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In d.er ,,Metamorphose der Pflanzen", einem jener gross- 

artigen G.edichte, durch die sich G o .e th  e in die Reihe tier 

ersten l'~aturforscher aller Zeiten gestellt hat, schildert er, wie 

nach ewigen allgemeinen Gesetzen die Entwickelung tier Pflanze 

sich ,~ollzieht. 

F~ir G o e ~ h e ist das ,,B 1 a r t "  die Urform der Pflanze. 

Schoa im Samen s~chlummer~ d,as Blatt. Alle Gebilde der 

Pflanze entstehen at~s umgewandelten Bl~ttern. Endlich stellen 

sich die B1/itter zum Kreise; da.s farbige Blatt erscheint und 

die Bl[ite, mit deren Entfaltung die Pflanze die hSchste Stufe 

ihrer Entwickelung erreichL 

Ist aber nun die Bl[ite erschlossen, so ,,schwellen" sogleich 

,,ira Mutterschosse" tier ,,Fr~chte" ,,unz,/ihlige Keime". ,,Und" 

bier", ~agt G~o.e t h  e,  

, , s c h l i e s s t , d i e  N a . t u r  d e n  R i n g d e r e w i g e n K r ~ i f t e ,  

D o c h  e i n  n e u e r  s o g l e i c h  f a s s e t  d e n  v o r i g e n  a n ,  

D a s s  d i e  K e t t e  s i c h  f . o r t  d u t c h  a l l e  Z e i t e n  v e r -  

l ~ n g e ,  

U n d  d a s  G a n z e  b e l e b t ,  s o  w i e  da~s e i n z e l n e  s e i . "  

Nicht anders als bei der P f l a n z e  kniipf~ sich auch beim 

T i e r ,  wenn es zu dem hOchsten Grade seiner kSrperlichen 

Entwickelung gelangt is:t, an alas erwachsene GeschSpf ein 

n e u e r j u n g e r S p r.o s s ,  d:em es bestimmt ist, die Art welter 

zu erhalten und die Ket~e des Leberrs durch alle Zeiten zu 

v e r ~ g e r n .  
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Es ist eine une.rn~esslich' grosse A'ufgabe ua4 eine Auf- 

gabe yon bes,onderem Reiz, im einzelnen zu verfolgen, in 

welcher Weise die Glieder, die die Kette  des Lebens bilden, 

bei dei F.ortpflanzung miteia~n4er verkUfipft s~nd; kommt es 

4och zuaachst d ~ a u f  .an, zu erforschen, wie iiberhaupt die 

Keime, die bei ihrer Entwickelung sp,~ter die Eigenschaften 

der Eltera neu zu entfalten ~ermSgen, im elterliche~n KSrper 

entstehen, als,4axm, wie i.n den F.~illen, in denen eine Trennung 

der Geschlechter stattgefunden hat, 4er ~ l i c h e  und weib- 

liche Keim ,mitein~nder in V,erbir~dung treten, ~ bei d.er Be- 

fruchtung zu einem einzig,ea G~nzen zu verschmelzen, weiter- 

hin, in welc'her Weise der SprSssling w~iJarend seiner Ent- 

wickelung, solange es erforderlich ist, re.it 4er~ elterlichen Ge- 

schOpfen noch in mehr oder ,.weniger engem Zusammenhang 

gehalten wird, ~nd schliesslich, wie die Natur diesen Zusammen- 

hang zur gegebenen Zeit trennt, um dem jungen Geschlecht 

nun .die volle Selbst'~iadigkeit des, Daseins zu gew~hren und 

ihm fortan die Sorge fiir das eigene Leb:ea tin4 ffir die weitere 

Erhaltung der Art allein zu iib:ertragen. 

Dabei handelt es sich nicht nur  um die rein .~n a t o m i- 

s c h e n Beziehungen zwischen der Mutter, .oder, in seltenen 

l~illen, dem Vater und dem Kinde. Vielmehr k, ommen hier 

alle die tausendf~ltigen Erscheimmgen 4er gesamten sogen. 

B r u t p f l e g e  in Frage, die durch ihre Mannigfaltigkeit und 

vielfach auch durch ihre Ab's,ortderlickkeit immer wieder unser 

grSsstes Erstaunen erregen. Beim M e n s c h  er~ darf man wohl 

in dieses Gebiet  der Brutpflege die ga~lze Zeit der elterlichen 
Erziehung z~hlen/ 

Es geh(irt hierzu ulso vor .all,era Idie Betr.a:chtung tier vielfach 

so ausserord.enflich v,e.rwickelten Verrichtungen, die die Tiere 

bei der  Brutpflege ~ornehmen, mSgen wir diese oft r~itselhaften 

Handlungen nun als die Wirknng ~on Reflexea oder Instinkten 

oder als Verstandesiiusserungen a,~ffa.ssen, mag man sie physio- 
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logiseh zu erkl~iren versluchen 1)od 'er  s~ch yon einem meta- 

physisch-philosophischen Staad'punkt aus mit ihnen beschtif- 

tigen und beispielsweise mit S c h o p e n h a u , e r  (35a) den 

, , W i l l e n "  in tier Welt zum Leben, - -  die E i n h e i t  d e s  

W i l  1 e n s in der Natur, die ,,den Bestand der Welt und ihrer 

Wesen mSglich macht", - -  oder mit E d u a r d v. H a r t m a n n 

eine unbewusste, auf die Erzielung des Zweckm~tssigen ge- 

richtete Intelligenz hier sich offenbareu sehen. 

Jedenfa]ls handelt es, sich bei diesen Vorg~tngeu urn Tat- 

sachen, die fiir die noch v~el za wenig erforsehte Tierpsycho- 

1,ogie v.on grSss~er Wichtigkeit sind. 

Im folgenden wollen wir uns mit d e r j e n i g e n  F o r m .  

d e r  B r u t p f l e g e  r~l~er b:efassen, bei tier die i n n i g s t e  

k S r p e r l i c h e  V e r b i n d a n g  z w i s e h e n  M u t t e r  u n d  

K i n d hergestellt ist, r~mlicla mit der S c h w a n g e r s c h a f t, 

und zwar will icl~ d i e  F r a g e  n ~ e ' h  d e r  b i o l o g i s ~ c h ~ e n  

B e d e u t u n g ,  d i e  t i e r  S c . h w a n g e r s e h : a f t  i n  d e r  

S t a m m e s e n t w i e k e l u n g ,  aartd n a c h  d e r  e n t w i c k v -  

l u n g s m e c h a n i s c h e n  B e d e , u t u n g ,  d i e  i h r  fii 'r  d i o  

E n ~ w i e k e l u , n g  d e s  E i n ' z e l w e s ~ e n s  z ~ t l ~ o m m t ,  zu ev- 
5rtern versuchen. 

I. Die biologische B e d e u t u n g  d e r  Sehwangersehaft 
in deP P h y l o g e n e s e .  

Man pflegt !die Tiore im, Hinblick auf den Zeitpunkt, zu dem 

die Ausstossung tier Eier oder ihrer hSheren Entwickelungs- 

stufen aus d.en m:iitterlichen G esc'hlechtsteilen erfolgt, in drei 

Gruppen einzuteilen, n~imlich i n  0 v i p a r e,  0 v o v iv  i p a r e 
und V i v i p a r e .  

') Naeh g a o e k e r  (15) slnd ,,die Instinkto Ms Lebens~tussorungen zu 
betracfiten, die ihre Ursacho in Keimesvariationoa habon und unter ~Virkung 
yon Ziiehtungsprozessen immer weitor vorvollkommnet und spezialisiert 
worden sind .~. 
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,,Zu den ,o v i p a r e n Tieren" k(innen aach den Begriffs- 

besfim_~ungen yon 1~. H e r  t w i g  (20) ,,streng genommen nut 

solche gerechnet werden, bei denen das Ei zur Zeit der Geburt 

~och ,den Charakter einer einzigen Zelle hat." 

Bei tier r~Schsten Stufe, 4en .o v'.o v i v i p a r e n Tieren, 

k.ommt bei :tier Geburt ein Gebilde zum V orschein, 4as ver- 

mOge seiner Hiillen ztmfichst ebe~a l l s  ~ .den Eindruck eines 

Eies macht. ,,Allein ~die ersten Entwickelungsstadien sind schon 

in ihm a bgelaufen, so class marl  beim k'finstlic~hen Sprengen 

der Eih~iute einen mehr  oder minder entwickelten Embryo 

heransschi41t." 

,,In die Kategori6 der ovoviviparen Tiere", sagt H e r t w i g ,  

, ,s ind auc~ die V6gel zu rechnen, dean ihre Eier sind liingere 

Zeit, .ehe sie gelegt wurden, befruchtct w orden, !lnd habcn 

die Bildung der Keimlscheibe s:chon vollendet. Bei vielen 

Schlangen kann slogar bei der Ablage s,c'hon ein bereits zum 

Ausschliipfer~ bereites Tier in tier Eisc'h~le enthalte,n sein." 

Bei ~4er dritt,en Gruppe, be i  d e n V  i v i p ~ r e n dag,egen, ,,tritt 

aus  den m~iitterlichen G esc'hlechtsteilen ein Tier hervor, welches 

seine EntwiCkelung abgeschlosseri oder doch soweit fortgef[ihrt 

hat, :dass es ~ohne schiitzende Hiillen zu leb'en vermag" [R. 

H e r t w i g  (19)]. 

Unter :den v i v i p a r e n  Tieren zeiclinet sich nun eine 

Gruppe, ~die uns hier im~ besonderen besc'h~iftigen soll, durch 

die Bildung .eines Organes aus, das wiihrend tier Schwanger- 

schaft Mutter 'und Kind in ~matomisc'he und physiologische 

Verbindung bringt. Es ist dies die P l a z e n t a ,  die bei ihrer 

hSchsten, .am ~ollkommensten b elm M e n s c'h e n erreichten 

Ausbildung geradezu eine Verwachs~ung zwischen Mutter und 

Frucht bedingt 'und rSCht nur die ErnShrung des~ Fetus durch 

Stoffe a.us dem miitterlichen Organis~mus ermSglicht, sondern 

wechselseitig einen Stoffa.ustausch zwischen Mutter und Kind 
statffinden llisst. 
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Eine Bes~im~nung des Begriffes ,,P 1 a z e r~ t a t i o n"  gibt 

G r.o s s e r (13), .d.cm wertvol le  Untersuchungen  fiber diesen 

Gegenstand zu verdanken  sind, fo lgendermassen  : ,,P 1 a z e n -  

t a t i , 0 n " ,  sagt er, , , i s t  . d ie  i n n i g e  V e r b i n d u n g  (Anein- 

ander legung ,oder Verwachs~ung) d e r U t e r u s s c h 1 e i m h a u t 

m i t  , d e m  C h . o r i o n ,  d a s  ~ron , d e r  A l l a n t o i s  (oder dem 

Dottersack ) a u s  v a s k u l a r i s i e r t  w i r d ,  zur Vermittc- 

lung *der Atmung .od.er Era~thrung des Embryo  ~md zur  Abfllhr 

der  won ibm g eb!ildeten Zersetzungspl:odukte."  

Betrachtet  ~n:an nun die drei w~)rhin untersch iedenen  Tier- 

gruppen,  die  O v i p a r e n ,  O v o v i v i p a r e n  und die V i v i -  

p a r e n n~iher, s,o zeigt sich, dass diese drei  Gruppen keineswegs  

s,o scharf  voneiaand.er abgegrenzt  sind, wie es auf den ers ten 

Blick e rsche inen  kSnnte ; es bestehe~ vielm,ehr ~ b e r g ~t n g e 

y o n  e i n e r  z u r  ~ t n d e r e n .  

Was  zun~chst  .die o v i p a r e n  Tiere anbetrifft ,  so gibt 

es unter  ihnen s,olche, bei denen,  wie bei den ~ e i s t e n  F i s c h e a 

und  S e,e i g.e I n ,  die Ei~tblage in das  Wass~r  erfolgt, und 

die M,/innchen als'dam~ die Befruchf.ung der Eier  ~ollziehen, 

ohne  ~lass sie mit den  Weibc:hen dabei fiberh~upt in Be- 

r i ihrung zu l~ommen br~uchen.  Dies.er Fall stellt, besonders  

wenn  gar keine weitere Brutpflege tier El tern statffindet, das 

E x t r e m  ;dar. 

Bei ,einer a n d e r e n Gruppe dagogen, zu der  die F r 5 s c h e 

gehSren, werden  die Eier  zwar  ~uch unbef ruchte t  abgelegt, sie 

werden  aber  berei ts  w/~ h r e n d d e r E i a b 1 a g e bef ruchte t  1). 

~) Der B e g a t t u n g s p r o z  e s s  de r  Fr~lsehe  vollzieht sieh. wlo G o d -  
l e w s k i  (12) schildert, ,,in der Weise, dass das M~nnchen den Rticken des 

Weibchens besteigt, es mit seinen vorderen Extremititten stark hinter den 
Achseln umklammert, so dass die Daumen sieh von unten in die Bauchdecken 
einpres,cen" . . . ,,Am Schlusse des Begattnngsaktes erfolgt entweder gleich- 
zeitig bei beiden Geschlechtern oder zuerst beim Weibehen lind gleich darauf 
beim Mfinnchen die Entleeru~g der Geschlechtselemente. Die Spermatozoen 
gelangen also bei dieser Einrichtung entweder direkt suf die Eier oder in 
unmittelbaro l~ahe derselben, so dass die Besamung tier Eier vollzogen ist". 
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Wenn nun beispielsweise das Frosch'ra~nc'hen sein Weibchen 

umarmt ~n~l im Augenblick der Eiablage seinen Samen au[ 

den Laich ergiesst, so kommt ein solcher Vorgang einer 

innerea Befruchtung je,de~nf~lls sehr nahe, und es sc'heint nur 

ein Schritt v~eiter zu sein z'u s,olohen Tieren, bei denen die 

Eier entleert wer4en, nachdem s~e dew ersten Anfang ihrer 

Entwickelung ~m Kiirper tier Mutter durchgemacht habem In 

diesem Fa l l  abet  m'iiss~e max~ bereits ~on O v,o v i v i p a r i e 

sprechen. 

Es: !gibt aber  s~ogar z w i s c h e n  d i e s e n  b , e i , d e u  MOg-  

l i c h k e i t . e n  n , o e h  e.~ne M i t t  e l s t u f ~ e ;  den~ die I n -  

s e k t e n b;esitz,en zwar eirm i 'n n e r e B e f r u c t/' t u n g, ihre 

Eier aber b e g i n n e n  ors,  t s i c h * z u f u r g h e a ,  n a c h d e m  

s i e  d e n  M u t t e r ~ i r p e r  v , e r l a s s ~ e n  habea [D ,o f [ e i r r  

(n)] .  

Nicht minder als zwischen Ovo- und Ovoviviparen ver- 

wischen sich idie Unterschiede aach zwischen 0 v i p a r e n und 

L e b . e r ~ 4 i g g e b . a r e n d e n ,  gibt .es~ d.och unter der~ O v i -  

p a r e n v i , e l e ,  b l e i d e n e n  d i e a b g e l e g t e n E i e r n a c h -  

t r ~ i g l i c l i  n,oc'h i h r e  E n t w i c l ~ . e l ~ r L g  a m  o 4 e r  im 

K S r p e r e i n e s : d e r b e i d e n  E r z e u g e r  d u r ~ h m a c h e n .  

Ja, es kann dies s:o~ar in einer Weise geschehen, die g e- 

r a d e z u  d e r  S c h w a n g e r s ~ h a . f t  d e r  P l a z e n t a l i e r  

a n  .die S e i t e  z u  s l t e l l e n ,  ist. 

Unter den vielen Beispielen, die sich hierfiir ~nfiihren 

liessen, erwithne ich nur ~ e  folg.end(~n [s'. D o f l e i n  (11), 

W a l d e y e r  (41), W i e d e r s h e i m :  (44)]: 

Bei vielen F i s o h e n ,  s,o blei m~mc'hien Welsen (Siluroiden) 

und sog. Maulbriitern (Cichliden), triigt entweder das M~innchen 

o der das Weib'cher~ ;die Eier wji~hrend der Entwickelung im 

M u n d  e. Das'  Weib:chen ebenfalls eines Welses (hspredo 

batrachus) ldebt sioh die Eier aa.ch der  Befruchtung an die 
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H~tut der Buuchseite, ,,w, ob:ei jedes Ei in eine Art wr t  kleinem 

Napf eingeschlos'sen ,ist" [Do f 1 e i n (11), s. o~uch S t e c h e (38)]. 

"~[hnlic'h wie idie Welse amd Mo:ulbriiLer macht es, unter dell 

A rn p h i b i e n ;das W,eibchen eirtes wes~tafrJl~nisehem Baum- 

frosches (Hylambates breviceps), das seine wenigen grossen 

Eier ebenfalls im MuncLe beherbergt. 

~)berh~upt z eigen s~h  ,ger,~de b ei den A m p  h i b i e n be- 

sonders eigenartige uad hier bemerkenswerte Erscheinungen: 

So fi~det sich B r u t p f l e g e  ~.m K S r p e r  des~ V a t e r s  

bei ,der in ihren Gew, ohnh~iten s~o s,onderbaxert G e b u r t s -  

h e 1 f e r k r 5 t e ,  b ei .~er d~s ~[~nnchert dem VC:eibchen Geburts!- 

hilfe leisLet, indem es ibm :die LaJchsctmur aus der Klo,ake zleht. 

Diese Laichschnur wickelt d~ts M'Lrmchen dann um seine 1]inter- 

schenkel trod tr, Sgt sic so lange mit sich herum, bis die Eier 

zum Ansschliipfen r eif sind. Bei der W a b ' e n k r 6 t e  (Pipa 

americana) ferner gelaagen die Eier auf eine nicht mit Sicher- 

heir bek~rmte Weise - -  vielleicht unterMithilfe des M~tmxchens 

[ W i e d e r s h e i m  (44)] - -  auf den Riicken des Weibcheas, 

w~ ihrer ,etw~t 100 !darm in z.ellenaxtJg~e Gruben eingeschlossen 

werden und sic h bis z u fertigen schwaxtzIosen Stufen ent- 

wic'keIn. Die Zwischenwii.r~de zwischen den Waben scheiden 

eine Gal]erte ab, und da diese vermutlie'h' zur Err~hr,mg des 

EmbrFo .d~ent, s,o finder - -  wenigs%ens mit Wahrscheinlichkeit - -  

bei Pipa. americana eine Ern'Llartmg der Ernbryonen start, die 

d e r j e n i g e n  d e r  E m b r y o n e n  h 6 h e r e r  l e b e n d i g -  

g e b ~ i r e n d e r  T i e r e  s e h r  ~ t h n l i c ' h  istl) .  Schliesslich 

') Wio  d e r s h e i m  (44) ~ g t :  ,Wenn man die tiber~os starke G efA~sver- 
sorgung der Wabenwand und den Umstand in Erw/tglmg zleht, dass das 
Gesamtvolum dps herangewachsenen Embryos das ursprllngliehe Eivolum be- 
deutend [lbertrifft. so geht daraus z~lr Gentige hervor, dass das Dottermaterial 
zum K0rper~ufbau nicht geniigen kann, sondern dass der Embryo eine weitere 
Nahrnngszufllhr yon der Wahenwand, d. h. yon der Mutter aus, erfahren 
muss. Dabei ist allerdings schwer zu sagen wie das Junge zum Genuss der 
Nahrung kommt, ob dieselbe zunttchst dem Dotter zu~trt~mt und erst yon 
bier aus resorbiert wird oder ob selbst~tndJge Schluckbewegungen mit dem 
Mund ausgeftlhrt werden". 
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nenne ich n.och den schwanzlosen BatranMer R h i n o d e r m a. 

Bei diesem GeschOpf werden die Rier i n  den Kehlsack 'des 

M it n n c h e n s abgelegt und bleiben hier bis zur Metamorphose. 

Nach dem V:erbrauch des Dotters verkleben sie ziemlich innig 

mit der Wand des Sack.es and werden durch Diffusion em':ihrt. 

,,Gerad.e dieser letztere V, orgarrg", sagt G r o s s e r (13), ,,ist 

physi.ologisch d era d er Pl~zentation gleichartig, s,o dass man 

�9 con trSchtigen M~nnchen sprechen kOrmte." 

Was schliesslich die ,owoviviparen Tiere in ihrem Verh~ltnis 

zu den Viviparen anbetrifft, s~o bringen, wie schon erw~hnt, 

viele S c h l a n g e n  - -  ich nenne die Ringelnatter - -  ihre Eier 

erst anf s.olcher Entwickelungsstufe z'ur Welt, dass schon ein 

zum Ausschlfipfen berei~es Tier in tier Eihiille worhanden ist. 

und auch b:ei einh.eimischen E i d e c h s e n,  wie bei tier Zaun. 

und Smaragdeidechs,e, enthalten die frisch abgelegten Eier 

,,bereits EmbrFonen mit rotem Blur uad pulsierendem tIerzen" 

[G r,o s s e r- (13)]. Deraxtig~e Schlangen and Eide.chserr sind also 

s,ozusagen b . e i n a h e  l e b e n d i g g e b ~ r e n d .  

Andererseits zerreissen selbst beim M e n s  t h e n  n.ormaler- 

welse ,die EihE~te erst l~urz vor der Geburt, und pathologischer- 

weis.e geschieht .es: s, ogar d:arm 'und warm einmM, dass beim 

Mensch,en ,ein reifes Kin:dl finch' in s eir~en Eih/~uter~ 'und das 

Ei s,omit als Ganzes g eb:oren wird, im Grunde ge'nommen also 

durchaus vergleichbar 'und nur gradweise abweicher~d v, on dem, 

wie ,es bei gewissen ,ovoviviparen Tieren tier Fall ist. 

Um ,~ie Unters'chiede noch m ehr zu verwischen, kommt 

hinzu, ;class .die Entwick:elungss t u f e ,  mff d.er ,tie Jungen 

lebendgeb~trender Tiere zur Welt gelangen, eine ausserorderit- 

lich versehie:d:ene ist. Die niedrigste Stufe unter den leb;end.- 

geb~renden S~iugern nehmen bekanntlieh die B e u t e 1 t i  e r e 

ein. Ihr Jung.es ist eine F r ti h g e b u r t ,  ein winzig kleiner 

naekter Embryo; beim mannshohen tliesenk~ngertth z. B. ist 

er nieht l~tng,er als ein kleiner Finger, so tmreif, da.ss er rdeht 
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e n i f e m t  imstande whre, ausserhalb des Beutels der Mutter 

weiterzuleben [ H e c k  (17)]. B e d d a r d  [zit. n a c h H e c k  (17)] 

erkl~irt ~us gewissen Gr~inden alas Beuteltierjunge geradezu 

fiir eine wirkliche Larve, mit b e~onderen, nur  ffir das, Larvea. 

leben pass enden Einrichtungen. 

Zweifellos hat also R. H e r t w i g (20) recht, wean er 

sagt, ,,dass zwischen ,Eier legen' nnd ,lebendig geb~ren' kelne 

scharfe Grenze ~ezogen werden kann, and dass: man sich 

h~iter~ muss, den hier zutage treLeaden 'Unterschieden gr0ssere 

Bedeutung beizumessen". 

W i t  g e l ~ n g e n  n u n  z u  e i n e m ,  w e i t e r e n  P u n k t .  

Nach dem Vorgang yon A r i s t o t e l e s  hat  seinerzeit 
L i n n ~  den Versuch gemaeht, die Tiere je nach der Art des 

Gebildes, d~.s sie zur Well bringen, systemafisch eiazuteilen 

[R. H e r L w i g (19)]. Wit wissen heute, dass eine s olche Ein- 

teilung ganz unmSglich w~ire, .d~ sich uater rielen nahe ver- 

wandten Tieren in dieser Beziehung ganz erhebl/che Ver- 

schiedel~heiten zeigen. 

S.o kommen z. B. bei den Insekten, Fischen, Amphibien, 

Rep t i l i en  n e b e n  e i e r l e g e n d ~ e , n  F o rm~en  l e b e n d i g -  

g e b ~ r e n d  e ~ror. Besonders bemerkens~ert  sind die W ii r- 

m e r. Unter ihnen tegt in d.er Klasse der  Fadenwfirmer der 

Spulwurm kurze Z eit nach tier Befruchtung unentwickelte 1,:ier 

ab; beim Springwurm (Oxyuris ~ermicularis) ~agegen en~haltea 

die Eier schon bei ihrer Geburt einerL Embryo, und ',lie Trichine 

schliesslich ist tebe~diggehfirend [ D o f l . e i n  (1. c. 11) S. 617; 

1~. H e r t w i g (1. c. 19) S. 278 ft.]. Wir s,ehen bier als,o; ~as's 

i n n e r h a l b  e i n e r  e i n z i g e n  K l a s s ,  e e i n  a l l m ~ , h -  

l i c h e s  V o r w S r t s s c : h r e i t e n  v.on d e r  O v i p a r i e  z u r  
Y i v i p a r i e statffindet. 

Aber s,og~r ein und das:selbe Tier kann sich unter verschie. 

denen Umst~inden ungleich verhalten, wie da.s yon Proteus 

angufiueus, .dem Olin d er Adelsberger Gvotte, bekannt ist; dean 
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unter n.orma]en Verb.~ltnissen ist dieses Tier lebendiggeb~irend, 

bei erh0hter Tempenttur aber leg t es Eier JR. He  r t w i  g (19)]. 

Her~orzuheben ist, ~l~s;s selbst die Bildung einer P l~-  

z e n t a ,  ~das charakteristische Merkmal der hSchsten S~iuge- 

tierc, vereinzelt sctmn auf viel niedrigerer Tierstufe beobachtct 

wird. P l a z e n t a r b i l d u n g  lhsst sich n~nlich,  wie schon 

A r i s t o t e l e s  wus,ste, ab,er erst J , o h a a n e s  M ~ i l l e r  neu 

best~itigt hat, berei~s bei leb.er~djggeb~irenden H a i e a festsLellen. 

Sie finder sich unter dell Fischen ferner bei dem zu den 

lebendiggeb~endea Zahnkarpfen (Cyprir~donten) gehSrenden 

Knochenfisch Ar~a b le  p s. 
Allerding~ ist entwickelungsgeschlchtlich die Plozenta bei den Fisehen 

yon anderer Art  als bei den eigentlich~n Plazentaliern. R. H e r t w i g  (19), 
D o f l e i n  (11), Sie unterscheidet sieh namlich dadurch v o n d e r  Plazenta 
der Saugetiere, ,,dass ihre Gefasse, welehe in die Wand des Uterus eindringen 
und vielleicht 1Nahrung aus dem Blur der Mutter saugen, yore Dottersack, 
nieht wie bei den Saugetieren, yon der Allantois, geliefert werden". 

(R. H e r t w i g . )  

Dass unter ,den A m p h i b i e n im Kehls:ack des Hhinoderma- 

M, iinnchens eine F, orm you P 1 ~t z ,e n t a t i o n vork ommt, hab:e 

ich v,orhin schon e rw~n t .  

Bei ,4en B e n t e 1 t i e r e n ges,chieht die Em~Lhrung in der 

Geb~nnntter durch Ausscheidang 4er Uterus~and,  der ttegel 

naeh olme class sich eine Plazenta bildet. Dementsprechend 

rechnel, man die Beutelfiere night zu dea Plazentmliern. Im 

dessen wurde auch unter ihnen bei einigen, n~fin~ffich beim 

B e u t e l m a r d e r  (Dasyurus) und beim K u r z n a s e n -  

b e u t e 1 d ~ e h s; (P,erameles, obesul~) [vgl. H e e k ~ (16), S t r a h 1 

(39)] eine ausgepr~igte ~nzweifelhafte P 1 �9 z e n t a n a c h g e- 

w i e s e n l ) .  

Tvotz dies,er scheinbaxeu Unregelm~ssigl~eiten zeigt sich 

aber, wenn man den Blick a:uf das G~anze richter, doch, (lass 

auf den hSheren Organisafionsstufen der Tiere Ovoviviparie 

') Diese Plazenta wird bei Dasyurus yore Do,ttersaek, bei Perameles 
aueh w n  der Allantois vaskularisiert. [Vgl. S t r a h  1 (33).] 



Die Bedeutung der Schwangerschaft etc. 367 

und Viviparie allm~hlich das ~bergewicht der Oviparie gegea- 

fiber gewinnen. Unter ,den drei h6chsten Klassen des Tier- 

reichs, d e n  Reptilien, VSgeln und Si~ugetieren gibt es dem- 

entsprecher~d rmr ~och Ov-ovivipare und Vivipare, und die 

hSchsten, die S~tugctiere, mit Ausnahme nur  der Kloakeatiere, 

bringen slimtlich lebende Junge z ur Welt. 

Was aber die P 1 a z e  n La r b i 1 d u n g imJ bes.onderen an- 

betrifft, so springt, trotz ihrer An "fiinge bei niedrigeren Tieren, 

d i e / a t s a c h e  ins At~ge, class es unter den S~tugetieren wiederum 

gerade die h5  c h  s t e  n sind, bei denen diese innigste Verbin. 

dung zwischen Mutter und Kind zur Regel uad zun~ typischen 

Merkmal geworden ist. 

Es ist ferner eine ausseror&entlich bemerl~enswerte E rschei- 

nung, dass unter  den Plazen~aliem selbst die Verbindung zwi- 

schen Mutter ~md Fru~ht in der  Plazenta ir~ gvossen und ganzen 

wieder eine u m  s'.o i n n i g e r e  wird, j e  h S h e r  man in der 

Reihe dieser Tiere hinaufsLei~, die jnnigste schliesslich beim 

M e n s c h e n. Auf diese Tats ache hat  G r <) s S e r (13, 14) ge- 

biihrend hingewiesen. Immer mehr  sind ni4mlich, wie dieser 

Forscher es' schildert, wSthrend der phylogenetischen Entwicke- 

lung ,der Tiere die Scheidew.~nde fort.gefallea, dutch die. der 

Embryo im Uterus ursprfir~glich' ~om mtitterlic'hen Blute ge- 

trennt war;  imm.er r~fiher ist ~tementspreChend der Fetus wah- 

rend der phylegenetischen Entwicl~elung an das miitterliche 

Blur herangeriickt, an ,die Quelle .aller Stoffe, re_it denen er 

sich bei .den Plazentaliern w~iJarend seiner  Entwickelung er- 
n~ihrt. 

Es ergibt sick idies, wenn man den feineren Aufbau der 

Plazenta bei ,den verschiedenen S~ugefierarten vergleicht und 

die Gewebsschiehten feststellt, die bei den einzelnen Arten 

das miitterliche B l u r  ~(>m Idndlichen trennen. So befinden 

sich beispielsweise beim Schwein, einem verh~i.ltnismiissig 

niedrig ,stehenden Plazeatalier, zwischen Ch,orionepithel und 
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miitterlichem Blute noch drei Gewebsschichten, r~iimlich das 

niitterliche Uterusepithel, eirm Bindegewebsschicht trod das 

End~othel miitterlicher K,~pillaren. Bei den o.n htichste~ stehen- 

den Formen, b e i n  Affea ur~d Me~schen dagegen, taucht der 

Trophoblust unni t te lbar  in d.as i n  intervillSsen Raum Eiessende, 

ihn s,omit ,direkt ums piilende mtitterliche Blur ein. Die hierin 

zutage tretenaen ,anatonischen Unterschiede sind selbst~rerstis 

lich fiir den Stoffuustausch zwis~chen Mutter trod Frucht auch 

in physiologischer Hinsicht won grSsster WichtJgkeit. 

G r , o s s e r  (13) spricht auif Grtmd~ seiner Arbeiter~ die 

Ansicht aas, idass die verschiedermn P.lazentarformen sich ,,sehr 

gut ka eine fortl~ufende aufsteigeude Reih~ ordnea" lass en und 

class ,,im gvossen trod ganz,en" ,,die a~ufsteigende Reihe auch 

mit der aufsteigenden Organis~a.tio,nshShe der Si~ugetierordnang 

zusamneaf/i.llt". B ,o n r~,e t (9) andererseits zeigte, wie yon den 

Beuteltieren ~ufw/irts bis herauf z um Mens'chea sich alas Be- 

strebea uaeh i n n e r  inte~siverer Err~/ihrun~g der Ke im- t rod  

Fruchtblasen i n  Uterus erkennen l~isst. - -  

F a s s e n  w i t  d a s  G e s a g t e  z u s a m n e n ,  so sahen 

wir zuni~ckst, d~s,s z wisehen eierleger~den 'and leben.dgeb'~renden 

Arter~ l~eine sehar~en Untersehiede, sondern allm:~hliche .fiber- 

g i~nge b esteheu. Es zeigte sich femer,  d~ss im grossen und 

ganzen n i t  d.er hbheren Org~nis~viionsstufe, die die ~[iere er- 

reicht haben, Owoviviparie un4 Vivip~a.rie an Verbreitung z,- 

nehnen  und s.omit die Beziehungen zwisehen Embryo und 

Mutter bei ihnen innigere geworden sind. 
In wie hohem Masse digs zutrifft, erhellt noch mehr, wenn man die 

Dinge nicht nur yon der rein a n a t o m i s c h e n  Seite betrachtet, sondern die 
g e s a m t e n  B e d i n g u n g e n  d e r  B r u t p f l e g e  beriicksichtigt; denn bei 
den W i r b e l l o s e n  slnd, wie D o f l e i n  (11) in seinem schSnen Werk fiber 
.das  Tier als Glied der Naturganzen/' sagt, ,,Fiille elterlicher Fiirsorge fiir 
die abgelegten und befruchteten Eier sehr selten"; ')  fast stets findet man 

') Allerdlngs gibt es y o n  d i e s e r  R e g e l  s e h r  b e m e r k e n s w e r t e  
A n s n a h m e n .  So beruht bei den Insekten die ganze Entwickelung ihrer 
Staatenbildung ,,auf der fortgesetzten Sorge um die Naehkommensehaft" 
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vielmehr, dass Vate r  und Mutter  die Eier sich selbst  tlberlasson. Untor  den 
W i r b e I t i e r e n dagegea  sind die h0chsten geist igen Fahigk'eiten bei z a h 1 - 
l o s e n  A r t e n ~  und b e i  d e n  a n  d e r S p i t z e  d e s T i e r r e i c h s ~ t e h e n -  
d e n f a s t tl b e r a 11, in den Dienst  der Brutpflege gestellt .  Sehon bei den 
Fischen nehmen sich, wie S t  e c h e  (38) schildert,  viele ,de r  Brut  an. halten 
die kleine Schar  zusammen Und bewahren sie gegen den Feind".  Bei VOgeln 
und S~iugetieren bleiben im allgemeinen lunge Zeit  nach der  Vollendung 
dot  embryonalen Entwiekiung  die B e z i o h u n g e n d e r J u n g e n mit  den 
Erzeugern,  odor wenigstens mit  der Mutter. noch erhal ten und notwendig,  
wenn die Jungeh  am Leben  bleiben sollen. Die Brutpf lege  ist dadureh zu 
einem besonderen Merkmal dieser am h~chsten s tehenden Klassen geworden, 
und  die Art,  wie sie illre Nachkommen in der  ersten Zeit nach der  Gebur t  
ernahren,  ist ja das Kennzeichen~ nach dem die S~,tugetiere den N a m e n  t ragen.  

Z u  w e l c h e m  E r g e b n i s  f i i h r e n  n u n  f f i r  u n s e r ~  

B e t r a c h t u n g  d e r  a l l g e m e i n e n  b i . o l o g i s ; c h e r L  B e -  

d e u t u n g  d e r  S c h w ~ n g e r s c h a f t  d i e s e  p h y l o g e n e -  

t . is  c h e r t  T ~ t s , a c h e n ?  

Ich glaube, man ,dlarf aus ihnen zun~ichst den Schhl.~s 

ziehen, dass - -  un~er vielen SchwanlcurLgen - -  eine ~L l 1- 

m S h l i c h e  p h y l o g e n e t i s c h e  E n t w i c k e l a n g  z u r  

S c h w a n g e r s c h a f t  a n d  z u r  P l a z e n t a t i o a  a[s def. 

jenigen Form :der Tr, iichtigkeit, die did engste Verkniiphmg 

zwischea Mu%ter und Frucht gew~hrleistet, stattgefunden hal. 

Yon b e s o n d e r e r  W i c h t i g k e i t  aber scheint mir (lie 

F eststellung, Ld~ss - -  unabh~lgig yon d er allgemeinen phylogene- 

tischen Entwickelung der Tiere - -  i n  v e r s c h i e d e n e n  

K l a s s e n  a u s s e r  d e r  R e i h e  b e i  e i n z e l r L e n  A r t e n  

Viviparie eintrat, obwohl nahe Verwandte noch eierlegend sind, 

und dass s ich  der l~bergang ~on der Oviparie zur Viviparie 

als eiIL allm~ihlicher nicht n u r  im Gesamtb:ereich tier Tiere, 

sondern, wie das Beispiel der Fadenwiirmer zeigte, auch inm:r 

halb einer einzelnen K]asse fiir sich nachweisea l~isst. Be- 

son,4ers bemerkenswert  scheiut mir ferner, class einzehle 

Gruppen leben4geblirender Tiere a u s s e r d e  r R e  it~e in auf- 

D o l l  e i n  (11), and  zahlreiche Wirbel lose ~ ich nenne als Beisplel nu r  die 
Skorpiono - -  t ragen  ihre Eier, Embryonen  odor Jungen  l a rge  Zeit in odor 
an ihrem KSrper herum. 

Anatomische Hefte. 171/178. Heft (57. Bd.). ~4 
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faller~d ~ilmlicher W,eis!e s ,o g' a r z~t r A u s b' i 1 d u 11_ ~ ,e i rL e r 

P 1 a z e n t a g~elangt s ~ 4 .  

Die fli,ologischc Bedeuturtg dieser Erfahrungen ist, soweit  

ich ersehen kann,  bisher ificht geniig.err4 gewiirdigt wordcn, 

wetm auch z. B. W i e d e r s h e i m (44) in einem interessauR.en 

Aufsa.tz fiber. ,,Brutpflege. bei ,fie.deren Wirbel t ierea"  die Frage 

rmch tier Ents tehtmg der ;maunigfacherr uad  wunderba renWege  

aufgeworberr hat, die w a n  gewiss.e Fisc'he uad  Amphibian bei 

der Brutpfiege einschl~tgen sieht. W,i e d e r s.h o i m (44) sucht  

diese Erscheinungen lediglich '  auf  A u s 1 e s e im. K a m p f e 

u r n s  D a s e i n  .im D a r w i r ~ - W . e i s m . a ~ r ~ n s c h e n  Siarre zu- 

r[ickzuffihrem 

So [h~och. ab:er auch idie Bedeutung ,der na. t i i ,  r l i i . c ' h e n  

Z u e h t w a h l  zu bewerten ist, s.o scheint  es mir doch fraglich, ob 

darin a 11 e i n die T atsache hinreichende Erkliixung finder, (lass 

ia v e r s c h i e d e n e n  Tierklas, sen eine s o  h t ~ f f a l l e n d  

g l e i c h a r t i g e  E n t w i o k e l u n g  z u r  S c h w a a g e r -  

s c h a f t u n d P 1 a z e n t a t i ,o 1~ s ta t tgefunden hat.  

Ich ,mSchte daz~a ~delmehr folgendes bemerken:  

Einc tier wichtigsten, gerade in neuere r  Zeit  wieder in 

derr V ordergrtmd getreter~en Streiffragen in dor Deszeadenz- 

lehre ist e s  [s. u. a. O. H e'r t w i  g (18)], ob die Entwick'elung~ 

d er Lebewesen  zu hSheren F.onnen le,diglich durch "i. u s s e r e 

U m s ~ n d e  bedingt ~var, ,oder .oh, wie dies vor  allem N ~i g e I i 

(29) angenommea  hat, die  Entwiekelung im La~lffe der Zeiten 

a:us i n n e r  e n  Ursachen in best immter  Richtung vorw'it 'ls 

s chrit t ;  m~n ha t  in .die,sem Sin~n[e "con ,~inem, die phylogenefische 

Ent~ickel tmg b eherrschend,en ,,Prinzip der  Progression" ge- 

sprochen. N s  l i  1) sielbst sagt : ,,Verv ol lkommmmg in 

meinem Sinne ist  also. n ichts  and,eres, a l s  der  Fortschri t t  zLtm 

komplizierten B art .und zu !grSsserer Teihlng ,der Arbeit, ttn~l 

w fir.de, ,da m a n  ~im ,allgemeinea geneigt  is;t, dem W~orte mehr 

') Zit. nach O. I t o r t w i g  (17). 
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Bedeut~uag 'zu g.e~iJ~reu als der~ ihm ~mlgrtmde liegemiea Be- 
griff, vielleicht besser idurch das unverf~ngliche Weft ,Pro- 

gres:sio~' ersetzt." 
Die V.orstellung, .d~ass die phyl.ogenetisc'he Eatwickehmg 

etwa a u s s c h 1 i e s s 1 i c h a u f  einem s olchen Priazip 4er pro_ 

gression aus innererL Ursaehe~l beruht, ist all~rdings won der 
Hand zu weisenl). Wenigstens wiirde eine solche Annahme 
nicht, ein n~turwisser~schaftliches Verst~tndrds da.fiir ermdg- 

lichen, .4ass die Lebewesen ihrer Umgebung und ihren Lebens- 
bediirfnissen in eirmr; ihre ,,Dauerffi~higkeit" [W. R . o u x  (33)] 
gew~ihrleisLenden Wunderbaren Weise angep~tsst sind~). 

Welt eher aber liesse sich die Anpassung der Lebevcesen 
an die Aussenwelt miLder Aanahme in Einklang bringe.a, dass 
i n h e r e  u n d  f i u s s e r e  Faktoren w~ihrend der Stammes- 
entwickelung Hand in Hand miteinander wirkten, gerades~o, wie 
dies bei de r  Entwickelung eirms Einzelwesens tier Fall ist; 
dean die Richtung, die die Eatwickelung jedes einzelnen Ge- 

schdpfes nimmt, ist ja zwar im wesentlichea ir~ den inneren, 
im Keime ruJmnden Anlagen begriindet, ~ussere Ums t~de  abet 
beeinflussen t.rotzdem den Entwickelungsgang in bestimmten 

Grenzen und f~ihrea vermdge eines ,,Kampfes den Teile im 
Organismus" (W. R o ux)  Anpassungen herbei. 

Der L e h r e  vo.n d e n  n a t i i r l i c h e n  Z u c . h t w a h l  
bliebe bei dieser Auffassung ihre grosse Bedeuhmg gewahrt; 
denn indem die ~_atiirliche Zuchtwaht die Ausmerzung der 
nicht dauerf~higen Variationen 3) bewirkt und zur Auslese der 

~1 Auch N a g e l i  (29) selbst hat nieht eine ausschliesslicho Wirkung 
der Prinzips des Progression angenomm~n. 

~) Siehe hlerzu die Kritik der N a g e l i s c h e n  Theorio bei Karl 
W e i g e r t  (42). 

a) Dass das Auftreten der Va r i a t i o n e n  nieht d u r c h  nattirliehe Zucht- 
wahl erklttrt werden kann, sondern dass nattirliche Zuchtwahl Variationen~ 
v o r a u s s e t z t ,  ist selbstversttindlieh. . In  der Tat"~ sagt mit Recht 
J e n s e n (20)~ .setzt D a r w i n imme r als ganz se|bstverst~Indliche Vorbedingung 
ftir das bedeutungsvolle Wirken der Selektion bei den Organismen die ..bIei- 
gung zur Variation"" voraus". 

24* 
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ih rea  Leb,ensbedingungen am be,sten angep,a,ssten G.esch5pfe 

fiihrt, miis:ste sie un te r  al len\Umst~inden dem Gesamtb'ild der  

Lebewel t  in gleich hoh.em M.ass,e sc,hliesslich den Stempel  ~uf- 

driicken, wic der Kampf  tier Te,ile im Organismus ihn in letzter 

Linie  tier ~us:s,eren Gestalt  ~_ud inneren  Beschaf fenhei t  des  

Einzelwesens  ~ufp=agt (R,o~ x '  Peri~o.de ,der funkt ioael len Ge- 

staltung). 
Ich schliesse reich daher durchaus Roux  (35) an, der in  einer Kritik 

des neuen O. H e r t w i g schen Werkes fiber ,,das Werden der Organismen" die 
Ansicht ausspricht, ,,dass mit dem Fortschreiten exakter Untersuchungen 
sowohl der zfichtenden Naturauslese D a r w i n s Wie besonders der Teilauslese 
ein erheblich grSsserer Anteil an der Phylogenese zuerkannt werden wird, 
als es seitens J:t e r t w i g s geschehen ist". 

Die Ansicht  .~tber, 4as s  doc~h , ~ c h  nicht  a 11 ,e i n ,~ u s s e r e 

B e d i n g . u n g e n  u n d  n ~ t f i r l i c h . e  Z u c h t w a h l ,  ~ o n -  

d e r n  d a n e b . e n  a l u c h  i n n . e r e  Fa, k t , o r e ,  n eine wichtige 

Rolle in der  S t a m m e s: e n t w i c k e 1 ~ n g spie,len, f indet  ihre  

H~uptst[itze in folgen.d,em: 

Einzelne  Org,a~.e, wie das  S.ehorg,a;n, zeigen in verschie-  

d.en.en Tierart.en eine .auf~a]lend ,~hnlic'he Neigungl zur  Verv0H- 

l~ommn~ng. O. H e r t w i g~ (18) weis t  h ins ich thch  des Seh- 

.organes im besonderen,dara:uf  hin, dass  die , ,Kephalopoden ein 

ebens.o komplizier t  e ingerichtetes  Auge wie die .Wirbelt iere be- 

sitzen, ,obwohl s ie ,mit  ihnen in keinem genet ischen Zusammen-  

hang stehen, und dass auch  dieses Auge, obwohl  e.s aus e inem 

~mderen Zellmateri,a.1 und  auf anderen  ,ontogenetischen Wegen 

gebi~d.et w,ord.en jst, ~doch n~tch dems.elbe~ Grur~dplan, mit  

Retina., Glask6rper,  Lins.e, CiliarkSrper, Iris, Hornhant ,  Augen- 

[idern, Augenmuskeln,  ausgef[ihrL ,ist". 

G~mze Tiergruppen femer ,  ,s,o die  B e u t e 1 t i e r e und  die 

P 1 a. z e n t a 1 i e r ,  lassen eine ~geradezu paral lele Entwickelung 

erkennen,  s.o d.a.ss ,man die e inze lnen Ordmmgeu der  Beutel- 

t iere denen der ,Pla.zentalier a.n die Seite stellen kann. 

Bei der  Verschiedenart igkei t  ,der Leb.ensbedingangen,  unLer 

denen die wers~cl~iedenen F,o~m.en ihr  Dasein f[ihrea, lcgcn 
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diese und iihnliche Tatsachen den Ged~mken nahe, dass man ,es 

hier ~Tdt ,einer phylogenetis~chen Entwickelung z'u tun habc, 

die trotz der ,Verschiedenkmit der .Verh~tltnisse eben d e s h ~.l b 

mehr oder weniger ,gleich~l'tig fortschritt, weil i n n  e r e Ur- 

sachen :die allmfihliche,Aufeinanderfolge der F.ormen mitbestim- 

men 1). Nit anderen Worten, ,es scheint sich hierin eine G e s e t z- 

m ~ i s s i g k e i t  z~ ,offenbaren, die in der OrganisaSon dcs 

Lebendigen ~urspriinglich begrtindet ist und die demgemiss  

der Stammesentwickelung in fihnlicher Weise eine bestimmtc 

Richtung gibt, vale ,die im Ei enthaltenen Anlagen dem Eiuzt:l- 

wesen seinen Entwiek.elungsg:ang in den Grundziigen w,r 

schreiben. 

In diesem Sinne,sagt  auch R i c h a r d  H e r t w i g  (19): 

,,In allen Tierarten sehen wir .den F.ortschritt yore Niedercn 

zum H5heren s~c'h ~ollziehen, vielfach' iri ganz ~.h~licher Weise, 

trotzdem .die Grundzfige tier Org~nisafion in den einzelnen 

Tierst~mmen durch~tus verschieden ,sind." ,,Darin e.rblicken 

wir eine Tendenz,zur Vervollkommrmng, welche~ d~. sie fiberall 

vorkomm[, elne notwendige,Konseque.nz der in den Organismen 

gegebenen Entwickelungsbedingungen ist 2)." 

Unsere Betrachtmlg ihat mm ergeben, dass  a u c h  h in -  

s i c h t l i e h  ider  E n t s t e h l l n g  e i n e r  i m m e r  i n n i g e r  

w e r d e n d e n  V e r b i n d u n g  z w i s e h ~ e n  M u t t e r  u n d  

E m b r y o  ~und h i n s i e h t l i c h '  d e r  A u s ~ b i l d u n g  e i n e s  

b e s t i m m t e n ,  d i e s e  V e r b i n d a n . g .  b e w e r k s t e ,  l l i g c ,  n- 

d e n  O r g a n s ,  n ~ m l i c h  d e r  P l a z  e n t a . ,  eine s,olehe eig,m- 

t[imliche, im Bereich .ga.nz versehiedener Tierklassen gleieh'- 

artige Entwiekelungsriehtung vorzuherrschen.seheint;  denn ob'- 

~) O. tt e r twig  ~agt: ,,Wtlhrend in der Ontogeneso die fortschreitenden 
Vertlnderungen sich sehr rasch vollziehen, ist die Progression in der Phyloge- 
hess an sehr lange Zeitraume gebunden und erfolgt daher ftlr unser Wahr- 
nehmnngsvermiigen unmerklich". IS. O. D'ertwig 1. c. (17). S. 677.] 

u) Den Ausdruck ,,Vervollkommnun,g" halte ich nicht fttr be- 
rechtigt .  Was wit feststellen, ist nur Entwickelung in einer be- 
st immten R ich tung  (s. oben S. 370, 371}. 
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wohl beim ontogenetischcn.Aufbau der Plazenta Unterschiede 

bestehen, obwohl das eine Mal der Dottersack, alas andere 

Mal die Allantvis sich an ihrer Bildung beteiligt, obwohl, die 

Lebensbedingm~gen ftir einen Haifischl ein Rhinoderma-M~nn- 

chen, einen Beutelmarder~und ein Kaninchen ganz verschiedene 

sind, wird d och ,be i  i h n e a  a l l e n  in  d e r  P l a z e n t a  e i n  

s e h r  ~ i h n l i c h , e s  O r g . a n . i n  Iden D i e n s t d e r  F o r t -  

p f l a n z u , n g  g e s t e l l t .  

Die Annah~me einer irmeren Gesetzm~tssigkeit b:ei &er Ent- 

wickelung .d,er Lebew.esen findet hiernaCh auch in der Lohre 

yea der SchWangers~chaft and Plazentation eine Stiitze. 

KSnnen wir uns'nun eine Vorstellung damon machen, v o n 

w e l c h e r  u r s p r i i n g l i c h e n  E i g e n s c h a f t  .des' E:ies 

o d e r  d e s  m i i t t e r l i c h e n  O r g a n i s m u s  d i e  E n t -  

w i c k e l u n g  z u r  S c h w ~ t n g e r s c h a f t . / i n  ,der P h y l o -  

g e n e s e  i h r e n  A u s g a n g  g e n o m m e n  haL? 

Bei der Entstehung des Einzelwesens besitzt, wie wit 

wissen, alas E i d e r  h6heren S~i~getiere und des Menschen die 

EigenLiimlichkeit, wahrs~cheinlich' schion w~ihre'rLd s,einer W~m- 

derung durch den Eileiter - -  alslo alsba]d nach' seiaer Befnmh- 

t u n g -  einen c h e m i s c h e n  E i n f l u s s  (durch Horm,)tl,i) 

a u f  d e n  m i i L t e r l i d h e n  K S r p e r  a~szutiben. Wie Ro-  

b e r t  M e y e r  (28) in einer schSnen Arbeit z'a zeigen sucht, 

liegL ein s*olcher friih"zeitiger Einflass z. B. d:er Ausbildung des 

Corpus l'uLeum graviditafis z~lgrur~del). W enr~ der Keim als- 

daml in seiner Entwickelung: etwa's~ w.eit.er ~orgeschriitea isL 

:iibt er, wahrscheinlich durch F e r m e n t e [G r o s s e r (1B)], 

1) R o b e r t  M e y e r  (28) sagt: ,,Mit den naehweisbaren Anderungen im 
Ovarium unfer dora Einflusse des Eies ist nur ein kleiner Tell jener Go- 
samtersche~nungen im K0rper zu kurzer Darstellung gebracht, welche yon der 
Eireifung und Befruchtung in Abh~tngigkeit stehen; zu einem Verstiindnis 
allot hiermiL dlrekt oder indirekL einhergehenden Umw~tlzungen ist ein welter 
Weg. Die Anatomie kann nur auf e~nzelne kausale Zusammenh~ingo hin- 
weisen, der Chemie geh0rt das letzte W o r t " . -  R. M e y e r  nlmmt fibrigens 
auch eine Hormonwirkung sogar des u n b e f r u c h t e t e n Eies an. 
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eine w.eitere chemisehe ;Wirkung aus, die die Einbetturtg o der 

E i n n i  s t u n  g des 'Eies veranlasst 'und se ine  Errrahrung mlf 

dem mftterl ichen Boden 'ermSglichi. D;.ts Ei bat da,nn, wie 

man sagt, .die ,,Tendenz" erlangt, sich selbst~tndig im Mutter- 

leibe einzupflanzen. 

Wir wiss,en f.erner, ,das~s eh~e m ' o t a k ' t i  s s h e  R e i z e in 

der ,organis'chen Welt iiberhaupt die grSsste Bedeutung haben. 

Nicht nur b:ei tier Anl,oc'k~ng d er El- und Sam enze[len dcr 

selbeu Art anein~:nder spielen sie bet Pflanzen und wahrsehein- 

lieh aueb bet Tieren eine wichtige !Rolle ( P f e f f e r  u. a.), auch 

be stimmte Gewebe des KOrpers w e,rden bet der Ausbil,lung 

der Org,ane im Emb!ry,onalleben w ahrslcheinlici~ (lurch chenm- 
taktische Einfliisse in ih~,em Wachstum in bestimmte Rich'- 

tung gelenktl). Von :einzelner/ Zellen stehen ferner die 

W a n d e r z e l l e n  w~ohl zweifellos '  unter der Herrschaft 

c h e m . o t a k t i s c h e r  II ,e iz .e ,  nn.d auch m e h r z e l l i g e  

G.e s'c h 6 p f e werden w a.hrscheinlich vielfaeh durch 5.hnliche 

Ursachen zueinander hingeftihrt und miteinander in Beziehung 

gebraeht, wie M~innc~hen 'un'd Weibchen manch'er Arten zur 

zeit  der Begattung und wie Parasiten mit ihren Wirtstieren. 

Mir seheint daher der Gedanke nieht v.on der Hand zu weisen 

zu seth, .4ass'das Ei .die F .~i h i g k e i t z u r b i o e h e rn i s e'h e n 

B e e i n f l u s s ~ a n g  se i rnes .  M u t t e r t i e r e s  in der Phylo' 

genese n i c h t  e r s t  b 'ei  d e n  S ~ i u g e t i e r e n  erworben ]vii. 
- ~ ,  o .  | .  Vielmehr liegt bier vielleieht eine urspr~ingl!c~he Elgentum.Ml. 

keit .des Eies: '~or, die SehorL yon Beginn tier g.ese'hleehtlieh!er~ 

F0rtpflanzung an, oder doch we.rtigstens sehon auf niedriger 

'Iierstufe, ausgepr~i.gt war: 

Ieh halle es dementspree'hend nich't fiir !mwahrseheinlich, 

d:~s.s v~ele B r u t p f l e g e i n s t i n k t e  n i e d e r e r  T i~ ; r e  

seh,olt .durc'h einen b'i o e h  em'i  sleh'e n Reiz .des noch im 

Mul|erleib befindliehen reifen Eiesl ~:usgetSst werden, den es 

1) V g l .  A .  F i s e h e I (1 l a) und  B r u n o W o I f f (49) , , t iber f e ta l e  H o r m o n e  ~ 
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wor oder nach seiner  Befruchtung ~usiibt, - - ~ h n l i c h  wie man 

heute annimmt, 4ass w m  Ei gebildete chemis'che Sto[fe b~,im 

menschlichen Weibe kSrperliche tmdL psychis, che Schwanger- 

schaftsreaktionen hervorrufen. 

Vor allem aber'k0nnte sctmn ~uf niedriger Tierstufe durch 

c h e m i s c h e  Be z i e h u n g e n  z w i s c h e n  : d e m  E i  u n d  

d e m  m i i t t e r l i c h e n  O r g a n i s m u s  der Antrieb gegeben 

gewesen sein, d~s 'Ei rmch seiner Ausstoss~Rg aus dem Eier- 

stock un~d nac'h der Befruchtung mit tier Erzeugeri~ auc~ 

weiterhin in V erbindung zu halten. 

In ,den phylogenetischea ~ A n f ii n g e n mOgen diese bio- 
chemisc hen B eziehungen nur ~tusgereicht hahen, eine lockere 

Haflunf. des Keimlings im mtitterlichen KSrper .zu ermSg[iclmn 

oder seine friihzei,tige Ausstossung aus ihm zu verhindern 1), Mit 

dem V o r w ~ i r t s s c h r e i t e n  d e r  S t a m m e s e n t w i c k c -  

l u n g aber diirfte daan alas Ei ,nit einer in seiner Organisation 

be~riindeten Gesetzm~issigkeit allmiihlich die MSglichke:.t c r  

langt habe~, seine Bezielm~gen zur Mutter immer inniger 

zu gesialten. 

Man Idarf 4aher wohl die V ermutung aus:sprechen, d a s s i n 

s p e z i f i s c h e n  b i o c ' h e m i s c h e n  B e z i e h u n g e n ,  d i e  

s c h , o n  ~tuf n i e d r i g e r ' T i e r s t u f e  z w i s c h e n  d e m  E i  

u n d  s e i n e r  E r z e u g e r i n  b e s t ~ t a d , e n ,  d i e  U r s a c t ~ e  

j e n e r  E n t w i c k e l u n g  g e g e b e n ' w a r ,  d i e  a u f  d e r  

h S c h s t e n  Stu~[e d e r  P h y l , o g e n e s e  z ~ r  P l a z e ~ -  

r a t i o n  f i i h r t e .  - -  

W i e  e r k l ~ i r t  e s  s i c h  d ~ t n n  a b ' e r ,  d a s s  d i e  

p h y l o g e n e t i s c h e  E n t w i c k e l u n g  z u r  S c h w a n g e r -  

s c h a f t , . w i e . o b e n  erSrtert ,  n u r  u ~ _ t e r  so  e r h e b l i c h e n  

S c h w a n k u n g e n  s i c h  v - ,o l l zog?  W i e  e r k l i i r t  e s 

') Es vordient dabei der Erw~thnung, dass das Ei keineswegs liberall nur 
p a s s i v  b e'wegt wird, sondern be~ manchen nloderen Tieren (Ciilenteraten) 
e i g e n e r  a m 0 b o i d e r  B e w e g u n g  fRhig ist [ G o d l e w s k i  (12a)]. 
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s i c h  f e r n e r ,  d a s s  s o g a r  n a h e  v e r w a n d t e . A r t c n  

so  e r h e b l i c h e  U n t e r s c h i e d e  i n  i h r e r  F o r t p f l a n -  

z u r L g s w e i s e  z e i g e n ?  

Zua~chst  k,ommt hierbei in Betracht, dass die M i} g l i c: h-  

k e i t ,  einen symbiot ischen Konnex zwischen Mutter und  Ei 

herzustellen, im allgemeinen 'iiberhaupt nur  d~ann sich darbot, 

wenn der Entwickelung "eine i n n e r e B e f r u c h t u n g voran- 

ging; denn bei iiusserer Befruchtung tritt ja h~.,fig, noch ehe 

die Keimzellen beider Geschlechter zur Vereinigung lcommen, 

einc so erhebliche r~iumliehe Trennung! zwischen,den Erzeut,.et'n 

und ihren Keimzellen e in l ) ,  dass eine ,Wied, erverbind.'.mg des 

Eics mit  dem xniitterlictmn Org~nismus ,ohne ,weiteres aus- 

geschlossen wird. 

[Um so m e h r  spricht es im Sinne d e r  oben ge~tusserten 

Vermutung b iochemische r  Beziehuagen zwisehen dem Ei und  

seiner Erzeugerin , ck~ss zuweilen s o g a r b'e i ~ u s s e r e r Be- 

fruchtung bes,ondere Instinkte und ~matomische Eigentiimlich- 

keiten eine Entwickelung ~der Eier ~tm oder  im K6rper der 

Mutter - -  w e n n  n i c h t  gar des  dem b e  f r u c h t e t e n Ei bio- 

chemisc~ vielleicht nich~ 'minder verw~ndten V a t e r s -  za- 

stande kommen liessen (WabenkrSte u. a.).] 

Die Viviparie m~sste an4erersieits a. u e h b e  i .i u n e r e r 

Befruchtung in ~len F~i]len u n t e r K l e i b e n ,  in denen sic 

die Dauerf~ihigkeit tier betreffender~ Klasse Oder;Art beeintrfch.  

tigt h~itte. Den Hergang h~itte m2an ;sich w6hl in dem Sinne 

vorzustellen, dass  b:ei gewissen Klassen und~Arten mit  i tmerer 

Befruchtung ~unter .den auftretend.en Vari:atidnen und Muta[!onen 

im Kampfe urns Dasein nur  s,olche :zur Auslese ge[a~lgten, bei 

denen info]ge ana tomischer  :und sonstiger Besonderheiten die 

MSg]ichkeit e iner  Einpflanznng desi Eies im~miitterlichen Boden 
n i c h t gegeben' war.  

') ,,Dio mtinnlichen und die weiblichen Geschlochtsolomonte werden nach 
aussen entleert und zwar oft in ganz betrtlchtllcher Entfernung voneinander". 
G o d l e w s k i  (12). 
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Dabei braucht bei den betreffenden Variafi,oaen llnd Mida- 

tionen die urs.priingliche 'Tendenz zur .Ha~tung .oder Einbettlmg 

des Eies im miit~erlich,en Organismus keineswegs gefehlt zu 

haben ,oder herabgesetzt g'ewesen zu sei!a. 'Ma,n kSnnte vieI- 

mehr daran denken, dass etwa du rch  schnelle Bildung einer 

festen Eischale .o~ler .dtu'ch anderweitige s e. k u n d.~ r e 'Ver- 

~inderung.en ,des Eies ,older auch durc"h )EigienttimlichkeiLen tier 

miitterlichen Geburtswege die Einpflanzung verhindert wllrde. 

(Die klinis;chen Erfahrungen i~ber Sterilit,i~t sprechen ',ja dafiir, 

das.s auch beim mensc*hlichen Weibe nicht jeder Uterfls im- 

stande ist, dem normalen befruchtet,en Ei den B.ode,n fiir seine 

Ansiedelung ~u gew/ihren.) 

Wenn ,es als,o beispielsweise unter .den V 6 g e l  n nut  Ovo- 

vivipare, aber, tro~z ihrer hohen Stellung im  Tiersystem, keine 

Viviparen gibt, so. diirfle der Grund v~ohl dahlia zu  erblick(,'ll 

sein, . d a s s  l e b e n d g e b ~ i r e n d e  V S g e l  n i c h t  d a u e r -  

f ~ h i g gewesen w~iren ; d,e~m mit dLem (Bewegungsb'ed;.irfnis 

dieser Tiere in der Lufl w~iir4e ;eine. langdauernde Belasttmg 

mit dem Embryo wohl kaum vereinbar~sein, eine hnsich{., d!e 

/ihn]ich auch G r o s s e r (13) ausgesproch,en h'a,t. E s  werd,',n 

also, als die V6gel entstanden, unter ;den ~orhandenen V:Jria- 

tionen oder Mutationen nur  solche zur ;Ausles,e gela.ngt sein, 

b'ei denen der Neigur~g zur Ansie,delung des; Eies im Mdtterleib 

durch bes,ondere Umst~tnde sozusagen ein Riegel;vorgeschobcn 
w a r / - -  

Ich bin mir selbstverstiindlic'h bewusst, da~ss ich damit 

zun~ic:hst nur zu H y p o t h e s e n  gelangt bin. Wenn ich sic 

trotzdem hier wied'ergebe, so gesc'hieht es, w e i 1 ~li e F r tl ~ e 

n a c h  d e r  p h y l * o g e n e t . i s c h e n  E n t s t e h u n g  d e r  

S c h w a n g e r s c h a f t ,  s~oweit ich ,erseh,en kann, b i s h e r  

n o c h  k e i n e  E r 6 r t e r u n g  g e f u n , d e n  h a t  und we~l ich 
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glaubte, dass meine Ausfiihrungen zur w.eiteren Aussprache 

und vielleicht auch zu F orschlmgen auf dies,em Gebiet anregen 

k6nnen. 

M e i n e S : c h l i i s s e f a s s e i c h i n  f . o l g e n d e n S , : i ,  t z e n  

z u s a m m e n :  

1. So wie das Sehorgan in verschiedenen Tierarten und 

�9 unter ganz vers!chiedeaen Verhiilt~fissen eine ,uuffallend ~ihn- 

liche E n t w i c k e l u n g s r i c h t u a g  erkeanen liisst, ent- 

wickelten Sich ~uch die Beziehunge,n zwischen Mutter und Ei 

in verschiedenea Tierklassea phylogenetisch in auffallend iih'n- 

licher Richtung. hn besonderen zeigt sich dies an dem A uftreten 

der P l a z e n t a t i o n  in  g a n z  v e r s c h i e d e a c n  T i e r -  

k l a s s e n .  

2. Die Taisachen stiitzen die Vermutung, dass die Eigen- 

schaften des tierischen Eies, die bei lseiner Ansiedelung im 

miitterlichen Organismas bei den P 1 a z e n t a.1 i e rn  wirksam 

sind, nicht erst beim Auftreten der'hiiheren Saugetiere in der 

Phyl.ogenese erworben wurd,en. Vielmehr bestan,den verm,,t- 

lich schon yon Beginn der geschlechtlichen For~pfla.nzung ~,n 

oder wenigstens s~chon a u f  n i e d r i g e r  T i e r s t u f e  b i o  

o h e m i s c h e  B e z i e h u n g e n  zwischen dem sich e n t -  

w i,c k e 1 n d e n Ei 'und dem MutterkSrper, (lie dell cr'sL~m A n- 

lass z ur Entstehung ~,~on Ov-oviriparie und.Viviparie ge~eben 

ha.ben. 

3. Die phylogenetische Betrac:hhmg der Entwickehmg der 

Schwangersclmft :und Plazentati,oa spricht ftir die Anm~hme, 

das~ n e b e n  ,,fiusserea'* Einflfissen - -  n e b e n  A u s l e s e  im 

K a m  p f .u m s D a s e i n und vielleicht noch 'manchen anderen, 

uns noch unbekannten Wirkungsweisen - -  a u c h ,,i n n e "~;" 

Erltwickehmgsfaktoren b ei der Ents~ehung der Arten eine I/olh. 
spielten. 
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II. Die entwickelungsmechanische Bedeutung der 
S c h w a n g e r s c h a f t  in d e r  Ontogenese .  

Ich wende reich nuamehr  der ontogenelisch-entwickclmlgs- 

mechanischen Bedeutung der Schwangersch~lii. und damit d,,.r 

Fragc zu, w e l c h e n  b e s o n d e r e n  E i n f l l l . ~ s  d i e  

S c h w a n g e r s c h a f t  , auf  d i e  E n t w i c k e l u a g  d e s  im 

M u t t e r l e i b  b e f i n d l i c h e n  E m b r y o  o d e r  F c t , s .  

a u s i i b t .  

Dieser Betrachtung muss ic~h auf GrLmdi fief Lehre W i l -  

h e ] m R o u x '  einige allgemeine Bemerkungen vorausschieken : 

W. R , o u x  hat die Faktoren, die die Entwickelmlg cilms 
Lebewesens aus dem Ei bis zur Reife bewirken, ia zwei 

Gruppen eingeteilt, trod die einen als D e.t e r m i n a t i o n s- 

f a k t , o r e n ,  ,die anderen.als  R e a l i s a t i o n s f a k t o r e n  hc. 

zeichnet. 

Unter D e t e  r m i  n a t i o ~ s f a k t o r e n "~ersteht R o u x (3.t) 

diejenigen, welch.c die .Art des Ge.slc'hehens, sei es des Ganzeu 

oder ~seiner Pr.oduMe, in der Entwickelung bestimmen, unler 

R e a l i s a t i o n s f ~ l < t o r e n  .dagege~a Faktoren, die lcdiglieh 

d i e  iAusfiihrung des Bestimmten bewirken. 

Da jedes Lebewesen einer Art v-erschieden yon dem ein[~r 

anderen :Art ist, s,o sind auch die Determinationsfaktoren Iiir 

jedes Lebewesen einer a~lderen Art.in tier Eigenschaft oder in 
d e r  K.or~figuration entsprechend andere, andere also ~f[ir ein 

Meerschweinchen als fi ir  ein Kanincben, .~ndere. ~iir ciaea See- 

stern Ms fiir eiaen Seeigel, ja, streng g~r~ommen, sind sie sog:tr 

innerhalb einer jede~ Art etwas, verschiedene fiir  jedes einzelne 
Gesch(ipf. 

Dic Realis:afionsfaktoren .dagegen, die z. B. in W~irme, 

Lichi, Sauerstoff ur~d 's:onstiger Nahru.ng bestehen, s[nd 1)ei 

vielen !Leb.ewesen o:der d~ren Orga~ne~ die .gleichen.. 

Die Realisationsfaktoren b:estimmen also nicht, ob el~IS 

dem Ei usw. ein C~ebfide mit den besiorLderen Eigenschaften 
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eirres Fisches, .eines Huhnes ,oder .eines Mens:ohe~, eine Primel 

oder Tulpe wird. All dies. ist 'durch die Dete,rmiImtioasfaktoren 

bereits. ~nab/inderlich fes'.tgelegt. Damit es abe t  zur Ausfiih- 

rung ~des Bes'tim~ten k, ommt, sind die Realisationsfs 

unbedingt .erforderlich [R,o u x (34)]. 

W e l c h e B e d e u t u n g h a t ,  v.on d i e s  e m G e s i c h t s . -  

p u n k t  a u s  b e t r a c h t e t ,  i n  d e r  . o a t o g e n e t i s c h e ! l  

E n t w i c k e l u n g  d i e  S c h w a n g e r s c h a f t ?  

Wit wissen, dass 'die v e r e r b b a r e n Eigenscha[tell d(.s 

Valers und der Mutter in den beiderseitigen Keimzellen eul.. 

halt en sind, die ~ei der Zeuga.ng zur Vereiaigang gelangcn. 

Ei und Sarrrenfadeln ,sind nun im allgemeinen w,n schr 

verschiedener GrSsse. Man kSnnte daher zun~ichst im Zwei[ol 

sein, ,ob beide Keimzellen die gleiche Menge vererbbarer E'_g,m- 

schaften 'mit sic'h fiihren ~oder .ob die Vererbungsflihigkeit beider 

Eltern etwa ungleich gross, ist. 

Es ist auch in der Tat nicht ganz ausgeschlossen, dass 

hinsichtlich ~e i n z e 1 n e r bes~timmter Eigenschaften in dieser 

Beziehung Unterschiede v~rhanden sein mOgen. 

In-, ganzen aber besteht, wenigstens hinsichtlich der ,,i n- 

d i v i d u e  1 l e a "  Eigenschaften 1), kein Zweifel, dass Samen- 

fadeu und Ei alas gleiche Mas:s 'an Vererbungspotenz besitzen 

und dass das in ihnen vorhandene ,,materielle Vererbungs- 

substrat seiner Masse :mid Zusammensetzung uach gleichatqig 

ist" [H a e c k e r (15)]. 

Einen exak• experimentellen Beweis dafiir hat B a  r- 

f u r t h  dutch seine grundlegenden Untersuchungen fiber die 

Vererbung der H y p e r d a k t y 1 i e bei ffinfzehigen Htihnern ge- 

~) ~u die A rteigensehaften anbetrifft~ so erseheint es zweifelhaft7 ob 
sie nlcht lediglich yon e i n e m  der beiden Erzeuger tibertragen werden. 
R H e r t w i g  (19) sagt: .Mit Recht hat man in der Neuzeit darauf hinge-. 
wiesen und gefolgert, dass die moderne Vererbungstheorie, welehe im Kern 
den Tr~ger tier Vererbung erblickt, als gesichert nur far die individuellen 
Unterschiede gelten kann, dutch weleho sieh Vater und Mutter unterscheiden~ 
nicht dagegen far die Merkmale~ in welehen beide Eltern tlbereinstimmen". 
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liefert; denn B a r f u  r t h (3, 4, 5) konnte zahlenm~Lssig zeigen, 

dass fiir diese Missbildung die VererbungsfShigkeit des Hahnes 

genau so gross ist wie die des weiblichen Tieres. 

Man kaml aber ~nit Recht die' weitere Frage ~tufwerfen, ,)b 

beim Saugetier und beim MenschO1, bet denen d er Befruch. 

tung einc. mehr oder we.niger l ~ n g e -  beim Elefanten z.B. 20~/2 

M.or~te [K.o r s c h e 1 t (23)] 1) __ ,dauernde Tragzeit folgt, die 

M u t t e r  n i c h t  w ~ h r e n d  ; d i e s . e r  Z e i t  n a c h d e r  Z c u ,  

g u n g  ~l.och e l l e n  b e s o n d . e r e n  E i n f l u s s  a u f  d a s  

�9 K i n d  a u s z u i i b e u  ~ e r m ; a g .  
t 

Die Mutter gew~hrt tier sich entwickel.aden Frucht ja allc 

fiir ihr Dasein notw.~digen Lebensbedingungen, Wolmung, 

WSrme, Sauerstoff uad  anderweitige Nahru~g. Die Nahrut~g 

abel', die sie dem Kinde. im Mutterleibe da1"bietet, ist nichl 

stets und bet allen Frauer~ die, gleiche; sie ist vielmehr votl 

den im miitterlichen Blute kreisea4en, set es individuell, sci 

es zeitlich vers'chiedenen Stoffen abh~hgig. 

Dutch zahlreiche klinische und experimeatelle Erfahrungcn 

ist nun festgestellt, '4ass wiele c hemische:Stoffe, die im miittcl'- 

lichen Orgaaismus n o r m a l e r - o d e r  pa.thologischerweise ent~ 

hallen, yon diesem selbst erzeugt oder ihm kiinstlich einverleibt 

sind, auf die Fmcht  iibergehen. Auch Para.s(ten, wie best,l~- 

ders Bakterien, krankheiterregende Stoffe und SchuLzsttflfe 

gege~l :Krankhei[en werden w~thrend der Schwangerscha[t vt,i 
der Mutter auf den Emb'ryo iiberixageri. 

Die Zusammensetzung tier kin dlichen Gewebssiifte m u s s  

daher, wenigstens bis zu einem gewissen Grade, yon der j,,. 

weiligen Beschaffenheit tier miitterlichen abh~tngig seiu. ([ile- 

naueles hieriiber siehe bet B r u n o  W o l f f  [48].) 

Welche Bedeutung dem zum Beispiel f(ir das Entstehen yon 

EntwickelungsstSrungen zukommt, hat u. a. P a g e n s t e c h e r 

(30, 31) bewiesen; denn durch chemische Stoffe, die er dem 

~) Nach ether yon Dofloin (11) gegebenen Tabelle sogar 22 Monate. 
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Muttertiere einverleibte, konnte dieser Forscher bei Kaninchen- 

feten Augenmissbildungen erzeugen. 
Der Ei~ffluss, d e n  die Mutter auf  d~ts Kind w.~aread der 

SchwangerschMt ,a.us![ibt, .ergibt sich ferner aus ~olge:ndem: 
Es iunterliegt keinem Zweifel, da.sls ia mancher  Beziehung 

M u ~ t e r  u n d  K i n d  z u s a m l m . e n g : e a o m m e n  w ' i h r e n d  
t i e r  S c h w a n g e r s c h a f t  g e r a d e z u  w i e ~ e i n  e i n z i g e r  
O r g a n i s m u s ~  f u n k t i o n i e r . e n .  

Da nfimlich physiologischer- und pathologischerweise viele 
Stoffe, die d a s  eine ode~ das aadere  der  beiden Gesch6p[e 
mittels s.einer sog'. i n n e r s e k r e t . o r i ' s c h e n  D r i ~ s e n  

�9 selbst .herv.orbringt, sei es '~on d ~  Mutter ~uf alas Kind, sei 
es yore Kinde ~tu_f die Mutter fiberwandern, so k6nnerl diese 
Stoffe ~lann chavakteristis.che anatomische und physiologische. 
Ver~inderungen in dem anderen GeschSpf bewirken, gerade so, 
als Wean dies'es selbst die betreffend!en Sekrete abgesoadert .  
liatte [naheres s. B r u n . o  W . o l f f  (47)].  

S.o 'hat H. B a y  e r (8) z. B. das verhiiltnis~massig schuel]e 
Wachstum !der fetalen Geb.~irmutter clurch die Wirkung der- 

artiger yon der  Mutter bereiteter und a n  das Kind abgegebener 
im~erer Sekrete, s.og. Hormone; zu e rk l~en  versuchta),  und 

K.o c h e r (21) h~t schon 1892 .die Ansicht ausgesprochen, dass 
w'~hrend ;der Schwanger~chafl v, on der mfitterlichea S c h i ! d- 
d r [i s e 'bereilete S~offe~ auch das Kind mi t  den spezifischen 
Produkten :dieses Organs versorgen. 

A. K o h n  (22) hat kfirzlich auf diese Dinge besonderen 
Wert gelegt und ffir die Beeinfl'ussung, die tier Fetus insonder- 
heir durch v on d er Mutter b:ereitete Hormone  eff~thren styli, 
eine neue Bezeichnung gew.~ihlt. Er spri, eht ~on ei~er , , E n t -  

') Ob diese Erk]~trung zu Recht besteht, ist allerdin~s noch keineswegs 
sicher. Ich will darauf bier nicht naher eingehen, verweise aber auf die 
neuere Arbeit yon A, M a y o r  (27), tier die Berecht~gung dot yon B a y e r  
aufgestellten, besonders yon A. K o h n  ~ufgenommenen Hypothese d u r c h -  
a u s  b e z w e i f e l t .  
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w i c k e l u n g s f ~ l s ~ C h u n g  '' oder , , S y n k a i n o g e n e s ( , . "  

und versteht darunter ,,jegliche StSrtmg, ~Ah~nderung oder  Be- 

einflussung d.cs au tonomen  Entwickelungsplanes eines Plazcn- 

talierkeimes, welche durch seine symbiotische Verbindung m i t  

der graviden Mutter veru~:sacht wird". 

Einen ,eigenartigen Einfluss .tier Mutter z~uf da.s Kind habcr, 

auch UntersuChungen erkennen lass~en, die ich (45) vor eh~cr 

Reihe v:on Jahren ~ausgefiihrt habe 'tin4 die B e z i e h u n ~ e n 

z w i s c h e n  .den m i i t t e r l i c h e n  ,und  f e t a l e a  ~ i e r e n  

aufdeckten. W enn 'man ,n~imlich tr~;chtigen Ka,ninchen die hat,,. 

bereiteaden Organe fortnimmt, so treten die. Nierea der Fete,  

mit ihrer Funkti.on fiir die Harnabs,ondertmg der MatterkieL'e- 

ein, ganz ~itmlich wie nach einer einveitigen Nierenent[ermmg, 

.die der Chirurg bei e i n e m  Kranken ausfiihrt, die zuriick- 

gelassene Niere ,die Arbeit des Sehwesterorgans mi t  zu iiber- 

nehmen .pflegt. 

Aus dies.en 'wenigen Beispielen und vie len sonstigen Tat: 

sachen [vgl. B r u n o  W o l f f  (48)] geht hervor, 'lass die Eat. 

wickelung des Kindes im Mutterleib yon der Mutter in weit- 

gehendem Masse beeinflusst wird. 

Zum Vergleich miissen wir abet  auch die Frage aufwedca,  

welche Wirkung die [i u s s e r e n Bedingungen dean a,lf sok]m 

Eier und .Embryonen a.usiiben, die ihre natiirliche [,:ntwickelung 

a u s s e r h a l b  .des  M u t t e r t i e r e s  nehmen. 

Aus der grossen Zalfi der einschlSgigen Forschungsergcb 

nisse will ich nur folgendes kurz her~orheben (siehe die 

ausfiihrlichen Schilderungen bei E. S c h w a 1 b e [36] und O. 

M a a s  [26]) : 

Durch dinderungen der Zusammensetz,mg der umgebenden 

Luft und ,der s onstigen chemischen und physikalisch-chemischeu 

Be dingangen hat man zahlreiche Entwickelungsst0rungen arl 

Eiern und Embryonen h,erworgerufen. B esi~)nders. ,erw~ihne]ls- 

wert  sind unter den mit c'h e m i s c h e n Mitteln v~rgert0mmenen 
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Versuchen die v, oa O. H e r t  w i g, der unter dem Einfluss yon 

Kochsalz be im Frosch und Axolotl Abweichungen im Bereich 

des Zentralnervensystems eintreten sah, und die $og. ,,Lithium- 

larven" yon H e r b s t. H e r b s t zog Seeigeleier 'in einem See. 

wasser auf, in dem da.s Natrium der Salze durch Lithium er- 

setzt war; .es zeigtea sich eigenttimliche Ver~iaderangen der aus 

den Eiern sich entwickelnden Larvea. Dutch Ab~ndern der 

Temperatur ferner hat man bei Frosc'heiern die EnLwickelung 

besctfleunigt, ,durch s[~rkeres Erh6hen der Temperatu r Mi,~s. 

bildungen erzielt. Auch bei Hiihnereiern liessea sich durch 

ErhShea ,o~er Enfiedrigen der Temperatur Missbildungen hvr. 

~orrufen. Die EnLwick,elung konnte fe t t e r  4urch 'Radium- und 

R6ntgenstrahlen beeinflusst werden, vor allem aber dutch me- 

chanisChe Eingriffe - -  ich ~e~ne our die wichtigen Versuc,he 

R o u x ' ,  der bei Rana fusca Halbbildungea dadurch erzeugte, 

dass er nach d.er ersten Furchung des Eies eine der beiden Teil- 

zellen mit der Nadel zerstSrLe. 

V on besonderem Interesse im Hinblick auf die oben 

erwfihnte angebliche Wirkung i n n e r s e k r e t ( > r i s c h e r  

O r g a n e  a u f  d e n  E m b r y o  b e i  i n t r a ~ u t e r i n e r  E n t .  

w i c k e l u n g  ist, dass in neuerer Zeit auch b e i  e x t r a -  

u t e r i n e r E n t w i c k e 1 u n g Untersuchungen fiber den Ein. 

fluss der e n t s p r e c h e n d e n  S e k r e L e  ~mgestellt worden 

sind; u. a. k,onute R o  m e  i s (32)'feststellen, dass bei Anuren- 

Jarven S c h i l d d r i i s e n f i i t t e r u n g  auf die Entwickelung 

eine beschleunigende Wirkung a.usiibt und dass durch T h y -  

m u s f ii t t e r u n g and ererseits Erscheinungen herv orger.ffen 

werden, die an s.ogen. Ne o t e n i e  (Stehenbleiben und Ge- 

schlechtsreifwerden eines Lebew(;sens auf jugendlichem Zu- 

stand [ R o u x  (34)]) erinnernl). 

~) Unter N e o t o n i e vorsteht man z. B. die Erscheinung, dass bei Tritonen 
(bes. bei Amblystoma) die Larven durch aussere Umst~nde an der Metamor- 
phose verhindert werden, die Kiemen beibehalten und geschlechtsreif werden 
k~innen.. ( A x o l o t l )  [Vgl, R. H e r t w i g  19]. 

Anatomisehe Heft@. 171/173. Heft (57. Bd.). ~ 
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Die Umwelt mit ihrer MannigfaltigkeitLalm, wie 

hieraus her~orgeht, bei ,e x t r a u t e r i n e r Entwic'kelung einen 

bedeutenden Einfluss aus[iben, und durch Abiindern der 

iiusseren Bec[ingurtgen lass en sich hier ganz / ihn  1 i c h e E n t-  

w i c k e l u n g s s t S r u n g e n  b e w i r k e n ,  wi .e  s i e  b e i  4 e n  

i m  M u t t e r l e i b  a u f w a c h s . e n d e n  E m b r y o n e n  d e r  

S ~ i u g e t i e r e  z u r  B e o b a c h t u n g  g e l a n g e n .  Es lleg t 

deshalb der Gedanke ha,he, dass der Einfluss, der der Mutter 

wiihrend der S c h w a n g e r  s c h a f t a:uf das Kind zusteht, 

,/on k e i n e r  a n d e r e n  A r t  i s t  a l s  t i e r  E i n f l u s s ,  d e r  

d e n  ~ i u s s e r e n  U m s t i i n d . e n  ga .nz  a l l g e m e i n  a u f  

d i e  E n t w i c k e l u n g  b e i z u m e s s e n  i s t  (vgl. B r u n o  

W o l f f  [48]). 

Sind nun unter dies en Umst~inden die Faktorer/, denen der 

Embryo vcrmSge seiner Verbindung mit der Mutter beim S~uge- 

tier und Menschen unterworfen ist, nur r e a l i s i e r e ' n d e ,  

oder kSnnen sie trotzdem aueh d e t e r m i n i e r e n d e  Bedeu- 

tung gewinnen ? 

W. R o u x (34) gibt zu, dass zuweilen auoh ,~i u s s e r e Fak- 

toren auf die ,,A r L" des Entwickelungsgeschehens einzuwirken 

verm6gen;  er spricht in diesem Falle v.on , , a t y , p i s c h e n  

D e t e r m i n a t i o n s f a k t o r e n "  im Gegensatz zu d.ea , , t y p i -  

s c h e n", die im Ei selbst enthalten sind. ,,Manche Realisations- 

faktoren", sagt R o u x  (34), ,,z. B. Nahrungsstoffe, k6nnen zu- 

gleich auch etwas ,determinierend' wirken, z. B. fleischigc 

Viehrassen bilden, besonderen Geschmack des Fleisches Ver- 

anlassen" - -  --- ,,oder die Art der Nahrung konnte den Kau-- 

apparat bei F l e i sch -und  Pflanzenfressern anders ausbilden." 

R o  u x (34) ist ferner der Afisic'ht, dv.ss ;,~.ussere Fakt0ren" 

,,vielleicht" auch ,,erb]iche Wirkungen hervorbringen kSnnea". 

Solehe e r b l i e h ~ n  'Wirkungen erzielte in der Tat  S t a n d f u s s  bei 
seinen wiehtigen Sehmetterlingsversuchen; denn S t a n d f u s s  hat~ als er 
Sehmetterlingspuppen tefls Hitze-, tells Frosttemperaturen aussetzte, dadurch 
nicht nur Farbungsveranderungen bei. den aus den benutzten Puppen aus 
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schlfipfonden Schmettorlingen festgestellt, sondern ausserdem boobachtet, dass 
diese Farbeaver~nderungen auf die nachste Generation vererbt werden kSnnen. 
Da. in  diesem Falle in einer hier nicht naher zu er~rternden Weise zweifel- 
los ein Einttuss auf das Keimplasma der  im Larvenzustand befindlichen 
Schmet, tellinge ausgeiibt worden ist, so muss man wohl zugeben, dass in 
S t a n d f u s s '  Versuchen ~iussere Faktoren nicht nur einen realisierenden 
sondern einen determinierenden Einflnss gewonnen und als ,atypisehe Deter- 
minationsfaktoren" gewirkt haben. 

Dass nun auch bei der i n t r a u t e r i n e n Entwickelung 

die yon der Mutter auf den Embryo ausgefibten Wirkuagen 

h i s  zu e inem gewissen Grade denen ,mat y p i s e'h e r D e t e r-  

m i n a t i o n s f a k t o r e n"  gleichen, kann nicht ganz in Abrede 

gestellt werden. Die im vorhergehenden erwiihnten Wirkungen,  

die --- m S g l i c h e r w e i s e  wenigstens - -  im Fetus  dutch  

m fi t  t e r 1 i c h.e H o r m .o n.e hervorgebra.c,ht werden, kS~men 

in dies era Sinae aufgefasst  werden, wofem man den ,,che- 
m i s c h - m . o r p h o l o g i s c h e n  K o r r e l a t i o n e n "  [ R o u x  

(34)], wie sie durch H o r m o n e  vermittelt  werden, ~ i b e r -  

h a u p t eine d e t e r m i n i e r e n d e Bedeutung beimessen will. 

Man kann dar/iber, meiner  Ansicht  nach, allerdings ver- 

schiedener Meinung sein. C a r 1 W e i g e r t (43) sagt n~imlich, 

wie ich gl~ube, mit ReCht, dass  auch  die chemischen und andere 

K~orrelatione~ nur  ,,Einflfisse" darstellen, die zum Verwirklichen 

im Organ ismus  bereits worhandener idioplast ischer Anlagen 

dienen. Die H.ormone sind mithin nicht , ,formative Reize",  

d i e  d i e  E n t w i c k e l u n g  f i b e r  d a s i n d e r  A n l a g e  b e -  

s t i m m t e  M a s s  h i n a u s  s t e i g e r n  k 6 n n t e n ,  sondern 

nur  die , , B e d i n g u n g e n "  [ W e i g e r t  (43)] o h n e  d i e  , , e i n e  

v e r w i r k l i c h u n g  a l l e r  o d e r  b e s t i m m t e r  i d i o -  

p l a s t l s c h e r  P . o t e n z e n  n i c h t  e r f o l g e n  k a n l l " .  

Immerhin  besteht aber  zwischen det~ im aJlgemeinen als 

, , realisierende" angesehenen Faktoren,  wie Licht, Sauerstoff, 

gewShnliche Nahrungs,stoffe, und 'den H o r m o n w i r k u n g e n 

doch der U n t e r s c h i e d ,  d,~ss man es bei den letztere,~ 

mit s p e z i f i s c h e n  S t  o f f e n  zu tun hat, d e r e n  E n t s t e -  
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h u n g  a u f  e i n e  c h a r a k t e r i s t i s c h e ,  d u r c h  d i e  E n t -  

w i c k e l u n g  b e d i n g t e  D i f f e r e n z i e r u n g  d e r  O r g a n e  

z u r i i c k z u f i i h r e n  i s t  u n d  d i e  i h r e r s e i t s  w i e d e r  

, , s p e z i l i s c h  f u n k t i o n . e l l e  V o r g ~ i n g e  o d e r  a u c h  

G e s t a l t u n g s v . o r g ~ n g e  a n r e g e n , '  ( R o u x ) .  

Von diesem Standpunkt  aus glaube ich trotz des hier ge- 

machten  Einwandes  die H o r m o n e  doch zu  den d e t e r m i -  

n i e r e n d e n  Faktoren zShlen und d e m e n t s p r e c h e n d  

a l s o  d i e  M S g l i c h k e i t  z u g e b e n  z u  m i i s s e n ,  dass  die 

Mutter einen g e w i s s e n d e t e r m i n i e r e n d e n Einfluss auf 

die Entwickelung des Fetus  physiologischerweise  besitzt. 

Mit Recht  Jhat mm R.o iu x (33) auf die Begriffe ~der S e 1 b s t- 

d i f f e r e n z i e r u n g  und a b h , f i n g i g e n  D i f f e r e n z i e .  

r u n g den gr0s,sten Wef t  gelegt. Es ist nach  R o u x fib" unse rc  

Erkenntnis  yon Wichtigkeit  , ,,zu ermitteln,  ob resp. inwieweit  

ein besf immt abgegrenztes  Gebilde, z. B. ein Organ, ein Keim. 

blatt, ein ganzer  Organk, omplex seine Gestalt  resp. Beschaffen- 

heir in ihm selber l iegenden oder  ~usseren ges ta l tenden Ur- 

sachen verdankt" .  

Dabei versteht R o u x  unter S e l b s t d i f f e r e n z i e r u n g  ,,dass eine 
Verttnderung oder eine ganze Folge ~on Verlinderungen dieses Organismus 
resp. von Tei|en desselben, sich durch gestaltende oder qualitativ differen- 
zlerende Energien vollzieht.- welche in dem verandertcn Ganzen resp. in dem 
veranderten Teile�9 selber gelegen sind". A b h ~ n g l g e  o d e r  k o r r e s p o n -  
d i e r e n d e  D i f f e r e n z i e r u n g  dagegen findet statt, ,,wenn resp. soweit 
bei der Ges[altung oder qualitativen Ver~lnderung eines Gebildes ausserhalb 
desselben gelegene differenzierende Ursachen mitwirken". 

Betrachten wir also yon zwei Teilen, yon denen der eine auf den andern 
einwirkt, den einen fiir sich, ,,so ist die Veranderung desselben abh~ngige 
Differenzierung; betrachten wit beide Teile als ein System, so ist diese Ver- 
anderung Selbstdifferenzierung dieses Systems". 

Von diesem Standpmfl~t aus  ist, wie ich (47) in e iner  

fr i iheren Arbei t  bereits  e rw~hnt  h~be, d i e  Entwickehmg des 

Kindes,  s oweit  sie ~tuf d i e  soeben besprochenen  H o  r m o n -  

w i r k u n g e n zu beziehen w~iire, als e,ine won d er Mutter ,,a b-  

h ii n g i g e D i f f c r e n z i e r u n g" ~mzus,ehen - -  (wie allerdings 
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andererseits auch die Mutter wghrend der Schwangerschaf[ 

durch H,orm~one, die .da.s K in  d hervorgebracht, eiue abhfingige 

Differenzierung ers163 1). 
,,Betrachtet man jedoch - -  gewissermassen .vom Standpunkt  der A r t  

aus - -  Mutter und Fetus ale ein ~.usammenhttngendes Gauze, so kann man 
andererseits sagen~ dass die w,'thrend der Schwangerschaft yon einem auf 
das andere Individium libertretenden Hormone im Dienste der Selbstdifferen- 
zierung eben dieses Ganzen, also im Dienste der Selbstdifferenzierung der 
A r t  stehen". ( B r u n o  W o l f f )  (42). 

Were1 nun aber auch die .physiologisehen Beziehungen 

zwischen mfitterlichen und kindlichen Organen w~ihrend der 

Schwangersc~aft einen g e w i s s e n  d e t e r m i n i e r e n d e n  

Einfluss der Mutter ~uf das Kind b e d i n g e n  mOgen, s.o ist 

diese determinierende Eimvirkung .'doeh k e i n e d a u e r n d e ; 

denn die Bedeutung der miitterlichen Hormone ffir das Kind 

ist mit der Geburt beendet. 

Auch A. K , o h n  (22) sagt: ,,Mit dem Abklingen und dem 

Wegfall der .ex~)genen Beeinflussung tritt in den Spgtstadien 

des Fetallebens und bes onders nach der Geburt Stillstand 

und R{ick'bildung der durch die Synkainogenese ~rerursachten 

Miss rerhgltni sse .ein." 

Es bliebe da~er immer uoch die Frage, ob der Mutter 

w.~ihrend der Schwangerschaft, .ausser jener v,orfibergehendem 

auch eine d a u e r n d e d e t e r m i n i e r e n d e Einwirlmng auf 

die Art des Entwickelungsgeschehens bei ihrem Kinde zukomml 

und ,ob ~die F.olgen eines s!olchen Einflusses vielleicht g,ar v e r .. 

e r b b a r sein kSnnen, ,~hnlich etwa wie die F, olgert v~on Frost- 

und Hitzetemperaturen i n d e n  w r h i n  erwfihnteu S t a n  d f u  s s -  

schen S chmetterlingsversuchen. 

Bisber is* nun jedenfaJls niemals irger~d ein Bewe,is for 

eine s,olche dzuernde oder erblic'he d,eterminierende Einwirkung 

�9 ~) Hiermit stand es nur  in Ubereinstimmung, wenn A. K o h n (2. ~ s p a t e r 
(1914) yon den yon ibm als synkainogenetische bezeichneten .,Arten" ,normaler  
Entwickelungsvorgange" sagte,  dass sie ,,abhlingige Differenzierungen des 
Embryo" darstellen im Gegensatz z u r  Selbstdifferenzierung desselben bei 
den . typischen" Entwickelungsvorgangen. 
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der Mutter auf den Embryo unter p h y s i o 1 o g i s,c h e n Be- 

dingungen erbracht w,o.rden. 

Das gilt, wie ich  besonders bemerken will, auch hinsiehtlich der  Be- 
stimmung des G e ~ e h I e e h t e s. Wir  haben keinen'Anhaltspunkt dafiir, dass 
beim Mensehon oder beim S~tugetier nach der Befruchtung das Geschlezht 
noeh in irgend einer Weise umgestimmt werden kann. 

Ich muss dabei auf einen W i d e r s p r u c h  aufmerksam machen, der 
mir in neueren Anschauungen vorzuliegen scheint und dem meiues Wissens 
bisher keine Beaehtung geschenkt worden ist. 

Nach den Untersuehungen ~/on S t ei  n a c h sollen ja doch die somatischen 
Zellen an sich keinen Goschlechtseharakter besitzen. Sio sollen ~inen solchen 
vielmehr erst durch das spezifische Hormon der sich entwickelnden - -  sei es 
mKnnlichen, sei es weiblichen - -  Keimdrttsen des Embryo aufgeprt~gt erhalten. 
Naeh den im vorhergehenden angeftlhrten Ansehauungen yon B a y e r  und 
A. K o h n sollen a n d o r e r s e i t s in der Schwaagerschaft regelmttssig O v a r i a 1- 
sekreto yon der Mutter auf das Kind libergehen und z. B. ein vorzeitiges 
Wachstum des Uterus beim M~tdchen, bei beiden Geschlechtem ein solches 
der Mammae bedingen [vgl. A. K o h n  (23)]. 

D ] e s e  b e i d e n  A n n a h m e n  s i n d  n i c h t  o h n e  w e i t e r o s  m i t -  
einander i n  Einklang zu brlngen, dean man begreift  bei der iiberragenden 
Gr~sso der mtttterlichen Keimdrtlsen im Vergleieh zu den in. der ersten 
Bi ldung  begriffenen kindlichen Organen nicht recht, wie dann iiberhaupt 
Kinder mit somatischen m ~ n n I i c h e n Charakteren - -  (wie sie bei .neuge- 
borenen K.naben ja nicht nut  hinsichtlich der Genitalien, sondern auch hin- 
siehtlich der K~rpergr~sse u . a ,  nach W a l d e y e r  (40) auch in der Aus- 
bildung der Gehirnwindungen, bereits ausgepr~tgt sind) - -  zur Welt kommen 
k~nnen. Der Einfluss des O v a r i a l s e k r e t e s  der M u t t e r  mlisste, sollte man 
meinen, dann doch immer so sehr vorherrsehen~ dass nut  w e i b l i  c h e Merk- 
male entstehen kSnnen. 

Es wlirde zu welt fiihren, auf diesr Frage hier n~ther einzugehen. Es 
sollte an dieser Stelle nur darauf  hingewiesen werden, dass hier ein Wider- 
spruch vorliegt~ der mindestens noeh der Aufklarung bedarf. 

Was abet  die P a t h.o 1 o g i e anbetrifft, s,o wurcle im w)r- 

hergeherrden ja schon betont, dass die EntwickelurrgsstSrungen 

[oder die dutch ,,fetale Kraakheiten" bedillgten ,,k0ngenitalen 

Sch/iden" (E. S c h w a ! : b e  [37])], d i e  auf Eiuwirkurigen r e ,  

seiten ,der Mutter zurfickzufiihren sind, nur solchen.Formver- 

~inderungen entspreChen, wie sie siclh a u c h  b e i  e x t r a .  

u t e r i n e r Entwickelung durch Abfindern der ~tus:serea Lebens- 

bedingungen erzielen lassen. Die pathologischerr F:ormverande- 

rungen treten hier wie d,ort in de r Weise und in dem Grade 
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ein, wie sie im Rahmen d.er Reaktionsf~higkeit des betreffen- 

den Lebewesens (durch Regenerati,ou, Anpassurtg, Regulation 

usw.) erfolgen m[issen, wenn die ihtsseren UmstSnde sich ver- 

~indern. Irgend etwas for die S c h w a n g e r s c h a f t  E i g e n -  

t fi m l i  c h e s ist .dabei nicht zu erblicken. Es handelt sich 

vielmehr nur um die selbstverst/indlic'he F.olge d~twon, dass die 

n ~ i c h s t e  U m w e l t  .des  S t i u g e t i e r f e ,  t u s  e b e n .  d e r .  

m i i t t e r l i c h e  K S r p e r  ist. 

Hinsichtlich der Frage nach einer noeh auf spatere Gene- 

rationen v e r e r b b a r e n Einwirkung der Mutter a.uf'den Fehls 

bemerke ich im besonderen noc'h folgendes: 

�9 Die M 0 g I i c h k e i t ,  dass Stoffwechselverh~-ltnisse und 

andere ~ussere Faktoren a:uch beim S~iugetier 'a~ff die Ver: 

erbungssubstanz (auf das Keimplasma) einen Einfluss ausilben, 

ist nach neueren Erfahrungen a llerdings nieht g~Lnz ~ron der 

Hand zu weisen (s. S t a n d f u s s  und die unten IS. 393] er- 
w.~ihnten Tra~splantati.onsversuche) 1). 

Abgesehen abet davon, dass diese das Gebiet tier ,,Ver- 

erbung erworbener Eigenschaf[en" ber~ihre~e Frage ganz 'all- 

gemein noch  erst der weiteren K15rung bed~trf, kann man, wie 

gesagt, jedenfalls behaupten, dass nach unseren b i s h e r i g e n 

Erfahrungen sich d i e  F o l g e n  m e c h a n i s c h e r  u n d  c h e -  

m i s c h e r  W i r k u n g e n  a u f  d e n  S / ~ u g e t i e r e m b r y o  

n o e h  n i e m a l s  a l s  v e r e r b b a r  e r w i e s e n  h a b e n . W i r  

diirfen daher vorl/iufig durc'haus daran festhalten, dass fetale 

EntwickelungsstSrungen und Krankhe-iten, soweit sie in der 

Schwangerschaft ,durch i i u s s . e r e  U r s a c h e n  entstehen, 

a i c h t  vererbbar sind, und dass sie sic'h dadurch grunds~itz- 

[ieh yon den auf p r i m  f i r e n  K e i m e s v - a r i a A i o n e . n  be- 

mhenden Ver~inderungen unterscheiden Is. hierzu auch M a r -  

: i u s  ( 2 6 ) ~ n d B a r f u r t h  (1)]. Seh rk l a r  s t e l l t B a r f u r t h  (1) 

Ton diesem Gesichtspunkt ,,~us die yon ibm beim Axolotl ex- 

1) S. auch W e i g e r t  (42). 
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perimentell  erzeugte Form der  Hyp.erdaktylie als , r e  g e n e -  

r a t i.v e" der ,,~ n t o g e n e t i s c h e 11" Hyperdaktyl ie  gegenfiber. 

Die letztere ist vererbba~'; die erstere dagegen ist, wie B a r -  

f u r t h  sagt, ,,so weaig vererbbar  wie irg.ead eiae Verstiim- 

melung. Will man mit -~'T e i s m a n n reden, 's.o iiegt die erste 

im Soma, d i e  andere im Keimplasma".  

Auf drei Punkte muss ieh nun noch eingehen, well es viel- 

leicht den A n s c h e i n haben  k0nnte, dass sie d o c h  ffir einer~ 

weiterg.ehende11 determirderenden Einfluss der Mutter auf den 

Bmbryo sprechen. Es hmlclelt sich um 1. die sog. T e 1 e g o n i e ,  

2. um Erfahrungen boi tier l ~ b e r p f l a n z u n g  v o n  E ' i e r -  

s t S c k e n  y o n  e i ! n e m  T i e r  ~auf e i n  a n d e r e s ,  3. um 

Beobachtur/gen bei B a s t a r d i e r u n g. 

1. Was  zun~chst  die T e l e g o n i e  angeht,  so versteht  

m a n  darunter  das v.on Tierz~ichtern behauptete  Vorkommnis ,  

dass ,,ein Weibchen nach der Begattung mit  dem ersten Milan- 

�9 cherL sp~iterhin m i t  einem zweiten, Yon dem ersten verschie- 

denen M~nnchen Nachk~ommen" hervorbringt,  ,,die Merkmale 

des ersten M~innchens zeigen" [C o r r e n s (10)]. N a c h  C o r- 

t e n s  sind solche F~ille und ihre Deutung ]edoch clurchal~s 

zweifelhaft,  und B a u r (7) erkl~rt die Behauptung geradezu 

fiir .einen bei Hmldezfichtern verbreiteten , ,Aberglauben". E s  

sei im Tierreich ,,nich~ ein oinziger deraz~ig,er Fal l"  ,,be- 

glaubigt" .  

Noch sc~h~rfer driickt sich L a n g  (25)aus .  Er  erkl~irt es 

fiir , ,beschfimend, dass m a n  heutzutage imm~r noch in einem 

wissensehaft l ichen Buch fiber V e r e r b u n g w o n  d~er T e 1 e-  

g o n i e sprechen muss" .  

H a e c k e r  (15), de,r, wie auch B a u r ( 7 ) ,  d i e  Ersc~hei - 

nungen ,tier Telegonie denen d.er sog. , ,Xenienbildung" 1) an die 

~) Als X o n i e n b i l d u n g  bezeichnet man nach F o c k e  .die Erschei- 
nung, dass auch ausserhalb des Bastard-Embryos liegende Teilo dor Frueht 
bei einer Bastardlerung Merkma]e dor v~terlichen Rasse annehmen." (Citiert 
nach B a u r) (7). 
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Seite stellt, kiilt es alle.rdings nicht fiir ausgeschlossen, dass 

eine Beeinflussung des mtitterlichen K6rpers durch die viitcr- 

l ichen F.ortpflanzungselemente in der Weise stattfindet, dass 

vom befruchteten Keim innere Sekrete .oder Enzyme auf die 

Mutter iibergehen. 

Sollte abet  wirklich auf solche oder /ihnliche Art ein 

der Telegonie entsprechender Vorgang mSglich sein, so l~ige 

dar in  d<)ch noch keinerlei Beweis dafiir, dass eine durch einen 

friiheren Schw.fi,ngerer umgestimmte Mutter dem mit einem 

anderen Gatten erzeugten Embryo Eigenschaften des ersten 

Matures w / i h r e n d  d e r  n e u e n  S c h w a n g e r s c h a f t  au[- 

pfropfen kann. Mindestens ebensogut k6nnte es sich viel- 

mehr in diesem Falle um eine Einwirkung handeln, die die 

noch u n b e f r u c h t e t e n  E i e r  b e r e i t s  im E i e r s t o c k  
erfahren haben. 

2. Hinsichtlich der ~ b e r p f l a n z u n g  y o n  E i e r -  

s t ( i c k e n  v,on e i n e m  G e s c h 6 p f a u f  e in  a n d e r e s w i l l  

ich mic'h, unter ginweis auf die Tatsachen und ihre 

Deutungen, die B a r fu  r t h (6) in seinem schSnen ,,R ii c k- 

b l i c k  a u f  d i e  E r g e b n i s s e  f ~ i n f u n d z w a n z i g .  

j i i h r i g e r  F . o r s c h u n g  auf dem G ebiete der R e g e n e -  

r a t i o n  u n d  T r a n s p l a n t a t i o n "  berichtet, kurz fassen: 

M a g n u s will nac'h Transplantation tier Ovarien bei Kanin- 

chen beobachtet haben, d a s s  die T r a g- A m m e die Fiirbung 

der a u s  d e n  K e i m z e l l e n  d e r  t i b e r p f l a n z t e n  O~ra- 

r i e n  her~orgehenden Nachkommen zu beeinflussen im- 
stande ist. 

Ich lasse es dahingestellt sein, ob der won M a g n u s  ge- 

zogene Schluss wirklich als einwandfrei ge~lten kann. Sollte 

sich in :tier Tat ein entsprechender Einfluss der Tr/tgerin iiber- 

pflanzter EierstScke ergeben, so bliebe auc'h bier, wie bei ~ler 

Telegonie, die Frage, ob die n o c,h i m O v a  r i u m  befindlichen 

u n b  e f r u  c h t e t e  n E i e r  veriinder~ wurden oder ob e s  sicl~ 
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um eine Einwirkung d, er  Ern~ihrerin e r s t  w / i h r e n d  d e . r  

S c h w a n g e r s c h a f t  handelt .  Fiir die ersLere Annahllle 

sprache  jedenfalls,  dass G u t h r i e  fiber iihnliche Beobach- 

fungen auch  bei Hiihnern --- als,o bei .8 i e r 1 e g e n d e n Tieren 

--- ber ichte t  hat. 

3. Von grOsserer Wichtigkeit  Sin4 hier  gewisse Erschei- 

nungen bei d,er B a s t a r d i e r u n g :  

Man hat  niimlich gefund.en, dass  manche  B a s t a r  d e der  

M u t t e r :~ihnlicher s~nd als dem Vater. So solle.n die vom 

Pferdehengst  mit e iner  Eselin erz.eugten , , M a u l e s e l "  dem 

Esel, die v.on der Pferdes tute  mit einem E s e l  erzeugten 

,,M a u 1 t i e r e"  4agegen dem P f e r d e i ihnl icher  sein. 

Solche Beobachtungen kSnnten auf den ersten Blick darauf  

hindeuten,  dass doch noch w~ihrend der Schwangerschaf t  die 

Mutter e inen  bes t immenden Einfluss auf  den Bas tard  ausi ibt ;  

denn bei tier Befruchtung werden  ja auf den Keim. ~lie Eigen- 

schaf ten beider  Eltern stets in g le ieher  S t ~ k e  iibertragen. 

Auch hier  ist zu bemerken,  dass die Ta tsachen  zunfichst 

noch  wei te rer  Kl~rung bediirfen. Zweifel los aber  liegen ~usserst  

bemerkenswer te  Verh/iltnisse vor. Es tritt, u m b e i  dem Beispiel 

der Kreuzung zwischen Pferd und Esel zu bleiben, wie es 

scheint ,  eine ga~nz eige~artige' Mischu~g der  v~ter l ichen und 

mfi t ter l ichen Clmxakbere ein, uud diese Mischung~ ist  a l l e r -  

dings b e i m  M~t~Itier yon and.erer Art als beim Maulesel. 

Der Ma~flesel ist nach L an g (24) so trig wie seine Mutter. In der Gr~sse 
bleibt er bedeutend hinter dem Mau]tier zuriick und glelcht hlerin der 
Mutter. Die Ohren sind langer a]s beim Maultier. Der Kopf hat aber ,,sonst 
mehr ~hnlichkeit mit dem des P.ferdes". ,,Die Stimme ist das Wiehern des 
Pferdes". 

Wenn marl bet e iner  solchen Mischtmg ~on e iner  gr6sseren 

Ahnlichkeit  mit der M a t t e r  redet, so bleibt, glaube ich, 

immer  e ine  gewisse Vorsicht  am Platze, da wir  leicht  zu sehr  

du rch  die in die Augen spr ingenden ii u s s e r e n Merkmale i m  

UrLeil bes t immt  werden  ~md die irmeren zu wenig kenne:  
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Aber auch wenn die Erfahrungen bestlitigen sollten, dass 

Siiugetierbastarde regelm';issig der Mutter iihnlicher sind als 

dem Vater, so folgt daraus noch nicht, d a s s e s  sich um einen 

Einfluss handelt, den die Mutter auf den Ba.stard w it h r e n d 

t i e r  T r a g z e i t  ausiibt. 

R. H e r t w i  g (19)hat  darauf hingewiesen, dass j a  Fallen, 

in denen. Bastardierungen zwischen Tieren aus verschiedenen 

Familien, Ordnungen oder gar versehiedene.a Klassen des  Tier: 

retches gegliickt sein sollen, wohl sicher gar keine et'hte Be- 

fruchtung eingetreten war. Vietmehr sind bier ,,die Eier dutch 

das Eindringen des artfrem,de,n Sperma,s zu kiinstlicher Par- 

thenogenese angeregt w.prde.n, i[hnlich wie es durch manche 

ehemische S~offe m6glich ist". 

Eine so weitgehende Annahme witre bet der Kreuzung yon 

Pferd und Esel nattirlich nicht zul~issig. Nicht unwahrscheinlich 

aber ist, class aueh in diesen Eitllen dieSamenfi tden auf dem 

artfremden Ei einen uagfinstigen Boden linden, und dass des-. 

halb bet ,tier Befruchtuag wenigstens einzelne vererbbare Eigen- 

schaflen der Samenf,/iden unterdriickt werden und die vererb- 

baren Eigenschaften des Eichens deshalb das t3bergewicht ge- 

winnen. Eine entsprechende 'Hypothese ist v.on W e i g e r t (1. c. 

43, S. 246) aufgestellt worden; er vermutet, dass ,,bet den 

Bastardierungen "~on Pferd und Esel das vom Vater stammende 

Idioplasma wegen der ungentigenden Besehaffenheit des ,Nithr- 

bodens' v o n v o r n h e r e i n schlechter gestellt ist und daher 

dem neuen Organismus nur spfixliche Charaktere'aufzudriicken 
vermag". 

J~denfalls ergibt sic h also auch aus den Bastardbeobach- 

tungen n i  c h  t s,  was mit einiger Sicherheit einen besonderen 

determinierenden Einfluss der Mutter wiihrend der Schwanger- 
schaft beweisen wiirde. 

So  k o m m e a w i r d e n n z u d e m E r g e b n i s ~ ,  dass die 

Faktoren, .die w[ihrend der Schwangerschaft auf den Embryo 
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physiologischerweise einwirken, im w e s e n t l  i c h e n  nut  

r e a 1 i s i e r e n d e lind keine determinierende Bedeutuag haben 

und das s  die Entwic'kelung des Eies im Mutterleib sich :im 

w e s e n t l i c h e n  durch eine ~on der Mutter unabh~,ngige 

S e l b s t d i f f e r e n z i e r u n g  v011zieht. 

,,Das normal befruchtete. Ei ist", wie B a . r f u r t h  (2) 

treffend sagt, ,,ein spezifischer Organismus. Ause inem Hunde- 

ei w'ird niemals eiue Katze und arts einem Fischei kein 

Frosch."  

Dieser Satz hat, s,oviel wir irgend wissen, nicht nur fiir 

die A r t eigenschMten, s, ondern auch fiir die 'i n d i v i d u e 11 e n 

Eigenschaften ~olle Giiltigkeit, trod das Ei rkann i n  seinen 

s p e z i f i s c h e n  E i g e n s c h ~ t f t e n  a.uch durch den innigen 

und langdauernden Zusammer~hang rnit der Mutter W~ihrend 

der Schwangers'chaft nicht ver~nd,ert v~erden. 

Diese Tatsache s t e h t  im  E i n k l a n g  m i t  t i e r  L e h r e  

y o n  d e r  S . e i b s t ~ i n d i g k e i t  u n d  A k t i v i t ~ t ,  die das Ei 

worn ersten Augenblick seiner Entwickelung a.n durch seine 

Einwirkung a.uf den miitterlichen Organismus, bet seiner Ein- 

bettung, seiner Ernfihrung und der Bildung 'seiner Produkte 

�9 [Fruchtwasser, vgl. B r u n,o W .o 1 f f (46)] zeigt. "Die oblgen 

Ausfiihrungen s t t i t z e n  d a h e r  d i e s e  L e h r e  u n d  e r -  

g ~ i n z e n  da . s ,  w a s  i e h  (48) z u r  B e g r i i n d u n g  d e r  

L e h r e v , o n d e r A k t i v i t ~ t u n d  S e l b s t i i n d i g k e i t d e s  

E i e s  a n  a n d e r e r  S t e l l e  a n g e f i i h r t  h a b ' e .  

D i e  S c h l i i s s e ,  z u  d. .~nen i c h  h i n s i e h t l i c h  d e r  

B e d e u t u n g  d e r  S c h w a . n g e r s c h a f t  f i i r  d i e  O n t o -  

g e n e s e  g e l a n i g t  b i n  , f a s s e  i c h  n a c h  a l l e d e m  i n  

f . o l g e n d e n  S f i t z e n  z u s a m m e n :  

1 .  Ein g e w i s s e r  4 e . t e r m i n i e r e n d e r  Einfluss de,- 

S chwangerschaft auf  die Entwickehmg des Eies kann nicht in 

Abrede gestellt werden. Dementspreche~d ist zuzugeben, dass 
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die Entwickelung des Kindes im Mutterleib in b e s c h r ~ n  k- 

t e rn  M a s s e  durch v o n d e r  Mutter , , a b h f i . n g i g e "  D i f f e -  

r e n z i e r u n g sich vollzieht, und zwar ist abh~tngige Diffe- 

renzierung bet den Korrelatione~l anzunehmen, die v i e 11 e i c h t 

zwischen einzelnen 0rganen der Mutter und des Kindes durch 

Hormone vermittelt werden. 

2. I m  w e s e n t l i c h e n  aber geschieht die n ormale Ent. 

wickelung des Eies im Mutterleib durchaus durch eine yon 

der Mutter unabh~tngige S e l b s t d i f f e r e n z i e r u n g .  Die 

iiusseren Bedingungen, unter deaen das Ei wiihrend ether aor- 

malen Schwangersc'haft steht, und die zu seiner regelrechten 

Entwickelung im allgemeinen notwendig sind, sind dement. 

sprechend i m  w e s e n t l i c h e n  nur Ms r e a l i s i e r e n d e  

Entwickelungsfaktoren aufzufassen. 

3. Die :sichtliche Abl~fingigk'eit des Eies "~on der Mutter 

unter p a t h o 1,o g i s c h e n Vert~filtnissen entspricht nur der 

eines jeden in tier Entwickelung begriffe~mn Lebewes,ens v'on 

seiner ,~iusseren Umgebung. 

4. In seine,, s p e z i [ i s c h e n,  im Keimplasma begr(indeten 

A r t -  und auch in seinen i n d i v i d u e : l l e n  Eigensc'haften 

wird das El, s,oweit wit wisseIl, dutch den Zusammenhaug 

mit ~der Mutter wiihrend der Schwang,erschaft nicht beeinflusst. 

5. Diese Tatsachen stehen im Einkla;ng mit der L e h r e v o n 

d e r  A k t i v i t ~ i t  u n d  S e l b s t ~ t n d i g k e i t ,  die das Ei yore 

ersten Augenblicke seiner Entwickelung an, bei seiner Ein- 

bettung, Ern~ihrung mid bet der Bildung seiner Produkte de," 

Mutter gegeniiber erkennen lfisst. 

Zum Schlusse nut  wenige W.orte: An k6rperlicher Kraft 

und Gr6sse, an S('hfirfe der Si~me und Lebensdauer wird der 

Mensch yon vielell ;tnderen Gesch6pfen iibertroffen. In dot" 
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