
Pcrrier, Die tierischen Kolonien. 593

Ed. Perrier, Les colonies animales et la formaliori des orga-

nisnies. Paris. V. Massoii 1881. gv. 8. 800 p.

Das mit schDcn Bildern ausgestattete Buch des franzsiscben

Zoologen ist in einer klaren und geordneten Form geschrieben, welche

es dem gesammten, auch nicht speciell gebildeten Publikum zugnglich

macht; dadurch wird aber der Umfang des Werkes sehr bedeutend,

und fr den Fachmann nutzlos, erweitert Verf. sucht eine Theorie

aufzustellen, welche es erklre, auf welchem Wege die niedern tieri-

schen Organismen sieh zum Aufbau hherer lebender Wesen vervoll-

kommneten. Dieser Weg ist der der Verbinduag mehrerer Individuen,

welche von einem Erzeuger durch Sprossbildung entstanden zu einem

Tierstock vereinigt bleiben
;
durch Arbeitsteilung und Polymorphismus

wird der Tierstock zu einem Individuum hherer Ordnung d. i. zu

einem hhern Tiere. Das Princip ist nicht neu; neu ist aber die Art,

in welcher dasselbe durch das ganze Tierreich zur Anwendung kommt.

P. nimmt an, dass es verschiedene Sorten lebenden Protoplasmas

gibt, deren jede durch innere Eigenschaften zu besondern Formen und

Strukturen verknpft ist. Das Protoplasma bildet aber nicht unbe-

grenzte Massen. Ueber eine bestimmte Gre kann ein Protoplasma-

klumpen nicht wachsen; er muss sich dann teilen. Derart entstehen die

Piastiden; es gibt Tiere, welche als einfache Piastiden leben; die

Flagellaten, Moneren, Phizopoden. Solche Plastideu knnen aber

zu Stcken verbunden bleiben, z. B. die Volvoeiden, Katallakten etc.

Bei derartigen Colonien macht sich nun der Eiufiuss der Arbeitsteilung-

geltend; es entstehen zweischichtige Organismen mit Ekto- und Endo-

derm. Die einfachste Olynthus-Form der Schwmme ist eine Flagel-

laten -Colonie, deren uere Zellensehicht der Geieln entbehrt und

aus amoebcnartigeu Piastiden besteht; die olynthusartigen Schwamm-
individuen sprossen und bilden Stcke, bei welchen sich aber die Ar-

beitsteilung, resp. der Polymorphismus nicht weiter geltend macht.

Anders verhalten sich andere Plastideustcke : die Hydroiden. Eine

Hydra ist ebenso wie ein Olynthus ein zweischichtiger Piastidenstock;

deren zwei Schichten sind aber viel weniger different-, es erweist sich

dies aus dem wenig verschiedenen Bau der dieselben zusammensetzen-

den Piastiden, sowie aus der Mglichkeit, dass Ekto- und Entoderra

sich in ihrer Funktion gegenseitig ersetzen, wie aus Trembley's Um-

kehruugsversuch bei Hydra erhellt. Durch die protoplasmatischen

Nematophoren , welche bei Plumulariastcken neben den Hydroiden-
Individuen bestehen, und bei jungen Plumularien sogar (nach All-

man) allein den ganzen Stock bilden, sucht P. die Hydroiden direkt

mit den hizopodeu sowie mit den noch rtselhaften fossilen Grapto-
lithen zu verbinden. P. verwirft also die Gastraeatheorie sowie den

monophyletichen Ursprung der sog. Metazoen. Bei Hydroidcncolonien
macht sich nun der Polymorphismus in mannigfachster Weise geltend.
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Bei einzelnen Hydren entwiclieln sicli einzelne Organe mchtiger,
whrend andere Teile auer Gebrauch kommen und allmhlichem Schwund

anheim fallen. Der Stock bekommt dadurch das Aussehen und die

Lebensweise eines Individuums hherer Ordnung. Sehr prgnante Bei-

spiele ergeben sich aus der Vergleichung der Siphonophorenstcke;
die einzelnen Polypen, bei Physophoriden von einander noch ziemlich

unabhngig, verbinden sich nach und nach bei Porpita und Velella zu

einem einheitlichen Ganzen, Die Medusen sind nach P. nicht einer

einzelnen Hydra vergleichbar: jeder Radirkanal entspricht vielmehr

einem Polypen, welcher die ernhrende Funktion aufgegeben hat, um
als Geschlechtstier zu bestehen. Eine jede Meduse ist also aus einem

ernhrenden Individuum (Gastrozoid) und aus 4 bzw. 6 Geschlechts-

individuen (Gonozoiden) zusammengesetzt. Es sind also, wenn man
die Hydra mit dem Blatt einer Pflanze vergleicht, wirkliche tierische

Blumen.

Eine andere Reihe von Vernderungen fhrt zur Bildung der Ko-

rallentiere. Bei Hydractinia sowie bei Siphonophoren existiren auer
Gastrozoiden und Gonozoiden noch andere mundlose, fingerartige Po-

lypen, die Dactylozoiden. Nun haben die schnen Arbeiten Mos eley's

ber die Hydrocorallenfamilien der Milleporiden und Stylasteriden eine

Anzahl Formen kennen gelehrt, durch welche die Hydroiden auf un-

erwartete Weise mit den Anthozoeu sich verbinden lassen. Die Dacty-
lozoiden treten nach und nach in ganz bestimmte Lagerungsbeziehungen
zu den Gastrozoiden und bei Stylaster und Allopora bildet jedes Gastro-

zoid, von einem Kranze von Dactylozoiden umgeben, ein zusammen-

hngendes System, welches mit einem Korallentierchen, nicht nur

uerlich sondern auch in seiner Innern Struktur verglichen werden

kann. In der Entwicklung der Kalksegmeute der Madreporiden findet

P. Anhaltspunkte fr eine Abstammung von den Hydrokorallen.
Auch bei den Bryozoen hat der Polymorphismus der Stcke zur

Bildung hherer Individuen gefhrt. Jedes Fach eines Moostierchen-

strauches besteht bekanntlich aus zwei morphologischen Individuen:

1) das Oekoid, welches als lebende Haut die Innenflche des Gebautes

berzieht und im sog. Funiculus eine Spross- und Keimbildungsttte

besitzt, also das Geschlechtstier; 2) das Polypid mit Darm und Tentakeln

ausgestattet, das Nhrtier. Das Oekoid besitzt die Fhigkeit, das abge-

storbene oder zerstrte Polypid neu zu erzeugen. Als modificirte Oekoi-

den sind die Avicularien, Vibracularien, Stengclglieder etc. zu be-

trachten. Die gesamte Kolonie concentrirt sich aber niemals zu

einem hohem Individuum. Nur bei Cristatella ist in der Ortvernde-

rungsfhigkeit des Stockes eine schwache Andeutung einer solchen

Ausbildung zu erkennen.

Bei Tunicaten ist der Vorgang der Stockbildung ein complicirterei*

und hchst mannigfacher. Bei den festsitzenden Ascidien finden sich

gesellige Formen, deren Individuen fast ganz unabhngig bleiben; bei
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den Botiyllen verbinden sich im Stocke mehrere Individuen durch

eine g-emeiuschaftliche Kloake zu einer sternfrmigen Gruppe. Bei den

schwimmenden Salpenkcttcn und besonders bei den Pyrosomen erhlt

die Kolonie durch freie Beweglichkeit eine hhere Organisation. Aber

die Vorgnge der Sprossung selbst verdienen eine besondere Berck-

sichtigung. Nicht immer entwickelt sich aus dem Ei ein definitiv le-

bensfhiges Tier. Bei Botryllus entwickelt sich zwar die kaulquappen-
hnliche Larve zu einer Ascidie; diese aber verschwindet bald nach

der ersten Sprossung; deren Abkmmlinge der ersten und zweiten Ge-

neration sind ebenso hinfllig und erst die dritte Generation bildet sich

zu bleibenden Gliedern der Kolonie aus. Bei andern Ascidien fangen
die Sprossung' und der Schwund des ersten Individuums selbst im Ei

an. Bei Pyrosoma schwindet das erste Individuum (Cyathozoid) schon

vor dem Ausschlpfen, nachdem es vier Sprssliuge gebildet hat. Mit

der zunehmenden Einheit des Stockes wird die Entwicklung immermehr

abgekrzt und die Sprossbildung (ungeschlechtliche Zeugung) findet

immer frhzeitiger statt. In dem Entwicklungsvorgang der Pyrosomen
und der Salpen findet P. grosse Uebereinstimmung. Die Salpenkette
verhlt sich zu der solitren Salpe wie der Pyrosomastock zum Cya-
thozoid. Bei der Entwicklung der Salpenkette verteilt sich der Ovarial-

strang der solitren Salpe ihren Abkmmlingen, sodass einer jeden

Kettensalpe ein einziges Ei zukommt; dieses Ei gehrt also der soli-

tren Salpe, welche als Weibchen fungirt; die Kettensalpen sind keine

Hermaphroditen, sondern Mnnchen, welchen die Bebrtung und Er-

nhrung der Jungen anvertraut ist. Ebenso erhlt bei der Sprossung
der Pyrosomen jedes neue Tier einen Teil des Ovariums der ersten

vier Abkmmlinge des Cyathozoids,- P. vermutet, dass der Eierstock

ursprnglich dem Cyathozoid gehrte, dieser aber in seiner Entwick-

lung als selbststudiges Tier immermehr zurckblieb und jetzt nicht

mehr selbst zur Ausbildung seines Eierstocks gelangt. Sonderbarer

Weise scheint P. die Arbeiten Todaro's ber Entwicklung der Salpen
vollkommen zu ignoriren. (Ref.)

Die bis jetzt behandelten Tierkolonien sind fast smmtlich fest-

sitzende oder solche, welche sich nur nachtrglich vom Boden gelst
haben mgen. Bei ihnen herrscht der bum- oder stralenfrmige Zu-

sammenhang der Individuen. Wir kommen nun zu einer whrend des

freien Lebens ausgebildeten Kolonieuform: zu den reihenfrmigen

Stcken, welche als hhere Individuen zur vollkommensten Einheit ge-

langen knnen.
Auch in dieser Form beruht die Stockbildung auf ungeschlecht-

licher Vermehrung der Individuen, welche aber, statt frei zu werden,
als Metameren eines in die Lnge gezogenen Organismus zusammen-

hngend bleiben. Verschiedene niedere Turbellarien bieten uns Bei-

spiele kettenweiser ungeschlechtlicher Vermehrung; als bleibende Stcke
solcher Tiere erscheinen die Cestoden, deren jedes Glied einem freien
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Trematoden gleichwertig ist: ursprDglich sollten die Proglottideu als

selbstndige Organismen gelebt haben und nur nach und nach zu Eier-

stcken vereinigt geblieben sein. Um aber einen Bandwurm auf eine

gewhnliche Microstomeenkette zurckfhren zu knnen, sollten die

neuen Glieder am hintern Ende der Reihe entstehen. Deshalb be-

trachtet P. den Scolex wie Megniu nur in physiologischem Sinn als

Kopf; morphologisch ist es aber ein Schwanzsegment: der eigentliche

Kopf, d. h. die mit den Embryonalhaken verbundene Cysticercusblase

ist geschwunden, nachdem sie den Scolex erzeugt.

Bei hhern Wrmern findet P. den Beweis der ursprnglichen

Selbststndigkeit der Metameren in der spontanen Querteilung einiger

Oligochaeten sowie der Autolytus und Syllis unter den marinen Bor-

stenwrmern. Selbst diese Form ungeschlechtlicher Fortpflanzung kann

unterbleiben und in einer Metamorphose deutliche Spuren ihres frhem
Stattfindens hinterlassen. In diesem Sinn erklrt P. die von Malm-

gren und Claparede nachgewiesene Umwandlung der Nereiden in

Heteronereiden. Der hintere langbeborstete Teil der Heteronereis ent-

spricht einem Geschlechtsticr von Syllis, welches sich aber von der

Amme nicht gelst htte. Die Metamerenbildungen in der Ontogenie

der Pingelwrmer wird dann auf eine vermutlich ursprngliche un-

geschlechtliche Fortpflanzung Trochosphaera-hnlicher Vorfahren zurck-

gefhrt. Das erstgebildete Segment, d. i. der Leib der Trochosphaera
wird zum Kopf. Nach und nach bildet sich durch Arbeitsteilung und

Anpassung der Polymorphismus der Metameren, welche sogar in ver-

schiedenartig gebaute Krperregionen abgegrenzt werden knnen.

Durch einen hnlichen Vorgang sollen sich die Arthropoden aus der

ungeschlechtlichen Vermehrung eines unsegmentirten Nauplius- artigen

Vorfahren entwickelt haben.

Nicht segmentirte Tiere, welche den Urahnen der hhern Wrmer
als gleichwertig betrachtet werden knnen, bieten uns noch die Turbel-

larien und Trematoden, sowie die Rdertiere und die einzelstehenden

Gattungen Sagitta, Chaetonotus, Echinoderes etc. Selbst die Dieyemi-

den, Orthonectiden und ciliatcu Infusorien werden hier angereiht, da

letztere nach P. nicht als einzellige Wesen gelten drfen.

Der Organismus der Echinodermen wird in ganz eigentmlicher
Weise aufgefasst. Die ursprnglichen echinodermen Formen sollen

festsitzend gewesen sein. Vermutlich waren die fossilen Cystiden dieser

Urform sehr nahe; eine hnliche Form bietet die festsitzende Comatula-

Larve, bevor die Arme hervorsprossen. In diesem Stadium ist das

Echinoderm noch ein Individuum gleicher Ordnung wie eine Hydra
oder eine Trochosphaere. Nun sprossen aber die Arme hervor als Ge-

schlechtstiere, welche vermutlich frher ihren eigenen Mund und smmt-
liche andern Organe besessen haben. Aus der Crinoidform lassen sich

dann alle brigen Echinodermen ableiten. Die Echinusbildung erklrt

1^. aus dem Zusammenbiegen der Arme eines Crinoiden neben dessen
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vorgewlbter Muudschcibe. Es entsprche dann das uere Skelet des

Seeigels den Armen und dem Kelch des Crinoideu, und die Kalksteke

der Mundscheibe bildeten die Laterne des Aristoteles. (Eine solche

Ansicht ist durchaus unhaltbar, da die ganze Oberflche des Seeigels,

mit Ausnahme des Apicalpoles, der Mundscheibe d. i. der Ambulacral-

flche des Crinoiden entspricht, whrend sie nach P. aus der anti-

ambulacraleu Flche der Crinoidenarme entstanden sein sollte. Ref.)

Die Mollusken werden als ursprnglich segmentirte Tiere betrachtet,

aber nicht im Sinne Gegenbaur's. Der Fu aller Mollusken incl.

die Arme der Cephalopoden gehrt dem Kopfe und soll sich nur nach

und nach zur ausgedehnten Kriechsole der Gastropoden umgebildet
haben. Die Pedalganglien sind einfache untere Schlundganglien; eine

Andeutung der segmentirten Ganglienkette findet P. in dem sog. visce-

ralen Nervensystem, dessen fnf Ganglien in zwei paarige und ein un-

paares verteilt, drei Melamcren entsprechen sollen. In vielen Einzel-

heiten werden die Mollusken mit rhrenbewohnenden Wrmern ver-

glichen; die geringe Zahl der vorhandenen Segmente sowie Vermischung

jeder ueren Spur der Mctamerie bezieht P. auf den Einfluss des Ge-

huses auf den Krperbau. Die Beziehungen der Mollusken zu Neo-

menia und Chaetoderma werden nicht besprochen.
Nachdem fr die segmentirten Wrmer der Ursprung der Meta-

merie auf die Vorgnge der agamen Fortpflanzung zurckgefhrt wurde,

gilt selbstverstndlich dasselbe fr die Vertebraten; die Segmente haben

aber ihre Autonomie fa.nt vollkommen eingebt; der ganze Organismus
ist im hchsten Grade concentrirt und zusammenhngend. Selbst das

Vermgen verlorene Teile neuzubilden, welches P. als den letzten Rest

der ungeschlechtlichen Fortpflanzung betrachtet, ist bei hhern Wirbel-

tieren, wie schon bei manchen Arthropoden etc. verloren gegangen.
P. nimmt mitDohrn au, dass das dorsale Nervensystem der ventralen

Ganglienkette der Ringelwrmer entspricht; dass der ursprngliche
neurale Mund sich geschlossen bat und ein neuer Mund an der h-
malen Krperflche entstanden ist. Den alten Mund lsst er durch

Hypo- und Epiphyse das Gehirn durchbohren. Amphioxus und Tuni-

caten werden als degenerirtc Wirbeltiere angesehen.
Die letzten Abteilungen des Buches sind allgemeinen Betrachtungen

gewidmet. Ueberblickeu wir das bis jetzt Aufgefhrte. Einzelne

Piastiden, welche sonst fhig wren frei zu leben, bleiben verbunden:

dieselben teilen unter sich die physiologische Arbeit. Sie vereinigen

sich zu einem hhern Individuum; ein solches nennt P. ein Merid.

Das Merid ist befhigt sich durch Teilung zu vermehren; jeder Teil

soll aber aus mehrern verschiedenartigen Piastiden zusammengesetzt
sein und jedes beliebige Plastid i.st nicht mehr fhig einen neuen

Organismus zu erzeugen; dadurch wird die Bildung von Keim-

zellen (Eier und Sperma) eingeleitet und es entsteht eine geschlecht-

liche Fortpflanzung. Als Meriden sind die Grundformen, Olynthus,
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Hydra, Trocbospliaera etc. zu betracjiten. Ebenso verbinden sich Me-

riden unter sich zu unregelmigen resp. sternfrmigen (festsitzenden)

oder zu reihenfrmigen (freien) Stcken, welche durch Arbeitsteilung

und Polymorphismus wiederum zu hhern Individuen (Zoiden) werden.

Solche Zoiden sind z. B. die Medusen, Koralleutierchen, Echinodermen,

Ringelwrmer, Vertebraten. Aus Zoiden werden endlich complicirtere

Stcke (Demen) der Korallen und zusammengesetzten Ascidien ge-

bildet. Die hhern Tiere haben den Wert von Zoiden oder sogar von

Demen.
In der Entwicklungsgeschichte jedes hhern Tieres sind zwei Pe-

rioden zu unterscheiden. Zuerst wird aus dem Ei das erste Merid ge-

bildet; dieses erzeugt dann durch Teilung oder Sprossbildung die brigen

Meriden. Der Generationswechsel ist also gemeinsames Eigentum aller

hhern Tiere; nur ist der Vorgang desto mehr abgekrzt, je vollkom-

mener der betreffende Eierstock zu einem einheitlichen Individuum ge-

worden ist, d. i, je mehr durch Anpassung an das gemeinschaftliche

Leben die ursprnglich unabhngigen Meriden sich zu Abteilungen

eines Organismus untrennbar verbunden haben. Die ungeschlechtliche

Bildung der Meriden beginnt dann im Ei und kann sich in demselben

vollziehen. Oder sie erscheint nur noch als Metamorphose und diese

wird dann durch noch weiter abgekrzte Entwicklung sogar vollkom-

men verwischt.

Die einzelnen Formen der Meriden, welche den verschiedenen

Tieren zu Grunde liegen, sollen nach P. nicht von einer Urform (etwa

einer Gastraea) abstammen. Dieselben haben sich vielmehr direkt aus

der Verbindung freier Piastiden gebildet. P. unterscheidet sechs sol-

cher ursprnglicher Mcridenvorfahren der jetzigen Tiere und erklrt

dadurch das gleichzeitige Erscheinen verschiedener Tiergruppen in

den tiefsten palaeozoischen Schichten: i)Protascus, Grundform der

Schwmme; 2) Prohydra, Grundform der Coelenteraten
; 3) Pro-

cystis, Urechinoderm; 4) Proscolex, erstes Plathelminth; 5) Pro-

nauplius, Grundform der Arthropoden; 6) Protrocha, Urform der

Trochosphaera: von dieser letztern stammen die von P. unter dem

Namen von Nephrostomaten vereinigten Abteilungen der Rdertiere,

Ringelwrmer, Mollusken, Brachiopoden, Vertebraten u. Tunicaten.

Zum Schlsse sucht P. das Gesetz der Vererbung zu erklren. Er

verwirft sowol die Pangeuesis Darwin's, wie die Haeckel'sche Peri-

genesis der Plastidule. In besonderen, durch die Ttigkeit des zeugen-

den Organismus eingeleiteten Bewegungen des Aethers vermutet Verf.

die Kraft, welche das Eiplasma zur Ausbildung einer bestimmten Form

anregen soll. Diese mit dem Individuum sich weiter entwickelnde

therische Seele mchte er als einen unsterblichen Anteil der lebenden

Organismen betrachten.

C. Emery (Bologna).
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der Reaktionszeit verschiedener Netzhaiitpartien anstellten. Dabei

ergab sich nmlich^ dass dieselbe fr die Macula lutea am kleinsten

ist und nach allen Eichtungen zunimmt. Diese Zunahme geschieht

aber insofern ungleichmig^ als der medialen und der obern Eegion
der Retina geringere Werte zukommen, als der lateralen und untern.

In der Tat sind es nun auer dem blinden Fleck gerade die media-

len und obern Partien derselben, die am hufigsten und zugleich am
vollkommensten funktioniren.

Das Gemeinsame aller dieser Erfahrungen auf den verschiedenen

Sinnesgebieten liegt offenbar zunchst in dem Satze, dass die Reak-

tionszeit um so krzer ausfllt, je empfindlicher die Angriffsstelle des

Reizes ist. Diese Empfindlichkeit knnte aber wieder entweder durch

die verschiedene Reizbarkeit und Zugnglichkeit oder durch die ver-

schiedene Zahl der getroffenen Nervenendigungen bedingt sein. Viel-

leicht wirken beide Momente zusammen; sicherlich aber spielt das

letztere wol die Hauptrolle. Dies wird z. B. durch gewisse Versuche

von Vintschgau und Hnigschmied erwiesen, die mit weiterer

rumlicher Ausdehnung des Reizes eine entschiedene Verkrzung der

Reaktionszeit eintreten sahen. Die im Vorhergehenden aufgefhrten

Erscheinungen wrden sich daher vielleicht am Einfachsten wieder

auf die verschiedene Strke des centralen Erregungszustandes zurck-

fhren lassen. Unter diesem Gesichtspunkte wrde die Abhngigkeit
der Reaktionszeit von der Schrfe der Lokalisatiou nichts anderes

bedeuten, als ein rascheres und ausgiebigeres Anwachsen der cen-

tralen Erregung mit der Anzahl der vom Reize getroffenen Nerven-

endigungen. Die Extensitt des Sinneseindrucks wrde demnach in

hnlichen Beziehungen zur Schnelligkeit der Reaktion stehen wie wir

sie frher fr die Intensitt desselben kennen gelernt haben. Ob

dagegen gerade der besondere Charakter der Lokalzeichen, wie er die

grere oder geringere Schrfe der Wahrnehmung bedingt, fr die

einfache Reaktionszeit bereits von Bedeutung ist, muss wol einst-

weilen zweifelhaft gelassen werden
;
wahrscheinlicher wre ein Einfluss

derselben fr die spter zu besprechende Unterscheiduugszeit.

(Fortsetzung folgt.)

Bericlitigiiugen.

In Nr 19 S. 594 Z. 28 statt Kalksegmente lies Kalksepimente.

S. 598 Z. 15 statt Eierstock lies Tierstock.

Einsendungen fr das Biologische Gen tralblatt" bittet man

an die Redaction, Erlangen, physiologisches Institut" zu richten.

Die Herren Mitarbeiter, welche Sonderabzge zu erhalten wn-

schen, werden gebeten, die Zahl derselben auf den Manuskripten an-

zugeben.
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