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7° ElemElementen wie audi in ihren Combinationen er-

J kennen und in uns eine Ahnung eines wunder-

baren Zusammenhanges von Lebensbedingung und

Form wachgerufen wird, erinnern wir uns an

Goethe's Worte:

rAlle Gestalten sind ahnlich, doch keine gleichet der

andern
Und so deutet der Chor auf ein geheimes Gesetz. tt

(W. Z.)

Die Zelle.

Von Dr. Ludwig Biichner.

(Aus einem Vortrage, gehalten in der funften ordent

lichen Sitzung des Freien Deutschen Hochstifts zu Frank
furt a. M. am 1. April 1860.)

Die Lehre von der organischen Zelle ge
~

winnt taglich an Wichtigkeit und Interesse, und

zwar nicht bios fur die Wissenschaft, sondern

auch fur unsere allgemeinen Naturanschauungen

iiberhaupt. Ja es 1st vorauszusehen, dass sie in

diesen eine Art Revolution hervorbringen und
i.lieselben auf eine bisher nicht geahnte Weise

vereinfachen wird. Das Streben, eine Grun d-

form des Organischen aufzufinden, aus der sich

A lies ableiten lasst, ist ein sehr altes, aber erst

in der jiingsten Vergangenheit mit Erfolg ge-

krontes. Namentlich erwachte dieses Streben seit

der Begrundung der mikroskopischen Anatomie
und Gewebelehre durch den Franzosen Bichat
(gest. 1802). Schon der beruhmte Haller stellt

in seinen Elementa physiologiae corporis humani
die Suitze des ganzen Werkes die

merkwiir-

(1758) an ganzen

Faser, welehe er mit einem hiichst

digen Ausspruche fur den Phvsiologen dasjenige

nennt, was die Linie fiir den Geometer sei. Ge~

zu Ende des

eine Reaction von Seiten

gen diese Fa.serlehre erhob sich

vorigen Jahrhunderts

der Naturphil osophi e, welehe ihrerseits, im

Zusammenhange mit allgemeinen kosmischen An-
schauungen , das K ii g e 1 c h e n als organische

Grundform zu Khren zu bringen suchte. Selbst

die Faser dachte man sich nunmehr aus aneinander-

gereihten Kiigelchen zusammengesetzt, und diese

Anschauungsweise erhielt sich sogar bis in die

neueste Zeit derart, dass man selbst nach Ent-

deckung der Zelle diese selbst als aus sphariseh

aneinandergereihten Kiigelchen zusammengesetzt
sich vorstellte.

Endlich ist das langst Gesuchte in den letz-

ten Jahrzehnten mit Hiilfe des Mikroskops wirk-
lich gefunden worden — die Zelle namlich.
Aber es darf nicht verschwiegen werden, dass die

Ehre der ersten oder der theoretischen Ent-
deckung einem dor Ifaupter der n at u rphil oso-
phischen Schule zukommt. In seinem Pro-
grannne fiber das Univer, m vom 'Jahre 1808
sagt namlich Ok en wortlich: „Der erste Ueber-

gang de;s Unorganischen in das Orgauische

die Verwandlung in ein Blase hen, das

meiner Zeugungstheorie Infusorium genannt habe.

Thiere und Pflanzen sind durchaus nichts ande-

res, als ein vielfach verzweigtes oder wiederhol-

tes Blaschen, was ich auch zu seiner Zeit anato-

misch beweisen werde. tf

Mit diesen Worten ist eigentlich die ganze

Aber erstLehre schon vollkommen dargelegt.

durch Schwann wurde die k e n
? sche Theorie

zur Thatsache erhoben, nachdem der Grund-

gedanke, dass namlich ein Blaschen die Grund-

lage aller organischen Bildung sein miige, schon

hier und da auch bei exacten Forschern (Pur-

kinje, Valentin u. s. w.) aufgetaucht war.

Schwann und Schleiden entdeckten die

Pflanzenzelle, Rob. Brown 1831 den Zellen-

kern. 1839 erschien die beruhmte Schrift von

Schwann: vMikroskopische Untersuchungen

iiber die Uebereinstimmung in der Struktur

und dem Wachsthum der Thiere und Pflanzen",

welehe zuerst das kernhaltige Blaschen oder

die s. g- Zelle als Grundlage aller organischen

Das Schwann auf-

gemeinen

men, weit iiber

Regeln anbelangt,

Bildungen nachwies. Das von
gestellte Grundschema ist noch heute richtig, und
konnen wir uns, trotz der zahllosen Einzelibr-

schungen auf diesem Gebiete doch, was die all-

nicht gerade riih-

S c h w a n n hinausgekommen zu

sein. Die Schwan n' sche Entdeckung machte

naturlich grosses Aufsehen und verfuhrte schon

in den vierziger Jahren Sobernheim zu dem
Versuche, die gesammte Jlcillehre auf die

ein

Tasren durch Herrn
Schwann' sche Zellentheorie zu griinden

Versuch, welcher in unser

Professor Virchow in Berlin mit mehr Gliick,

weil mit Hiilfe der umfassendsten Kenntnisse und
Selbstbeobachtungen, sowie mit seltener Tiefe

und Gewandtheit des Geistes, wiederholt worden
ist. Siehe dessen „Cellu larpathologie in

ihrer Begriindung auf physiologische und patho-

logische Gewebelehre".

Als der eigentliche Begriinder der ganzen

Lehre muss demnach immer Schwann angese-

hen werden. Leider stand der Verallgemeinerung

des von ihm aufgestellten Princips im "Wege,
dass die P f 1 anzenzelle, von der die gauze Ent-

wesentliche Verschiedenheitendeckung ausging,

von der Thierzelle darzubieten schien, und
daher beide eine Zeitlang nicht als dasselbe Ge-
bilde angesehen werden konnten. AVahrend nam-
lich die Pflanzenzelle, eine im Gegensatze zu ih-

sticks toffloserem ckstofthaltig Inhaltc,

Membra oder Zellhulle, die s. g. Cellulose,
besitzt, welehe niemals Antheil an der Neubil-

dung der Zellen nimmt und welehe durch all-

mahlige Verdickung und Auflagerung Grundlage
spSterer Bildungen wird sich an der, zeigen

Thierzelle diese Verschiedenheiten zwiachen Iliille

und Inhalt nicht, und besitzt dieselbe

ihren Theilen ckstoffhaltig Mater

in alien

Di<>e
Schwierigkeit wurde beseitiet durch die im Jahre
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1844 durch Hugo v. Mohl gemachte Entdeckung
des s. g. Primordialschlauchs der Pflanzen-

zelle, welcher sich in alien Stiieken der thieri-

schen Zellmembran durchaus analog verhalt.

Zwar war derselbe schon von friiheren Beobach-

tern, wie Kiitzing, Karsten, Nageli, gese-

hen worden; aber JMohl war der Erste, welch
ihn in seiner wahren Bedeutung erkannte. Es

ist ein diinnes, elastisches, homogenes, stiekstoif-

haltiges Hautchen und stets vor der Zellstoft-

htille entstehend, welche letztere erst durch seine

eine secundare Membra n an

Daiuit ist

Vermittelung als

dem Zelleninhalte abgesondert wird.

ein in urspriinglichen Gestalt der Thier-

zelle durchaus analoges Gebilde gegeben, beste-

hend aus Hiille, In halt und Kern (bei den

Pflanzen audi Cytoblast genannt), und in alien

Theilen aus stickstofthaltigen Materien oder s. g.

Proteinkorpern zusammengesetzt. Diese Analogie

muss urn so mehr anerkannt werden, als es audi

im Thierkorper nielit an zelligen Bildungen fehlt,

welche der Pflanzenzelle selbst in ihrem weite-

ren Entwickelungszustande mit Zellhiille oder

Cellulose durchaus ahnlich sind. Das deutliehste

Beispiel hierflir ist die s. g. Knorpelzelle,
welche ebenfalls nach und nach auf ihrer ausse-

ren Flache ein der pflanzlichen Zellmembran

analoges Gebilde, die s. g. Knorpelkapsel, ab-

scheidet. Vergleicht man z. B. die Abbildung,

welche Seubert (Lehrbuch der Pflanzenkunde,

in rig. 365 von den Zellgeweben im1858)
knorpeligen und lederartigen Thallus der Meeres-

algen oder Tange giebt, mit den Abbildungen

thierischer Knorpeldurchschnitte, so wird man
iiber die grosse Aehnlichkeit, ja Gleichheit bei-

der iiberrascht sein. Unter solchen Gesichtspunk-

ten halt es Kolliker (Handbuch der Gewebe-

lehre, 1S55) sogar fiir sehr wahrscheinlich, das*

sicli mit der Zeit alle chemisehen Metamorphosen

der thierischen Zellwand, analog den Vorgangen

an der Pflanzenzelle, auf solche seeundare Abla-

gerungen oder Niederschlage auf die Aussenseite

des thierischen Primordialschlauches werden zu-

riickfiiliren lassen. Zwar hat sich prpprpn die

Grundlage dieser ganzen Anschauungsweise, ge-

fren die Existenz des von Mo hi entdeckten Pri-

mordialschlauchs namlich, neuerdings under Kin-

wand und Widerspruch erhoben. Namentlich

Pringsheim und ihm folgend Schacht, koin-

men wieder auf die iilteste Ansicht zuriick und

erklareu den Primordialsclilaucli fiir nichts wei-

ter, als fiir eine iiu-erste erhartete Schichte des

im Innern der Pflanzenzelle enthaltenen Plasmas,

stellen also seine ganze Existenz als gesonderte

Membran wieder in Abrede. Ware diese Mei-

nung riehtig, so tiele natiirlich damit wieder die

Pflanzen- und

Thierzelle. Daher kann die von Herrn Dippel
in [dar eingesaiulte Schrift: „Beitrage zur vege-

tabilischen Zellenbildung" insofern als wichtiger

Beitrag zur Zellenlehre angesehen werden, als

mit grosser Entschiedenheit Partei fiir den

gewoonener Analogie zwischen

Primordialsclilaucli niinmt. Der^lbe gehort nach
Dippel nielit zu doin lnhalte, sondern zu den
Uinhiilliingen der Pflanzenzelle, ja er ist bift-

weilen nicht bios die erste, somiern audi die

emzige Hiille. Es ist fiir ihn charakteristiseh,

dass er stets vor der Zel lstof fh fill e auf-
tritt, woher audi sein durch Mohl ihm er-

theilter Name! Wegen seines Gehaltei an Stick-

stoff hat ihn Schacht auch Stickstoff-
genannt.

gelungen

Das Wichtigste ist, das-

ist, durch chem 10 1- he
d en Primordial s c h 1 a u c li

s e hlaue h

es Dip p e 1

Re ag en tie n

derart nicht bloss von der Zellhiille,

loadera auch von dein Zelleninhalte
abzutrennen, dass iiber seine Existenz als ge-

sonderte Membran kein Zweifel obwalten kann.

Auf Tafel I. Fig. 2. lindet sich eine hierauf be-

zugliche Abbildung,

o lange Leben und bil-

Wan-

welche, wenn das Object

wirklich bo gesehen wurde, geeignet sein diirfte,

jeden Widersprttch niederzuschlagen.

Der Priiuordialschlauch ist nach Dippel fiir

das Leben der Pflanzenzellen von der hbchsten

Bedeutung; er bleibt,

dimgsiahiger Inhalt in ihr Bind, und \ •hwin-

det erst, wenn das individuelle Leben der Zelle

voriiber und der Verdickungsprocesd <ler

dungen beendet ist. Er veraittelt nicht bio

die Ernahrung der Zelle, sondern auch die Ab-

scheidung der Zellstoffhiille und deren Verdickungs-

chichten.

Was Herr Dippel weiter iiber die Zell-

stoffhiille, den Zellkern, das Plasma,

sowie iiber die Vorgange bei der Zelle n the i-

lung vorbringt, ist Alles, wie es scheint, gut

beobachtet und klar beschrieben, wenn auch

— nicht neu.o fern wir gut unterrichtet sind

Namentlich hebt er hervor, dass die Zellwand

an dem Theilungsproce-e niemals Antheil nimint

und dass es der Primordialsclilaucli ist, welcher

sich einialtet. Die bei&efugteu Abbildungen sind

vorziiglich.

Sind nun diese Anschauungen richtig) und

sie sind, da Pr i ii gs heim und Schacht mi

ihren Ansichten iiber den Primordialsclilaucli ziem-

lieh vereinzelt dasteheu, diejenigen der Mehrzahl

der jctzt lebenden Botaaiker, BO habeii wir durch

die iranze orgaaische Xatur hindurch ein hbehst

und hochst constantes Gebilde die

welches als Grundlage aller anatomi-
einfaclu

Zelle
selien Bildungen und wahrscheinlich audi sehr

vieler phvsiologisehen und pathologisehen Vor-

ange im Pflanzen- und Thierkorper angesehen

werden muss, und stehen damit vor einer der

wichtigsten und grossartigsten Entdeckungen der

modernen Naturwissensehaft und der Neuzeit

iiberhaupt, welche den wichti m wissenschaft-

lichen Entdeckungen aller Zeiten an die "cite

gesetzt zu werden verdient. Die Zelle ist eine

geschlossene organisehe Einheit oder das eit nt-

liche organisehe Element, welches in sich selbst

!en Grund und das Princip seine Lebens tragt,

und welches entweder als Zell© oder mit Hfllfe
i
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dor aus ihni hervorgegangenen Bildungen alle

^ Organismen von clem einzelligen Protozoon an

bis hinauf zu dem riesigsten Wallfische im Ein-

zelnen, wie im Ganzen zusammengesetzt.

„Alles Organisehe ist eine Summirung von
Zellen", sagt Virehow, „und alle Organismen,

einfach oder zu&ammengelegt, gind Complex© oder

Haufen von Zellen." Blanche niederen Pflanzen,

wie Fleehten, Pilze, Moose, bleiben ebenso, wie
• lie s. g. einzelligen Thiere, ihr gauzes Le-

ben Itng auf der State der einfachen Zelle ste-

hen, wahrend audere hoher organisirte Wesen
wieder sich mit lliilt'e desselben einfachen Ge-
bildes zu den hochsten und complieirtesten Bildun-

gen emporheben. Daher auch nn.sere zukiinftigen

Porschun_ u im lieiche der organisehen Natur sieli

mit immergrosseremXaehdrucke auf diesein Gebiete
geltend maehen und das in so vielen Beziehim-
gen noch dunkle "Wesen der Zelle imnier ge-

nauer zu ergrtinden haben warden. Wir war-
den mit der Zeit nicht bios eine Anatomic, son-

dern aueh eine Physiologie, eine Phvsik und
eine Chemie der Zelle zu schatfen haben. Schoti

jetzt resultirt aus dem, was wir von der Zelle

wissen, ein wichtiger Beitrag zur Vervollstandi-

gung unserer allgemeinen Naturansehauungen. Je
genauer wir die Natur kennen lernen, urn so

mclir lernen wit einsehen, dass dieselbe fiberall

rait einer unendlich kleinen Menge unendlich
kleiner Mittel arbeitet welche nur dadurch so

gr und fiir uns erstaunliche Wirkungen her-

vorbringen, dass sie . entvveder wahrend einer

endlos langen Zeit, oder durch eine endlose Ver-
vielialtigung im Raume zu einem einzigeu Z\\eek<-

zusammenwirken. So lehrt uns die Geologie
taglich mehr einsehen, dass die kleinsten und an-

scheinend unbedeutendsten Ursaehen, welche noch
heute an der Gestaltung der Erdoberflache tha-
thig sind, hinreiehend waren, urn wahrend einer
Milliarden Jahre langen Vergangenheit den gan-
zen Krdbau aufzurichten, und so lehrt uns heute
das Mikroskop ein Gebilde kennen, das, so klein,

einfach und mibedeutend es dem Anscheiim naeh
auch sein mag, doch durch ein endloses Sichver-
vielfaltigen und Vereinigen seiner Krafte die

grossartigsten organisclien Bildungen, das herr-
lichste Leben hervorbringt. So hat endlich erst

wieder in diesen Tagen ein geistvoller Kn-lan-
der, Darwin, eines der grossten Rathsel der
Naturforschirag, das man bisher nur mit Httlfe
aiisMirnatiirlicher oder doch ganz ausserordent-
licher Krafte erklaren zu konncn glaubte, den
Vnwachs der organise h en Welt aufEr-
den namlich, mit Hulfe eines anscheinend hochst
unbedeutcnden und fast iibersehenen Xaturge-
setzes, der Vererbung erworbener Higen-
thumlirhkeiten namlich, mit grossem Gliick
auizulosen versucht. I nd so finden wir, je
weiter wir in der Kenntni der Natur voran
schreiten, mit steigendem Er>taunen, d; B Alleg,
was unfl in der .Natur wunderbar and imbc-
reiflich erscheint, schlie licit auf den ein-

fachsten und natiirlichsten Zustanden und
gangen beruht.

Die 35. Versammlung deutscher Naturforscher&
und Aerzte in Konigsberg im Jahre I860.*)

zu ervveisen, indem ihn die ganze

Naeh dem Protocolle der ersten allgemeinen

Sitzung am 16. September 1860 erofthete Pro-

fessor v. Wittich die Versannnlung urn 11 Uhr
mit der Trau erbotsehaft von dem plotzlichen Tode
des ersten Geschaftsfuhrei s , Herrn Geheimen Me-
dicinalrath R a t h k e. Die Versannnlung ehrt

durch allgemeines Aufstehen das Gedachtniss

des Verstorbenen, dessen Verlust fur die Wissen-
schaft aufs Tiefste empfunden wird.

Herr Geheimerath Kisenlohr aus Karlsruhe

schlagt vor, dem Verstorbenen die letzte Khre

Versammlung
feierlich zu Grabe geleitet. Der Vorschlag wird
einstimmig angenommen. Nahere Bestimmungen
iiber die Art der Ausfuhrung des Beschlusse
mitzutheilen, behalt Herr Professor v. Wittich
fur eine zukiinftige Sitzung vor und verliest dann
die Eroffnungs- und Begriissungsrede, welche
Rathke fertig hinterlassen hatte.

1 'rofessor v. W i 1 1 i c h zeigt dann an, dass

Medicinalrath Wagner die Stella des zweiten

Geschaftsfuhrers iibernoinmen habe und dieser

verliest hieraui die Statuteu, bei welchen kei-

nerlei Abanderungen beliebt werclen.

Der Oberbiirgermeister von Konigsberg, Ge-
heimerath Sperling, begriisst in herzlichen

Worten die Versammlung im Naroen der Stadt.

Medicinalrath Wagner macht hierauf einige

geschichtliche Mittheilungen ; er zeigt an, das

zum Besuehe der Versammlung Einladungen an

den Minister der geistlichen, Unterrichts- und
Medicinal-Angelegenheiten, Herrn v. Be th-

in a n n- H o 1 1 w e g , Excel lenz,

den Staatsminister v. Auerswald, Kxcellenz,

den Minister fiir Handel, Gewcrbe und offent-

liche Arbeiten, Herrn \\ d. Heydt, Kx-
cellenz,

den Wirklichen Gfeheim< u Ober-RegU'rungsratli

und Ministerial-Director L ehnert,
den Geheimen Regierungsrath Prof. Dr. Ols-

hausen,
den Geheimen Ober-Regierungsratli Knerk,
den Geheimen Ober-Medicinalrath und General-

Stabsarzt Dr. Grimm,

m
) Naeh dem Tngeblatte dieser Versammlung, heraus-

gegeben von den GeschafctTilirern deraelben, v. Wit-
tich und Wagner, redigirt von den Herren Professor
C.t.spary, Medicinalrath M 6 Her, Dr. Schieffer-
decker und Oberlehrer Elditt, dem wir die Proto-
colle der drei allgemeinen Yers.unmlungen und der vier Q
Mtztmgen der botanisehen Section entnehmen.

C^JL^
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