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Vortrag in der ersten allgemeinen Sitzung der Naturforscherversammlung zu

Straburg. Abgedruckt im Tageblatt der 58. Versammlung S. 42 u. ff.

R. Virchow, Ueber Akklimatisation.

Vortrag in der zweiten allgemeinen Sitzung der Naturforscherversammlung zu

Straburg. Abgedruckt im Tageblatt der 58. Versammlung S. 540 u. ff.

Die beiden, bei Gelegenheit der Naturforscherversammlung zu

Straburg gehaltenen Vortrge, deren Titel der Leser in der Ueber-

schrift findet, stehen zu einander in solch naher Beziehung, dass wir

sie im engsten Anschluss aneinander besprechen werden. In beiden

Vortrgen spielt die Vererbungsfrage eine Rolle, obwohl zu dem
erstem Vortrage offenbar theoretische, zu dem letztern vorzugsweise

praktische Gesichtspunkte den Ansto gegeben haben. Beide Vortrge
greifen in das Gebiet der Biologie ein, und so mag es wohl gerecht-

fertigt sein, fr die Leser des Biologischen Centralblattes die Errterung
Weismann's Ueber die Vererbung" und jene R. Virchow's
Ueber die Akklimatisation" in den Hauptzgen zu skizzieren. Wir

beginnen nicht allein aus Rcksicht auf die Zeitfolge mit dem Vortrage

Weismann's, sondern noch aus einem andern Grunde. Virchow
hat einen Satz seines Vorredners angegriffen; von Seite Weismann's
erfolgte eine Entgegnung, deren Bedeutung erst dann in das rechte
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Licht rckt, wenn wir mit unserer Darstellung die durch die Tages-

ordnung- gegebene Reihe einhalten.

Weis mann verteidigte die Selektionstheorie gegen den Einwand

Ngeli's, dass die Zuchtwahl Darwin 's nicht genge, um den ge-

setzmigen Gang in der Entwicklung der Organismenwelt zu er-

klren, und dass der Kampf ums Dasein" nur das mechanische Moment
fr die Bildung der Lcken abgebe. Die Ursache der Umwandlungen
sucht Ngeli bekanntlich vorzugsweise im Innern des Organis-
mus, in der lebenden Substanz selbst, in ihrer Molekularstruktur.

Gegen diese Auffassung zieht der Redner ins Feld mit dem Satz: es

beruhe alles auf Anpassung: es gibt keinen Teil des Krpers,
und sei er der kleinste und unbedeutendste, berhaupt kein Struktur-

verhltnis, das nicht entstanden wre unter dem Einfluss der Lebens-

bedingungen, sei es bei der betreffenden Art selbst, sei es bei ihren

Vorfahren, keines, das nicht diesen Lebensbedingungen entsprche,
wie das Flussbett dem in ihm strmenden Fliiss". Diese weitgehende
Ansicht wird durch ein Beispiel anschaulich erlutert. Die Wale,
oder, wie sie wegen ihres fischhnlichen Aussehens gewhnlich ge-

nannt werden: die Walfische sind plazentale Suger, welche zur

Sekundrzeit ^) durch Anpassung an das Wasserleben aus Landsuge-
tieren hervorgingen. Alles nun, was fr sie charakteristisch ist, was
sie von den brigen Sugetieren scheidet, beruht auf Anpassung,
auf Anpassung an das Wasserleben. Ihre Arme sind zu

steifen, nur noch im Schultergelenk beweglichen Flossen umgewandelt,
auf ihrem Rcken, an ihrem Schwanz breitet sich ein Hautkamm
aus, hnlich der Rcken- und Schwanzflosse der Fische; ihr Gehr
ist ohne Ohrmuschel und die Nase ffnet sich nicht vorn an der

Schnauze, sondern oben an der Stirn, so dass das luftbedrftige Tier

auch im sturmbewegten Meer atmen kann
,

sobald es an die Ober-

flche emportaucht. Der ganze Krper hat sich in die Lnge ge-

streckt, ist spindelfrmig, fischhnlich geworden, geschickt zum raschen

Durchschneiden des flssigen Elements. Bei keinem andern Sugetier,
die Sirenen ausgenommen, fehlen die Extremitten; bei den Walen

aber sind die Beine durch den mchtig entwickelten Ruderschwanz

berflssig geworden, sind rudimentr geworden und stecken jetzt

tief im Fleisch des Tieres verborgen als eine Reihe kleiner Knochen

und Muskeln, die noch den ursprnglichen Bau des Beines bei ein-

zelnen Arten erkennen lassen. Aus demselben Grund, weil es ber-

flssig war, ist das den Sugetieren zukommende Haarkleid ge-

schwunden; die Wale brauchen es nicht mehr, weil eine dicke Speck-
lage unter der Haut ihnen einen noch bessern Wrmeschutz verleiht.

1) Wohl ein Druckfeliler, statt Te rtir zeit, denn in Europa fehlen Wale

in der Sekundrzeit, und die amerikanischen Funde sind noch nicht diskutabel

aus verschiedenen Grnden.
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Diese Speckschiehte war notwendig, um das spezifische Gewicht
herabzusetzen und dem des Seewassers gleich zu machen.

Der Schdel zeigt eine ganze Reihe von Eigentmlichkeiten,
die alle direkt oder indirekt mit der Lebensweise zusammenhngen.
Bei den Bartenwalen fllt besonders die ungeheure Gre des

Gesichtsteils des Schdels auf, die ganz enormen Kiefer, welche

einen ungeheuren Rachen umschlieen. Diese so sehr charakteristische

Bildung ist kein Ausfluss jener Innern Bilduugskraft , jener selb-

stndigen Umwandlungen des Idioplasmas, denn es lsst sich leicht

zeigen, dass die Gre des Gesichtsteiles auf einer Anpassung
an die ganz eigentmliche Ernhrungsweise beruht. Zhne
fehlen, sie sind nur noch als Zahnkeime beim Embryo vorhan-

den, eine Reminiszenz an die bezahnten Ahnen. Von der Decke der

Mundhhle hngen groe Platten von Fischbein senkrecht herab,

an den Enden in Fransen zerschlissen. Diese Wale leben von kleinen,

etwa zolllangen Weichtieren, welche in zahllosen Scharen im Meer

umherschwimmen oder umhertreiben. Um nun von so winzigen Bissen

leben zu knnen, ist es unerlsslich, dass die Tiere sie in kolossaler

Menge bekommen knnen, und dies wird erreicht durch den ungeheu-
ren Rachen, der groe Wassermassen auf einmal aufnehmen und durch

die Barten durchseihen kann
;
das Wasser luft ab, die kleinen Weich-

tiere aber bleiben im Rachen zurck. Auch die inneren Organe

weichen, soweit wir ihre Funktion im genaueren verstehen, insofern

vom Bau der andern Suger ab, als sie direkt oder indirekt durch

die Anpassung an das Wasserleben verndert sind. An der Innern

Nase und dem Kehlkopf sind eigentmliche Einrichtungen vorhanden,
die gleichzeitiges Atmen und Schlucken ermglichen, die Lungen sind

von ungewhnlicher Lnge, und geben dadurch dem Wal ohne Muskel-

anstrengung die horizontale Lage im Wasser; das Zwerchfell

liegt wegen der Lungen beinahe horizontal und gewisse Einrich-

tungen an den Blutgefen gestatten dem Tier das lange Tauchen.

Wenn alles, was an den Tieren Charakteristisches ist,

auf Anpassung beruht, was bleibt dann noch zu thun

brig fr dieinnereEntwicklungskraft? Was bleibt noch vom
Walfisch brig, wenn man die Anpassungen hinwegnimmt, fragt der

Redner und gibt zur Antwort: nichts als das allgemeine Schema
eines Sugetiers; dieses aber war schon vor der Entstehung der

Wale in ihren Vorfahren vorhanden ! Wenn nun das
,
was die Wale

zu Walen macht, durch Anpassung entstanden ist, dann hat so die

innere Entwicklungskraft offenbar keinen Anteil an der

Entstehung dieser Gruppe von Tieren. Die Selektions-
theorie lsst neue Arten dadurch hervorgehen, dass vernderte Lebens-

bedingungen den Organismus ndern, falls er ihnen auf die Dauer
stand halten soll, und dass infolge dessen Selektionsprozesse eintreten.

Diese bewirken, dass unter den vorhandenen Variationen allein die-
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jenigeu erhalten bleiben, welche den vernderten Lebensbedingungen
am meisten entsprechen. Die Umwandlung erfolgt nur in kleinsten
Schritten und wrde auf der Summation der individuellen
Unterschiede beruhen. Es leidet keinen Zweifel, dass solche berall

vorhanden sind, und es erscheint sonach auf den ersten Blick ganz

selbstverstndlich, dass sie auch alle das Material darstellen knnen,
mittels dessen Selektion neue Formen hervorbringt. Die Sache ist

indess nicht so einfach, als sie bis vor kurzem noch erschien, denn

es werden, nach des Redners Ueberzeugung, bei allen durch echte

Keime sich fortpflanzenden Organismen nur solche Cha-
raktere auf die folgende Generation bertragen werden
knnen, welche der Anlage nach schon im Keim enthal-

ten waren. Die Vererbung beruht darauf, dass von der wirk-

samen Substanz des Keimes, dem Keimplasma, stets ein Minimum

unverndert bleibt, wenn sich der Keim zum Organismus ent-

wickelt, und dass dieser Rest des Keimplasmas dazu dient, die Grund-

lage der Keimzellen des neuen Organismus zu bilden. Es besteht

demnach Kontinuitt des Keimplasmas von einer Generation

zur andern. Man kann sich das Keimplasma vorstellen als eine lang

dahinkriechende Wurzel, von welcher sich von Strecke zu Strecke

einzelne Pflnzchen erheben; das sind die Individuen der aufeinander

folgenden Generationen. Daraus folgt nun fr Weismann die

Nichtvererbbarkeit erworbener Charaktere, denn wenn
das Keimplasma nicht in jedem Individuum wieder neu erzeugt wird,

sondern sich von dem vorhergehenden ableitet, so hngt seine Be-

schaffenheit, also vor allem seine Molekularstruktur nicht von dem
Individuum selbst ab, in dem es grade zufllig liegt, das Individuum

ist vielmehr nur der Nhrboden, auf dessen Kosten das Keimplasma
wchst; seine Struktur aber ist von vornherein gegeben.

Hier erlauben wir uns, um einige Bemerkungen beizufgen,
die Feder des Referenten niederzulegen. Es ist die Thesis hin-

gestellt, dass stets nur ein Minimum des Keimplasmas unverndert

bleibe". Darin liegt implicite die Annahme, dass das Maximum
vernderbar sei. Schon der folgende Satz postuliert aber, dass

das Keimplasma in toto sich von dem vorhergehenden Individuum

ableite. Ist dieser letztere Ausspruch giltig, wie es nach allem vor-

ausgesetzt werden darf, stammt alles Keimplasma unverndert von

dem Vorfahren
, gibt es nach des Redners Ueberzeugung keine

Vererbbarkeit erworbener Charaktere, dann strzt

die Selektionstheorie von ihrem Thron durch einen ihrer besten An-

hnger. Denn was ist nach allgemeiner Anschauung Anpassung"

anderes, als die Erwerbung einer bestimmten Eigenschaft whrend
des individuellen Lebens unter dem Druck uerer Agentien? Indivi-

duen sind es, die sich anpassen, deren Organismus (in specie deren

Idioplasma) sich entsprechend umndert, eine neue Eigenschaft er-
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wirbt. Nur so wird ein neuer Charakter erworben, so denkt sich

der Darwinismus die Anpassung. Die Kontinuitt oder schrfer

bezeichnet die Identitt des Keimplasmas, seine Unvernderlichkeit

im Sinne des Redners soll das Vererben erworbener Charaktere un-

mglich macheu, aber diese Identitt des Keimplasmas macht dann
oifenbar auch jede Anpassung undenkbar. Denn setzt sich das Keim-

plasma von Generation zu Generation unverndert fort, dann kann
es nur Gleiches erzeugen, unverndert, in ewigem Einerlei. Wenn
wir nun statt dessen berall dem reichsten Formenwechsel begegnen,
so liegt, meint der Redner, dies in der Form der Fortpflanzung,
nmlich in der Verschmelzung zweier gegenstzlicher Keim-
zellen. Mit Hilfe der amphigonen Fortpflanzung baut sich ihm die

Welt der hohem Organismen auf. Die Keimzellen enthalten das

Keimplasma, und dieses wiederum ist vermge seiner spezifischen
Molekularstruktur der Trger der Vererbungstendenzen des Organis-

mus, von welchem die Keimzelle herstammt. Es werden also bei der

amphigonen Fortpflanzung zwei Vererbungstendenzen gewissermaen
miteinander gemischt. In dieser Vermischung liegt die Ur-
sache der erblichen individuellen Charaktere und in der

Herstellung dieser Charaktere die Aufgabe der amphi-
gonen Fortpflanzung. Sie hat das Material an indivi-
duellen Unterschieden zu schaffen, mittels dessen Selek-
tion neue Arten hervorbringt-'. Der Redner begegnet sofort

einigen naheliegenden Einwnden, und weist darauf hin, man mchte
vielleicht eher geneigt sein, zu glauben, dass eine fortgesetzte Ver-

mischung etwa schon vorhandener Unterschiede, wie sie durch Amphi-
gonie gesetzt wird, nicht zu einer Steigerung dieser Unterschiede,
sondern zu einer Abschwchuug und allmhlichen Ausgleichung
derselben fhren msse. Bei den kleinen Verschiedenheiten aber,
welche die Individuen charakterisieren, sei dies anders, weil eben

jedes .Individuum sie besitze, nur wieder in anderer Weise. Hier

knnte ein Ausgleich der Verschiedenheiten nur dann eintreten, wenn

wenige Individuen schon die ganze Species ausmachten. Die Zahl

der Individuen aber, welche zusammen eine Art darstellen, ist eine

unendlich groe. Eine Kreuzung aller mit allen ist unmg-
lich und deshalb auch eine Ausgleichung der individuellen Unter-

schiede. Sobald bei der sexuellen amphigonen Fortpflanzung
ein Anfang individueller Verschiedenheit gegeben sei, so knne nie

wieder Gleichheit der Individuen eintreten, ja die Verschiedenheiten

mssen sich sogar im Laufe der Generationen steigern, nicht im Sinne

grerer Unterschiede, wohl aber in dem immer neuer Kombi-
nationen der individuellen Charaktere. Durch amphigone
Fortpflanzung muss schon in wenigen Generationen eine groe An-
zahl wohlmarkierter Individualitten hervorgehen, weil das

Keimplasma der Trger von Vererbungsteudenzen ist. Es knnen so-
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mit nur solche Charaktere von einer auf die andere Generation ber-

tragen werden, welche an er erbt sind, d. h. welche virtuell von vorn-

herein in der Struktur des Keimplasmas gegeben waren, nicht aber

Charaktere, die erst im Laufe des Lebens infolge uerer Einwir-

kungen erworben wurden. Die Resultate der Uebung, des Gebrauchs

oder Nichtgebrauchs einzelner Teile knnen nach des Redners Mei-

nung keine erblichen Unterschiede abgeben, knnen nicht auf die

folgende Generation bertragen werden, sie sind vorbergehende, pas-
sante Charaktere. Dagegen erzeugt die amphigone Fortpflanzung
immer neue Kombinationen von individuellen Merkmalen", und wie

wir wohl hinzusetzen drfen, aus sich selbst; aus ihrem Innern heraus,

und zwar infolge der Vererbungstendenzen", welche, wie uns scheinen

will, der Innern Bewirkung" Ngel i 's gleichen wie ein Ei dem

andern; es handelt sich nur um einen Wechsel des Ausdrucks und

eine Verschiebung des geheimnisvollen Prozesses in das Innere der

Keimzelle.

Wir haben den Leser bis zu jener Stelle gefhrt, von der aus

der Redner beginnt, auf der Grundlage des eben angefhrten Satzes

von der Bedeutung der amphigonen Zeugung, die stufenweise Ent-

wicklung der organisierten Wesen zu erklren. Wir knnten also

hier abschlieen, denn es kann sich nicht darum handeln, dieser

eingehenden Errterung zu folgen. Doch ist es wohl gestattet, auf

die Wale noch einmal zurckzugreifen, welche als Beispiel fr die

Macht der Anpassung aufgerufen wurden und beweisen sollten,

dass innere Entwickluugskraft keinen Anteil an der Ent-

stehung dieser Tiergruppe haben knne.
Es will dem Referenten scheinen, als ob die Macht der Anpassung

grade in diesem wie in so manchem andern Falle berschtzt wird.

Man darf sich doch nicht verhehlen, dass neben den ueren Be-

dingungen auch noch innere Krfte mitwirken mssen. Ohne den Vor-

wurf der Sophistik auf sich zu laden, knnte man den Satz mit guten
Grnden verteidigen, dass der wichtigste Faktor bei der Erschaffung
der Wale, wenn dieser Ausdruck der Krze halber gestattet ist, die

innere Entwicklungskraft gewesen ist. Nach allem was wir

wissen, drfen wir annehmen, dass ihr die Hauptarbeit zugefallen sein

drfte, auch dann, wenn nicht das ganze Tier, sondern nur das Keim-

plasma im Sinne Weis mann 's dabei beteiligt gewesen wre. Es

ist nicht zu sagen, ob wir den Redner richtig aufgefasst, bis jetzt will

es uns aber scheinen, dass er und Ngeli auf demselben Boden stehen,

ein jeder nennt die wirkende Hauptkraft, das eigentliche Movens nur

etwas anders Ngeli innere Bewirkung, Weismann Ver-

erbung durch das kontinuierliche Keimplasma. Der erstere

ist bis zum uersten konsequent, und spricht der natrlichen Zucht-

wahl jede tiefergehende Bedeutung ab, Weis mann will trotz der

Nichterblichkeit erworbener Charaktere auch die Selektion retten,
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ohne der Schwierigkeiten zu gedenken, in die er dadurch seine eigne

Hypothese verwickelt. Was bleibt, wenn die Anpassung allein die

Wale zu stnde bringt, dann dem Keimplasraa noch zu thun brig?

Ngeli war nicht so radikal wie der Redner, er lsst der Zucht-

wahl noch ihr, wenn auch betrchtlich gemindertes Recht und setzt

nur den Hauptnachdruck auf die innere Bewirkung. So kann er mit

der Vererbbarkeit erworbener Charaktere rechnen, ohne die nun ein-

mal nicht auszukommen ist. Denn irgendwann und irgendwie muss

auch das kontinuierlichste Keimplasma whrend des individuellen Lebens

jene Vernderung erfahren, erwerben, die es bei dem Akt der amphi-

gonen Fortpflanzung bertragen soll. Weismann konzentriert die

Variabilitt in die Keimzelle, whrend wir alle brigen die Ansicht

haben, dass das Idioplasma des Organismus es sei, das unter dem

Einfluss der Variabilitt steht, dass es der ganze Organismus sei, der

Reize empfngt, und Eigenschaften erwirbt, und Eigenschaften vererbt.

Trotz dieser nur kurz angedeuteten Bedenken halten wir die Weis-

mann 'sehe Errterung fr bedeutungsvoll, weil sie den Ansto gibt, den

Grad innerer Bewirkung und uerer Einflsse genauer abzuwgen, als

dies bis jetzt geschehen ist. Schon aus diesem Grunde glaubten wir einige

Einwnde sofort beifgen zu sollen. Im brigen sind wir dem verehrten

Redner dankbar, dass er diese groe Frage an diesem Orte aufgeworfen

hat und stimmen vollkommen seinen tre"enden Schlussworten bei:

Ohne Hypothese und Theorie gibt es keine Naturforsehung. Sie sind

das Senkblei, mit dem wir -die Tiefe des Ozeans unverstandener Er-

scheinungen untersuchen, um danach den fernem Kurs unseres Er-

forschungsschiffes zu bestimmen. Sie geben uns kein absolutes Wissen,

aber sie geben uns den Grad der Einsicht, der augenblicklich mg-
lich ist. Ohne Leitung theoretischer Anschauungen aber weiterforschen,

heit soviel als im dicken Nebel auf
'

gut Glck weitergehen ohne

Weg und ohne Kompass. Man kommt auch auf diese Weise wohin,

aber ob in eine Steinwste unverstndlicher Thatsachen, oder in das

geordnete System klarer, zusammenhngender, nach einem Ziel fh-

render Wege, das ist dann Sache des Zufalls, der in den meisten

Fllen gegen uns entscheidet". J. Kollmauu (Basel).

(Schluss folgt.)

Ueber den sogenannten Labyrinthapparat der Labyrinth-
fische (Labyrintliici).

Von Nikolaus Zograff in Moskau.

Die Labyrinthfische sind schon seit alter Zeit wegen ihrer eigen-

tmlichen Lebensweise und Lebensfhigkeit vielfach besprochen wor-

den. Seit Dahldorf und John, welche im Jahre 1797 der Linnean

Society" zum ersten mal die wunderbaren Erzhlungen ber die
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