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mitive Rolle der Phagocyten im Sinne Mecznikoff's, indem sie sich

von den Dotterkegeln ernhren und somit zur Auflsung derselben

dienen.

Aus dem Entoderm bilden sich die paarigen Anlagen der Wan-

dungen der Leberschluche, die den Dotter allmhlich von unten

nach oben umwachsen, und auch ein Teil des Mitteldarmes. Der

ganze Rest des Verdauungskauales bildet sich aus Prokto- und Stoma-

daeum. An beiden Seiten des Bauchstreifens entstehen sehr frhzeitig

zwei symmetrische, scheibenfrmige Verdickungen des Ektoderms, von

zylindrischen Zellen gebildet. Diese Scheiben vertiefen sich in der

Mitte nach innen (Fig. 2, d) und schlieen sich zu zwei symmetrischen,

ovalen Schluchen. Die Wandungen derselben werden dann von

sehr hohen pyramidalen Zellen gebildet. Die innere Hhle wird von

einer dichten homogenen Substanz erfllt, und so bilden sich zwei

solide, ansehnliche ektodermische Organe, die sehr innig mit der

Haut zusammenhngen. Diese Organe schieben sich dann mehr nach

oben zu, nhern sich der Mittellinie der Dorsalflche des Embryos
und sind nicht von bleibendem Bestand. Sie entsprechen den sattel-

frmigen Organen des Oniscus, der Ligia oceanica, dem Rckenorgane
des Asellus und Orchestia.

Die Entwicklung einzelner Organe werde ich in meiner ausfhr-

lichen Arbeit beschreiben, wo ich auch die Einzelheiten ber die ersten

Entwicklungsstadien zufgen werde.

Aus den Verhandlungen gelehrter Gesellschaften.

59. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Berlin.

Sektion fr Zoologie.

1. Sitzung. Dr. Otto Zacharias (Hirschberg i. Schi.) spricht ber die

Zusammensetzung der pelagischen Fauna in den norddeutschen
Seen: Die Darlegungen des Vortragenden grnden sich auf die Ergebnisse
einer achtwchigen Forschungsreise in Ost - Holstein

, Mecklenburg, Pommern
und Westpreuen, deren Ausfhrung durch eine von der knigl. Akademie zu

Berlin gewhrte Subvention und durch das freundliche Entgegenkommen des

Herrn Direktor H. Conwentz (vom westpreuischen Provinzial- Museum) in

hohem Grade gefrdert wurde. Im ganzen wurden von Dr. Zacharias 46 groe
und 10 kleinere Wasserbecken inbezug auf ihre pelagische Fauna durchforscht.

Das Resultat dieser Studien war ein sehr befriedigendes und allgemein interes-

santes. Es stellte sich heraus, dass die Seen Norddeutschlands eine noch

mannigfaltigere Zusammensetzung pelagischer Organismenwelt besitzen, als

sie in den schweizerischen und oberitalischen Wasserbecken vorhanden ist. Zu

den als Seeformen" bereits bekannten Cladoceren (Daphnia brachyura,

D. Cederstrmii, D. galeata, D. Kahlbergensis etc.) gesellte sich eine neue

Species von Ceriodaphnia, und eine der D. Cederstrmii verwandte, aber bisher

nicht bekannte Cladocere
,
welche demnchst unter dem Namen U. procurva

beschrieben werden wird. Hierzu kommen 4 Species von Bosminiden, welche
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lediglich die Mitte der Seen bewohnen. Am hufigsten ist Bosmia longirostris ;

dann folgt in beinahe ebenso groer Individuenzahl Bosmia Coregoni Baird.

Dieses Krebschen ist fr die deutsche Fauna neu. Es lebt brigens nicht blo

in den norddeutschen Seen, sondern kommt auch im Kunitzer See bei Liegnitz
vor. Auer diesen beiden Species wurden von Dr. Zacharias noch zwei

vllig neue Arten von B osminiden (B. elongata und B. Thersites) konstatiert,

deren Verbreitung sich bis in die Havel- und Spree-Seen nach Sden hin ver-

folgen lsst. Die zweitgenannte neue Bosmina ist merkwrdig wegen der

riesenhaften buckelartigen Auftreibung ihres Rckens, in Vergleich zu welcher

die hnliche Hervorwlbung der S ch dl er 'sehen B. gibbera gar nicht er-

whnenswert erscheint. S ch dl er, der in den sechziger Jahren so eifrig in

der Umgebung von Berlin fischte, scheint jene interessanten Formen bersehen

zu haben. Dr. Zacharias zeigte Abbildungen derselben vor. Von ganz be-

sonderem Interesse war es, dass in mehrern Seen auch die Anwesenheit von

Bythotrephes longimanus, dieses Hauptreprsentanten der pelagischen Fauna,

nachgewiesen werden konnte. Leptodora hyalina fand sich in fast allen unter-

suchten Seen vor. Ebenso zeigte sich an den flachen Ufern Polyphemus pediculus

sehr hufig. Wie in den skandinavischen Seen, so ist auch in den grern
norddeutschen Heterocope appendiculata zu finden, whrend Heterocope robusta

fehlt. Der vorherrschende Diaptomus ist aber nicht D. castor, wie in der

Schweiz, sondern D. gracilis. Auch in den Havel- und Spree- Seen ist der

letztgenannte Diaptomus in ungemein groer Massenhaftigkeit vorhanden. Dass

auch die Rotatorien ihre Vertretung in der pelagischen Fauna haben, zeigte

sich in der Anwesenheit von Conochilus volvox und zahlreicher Species der

Gattung Anuraea. Die fr die schweizerischen und oberitalienischen Seen

konstatierten Formen (Anuraea longisjnna Kellicott, A. cochlearis Gosse und

die schne Asplanchna Helvetica) alles fand sich genau so in Norddeutsch-

land vor. Auf pelagischen Entomostraken zeigte sich hier und da auch die

leicht kenntliche Vorticelline Epistylis lacrustis Imhof ganz wie in den

groen Schweizer Seen. Eine spezielle Vergleichung zwischen der pelagischen

Fauna der letztern und derjenigen der norddeutschen Seen gedenkt der Vor-

tragende in einer demnchst erscheinenden Abhandlung vorzunehmen. Auf

grund seiner Forschungen glaubt Dr. Zacharias die Behauptung aufstellen

zu knnen
, dass die Seen Norddeutschlands inbetreff ihrer pelagischen Orga-

nismenwelt eine Mittelstellung zwischen den skandinavischen und helveto-

italischen Wasserbecken einnehmen. Vor den letztern scheinen sie sich aber

durch eine grere Mannigfaltigkeit der Entomostraken - Fauna auszuzeichnen.

Zum Schluss verlas der Vortragende das Verzeichnis der von ihm gesammelten
Kruster Norddeutschlands; es enthlt 24 verschiedene Formen. Prof. F. E.

Schulze: Nach den von mir gemachten Erfahrungen kommt Leptodora hyalina
in groer Menge in mehrern Seen nahe bei Berlin vor, so z. B. im Tegeler

See, im Schlachtensee und andern Havelseen. Herr v. Mrten s berhrt
die Frage, ob die Erscheinung, dass eine Art in den norddeutschen Seen ober-

flchlich und in den Schweizerseen in der Tiefe lebt, bei andern Arten sich

wiederholen mge. Dr. Zacharias besttigt dies und fgt hinzu, dass

nach seinen persnlichen Wahrnehmungen die Tages oder Nachtzeit keinen

Unterschied in der Massenhaftigkeit des Auftretens verursache. Redner knne
die Angaben der Herren Forel und Weis mann in dieser Beziehung nicht

besttigen.
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Sektion fr Physiologie.

2. Sitzung. W. Biedermann: Ueber die Einwirkung des Aethers
auf einige elektromotorische Erscheinungen an Muskeln und
Nerven. Versuche ber die elektromotorischen Erscheinungen an markloseu

Nerven hatten ergeben, dass in dieser Beziehung sehr wesentliche Unterschiede

zwischen marklosen und markhaltigen Nerven bestehen, indem Elektrotonus

in dem herkmmlichen Sinne, d. i. galvanische, durch eine eigenartige, physi-
kalisch vermittelte Ausbreitung des Reizstvomes bedingte Vernderungen der

extrapolaren Strecken bei jenen ganz fehlt, whrend dagegen physiologischer

Elektrotonus", d. i. elektromotorische Wirkungen, welche durch gegenstzliche
von den Polen her sich fortpflanzende Vernderungen verursacht werden, auch

hier vorhanden ist. Es legte dies die Vermutung nahe, dass auch die elektro-

tonischen Erscheinungen an markhaltigen Nerven nur zum Teil physikalisch,
andernteils aber physiologisch vermittelt, also doppelten Ursprunges sind,

eine Ansicht, welche Prof. Hering seit lange vertritt. Von diesem Gesichts-

punkte aus stellte ich Versuche an, bei welchen ohne wesentliche Aenderung
der Struktur der markhaltigen Nervenfasern dieselben vorbergehend leitungs-

unfhig und unerregbar gemacht werden sollten, um dann die elektrotonischen

Erscheinungen in diesem Zustande zu untersuchen. Dieses Ziel ist leicht zu

erreichen durch lokale Einwirkung von Aetherdmpfen. Um jedoch zunchst
ber die hier in betracht kommende Wirkungsweise des Aethers etwas Nheres

zu erfahren, wurde zunchst der Einfluss der lokalen Narkose auf die Lebens-

eigenschaften des quergestreiften Muskels geprft. Es stellte sich daher vor

allem heraus, dass die Spannungsdifferenz zwischen Lngsschnitt
und knstlichem Querschnitt (der Demarkationsstrom) zu einer

Zeit, wo unter dem Einfluss der Aetherdmpfe alle sichtbaren

Erregungserscheinungen fehlen, nicht in irgend erheblichem
Grade vermindert erscheint, woraus geschlossen werden muss, dass die

chemische Konstitution der Muskelsubstanz whrend der Narkose nicht wesent-

lich gestrt sein kann. Dafr spricht auch die weitere Thatsache, dass unter

dem Einfluss uerer Reize an dem Aethermuskel nach wie vor galvano-
metrisch nachweisbare Vernderungen eintreten, die sich vor allem durch

Negativwerden der gereizten Stellen verraten. So bleibt insbesondere bei

elektrischer Reizung die positiv -anodische Polarisation als galvanischer Aus-
druck der Oeffnungserregung, sowie auch die negativ-kathodische Polarisation

als Nachwirkung der Schlieungserregung unverndert erhalten zu einer Zeit,

wo der Aethermuskel auch nicht spurweise mit Kontraktion reagiert. Es

gert also der quergestreifte Muskel unter dem Einfluss der Aetherdmpfe in

einen Zustand, in welchem er bei Reizung keinerlei direkt wahrnehmbare Ver-

nderungen erkennen lsst, whrend dagegen an der Reizstelle galvano-
metrisch nachweisbare Vernderungen in gleicher Strke wie
vor der Narkose als Ausdruck der Erregung hervortreten, die
sich jedoch infolge des aufgehobenen Leitungsvermgens nur
lokal zu uern vermgen. Nach diesen Erfahrungen schien es ein

Leichtes, den markhaltigen Nerven, der sich dem Aether gegenber ganz wie

der Muskel verhlt, vorbergehend ohne Strung seiner normalen Struktur

derart zu verndern, dass infolge des aufgehobenen Leitungsvermgens bei

erhaltener rtlicher Reaktionsfhigkeit alle jene Wirkungen der elektrischen

Erregung, die auf einer Fortleitung rtlich bewirkter Vernderungen be-
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ruhen, vollkommen ausgeschlossen erscheinen. Damit ist aber auch sofort

die Mglichkeit geboten, der oben berhrten Frage bezglich des doppelten

Ursprungs der elektrotonischen Erscheinungen nher zu treten. Ohne an dieser

Stelle nher darauf einzugehen, will ich vorher nur erwhnen, dass eine ganze
Reihe von elektromotorischen Wirkungen ,

welche man insbesondere bei An-

wendung schwchster Kettenstrme in mglichster Entfernung von der durch-

flossenen Strecke an markhaltigen Nerven zu beobachten Gelegenheit hat, sehr

entschieden zu gunsten der vorerwhnten Anschauung spricht, indem sich dabei

vor allem herausstellt, dass der physiologische Erregungsvorgang unter Um-
stnden ganz wesentlich an dem Zustandekommen der katelektrotonischen

Wirkungen mitbeteiligt ist; viel schwieriger ist es aber, Anhaltspunkte fr
eine Sonderung des physikalischen und physiologischen Anelektrotonus zu ge-

winnen. Grade mit Rcksicht hierauf bieten nun die Versuche am therisierten

Nerven Interesse. Es zeigt sich daher zunchst, dass alle sonst in grerer
Entfernung von der polarisierten Strecke hervortretenden elektromotorischen

Wirkungen (im Sinne des Kat- und Anelektrotonus) schon nach kurzer Ein-

wirkung von Aetherdmpfen ausbleiben, whrend in der Nhe anfangs keinerlei

Vernderungen des Elektrotonus bemerkbar wird. In der Folge gleicht sich

jedoch dann allmhlich der ursprnglich sehr bedeutende Grenunterschied

der kat- und anelektrotonischen Ablenkungen mehr und mehr aus, und zwar

derart, dass die letztern bei stets gleicher Reizung rasch an
Gre abnehmen, whrend die Wirkungen des Katelektrotonus
zunchst ganz unverndert bleiben oder sogar an Strke zu-

nehmen. Es werden daher schlielich die kat- und anelektrotonischen Ab-

lenkungen vollkommen gleich und bleiben es auch bei jeder beliebigen Stromes-

intensitt. Bei Fortsetzung der Narkose nehmen dann beiderlei Wirkungen

ganz gleichmig ab. Nach erreichter Gleichheit nehmen dagegen bei Er-

holung des Prparates die anelektrotonischen Wirkungen bei Gleichbleiben der

katelektrotonischen Ablenkungen rasch wieder zu. Bezglich der Deutung
dieses Verhaltens erscheint es als nchstliegende Annahme, dass der Anelektro-

tonus markhaltiger Nerven das Resultat zweier gleichzeitig wirkender Ursachen

darstellt : einerseits der physikalisch zu erklrenden Ausbreitung des Reiz-

stromes, und anderseits gewisser von der Anode aus sich durch Leitung ver-

breitender physiologischer Zustandsnderungen des Nerven. Nur diese letz-

tern, durch deren gleichzeitiges Vorhandensein das Ueberwiegen des Anelektro-

tonus ber den Katelektrotonus unter normalen Verhltnissen bedingt erscheint,

werden zunchst durch die Narkose beeinflusst, whrend der physikalische

Elektrotonus" so lange unverndert bleibt, als die normale Struktur des Nerven

nicht wesentlich gestrt ist. Dass endlich der Katelektrotonus markhaltiger
Nerven durch die Aetherbehandlung nur wenig oder gar nicht beeinflusst wird,

ist darauf zurckzufhren, dass die physiologische Komponente" desselben,

d. i. die fortgeleitete Erregung bei seiner Entstehung in der Mehrzahl der

Flle nur eine geringe Rolle spielt, indem ein lnger anhaltender Erregungs-
zustand whrend der Schlieungsdauer des Kettenstromes im ganzen doch nur

ausnahmsweise vorhanden ist und auch dann nur einen geringen Einfluss auf

die Erscheinungen des Katelektrotonus besitzen kann, wenn die Verhltnisse

der Ausbreitung und des Abklingens hnliche sind, wie bei dem marklosen

Muschelnerven. Mit dieser Auffassung der Thatsachen steht der Umstand in

guter Uebereinstimmung, dass bei Aetherisieren markloser Nerven sowohl die

katelektrotonischen wie auch die anelektrotonischen Wirkungen gnzlich ver-

schwinden, da beide hier rein physiologischen Ursprunges sind.
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Physiologische Gesellschaft zu Berlin.

Verhaudl. d. Physiol. Ges., 188586, Nr. 17 und 18.

Herr A. Knig verlas vor Eintritt in die Tagesordnung folgende ihm von
Herrn Fri thio f Holmgren (in Upsala) unter Beziehung auf den Sitzungs-
bericht des 8. internationalen medizinischen Kongresses [Kopenhagen, August
1884]') eingesandte Mitteilung: Da man bei allen bisherigen Versuchen zur

Bestimmung der Grundfarben nur Objekte bezw. Retinabilder von solcher

Gre benutzt hat, dass dabei gleichzeitig mehrere Netzhautelemente gereizt
wurden und dass also unter Voraussetzung des Vorhandenseins spezifisch ver-

schiedener Elemente im Sinne der Young-Holmholtz'schen Hypothese immer
nur gemischte Empfindungen (Mischfarben) beobachtet wurden, erschien es mir

ntig, um den einfachen elementaren Empfindungen auf die Spur zu kommen,
womglich die Elemente einzeln zu reizen. Hierzu waren zunchst Objekte
von anderer Grenordnung als die bisher gebrauchten erforderlich, und zwar
so kleine, dass ihre Retinabilder hchstens den Querschnitt eines Seh-

elementes deckten. Diese in praktischer Beziehung schwierige Aufgabe wurde
mit Hilfe des Fernrohres glcklich gelst und zwar in verschiedener Weise.
Die geeignetsten Objekte scheinen mir ganz kleine Lcher zu sein, welche mit

Licht von beliebiger Farbe und passender Intensitt beleuchtet werden knnen.
Bei geeigneter Anordnung, auf welche hier nicht nher eingegangen werden

soll, lassen sich Lichtpunkte fr die Beobachtung herstellen, welche wohl als

minimal bezeichnet werden knnen, und deren interessante Erscheinungsweise
die Benennung elementare" Lichtempfindung wohl berechtigen mchte. Diese

elementaren Punkte knnen im einzelnen Falle einfach oder mehrfach ange-
wendet und mit weiem, homogenem oder beliebig gemischtem Lichte be-

leuchtet werden. Hier soll zunchst der Krze wegen nur von Spektralfarben
die Rede sein. Ich stellte mir also die Aufgabe zu untersuchen, welche von
den Spektralfarben einfach (Grundfarben) und welche zusammengesetzt (Misch-

farben) sind. Die Lsung versuchte ich nach folgender Ueberleguug. Es msste
eine Spektralfarbe, welche als minimaler Punkt immer und berall, wo sie

berhaupt als farbig gesehen wird, in demselben Farbenton erscheint und sich

also nicht von den Retinaelementen weiter zerlegen lsst, eine einfache, also

eine Grundfarbe sein. Dagegen msste jede Spektralfarbe, welche unter den-

selben Umstnden mehr als eine elementare Farbenempfindung hervorrufen

kann, demgem eine zusammengesetzte Farbe, also eine Mischfarbe sein. Es
knnen natrlich bei diesen Versuchen alle Spektrallichter so sehr abgeschwcht
bezw. in so groer Entfernung gesehen werden, dass sie nicht mehr farbig

erscheinen, sondern nur einen farblosen, undefinierbaren Lichteindruck geben.
Es lsst sich aber in jedem Falle eine Anordnung treffen, bei welcher die

elementaren Farbenerscheinungen am deutlichsten hervortreten. Man darf sich

aber doch weder vorstellen, dass die Empfindungen, um welche es sich hier

handelt, sofort klar oder berhaupt sehr stark und deutlich sind, noch dass

die Untersuchung selbst sehr leicht und bequem ist; im Gegenteil, es bewegt
sich hier das Auge auf der uersten Grenze seiner Leistung und zwar mit

einer Anstrengung, welche auf die Dauer unangenehm wirkt. Trotzdem dart

ich aber an der Richtigkeit der folgenden Resultate festhalten. Als einfache

Farben, welche sich nicht weiter bei der elementaren Analyse spalten lassen

und also als Grundfarben zu betrachten sind, haben sich bei meinen Unter-

suchungen Rot, Grn und Violett (etwa Indigoviolett) bewhrt, also grade

1) Ann. d'Oculistique, Tome 92 (13. Ser. T. 2), p. 134, 1884.
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die von Thomas Young angegebenen Grundfarben. Der mit einer von diesen

Spektralfarben erleuchtete elementare Punkt erscheint bei passender Anordnung
an jeder Stelle der Fovea centralis immer, abgesehen von der berhaupt er-

hhten Sttigung, worauf hier nicht nher eingegangen werden kann, in un-

verndertem Farbenton. Hinsichtlich der brigen Spektralfarben werde

ich mich hier auf Gelb und Blau beschrnken, welche Farben ja doch aus

leicht ersichtlichen Grnden vor allen andern einer elementaren Analyse unter-

worfen werden mssen. Das Resultat ist von grtem Interesse. Stellt man

das elementare Pnktchen bei brigens geeigneter Anordnung im Gelb des

Spektrums ein, z. B. genau an der D-Linie, so sieht man dasselbe beim Orien-

tieren im Gesichtsfelde um den Fixationspunkt herum an verschiedenen Orten

entweder bald Rot, bald Grn oder farblos, niemals jedoch deutlich gelb.

Es ist hier zu bemerken, dass sich bei diesem Versuche verschiedene Augen
verschieden verhalten, nmlich in der Weise, dass bei der angegebenen Ein-

stellung einige Personen das Pnktchen nur rot, andere Personen nur grn
sehen knnen. Verschiebt man aber das Pnktchen etwas im Spektrum, und

zwar im ersten Falle nach der grnen, im zweiten nach der roten Seite hin,

so werden auch fr diese Augen die beiden Farben deutlich. Es lsst

sich also erstens Gelb in seine zwei Elemente auflsen, und es zeigt sich

zweitens dabei , dass verschiedene sonst normale Augen eine ungleiche Em-

pfindlichkeit fr die betreffenden Farben besitzen. Wie man hieraus ersehen

kann, und wie auch die Erfahrung mir vielfach gezeigt hat, lassen sich die

elementaren Punkte ausgezeichnet praktisch verwerten. Ich behalte mir eine

Mitteilung ber diesen Punkt fr eine sptere Gelegenheit vor. In analoger

Weise wie Gelb lsst sich auch Blau in Grn und Violett zerlegen. Die hierauf

bezgliche Beobachtung ist aus mehrern Grnden, welche ich hier bergehen

muss, viel schwieriger als bei Gelb. Die obigen kurz dargelegten Ergebnisse

scheinen zu der Vorstellung zu fhren : 1) dass es in der That in Ueberein-

stimmung mit der Young 'sehen Hypothese dreierlei spezifische Elemente in

dem Sehnervenapparate gibt, welche den drei elementaren Grundempfindungen

Rot, Grn und Violett entsprechen, und 2) dass die Endapparate dieser Ele-

mente auf der Retina bei meiner Versuchsweise einzeln gereizt werden knnen.

Um die Haltbarkeit dieses Schlusses nher zu prfen, habe ich eine Art quanti-

tativer Analyse zu der eben erwhnten qualitativen hinzugefgt. Ich habe

nmlich zu bestimmen gesucht, wie viele Zapfen im einzelnen Falle von dem
Lichte getroffen werden mssen, um diese oder jene Farbenempfindung zu

veranlassen. Zu diesem Zwecke berechnete ich die Gre des Retinabildes

nach den bekannten Formeln und verglich dieselbe mit dem angeblichen Quer-

schnitte eines Zapfens. Das Resultat dieser Untersuchung war in kurzen

Worten folgendes: Gelb kann als Rot und Grn gesehen werden, auch wenn

das Retinabild betrchtlich viel kleiner ist als der Querschnitt eines Zapfens;
um aber Gelb als deutliches Gelb zu sehen, ist es ntig ein Retinabild von

solcher Gre zu haben, dass es wenigstens zwei oder drei Zapfenquerschnitte

deckt. In ganz analoger Weise verhlt es sich mit Blau und seinen Elementen

Grn und Violett. Ich will hier noch bemerken, dass zur Erzeuguug eines

farbigen negativen Nachbildes ein Retinabild erforderlich ist, welches wenigstens

12 bis 30 Zapfenquerschnitte deckt. Einzelheiten aller dieser Untersuchungen
mssen einer ausfhrlichem Verffentlichung vorbehalten bleiben. Es sei hier

nur noch hervorgehoben, dass alles vorstehend Erwhnte sich zunchst auf die

Erscheinungen in der Fovea centralis bezieht.
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