere Agentien auf den

Gang der Keimesentwicklung auszuben vermgen. Aber auch die

Erfahrungen, welche man an gewissen Pfliinzeubastarden (z. B. den

Mischlingen von Digitalis lutea und purpurea) gewonnen hat, bezeugen,

dass in der That die Mischung der elterlichen Idioplasmen whrend
der Ontogenese, obgleich im Allgemeinen von der Befruchtung an fest

bestimmt, dennoch im Einzelnen kleinen Schwankungen unterliegt".

Der Befruchtung folgt die Entwicklung. Ref. muss es sich bei

dem Umfang, welchen dieser Bericht bereits angenommen hat, leider

versagen, auf die scharfsinnigen Ausfhrungen nher einzutreten, welche

Weismann in einem besonderen Abschnitt dem Kampf der Ide

bei Leitung der Ontogenese", dessen Ergebnis eben Bau und

Beschaffenheit des Tochterorganismus vorstellt, Avidmet. Es handelt

sich dabei vielfach um sehr verwickelte Verhltnisse, welche eine

kurze Wiedergabe in dem Rahmen eines Referates nicht gestatten.

Indem daher auf das Original verwiesen werden muss, soll hier nur

die Bemerkung Platz finden, dass Weismann sich wie auch sonst

nicht auf die tierischen Vorkommnisse beschrnkt, sondern auch die

einschlgigen Verhltnisse bei den Pflanzen in den Kreis seiner theore-

tischen Betrachtungen zieht, wie denn berhaupt eine Theorie der

Vererbung, sofern sie den Thatsachen des Naturgeschehens entspricht,

fr Tiere wie Pflanzen in gleicher Weise Geltung beanspruchen muss.

3.

Im letzten (IV.) Buche seines Werkes erlutert Weis mann die

Abnderung der Arten in ihrer idioplasmatischen Wurzel". Die

Wichtigkeit dieses Gegenstandes an sich und inbezug auf die Ver-

erbungslehre unseres Autors im Besonderen wird es rechtfertigen, wenn

Ref. auf die hierhergehrigeu Ausfhrungen Weismann 's noch kurz

eingeht. Damit mag auch der vorliegende Bericht zum Abschlsse

gelangen.
Weis mann geht zunchst auf die vielberufene Hypothese von

der Vererbung erworbener Eigenschaften ein. Als ,erworbene Eigen-

schaften' werden alle diejenigen bezeichnet, welche nicht als Anlagen

schon im Keim vorhanden sind, sondern erst durch besondere Ein-

wirkungen, die den Krper oder einzelne Teile desselben treffen, ent-

stehen". Diesen somatogenen" Eigenschaften stellt Weismanu
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die blastogenen" g-egeiiber, welche ihre alleinig-e "Wurzel iu den

Keimesauhigen haben". Erstere umfassen die durch Verletzungen her-

vorgerufenen Vernderungen, ferner die infolge von Uebung oder Nicht-

bung entstehenden funktionellen Abnderungen und endlich die auf

sogenannten Mediums"' -Einflssen beruhenden Abnderungen, wohin

Hauptschlich klimatische Variationen gehren".
Die erbliche Uebertragung der im individuellen Theben erworbeneu

Eigenschaften ist nur unter der Voraussetzung denkbar, dass jede

somatogene Abnderung eine entsprechende Modifikation des Keim-

plasmas bedingt; dann gibt es nur zwei Mglichkeiten: Entweder

vorgebildete Leitungswege, auf welchen ein freilich ganz uuf-issbarer

umstimmender Einfluss den Keimzellen zugefhrt wird, oder Abgabe
materieller Teilchen von Seiten des abgenderten Organs, die Anteil

am Aufbau des Keimplasmas nhmen". Von diesen beiden Erklrungs-
versuchen kann ernstlich blo der letztere in Betracht kommen und

auch dieser, welcher in der Pangeuesis- Hypothese Darwin's seineu

prgnantesten Ausdruck gefunden hat, ist durch die seither gemachten

Erfahrungen w^eit berholt. Nicht die Abgabe allein solcher Keimchen,
auch nicht blo ihr Zirkulieren im ganzen Krper ist es, was diese

Hypothese unannehmbar macht, sondern vor Allem die von ihr ange-
nommene Zufuhr von Keimchen, d. h. von Keimesanlagen zu

dem K e im
})

1 a sm a der Keimzellen"! Mit R echt erkennt W e i s -

mann in dem Vorgange der Mitose eine direkte und endgltige
Widerlegung der ganzen Vorstellung von der Zirkulation
der Keimchen".

Demnach muss daran festgehalten werden, dass alle dauernden,
d. h. vererbbaren Abnderungen des Krpers von })rimren
Vernderungen der Keimesanlagen ausgehen, und dass

weder Verstmmelungen, noch funktionelle Hypertroj)hie und Atroi)hie,

noch endlich auch Abnderungen, welche durch Temperatur- oder

Ernhrungs- oder irgend andere Mediums-Einflsse am Krper hervor-

gerufen sind, sich den Keimzellen mitteilen und dadurch vererbbar

machen knnen". Damit lehnt Weismann natrlich das gewichtigste

Bildungsin-inzi]) der Lamarck'schen Abstammungslehre, den Einfluss

von Gebrauch und Nichtgebrauch der Teile auf die Umwandlung der

Arten ab.

Indem also die konsequente Durchfhrung der theoretischen Auf-

stellungen Weismanu mit Notwendigkeit dahin fhrt, den ,La-
marckismus' zu verwerfen, so soll damit freilich nicht jede Ver-

erbung der durch Nichtgebrauch oder Gebrauch bedingten Wirkungen
berhaupt in Abrede gestellt sein, da ja Beides, Gebrauch sowohl

als Nichtgebrauch auf indirektem Wege zu Abnderung fhren kann,
Ersteres berall da, wo die Steigerung ntzlich ist. Letzteres in allen

Fllen, in denen umgekehrt das Organ fr die Erhaltung der Art keine

Bedeutung mehr hat".

44*
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Aber auch die Prfimg- an der Hand der Thatsachen liefert fr

die Hypothese von der Vererbung- erworbener Eigenschaften kein

g-nstig-es Ergebnis. Die angebliche Vererbbarkeit von Verstmmelungen
kann fglich als erledigt gelten; es ist auch vornehmlich nur eine

Seite, nach welcher hin die in Rede stehende Frage g-eprft werden

muss, und diese betrifft die durch Mediums -Einflsse hervorgerufenen

Abnderungen; insbesondere sind es die k 1 i m a t i s ch en V ar i a-

t i o n e n der Schmetterlinge, hinsichtlich deren eine erneute

Djirlegung ntig ist,
da sie dem ueren Anscheine nach in der That

als direkte Folge von vernderten ueren Bedingungen auftreten".

Weismann berichtet nun von interessanten Versuchen, welche

er zu dem angegebenen Zwecke an einem weitverbreiteten Angehrigen
der Lycniden (Blulinge), dem Feuer fa Iter (Po/^owwo/z^s Paea.s L.)

angestellt hat'). Dieses Tier ist in unseren Breiten auf der Oberseite

der Flgel schn rotgoldig glnzend", in den wrmeren Gegenden des

Sdens aber bald mehr bald wenig-er schwarzbestubt". Der Schmetter-

ling fliegt bei uns in zwei Generationen, die sich ganz gleich sind, in

Sdeuropa aber gibt es Landstriche, z. B. die Riviera di levante, wo

die erste Generation rotgolden, die zweite im Hochsommer fliegende

schwarzbestubt (var. Eleus) ist. Da nun auch bei uns in besonders

heien Sommern Aviederholt schwrzlich angeflogene Exemplare ge-

fangen worden sind, neben gewhnlichen, und da ferner im uersten

Sden des Verbreitungsgebietes .... beide Generationen schwrzlich

gefrbt sind, so scheint auf den ersten Blick die Sache so aufzufassen

zu sein, als ob es sich hier um eine einfache und einmalige Wrme-

wirkung handle, als ob der Schmetterling bei mittlerer Wrme rein

rot, bei starker schwarzbestubt ausfiele". Die Zchtungsversuche
Weismann 's haben nun gelehrt, dass die angefhrte Schlussfolge

nicht zutrelfen kann: nicht um eine somatogene Eigenschaft, die vererbt

wird, handelt es sich, sondern der abndernde Einfluss, hier die

Temperatur, trifft in jedem Individuum zugleich die Flgel-
anlage also einen Teil des Somas, und das Keimplasma der in

dem Tier enthaltenen Keimzellen. In der Flgelanlage der

jungen Puppe verndert er dieselben Determinanten, wie in den

Keimzellen, nmlich diejenigen der betreffenden Flgelschuppen. Die

erstere Abnderung kann sich nicht auf die Keimzellen bertragen,

sondern sie bezieht sich nur auf die Flgelfrbung dieses einen

Individuums, die andere aber bertrgt sich auf die folgende Genera-

tion und bestimmt somit die Flgelfrbung derselben, soweit diese

nicht wieder durch sptere Temperatureinflsse modifiziert wird".

Hlt man damit die von Weis mann wiederholt beobachtete That-

sache zusammen, dass bei saisondimorphen Schmetterlingen wie der

bekannten Vanesm prorsa-lecana der umstimmende Einfluss der Wrme

1) Die Publikation der ausflnlicheu Arbeit ber diesen Gegenstand ist

einer spteren Gelegenheit'- vorbehalten.
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oder Klte nur dann eintritt
,
wenn er im Beg-imi der Puppenperiode

einwirkt'*, so gelaug-en wir zu dem bedeutung-gvollen Erg-ebnis, dass

in dem Prozesse ,,der Auseinanderleg-ung der Determi-

nanten" eine Phase vorkommt, in welcher diese letzteren

den umwandelnden Einflssen der Temperatur am zn-

g n
g-

1 i c h s t e n sind.

So lehren die Experimente Weis mann 's, dass auch die klima-

tischen Varietten der Schmetterling-e, welche bislang- nur g-ewaltsam"

mit den theoretischen Aufstellungen unseres Autors sich in Einklang-

setzen lieen und deshalb t r eine Vererblichkeit erworbener Eigen-

schaften zu s])rechen schienen, der zielbewnssten experimentellen Unter-

suchung- sich als bedeutsame Belege gegen diese Vorstellung erweisen.

Die gemeine Erfahrung, dass das Kind nie identisch ist mit dem

Elter, sondern sich immer von demselben mehr oder weniger stark

unterscheidet-', bildet die Grundlage fr die Erscheinung der ,Varia-

tion', welche somit ein integrierender Teil der Vererbung
ist, denn jede Vererbnng schliet Variation in sich ein".

Die hohe Bedeutung dieser indi vi du eilen" Variationen leuchtet

sofort ein, wenn wir uns daran erinnern, dass in ihnen ja das Material

gegeben ist, aus weichem die Natur auf dem Wege der Selektion die

ganze nnendliche Mannigfaltigkeit der Lebewesen hervorgebracht hat.

Es handelt sich also nm individuelle Abnderungen erblicher Natur,
denn nur solche knnen auf dem Wege der Selektionsprozesse zur

Hervorbringung neuer Arten verwendet werden. Da aber wie ge-

zeigt wurde im individuellen Leben erworbene Eigenschaften nicht

vererbt werden, mssen diese Variationen ferner auch blastogene Ab-

nderungen darstellen.

Welche Ursachen bedingen nun die individuellen Variationen?

Weismann beantwortet diese wichtige Frage dahin, dass die erb-

liche individuelle Variabilitt auf ungleiche uere Einflsse zu be-

ziehen" sei; dabei erhebt sich aber sofort die Schwierigkeit, wieso

derartige Einflsse erbliche Verschiedenheiten hervorbringen knnen,
wenn somatogene Abnderungen nicht vererbbar sind, denn uere

Einflsse wirken zunchst, und viele von ihnen sogar ausschlielich

auf den Krper und nicht auf die Keimzellen".
Zunchst ist, wenn auch nicht .,die letzte Wurzel der individuellen

Variabilitt, wohl aber ihre Erhaltung und stete Umgestaltung zu den

fr Selektion erforderlichen Mischungen" in der Amphimixis ge-

geben, welcher in ihren beiden Formen der Konjugation
der Einzelligen und der geschlechtlichen Fortpflanzung
der Vielzelligen die Bedeutung einer Variationsquelle"

innewohnt, die fortgesetzt eine unendliche Mannigfaltigkeit in der

Kombination individueller Modifikationen liervorruft. Allein die Amphi-
mixis vermag nur die bereits vorliegenden Variationen in einer

Art zu ihren stets wechselnden Kombinationen zu gebrauchen, sie ist
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aber nicht im Stande, selbst neue Vurintionen hervorzubringen. Dem-
nach muss die letzte Wurzel" der erblichen Abnderungen in

einer direkten Einwirkung- der ueren Einflsse auf die

Biop hren und Determinanten liegen", welche whrend ihres

beinahe unausgesetzten Wachstums steten Schwankungen in ihrer Zu-

sammensetzungunterworfen sind". Mgen dieselben zunchst auch von

sehr geringem Betrage sein, so liegt in ihnen doch der Ausgangspunkt
fr die umfassenderen Modifikationen der Determinanten, welche
sich uns als sichtbare individuelle Variationen dar-

stellen", mit anderen Worten: Aendern viele gleichartige Determi-

nanten nach derselben Richtung hin ab, so ist damit eine erbliche

individuelle Variation geschaffen.

Die stete Vernderlichkeit in der Beschafi'enheit der Determinanten

basiert auf der gleichen Grundlage, welche fr die gesetzmige Aus-

einanderlegung der Determinanten im Keimplasma bereits aufgezeigt
wurde: auf der ungleichen Zusammensetzung der Elemente der wach-

senden Substanz". Auf die Zusammensetzung aus vielen verschieden-

artigen Biophoren, welche auf verschiedene Wachstumseinflsse un-

gleich reagieren", ist also die unausgesetzt fluktuierende Beschaffenheit,

kurz die Variabilitt der Determinanten zu beziehen. So geringfgig
diese kleinsten Abnderungen auch erscheinen mgen, sie stellen doch

das Material dar, aus welchem durch Amphimixis in Ver-

bindung mit Selektion die sichtbaren individuellen Vari a-

tionen hervorgehen, durch deren Steigerung und Kombinierung
dann die neuen Arten entstehen".

Der letztere Erfolg kann in zweifacher Weise erreicht werden.

Im einfacheren Falle brauchen wir uns nur vorzustellen, dass, indem

die lange Zeit hindurch gleichsinnig einwirkende Ursache die erste

leichte Abnderung gewisser Determinanten verstrkt", diese Abnde-

rung so gesteigert werde, dass schlielich eine ganz berwiegende

Majoritt smtlicher Ide die abgenderte Determinante enthlt". Hier

wrde die Artbildung also dadurch erzielt werden, dass in erster Linie

der andauernde Einfluss eines ueren Mediums wie z. B. der Wrme
abndernd auf die Besehaifenheit der Determinanten wirkt. Daraus

ergibt sich ohne Weiteres, dass junge Art Charaktere durch
eine nur geringe Maj oritt abgenderter Determinanten
vertreten sind, alte Artcharaktere aber durch eine

gro e".

Die unendliche Mehrheit der Abnderung beruht indess auf Selek-

tionsprozessen. Die durch wie wir sahen uere Einflsse un-

ausgesetzt bedingten kleinsten Schwankungen in der Beschaftenheit

nicht blo wie man annehmen darf einzelner sondern wohl

aller Determinanten liefern in unerschpflicher Flle minimale

Variationen, welche zu jeder Zeit zur Verfgung stehen, sie sind aber

zu geringfgig, als dass Naturzchtung mit ihnen operieren" knnte.
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Weis manu ist nicht der Meinung-, ,.dass das, was wir an

Variationen sehen kuuen, schon das direkte Resultat jener kleinsten

Schwankungen der einzelnen Determinanten ist; sie knnen wohl erst

das Summationsprodukt vieler solcher Schwankungen
sein". Erst dort, wo eine grere Anzahl in gleichem Sinne abge-

nderter Determinanten zusammentrifft, wird die Variation an dem
betroffenen Charakter augenfllig werden.

Eine derartig-e Zusammenhig-erung gleichsinnig vernderter Deter-

minanten wird leicht dadurch bewirkt werden knnen, dass einzelne

Determinanten verschiedener Ide und Individuen durch Reduktions-

teilung und Amphimixis in eine m Keimplasma vereinigt und zu

einer Majoritt verbunden werden". Eine Menge von Abnderungen
von Art zu Art werden lediglich auf der Abnderung einzelner

oder vieler Determinanten beruhen ( Umfrbungen einzelner Teile oder

des ganzen Krpers)". Viele Abnderungen verdanken aber auch

z u g 1 e i c h einer Zunahme der Gesamtzahl der Determinanten ihre

Entstehung. Eine derartige Vermehrung der Determinanten kann ja

ohne Bedenken mit dem ueren Einfluss besonders gnstiger Ernhrung
in Verbindung gebracht werden. Die bedeutenderen Abnderungen
der Arten, alle Vergrerung von Teilen, alle Hher -Differenzierung

von Organen muss damit verbunden sein, und die Summierung ver-

doppelter Determinanten einzelner Ide wird ebenso wie die blo

qualitative Abnderung derselben durch Reduktiousteilung und Amphi-
mixis so lange summiert werden knnen, bis die Abnderung sichtbar

wird, und Naturzchtung eingreifen kann".

Die Umwandlung der Arten wurzelt also in der Abnderung ein-

zelner, vieler, hufig wohl auch der meisten Determinanten" und damit

auch der aus ihnen sich aufbauenden Ide. Je mehr die Umwandlung
einer Art vorschreitet, um so zahlreichere Determinanten werden um-

gewandelt, und in um so zahlreicheren Iden. Dennoch liegt es gerade

in dem alles beherrschenden Selektionsi)rinzip selbst, dass die Umwand-

lung aller Ide nur uerst langsam erfolgt, dass also das Keim-

plasma einer jungen Art oft noch ganze unabgenderte Ide der

Stammart enthalten kann, ltere Arten aber wenigstens doch noch

einzelne unabgenderte Determinautengrui)])en in manchen Iden", d. h.

das Keimplasma einer Art besteht immer zum greren Teil aus den

Art-Iden, zwischen welchen aber einige mehr oder weniger intakte

Vorfahren-Ide enthalten sind, und zwar um so zahlreichere, je jnger
die Art ist".

Am Schlsse dieses Berichtes angelangt, lge es in verlockender

Nhe, das ganze, freilich nur flchtig, durchmessene Gedankengebiet

noch mit einem zusammenfassenden Blicke prfend zu berschauen.

Ref. verzichtet darauf. Die Natur des Gegenstandes brachte es mit

sich, dass in dem nun abgeschlossenen Referate nur das All er-

wesentlichste und dieses oft nur skizzenhaft mitgeteilt werden
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konnte, Manches wie z. B. die Er.sc'heinung-en des Eiickschlag-es u. m.

gnzlich berg-angen Averden miisste. Dieser Umstand rechtfertigt jenen
Verzicht.

Der Mangelhaftigkeit seiner Arbeit ist lief, sich wohlbewusst;
vielleicht darf er aber sein stetes Bestreben, den Autor selbst sprechen

zu lassen und so dem Leser auch die uere Gewhr gewissenhafter

Berichterstattung zu sichern, als einen Vorzug seines Berichtes in An-

spruch nehmen. Jedenfalls mchte er hoffen, dass aus seinen Dar-

legungen die Ueberzeugung- sich dem Leser mitteile, die Vererbungs-

lehre W e i 8 m a n n 's
,

wie sie in seinem Werke ,das Keimplasma'
entwickelt ist und bis ins Einzelne ausgefhrt vorliegt, ist eine echt

wissenschaftliche Leistung, die Gedankenarbeit eines Meisters

der Forschung.
F. V. Wae^ner (tStraburg i. E.).

Die Unzulnglichkeit der natrlichen Zuchtwahl".

Von Herbert Spencer.

Jeder, der sich mit psychologischen Untersuchungen beschftigt,

kennt die Versuche von Weber ber den Tastsinn. Dieser fand, dass

die verschiedenen Teile der Hautoberflche groe Abweichungen in der

Fhigkeit zeigen, Rechenschaft von den berhrten Gegenstnden zu

geben. Gewisse Teile, welche zu lebhaften Empfindungen Anlass geben,

vermitteln geringe oder gar keine Vorstellung von der Gre oder

Form der sie erregenden Dinge; whrend andere Teile, welche viel

weniger starke Em})tindungen veranlassen, deutliche Vorstellungen von

den durch Berhrung erkennbaren Eigenschaften selbst Verhltnis-

mig kleiner Gegenstnde liefern. Diese Verschiedenheiten im

Unterscheidungsvermgen des Tastsinns stellte er sinnreich in be-

stimmten Maen dar. Er berhrte die Haut mit den mehr oder

weniger von einander entfernten Spitzen eines Zirkels. Waren die

Spitzen weniger als 2 mm von einander entfernt, so fhlte die Spitze

des Zeigefingers nicht zwei Spitzen; die beiden Spitzen schienen eine

einzige zu sein. War hingegen der Zirkel so weit oifen, dass die

Spitzen mehr als 2 mm von einander entfernt standen, dann unter-

schied die Si)itze des Zeigefingers die zwei S])itzen. Ebenso fand er,

dass der Zirkel bis zum Spitzenabstand von (50 mm geffnet sein muss,

damit die Mitte des Rckens die zwei Spitzen von einer unterscheiden

konnte. Das will sagen, dass auf diese Weise gemessen die Spitze

des Zeigefingers 30 Mal so viel Unterscheidungsvermgen des Tastsinns

hat als die Mitte des Rckens.

Zwischen diesen Extremen fand er Abstufungen. Die Volarseiten

der zweiten Fingerglieder knnen Abstnde nur halb so gut unter-

scheiden, als es die Spitze des Zeigefingers vermag, Die innersten
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