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physe), welclier nach vollendeter Ausbildung- mit dem aus seinem

eignen Knoelienkerne entstehenden rhrenfrmigen ]Mittelsteke (Dia-

physe) verschmilzt. So lange diese Verschmelzung- noch nicht zu

Stande g-ekonmien ist, schliet sich jedes dieser beiden Stcke gegen
den noch verknchert dazwischenliegenden Knorpel mit einer kom-

pakten Platte ab.

Ich tinde nun, dass die strahlenfrmig im Innern der Diaphysen-
rhre sich ablsenden, das Gelenkende sttzenden Lamellen nur bis

zu der Endplatte der Diaphyse gehen und mit dieser aufhren, dass

sie also keine direkte Fortsetzung in die auf den Gelenkflchen

stehenden Lamellen zeigen, sondern die Epiphyse als Ganzes sttzen.

In der Epii)hyse selbst aber ist der innere Bau der rundlichen Kno-
chen mit einer innern intermediren Spongiosa zu erkennen, so dass

sie im Stande sind in gleicher Weise von der Gelenkflche, wie von
der Diaphyse her den Druck in sich aufzunehmen. Nach geschehener

Verschmelzung der Epiphyse mit der Diaphyse verwischt sich zwar
diese Trennung ihres innern Gefges mehr oder weniger, ist aber

immer noch deutlich zu erkennen.

Auerdem fand ich, dass in verschiedeneu Gelenkenden eine Kom-

plikation ihres innern Gefges dadurch entstellt, dass den nach den

vorher aufgestellten Gesetzen notwendig vorhandenen Lamellen noch

andere sich beimengen, welche als Fortsetzungen von Sehnen oder

Bndern anzusehen sind, welche sich an das Gelenkende ansetzen.

Durch das Erkennen dieses Verhaltens der Epiphysen erhalten

wir auch Belehrung darber, wie es mglich ist, dass lange Knochen,
deren Gelenkflche wegen unvollendeter Entwicklung noch nicht in

kncherner Kontinuitt mit der Rhre des Mittelsteks steht, doch
schon die gleiche Leistungsfhigkeit zeigen, Avie Knochen, deren Aus-

bildung ganz vollendet ist. Auch wird dadurch die Frage ber das

Wachstum der Spongiosa sehr vereinfacht, weil die Auffassung von
einheitlichen Lamellenzgen von dem Mittelstcke bis an die Gelenk-

flche wegfllt, welche Auffassung der Beantwortung dieser Frage
bisher bedeutende Schwierigkeiten entgegengestellt hat.

Herniaiiii v. Meyer (Zrich).

V. Hensen, Physiologie der Zeugung.
Handbuch der Pliysioh)gie herausgegeben von L. Hermann.

Leipzig, F. C. W. Vogel, 1881. 304 Seiten.

Hensen's Werk, ein Teil des von Prof. Hermann herausge-
gebenen Handbuchs der Physiologie", legt ein beredtes Zeugniss ab,
nicht nur von der auerordentlichen Flle der Beobachtungen, welche
die Forschung der letzten Decennien auf dem Gebiet der Zeugungs-
lehre angesammelt hat, sondern leider auch davon, wie wenig zu--

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



28 Heiisen, Physiologie der Zeiigung.

giiglich fliese Erselieiiiiing:en bis jetzt einer physiologischen Betrach-

tung-sweise sind. Auf dem siehern Boden der Tatsachen steht der

Verf. fast nur in denjenigen Abschnitten, welche der Scliilderung der

im Dienste der Zengung stehenden Organe und Gewebe gewidmet
sind, also auf morphologischem Gebiete. Es sei ferne von uns, dem
Verf. aus dieser Eigenschnft seines Werks einen Vorwurf zu machen;
dieselbe entspricht und entspringt eben dem geg( nwrtigen Stand un-

sers Wissens, dessen zusammenfassende Darstellung Hensen's Auf-

gabe war. Aber durch den Zwang, den physiologischen Gesichtspunkt
in den Vordergrund zu schieben, ist dem Verf. eir.e Beschrnkung in

der Behandlung des reichen Stoffs auferlegt worden, die der zum
Handbuch der Physiologie" greifende Mediciner vielleicht nicht be-

dauern wird, die der Biologe aber sclimerzlich emptinden muss.

Hensen hat uns kein Handbuch der Zeugungslehre" geben knnen,
sondern nur ein Handbuch der Physiologie der Zeugung" und zwar

was wiederum zu bedauerlichen Beschrnkungen Veranlassung ge-

geben hat vorwiegend der Physiologie des Menschen. Die Auf-

gnbe wurde dadurch einerseits vielleicht nur scheinbar ! erleich-

tert, andrerseits aber gewiss sehr erschwert, so dass wir der Weise,
wie dieselbe hier gelst ist, vollste Anerkennung nicht versagen kn-
nen. Es ist natrlich nicht mglich ,

in diesem Blatt den ganzen In-

halt des Buches im Auszuge wiederzugeben; wir knnen nur einen

summarischen Ueberblick zu geben versuchen.

Nach einer kurzen historischen Einleitung beginnt Hensen mit

der Darstellung des Eies, das als ein selbststndig gewordener, in

den weiblichen Geschlechtsorganen gebildeter Krperbestandteil, in

welchem sich unter gnstigen Umstnden ein neues Individuum an-

legt", physiologisch definirt wird. Ueber die quantitativen Verhlt-

nisse der Eier erhalten wir zahlreiche Angaben, welche die absolute

Gre derselben und das Verhltniss der Zahl und des Gewichts der

Eier zum Gewicht der sie erzeugenden Tiere bercksichtigen, ebenso

ber die Chemie des Eies. Dann folgt eine gedrngte Schilderung

des Baues und der Entstehung des Eies bei Wirbellosen, hauptsch-
lich in Anschluss an H. Ludwig's Abhandlung (Arb. d. Wrzburger
zool. zoot. Inst. Bd. 1), und bei Wirbeltieren. Was oben ber die

Beschrnkung des Gegenstands gesagt wurde, gilt in hervorragendem
Grade vom 2. Kapitel, das die weiblichen Geschlechtsorgane
fast ausschlielich des Menschen behandelt (den Eierstock, das Paren-

chym desselben, die Graafschen Follikel, das Corpus luteum, die

Ausstoung des Eies und seine Aufnahme in die Tuben, endlich die

Menstruation). Aus einer eingehenden Darstellung aller Beobachtungen
ber die Bedeutung der Menstruation ergeben sich dem Verf. folgende

Schlsse: 1) es ist kein vllig fester Zusammenhang zwischen ge-

schlechtlicher Erregung, Menstruation und Ovulation vorhanden; 2) die

menstruale Blutung ist die Folge einer von langer Hand sich ent-
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wickelnden Vernderung' der Uterinschleimliaut und kann daher nicht

den pltzlichen Vernderungen im Eierstock, welche mit der Entleer-

ung eines Follikels verknli})ft sind, genau folgen; 3) eine Beschleuni-

gung, resp. Verzgerung der Ertiimng des Follikels (Empfngniss
vor oder nach der Menstruation) je nach dem geschlechtlichen Um-

gang erscheint vorlufig nicht unmglich; 4) die bisher vorliegenden
Tatsachen sprechen zu Gunsten der altern Ansicht, dass nmlich die

Follikel in der Regel gegen Ende der Menstruation platzen, aber

es ist der Nachweis des Eies in der Tube fr die befriedigende Ent-

scheidung u n e n t b e h r 1 i ch".

In hnlicher Weise wie die beiden ersten Kapitel das Ei, behan-

delt das 3. den Samen und den Hoden; nur sind hier die wirbel-

losen Tiere noch weniger bercksichtigt. Das folgende Kapitel ist

dem Ap})arat zur Ueberfhrung des Samens auf das Ei gewidmet
und enthlt auer einem kurzen Ueberblick ber die bei Wirbellosen

vorkommenden S})eciellen Einrichtungen wie Parasitismus der Mnn-
chen, Bildung von Spermatophoren u.s. w. eine ausfhrliche Schilderung
der Drsensekrete der mnnlichen Geschlechtsteile und der Funktionen

der mnnlichen und weiblichen Leitungswege bei den Wirbeltieren.

Der interessanteste Gegenstand, die Befruchtung, wird etwas kurz

im 5. Kapitel abgehandelt. Als Hauptergebniss der Forschung der

letzten 50 Jahre steht der Satz fest, dass eine materielle Vereini-

gung der Geschlechtsstofife dem Vorgang der Befruchtung zu Grunde

liegt." Die Belege dafr liefern Beobachtungen ber den Eintritt der

Samenkrperchen in das Ei vom Kaninchen, Frosch, Neunauge, Spul-
wurm und Seestern, aus denen Verf. dann Hertwig's Befruchtungs-
theorie" entwickelt, welche besagt, dass sich der Best des Keimblschens
mit dem Kopf des Samenkrperchens zu einem neuen Kern conjugiren und
dass diese Neubildung eines Furchungskerns" in dem sich entwickeln-

den Ei das Wesentliche der Befruchtung ist." Indem Ei und Samen-

krperchen zusammentreten, wird ein nenes Individuum geschahen.
Dies ist der einzige Fall der Erschaffung eines Individuums, der wis-

senschaftlich festgestellt ist, alle andern Flle sind Zellteilungen. Der
Akt muss wol sehr wichtig sein, denn es macht den Eindruck, als

wenn alles Lebende auf der Erde unmittelbar nur dazu da sei, um
zur Vorbereitung zur Zeugung, zu dieser selbst und zur Brutpflege
zu dienen." Um diesen Vorgang genau kennen zu lernen, stellt Verf.

dann noch einen Ueberblick ber die Befruchtung im Pflanzenreich

(bei Phanerogamen, Florideen, Characeen) und bei Protisten an und

gelangt zu folgender Charakterisirung der morphologischen Seite

des Vorgangs : Die Befruchtung ist eine durch uere Krfte (Proto-

plasmabewegung, Flimmerung oder Strmung) hervorgebrachte Ver-

schmelzung zweier (selten mehrerer) Zellen, die nur selten (Infusorien,

Ehizopoden) sich wieder lost. Die Zellen knnen der ganze Inhalt

einzelliger Bionten sein, bei hher organisirten Bionten sind sie aus
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einer Reihenfolge von Zellenwandlung'en liervorg-egang-en. Die Ver-

sclimelziing kann erfolgen, indem der eine Teil in den andern ein-

dringt und dann verschmilzt, wahrscheinlich Kern mit Kern, Proto-

plasma mit Protoplasma, oder sie erfolgt durch Neheneinanderlegen
beider Krper, oder endlich durch trennende feste Substanzen hin-

durch, also mittels gelster, in der Nahrung sonst nicht eirculirender

Stoffe Nach Vollendung des Vorgangs treten in dem Produkt mor-

phologische Sonderungen ein, welche dasselbe gegen Aufnahme neuer

Geschlechtsstofte schtzen."

Um aber zum Verstndniss des physiologischen Processes

der Zeugung zu gelangen, betrachtet Hensen zunchst die andern

Arten der Erzeugung neuer Individuen. Urzeugung kommt in der

Gegenwart nicht vor
;
die Methoden, solche herbeizufhren, sind durch-

aus unzureichend. Dennoch muss eine Urzeugung angenommen wer-

den, die Verf. sich nach Analogie der geschlechtlichen Zeugung durch

Einsprengung eines Stoffes A in eine flssige, sich nicht mit A misch-

ende, nicht durch freien Sauerstoff reducirbare Substanz B" herbei-

gefhrt denkt. Das Kapitel ber ungeschlechtliche Zeugung
oder Zeugung ohne Pefruchiung" erffnet Hensen mit einer ausfhr-

lichen Besprechung von Trembley's berhmten Versuchen an Hij(h-a,

die sogar durch einen Holzschnitt erlutert werden; Engelmann's
Beobachtungen, welche diesen durchaus widersprechen (Zoolog. An-

zeiger, L 1879, S. 77), scheinen Verf. unbekannt geblieben zu sein.

Darauf werden knstliche Teilung, Pegeneration verlorener Krper-
teile und Verwachsung, Pfropfung u. s. w. kurz besprochen und sodann

die Erscheinungen der Zeugung durch Teilung, Sprossung, Knospung
imd Sporenbildung, unter welcher Kategorie der Generationswechsel,

die Ent\\icklung mit Larvenstadien und die Pdogenesis mit behan-

delt werden. Daran schliet sich eine Darstellung der Zeugung aus

unbefruchteten Eiern" oder Parthenogenesis" nebst deren Wechsel

mit geschlechtlicher Zeugung. Der Versuch einer theoretischen Wr-
digung der Parthenogenesis" fhrt zu aussclilielich negativen Resul-

taten. Das 8. Kapitel handelt von den Einrichtungen, durch welche

eine Selbstbefruchtung ermglicht, in einigen Fllen sogar ntig ge-

macht wird, sowie von der Inzucht oder Verbindung zwischen Bluts-

verwandten und deren im Allgemeinen schdlichen Folgen, ferner von

den im Tier- und namentlich im Pflanzenreich bestehenden Einrich-

tungen zur Verhtung der Inzucht, wobei die Beobachtungen von

Darwin, H. Mller u. A. ber die Vermittlung der Bltenbefruch-

tung durch Insekten kurze Besprechung finden. Dann folgt ein Kapitel

ber Bastardbildung in der Natur und in der Zucht, die Beschaffenheit

der Bastarde, ihre hufige bald relative, bald absolute Unfruchtbarkeit

U.S.W. Bei der Betrachtung der Vererbung, welcher das 10. Kapitel

gewidmet ist, will Hensen die Vererbung durch geschlechtliche Zeu-

gung von derjenigen bei der ungeschlechtlichen Zeugung oder Partheno-
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g-enesis vllig- abtrennen; ja sogar alles, was in der geschlecbtliclien

Zeugung letztern Fllen homolog ist, kurz alle rein entwicklungs-

gescliiclitlichen Verhltnisse
,

fernhalten'' und stellt einer Typus-

Vererbung" die individuelle Vererbung-" gegenber. Fr diese ge-

langt er zu dem Satz: Die individuelle Vererbung ist, sobald Samen
und Ei sich vereint haben, virtuell vollendet; alle Einflsse, welche

spter den Bionten treffen, knnen nur in Kombination mit den

vererbten Eigentmlichkeiten in Wirkung treten. Die individuelle

Vererbung ist daher mit vollendeter Befruchtung- nicht minder fest

vorausbestimmt als die Typus-Vererbung. Durch die embryonale und

nachembryonale Entwicklung- wird die virtuelle zur reellen Vererbung."
Die Hauptsttze dafr liefert die Beobachtung- der vollstndigen Aehn-

lichkeit der von einem Chorion umschlossenen menschlichen Zwillinge,

Avelche beweist, dass die Formvererbung- vollendet war, ehe sie ent-

standen; es sind also keine Vererbungskeimchen im Sinne der

Darwin'schen Pangenesis" (Ref.) vorhanden, die spter je nach

Zuflligkeiten zur Verwendung oder nicht zur Verwendung kommen

knnen, denn wren sie vorhanden, so wre die Chance fr eine so

groe Aehnlichkeit der beiden Formen, w'ie dieselbe fast stets oder

doch sehr oft beobachtet ward, uerst gering." In das Gebiet

der individuellen Vererbung fllt auch das Geschlecht, da bei dessen

Bildung eine gewisse Freiheit der Wahl zu w^alten scheint. Hinsicht-

lich des Zahlenverhltnisses der Geschlechter beim Menschen wird

mit aller Reserve, als gleichsam historische Angabe, das Hofacker-
Sadler'sche Gesetz angefhrt, wonach 1) wenn der Mann lter ist

als die Frau mehr Knaben als Mdchen, 2) wenn beide gleich alt

etwas weniger Knaben als Mdchen und 3) wenn der Mann jnger
ist als die Frau noch mehr Mdchen erzeugt werden. Sicher ist der

Mensch", fgt Hensen mit Recht hinzu, fr eine derartige Statistik

ein hchst ungnstiges Material." Auch der Thury'schen Hypothese,
wonach das Geschlecht von dem Zeitpunkt der Befruchtung nach der

Loslsung des Eies aus dem Ovarium abhngen soll, erweist sich als

unhaltbar. Doch glaubt Verf. aus allen Beobachtungen den Schluss

ziehen zu knnen, dass ein sehr gnstiger Zustand von Ei und S})erma
znr Weibchenbildung fhre." Erfahrungen in individueller Vererbung
sind hauptschlich von Zchtern gemacht; dieselben lassen sich zu

dem Satz zusammenfassen: Ungleiches mit Ungleichem gepaart gibt

Ausgleichung und Aelmliches mit Aelmlichem gepaart gibt Aehnliches."

Fr die Einzelflle ergibt sich eine Reihe von praktischen Regeln.

Dass bei solcher Lage der Dinge die Diskussion ber eine Theorie
der Vererbung" nicht sehr greifbare Resultate liefern konnte, ist

einleuchtend. Hensen geht von Darwin's Pangenesis- Hypothese
aus und sucht diese, die ihm fr Ei und Sperma die einzig- denkbare

Erklrung scheint, fr die weitern Erscheinungen mglichst zu be-

schrnken, indem er die correlative Vererbung" in das Gebiet der
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Entwicklimgsgescliiclite verweist, den Atcavismus" nicht eigeutlicli als

Vererbung ansielit, sondern als Ausfall der Vererbung gewisser
mehr oder weniger individueller Eigentmlichkeiten" und die Not-

wendigkeit betont, das Auftreten individueller Eigenschaften auf

frhere Entwicklungsstadien zurckzuverfolgen. Vererbung von Ge-

wohnheiten, Talenten u.s, w. lassen sich auf Vererbung formaler Ein-

richtungen zurckthren ; Vererbung von Erinnerungen ist sehr zweifel-

haft. Aus den bekannt gewordenen Tatsachen abstrahirt Hensen
9 Vererbungsregeln; im Anschluss daran teilt er Hckel's bekannte

Vererbungsgesetze" mit, denen er jedoch nicht beistimmen kann.

So kommt Verf. endlich im' 11. Kapitel, das die Grundlagen der

geschlechtlichen Zeugung" berschrieben ist, zur Formulirung der

physiologischen Bedeutung des Befruchtungsprocesses. Der Grund-

vorgang der Befruchtung ist die Verschmelzung zweier bis dahin ge-
trennter Komplexe organischer Substanzen, welche Bestandteile von

Zellen sind. Sind diese Substanzen aus sehr vollkommen hnlichen

oder auch aus sehr verschiedenen Sften entstanden, so fhrt der

Vorgang nur unvollkommen oder gar nicht zur Zeugung, durch nor-
male Befruchtung dagegen wird ein neues lebenskrftiges Indivi-

duum erschaffen. Der allgemeine Erfolg ist die Erhaltung der Spe-
cies, welche durch die geschlechtlich erzeugten Individuen sowol

vor zu betrchtlicher Variation als auch vor dem Absterben geschtzt
wird. Der specielle und nchste Erfolg ist die Fernhaltung des

Todes vom Keim und dessen Produkten. Die Befruchtung hngt nicht

unmittelbar, sondern nur indirekt mit der Entwicklung zusammen,

jedoch wird der Entwicklungsgang des vor dem Absterben be-

wahrten Eies durch sie den Gesetzen der Vererbung gem regirt."

Das letzte Kapitel enthlt eine Flle an statistischem Material in Be-

zug auf Fruchtbarkeit und Wachstum. Als 13. Kapitel ist eine knappe

Darstellung der Physiologie der Geburt des Menschen von Dr. Werth
angehngt.
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