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Von Dr. Eugen Korscheit,
Privatdozeut in Berlin.

Auch fr zoologische Kreise von allgemeinerem Interesse sind

die Ergebnisse, zu denen Haberlandt bei seinen Untersuchungen
ber die Funktion und Lage des Zellkernes bei den Pflanzen kommt.

Ist es doch nach dem jetzigen Stand unserer Kenntnisse zweifellos,

dass sich die fundamentalsten Vorgnge in der Zelle bei Pflanzen und

Tieren in gleicher Weise vollziehen. Es war dies auch nicht anders

zu erwarten. Auf botanischem, wie auf zoologischem Gebiet wurden

nun in neuerer Zeit Thatsaehen bekannt, welche eine direkte Einfluss-

nahme des Kernes auf die Thtigkeit der Zelle erschlieen lassen.

Ich erwh.ne hier die von Nussbaum^), Gruber-) und Klebs-')

angestellten Versuche, durch welche erwiesen wurde, dass Teilstcke

tierischer und pflanzlicher Zellen dann nicht mehr im Stande waren,

sich vllig zu regenerieren, wenn ihnen der Kern fehlte. Solche Teil-

stcke hingegen, welche einen Kern oder doch Teile desselben ent-

hielten, ergnzten sich wieder zu vollstndigen Zellen. Dass der

Kern auf verschiedene Tbtigkeiten der Zelle von Einfluss ist, Hegt
in den genannten Fllen klar zutage. Ebenso zweifellos drfte dies in

einigen andern Fllen sein, auf die ich selbst bereits bei verschie-

denen Gelegenheiten hinwies ^). Es bandelt sich dabei um verschieden-

artige Gewebszellen, bei denen die Gestalt und die Lage des Kernes

erkennen lie, dass sich der Kern an der Thtigkeit der Zelle be-

teiligte. Ein gleiches Resultat ergeben die Untersuchungen Haber-
landt's. Dieselben beschftigen sich grtenteils mit der Lagerungs-
weise der Zellkerne whrend der Histogenese bei den Pflanzen.

Bei seinen Untersuchungen wird der Verfasser von folgenden
Gedanken geleitet. Das Idio])lasma, welches die Thtigkeit der Zelle

beherrscht, ist lokalisiert in dem Zellkern. Von ihm aus mssen nun

jene Bewegungszustnde, durch welche die Einflussnahme des Idio-

plasmas auf das Cytoplasma stattfindet, bergeleitet werden zu jenen

1) Nussbaum, Ueber die Teilbarkeit der lebenden Materie. Archiv fr
mikr. Anatomie, 1886.

2) Gruber, Zur Physiologie und Biologie der Protozoen. Ber. der naturf.

Gesellsch. zu Freiburg i./B. 1886.

3) Klebs, Ueber den Einfluss des Kerns in der Zelle. Biol. Centralblatt,

1887, Nr. 6.

4) Zusamuiengefasst in den Sitz. -Ber. der Gesellseh. Naturf. Freunde zu

Berlin, Jahrg. 1887, Nr. 7 : Ueber die Bedeutung des Kernes frdie tierische

Zelle.
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Fig. 1.

Orten, wo sich die Thtigkeit der Zelle abs}3ielt. Es erscheint nnn

als selbstverstndlich; dass dieUebertragung- der jeweiligen Bewegnngs-
znstnde nm so gesicherter und vollstndiger vor sich gehen wird, je

kleiner die Entfernungen sind, um welche es sich dabei handelt. Von

Vorteil msste es demnach sein, wenn der Kern den Bildungsherden

neuer Substanz so nahe als irgend mglich lge. Dem Verfasser ge-

lang es nun wirklich, zu zeigen, wie eine solche Lagerung des Kernes

bei verschiedenen Wachstumsprozesseu von Pflanzen in der That

stattfindet.

Aus der groen Menge von Thatsachcn, welche der Verfasser

mitteilt, greife ich nur einige, mir besonders charakteristisch ersehei-

nende heraus.

In den jungen Oberhautzellen der Laub-

bltter (von Aloe verrucosa und Agave amerkana

z. B.) liegt der Kern meist inmitten der Zelle,

zur Zeit aber, da eine Verdickung der Auen-
wand beginnt, also eine grere Thtigkeit der

Zelle nach auen zu stattfindet, rckt er nach

dem Ort der Neubildung hin. Er legt sich an

die sich verdickende Auenwand an (Fig. 1).

Ist die Zeit dieser intensiven Thtigkeit der Zelle vorber, so kann
sich der Kern wieder von der Auenwand zurckziehen; man sieht

ihn dementsprechend im ausgewachsenen Blatte liufig nach der Mitte

der Zelle zu gelagert.

Ganz hnliche Verhltnisse finden sich in den Fruchtschalen von
Carex panicea, nur dass es bei ihnen die Innenwand der E])iderniis-
zellen ist, welche sich polsterartig verdickt. Die kleinen Zellkerne

liegen hier der Innenwand dicht angeschmiegt. Die Figur 2 gibt
dieses auffallende Verhalten der Kerne in einer Kopie nach der Zeich-

nung des Verfassers wieder.

Fig. 2.

r

Fig. 4.

In den Schliezellen der noch in der Entwicklung begriffenen

Spaltffnungen liegen die Kerne dicht an den Bauchwnden, woselbst

die Verdickungsleisten auftreten. Diese Lage verlassen sie aber nicht

selten, wenn die Schliezellen ihre Ausbildung erreicht haben. Die

Figuren 3 u. 4 stellen in der Entwicklung begriffene und ausgebildete
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Spaltffnungen von Orchis miUbaris diu-, in denen sich die geschilder-

ten Verhltnii^se ohne weiteres erkennen lassen.

Sehr geeignet fr die Beurteilung der Lage des Zellkernes er-

scheint auch die Peristorabildung der Laubmooskapseln ,
da bei ihr

in sehr ausgesprochener Weise einseitige Membranverdickungeu vor-

kommen. Hier liegen die Kerne in ganz besonders regelmiger Weise

den sich verdickenden Wnden und Wandteilen an.

Von besonderem Interesse scheint mir die Bildung der Wurzel-

haare und die Beziehung der Zellkerne zu derselben. Au den lang-

gestreckten Absorptionszellen der Keimwurzel von Pisum sativuni

bilden !^ich die Ausstlpungen, welche die Wurzelhaare entstehen

lassen, stets an der Stelle der Auenwand, unter welcher der Zell-

kern gelegen ist. Da die Zellen sehr umfangreich sind, drfte diese

Lagerung des Kernes zweifellos fr seinen Einfluss auf die Bildung
des Haares sprechen. Auch fr die weitere Ausbildung des Haares

scheint er von Bedeutung zu sein, da er sjiter in dieses hineinrckt.

In ganz hnlicher Weise wie die Bildung der Wurzelhaare ver-

luft diejenige der als Thyllen bezeichneten Membranausstlpungen
der Holzparench3^mzellen, weshalb sie gleich hier erwhnt werden

soll. Die Ausstlpung entsteht nmlich auch in diesem Falle immer

an der Stelle, wo der Zellkern liegt.

Das Verhalten der Wurzelhaare inbezug auf den Kern bietet

weiterhin noch verschiedenes Interessante. Bei verzweigten Wurzel-

liaaren beobachtete H a b e r 1 a n d t
,
dass diejenigen Aeste des Haares im

Wachstum auffallend bevorzugt werden, in denen der Kern gelegen

ist. So lauge der Kern im Hauptaste weiterrckt, wchst dieser

strker als die Seitenste, tritt aber der Kern in einen der letztern

ein, so zeigt dieser bald ein bedeutendes Lngenwachstum, whrend

dasjenige des Hauptastes eingestellt wird.

Die Haargebilde an Stengeln und Blttern strecken sich grten-
teils infolge eines intercalaren, basipetalen Wachstums in die Lnge.
Das ergaben u. a. auch die von dem Verfasser an einzelligen Haaren

von Geranhim sanguhieum angestellten Messungen. Dementsprechend

liegt auch der Zellkern im untersten Teil dieser Haare, da, wo das

Lngenwachstum des Haares am lngsten andauert. Es drfte daraus

hervorgehen, dass der Kern dasselbe bis ans Ende beherrscht.

Bei den 4 5 strahligen, gestielten Sternhaaren von Arabls albida

ist der Kern im Stiel des Haares gelegen. Wenn whrend der Aus-

bildung des Haares die Verlngerung der Strahlen stattfindet, wandert

er in das obere Ende des Stieles hinauf, um hier im Mittelpunkt der

Verzweigung, den einzelnen Wachstumsherden so nahe als mglich
zu sein. Ist die Ausbildung des Haares vollendet, so rckt der Kern

wieder bis in die Mitte des Stiels hinab.

Versuche, welche der Verfasser ber das Verhalten der Kerne

bei der Regeneration verletzter Vaucherien-Schluche anstellte, fhrten
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ZU weniger giiastig-eii Ergebiiisf^en ber die Beteiligung des Kernes

an der Thtigkeit der Zelle, als wir dieselben in so schner AVeise

aus den anatomischen Untersuchungen des Verfassers hervorgehen
sahen. Immerhin weisen die von dem Verfasser gefundenen That-

sachen auch hier auf eine Anteilnahme des Kerns an den Kegenera-

tionsvorgngen hin. Dafr spricht, dass sich die Kerne nicht wie

die Chlorophyllkrner von der Wundstelle des Schlauches zurck-

ziehen, sondern vielmehr dort in ziemlicher Anzahl auftreten und

wahrscheinlich bei dem Heilungsvorgang, speziell bei der Bildung
der Membran eine wichtige Rolle zu spielen haben. Weiterhin

macht es der Verfasser wahrscheinlich, dass von den beim Zer-

schneiden des Schlauches ausgetretenen Plasmaballen nur diejenigen

am Leben bleiben, welche mit mindestens einem Kerne versehen sind^

ein Verhalten, welches sich an die schon eingangs berhrten Ergeb-
nisse anderer Forscher auf zoologischem und botanischem Gebiet in

gewisser Weise anschlieen wrde. Allerdings konnten nach jenen

Untersuchungen auch kernlose Stcke noch eine Zeitlang am Leben

bleiben, die wirklich regenerations- und lebensfhigen Teilstcke sind

aber doch nur die mit Kernsubstanz versehenen.

Als Resultat der hier im Auszug referierten Untersuchungen des

Verfassers ergibt sich, dass der Kern der in der Entwicklung-
begriffenen Pf an zen Zellen meistens in grter Nhe der-

jenigen Stellen gelagert ist, an denen das Wachstum am
lebhaftesten vor schreitet und am lngsten andauert.

Daraus geht hervor, dass der Kern in gewissen Bezieh-

ungen zu den Wachstumsprozessen der Zelle steht, und
zwar scheint er zumal auf Dicken- und F 1 c h e n w a c h s -

tum der Zellhaut einen bestimmten Einfluss auszuben.
Welcher Art der Eintluss des Kernes auf die Zelle ist, lsst sich vor-

lufig nicht sagen.

Zum Schluss begegnet der Verfasser noch einem Einwand, welcher

ihm vielleicht gemacht werden knnte, nmlich demjenigen, dass die

Lagerung des Kernes in derNhe der Bildungsherde mglicherweise nicht

die Folge einer aktiven Wanderung, sondern vielmehr passiver Natur

sein knne, veranlasst durch das Zustrmen des Plasmas nach jenen
Punkten. Wre der Kern nur auf diese Weise in seine charak-

teristische Lage gelangt, so msste er dieselbe in dem Falle bald

wieder ndern, wenn die Plasmastrmung fortdauert. Das thut er

aber bei den hier in betracht kommenden Zellen nicht, sondern er

verharrt fest in der Lage, welche erkennen lsst, dass er in gewisser

Beziehung zu den Bildungsprozessen der Zelle steht.

Ein besonders beweiskrftiges Argument zu gunsten der von ihm

vertretenen Auffassung findet der Verfasser in dem Verhalten der in

den Zellen vorhandenen Chlorophyllkrner und Leukoplasten. Befnde
der Kern sich nur deshalb in der Nhe der Waclistumssttte, weil

Vlll. 8
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er von den Plasniastriiieii rein passiv mitgerissen wurde, so mssten

sicli die in der Kegel viel kleinern und leichter transportfhigen

Chlorophyllkrner und Leukoplasten gleichfalls in Blde dort an-

sammeln. Dies geschieht aber nicht, sondern dieselben sind ver-

schiedentlich in der Zelle verteilt und verharren an Ort und Stelle,

whrend sich der Kern nach der Bildungssttte hin begibt.

Endlich liegt der Kern nicht immer in einer grern Plasnia-

anhufung, sondern ist oft nur von einer dnnen Plasmaschicht um-

geben, kurz es ist die Lagerung des Kernes auf so einfachem mecha-

nischen Wege wie durch bloe Plasmastrinungen nicht zu erklren.

Ich habe diesen Einwand und seine AViderlegung durch den Ver-

fasser etwas ausfhrlicher berhrt, weil ich selbst an die Mglichkeit
einer solchen Erklrung der Lagerung des Zellkerns dachte. Beson-

ders kam mir dieser Gedanke bei Beobachtung des Verhaltens der

Zellkerne im Follikelepithel der Insekteneier. Ich teilte schon frher

mit^), wie die Kerne zur Zeit der Bildung des Dotters und Chorions

der Innenwand der Epithelzellen und damit der Oberflche des Eis

dicht anlagen, spter aber, wenn die Eischale ziemlich fertig war, in

der Mitte der Zelle zurckwichen. Diese Erscheinung erinnert nun

ganz an diejenigen, welche uns Haberlandt von verschiedenen

pflanzlichen Geweben schildert. Ganz hnlich, wie er, glaubte ich

das Verhalten der Kerne so deuten zu drfen, dass sie sich dem Ort

der (sezernierenden) Thtigkeit der Zelle nhern. Daraus schien mir

aber hervorzugehen, dass die Kerne einen Einfluss auf die Thtigkeit

der Zelle ausben. Aber, wie gesagt, ich konnte mich auch in diesem

Falle des Gedankens nicht entschlagen, es knne mglicherweise in-

folge einer Strmung in dem Zellplasma, welche nach dem Ort der

Abscheidung hin gerichtet ist, der Kern passiv nach jener Gegend

hingefhrt worden sein. In meinem Falle lsst sich eine Entscheidung

dieser streitigen Frage viel weniger leicht finden als in dem von

Haberlandt mitgeteilten. Viel einfacher dagegen gestaltet sich dies

in einem andern Fall, welchen

Fig. fi u. 6. ich bei dieser Gelegenheit zur

Kenntnisnahme bringen mchte.

Er betrifft die Lagerung des

Keimblschens von Insekten-

eiern und wird durch die beiden

nebenstehenden Figuren illu-

striert. Jede derselben stellt

ein in Bildung begriffenes Ei

des Ohrwurms dar, mit dem

umgebenden Follikelepithel (F)

und der darber liegenden Nhr-
kammer (A^).

i) Die Bildung der Eihlleu etc. Nova Acta Acad. Leop. Carol., Bd. 51, Nr. 3.
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Sehr oft findet mau in den Eifollikeln von Forficiila das Keim-

blschen (/i) so gelagert, wie dies in Fig-. 5 der Fall ist. Es zwngt
sich gradezu hinein in den Raum zwischen Nhrfach und Follikel-

epithel, indem es dabei seine gewhnlich ovale bis kreisfrmige Ge-

stalt entsprechend verndert.

In andern Fllen liegt das Keimblschen der Nhrkammer dicht

an, so dass seine Oberseite durch den konvexen Boden der Nhr-
kammer eingebuchtet erscheint. Zuweilen zieht es sich ganz in die

Breite, wie dies durch die Fig. 6 (/i) erlutert wird. Es flacht sich

mglichst ab, wie es scheint, nur aus dem Grunde, um eine mg-
lichst groe Berhrungsflche mit dem Nhrfach zu gewinnen. Das

letztere gibt an die Eizelle Nhrsubstanz ab.

Dass sich das Keimblschen nahe an die Nhrkammer oder an

das Follikelepithel anlegt, findet man auch bei andern Insekten hufig.
Dazu ist es dann oftmals noch von einer Wolke feiner Krnchen

umlagert, welche den Nhr- oder Follikelzellen entstammen und zur

Bildung des Eidotters verwandt werden. Ein solches Verhalten des

Keimblschens bildete ich gelegentlich meiner Mitteilung ber die

Bedeutung des Kernes fr die tierische Zelle ab. Es betrifft die

Keimblsclien jngerer Eianlagen von Nepa, welche man der Innen-

wand der Eirhre dicht anliegend findet.

Aus dem geschilderten Verhalten des Keimblschens geht hervor,

dass es sich in den genannten Fllen demjenigen Teile der Eizelle

mglichst zu nhern sucht, an welchem eine Aufnahme neuer Sub-

stanz und sehr wahrscheinlicher Weise zugleich eine Assimilation

derselben von selten des Eies stattfindet. Eine solche Annherung
an den Bildungsherd in der Zelle lsst sich aber nur dadurch er-

klren, dass der Kern einen gewissen Einfluss auf die Thtigkeit der

Zelle ausbt.

Der wachsenden Eizelle wird von auen her Substanz zugefgt.
Wenn man hier von einer Strmung in dem Protoplasma der Eizelle

berhaupt sprechen kann, so wrde dieselbe von auen nach innen

verlaufen, oder doch zum mindesten in dieser Richtung strker sein,

als in der entgegengesetzten. An eine passive, durch die mechanische

Bewegung des Zellplasmas bedingte Lagenvernderung des Kernes

drfte also hier durchaus nicht zu denken sein.

Eine Anlagerung des Keimblschens an das Follikelepithel findet

sich auch in andern Tiergruppen, u. a. bei den Schwmmen. So sieht

man es in ganz jungen und mittelgroen Eiern von Spongelia pallescens

dicht an die Peripherie des Eies gedrngt und dabei zuweilen in ganz hn-

licher Weise breit gezogen, wie das oben durch Fig. 6 von Forficiila

dargestellt wurde. Es scheint auch hier, als ob das Keimblschen

mit mglichst groer Flche das umgebende Follikel zu berhren

und sich dadurch den Ort der Abscheiduug von Nhrsubstanz mg-
lichst zu nhern suche.

8*
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Fig. 7.

Fig. 7

"Wenn (las Keimblschen so iimfaDgrcicb ist, dass es einen g-roen
Teil des Eies erfllt, so drfte eine periphere Lagerung- desselben

kaum von Vorteil sein. Rckte es nach der einen Seite bin, so

wrde es sich damit von der gegenberliegenden Wand zu weit ent-

fernen, whrend es bei einer zentralen Lage infolge seines bedeuten-

den l^mfanges von der gesamten Wandung nicht allzuweit entfernt

ist und im ganzen Umfang die Thtigkeit der Zelle zu beherrschen

vermag.
Das gleiche Verhalten bemerken wir dann,

wenn das Eifollikel an zwei Seiten von Nhr-
fchern (N) begrenzt wird, welche beide diesem

Follikel Substanz liefern (Fig. 7) ,
wie es zu-

weilen der Fall ist. Auch dann wird das Keim-

blschen am besten zentral gelagert bleiben

(Fig. 7). Man sieht, wie die von den Nhr-
zellen gelieferten, stark lichtbrechenden Krnchen
vom obern und untern Nhrfach nach dem Keim-

blschen hinziehen und dieses als eine dunkle

Zone umlagern. Oft tritt noch eine besondere

Zone solcher Krnchen, hnlich den Ringen des

Eifollikel und Saturn, in der Umgebung des Keimblschens auf,

Teile der oben und un- go wie dies in der nebenstehenden Figur einge-
tenangrenzendeuNhr- , , -.^ i i. i i t
i-iichei (N) von Dytiscus ^i'^gen wurde. Ls scheint hier also die An-

marr/malis. ziehungskraft zumal im Aequator eine l^esonders

starke zu sein.

Meistens bernimmt nur eines der beiden anliegenden Nhrfcher
und zwar vor allem das obere die Lieferung der Substanz. j\Ian

erkennt dies daran, dass die Krnchenausscheidung dann nur oberhalb

des Keimblschens vorhanden ist. In diesem Falle trifft man das

Keimblschen oftmals dem obern Nhrfach mehr oder weniger genhert,

ja man findet es demselben zuweilen ganz nahe anliegend.

Bezglich der das Keimblschen umgebenden Krnchen" konnte

ich beobachten, dass dieselben dicht am Umfang des Keimblschens

zuweilen zu grern Kugeln und Ballen zusammenflieen. Dies ge-

schieht dadurch,, dass die einzelnen Krnchen zu einem grern Krper
verschmelzen. Derselbe verrt anfangs seine Entstehungsweise noch,

indem er krnig erscheint. Erst allmhlich wird er mehr homogen
und rundet sich nach auen ab. Die so entstandenen kugligen Ballen

sieht man dann in oft ziemlich tiefen Einbuchtungen des Keimblschens

liegen. Der ganze Vorgang steht gewiss mit der Neubildung von

Eisubstanz im Zusammenhang. Man kann sich dem Eindruck nicht

entziehen, dass die gebildete Umgestaltung der Krnchen direkt unter

dem Einfluss des Kernes vor sich geht. Dafr spricht, dass sie sich

immer in nchster Nhe desselben vollzieht. Ob die Ballen schlie-

lich in das Innere des Keimblschens gelangen und damit eine Auf-
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nalinie g-eforinter Substanz von selten des Keiml)lsclieus stattfindet,

wie sie von A. Brass^) beschrieben worden ist, oder ob das Keim-

blschen nur einen, uns vorlufig- allerdings wenig verstndlichen Ein-

fluss auf das Zellplasma und die Assimilation der von der Eizelle auf-

genommenen Nhrsubstanz ausbt, diese wichtige Frage konnte hier

nicht entschieden werden. Zu verkennen ist aber nicht, dass viele

Bilder fr die erstere Annahme sprechen, whrend andere wieder

mehr auf die zweite hinweisen.

Eine direkte Teilnahme des Kernes

an der assimilierenden Thtigkeit der '^' ' '

Eizelle ergibt sich in kaum zu be-

schreibender Weise aus einer Beobach-

tung, welche ich ebenfalls an D//tiscus

machte. In einer groen Zahl von Nf~
Fllen sah ich am frischen Objekt
und auf Schnitten durch die Eirhre,
wie das Keimblschen immer nach

der Bichtung der vom Nhrfach aus-

gehenden Krnchenenhufung pseudo-

podienartige Fortstze ausstreckte,
whrend der von der Krnchenanhu- ^ "-

fung abgewendete Teil des Keim-
blschens ganzrandig, ohne Fortstze

erschien. In Fig. 8 habe ich einen

dieser zahlreichen Flle abgebildet.
Es ist kein Zweifel, dass das Keimblschen nach der Seite hin, wo
die Assimilation stattfindet, eine Vergrerung seiner Oberflche er-

fahren hat, und diese scheint mir wiederum nicht anders als durch

eine Anteilnahme des Kerns an der Thtigkeit der Zelle erklrbar.

Von besonderem Interesse ist ein Fall
,

in welchem eines der Keim-

blschen, so wie in Fig. 8 gezeichnet, seine Fortstze gegen das

obere Nhrfach ausstreckte, das nchstfolgende aber sie in entgegen-

gesetzter Richtung, nmlich nach unten hin sandte. Dieses auer-

gewhnliche Verhalten war dadurch zu erklren, dass im letztern

Falle anstatt des oberhalb vom Ei gelegenen Nhrfachs das nach

unten zu liegende Fach die Abscheidung der Krnchen bernommen

hatte, wie dies zuweilen vorkommt. Die Anhufung von Krnchen

lag infolge dessen unterhalb des Keimblschens, zwischen ihm und

dem nchstfolgenden Nhrfach. Dementsprechend sandte das Keim-

blschen nun seine Fortstze nach unten aus, whrend sein oberer

Umfang ganzrandig erschien. In beiden Fllen waren also auch die

Fortstze nach der Gegend gerichtet, wo die Hauptassimilation statt-

findet. Das Ausstrecken der Fortstze von selten des Keimbls-
chens erinnert lebhaft an das Verhalten der Kerne, wie ich es frher

1) Biologisehe Studien I. Die Organisation der tierischen Zelle, 1883.
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fr die cliitiiil)ildciKleii Zellen von Nepu und Banatru (schilderte. Es

ist dies deshalb besonders bemerkenswert, weil sich der Kern dort

iin einer abscheidenden Thtigkeit der Zelle beteiligte; whrend er

hier offenbar einer aufnehmenden Thtig-keit vorsteht.

Da es fr unsere Kenntnis von der Natur des Zellkerns von

Wichtigkeit ist, alle Beispiele zu sammeln, welche fr eine Anteil-

nahme des Kerns an der Thtigkeit der Zelle sprechen und da einige

der soeben besprochenin auerdem geeignet sind, die Haberlandt'-

schen Funde zu ergnzen, wollte ich die Gelegenheit nicht vorber-

gehen lassen, den schon frher mitgeteilten Thatsachen einige weitere

hinzuzufgen.

G. H. Theodor Eimer, Die Entstellung der Arten anfgrund
von Vererben erworbener Eigenschaften nacli den Gesetzen

organischen Wachsens.

I. Teil, XII u. 461 Seiten, 6 Abbildungen. Jena, Gustav Fischer, 188.

In der Einleitung giebt der Verf. zunchst mit kurzen Worten

seine Stellung zur Darwin 'sehen elektionstheorie und zur Vererbungs-

theorie Weismann's und damit zugleich den Hauptinhalt seiner

eignen Theorie an: Das Darwin'sche Ntzlichkeitsprinzip erklrt

nicht die erste Entstehung neuer Eigenschaften. Es erklrt nur,

und auch das nur teilweise, die Steigerung und das Herrschend-

werden dieser Eigenschaften. Bevor etwas ntzlich sein kann, muss

es erst da sein. Neue Eigenschaften entstehen nun nach ganz be-

stimmten Gesetzen durch das Zusammenwirken der ererbten Konsti-

tution des Organismus und der uern Einflsse. Weiter mssen wir

dann natrlich auch annehmen, dass durch Einwirkungen der Auen-
welt bewirkte, also vom Organismus neu erworbene Eigenschaften

vererbbar sind und treten somit in entschiedenen Gegensatz zu Weis-
mann".

Zu seinen diesbezglichen Ansichten ist der Verf. besonders durch

seine Studien ber die Mauereidechse und besonders ber die Zeich-

nung derselben sowie ber die Hautzeichnung der verschiedensten

Tiere berhaupt gekommen'). Inbezug auf die Untersuchungsmethode

empfiehlt er, sich mit einem und demselben Tiere anhaltend zu be-

schftigen, dieses wrde einem dann bald mehr sagen als viele Tiere

bei oberflchlicherer Betrachtung. Mit Recht beklagt sich endlich

1) 1. Zoologische Studien auf Capri. II. Lacerta muralis caerulea. Leipzig

1874. 2. Untersuchungen ber das Variieren der .Mauereidechse, ein Beitrag
zur Theorie von der Entwicklung aus konstitutionellen Ursachen, sowie zum

Darwinismus. Archiv fr Naturgeschichte. Berlin 1881. 3. Ueber die Zeich-

nung der Vgel und Sugetiere. Wrtteniberger naturwissenschaftl. Jahres-

hefte, 1883.
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