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Botanisclie Beweise fr eine Vererbung erworbener Eigen-
schaften.

Von August Weismann.

(Schluss.)

Ich schreite zur Analyse der letzten Gruppe von Erscheinungen^
welche De tm er zu gunsten einer Vererbung- erworbener Eigenschaften

vorbringt. Er legt mir zur Last, die Thatsachen, welche ber die

merkwrdigen Nachwirkungserscheinungen bei Pflanzen bekannt sind,

in keiner Weise bei der Untersuchung des Problems der Vererbung
verwertet zu haben, obgleich diese Thatsachen von sehr grolser

Wichtigkeit erscheinen". Diese Nachwirkungen" sind unter andern

folgende.

Werden krftige, im Freien gewachsene Exemplare der Sonnen-

blume dekapitiert und dann ins Dunkle gestellt, nachdem man die

Stmpfe mit einem Steigrohr verbunden hat, so zeigt sich, dass der

Saftausfluss, der jetzt aus dem Stammende stattfindet, nicht gleich-

mig erfolgt, sondern periodische Schwankungen einhlt,

nachmittags am strksten, morgens frh am schwchsten ist. Die

Ursache nun der tglichen Periodizitt dieses Ausflusses liegt in dem

periodischen Wechsel der Lichteinwirkung, welchem die Pflanze ausge-
setzt war, bevor sie zum Experiment verwendet wurde. Gnzlich im

Dunkeln erwachsene Pflanzen zeigen zwar auch einen Saftausfluss,

aber keine Periodizitt desselben.

VIII. 7



9S Weismann, Vererbung erworbener Eigensclial'teu.

Ein zweiter Fall ! Es ist eine bekannte Tliatsache, dass Dunkel-

heit beschleunigend auf das Wachstum der Pflanzen einwirkt, wh-
rend Beleuchtung- dasselbe verlangsamt''. Pflanzen wachsen also im

allgemeinen bei Nacht strker, als bei Tag. Werden nun Pflanzen

aus dem Freien in konstante Finsternis" gebracht, so verschwindet

nicht sofort diese Periodizitt des Wachstums, sondern hlt .,im

Gegenteil oft noch lange Zeit hindurch als Nachwirkungserschei-

nung" au.

Auch das Oeffnen und Schlieen der Bltter von Mimosa jpudica

flndet unter natrlichen Verhltnissen periodisch statt, und zwar

derart, dass sie sich mit Eintreten der Dunkelheit schlieen. Diese

Periodizitt hat ihren Grund in dem Wechsel der Lichteinwirkung.

Bringt man nun solche Pflanzen in konstante Finsternis, so dauert

das periodische Oeftnen und Schlieen der Bltter noch mehrere Tage

lang fort.

Alles dies ist nun gewiss sehr interessant, und beweist, dass

periodisch eintretende Reize, die ein Pflanzen - Individuum tretfen,

periodisch ablaufende Prozesse in ihm hervorrufen, die nicht sofort

wieder zum Stillstand kommen, wenn die Periodizitt des Reizes auf-

hrt, sondern sich erst langsam und allmhlich in ein gleichmiges

Tempo umwandeln. Man wird aber mit Recht fragen, was nun eigent-

lich diese Thatsachen mit der Vererbung erworbener Eigenschaften
zu thun haben? Alle diese durch uere Einwirkungen hervorge-

rufenen Eigentmlichkeiten sind auf das Individuum beschrnkt ge-

blieben, in dem sie hervorgerufen wurden, die meisten verschwinden

sogar sehr rasch wieder, lange vor dem Tod des Individuums, in

keinem einzigen Fall ist die betreffende Eigentmlichkeit zu einer

ererbten geworden. Obgleich die Sonnenblumen schon seit Jahr-

tausenden in jeder Generation von neuem wieder dem tglichen
Wechsel von Licht und Finsternis ausgesetzt waren, ist die Periodizitt

der Sftestrmung dennoch keine erbliche Eigenschaft der Art ge-

worden, sie bleibt aus, wenn die Pflanze im Dunkeln erzogen wird,

und bei Mimosa piidica kann man, wie Detmer selbst anfhrt, die

Perioden des Schlieens und Oeffnens der Bltter gradezu umkehren,
wenn man sie, wie Pfeffer es that, lngere Zeit hindurch bei Tage
im Finstern hlt, bei Nacht aber beleuchtet. Also auch hier liegt ein

Beweis dafr vor, dafs Einflsse, die Tausende von Genera-
tionen hindurch eingewirkt haben, keinerlei Eindruck
im Keimplasma hinterlassen haben.

Detmer selbst gibt das auch zu, indem er sagt: Freilich spielen

sich die Nachwirkungen nur im individuellen Leben eines Organismus

ab", aber nichtsdestoweniger hegt er seit vielen Jahren die Ueber-

zeugung, dass die Vererbungs- und Nachwirkungsphnomene nur

graduell, nicht aber dem Wesen nach verschieden sind". Ja er sagt

gradezu, dass trotz der augenflligen Nichtvererbung dieser Nach-
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wirkuiig-serscheiiuing-en die Wesensgleichbeit der Nachwirkimg-s- imd

der Vererbuiigserscheimmgen dem aufmerksamen Beobachter nicht

entgehen kann".

Mir will scheinen, dass es sich hier nicht um den Beobachter

handelt; denn die Beobachtmigen liegen ja vor, sondern um den

Denker, und dass es kein richtiger Gedankengang- ist, daraus, dass

durch gewisse periodische Einwirkungen auf eine einzelne Pflanze

periodische physiologische Prozesse entstehen, die beim Aufhren der

veranlassenden Ursachen noch eine Zeit hindurch anhalten, auf eine

Wesensgleichheit dieser Nachwirkungen mit der Vererbung zu schlieen.

Ebenso gut knnte man aus dem allmhlichen Abschwingen eines

Pendels, der durch den Finger angestoen wurde, auf eine Wesens-

g-leichheit dieser Nachwirkungen des Fiugeranstoes mit der Ver-

erbung schlieen, in der That ist auch allen diesen Erscheinungen

eines gemeinsam: eine der Zeit nach zurckliegende, im Augenblicke

der Erscheinung- nicht mehr direkt erkennbare Ursache. Das ist aber

auch die ganze Aehnlichkeit
;
im brigen beruht diese geahnte Wesens-

gleichheit" auf einem recht unklaren, im schlechten Sinn naturphilo-

sophischen Traumbild. Ja die Aehnlichkeit ist sog-ar noch beschrnk-

ter, indem die Nachwirkungserscheinungen grade wie die Pendel-

schwingungen mit dem Aufhren des Anstoes allmhlich auskling-en,

whrend die Vererbungserscheinuugen unausgesetzt fortdauern. Die

physiologischen Nachwirkungen unterscheiden sich inbezug- auf Ver-

erbung in nichts von allen andern erAvorbenen Eigenschaften, die wir

kennen und die wir als morphologische Abnderungen wahr-

nehmen: sie werden nicht vererbt. Dem gegenber kann ein

so vages Analogien -Spiel nicht in betracht kommen, welches daraus

dass es Nachwirkungserscheinungen gibt schlieen mchte, dass auch

die Vererbung- nur eine Nachwirkungs-Erscheinung der in den Aeltern

vorgegangenen Prozesse ist; denn das ist offenbar des Pudels Kern.

Detmer bertrgt zum Schluss seine aus den Nachwirkungs-

Erscheinungen gewonnenen Vorstellungen auf bestimmte Erscheinungen
im normalen Leben der Pflanzen, indem er einen Hinweis auf den

periodischen Laubweclisel unserer Bume und Struclier folgen lsst,

der nach seiner Meinung durch direkte Wirkung des Klimas hervor-

gerufen sein muss. Werden mit Winterknospen besetzte Zweige im

Herbst abgeschnitten, mit ihrer Basis in W^asser gestellt und ins

Warmhaus gebracht, so entfalten sich die Knospen nicht alsbald,

sondern es vergehen oft Monate, bis sie austreiben. Daraus geht her-

vor, dass die Jahresperiode der Gewchse heute keineswegs mehr

in unmittelbarer Abhngigkeit von uern Verhltnissen steht. Diese

letztern indizierten die Jahresperiode freilich einmal, aber allmhlich

wurde sie durch Nachwirkungen und Vererbung (!) mehr

und mehr im Organismus fixiert und ist daher jetzt nicht mehr ohne

weiteres zum Verschwinden zu bringen. Dies kann aber ganz all-
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mhlich imcl unter der Einwirkung- vernderter klimatischer Verhlt-

nisse geschehen. Einen Beweis liefert z. B. der Umstand, dass unsere

Kirsche auf Ceylon zu einem immergrnen Baum geworden ist".

So weit Detmer. Man wird mit ihm bereinstimmen darin, dass

der periodische Laubwechsel durch den periodischen Wechsel von

Sommer und Winter, wie er in gemigten Klimaten eintritt, hervor-

gerufen wurde. Dies ist unzweifelhaft, und ebenso unzweifelhaft ist

es, dass hier eine erblich fixierte Eigenschaft vorliegt. Aber wo ist

der Beweis, dass diese erbliche Eigenschaft durch direkte Einwir-

kung des Klimas, der Klte im Winter, der Wrme im Sommer her-

vorgerufen worden ist? Welches Eechthat man, die erbliche Fixierung*

dieser Eigenschaft als Nachwirkung" des die frhern Generationen

direkt beeinflussenden Temperatur-Wechsels zu betrachten? Liegt er

etwa darin, dass wie wir gesehen haben keine der als Nachwirkung
wirklich konstatierten Erscheinungen erblich geworden ist?

Mir scheint, dass grade mit dem periodischen Laubwechsel unserer

Bume Einrichtungen verbunden sind, die bestimmt darauf hinweisen,

dass Naturzchtung mit im Spiele ist. Oder sollte sich Detmer vor-

stellen, dass die charakteristischen schtzenden Hllen, die braunen

Schuppen der Winterknospen durch direkte Wirkung der Klte ent-

standen sind? Wenn nun aber diese in ihrem anatomischen Bau

eigenartigen Knospen auf indirekte und nicht auf direkte Wirkung
des Klimas zu beziehen sind, sollte es da so sehr unwahrscheinlich

sein, dass auch die physiologische Eigentmlichkeit dieser Knospen,
mehrere Monate hindurch latent zu bleiben, sich gleichzeitig mit dem
Bau durch Selektionsprozesse herausgebildet habe? Und nun wissen

wir zugleich, warum diese Eigentmlichkeit erblich geworden ist;

denn Selektion arbeitet mit Keimes-Variationen und diese bertragen

sich von einer Generation auf die andere mit dem Keimplasma, dem

sie angehren.
Aber Detmer sucht auch den umgekehrten Beweis zu fhren,

den nmlich, dass der erblich gewordene Laubwechsel wieder auf-

gegeben wird unter lngerer Einwirkung vernderter klimatischer

Verhltnisse". Freilich ist sein ganzer Beweis der oben zitierte Satz

von unserer Kirsche, welche auf Ceylon zu einem immergrnen Baum

geworden ist". Ich wei nicht, woher diese Angabe stammt. Wenn
wirklich unser Kirschbaum, aus Samen gezogen und durch Samen

mehrere Generationen hindurch fortgepflanzt allmhlich", also

nicht schon in der ersten Generation, immergrn wurde, d. h. seine

Bltter im Herbst behielt und keine latent bleibenden Winterknospen
mehr bildete, dann freilich wre die Vererbung erworbener Eigen-

schaften kaum noch zu bezweifeln. Ich bin nun freilich kein Bota-

niker, aber soviel ich wei, geht nur die wilde Kirsche aus Samen

hervor, die essbare domestizierte Kirsche wird durch Pfropfreiser

fortgepflanzt. Propfreiser aber sind Teile des Soma eines bereits
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vorhandenen Baumes, und bei Vermehrung- durch Pfropfreiser hat man

es nicht mit Generationen zu thun, die aufeinander folgen, sondern

mit einem und demselben successive auf viele Wildstmme verteilten

Individuum. Dass aber ein und dasselbe Individuum im Lauf seines

Lebens mehr und mehr durch direkte Wirkung- uerer Einwirkungen
verndert werden kann, unterliegt keinem Zweifel. Zweifelhaft ist

nur, dass solche Vernderungen durcli die Keimzellen vererbt

werden knnen. Sollten aber die Englnder in Ceylon, wie ich ver-

mute, keine wilden Kirschen, sondern zahme, Kultursorten essen wollen,

so haben die dortigen fruchttragenden Kirschbaumste den Weg- durch

die Keimzellen und das Keimplasma gar nicht durchgemacht, und

nichts steht dem im Wege, dass ihre anatomischen und physiologischen

Eigenschaften mit der Zeit durch direkten Einfluss des Klimas

sollten verndert werden knnen.
Der so leicht hingeworfene Satz von der Ceylon

- Kirsche drfte

deshalb wohl schwerlich als ein Beweis angenommen werden fr eine

so folgenschwere Annahme, wie die von der Vererbung- erworbener

Eigenschaften.

Whrend nun smtliche von Detmer vorgebrachte Thatsachen

nicht das beweisen, was sie beweisen sollten, hat ein anderer Bota-

niker, der durch seine langjlirigen Versuche ber Variation w^ohl-

bekannte Professor Hoffmann in Marburg, krzlich andere Thatsachen

aus botanischem Gebiet fr eine Vererbung erworbener Eigenschaften

geltend gemacht, welche zwar wohl beweisend sind fr das, was er

erworben" nennt, welche aber dennoch schwerlicb etwas ndern

werden an dem heutigen Stand der Frage nach der Vererbung er-

worbener Eigenschaften.
In einer kurzen Notiz vom 1. Januar 1888 teilt der Verfasser in

diesem Blatte^) mit, dass es mittels drftiger Ernhrung" gelinge,

den Bltenbau zu ndern und dass diese Abnderungen nachweisbar

mehr oder minder erblich seien.

Die ausfhrliche Darlegung der Versuche findet sich in mehrern

Nummern der botanischen Zeitung (1887, S. 773), und dort ist das

Endergebnis in folgender Weise formuliert. Es geht aus diesen

Versuchen mit Sicherheit hervor: 1) dass durch ungengende
Ernhrung bedeutende morphologische A e n d e r u n g e n (und

zwar qualitative Variationen) erworben werden knnen, und zwar

zunchst im Sexualapparat (der Blte); 2) dass die vom Individuum

passant" [Weismannl ''^)
erworbenen Eigenschaften vererbt

werden knnen".

1) Vergl. Biol. Centralbl., Bd. Vil, Nr. 21.

'2) Den Ausdruck passante" Eig-euschaften liabe icli als gleichbedeutend

mit erworbenen" gebraucht, um damit auszudrcken, dass sie gewissermaen
nur vorbergehend auftreten und mit dem Individuum wieder verschwinden.

Da die Eigenschaften, von welchen Ho ffmann hier spricht, vererbt werden,
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Die Erfulirung-en, auf welche Hoffmann diese Stze grndet,
sind Versuche, welche mit verschiedenen Pflanzen angestellt wurden,
um zu sehen, unter welcher Vernderung- der Lebensbedingungen ab-

norme Bltenbildung, berhaupt Variationen am hufigsten auftreten,

kurz in wie weit Variationen von Aeuderung der Bedingungen her-

vorgerufen werden.

Die Absicht des Verfassers war offenbar nicht von vornherein

auf die Frage nach der Vererbung erworbener Eigenschaften gerichtet,

seine Versuche sind ja auch viel altern Datums als diese Frage in

ihrer heutigen Fassung und Bedeutung; es sind das vielmehr nach-

trglich in seine Untersuchungen hineingetragene Gesichtspunkte,
woraus sich denn die nicht immer gengende Schrfe der Beweise,
z. B. grade inbezug auf den Punkt der Vererbbarkeit der erzielten

Abnderungen verstehen lsst. Grade darauf kommt indess hier wenig
an, da ich die Pichtigkeit dieser Annahme nicht in Frage zu stellen

brauche.

Die bezglichen Versuche selbst nun sind im wesentlichen die

folgenden.

Verschiedene Pflanzen von normalem Bltenbau wurden eine Keihe

von Generationen hindurch stark vernderten Lebensbedingungen aus-

gesetzt: sie wurden z. B. als sog. Dichtsaat" in kleinen Tpfen auf-

gezogen, wobei die Pflanzen sich natrlich gegenseitig in der Nahrung
beschrnken, also drftig ernhrt werden. Bei dieser Behandlung

zeigte sich nun bei einigen Arten im Laufe der Generationen mehr

oder weniger hufig eine Anzahl von atypischen, d. h. in diesem Fall

gefllten Blten; nicht immer zwar, denn bei der Levkoje il/(/^<%o/

annua und bei Heliantliemum iJolifoUmn erschienen keine gefllten
Blten. Bei andern Arten, wie z. B. bei Nigella damascena, Papaver

alpmmii, Tagefes pcitula erschienen sie, und hufig so, dass ihre An-

zahl im Laufe der Generationen zunahm, wenn auch keineswegs kon-

stant. So z. B. ergab Dichtsaat bei einer Keihe von 4 Generationen

von Nigella clainascena:

1883: keine gefllte Blten,
1884: keine gefllte Blten,
1885: 23 typische und 6 gefllte Blten, also das Verhltnis von 100:26.

1886: 10 typisclie und 1 gefllte Blte, also wie 100:10.

Nicht immer blieb eine gewisse Zahl der gefllten Blten dauernd

erhalten, in manchen Fllen verschwanden sie vollstndig wieder. So

bei Papaver albmum, welches Ho ffmann schon seit 1862 soviel

ich ersehe in ununterbrochener Generationsfolge kultiviert und bei

welchem sich schon 1882 eine geringe Variabilitt der Blattform,

so passt auf sie der Ausdruck niclit; es wird sich aber im Laufe dieser Aus-

einandersetzung ergeben, dass sie berhaupt keine erworbenen" im Sinne der

Deszendenztheorie sind.
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eine grere der Bltciifarl)en" eiiigestellt hatte. Die Fllung- der

Bluten schien durch drftige Ernhrung (Dicht.saat) begnstigt zu

werden". Von 1882 1886 wurden diese Versuche nun weiter fort-

gesetzt; und sie besttigten das schon vorher gewonnene Kesultat;

ergaben aber folgendes Verhltnis der normalen zu den gefllten
Blten:

Versuch XI: 1881 wie 100:40,

1882
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Spiele ist, ja icli knnte mir ohne diese Annahme die ganzen Er-

seheinung-en gar nicht zurechtlegen. Damit ist aber keineswegs die

Vererbung erworbener Eigenschaften zugegeben, denn die hier ein-

getretenen Vernderungen sind keine erworbenen" in

meinem Sinn und in dem Sinn der Deszendenztheorie

berhaupt! Man kann sie ja so nennen, allein es kommt doch

hier nicht auf einen schalen Wortstreit an, sondern auf die Entschei-

dung einer tiefgreifenden wissenschaftlichen Frage. Es handelt sich

darum zu wissen, ob Vernderungen des Krpers {Sonia, im Gegen-
satz zu den Keimzellen), welche durch direkte Wirkung uerer Ein-

flsse, inklusive Gebrauch und Nichtgebrauch hervorgerufen worden

sind, vererbt werden knnen; ob sie die Keimzellen derart beeinflussen

knnen, dass diese in der nchsten Generation die betreffende Ab-

nderung spontan hervorbringen. Das ist die Frage, die hier zu be-

antworten ist und deren Beantwortung wie oben gezeigt wurde

darber entscheidet, ob das L am arck 'sehe Umwandlungsprinzip bei-

behalten werden darf, oder aufgegeben werden muss.

Ich habe niemals bezweifelt, dass Abnderungen, welche auf einer

Abnderung des Keimplasmas, also der Fortpflanzungszelleu berufen,

vererbt werden, vielmehr habe ich grade stets betont, dass sie und

nur sie vererbt werden mssen. Wer das Gegenteil behauptet, der

kennt meine Arbeiten nicht. Wie soll denn auch schlielich die Um-

wandlung der Arten zu stnde kommen, wenn das Keimplasma nicht

verndert werden und diese Vernderungen nicht auf die folgende

Generation vererbt werden knnen? Und was Anderes soll denn das

Keimplasma verndern, als uere Einwirkungen im weitesten Sinne

des Wortes? Es sei denn, man nehme mit Ngel i eine Vernderung
aus innern Ursachen an, d. h. man stelle sich vor, dass die phyle-
tische Entwicklung der Organismen -Welt in der Molekularstruktur

des ersten und einfachen Organismus schon derart vorgezeichnet war,
dass alle andern Formen im Laufe der Erdgeschichte daraus hervor-

gehen mussten, und auch dann daraus hervorgegangen sein wrden,
wenn keinerlei neue Lebensbedingungen aufgetreten wren. Das ist

Ngeli's x\usicht, die ich seit Jahren bekmpft habe.

Wenn man nun Abnderungen des Soma, welche wie spontan
auftretende Abnormitten auf einer vorherigen Abnderung des Keim-

plasmas beruhen mssen, ebenfalls erworbene" nennt, so hat man
es freilich leicht, nachzuweisen, dass erworbene Eigenschaften vererbt

werden, aber mau bringt damit die Wissenschaft um keinen Schritt

vorwrts ') sondern man stiftet nur Verwirrung. Niemand hat meines

1) Vergl. die Schrift von J. Orth lieber die Entstehung und Vererbung
individueller Eigenschaften". Leipzig 188?. Der Verfasser erklrt seltsamer-

weise meinen Satz von der Nichtvererbung erworbener Eigenschaften fr un-

richtig, weil er selbst darauf beharrt, auch die aus spontaner Keimesuderung

hervorgegangenen Abnderungen als erworbene" zu bezeichnen, wenn auch
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Wissens jemals bezweifelt, dass spontan auftretende Abnderung-cn,
wie sechste Finger und Zeben, g-raue Haarlocken inmitten braunen

Haares, Mutterraler u. s. w. vererbt werden knnen. Allerdings ist

es richtig, dass man auf sie in pathologischen Werken ebenfalls zu-

weilen den Ausdruck erworben" angewandt hat. Aber schon His

hat mit vollem Recht gemeint, man solle den Ausdruck in diesem

offenbar uneigentlichen" Sinn der Klarheit halber lieber vermeiden.

Wenn man jede neu auftretende Eigenschaft als erworbene" be-

zeichnen will, so verliert das Wort einfach seinen wissenschaftlicben

Wert, der eben in dem eingeschrnkten Gebrauch desselben liegt;

es bedeutet dann nichts mehr, als das Wort neu. Neue Eigen-
schaften knnen aber auf verschiedene Weise entstehen, durch knst-

liche oder natrliche Zchtung, durch spontane Keimes-Variation, oder

aber durch direkte Einwirkung uerer Einflsse (inklusive die Funk-

tionierung) auf den Krper. Nimmt man die Vererbung- der letztern

an, so ist dafr die Annahme verwickelter Beziehungen der Organe
zum Keimstoff erforderlich" (His), whrend die beiden andern Arten

der Vernderung- der Theorie keinerlei Schwierigkeiten bereiten. Es

besteht also offenbar in Beziehung auf Vererbung- eine weite Kluft

zwischen diesen beiden Gruppen von Abnderungen, ganz abgesehen

davon, ob wir im Recht sind, die wir die Nichtvererbbarkeit erwor-

bener Abnderungen vertreten, oder jene, die sie aufrechthalteu

mchten. In jedem Falle ist es notwendig, bestimmte, nicht miss-

zuverstehende Bezeichnungen zuhaben. His schlug seiner Zeit vor ^),

die durch Zchtung- entstandenen Abnderungen als er zchtete"
zu bezeichnen, die spontan auftretenden als eing-e sprengte" und

diesen beiden wrden dann also die erworbenen" in unserem Sinn

gegenberstehen. Die Wissenschaft hat sich von jeher das Recht

zugesprochen, aus dem Wortschatz der Sprache einzelne Ausdrcke

als indirekt" erworbene. Derselbe Antor macht mir den Vorwurf, die beiden

Arten von Erwerbung neuer Eigenschaften des Krpers nicht gengend und

scharf genug auseinander gehalten" zu haben, resp. die letztere Art (d. h. die

Abnderungen aus Variation des Keimes) einfach unbercksichtigt gelassen
zu haben. Dabei zitiert er auf derselben Seite meinen Satz: Jede Vernde-

rung der Keimsubstanz selbst, mag sie entstanden sein, wie sie wolle, muss

eben durch die Kontinuitt des Keimplasmas auf die folgende Generation ber-

tragen und somit auch die Vernderungen des Soma, Avelche aus ihr hervor-

gehen, auf die folgende (Teneration vererbt werden". Aus diesem Satz folgt"
doch wohl nicht erst, wie Orth sich ausdrckt, unweigerlich, dass indirekt

erworbene Eigenschaften vererbt werden knnen", sondern das heit er,

falls man bereinkommt, spontane Abnderungen indirekt erworbene" zu

nennen! Wie man berhaupt die seit Virchow's Eingreifen in diese Fragen
entstandene Begritt'sverwirning mir in die Schuhe schieben kann, ist mir un-

begreiflich von jemand, der die Vorgnge auf der Straburger Naturforscher -

Versammlung vom Jahr 1885 kennt und zitiert.

1) His: Unsere Krperform". Leipzig 1874. .'^. 58.
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liorauszunoliiucn und sie in einem ganz spezifischen Sinn zu ge-

brauchen, und ich wsste nicht, warum sie sich dieses Rechtes bei

dem Ausdruck erworben" begeben sollte. Uebrigens scheint doch

auch auf dem Gebiete der pathologischen Anatomie der Ausdruck

nicht immer in dem vagen Sinn gebraucht wurden zu sein, w^ie ihn

Virchow und Orth jetzt geltend machen, da hervorragende Forscher

auf diesem Gebiete wie Weigert und Ernst Ziegler ihn genau
in demselben Sinne anwenden, in dem Darwin, du Bois-Reymond,
PflUger, His und so manche andere, unter ihnen auch ich selbst,

ihn angewandt haben.

Es kommt darauf an, einen Ausdruck zu haben, der die beiden

Hauptkategorien von Abnderungen scharf bezeichnet, nmlich die

primren Abnderungen des Krpers und die sekundren, d. h.

diejenigen, die die Folge einer Keimesvariation sind, mag diese ent-

standen sein, wie sie W'oUe. Nur die erstem haben wir bisher er-

worbene" genannt, man knnte sie aber auch somatogene" nennen,

weil sie auf der Reaktion de.-; Sonia gegen uere Einwirkungen be-

ruhen, und knnte ihnen alle andern als blastogene", d. h. aus

Keim es -Abnderung hervorgangene Abnderungen des Krpers gegen-

berstellen. Auf diese Weise wrde jedes Missverstehen ausgeschlossen.

Nur von den so matogenen Abnderungen wird behauptet, dass sie

nicht vererbt werden knnen, oder vielmehr wird von denjenigen,

welche ihre Vererbbarkeit behaupten, ein Beweis dafr gefordert. Zu

ihnen gehren auer Verstmmelungen noch alle solche Abnderungen,
welche direkte Folge einer gesteigerten oder verminderten Funk-

tionierung sind, sowie diejenigen, die direkte Folge vernderter Er-

nhrung oder sonstiger uerer Einflsse auf den Krper sind. Zu

den blastogenen Abnderungen aber sind nicht nur die durch

Selektion auf Grundlage von Keimesabnderungen erfolgten zu rech-

nen, sondern alle Abnderungen, die Folge einer Keimplasma- Ab-

nderung sein mssen.

Fragen wir nun, in welche der beiden Hauptkategorien die be-

sprochenen Hoffmann'schen Flle gehren, so scheint es mir nicht

zweifelhaft zu sein, dass es sich bei ihnen allen nicht um solche Ab-

nderungen handelt, welche in der Deszendenztheorie bisher als er-

worbene" bezeichnet wurden, also nicht um somatogene", son-

dern um blastogene" Abnderungen. Nicht der Krper der

Pflanze, das Soma, ist in Hoffmann's Versuchen direkt

durch die uern Einflsse verndert worden, sondern

das Keimplasma der Keimzellen, und dieses hat dann

erst in den folgenden Generationen auch Abnderungen
des Soma's hervorgerufen.

Der Beweis dafr ist aus den Hoffmann'schen Versuchen ohne

Schwierigkeit herauszulesen. Er liegt vor allem darin, dass in kei-

nem der zahlreichen Versuche die Abnderung schon in
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der ersten Generation auftrat. Samen von normal blhenden,

wilden THanzen verschiedener Arten wurden in Gartenland, oder gar

in Tpfen unter Dichtsaat zur Entwicklung- gebracht, aber keine

von allen aus diesen wilden Samen erzielten Pflanzen

trug eine einzige gefllte Blume! Erst im Laufe mehrerer

oft zahlreicher Generationen traten einzelne, oder zahlreichere gefllte

Blten, zuweilen auch Abnderungen der Bltter oder der Bltenfarbe

auf. Diese Thatsache lsst nur die eine Erklrung zu, dass die

vernderten Bedingungen zunchst nur unsichtbare Vernderungen im

Idioplasma der einzelnen Pflanze hervorriefen, die aber auf die folgende

Generation bertragen wurden; dass in dieser letztern dieselben Ab-

nderungsursachen noch weiter einwirkten und die unsichtbare Ver-

nderung des Idioplasmas steigerten; dass auch diese gesteigerte

Vernderung sich auf die folgende Generation bertrug, und dass so

von Generation zu Generation sich das Idioplasma strker vernderte,

bis zuletzt die Vernderung gro genug war, um eine sichtbare Ab-

nderung des Soma, z. B. eine gefllte Blte hervorzurufen. Da
nun kein anderes Idioplasma von einer Generation auf

die andere bergeht, als die erste onto genetische Stufe

desselben, d. h. das Keimplasma, so muss es also das

Keimplasma gewesen sein, welches durch die vernderten

Lebensbedingungen verndert wurde und zwar so lange, bis

die Vernderung hinreichte, um eine fr uns sichtbare Vernderung
des Soma, sei es an der Blte oder dem Blatt hervorzurufen^).

Hoffmann fhrt auer diesen Fllen noch einige Thatsachen

etwas verschiedener Art an. Es gelang ihm die wilde g^^^^P Rbe''

Daucits Carota durch Kultur im Garten und vernderte Ernhrung
im Bau ihrer Wurzel bedeutend zu verndern, und auch diese Ver-

nderungen erwiesen sich als erblich.

Leider fehlt mir augenblicklich die botanische Literatur, und ich

bin auer stnde, diese altern Versuche in extenso nachzulesen, allein

auch hier handelt es sich offenbar um eine Abnderung, die erst

nach Generationen sichtbar begann, also um eine Abnderung
des Keimplasmas.

Ganz entsprechende Flle sind schon lange bekannt. So die

Geschichte des Garten-Stiefmtterchens, welches Hoffmann interes-

santer \^'eise von neuem aus der wilden Form, Viola tricolor, erzeugt

j) Vergl. die Darlegungen Ngel i 's in seiner Theorie der Abstammungs-
lehre" ber diesen Punkt Auch er schliet aus hnlichen Thatsachen auf

eine durch uere Einwirkungen hervorgerufene, zunchst unsichtbare Ver-

nderung des Idioplasmas, die sich erst im Laufe der Generationen so weit

steigert, um nun auch Vernderungen sichtbarer Art an der Pflanze hervor-

zurufen. Nur die weitere Konsequenz, dass diese Vernderungen das Keim-

plasma allein treffen, zieht er nicht, weil er den Gegensatz von somatischem

und germinativem Idioplasma nicht kennt.
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hat und zwar im Laufe von 18 Jahren. Darwin sagt schon in

seinem Werk ber das Variieren im Zustand der Domestikation, dass

beim Stiefmtterchen und bei allen andern
,,
veredelten" Blumen unserer

Grten die wilde, in den Garten verpflanzte Form immer zuerst viele

Generationen hindurch unverndert blieb, scheinbar unbeeinflusst von

den neuen Lebensbediugung-en ,
dass dann aber einzelne Variationen

auftraten, die die Grtner nun durch Auslese und geschickte Kreu-

zungen zu einer besonders gefrbten und sonst ausgezeichneten Rasse

heranzogen.
Also auch hier ist Vernderung des Keimplasmas das Prin)re,

und von erworbenen Abnderungen im Sinne der Deszendenztheorie

kann keine Rede sein.

Die letzte botanische Thatsache, welche Hoffmann fr Ver-

erbung erworbener Eigenschaften anfhrt, ist die, dass Pflanzen von

Solidago Virgaurea ,
welche aus den Walliser Alpen stammten, im

botanischen Garten von Gieen eine Aufblhezeit einhielten, welche

um mehrere Wochen verschieden war von jener der daneben ge-

pflauzten Exemplare aus der Umgegend von Gieen". Mit andern

Worten : die Aufblhezeit der alpinen Solidago war erblich fixiert,

und obgleich die uern Bedingungen ein gleichzeitiges Aufblhen
mit der Gieener Form erlaubt htte, trat dies doch nicht ein.

Was folgt nun aber daraus? Nach Hoffmann natrlich, dass

direkt erworbene Eigenschaften vererbt werden. Das setzt aber

voraus, dass die Fixierung der Bltezeit eine direkt erworbene Eigen-

schaft sei, und in der That scheint Hoffmann dieser Ansicht zu

sein, wenn er allerdings etwas unbestimmt sagt, die Aufblhe-

zeit sei durch Akkomodation also klimatisch whrend einer

langen Reihe von Generationen erworben und erblich geworden".
Allein was heit Akkomodation"? Vermutlich dasselbe, was man
seit Darwin gewhnlich Anpassung" nennt, d. h. eine zweckmige,
den Verhltnissen angepasste Einrichtung. Das Zustandekommen

solcher Anpassungen denkt man sich bekanntlich nach Darwin be-

wirkt durch Selektionsprozesse; Ho ffmann denkt es sich vielleicht

in anderer Weise entstanden, nmlich mitNgeli durch direkte Be-

wirkung", d. h. durch die uern Einflsse direkt hervorgerufen.

In der That wre auch die Fixierung der Bltezeit eine Anpas-

sung, welche man sich formell ganz gut als auf den direkten Einfluss

der uern Bedingungen beruhend erklren knnte. Es fragt sich

nur, ob diese Erklrung die richtige ist. Man wrde sich vorstellen,

dass die Pflanze durch frhern Eintritt der guten Jahreszeit zu rascherer

Entwicklung angetrieben wrde, dass sie also in wrmeres Klima

versetzt zuerst etwas frher blhen wrde, dass sich dann die Ge-

wohnheit frher zu blhen auf die folgenden Generationen vererben,

und durch stete weitere Einwirkung des warmen Klimas so weit vor-

rcken wrde, als es der Organisation der Pflanze entsprechend thun-
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lieh wre. Dabei i.st eben nur leider, wie bei so vielen andern der-

artigen Erklrung-en vergessen, dass die Vererbung erworbener

Eigenschaften eine gnzlich unerwiesene Hypothese ist,

und diese wird bei der Erklrung vorausgesetzt! Dass man aber

mit der Deutung einer Erscheinung, die die Vererbung erworbener

Eigenschaften voraussetzt, keinen Beweis fr die Existenz einer

solchen Vererbung fhren kann, liegt auf der Hand.

Ich habe mir die Fixierung der Bltezeiten und hnlicher i)hysio-

logischer Erscheinungen im Tierreich (das Ausschlpfen berwinterter

Insekten z. B.) durch Selektionsprozesse immer sehr wohl erklren

zu knnen gemeint und ich gestehe, dass mir diese Erklrung auch

heute noch die einfachste und natrlichste zu sein scheint. In Frei-

burg i./B., wo der Weinbau bekanntlich eine groe Rolle spielt, leidet

die Jahresernte hutig durch Frhjahrsfrste, die die jungen Triebe

mit den Bltenknospen tten. Nun werden aber verschiedene licben-

sorten gepflanzt, und diese treiben nicht genau zur selben Zeit. Wer
nun je gesehen hat, wie durch einen Ende April eintretenden Frost

alle Triebe der frhtreibenden Sorten vernichtet werden, whrend
die der nur wenig spter treibenden und jetzt noch nicht geffneten,

verschont bleiben, der wird nicht zweifelhaft sein, dass die erstem

lngst dem Untergang verfallen wren, wenn sie im Naturzustand

mit den andern um die Existenz kmpfen mssten. Nun schwankt

aber die Bltezeit bei den Individuen jeder Pflanzenart, ist dem-
nach faktisch durch Auswahl der Individuen verrckbar; man
sieht also nicht ein, wie es kommen sollte, dass die Bltezeit jeder

Pflanze fr jeden Standort nicht in mglichst gnstiger Weise allein

durch Naturzchtung fixiert worden sein sollte!

Hoffmann ist sich offenbar des fimdamentalen Unterschiedes

zwischen erworbenen Eigenschaften des Soma und sekundren Ab-

nderungen infolge Abnderungen des Keimplasmas nicht bewusst

gewesen, sonst wrde er nicht nach Geltendmachung der hier be-

si)rochenen botanischen Thatsachen
,

welche alle in die zweite

Kategorie gehren, zur weitern Bekrftigung seiner Ansicht noch

Flle aus dem Tierreich angefhrt haben, die alle in die erste

Kategorie gehren, nmlich Vererbung von Verstmmelungen. Ich

gehe darauf nicht ein, da die meisten alte Bekannte, alle aber viel

zu unsicher und ungenau sind, um wissenschaftliche Beachtung be-

anspruchen zu knnen.

Ich glaube gezeigt zu haben, dass auf botanischem Gebiet bisher

keine Thatsachen geltend gemacht worden sind, die eine Vererbung
erworbener Eigenschaften (in meinem Sinn) zu beweisen, oder auch

nur wahrscheinlich zu machen geeignet wren.
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