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Das wirkende Prinzip, dass in Pflanzen und Tiergeschlechtern

entstandene Abweichungen sich erhalten und steigern; und durch Ge-

nerationen hindurch nicht gleichmig alle, sondern vorzugsweise nur

gewisse so und so beschaffene Individuen sich fortpflanzen, setzt die

Abstammungslehre D a r w i n's in den Kampf ums Dasein. Dieser un-

ablssige, berall vorhandene ewige Kampf wre das eigentliche

Weltferment. Was der Englnder berall um sich her vor Augen
hatte, die Thtigkeit in seiner Heimat, das hat er von der Menschen-

welt auf den Haushalt der Natur bertragen: die Konkurrenz.

Ganz anders Ngeli. Wie wir schon gesehen haben, liegt bei

ihm das den Fortschritt bedingende Prinzip im Innern der Organis-

men, in dem Idioplasma in seinen Elementen, den Micellen. Den
ueren Einflssen wird, ganz im Gegensatz zu der Selektionstheorie,

nur ein sekundrer Einfluss zugeschrieben. Es lohnt sich, den Aus-

fhrungen des Verfassers der mechanisch-physiologischen Theorie der

Abstammungslehre zu folgen.

Die Errterungen ber die ueren Einflsse sind nach

zwei Richtungen hin von Bedeutung: bezglich der Wirkungen
auf den Organismus und bezglich der Anpassung. Wenn die

inneren Ursachen ein stetiges Fortschreiten vom Einfaclieren

zum Zusammengesetzteren bedingen und die ueren Vern-

derungen aus den inneren micellaren Aulagen hervorgehen, so muss

die fortschreitende Organisation und Arbeitsteilung im allgemeinen
durch die inneren Ursachen bewirkt werden; aus den ueren Ur-

sachen wre dieselbe berdem ganz unerklrlich. Dagegen erscheint

fast als selbstverstndlich, dass die Anpassung an die Auenwelt, die

Mannigfaltigkeit und spezielle Beschaffenheit der Gestaltung, Organi-

sation und Arbeitsteilung nur Folge der ueren Einflsse sein knnen
;

zudem lieen sich dieselben kaum aus inneren Ursachen ableiten, da

diese fr sich allein unter allen Umstnden eine bereinstimmende

Beschaffenheit bewirken wrden. In dieser Weise wird also der An-

teil der inneren und ueren Ursachen geschieden; jenen ist die

wesentliche Konstruktion, der Aufbau aus dem Groben, diesen die

uere Verzierung, jenen das Allgemeine, diesen das Besondere auf

Rechnung zu setzen. Vorerst ist denkbar und fast gewiss, dass der

gleiche uere Einfluss, er mag seinerseits irgend eine Beschaffenheit

haben, in verschiedenen Organismen oder zu verschiedenen Zeiten in

dem nmlichen Organismus die dauernden Eigenschaften in ganz un-
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gleicher Wei>se modifiziert
,

weil der Weg von der Aiigriflfsstelle bis

zur Organisation des Idioplasraas durch zahllose Verschlingungen und

Umsetzungen verluft und daher notwendig zu verschiedenen, selbst

scheinbar entgegengesetzten Eesultaten fhren muss.

Wenn alle die Organismen treffenden Einflsse bercksichtigt

werden, so mssen jedenfalls zwei Arten der ueren Einwir-

kung getrennt werden, die unvermittelte und die vermittelte. Bei

der unvermittelten Einwirkung ist der Prozess im wesentlichen

mit den Folgen beendigt, welche sofort und zwar in analoger Weise

wie in der unorganischen Natur zu stnde kommen, so dass man sie

auch unschwer als die Folgen der bestimmten Ursache erkennt.

Intensiveres Licht vermehrt in den grnen Pflanzengeweben den Ke-

duktionsprozess und die Ausscheidung von Sauerstoff, Klte verlang-
samt den Chemismus der Gewchse, Mangel an Wasser bringt Ver-

welkung ^
reichliche Nahrung lebhafteres Wachstum hervor. Diese

unmittelbare Einwirkung wird ivn allgemeinen keine dauernde Ver-

nderung im Idioplasma zurcklassen. Bei der vermittelten

Einwirkung, die man im allgemeinen als Reiz bezeichnen kann, tritt

eine mannigfaltige Uebersetzung ein. Die Ursache bewirkt eine ganze
Reihe aufeinander folgender molekularer Bewegungen, die uns ver-

borgen bleiben und die in eine sichtbare Erscheinung auslaufen, deren

urschliche Beziehung zu dem ursprnglichen Angriff wir uns nicht

mehr vorstellen knnen und die vielfach etwas ganz anderes ist, als

was wir von demselben erwartet haben. Sehr hufig erzeugt der

Reiz eine Reflexbewegung und gewhnlich macht sich seine Haupt-

wirkung grade an der gereizten Stelle geltend, und zwar bei einem

schdlichen Eingriff in der Weise, dass der Organismus sich bereit

macht denselben abzuwehren. Auer der allgemein bekannten

Reaktion, welche im tierischen Organismus auf eine Verletzung oder

einen heftigen Reiz mit Blutandrang und Neubildung von Gewebe

antwortet;, erinnert Ngeli an die Reaktion lebender Pflanzen-

gewebe. Nicht immer bewirkt der Reiz das Herbeistrmen von

plastischen Stoffen und das Auftreten von Neubildungen. So ver-

hlt es sich mit den schwcheren Reizen, Avelche Licht, Wrme,
Klte, mechanische Angriffe ausben. Ein Reiz, der nur selten

oder nur eine krzere Zeit lang einwirkt, hinterlsst, wenn er auch

von heftigen Reaktionen begleitet ist, keinen bemerkbaren Eindruck

auf das Idioplasma. Eine Person, die noch so oft von Wespen ge-

stochen wurde, oder eine Eiche, die auf den Sticli der Gallwespen
noch so viele Gallpfel erzeugt hat, vererbt davon nichts Sichtbares

auf die Nachkommen. Eine Familie, deren Glieder in mehreren auf-

einander folgenden Generationen die Blatternkrankheit bestanden oder

mit Kuhpocken geimpft wurden, hat davon keine bemerkbaren crl)-

lichen Folgen. Dauert der Reiz aber whrend sehr langer Zeitrume,
also durch eine sehr groe Zahl von Generationen au, so kann er.
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auch wenn er von geringer Strke ist und keine wahrnehmbaren so-

fortigen Eeaktionen hervorruft, das Idiophisma doch so weit vern-

dern, dass erbliche Dispositionen von l)emerkbarer Strke gebiklet

werden. Dies scheint wenigstens fr die Wirkung des Lichtes zu

gelten, welche viele Pflanzenteile der Sonne zu-, einige auch von

derselben abwendet und fr die Wirkung der Schwerkraft, welche

die meisten Stengel emporrichtet, die Wurzeln nach unten zu wachsen

veranlasst. Man knnte zwar meinen, dass diese Wirkungen in ihrer

vollen Strke unmittelbare Folgen der ueren Ursachen seien und

dass es nicht der Annahme einer erblichen Disposition bedrfe. Doch

ist diese Meinung unmglich, weil es Pflanzeuteile gibt, die sich ge-

genber von Licht gleichgiltig, und aucli solche, die sich grade um-

gekehrt als andere hnliche Pflanzenteile verhalten.

Daraus geht wohl hervor, dass das Idioplasma unter dem

Einfluss der Reize sich ungleich ausgebildet hat, und dass es vermge
dieser ungleichen erblichen Beschaffenheit den einen Organen das

Vermgen gibt, auf den Reiz, den das Licht oder die Schwerki-aft

ausben, in einer bestimmten Weise, andern Organen in entgegen-

gesetzter Weise, und noch anderen gar nicht zu reagieren. Die erb-

lichen Folgen sind in den Organismen berhaupt doppelter Art. Ent-

weder werden Organisation und Funktion in sichtbarer Weise ver-

ndert, oder es wird, indem der Organismus scheinbar gleich bleibt,

blo die molekulare Beschaffenheit so weit modiflziert, dass dieselbe

ein anderes Vermgen erlangt, auf Reize zu reagieren. Ein Beispiel,

dass in der Pflanze blo das Vermgen ausgebildet wurde, auf eine

uere Einwirkung zu reagieren, ist die Wurzelbildung, die bei be-

stimmten Pflanzenarten dann eintritt, wenn gewisse Stengelteile mit

Wasser in Berhrung kommen, whrend anderen Stengelteilen der

gleichen Arten und den nmlichen Stengelteilen anderer Gattungen

diese Erscheinung mangelt. Die Fhigkeit der Pflanzenorgane, sich

durch Wachstum zu drehen und zu krmmen, damit sie eine gnstige

Lage und Richtung erlangen, oder Wurzeln zu treiben, ist offenbar

nicht durch innere Ursachen erzeugt worden, sondern es hat sich das

Idioplasma unter dem langdauernden Einflsse des Lichtes und der

Schwerkraft sowie des Wassers (letzteres bei Sumpfpflanzen) all-

mhlich so umgebildet, dass es nun auf den Reiz dieser Agentien zu

antworten vermag.

Weniger gewiss als die Ursachen der Reizbarkeit sind im all-

gemeinen diejenigen, welche die sichtbaren Anpassungen in der Or-

ganisation und Funktion bewirkt haben. Ueber einige derselben wird

zwar kaum ein Zweifel bestehen knnen. Den Schutz, den die Tiere

kalter Klimate in ihrer dicken Behaarung und diejenigen Aveniger

kalter Gegenden in ihrem Winterpelz finden, hat ihnen die Einwir-

kung der Klte auf das Hautorgan gegeben. Die verschiedenen

Waften zur Abwehr und zum Angriff, den die Tiere in den Hrnern,
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Kralleii; Stozlinen u. s. w. besitzen, sind durch den Reiz, der beim

Angriff oder bei der Verteidigung auf bestimmte Stellen der Krper-
berflcbe ausgebt wurde, nach und nach entstanden und grer

geworden.
Diese Auffassung schliet nicht, wie Ref. glaubt, den D ar wiu'schen

Gedanken der Selektion aus, sondern sie erweitert ihn. Denn denken

wir, eine haarlose Herde von Mastodonten sei infolge des Sinkens

der Temperatur aus einem warmen Gebiet von 15 '^ mittlerer Jahres-

temperatur allmhlich in ein solches von nur 8'' versetzt worden, und

der Reiz der Klte habe eine dicke Behaarung hervorgerufen, so ist

nach Ngeli's eigner Voraussetzung nicht zu erwarten, dass alle

Individuen diese Waffe zur Abwehr der Klte erhielten. Bei vielen

war die Behaarung unvollkommen, bei manchen blieb sie trotz des

Reizes aus. Diese letzten beiden Kategorien mussten aber ohne diese

Waffe zu grnde gehen, und es kam zu einer Selektion. Wir mssen
anerkennen, dass der dunkle Vorgang der An])assung durch die Er-

rterungen Ngeli's in hohem Mae verstndlicher wird. Wir lernen

die einzelnen Angriffspunkte ahnend begreifen, wenn wir den Reiz

verfolgen, der zunchst nur die molekulare Beschaffenheit so all-

mhlich und erst nach Generationen vielleicbt modifiziert, dass die-

selbe ein anderes Vermgen erlangt, auf Reize zu reagieren. Die

Natur hat ja mannigfache Mittel, abgesehen von den Haaren, um den

Organismus z. B. der Fische, Amphibien etc. trotz des Wrmever-
lustes dennoch zu erhalten, aber auch bei ihnen bewirkte die Umn-
derung des Idioplasmas durch alle verschiedenen Instanzen hindurch,

endlich auch zuletzt eine Selektion.

Wir sind also vollkommen einverstanden mit der Voraussetzung,
dass die verschiedenen Waffen zur Abwehr und zum Angriff, welche

die Tiere in den Hrnern, Krallen, Stozhnen u. s. w. besitzen,

durch den Reiz auf bestimmte Stellen nach und nach entstanden und

grer geworden sind, allein der Begriff einer Selektion wird dadurch

doch noch nicht entbehrlich. Sagt N. doch selbst S. 144, wo es sich

um die Wirkungen des Lichtes auf die Pflanzen handelt: Es wre
denkbar, dass in einem noch unbestimmten Organ je nach dem Aus-

schlage, welcher von der Kombination der Molekularkrfte abhngig
ist, unter den gleichen Verhltnissen die einen Individuen der nm-
lichen Sippe sich positiv, die andern sich negativ verhielten, und dass

dann die Konkurrenz die Entscbeidung gbe, welche Individuen Be-

stand haben und welche zu grnde gehen.
Die Ursachen anderer und namentlich der bei den Pflanzen vor-

kommenden x\npassungen geben dem Nachdenken noch reichen Stoft\

Die frhesten Gewchse waren Wasserbewohner; sie akklimatisierten

sich nach uiul nach an eine feuchte, dann an eine trocknere Luft.

Es gibt jetzt noch viele niedere und auch einige hhere Pflanzen,

die im Wasser und auerhalb desselben leben knnen. Sowie nun in
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der Urzeit die Gewchse aus dem "Wasser kamen, wirkte die Ver-

dimstmig- als Reiz auf die Oberflche. Das partielle Austrocknen

verursachte daselbst eine negative Spannung, die man beispielsweise

auch in der Rindenschicht eines austrocknenden Tropfens von Gummi-

schleira leicht nachweisen kann. Auer dieser vernderten Kom-

bination der Molekularkrfte bestand der Reiz ferner noch in der

reichlicheren Zufuhr von Sauerstoff und verursachte die chemische

Umwandlung der oberflchlichsten Celluloselage in Korksubstanz,

So haben die Landpflanzen die erbliche Fhigkeit erlangt, die uerste

Celluloseschicht ihrer Epidermiszellen zu verkorken. Wachsen die

Organe mit dem xVelterwerden in die Dicke, so wird das aus Kork

bestehende Oberhutchen zerrissen; die Verdunstung und der Zutritt

von Sauerstoff' wirken nun auf das unterliegende Zellgewebe ein und

der Reiz veranlasst die Bildung einer mehrschichtigen Korkzellenhaut,

welcher Vorgang bei andauerndem Dickenwachstum sich von Zeit zu

Zeit wiederholt. Man kann die Bedingungen knstlich herstellen.

Wenn man Kartoffeln, welche gleich den brigen Landpflanzen die

Fhigkeit erlangt haben, eine solche Korkhaut (die Kartoffelschale)

zu bilden, quer durchschneidet und die Schnittflche der Verdunstung
und der Einwirkung der Luft aussetzt, so entsteht innerhalb der-

selben eine schtzende Korkhaut. Bewahrt man dagegen die Schnitt-

flche vor der Verdunstung und der Lufteinwirkung, indem man sie

auf eine Glasplatte oder einen Teller legt oder in Wasser bringt, so

bleibt die Korkbildung aus und es tritt Fulnis ein. Die Land-

pflanzen haben auer dem weichen Zellgewebe, welches die Ernhrung
und auch die Leitung der Stoffe besorgt, dickwandige, durch Ver-

holzung festgewordene Zellen, die das Holz und den Bast zusammen-

setzen. Diese verholzten Gewebe verrichten mechanische Funktionen

und sind deshalb auch mechanische genannt worden, Sie tragen
und sttzen die weichen Gewebe, sie bewahren die Organe vor dem
Zerbrechen und Zerreien. Den Wasserpflanzen, welche weder ihr

eignes Gewicht zu tragen, noch der Gewalt der Winde zu wider-

stehen haben, mangeln die mechanischen Zellen fast gnzlich. Die-

selben bildeten sich erst und zwar vorzugsweise aus den dnnwan-

digen, langen und engen Zellen der Gefstrnge, als die ursprng-
lichen Wasserbewohuer zu Landbewohnern wurden.

Viele Beispiele, z, B. die kletternden Pflanzen, die farbigen Blumen-

krouen, die Honigdrsen, die dimorphen und trimorphen Blten werden

noch angefhrt, bei denen die Anpassung, welche als Reaktion auf einen

uern Reiz eintritt, stets ein Bedrfnis befriedigt und sich somit als

ntzlich erweist. Ein Beispiel wird diese Auffassung deutlich machen.

Es handle sich um den Schutz der Landpflanzen gegen das Verdunsten,

Dieselben sind die Nachkommen von Wasserpflanzen, die von Wasser-

mangel nichts wussten. Ihr Idioplasma war so beschaffen, dass es

einen Organismus erzeugte, welcher das Durchdrungenseiu mit Wasser
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und somit das Vorhandeuseiu dieses Mediums voraussetzte. Als die

Gewchse das bisherige Medium mit feucliter Luft vertauschten,
wurde die genannte Voraussetzung nicht mehr erfllt. Die aus dem

Idioplasma hervorgehende Pflanzensubstanz, welche nun etwelcher

Verdunstung ausgesetzt war, empfand also den Mangel von etwas,
das ihr bisher nicht mangelte, und dieser Mangel konnte als Reiz

wirken, welcher zu den von auen wirkenden Reizen hinzukam

oder, anders ausgedrckt, dieser Mangel konnte der Reaktion des

Organismus auf die ueren Reize die bestimmte Richtung geben, so

dass die Anpassung in einer zur Befriedigung des empfundenen Be-

drfnisses dienenden Weise erfolgte.

Es gil)t nun aber auch Anpassungen, wo dem Anscheine

nach die ueren Einflsse keine Rolle spielen und wo das Be-

drfnis, welches befriedigt wird, nicht als Reiz wirken kann.

Hierher gehren die zahllosen Erscheinungen, die sich unter dem
Namen Sorge fr die Brut zusammenfassen lassen. Die Keime
werden von den Eltern entweder eine Zeit lang ernhrt, oder sie

werden von denselben mit Nhrstoffen ausgestattet, von denen

sie leben, bis sie sich selbst nhren knnen. Man wird wohl zu der

Behauptung geneigt sein, dass die ueren Einwirkungen hier sich

nicht geltend machen, so dass als Reiz nur das Bedrfnis brigbliebe;
aber dasselbe msste gleichsam eine Fernwirknng in die Zukunft zu

stnde bringen. Das Bedrfnis nach Nahrung, welches der Keim

empfindet, msste eine derartige Umstimmung im Idioplasma hervor-

bringen, dass das erwachsene Individuum die Neigung empfnde,
seine Keime besser mit Nhrstoffen zu versehen. Vor dieser Miss-

lichkeit vermag folgende Erwgung zu bewahren.

Um die Anfnge der Sorge fr die Brut aufzufinden, mssen wir

zu dem Ursprnge der niedrigsten bekannten Organismen und selbst

noch weiter hinuntersteigen. Auf der ersten Stufe dieses Reiches

findet erst Zunahme des primordialen Plasmas statt; auf der zweiten

kommt regelmIHge Teilung hinzu und zwar mittels des aus ge-

ordneten Micellen bestehenden Plasmahutchens, welches die kleinen

individuellen Plasmatrpfchen umschliet; auf den folgenden Stufen

schreitet die Organisation des Rindenplasmas fort bis zur Beweglich-
keit des ersten Tieres (Moners) und zur Cellulosemembranbildung der

ersten Pflanze. Schon auf der zweiten Stufe mochte die Ausstattung

fr die Zukunft und somit die Sorge fr die Brut beginnen, insofern

schon hier aus irgend einem Grunde (Eintritt klterer Temperatur,
teilweiser Wassermangel, Ausgehen der Nhrstoffe) ein periodisches

Stillstehen der Vegetation statthatte. Dabei konnte selbstverstndlich

nicht einfach das Wachstum oder die Teilung in jedem beliebigen

Stadium aufhren, um spter an dem gleichen Punkte wieder fortzu-

fahren. Da die ungnstige Vernderung der ueren Umstnde all-

mhlich eintrat, so mussten zuerst diejenigen Lebensprozesse zur
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Ruhe gelangen, die am empfindlichsten davon getroffen wurden, in-

dessen die anderen noch einige Zeit fortdauerten. Es musste die

Teilung als das Sptere und Kompliziertere schon aufhren, indess

die Substanzzunahme als das Ursprngliche und Einfachere noch

thtig war. So finden wir auch bei den Gewchsen als allgemeine

Erscheinung, dass schdliche Einflsse, welche die Fortpflanzung un-

terdrcken, das Wachstum noch gestatten. Beim periodischen

Uebergang in die Vegetatiousruhe fand also jedesmal eine Strung
des regelmigen Wechsels zwischen Teilung und Wachstum statt,

wobei das letztere begnstigt war und die in den Ruhestand sich

begebenden Individuen durch Umfang und Masse sich vor den bri-

gen Generationen auszeichneten. Diese Strung musste sich in dem

Idioplasma geltend machen und eine entsprechende Vernderung des-

selben bewirken, also erblich werden. Die erbliche Eigenschaft aber

musste, da die bewirkenden Ursachen stets eintraten, sicli allmhlich

steigern; und diese Ursachen sind wenigstens im Pflanzenreiche auf

allen Stufen thtig, da jhrlich durch uere Umstnde eine Vege-
tatiousruhe veranlasst wird. Es musste also die Neigung, unter ge-

wissen Verhltnissen die Zellteilung aufhren und an ihrer Stelle

eine Vermehrung des Inhaltes eintreten zu lassen, immer grer wer-

den und bemerkbarere Folgen hervorbringen. Ueberdies ist daran

zu erinnern
,

dass die verschiedenen Anlagen im Idioplasma nicht

unabhngig nebeneinander liegen, sondern dass sie zusammen ein

einziges System bilden, in welchem die Teile sich gegenseitig be-

dingen. Wenn mm auch eine uere Ursache zu wirken aufhrt, so

kann doch die Anlage, die sie erzeugt hat, mit dem fortschreitenden

Komplizierterwerden des Idioplasmas sich weiter aus- und umbilden.

Was uns daher bei den hheren Organismen als voraussehende Sorge

und, wenn hier allein betrachtet, als unverstndliche Ein.richtung er-

scheint, ist nichts anderes als eine ererbte, durch natrliche Ursachen

hervorgerufene und weitergebildete Eigenschaft. Sowie das Idio-

plasma durch die inneren Ursachen komplizierter wird, so nimmt
unter Mitwirkung der ueren Reize die frhere Anpassung des Idio-

plasmas unter Beibehaltung ihres Charakters eine neue, der statt-

gehabten Weiterbildung entsprechende Form an. Und in gleichem
Mae wie das Idioplasma verndert sich der entfaltete Organismus,
indem er sich in zahlreichere Teile gliedert und seine Anpassung
demgem weiter ausbildet und verbessert. Wenn aber A\hrend
der inneren Vervollkommnung die ueren Reizwirkungen sich ver-

ndern und lange genug andauern, so wird natrlich sowohl die An-

passung des Idioplasmas, als die des entfalteten Organismus eine

andere.

Die anschaulichsten Belege fr die Weiterbildung und die

Vernderung der Anpassung finden wir im Tierreiche. Zu den be-

merkenswertesten Produkten, an denen die ueren Einwirkungen
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Teil haben, gehren die Sinnesorgane. Sie behalten whrend der

ganzen Phylogenie des Tierreiches den nmlichen Charakter, da sie

die gleichen Bedrfnisse zu befriedigen haben; sie werden aber ent-

sprechend der hheren Organisation des ganzen Individuums immer

komi)lizierter. Die Ausbildung des so hoch entwickelten Gesichts-

uud Gehrorgans der Wirbeltiere aus den einfachsten Anfngen bei

den niederen Tieren ist nicht durch den Einfluss der Licht- und Ton-

schwingungen erfolgt, sondern, indem das Idioplasma durch die

inneren Ursachen eine reichere Gliederung gewinnt, bewirkt es die

entsprechende reichere Gliederung auch an den genannten Organen,
wobei die fortdauernde Einwirkung der Licht- und Tonschwingungen
blo den Anpassungscharakter der Organe erhlt und mglicherweise
noch steigert. Beispiele wie auf gleicher Organisationsstufe das

Idioplasma und die entsprechenden Orgaue sich ungleich anpassen

knnen, geben uns bei niederen und hheren Tieren die Anhangs-

organe, welche fr die verschiedensten Bewegungen ausgebildet wurden.

Die phylogenetische Entwicklung besteht also darin, dass das

Idioplasma durch die inneren Ursaclien stetig komplizierter
wird und dabei unter dem Einfluss der gleichbleibenden oder sich ver-

ndernden ueren Reizwirkungen seinen Anpassungscharakter beibehlt

oder wechselt. Sowie die Micellscharen in dem Idioplasma an Zahl zu-

nehmen, wird notwendig auch der Organismus komplizierter, weil ja
seine Ontogenie darin besteht, dass eine Schaar nach der andern in

Wirksamkeit tritt und sich an dem Aufbau in der ihr eigentmlichen
Weise beteiligt. Der Weg von der Keimzelle bis wieder zur Keim-
zelle wird also in einer Abstammungsreihe immer lnger, die Indi-

viduen erheben sich auf immer hhere Organisatiousstufen und bilden

eine grere Menge von Organismen, wobei sich die Verrichtungen
scheiden und auf verschiedene Organe verteilen.

Auffassungen der verschiedenen Phasen von x^nlagen und von

sichtbaren Merkmalen, wie z. B. Vererbungsanteil der beiden Eltern

bei der geschlechtlichen Fortpflanzung (S. 198), oder die Unterschiede

von Rasse und Variett fhren den Verfasser zu einer Kritik der

Darwin'schen Theorie von der natrlichen Zuchtwahl (S. 284), worin

er unter anderem seine Theorie mit derjenigen der direkten Be Wir-

kung bestimmter formuliert. Nach Ngeli's Ansicht wurde der

jetzige Zustand der organischen Reiche ebenfalls durch die Vern-

derung der Individuen und durch die Verdrngung herbeigefhrt.
Aber die kausale Bedeutung dieser beiden Prozesse ist eine andere:

nach Darwin ist die Vernderung das treibende Moment, die Se-

lektion das richtende und ordnende; nach Ngeli's Theorie ist die

Vernderung zugleich das treibende und das richtende Moment.

Nach Darwin ist die Selektion notwendig; ohne sie knnte eine

Vervollkommnung nicht stattflnden und wrden die Sippen in dem
nmlichen Zustande beharren, in welchem sie sich einmal befinden.
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Nach Ng-eli's Ansicht beseitigt die Konkuvreuz blo das wciiig-er

Existenzfhige; aber sie ist gnzlich ohne Einfiuss auf das Zustande-

kommen alles VoUkommneren und besser Angepasstcn. Der Unter-

schied zwischen den beiden Theorien offenbart sich' am deutlichsten;

wenn wir uns fragen, wie die Reiche wohl beschaffen wren, wenn

die Konkurrenz ganz mangelte. Nach der Selektionstheorie msste

mit dem Auftreten der Geschlecbtsdififerenz die Entwicklung der

Reiche bei mangelnder Konkurrenz aufgehrt haben, weil nun eine

ungehemmte Kreuzung die organische Welt in einem Chaos festge-

bannt htte. Nach der Theorie der direkten Bewirkung wrden sich

dagegen auch bei fehlender Konkurrenz alle Organismen, die wir jetzt

kennen, gebildet haben; es wre in der nmlichen Zeit aus der ein-

zelligen Alge ein Eichbaum und aus dem Infusorium ein Sugetier

geworden; aber es wren neben den jetzt lebenden Wesen auch noch

die Abkmmlinge aller derjenigen vorhanden, welche der Kampf ums

Dasein verdrngt und vernichtet hat. Auf den untersten Stufen der

lebenden Wesen bei den niedrigsten Pflanzen und Tieren geschieht

die Vermehrung auf ungeschlechtlichem Wege. Hier hat die Selektion

noch keine Bedeutung, ein Umstand, der besondere Beachtung ver-

dient. Hat nmlich eine Vernderung in einem Individuum begonnen,

so kann sie sich stets in den Nachkommen desselben vererben und

weiterbilden, weil keine Kreuzung sie strt. Der Kampf ums Dasein

entfernt das weniger Existenzfhige und in zu groer Zahl Vorhan-

dene, aber er befrdert nicht die Vernderung. Nach Ngeli's An-

sicht nun verhalten sich die geschlechtlichen Organismen ganz wie

die ungeschlechtlichen, so dass der Fortschritt in der Organisation

seinem Wesen nach berall der nndiche ist. Der Grund der ver-

schiedenen Ansichten liegt in der Vorstellung ber die Natur der

Vernderung, und hierin besteht der Kernpunkt der Differenz

zwischen den beiden Theorien. Nach der Meinung Darwin's ist die

Vernderung beliebig, richtungslos, daher in verschiedenen Individuen

ungleich; nach Ngeli's Ansicht hat sie einen bestimmten Charakter

und daher in den verschiedenen Individuen eine gewisse Ueberein-

stimmung.
Der Erfolg der einen und der andern Annahme lsst sich leicht

einsehen. Eine Sippe variiere in ihren Individuen und die Vern-

derungen seien, wie Darwin es voraussetzt, ganz ungleich geartet,

so werden die extremen Formen in der Regel nicht erreicht. Die

Mglichkeit hierzu ist zwar nicht ausgeschlossen, aber die Wahrschein-

lichkeit ist auerordentlich gering. Es mssten nmlich grade zwei

Individuen, die nach der nmlichen Richtung hin zu variieren ange-

fangen haben, sich begatten, und es mssten ihre Nachkommen durch

eine Reihe von Generationen immer nur unter einander sich kreuzen.

Da aber eine allgemeine Kreuzung zwischen den Individuen einer

Sippe statthat, so erfolgt eine stete Ausgleichung zwischen den be-
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goniienen Verndenmg-eu, mid die Sippe bleibt in der Mitte ihres

ganzen mglichen FormeukreiseS; wenn nicht die knstliche oder na-

trliche Zuchtwahl wirksam eingreift und einer bestimmten Vern-

derung durch Entfernung der brigen das Feld einrumt. Wenn aber

dem entgegengesetzt in der fraglichen Sippe die Umbildung in allen

Individuen nach der nmlichen Richtung stattfindet; so kann sie durch

die Kreuzung nicht gestrt werden. Verndern sich in einem be-

stimmten Falle die brigen Eigenschaften in den verschiedenen Indi-

viduen allseitig, eine Eigenschaft dagegen einseitig, so macht die

Kreuzung alle anderen Variationen unmglich, lsst aber die eine

sich ungehemmt ausbilden. Zeigt beispielsweise die Behaarung diese

gleichmige Abnderung, so wandelt sie sich in der ganzen Sippe
so um, wie etwa in der Nachkommenschaft eines bereinstimmenden

Paares, das sich nach der Migrationstheorie in die Einsamkeit be-

geben htte, um da einen neuen Stamm zu grnden, oder dem es

nach der Selektionstheorie gelungen wre, im Kampfe ums Dasein

alle brigen Individuen zu vernichten. Ein hnliches Verhalten, wie

eben fr eine Sippe angenommen wurde, zeigen nun nach Ngeli's
Ansicht allgemein die natrlichen Sippen. Es gibt bei allen ein ge-

wisses Gebiet von Eigenschaften, in welchem die Variationen all-

seitig, und andere Gebiete, in denen sie einseitig erfolgen. Die

Variationen des ersten Gebietes unterliegen im groen und ganzen
den Gesetzen, die nach Darwin fr alle Variationen magebend sein

sollten. Sie sind die unmittelbaren Folgen von klimatischen und Er-

nhrungseinflssen, bestehen in mannigfaltigen Strungen der nor-

malen Vorgnge und werden durch die Kreuzung zum Teil unschd-
lich gemacht, entwickeln sich zuweilen aber zu anormalen Merkmalen,
die in der Kultur erhalten bleiben und Rassen bilden, im natrlichen

Zustande jedoch von den normalen und lebenskrftigen Individuen

durch die Konkurrenz beseitigt werden, Kreuzung und Konkurrenz

haben in diesem Falle eine konservative, die Sippe in dem einmal

bestehenden Zustande erhaltende Wirkung.
Von zwei Theorien, die, wie es hier der Fall ist, einander aus-

schlieen, muss die eine falsch sein; die richtige aber muss sich als

wahr erweisen, man mag sie von irgend einer Seite betrachten, und

ihr darf keine Thatsache und kein Gesetz widersprechen, whrend
kein logischer Weg von einer Thatsache oder einem Gesetze aus zu

der falschen Theorie fhren kann. Ngeli ist der Ueberzeugung,
dass die Selektionstheorie in jedem Falle, wo ein thatschlicher An-

halt gegeben und ein logisches Verfahren mglich ist, sich entweder

als unhaltbar oder als weniger wahrscheinlich erweist. Der Unter-

schied der beiden Theorien lsst sich in seiner allgemeinsten Form

folgendermaen aussprechen. Nach der Selektioustheorie bringen un-

bestimmte Ursachen (die ueren Einflsse) in den verschiedenen

Individuen unbestimmte und nicht zu analysierende Wirkungen (die
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individuellen Vernderungen) hervor, von denen eine, die ntzlichste,

durch Verdrngung" der mit den brigen Wirkungen behafteten Indi-

viduen allein Bestand gewinnt. Die Theorie der direkten Bewirkung

dagegen setzt bestimmte, teils bekannte, teils zu erkennende Ursachen

voraus, welche bestimmte Wirkungen, die morphologischen und phy-

siologischen Eigenschaften der Organismen unmittelbar zur Folge
haben. Nach der Selektionstheorie, welche die Vernderungen in un-

bestimmter Weise, also in jedem Teil des Organismus, selbst in jeder

Zelle und nach allen Richtungen hin eintreten lsst, ist die bestehende

organische Welt nichts anderes als ein Einzelfall von einer unend-

lichen Zahl von Fllen, von denen viele, vielleicht alle durchprobiert
und bis auf den einen unbrauchbar befunden wurden. Dies hat als

ein blindes Walten von Naturkrften Ansto erregt. Allein seitens

der Naturforschung wrde in dieser Beziehung allerdings kein Be-

denken bestehen, da, wenn auch die Ursachen erforscht sind, doch

ihr erster Grund uns unbekannt bleibt und daher berall in der Natur

schlielich von einem blinden, d. h. uns unverstndlichen Geschehen

gesprochen werden kann. Nach der Theorie der direkten Bewirkung

dagegen ist Bau und Funktion der Organismen in den Hauptzgen
eine notwendige Folge von den der Substanz innewohnenden Krften
und somit unabhngig von ueren Zuflligkeiten. Auch wenn die

klimatischen Vernderungen und die Wanderungen der Organismen
in frheren Perioden sich wesentlich anders gestaltet htten, so

mussten die Organisationsstufen grade so, und die Anpassungen
konnten nicht viel anders werden, als sie jetzt sind. Damit treten

die Organismen in Uebereinstimmung mit den anderen individuellen

Gestaltungen der Materie, namentlich mit den Krystallen, deren Bau

ebenfalls im wesentlichen von den der krystallisierenden Substanz

innewohnenden Krften und nur in unwesentlichen Dingen von den

ueren Umstnden abhngt. Die Theorie der direkten Bewirkung,
welche alles Wesentliche an den Organismen aus bestimmten Ursachen

hervorgehen lsst, setzt der Forschung ein klares und auf exakte

Weise zu erreichendes Ziel, nmlich fr die bekannten bestimmten

Ergebnisse die noch unbekannten bestimmten Ursachen zu erforschen.

Die Selektionstheorie hat sich, indem sie von unbestimmten kleinen

Ursachen und unbestimmten kleinen Wirkungen ausgeht, ihre Auf-

gabe schwieriger gemacht als jene Theorie oder auch leichter, je nach

der Art, wie sie dieselbe erfllen will.

An diese geistvollen Errterungen knpfen sich noch Kapitel
ber die phylogenetische Entwickelungsgeschichte des Pflanzenreiches

;

ber den Generationswechsel in phylogenetischer Beziehung (S. 426) ;

ber Morphologie und Systematik als phylogenetische Wissenschaften

(S. 455).

Hoffentlich haben die vorstehenden Abrisse aus dem umfang-
reichen Werke den Wunsch erzeugt, tiefer in dasselbe einzudringen.
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Auch die hrtesten Gegner werden die scharfe Logik anerkennen

mssen und den groen Nutzen, der in den feinen Unterscheidungen

liegt: Bene docet, qui bene distiuguit.

Die Forschung braucht immer noch mehr Erklrungsgrnde fr
diese Mannigfaltigkeit der organischen Formen. Die erste Aufgabe
besteht ja darin, die verborgenen Mittel und Wege auszuspren, wel-

che die Natur in Anwendung gebracht hat und noch bringt, sich zu

differenzieren. Wir kennen noch immer nicht genug. Ngcli's Buch

wirkt nach dieser Seite hin anregend in hohem Grade, und man wird

vielen seiner Gedanken sympathisch entgegen kommen, wenn man

erwgt, dass sie sowohl wie jene Darwin's zur Lsung des groen
Rtsels zusammenwirken.

Kollmaim (Basel).

Das Gehirn der Knoclieiifisclie.

Vortrag, gehalten in der Gesellschaft fr Heilkunde zu Berlin am 20. Juni 1884.

Von H. Rabl-Kckhard.

(Schluss.)

Kehren wir zur Betrachtung des Bodens des Binnenraumes, nach

Entfernung des Tectums, zurck, so fallen zwei weitere lodellierungen

desselben ins Auge, die jederseits lateral von derValvula ccrcbelli ge-

legen sind. Dieselben gehren den Seitenwandungen des Mittelhirns

an und stellen zwei sichel- oder halbmondfrmige Wlste dar, mit

meist rundem, dickerem vorderem und dnnem spitzem hinterem Ende,

die, mit ihrer Konkavitt nach innen gerichtet, beiderseits die Valvula

umfassen (Fig. 5, tor.). Sie werden als Tori semicirculares Halleri

Fig. 5.

Fig. 5 stellt einen 4,7 X lin: vergrerten Querschnitt durch die Lobi optici

(Mittelhirn) der Forelle an der Austrittsstelle der Nervi oculomotorii dar.

Die Lobi inferiores und der Saccus vasculosus sind ebenfalls vom Schnitt ge-

troffen, gehren aber selbstverstndlich dem Protenceplialon an.

bezeichnet, von Gottsche und Fritsch fr die Thalami optici ange-

sehen, whrend sie offenbar nichts anderes sind, als dieselben Ver-
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