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Rud. Virchow, Deszendenz und Pathologie ').

In seinem Archiv fr pathologische Anatomie" (Band 103) ver-

breitet sich Rud. Virchow noch einmal ausfhrlich ber die zwischen

ihm und Weis mann auf der letzten Versammlung der Naturforscher

und Aerzte in Straburg errterten Fragen in drei Artikeln, auf welche

Herrn Weismann's Erwiderung in diesem Blatte 2
) sich bezog. Um

nun unsern Lesern das ganze Material vorzulegen und die Grnde
der Meinungsverschiedenheiten aufzuklren, welche zwischen Virchow
und Weismann auf jener Versammlung zutage traten, ehe die Art
derselben besprochen werde, so geben wir hier noch den Artikel

des Herrn Virchow in seinen wesentlichen Teilen mit dessen eignen
Worten wieder, indem auch wir glauben, es liege im Interesse der

Wissenschaft, den Grund dieser Differenz aufzuklren.

Nach Virchow ist dieser Grund kein anderer als der, dass seit

der Abspaltung des grten Teiles der Naturwissenschaften von der

Medizin die Mehrzahl der Normal -Biologen um statt des sonst

vielleicht mehr zutreffenden Ausdruckes der Physiologen einen nicht

misszuverstehenden Namen zu gebrauchen von den Erfahrungen
der Pathologen wenig oder gar keine Kenntnis nimmt.

1) Mit besonderer Erlaubnis des Herrn Verfassers hier auszugsweise als

Referat wiedergegeben. Red. d. Biol. Ctbl.

2) Biol. Centralbl., Bd. VI, Nr. 2.
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Nirgends tritt so fhrt Virchow in dem ersten der drei Ar-

tikel aus dies so scharf hervor, als in den Errterungen ber

Deszendenz. Freilich muss ich Darwin selbst insofern ausnehmen,

als in allen seinen Schriften das Bestreben, auch den pathologischen

Erscheinungen ihr Recht widerfahren zu lassen, erkennbar ist. Sagt

er doch gleich im ersten Kapitel seines berhmten Buches (On the

origin of species. London 1859. p. 8): Monstrosities cannot be se-

parated by any clear line of distinction fom mere variations. Aber

er selbst war kein Pathologe : er verdankte seine Kenntnisse auf die-

sem Gebiete teils literarischen Studien, teils Mitteilungen einzelner

Aerzte, und daher ist es ihm auch nicht gelungen, die einschlagenden

Fragen so zu vertiefen, dass fr seine Nachfolger eine gengende

Klrung herbeigefhrt worden wre.
Herr Weismann geht in seinem Widerspruch gegen die Patho-

logie so weit, dass er gradezu die Vererbbarkeit erworbener Charak-

tere leugnet. Er behauptet kurzweg: Bis jetzt liegt noch keine

Thatsache vor, welche wirklich bewiese, dass erworbene Eigenschaften

vererbt werden knnen" (Tageblatt der 58. Versammlung deutscher

Naturf. u. Aerzte. 1885. S. 47). Er fgt hinzu: Vererbung knstlich

erzeugter Krankheiten ist nicht beweisend, und so lange dies nicht

der Fall ist, hat man kein Recht, diese Annahme (von der Vererbung

erworbener Eigenschaften) zu machen, es sei denn, dass wir dazu

gezwungen wrden durch die Unmglichkeit, die Artumwandlung
ohne diese Annahme zu beweisen."

Warum Herr Weismann nur die Vererbung knstlich er-

zeugter Krankheiten zugesteht, ist nicht recht verstndlich, denn die

Zahl der knstlich erzeugten erblichen Krankheiten ist gegenber der

Zahl der natrlich entstandenen und doch erblichen Krank-

heiten eine verschwindend kleine. Ja, ich mchte behaupten, Herr

Weismann wrde die meisten Aerzte in groe Verlegenheit bringen,

wenn er von ihnen die Angabe knstlich erzeugter, erblicher Krank-

heiten verlangte, whrend ihm gewiss jeder Arzt eine Reihe natrlich

entstandener Krankheiten auffhren wrde, welche sich erblich ber-

tragen. Denn der Herr straft die Snden der Vter an ihren Shnen
bis in das dritte und vierte Glied. Aber, was noch viel mehr ber-

rascht, das ist der Gegensatz, in welchen sich Herr Weismann
gegen Darwin selbst stellt. Grade der Hauptteil der Grnde, welche

der groe Naturforscher fr die Variabilitt der Arten und damit fr
die Deszendenz gesammelt hat, und zugleich derjenige, welcher ihm

besonders eigentmlich ist und seine Strke ausmacht, ist den Er-

fahrungen der Domestikation entnommen. Die Domestikation aber

hatte in seinen Betrachtungen den Wert, dass durch sie die Vererbung
erworbener Eigenschaften in unzweifelhafter Weise dargethan wer-

den knne. Am Schlsse seines ersten Kapitels (S. 43), wo er seine

Ansichten ber die Domestikation zusammenfasst, sagt er: I believe



Virchow, Deszendenz und Pathologie. 99

that the conditions of life, from their actiou on the reproduktive

System, are so far of the highest importance as causing variability.

Variability is governed by many unknown laws, inore especially by
that of correlation of growth. Something may be attributed to the

direct action of the conditions of life. Something must be attributed

to use and disuse. Konnte es also schon damals nicht zweifelhaft

sein, dass Darwin der Entstehung von Varietten durch Erwerbung
neuer Eigenschaften einen groen Wert beilegte, so hat er sich ber

die Vererbung erworbener Eigenschaften in seinem Werke ber das

Variieren der Tiere und Pflanzen im Zustande der Domestikation

(deutsch von V. Carus. Stuttg. 1868. II. S. 36, 106 u. a.) auf das

bestimmteste ausgesprochen. Freilich lag es in seinem Gedanken-

gange, der eben durch die Erfahrungen ber die Zchtung von Pflan-

zen und Tieren bestimmt war, dass er als die, sowohl fr knstliche,
als fr natrliche Variation entscheidende Methode die Zuchtwahl

(selection) aufstellte, und dass er darber die Frage nach der ersten

Entstehung der Variation in den Hintergrund drngte. Es ent-

ging ihm nicht, dass die Zuchtwahl nur die Fixierung einer neu ent-

standenen Variation beabsichtigen kann, aber die Thatsache bleibt

doch stehen, dass er die Frage dieser Neuentstehung sehr nebensch-

lich behandelt hat.

Herr Weismann glaubt diesen Mangel dadurch ergnzen zu

knnen, dass er sagt: Es beruht alles auf Anpassung". Aber was

heit denn Anpassung? Er selbst gibt eine Art von Erklrung dafr:

Es gibt keinen Teil des Krpers, und sei es der kleinste und unbe-

deutendste, berhaupt kein Strukturverhltnis, das nicht entstanden
wre unter dem Einflsse der Lebensbedingungen, sei es bei der be-

treffenden Art selbst, sei es bei ihren Vorfahren; keines, das nicht

diesen Lebensbedingungen entsprche, wie das Flussbett dem in ihm

strmenden Fluss." Da haben wir also wieder die conditions of life

von Darwin. Aber was sind denn diese Lebensbedingungen? Ich

wsste nicht, was es anders sein kann, als in erster Linie die Ein-

flsse der uern Dinge, der Umgebungen, der Medien. Dass ein

lebendiges Wesen, welches unter vernderte Lebensbedingungen ver-

setzt wird, andere Thtigkeiten ausben, andere Funktionen in Ge-

brauch nehmen, andere Gewohnheiten ausbilden rnuss, wenn es nicht

sterben oder verkmmern will, das ist selbstverstndlich. Darwin's
use and disuse entspricht der alten Lehre von der Gewhnung und

Uebung. Aber sieht denn Herr Weismann nicht, dass der Grund

fr diese Vernderung des Lebens eben in den Medien, in den uern
Verhltnissen liegt? und ist ihm wirklich unbekannt, dass eine Ver-

nderung, welche unter dem Einflsse der (vernderten) Lebensbe-

dingungen entstanden ist", nach einem alten Sprachgebrauche der

Pathologie eine erworbene genannt wird? Ob sie an der betref-

fenden Art selbst oder auch nur an gewissen Individuen derselben

7*
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entsteht", oder ob sie schon bei deren Vorfahren entstanden" war

und sich nachher erblich fortgepflanzt hat, das ndert nichts an der

Thatsache, dass sie von demjenigen Individuum oder derjenigen Art,

wo sie entsteht, erworben wird. Sie ist eben eine mutatio ac-

quisita, und wenn sie sich auf die Nachkommenschaft bertrgt, so

ist das ein Fall von Vererbung erworbener Eigenschaften.
In Straburg war ich der nchste Redner nach Herrn Weis-

mann. Mein Thema war die Akklimatisation. Darunter versteht

man bekanntlich die Anpassung an die durch ein fremdes Klima ver-

nderten Lebensbedingungen eines Individuums, d. h. die Erwerbung
von neuen Eigenschaften, vermge welcher es mglich ist, ein ge-

sundes Leben auch unter den vernderten Verhltnissen zu fhren.

Gibt es keine Vererbung dieser Eigenschaften, so ist die Besiedelung

eines fremden Landes durch eine eingewanderte Rasse unmglich.
Ich musste also notgedrungen zu der durch Herrn Weis mann auf-

gestellten These Stellung nehmen. Meine Ueberzeugung, der ich Aus-

druck gab, geht dahin, dass es allerdings eine Akklimatisation

gibt, aber eine beschrnkte, dass gewisse Rassen mehr, an-

dere weniger zu der Akklimatisation befhigt sind, und dass die we-

niger befhigten, welche ich die vulnerablen nannte, fr die Be-

siedelung tropischer Gegenden sich berhaupt nicht eignen.

Nur beilufig will ich erwhnen, dass Herr Weismann in seiner

Gegenrede die Akklimatisation in der Weise erklrte, dass die

gnstigsten individuellen Variationen
,

welche sich innerhalb einer

menschlichen Kolonie darboten, erhalten blieben, sich fortpflanzten

und somit ihre eignen gnstigen Eigenschaften auf die Nachkommen-
schaft bertrugen". Das Beispiel, welches er zur Erluterung dieses

Satzes beibrachte, war nicht sehr glcklich gewhlt. Ein junger,
blhender Mann, vollkommen in der Kraft der Jugend, wurde inner-

halb 8 Tagen vom gelben Fieber in Vera Cruz dahingerafft; ihn be-

gleitete zum Grabe ein anderer Deutscher, ein kleiner drrer Mann
von fahler Gesichtsfarbe, der hat das gelbe Fieber nicht bekommen.
Wre dieser Mann er ist jetzt auch zurckgekehrt dort ge-
blieben und htte sich dort fortgepflanzt, so wrde er vielleicht im

Laufe der Zeit Anlass gegeben haben zu einer kleinen europischen
Kolonie, die dem gelben Fieber Widerstand zu leisten im stnde
wre." Obwohl der stenographische Bericht hinter dieser Stelle ein

Bravo verzeichnet, so wage ich doch zu behaupten, dass die moderne
Medizin eine derartige Illustration" als eine wissenschaftlich zu-

lssige nirgends anerkennen wird. Denn der Umstand, dass der

kleine drre Mann das gelbe Fieber nicht bekam, wrde ihm fr
eine neue Epidemie ebenso wenig Sicherheit gewhrt haben, als das

Verschontbleiben einzelner Individuen in einer Epidemie von Cholera
oder Pocken ihnen Schutz fr eine folgende Epidemie gewhrt. Durch
eine Rckkehr hat er sich dieser Probe entzogen und darum ist der

Fall gnzlich wertlos.
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Indess, wie gut oder schlecht das Beispiel war, Herr Weis mann
blieb wenigstens konsequent: er leugnet eben die Akklimatisation,
d. h. die Erwerbung neuer Eigenschaften, und verweist dieselbe ganz
und gar auf das Gebiet der Variation, und zwar einer schon vorher,
d. h. vor der Einwanderung in das fremde Klima vorhan-
denen Variation. Wie schon angefhrt, erkenne auch ich die

Bedeutung prexistenter Eigenschaften, d. h. der bestehenden Varia-

tion voll an, und ich will besonders hinzufgen, nicht blo die Be-

deutung der Rassen-, sondern auch die der individuellen Eigen-
schaften. Aber damit ist die Frage der Akklimatisation selbst nicht

gelst: mit einer einfachen Negation wird man sie nicht aus der

Welt schaffen. Wer auch nur das einfachste Gebiet der Akklima-

tisationserscheinungen, das der exotischen Pflanzen, berblickt, wird

sich sehr bald berzeugen, dass es eine Akklimatisation gibt und
dass die akklimatisierten Pflanzen nicht nur Vernderungen in ihren

Lebensverrichtungen, sondern auch in ihrer anatomischen Einrichtung

zeigen.

Herr Weis mann erklrte aber zugleich, dass er unter erwor-

benen Eigenschaften blo solche Eigentmlichkeiten verstehe, welche

im Laufe des Lebens entstanden sind durch uere Einwirkung,
nicht durch innere". Damit fhrt er uns auf das Gebiet der Aetio-

logie, auf die Frage der Causae externae und der Causae internae.

Wie es mir scheint, verbindet Herr Weis mann mit diesem letztern

Begriff eine etwas mystische Vorstellung. Es ist richtig, dass wir

Pathologen zu den Causae internae s. praedisponentes auch das ganze
Bereich der erblichen Anlagen (Dispositiones hereditariae) rechnen,
und ich will dies in keiner Weise beschrnken. Aber ich habe schon

oben darauf aufmerksam gemacht, dass eine erbliche Variation

irgend einmal durch eine Causa externa, durch eine Vernderung der

Lebensbedingungen entstanden sein muss. Ob die Einwirkung der

Causa externa auf das Ei oder auf das wachsende oder auf das aus-

gewachsene Individuum stattgefunden hat, das ist fr diese allge-

meine Errterung unerheblich. Wer aber leugnet, dass eine Variation

durch uere Einwirkung berhaupt erworben werden kann, der

muss es eben machen, wie Herr Weismann mit der Akklimatisa-

tion: er muss die Mglichkeit einer Variation schlechthin in Abrede

stellen.

Das thut aber Herr Weismann keineswegs. Im Gegenteil, er

sttzt darauf sein ganzes Gebude. Um dieses berraschende Re-

sultat zu stnde zu bringen, erklrt er, der Grund der Variation liege

in der sexuellen oder wie er mit Hckel sagt amphigonen

Fortpflanzung. Die Vermischung der beiderlei Geschlechtsprodukte
sei die Ursache der erblichen individuellen Charaktere

;
sie habe das

Material von individuellen Unterschieden zu schaffen, mittels dessen

Selektion neue Arten hervorbringe. Bei der ungeschlechtlichen, mo-
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nogonen Fortpflanzung sei Selektion unmglich. Dagegen knne der

Krper der niedersten, einzelligen Organismen im Laufe seines Le-

bens durch irgend einen uern Einfluss verndert werden,

irgend ein individuelles Merkmal bekommen", und dieses werde dann

auf seine beiden Teilsprsslinge bergehen. Er macht weiterhin aus-

drcklich das Zugestndnis, von dem ich gern Akt nehme: So lge
denn die Wurzel der erblichen individuellen Unterschiede wieder in

den uern Einflssen, welche den Organismus direkt vern-

dern, aber nicht auf jeder Organisationshlle wie man bisher zu

glauben geneigt war kann auf diese Weise erbliche Variabilitt

entstehen, vielmehr nur auf der niedersten, bei den einzelligen Wesen."

Ich fge noch hinzu, dass der Uebergang von der monogonen zur

amphigonen Fortpflanzung nach Ansicht des Herrn Weismann durch

die Konjugation einzelliger Wesen herbeigefhrt worden ist.

Das ist gewiss ein sehr geistreicher Gedanke und ich werde mich

freuen, wenn er sich besttigt. Aber ich bin auer stnde zu ver-

stehen, warum das, was fr die einzelligen Wesen gilt, nmlich ihre

Variation durch uere Einflsse, nicht auch von den mehr - und viel-

zelligen gelten soll. Herr Weismann schiebt hier die Anpassung
ein. Aber woran soll das amphigone Wesen sich anpassen? Doch

nur an die uern Einflsse. Eine Anpassung wre aber gnzlich

berflssig, wenn das Wesen durch die uern Einflsse nicht ver-

ndert wrde. Nehmen wir das Beispiel, welches Herr Weismann
voranstellt, das der Wale. Sie waren ursprnglich Landsugetiere,

welche zur Sekundrzeit durch Anpassung an das Wasserleben" ihre

neuen Formen erlangten. Sagen wir blo Wasser statt Wasserleben,

so liegt der uere Einfluss, das uere Agens, die Causa externa

ebenso klar vor, als wenn Frulein Chauvin die Axolotl durch Ge-

whnung an die Luft dahin brachte, sich aus Wassertieren zu Land-

tieren umzugestalten. Die Geschichte der Tiere mit rudimentren

Organen, welche so viele und vorzgliche Beispiele darbietet, luft

berall darauf hinaus, den Einfluss der uern Ursachen in zweifel-

loser Weise zu zeigen. Wenn ein Lichttier durch dauernden Aus-

schluss des Lichtes in ein Dunkeltier mit erblichen Eigenschaften
verwandelt wird, so mchte ich wohl die Logik hren, welche uns

die Causa externa wegdisputieren wollte.

Ich will hier aber auf eine gewisse Schwierigkeit der Sprache
aufmerksam machen, welche leicht zu logischen Irrtmern fhren

kann. Wenn man nur das uere Einflsse nennt, was durch Agen-
den erzeugt wird, welche von auen auf den Organismus einwirken,

so wird der Begriff der Causae internae ganz verschoben. Ein mehr-

oder vielzelliger Organismus, wie der menschliche Krper oder auch

der Krper der meisten Tiere, pflegt bei der Variation nicht in allen

seinen Zellen verndert zu werden; gewhnlich wird nur ein Bruch-

teil der Zellen Sitz der Vernderung. Auf diesen Bruchteil oder,
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besser ausgedrckt, auf jede der beteiligten Zellen knnen
auch die brigen, nicht beteiligten Zellen uere Einwirkungen aus-

ben, und umgekehrt knnen die ursprnglich nicht beteiligten Zellen

durch die beteiligten, wie durch uere Dinge, beeinflusst werden.

Der Begriff der Causa externa gilt also nicht blo fr diejenigen

Agentien, welche den Organismus von auen her beeinflussen, son-

dern auch fr diejenigen, welche die einzelne Zelle, sei es an der

Oberflche, sei es im Innern des Krpers, von andern Zellen oder

innern Teilen aus treffen. Nur die sind wahrhaft innere Ursachen,

welche wirklich in der Einrichtung der Zellen selbst gegeben sind.

Diese Unterscheidung ist in unserer Terminologie nicht scharf aus-

gedrckt, aber sie darf deshalb nicht bersehen werden. Wenn ein

infekter Stoff an einer Stelle des Organismus erzeugt wird und auf

eine andere Stelle einwirkt, so ist er fr diese ebenso gut eine Causa

externa, wie wenn er auerhalb des Organismus erzeugt und von

auen in denselben eingefhrt worden wre.
Auf die Vorgnge bei der amphigonen Befruchtung sind die-

selben Betrachtungen anzuwenden. Die weibliche Eizelle wird durch

die mnnlichen Sexualprodukte, wie durch eine Causa externa, be-

einflusst. Das liegt ja offen zu Tage. Dadurch, dass ein Spermato-

zoid in die Eizelle eindringt, wird es ebenso wenig zu einer Causa

interna, wie etwa das Gift, welches in eine Zelle gelangt. Ihre be-

sondere Prdisposition oder Anlage hat die Eizelle schon vor der

Befruchtung, und diese Anlage ist die Causa interna fr eine Menge
von Besonderheiten der sptem Organisation, welche nicht erst durch

das Spermatozoid hervorgebracht, sondern nur in Bewegung gebracht

werden. Daher wirkt der Same desselben Mannes auf verschiedene

Eizellen scheinbar verschieden, insofern die verschiedene Prdisposi-

tion der einzelnen Eizellen der beginnenden Bewegung besondere

Richtungen vorzeichnet. Immerhin bleibt die Befruchtung eine uere

Einwirkung" und in strengerem Sinne kann sie selbst als eine er-

worbene Vernderung der Eizelle bezeichnet werden. Die Vererbung

von der Mutter her ergibt die Causa interna, die vom Vater die Causa

externa fr die sptere Entwicklung.

Jede Einwirkung einer Causa externa verursacht zunchst an

dem betroffenen Teil eine Vernderung. Die Pathologie bezeichnet

diese Vernderung als Strung (laesio), im Falle, dass dieselbe

Veranlassung zu einer Thtigkeit wird, als Reiz, oder genauer Reiz-

zustand (irritamentum). Diese Bezeichnungen haben an sich keine

pathologische, sondern eine ganz allgemein biologische Bedeutung.

Obwohl sie von den Pathologen aufgestellt und schrfer ausgebildet

worden sind, so sollten sie doch in die Sprache aller Biologen ber-

gehen. Denn auch die Krankheitsvorgnge sind vitale Vorgnge, und

eine eigentliche Grenze gibt es zwischen pathologischen und physio-

logischen Prozessen nicht. Eine durch uern Einfluss erzeugte
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Strung, welche alsbald wieder ausgeglichen (reguliert) wird, oder

welche nur als ein adquater Lebensreiz" wirkt, betrachtet man als

physiologisch. Eine analoge Strung, welche dauernd fortbesteht, ist

pathologisch.
Bevor ich diese Auseinandersetzung fortfhre, muss ich aber be-

sonders hervorheben, dass nicht jeder pathologische Zustand eine

Krankheit bedingt, ja dass er nicht einmal immer zu einer Krankheit

in Beziehung steht. Ein Knochenbruch ist so wenig eine Krankheit,

als eine Schnrleber oder ein Buckel. Vielmehr sind das Uebel

(mala) oder Fehler (vitia) oder Leiden (passiones, na&ff). Die

Krankheit (morbus, vcrog) beginnt erst, wenn durch einen patho-

logischen Zustand weitere Strungen der Lebensvorgnge herbeige-

fhrt werden, welche den Charakter der Gefahr an sich tragen. Ich

will das hier nicht weiter ausfhren; wem das Gesagte nicht gengt,

mge meine Abhandlung ber die allgemeinen Formen der Strung
und ihrer Ausgleichung (Handb. der speziellen Pathol. u. Therapie.

Erlangen 1854. I. insbesondere S. 6) nachlesen. Hier lag mir nur

daran, mich vor dem Missverstndnis zu verwahren, dass das patho-

logische und das nosologische Gebiet sich decken: das letztere ist

viel enger als das erstere. Schon in meiner Straburger Rede habe

ich daran erinnert, dass der alte Ringseis mit Recht ein Gebiet

der physiologischen Breitengrade innerhalb der Pathologie

unterschieden hat, welches mit der Nosologie nichts zu thun hat.

Wie verhlt es sich nun mit dem Entstehen einer Variett?

Zweifellos ist jede Variett eine bleibende Strung der

Einrichtung eines Organismus und insofern patholo-
gisch. Denn sie stellt eine Abweichung von der typischen d. h.

physiologischen Einrichtung der Species dar. Sehr bezeichnend sagt

Darwin, wo er die aus einander hervorgehenden Varietten und

Unter -Varietten bespricht (Origin of species p. 12): The whole Or-

ganization seems to have become plastic, and tends to depart in some

small degree from that of the parental type. In der Abweichung
von dem Typus der Eltern oder, allgemeiner ausgedrckt der Species

liegt das Pathologische des Herganges. Daher musste Darwin zu-

gestehen, dass eine scharfe Grenzlinie zwischen Variett und Monstro-

sitt nicht gezogen werden knne. Auch schon Johann Friedrich
Meckel (Handb. der pathol. Anatomie. Leipzig 1812. S. 9) sagte:

Die geringern Bildungsabweichungen belegt man mit dem Namen
von Naturspielen oder Varietten. Zwischen diesen und den Monstrosi-

tten findet sich indess keine bestimmte Grenze, da sie nur grad-
weise von einander verschieden sind".

Darwin fuhr an der eben zitierten Stelle fort: Any Variation

which is not inherited is unimportant for us. Das soll, wie ich die

Stelle zu verstehen glaube, heien, dass fr die Untersuchung ber

die Entstehung der Arten alle nicht vererbbaren Variationen uner-
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lieblich sind. Zweifellos ist das richtig
1

: fr diese Untersuchung- han-

delt es sich nicht so sehr um die individuelle, als vielmehr um die

erbliche Variation. Dabei darf man freilich nicht bersehen, dass

die individuelle Variation, auch im Sinne des Herrn Weismann,
die Grundlage der erblichen Variation ist, dass also die Art der Ent-

stehung der individuellen Variation von der Untersuchung nicht aus-

geschlossen werden darf. Eine neue Art kann nicht anders ent-

stehen, d. h. beginnen, als mit dem ersten Individuum, welches der

Variation verfllt. Mit der erblichen Uebertragung der Variation von

dem ersten auf das zweite Individuum, mit der Ueberfhrung der

erworbenen Abweichung vom Typus in eine erbliche beginnt der

zweite Akt der Bildung der neuen Spielart oder Art. Denn damit

wird ein neuer Typus festgestellt, der von dem ursprnglichen ver-

schieden ist. Man knnte nun sagen, mit der erblichen Uebertragung,
also in der zweiten Generation, sei die Strung ausgeglichen, der

Fehler geshnt; mit der Fixierung des neuen Verhltnisses sei das-

selbe typisch und somit physiologisch, d. h. normal geworden. Aber

eine genauere Betrachtung lehrt, dass es so leicht nicht ist, ein Kri-

terium des Typischen oder Normalen zu finden.

Wrde jede, durch erworbene Strung eingeleitete Vernderung
durch erbliche Uebertragung gewissermaen legitimiert, so mssten
wir sofort aufhren, von erblichen Krankheiten zu sprechen. Selbst

die erblichen Missbildungen wrden im zweiten Gliede nicht mehr als

Missbildungen betrachtet werden drfen. Beispiele fr derartige Ver-

erbungen sind oft geliefert; wer deren nachlesen will, wird bei Joh.

Fr. Meckel (a. a. 0. S. 15) oder bei Darwin selbst (Das Variieren

der Tiere. II. S. 7) Beispiele genug finden. Ich habe daher niemals

Bedenken getragen, auch die Mglichkeit pathologischer Rassen

zuzugestehen. Sowohl der Bulldog als der Mops sind gute Beispiele

dafr. Indess das beste unter den Wirbeltieren ist wohl das soge-

nannte polnische oder Hollenhuhn. Darwin (Das Variieren. II.

S. 440) kannte dasselbe recht gut, aber er beschrnkte sich darauf,

die Schdelverhltnisse desselben vom Standpunkte der Korrelation

aus zu betrachten. Ich habe die Literatur dieser interessanten Hhner-

rasse, welche bis auf Blumenbach zurckreicht, in meiner Onko-

logie (Bd. III. S. 274) ausfhrlich gegeben: es handelt sich dabei

um eine hereditre Encephalocele snperior, deren Entstehung bis in

frhe Zeiten des Embryonallebens zurckreicht. Darwin hat dafr
eine sehr leichte Erklrung: fr ihn entstehf das Loch im Schdel

infolge des verstrkten Wachstums der Federn an dieser Stelle.

Nach dieser Interpretation wrden sich auch die Flle leicht erklren,
wo beim Menschen an gewissen Stellen des Rckens vermehrte Haar-

bildung besteht und darunter eine Spina bifida occulta liegt. (Man

vgl. meine Mitteilungen in der Zeitschr. f. Ethnol. 1875. Bd. VII.

S. 280. Taf. XVII. Fig. 2 und in der Berliner klinischen Wochenschr.
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1884. Nr. 47. S. 747.) Aber ich habe geglaubt, sie anders erklren

zu mssen: nach meiner Auffassung ist sowohl die vermehrte Haar-

bildung, wie die Spina bifida Folge einer lokalen Heizung. Wenn
nun ein solcher Zustand bei einer Hhnervariett erblich wird, so

muss diese Variett eben als eine pathologische betrachtet werden.

Denn ein solcher Zustand des Schdels widerspricht dem Typus der

Schdelbildung bei Hhnern; msste er als ein neuer Arttypus aner-

kannt werden, so knnte das Hollenhuhn nicht mehr zu der Gattung-

Huhn gerechnet werden. Wir wrden dann nicht eine neue Rasse,

auch nicht eine neue Art, sondern eine neue Gattung vor uns haben.

Ich denke, dieses Beispiel wird meine Vorstellungen von der

Existenz nicht nur pathologischer Spielarten und Rassen, sondern

auch pathologischer Species ziemlich klarlegen. Aber gibt es auch

pathologische Genera? Ich habe nicht den mindesten Zweifel daran.

Man sehe doch nur die verschiedenen Kruster mit rudimentrer Kr-

perentwicklung an. Es mag ja recht zweckmig sein, gewisse Or-

gane zugrunde gehen zu lassen, wenn ein freilebendes Tier sich in

ein parasitisches verwandelt, aber niemand wird behaupten knnen,
dass der parasitische Zustand ein vollkommenerer ist, als der freie,

oder dass das parasitische Genus dem Typus der Familie oder Klasse

voll entspricht. Jeder Zustand niederer oder unvollkommener Funk-

tion oder Organisation, der aus einem Zustande hherer oder voll-

kommener Funktion oder Organisation hervorgeht, wird auch als ein

Zustand von Strung und somit als ein pathologischer anerkannt

werden mssen.
Ob die Vererbung solcher Zustnde auf dem Wege monogoner

oder amphigoner Zeugung zu stnde kommt, ndert an der Betrach-

tung nichts. Man kann Herrn Weis mann darin zustimmen, dass

die amphigone Zeugung, insofern sie zwei Individuen mit verschie-

dener Anlage in Wechselwirkung treten lsst, die Wahrscheinlichkeit

erblicher und progressiver Abweichungen steigert, aber in der prin-

zipiellen Beurteilung der ersten Entstehung der Abweichung ndert

das nichts. Es wird schwerlich jemals gelingen, den Grund fr die

Entstehung der Mpse oder der Hollenhhner bis auf die Zeit der

monogonen Zeugung zurckzuverfolgen. Eine geisteskranke, d. h.

eine mit erblichen Strungen des Gehirns behaftete oder, wie man

jetzt sagt, belastete Familie lsst sieh in ihrer Besonderheit nicht

einmal auf die Rasse zurckverfolgen. Auch darf ich wohl daran

erinnern, dass eine der besten Ausfhrungen Darwin's gelehrt hat,

wie bei der Kreuzung verschiedener Varietten, also grade solcher

Individuen, welche vermge erblicher Uebertragung gewisse Ab-

weichungen von dem Typus der Art in besonderer Strke zeigen,

sehr hufig keine Steigerung der Variett, sondern im Gegenteil ein

Rckschlag auf die einfachem typischen Verhltnisse der Species
eintritt.
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Wo soll man nun die Grenze zwischen pathologischer und physio-

logischer Variation oder, wenn man es krass ausdrckt im Sinne

Meckel's und Darwin's, zwischen Monstrositt und Variett setzen?

Herr Weis mann verweist uns auf die Anpassung-. Ich darf hier

einschieben, dass auch dieser Begriff fr die Pathologie kei neuer ist.

Wir nennen das eine Ausgleichung oder Regulation der Strung,

und wir berhren damit ein Hauptkapitel der allgemeinen Therapie.

Gewiss trgt die Anpassung am meisten dazu bei, die Permanenz

einer vorhandenen Strung zu ermglichen, indem sie an die Stelle

einer physiologischen Einrichtung eine neue Einrichtung setzt, welche

geeignet ist, das Leben und bis zu einem gewissen Grade die Gesund-

heit des betroffenen Individuums zu erhalten, beziehentlich wieder-

herzustellen. Ich verweise deswegen auf die Lehre von den vika-

riierenden Thtigkeiten, fr welche die Pathologie so viele und so

ausgezeichnete Beispiele liefert. Grade die Lehre von der Akklimati-

sation beruht zu einem nicht geringen Teile auf derartigen Erfahrungen.

Aber mit der Anpassung ist an sich kein Normalzustand geschaffen.

Sehr viele Organismen, welche ihre Defektzustnde oder, um mit

Darwin zu sprechen, ihre rudimentren, atrophischen oder abortierten

Organe (Origin of species p. 450) durch kompensatorische Entwick-

lung anderer Teile ersetzen, bleiben deshalb doch in pathologischen

Zustnden, ihre Defektzustnde bleiben trotz aller Vikariierung Fehler

oder Uebel, und der Arzt wrde ein schlechter Diagnost und Prognost

sein, der ber einer Sanatio incompleta verge, dass sein Patient

doch nicht wieder ein gesunder Mensch geworden ist.

Darum muss man sagen, dass auf die Anpassung, so wichtig sie

ist, doch nicht alles ankommt. Mindestens muss zu der Anpassung
die Vererbung kommen; erst dadurch nimmt das neue Verhltnis den

Charakter eines neuen Typus an. Bei der Akklimatisation beruht

darauf jener wichtige Unterschied, den ich so scharf in den Vorder-

grund gerckt habe, zwischen der Akklimatisation des Individuums

und der Akklimatisation der Familie oder im weitern Sinne der

Rasse. Leider wissen wir bis jetzt ber die Grnde der Vererbung
herzlich wenig. Warum die eine Abweichung sich vererbt, die andere

nicht, darber ist eigentlich gar nichts bekannt; unsere Kenntnisse in

dieser Richtung sind rein empirische und kasuistische. Einiges lsst

sich durch Gewhnung erklren, aber der Grund der Gewhnung,
d. h. der vernderte Zustand der Organe, liegt fast berall auerhalb

der Erfahrung. In der neuesten Zeit sind manche Versuche gemacht

worden, die feinere histologische Einrichtung der variierenden Teile,

selbst der Zellen, zum Gegenstande der Errterung zu machen, aber

nirgends ist man so weit vorgerckt, eine volle Theorie der Vererbung
herzustellen.

Soll eine solche Theorie gefunden werden, so wird es schwerlich

gelingen, ihre Grundlagen sicherzustellen, wenn man die Untersuchung
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ins Ungemessene hinausdrngt und die Spekulation bis in jene Urzeiten

zurcktreibt, wo die amphigone Zeugung aus der monogonen hervor-

ging. Was Darwin erreicht hat, das hat er in der Hauptsache auf

dem bis dahin abseits gelegenen Gebiete der Domestikation erreicht.

In gleicher Weise wird nach meiner Auffassung auch der weitere

Fortschritt wesentlich geknpft sein an die Ergrndung aktueller Vor-

gnge. Und hier mchte ich glauben, dass die Wege der pathologi-

schen Forschung auch Kichtung und Mittel der biologischen Gesamt-

forschung bestimmen mssen. Sollte es mir gelungen sein, das Ver-

stndnis dafr durch meine Ausfhrungen in etwas gefrdert zu haben,
so wird die Frucht nicht ausbleiben.

(Fortsetzung folgt.)

Ueber die Sauerstoffabgabe der Pflanzen im Mikrospektrum.

Von N. Pringsheim.

(Fortsetzung.)

II. Die relative Lage der Maxima von Absorption und

Sauerstoffabgabe chlorophyllgrner Objekte bei simul-
taner Beobachtungs weise im Mikrospektrum.

Engel mann, von dessen Angaben wir hier notwendig ausgehen

mssen, behauptet bekanntlich, zumal in seiner ersten Publikation,
dass die Maxima der Absorption und Sauerstoffexhalation im Spek-
trum in ihrer Lage bereinstimmen. Wrtlich sagt er dort 1

) aller-

dings: Bei von Null anwachsender Lichtstrke beginnt die Bewegung
der in unmittelbarer Nhe der grnen Zellen durch Sauerstoffmangel
zur Ruhe gekommenen Bakterien im allgemeinen zuerst im Rot, ge-

whnlich zwischen B und C oder doch nahe bei Cu
.

Ich will nun gleich an dieser Stelle konstatieren, dass, wie ich

im vorigen Abschnitte gezeigt habe, das Maximum der Absorption in

chlorophyllgrnen Objekten niemals nahe bei C liegt, und dass

somit, wenn man es genau nimmt, schon die eigne lteste Angabe
Engelmann 's ber die Lage des Maximums der Sauerstoffabgabe
mit der allgemeinen Folgerung, die er ber die Koinzidenz der Maxima
ziehen will, nicht bereinstimmt. Nach meinen eignen Erfahrungen
mit dieser Methode muss ich es aber berhaupt in Abrede stellen,

dass die Darstellung bei Engelmann ein getreues Bild der Er-

scheinung wiedergibt. Dies Bild der Ansammlung der Bakterien mit

einer so entschiedenen und sichern Bevorzugung der Stelle im

1) Bot. Zeit,, 1882, Nr. 26 und Pflge r 's Archiv f. Physiol., Bd. XXVII
S. 487.
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