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Seeigelgewolinlieiten, Tiefseefauna und Palontologie.

Von Wilhelm Haacke.

I.

In St. Vincent's Golf, auf den zur Ebbezeit auch fr den waten-

den Sammler zugnglichen, teilweise mit Seegras und Tang be-

wachsenen Saudbnken in unmittelbarer Nhe des einsamen Miniatur-

hafenortes Port Vincent auf York's Peninsula lebt eine Seeigelart,

die durch ihre eifrmige Gestalt, ihre dnnen kurzen Stacheln und

ihre hellgrnlich -lehmgelbe Grundfarbe bei violetter Frbung der den

Ambulakralfchen zunchst stehenden Stachelreihen ausgezeichnet ist.

Sie gehrt der australischen Gattung Ambhjpneustes an und fhrt den

Namen A. ovum. Man findet ihre Vertreter eben unterhalb der Grenze

des niedrigsten Ebbestandes. Eine andere Art, der A. formosus, lebt

einige Faden tiefer. Er besitzt eine dunkel grnlichgraue Grund-

farbe, welche sich auch auf smtliche Stacheln erstreckt, dunkel

braunrote, nicht hellgelbe, Ambulakralfchen und weniger eifrmige,
mehr gedrckte Schalenform sowie gedrungenere Stacheln als A. ovum.

Beide Formen habe ich, die erstere mit der Hand, die andere mit

dem Schleppnetze, hufig erbeutet. Uebergnge zwischen beiden habe

ich, obwohl tausende von Exemplaren durch meine Hnde gegangen

sind, und trotzdem dass die horizontalen und vertikalen Verbreitungs-

bezirke beider Arten unmittelbar aneinander stoen, nie gefunden.
Die Verschiedenheit in der Form und Frbung der beiden Ambly-

pneustes- Arten lassen sich auf Anpassung an verschiedene Aufent-

haltsorte zurckfhren. Nur in Tanghainen findet man A. formosus;
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nur auf Seegraswiesen A. Ovum. Von letzterer Art will ich vorzugs-

weise sprechen.

Dem grnlichgelben Lichte der Seegraswiesen, die fr ihre Be-

wohner das sind, was fr uns etwa ein Bambushain ist, ist A. ovum

vortrefflich angepasst durch seine Frbung. Ganz besonders interes-

sierten mich diese Seeigel aber durch ihre Gewohnheit, im dichten

kurzen Seegrase senkrecht in die Hhe zu klettern, wie der Schorn-

steinfeger im Schornsteine. Die bald nach dem Mundpole, bald nach

dem Scheitelpole hin parabolisch verjngte Schalenform unseres See-

igels ist hierzu vortrefflich geeignet; wie ein eifrmiger Keil rckt er,

sich allseitig mit dem Saugfchen an den Seegrasblttern festhal-

tend, allmhlich in die Hhe. Da er aber bald herauf, bald herab

steigt, so schwankt seine Schalenform zwischen zwei Extremen.

Frei auf dem Sande liegend sind die Vertreter beider Ambly-

2meustes-Arten gnzlich hilflos, und ich habe sie auerhalb der Seegras-

wiesen und Tanghaine nur an solchen Orten gefunden, wohin sie mit

der Brandung geraten sein konnten; die von mir unbeholfen auf

unbewachsenem Grunde liegend angetroffenen lebenden Exemplare
waren immer mehr oder weniger verletzt und wrden wahrscheinlich

ber kurz oder lang zugrunde gegangen sein.

Die vorstehend mitgeteilten Beobachtungen, die bei unsern beraus

sprlichen Kenntnissen von den Lebensgewohnheiten der Seeigel immer-

hin einen schon berechenbaren Beitrag zu diesen Kenntnissen hinzu-

fgen, sind schon an und fr sich interessant und sollten zu ausge-

dehntem Beobachtungen Anlass geben; sie haben aber noch eine

weitere, bei der Beurteilung der Tiefseetiere und Fossilien in betracht

kommende Bedeutung.

IL

Dass die Lebensgewohnheiten der Seeigel, die wir doch nur an

den das seichte Kstenwasser bewohnenden Arten in befriedigender

Weise studieren knnen, etwas mit der Tiefseefauna und gar mit der

Palontologie zu thun haben sollen, drfte manchem gesucht er-

scheinen; gleichwohl kann ich versichern, dass sich mir die nach-

folgenden Betrachtungen, welche an jene gelegentlich gemachten
kleinen Beobachtungen anknpfen, ganz ohne mein Zuthun aufge-

drngt haben. Durch ihre Mitteilungen will ich nichts weiter be-

zwecken als einen Hinweis auf die vielen meiner zoologischen Fach-

genossen noch nicht ganz klare Notwendigkeit, von Zeit zu Zeit Mi-

kroskop und Reagenskasten, Mikrotom und Prpariermesser, Zellen-

theorie und Systematik sich selber zu berlassen und sich dafr mit

Fernrohr und Flinte, Angelrute und Ktscher, Waidmannskunst und

Fischergewerbe zu befassen.

Zu welchen Ungereimtheiten die von vielen Fachzoologen nicht

nur gebte, sondern wohl gar im stillen gerhmte Vernachlssigung
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des Studiums der sich selbst berlassenen Natur fhrt, werde ich

aus den nachfolgenden Zeilen ersichtlich zu machen suchen. Wer
aber gelernt hat, stets auch die Lebensgewohnheiten der Tiere mit in

Rechnung zu ziehen, bleibt vor manchen Irrtmern bewahrt, findet

aber auch, dass sich die meisten wissenschaftlichen Probleme nicht

kurzer Hand lsen lassen.

Als durch die Tiefseeuntersuchungen der Neuzeit eine Reihe an

Fossilien erinnernder oder gar mit solchen identischer Tierformen in

die Museen gelangten, aber auch schon vorher, da hie es : Natrlich !

Denn durch die gleichmigen Existenzbedingungen in den Meeres-

tiefen mussten viele Zeitgenossen frherer Erdepochen in nahezu

unvernderter Form erhalten werden! Nun mache man sich es

einmal klar, welche Unvertrglichkeiten in einer solchen Ansicht ent-

halten sind.

Jede Tiefseetierart lebt in manchen Beziehungen unter denselben

Lebensbedingungen wie jede andere Tiefseetierart; die hierbei in

betracht kommenden Verhltnisse sind sehr einfach. Jede Tierart

des seichten Wassers oder des Landes lebt dagegen unter andern

Bedingungen, als jede andere dorthin gehrige Tierart; die Land-

und Seichtwasserfauna weisen also sehr komplizierte Verhltnisse auf.

Dieser Unterschied zwischen der Tiefseefauna einer- und der Land-

und Seichtwasserfauna anderseits gestattet nur den einen Schluss,

dass die Arten der Tiefsee manche Analogien aufweisen werden, die

wir bei den Arten des seichten Wassers und des Landes vermissen.

Solche Analogien sind nun in der That vorhanden; ich erinnere an

die Haftnpfe der Tiefseemedusen, an die rote Farbe der Tiefsee-

krabben, an die Tast- und Fhlorgane einer groen Anzahl von Tief-

seetieren.

Statt zu diesem Resultate kam mau aber, wie wir gesehen haben,

zu einem ganz andern. Man verwechselte die gleichmigen Lebens-

bedingungen der licht-, wrme- und pflanzenlosen Tiefsee mit einem

Zustande unvernderter Fortdauer der Lebensbedingungen frherer

Erdepochen und zog dann den immerhin gerechtfertigten Schluss,

dass jene Fortdauer ein teilweises Ueberleben auch der Fauna dieser

alten Erdepochen verursacht habe. Hiernach msste man doch folge-

richtig annehmen, dass die gleichmigen und eigentmlichen Lebens-

bedingungen der heutigen Tiefsee, die vielleicht erst whrend der

Silurzeit entstanden ist, zu dieser Zeit auch im seichten Kstenwasser

geherrscht htten. Diese Annahme ist aber ganz unhaltbar. Wir

wissen jetzt, dass es zur Silurzeit schon Skorpione, somit eine Land-

fauna und jedenfalls auch eine reich entwickelte Land- und Meeres-

flora gab, und es wird im seichten Kstenwasser der Silurzeit kaum

anders gewesen sein als in der Gegenwart mit ihren Seegraswiesen,

Tangwldern, Austerbnken und Korallenriffen. Wollte man aber

annehmen, dass die Seichtwassertiere der Silurzeit und der darauf-
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folgenden Erdperioden in die Tiefe gewandert seien, um uns ihr Ab-

bild in ziemlich unvernderten Nachkommen aufzubewahren, so wrde
man dadurch nur in groe Verlegenheit geraten. Ueberall sonst, wo

verschiedene und verschiedenen Existenzbedingungen angepasste Tiere

gemeinschaftlichen Existenzbedingungen sich unterziehen, sehen wir

die betroffenen Tierarten in hochgradiger Weise und gewhnlich nach

derselben Richtung hin verndert. Ich erinnere nur an die Parasiten.

In den Echinokokken, Entokonchen und Sakkulinen wird man doch

wohl kaum Vertreter uralter Tierformen erblicken wollen. Dann

durfte man dieses auch nicht in den Bewohnern der Tiefsee; viel-

mehr bilden diese, wie wir gesehen haben, keine Ausnahme von der

Regel.
Hier komme ich nun wieder auf unsern die Seegraswiesen von

Port Vincent bewohnenden Amblypneustes ovum zurck. Wie wir

wissen, stimmt seine eifrmige Gestalt aufs beste zu seiner Gewohn-

heit, im dichten Seegrase in die Hhe zu klettern, und man wird mir

nicht widersprechen, wenn ich behaupte, dass er an die Seegrasregion

gebunden ist. In der That sind smtliche Arten der Gattung Ambly-

pneustes Bewohner des seichten Wassers, und von den nchstver-

wandten Gattungen gilt dasselbe. Neumayr hat, um die brigens

schon vorher ziemlich hinfllige Ansicht vom altertmlichen Charakter

der Tiefseefauna zu zerstren, darauf aufmerksam gemacht, dass die

phylogenetisch alten regulren Seeigel, wozu Amblypneustes gehrt,

in der Nhe der Ksten weit besser vertreten sind, als in der Tiefsee.

Erinnert man sich an unsern Amblypneustes ,
so hat man die wahr-

scheinlichste Erklrung gefunden. Wahrscheinlich ben viele Seeigel

des seichten Wassers die Kunst des Kletterns zwischen Seegras und

Tangen; fr solche Seeigel ist aber die regulre Form die beste.

Da nun Pflanzen in der Tiefsee fehlen, so kann uns die beschrnkte

Anzahl regulrer Tiefseeigel nicht wundern. Die Echinoiden der

Tiefsee sind ebenso ihrem Aufenthaltsorte angepasst, wie diejenigen

des seichten Wassers. Wer sich hiervon berzeugen will, braucht

nur die Abbildungen in Agassiz' schner Monographie der Challen-

ger- Echinoiden durchzusehen; er wird finden, dass die Tiefseeigel

der Lokomotion auf Flchen angepasst sind. Die Seeigel lehren uns

also, dass die alten Formen vorwiegend im seichten Wasser, die

Jngern dagegen auch in der Tiefe gefunden werden mssen, und

dass diese Art der bathymetrischen Verbreitung durch die verschie-

denen uern Verhltnisse bedingt ist, zu welcher Annahme nur das

vergleichende Studium der Gestalt und der Lebensweise der Seeigel

fhrt.

III.

Bedeutende zeitgenssische Naturforscher, Vertreter verschiedener

Disziplinen, stimmen heute darin berein, dass die Konfiguration der
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Kontinente in den ltesten Erdepoeben im wesentlichen dieselbe war

wie beute. Wenn aber dieses der Fall ist, so gelangen wir zu einigen

lehrreichen auf meinen Gegenstand bezglichen Schlussfolgerungen,

welche zeigen, mit welcher Umsicht man bei Beurteilung der Tief-

seefauna verfahren muss. Um diese Schlussfolgerungen klar zu

stellen, mssen wir, was vorher nicht geschehen, nicht blo zwischen

Seichtwasser und Tiefsee mit ihren entsprechenden Faunen, sondern

zwischen der Litoral-, der Kontinental- und der Abyssischen Zone

unterscheiden. In der letztern, also in den von 900 bis 1000 Meter

Wasser berlagerten Meereschichten leben die eigentlichen Tiefsee-

tiere, in der Litoralzone die Bewohner der Ksten; zwischen beiden

finden wir die Bewohner der Kontinentalzone.

Wenn nun die Kontinente relativ bestndig sind, so kann es

keinem Zweifel unterliegen, dass uns fossilienfiihrende in der Abyssal-

zone frherer Erdepochen gebildete Ablagerungen berhaupt nicht

bekannt sind. Dieselben sind wie ehedem so noch heute in den Tiefen

des Ozeans begraben. Einem Vergleiche der heutigen abyssischen

Fauna mit der Fauna der Versteinerungen fhrenden Erdschichten ist

aber jeder Grund und Boden entzogen, denn wir drfen nur Tiefsee-

tiere mit Tiefseetieren vergleichen. Inbezug auf die abyssische Fauna

der Jetztwelt und der Vorwelt haben wir nur eine Seite der Gleichung

vor uns; die andere ist gleich x.

Aehnlich ist es mit der Litoralfauna. Obwohl wir sicher eine

Reihe fossiler Litoraltiere kennen, so sind doch die Bedingungen fr
fossile Erhaltung, welche die Litoralzone ihren Bewohnern gewhrt,

verhltnismig ungnstige. Ebbe, Flut und Brandung in Verbin-

dung mit den Oscillationen der Kste lassen eine ausgedehnte Schich-

tenbildung hier nicht aufkommen, und dasselbe gilt fr die obersten

Schichten der Kontinentalzone. Inbezug auf Seeigel mchte ich hier

einige einschlgige Beobachtungen anfhren. Stirbt aus irgend welchen

Ursachen ein Seeigel des seichten Wassers, so entwickeln seine ein-

gekapselten Weichteile Fulnisgase, welche das spezifische Gewicht

der Leiche um ein bedeutendes vermindern, so dass sie vom Wasser

in die Hhe getrieben wird. Die Seeigel werden nun, ehe sie durch

das Entweichen der Fulnisgase wieder zum Untersinken gebracht

werden, von Wind und Wogen ans nahe Ufer gesplt. Bei den Ambly-

pneustes von Port Vincent lassen sich dieses besttigende Beobach-

tungen leicht machen, wie ich es oft gethan habe. Das Ufer bietet

aber meistens wenig Gelegenheit fr fossile Aufbewahrung. Die san-

digen Buchten von Port Vincent sind zwar mit Amblypneustes-SchaleTi

best, aber diese Schalen sind dem vollstndigen Zerfall geweiht.

Grbt man im Sande nach solchen Schalen, so sucht man vergebens.

Natrlich knnen die Leichen von Seichtwasser- Seeigeln auch ins

Meer hinausgetrieben werden, wo sie nach Entweichen der Fulnis-

gase untersinken knnen; indess viele derselben, wenn nicht die



(546 Haacke, Seeigelgewolmheiten, Tiefseefauna und Palontologie.

meisten, werden ans Ufer verschlagen. In der Nhe des Ufers habe

ich nicht selten treibende Seeigelleichen gefunden; nicht so in wei-

terer Entfernung vom Ufer, geschweige denn auf hoher See. Meine

Reisen haben mich zu Schiffe von Hamburg nach Tristan d'Acunha

und Neuseeland, von Neuseeland nach Tasmanien und Melbourne,

von Sydney nach Neu -Guinea und zurck und fnfmal die Linie

Adelaide -Melbourne entlang gefhrt, immer habe ich fleiige Ausschau

nach treibenden Tangen und pelagischen Tieren gehalten, aber ich

erinnere mich nicht, jemals einen treibenden Seeigel oder irgend eine

andere Tierleiche gesehen zu haben. Uebrigens haben die toten See-

igel des tiefern Wassers schon deshalb mehr Aussicht auf fossile

Erhaltung, weil sich wegen der in groem Tiefen herrschenden ge-

ringern Wrme bei ihnen keine Fulnisgase entwickeln knnen. Wie
bei den Seeigeln, so ist es aber auch bei den meisten andern Tieren

des seichten Wassers; ihre Aussichten auf fossile Erhaltung sind be-

deutend geringer als diejenigen der Tiefwassertiere. Hieraus folgt,

dass die Anzahl uns fossil berkommener Bewohner der Litoralzone

und der obern Kontinentalzone frherer Erdepochen verhltnismig
gering sein muss, wodurch ein Vergleich zwischen den lebenden und

ausgestorbenen Bewohnern derselben auf sehr schwache Fe gestellt

wird.

Ein solcher Vergleich ist viel eher mglich bei der untern

Kontinentalzone. Fr Aufspeicherung von Fossilien bietet sie die

gnstigsten Aussichten, und viele der in der untern Kontinentalzone

in frhern Erdepochen abgelagerten Gesteinsschichten sind uns heute

zugnglich. Die meisten Fossilien, welche wir kennen, sind hier ein-

gebettet worden. Bis vor kurzem nun kannten wir viele lebende Be-

wohner dieser Zone noch nicht. Sie sind uns erst durch die Tiefsee-

untersuchungen der Neuzeit bekannt geworden und brachten uns

allerdings eine Keihe lebender Fossilien". Sie mussten es; denn da

die meisten der uns bekannten ausgestorbenen Tiere Bewohner der

untern Schichten der Kontinentalzone waren, so sind lebende und

wenig vernderte Nachkommen derselben vorzugsweise an diese Zone

gebunden. Fr die Seeigel ist dieses durch Neumayr besttigt
worden.

Ganz allgemein knnen wir fr das Aufsuchen lebender Fossilien"

den Satz aufstellen, dass die teilweise Fortdauer der Zustnde
frherer Erdepochen allerdings die Ueberlieferung alter Formen be-

gnstigt hat, dass eine solche Fortdauer aber nicht ausschlielich in

den tiefsten Tiefen des Ozeans, sondern fr Landtiere auf dem Lande,
fr Swassertiere in ihrem Medium, fr Litoraltiere in der Litoral-

zone, fr die Bewohner der Kontinentalzone in dieser, und nur fr

eigentliche Tiefseetiere in der abyssischen Region stattfindet. Als die

Tiefsee-Expeditionen uns mit einer Reihe bis dahin unzugnglicher und

unbekannter lebender Vertreter phylogenetisch alter Tierformen be-
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kannt machten
,
da htten wir nur gleich fragen sollen, ob dieselben

nicht vermge ihres Baues von jeher an tieferes Wasser gebunden
waren, uns also frher, wenn berhaupt, nur als Fossilien bekannt

sein konnten.

Will man, wozu ich hier die Anregung geben mchte, ber die

geologische und bathymetrische Verbreitung lebender und ausgestor-
bener Seetiere Tabellen aufstellen, welche die Lebensweise und die

auf sie bezughabende Gestalt der Seichtwassertiere, die ber die Le-

bensweise aufklrenden Gestaltungsverhltnisse der Tiefseetiere und
der Fossilien sowie die Verwandtschaftsverhltnisse aller in betracht

kommenden Formen bercksichtigen, so wird man, glaube ich,

manches interessante Resultat erhalten. Die Zusammenstellung solcher

Tabellen hat aber mit Umsicht zu geschehen, wie die folgende Be-

trachtung lehren mag. Wie wir wissen, haben die meisten Tiere der

Litoralzone verhltnismig wenig Aussicht auf fossile Erhaltung.
Es kann demnach der Fall eintreten, dass ihre in die fr fossile

Aufbewahrung gnstige Kontinentalzone eingewanderten und durch

die verschiedenen Lebensbedingungen abgenderten Nachkommen
schon fossil abgelagert sind, whrend jene noch unverndert in der

Litoralzone fortleben. Wird es den litoralen Stammeltern nun durch

vernderte Meeresstrmungen oder andere Umstnde ermglicht, ihre

Leichen im Bodensatze der Kontinentalzone zu begraben, so ent-

stehen Schichten, von denen paradoxerweise die altern die Epi-

gonenform, die Jngern die Ahnenform bergen. Diese Ahnenform
wrde sich durch ihren Bau als litorales Tier dokumentieren

mssen.

Erwgungen wie die eben gemachte, berhaupt aber alles vor-

stehend nur in den grbsten und absichtlich khnen Zgen Errterte,
wobei ich nicht auf Einzelheiten und etwaige mir wohl mglich schei-

nende Einwnde eingehen konnte, drften geeignet sein, uns die

Schwierigkeiten phylogenetischer Untersuchungen und die Notwendig-
keit groer Umsicht vor Augen zu fhren, was gleichmig fr Freunde

und Feinde solcher Untersuchungen gilt. Ganz besonders werden wir

aber darauf gefhrt, die Wechselbeziehungen zwischen Wohnort, Le-

bensweise und Gestalt eines Tieres zu bercksichtigen. Wer dieses

thut, wird sich nicht mehr wundern, dass die Tiefsee nicht, wie viele

erwarteten, lebende Fossilien in groer Menge birgt. Sie ist jnger
als das seichte Wasser und hat vermge ihrer Eigentmlichkeiten die

meisten alten Lebeformen, die aus dem letztern in sie einwanderten,
teils aussterben lassen, teils in hochgradiger Weise umgestaltet.
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