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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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der Verf. lier die etwas einseitige Ivichtiuig der lieutig-eu biologisclien

Forschung-: Aber es schienen sich sehr wenige Forscher um die

Mauereidechse und um Thatsachen zu kmmern; welche an so ge-

whnlichem Tiere gewonnen waren. Mglich in der That, dass die

Titel meiner Arbeiten nicht sehr einladend gewirkt haben Ich htte

mssen den Darwinismus voranstellen und die Mauereidechse folgen

lassen vielleicht wre die letztere dann mit zu Ehren gekommen
vielleicht denn die Richtung der heutigen wissenschaftlichen"

Zoologie neigt nicht dahin, ganze Tiere zu bercksichtigen. Was
nicht mit der Nadel zerfasert und mit dem Mikrotom zerschnitten ist,

das findet heutzutage kaum Beachtung, selbst nicht in Fragen der

Entwicklungslehre, obschon grade Darwin, der Wiedererwecker

dieser Lehre, hauptschlich die uern Formen, das Leben und die

Verbreitung der Pflanzen und Tiere fr seine Theorie benutzt hat".

Im ersten Abschnitt giebt Eimer kurz den Inhalt der beiden

bedeutendem neuern Entwicklungstheorien, der Weismann 'sehen

Theorie von der Kontinuitt des Keimplasmas und Ngeli's mecha-

nisch-physiologischer Theorie der Abstammungslehre. Da ich die

Kenntnis dieser beiden Theorien hier wohl als bekannt voraussetzen

kann, will ich mich der Krze halber auf die Anfhrung zweier Ein-

wrfe Eimer 's, die hauptschlich gegen die Weis mann 'sehen An-

sichten gericlitet sind, beschrnken: 1) Gegen die Auffassung Weis-
mann 's und seiner Vorgnger von der Bedeutung der Keimzellen

fr die Vererbung und ihre frhzeitige Isolierung spricht das Vor-

kommen der Vermehrung durch einfache Teilung resp. Knospung bei

hhern Tieren und Pflanzen. 2) Dass whrend des individuellen

Lebens erworbene Verletzungen nicht vererbt werden, selbst solche,

die sich regelmig wiederholen, wie z. B. die Durchstoung des

Hymen des Weibes, erklrt sich einfach durch die durch ungemessene
Zeitrume gefestigte Vererbung M-

Wenn ich nun eine kurze bersichtliche Darstellung der Eimer'-
schen Theorie geben will, so hofte ich dies dadurch zu erreichen,

dass ich, statt den Inhalt eines jeden Kapitels getrennt zu besprechen,
eine mehr zusammenhngende, abgerundete Darstellung der Theorie

1) Ich gebe diese beiden Einwnde Eimer 's wieder, ohne das fr und

wider derselben zu errtern, indem ich es jedem selber berlasse, ihren Wert
zu prfen. Nnr mclite ich bemerken, dass der erste schon frher von Stras-

burgcr gemachte Einwand von Weismann in seinem Hauptwerk ber die

Kontinnitt des Keiniplasmas" (S. 6769) bereits des ansfhrlichen entkrftet

worden ist. Er sagt kurz, dass die Beimengung unvernderten Keimplasmas
zur Kernsnbstanz somatischer Zellen sehr wohl denkbar sei und hebt hervor,

es sei sogar wahrsclieinlich, dass ein Organismus, dem diese Art der Ver-

mehrnng von Nutzen sei
, dieser in der Weise angepasst sein werde

,
dass be-

stimmten Zellkomplexen oder selbst allen somatischen Zellen eine wenn auch

noch so kleine Menge unvernderten Keimplasmas beigegeben wre und somit

die Kontinuitt des Keimplasmas als Grundlage der Vererbung gewahrt wrde.
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in ihren Grundziig-cn nig-liclist mit den eignen Worten des Verf. zu

geben suche. Die Entwicklungslehre des Verfassers besteht kurz in

folgendem : Die Vernderung resp. Fortbildung der Organismen geht

vor sich nach bestimmten Gesetzen organischen Wachsens, welches

bedingt ist einerseits durch die ererbte Konstitution des Organismus,
anderseits durch die Einflsse der Auenwelt. Wenn so entstaudeue

neue Eigenschaften in einer Gruppe von Individuen, indem sie sich

stets vererbteu, bleibend werden, und Avenn diese Gruppe auf irgend
welche Weise die Verbindung mit den brigen Verwandten verloren

hat, indem die ZAvischeuformen verloren gingen, spricht man von

Arten.

Was zunchst den aller Vernderung zugrunde liegenden Vorgang
des organischen Wachsens betrifft, so versteht der Verf. unter dem-

selben jede gesetzmige, physiologische, nicht krankhafte und nicht

zufllige Aenderung in der Zusammensetzung eines organischen Kr-

pers, welche bleibend ist oder nur derart vorbergehend, dass sie

eine weitere Stufe der Vernderung vorbereitet. Es ist also unter

Wachsen" nicht nur Grenzunahme zu verstehen, welche auf

Nahrungsaufnahme beruht, sondern jede Form Vernderung und

fortschreitende Differenzierung, ja selbst Rckbildung der Komplika-
tion und Grenabnahme; diese Vorgnge werden nicht nur bedingt
durch Nahrungsaufnahme, sondern durch uere Reize der
verschiedensten Art. Dieses organische Wachsen" wird bedingt
einerseits durch die gegebene Zusammensetzung des Organismus,
seine ererbte Konstitution, anderseits durch die Verhltnisse der

Auenwelt, welche in Gestalt der verschiedenartigsten Reize (die

Nahrungsaufnahme als uerer Reiz mitgerechnet), sich auf denselben

geltend machen. Es entspricht also dieser Begriff* des organischen
Wachsens" im wesentlichen dem, was Hckel bereits in seiner

Generellen Morphologie" klar formuliert und auseinandergesetzt hatte:

Die Vernderung und Differenzierung der Organismen wird bewirkt

durch das Zusammenwirken der Vererbung und Anpassung; nur ver-

steht Eimer unter seinem Wachsen" nicht nur Grenzunahme,
sondern jede Formvernderung berhaupt.

Wenn der Verf. annimmt, dass die Organismen durch uere
Einflsse verndert werden, dass Eigenschaften, welche sie whrend
ihrer individuellen Existenz erworben haben, vererbbar sind, so stellt

er sich hierdurch in entschiedenen Gegensatz zu Weis mann. Diese

seine Ansicht sucht er zu sttzen, indem er eine sehr vollstndige

Auffhrung aller zu gunsten derselben sprechenden Daten gibt. Von

dieser groen Zahl von Beispielen, Avelche ber die Hlfte des Buches

einnehmen, knnen hier natrlich nicht alle namhaft gemacht werden,
und es muss gengen, hier nur einige derselben anzufhren, wie:

den Einfluss der Ernhrung und des Klimas auf die Pflanzen und

Tiere, des Salzgehaltes des Wassers auf Branchiinis, rtliche Einflsse
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auf die Abnderung der Tiere, durch Gebrauch oder Nichtgebrauch
erworbene Eigenschaften ^ Vererbung von Geisteskrankheiten, die in

vielen Fllen so hoch entwickelten Instinkte wie Geistesfhigkeiten

berhaupt, Eigentmlichkeiten des Sprachaccentes. Am besten, wenn
nicht berhaupt stichlialtig, erscheinen mir die Versuche von Brown-

Sequard, wie z. B. Durchschueidung des Corpus restiforme des

Auges bewirkt krankhafte Augen der Nachkommen, Nachkommen von

Meerschweinchen, die durch Schlge auf den Kopf verletzt wurden,
wurden epileptisch, Dnrchschneidung des Ischiadicus erzeugt bei den

Nachkommen Lhmung des Fues oder Verlust einiger Phalangen
desselben.

Die auf organischem Wachsen beruhende Formbildung
richtet sich nach verschiedenen Gesetzen: 1) Die Entwicklung einer

Eigenschaft schreitet nach einer ganz bestimmten Kichtung vorwrts.

Z. B. zeigt die Entstehung der schnen Augenfleeken auf der Haut

eines Tieres ganz bestimmte Stufen: a) Lngsstreifung, b) sclnvarze

Fleekung, c) schwarze Ringbildung, d) Entstehung des farbigen
Kerns. 2) Neue Eigenschaften Averden in der Regel zuerst von

den Mnnchen erworben und auf die Art bertragen, die Weibchen
sind stets in der Entwicklung etwas zurck, stehen auf einer jugend-
lichern niedrigem Stufe (Gesetz der m n n 1 i c h e n P r p o n d e r a n z).

o) Neue Eigenschaften treten an ganz bestimmten Teilen des Krpers,
vorzglich hinten, auf, und rcken whrend der Entwicklung, mit dem

Alter, nach vorn, whrend von hinten jngere Eigenschaften nach-

rcken. Es zieht demnach whrend des Lebens, z. B. bei den Eidechsen,
eine Reihe von Zeichnungen von hinten nach vorn ber den Krper,
whrend neue hinten auftreten (Gesetz der Avellenfrmigen Entwick-

lung oder Undulationsgesetz). 4) Smtliche Abarten und Ab-

nderungen einer Art sind nichts Anderes als Stufen der Entwick-

lungsreihe, welche die Einzelwesen der Arten durchmachen, zu denen

sie gehren sofern sie nicht auf neuen, an ^Mnnchen gewhnlich
zuerst aufgetretenen Merkmalen beruhen.

Da der Stammbaum der Formen nicht ein gradliniger ist, sondern

ein gabiig verzweigter, ist die immer weitere Entfernung der einzelnen

Formen von einander und somit die Trennung in Arten gegeben.
Besondere Mittel, welche diese Verschiedenheit der Entwick-

lungsrichtungen bestimmen und weiter die Trennung in Arten
verursachen, sind folgende: 1) Unmittelbare uere Einwirkungen,
verschieden an jeder Oertlichkeit, wirken auf jede Entwicklungsstufe
ein und lenken die weitere Entwicklung von der grauen Linie ab.

2) Durch die aktive Thtigkeit der Lebewesen gegenber der Auen-
welt werden schon im Entstehen begriffene Eigenschaften durch

Uebung unmittelbar verstrkt (Bedeutung des Gebrauchs und des

Nichtgebrauchs). 3) Der Kampf ums Dasein ist nach Magabe der

uern Verhltnisse mittelbar verschieden wirksam. 4) Durch
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Korrelatioii knnen pltzlich g-anz neue Bildungen entstehen (sprung-

weise Entwicklung!. 5) Durcli andauerndes Beharren unter den-

selben Vcrliltnissen, unter ununterbrocliener Fortdauer derselben Ein-

wirkungen, wird ein Organismus nach Generationen, infolge von

konstitutioneller Imprgnation'' (konservativer Anpassung), seiner

Zusammensetzung nach anders beschaflfen sein und gegenber der

Auenwelt sich anders verhalten als zuvor, 6) Geschlechtliche

jMischung kann, selbst ohne jeden Einfluss der Anpassung, zur Bildung

ganz neuer stofflicher ZusammenfUgungen, d. h. zur Bildung neuer

Formen fhren.

Nach des Verf. Ansicht wird die Bedeutung des Kanqjfes ums

Dasein von den meisten Forschern bei weitem berschtzt und spielt

vielleicht thatschlich eine viel nebenschlichere Rolle, als man heute

anzunehmen geneigt wre. Die Form bil dng erfolgt nach den Ge-

setzen organischen Wachsens, und der Kampf ums Dasein
ist blo eines von den oben angefhrten 6 Mitteln, welche die Tren-

nung der Formenreihen in Arten verursachen; er bt keine form-

bildende, sondern nur eine korrigierende Wirkung aus. Es

knnen nach den Gesetzen des Wachstums 1) Organisationsverhlt-
nisse entstehen, gleichsam auskrystallisieren, welche dem Organismus
ebenso ntzlich sind, als wenn sie durch den Kampf ums Dasein ent-

standen wren. In diesem Falle werden die Anforderungen des Ntz-

lichkeitsprinzips zufllig von dem Produkte der Entwicklung aus

innern Ursachen erfllt, und die Bedeutung des letztern bleibt daher

ungeschmlert. 2) Es knnen aus innern Ursachen fr das Fortkommen
des Organismus indifferente und 3) sogar schdliche Eigen-
schaften entstehen. Mit schdlichen Eigenschaften behaftete

Organismen knnen sich aber nnr dann erhalten und werden nur dann

ihre Eigentmlichkeiten durcli Generationen vererben knnen, wenn

jene im Vergleich zu den ihnen eignen ntzlichen nicht in betracht

kommen, oder sofern sie in Korrelation stehen mit andern, die ntz-

licher sind als sie selbst schdlich.

Auch die Wirkung der geschlechtlichen Mischung- wird nach Eim er,

besonders von Weis mann, bei weitem berschtzt. Um die Bedeu-

tung derselben herabzusetzen, braucht blo an das sehr hutige Vor-

kommen einseitiger Vererbung erinnert zu werden. AVas z. B. die

Farbe der Krperbedeckung anbetrifft, so mischen sich 2 reine Farben

selten so, dass Mischfarben entstehen; Kinder, deren Eltern einerseits

schwarze Haare von romanischem, anderseits blonde von germanischem

Typus besitzen
,
werden in den meisten Fllen wieder entweder rein

schwarze oder ganz blonde Haare haben
;

dasselbe ist bei vielen

Sugetieren der Fall, deren Eltern eine gleichmige, aber einander

entgegengesetzte Haarfarbe liaben, diese gleichen in den meisten

Fllen entweder der Mutter oder dem Vater ^
selten sind sie ge-

scheckt.
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Wenn wir zum Schlsse die Eimer 'sehe Theorie noch einmal

im ganzen berblicken, so kommen wir zu dem Resultat, dass sie

weniger viel Neues und Originelles enthlt, als einen entschiedenen

Lamarkismus vertritt: Als wesentlichster form bilden der Fak-

tor werden die Verhcltnisse der Auenwelt, der Gebrauch

und Nichtgebrauch der Organe hingestellt, whrend die Bedeutung

der Selektion sehr in den Hintergrund tritt. Ref. hlt diese Anschau-

ung fr voll berechtigt, nur macht es einen eigentmlichen Eindruck,

wenn auch hier wieder der Theorie Dar win's der alte, immer wieder-

kehrende Vorwurf gemacht wird, sie fhre den Zufall in die Gescheh-

nisse der Natur ein, indem sie sage von zuflligen"" Abnderungen
werden durch Auslese die passendsten gezchtet". Ist es doch grade

Darwin, wie Huxley sehr richtig bemerkt, welcher immer und

immer wieder von neuem seine Leser daran erinnert hat, dass, wenn

er das Wort spontan" gebraucht, er damit nur sagen will, dass er

inbetreff dessen, was so genannt ist, unwissend ist.

Sowohl durch das Zurcktretenlassen der Selektion als auch ganz

besonders durch die Ansicht von der Vererbbarkeit erworbener Eigen-

schaften tritt Eimer in schroffen Gegensatz zu Weismann, und

die sehr vollstndige Zusammenstellung der zu gunsten der letztern

sprechenden Wahrscheinlichkeitsbeweise muss jedenfalls als sehr ver-

dienstvoll bezeichnet werden. Die meisten derselben drften aber

schon frher bekannt gewesen sein, und trotzdem ist die Vererbbar-

keit erworbener Eigenschaften bis heute noch nicht bewiesen,
wenn auch, wie dem Ref. selber, hchst wahrscheinlich. Wenn
es sich aber um eine gradezu brennende Frage dieser Art handelt,

mit der eine ganze Theorie steht oder fllt, kann man sich unmg-
lich mit auch noch so vielen Wahrscheinlichkeitsbeweisen

begngen, sondern muss exakt experimentelle Beweise ver-

langen. Hoffen wir, dass diese nicht mehr lange auf sich warten

lassen. Im Hinblick hierauf drfte man jedenfalls mit Spannung
dem zweiten Teile des Eimer 'sehen Werkes entgegensehen, in welchem

der Verfasser die durch Abl)ildungen erklrten Beweise fr seine Auf-

fassung zu bringen verspricht. Friedr. Dreyer (Jena).

August Weismann, Ueber die Zahl der Richtiiugskrper
und ber ihre Bedeutung- fr die Vererbung-.

Jeua, Gustav Fischer, 1887. 8. V u. 75 Seiten.

Aus der dem Verfasser dieser kleinen, die Fortsetzung einer Reihe

hnlicher Arbeiten Weismaun's darstellenden und sich am genauesten
an die Kontinuitt des Keimplasmas" anschlieenden Schrift als

ziemlich ausgemacht geltenden Thatsache, dass bei allen befrachtungs-

bedrftigen tierischen Eiern als Vorbereitung zur Ontogenese zwei

Richtungskrper ausgestoen werden, bei allen parthenogenetischen



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Biologisches Zentralblatt

Jahr/Year: 1888-1889

Band/Volume: 8

Autor(en)/Author(s): Dreyer Friedrich

Artikel/Article: Bemerkungen zu G. H. Theodor Eimer, Die Entstellung der
Arten aufgrund von Vererben erworbener Eigenschaften nach den
Gesetzen organischen Wachsens. 118-123

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=21176
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=62606
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=447644

