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licher Vermehriiug befaud. In einem Bruuntrog, dessen Wasser 6^ C
nicht berschritt und der in einer Hhe von 1772 m liegt, konnten

die Teilungsvorgnge dieser Planarie sehr gut verfolgt werden. Schon

Duges'), und in jngster Zeit Zacharias^) haben an demselben

Tier eine hnliche Vermehrung beobachtet. Das Alpenklima hat also

hier die ungeschlechtliche Fortpflanzungsweise nicht beeintrchtigt.

Dagegen zwingen die alpinen Bedingungen nicht nur manche Tiere

ihre Vermehrungszeit nach rckwrts zu verlegen, sondern auch ge-

wisse Formen die fr den Winter bestimmten Dauerstadien viel frher

zu bilden, als dies unter dem Einfluss der Verhltnisse der Ebene

geschehen wrde. Schon Mitte August war die Statoblastenbildung
bei den Fredericellen des Sees von Tilisuna in vollem Gange, und zu

derselben Zeit trugen auch die Cladoceren bereits Wintereier. Be-

sonders bezieht sich das auf die massenhaft auftretenden Weibchen

Lynceus guddrangularis 0. F. Mll, und L. sphaericus 0. F. Mll.
Individuen mit Sommereiern waren selten, dagegen zeigten sich die

zur Befruchtung der Wintereier ntigen Mnnchen. So scheinen denn

die eigentmlichen alpinen Verhltnisse nicht ohne Einfluss auf die

Fortpflanzungsweise der CladoCeren zu sein. Es wird interessant

sein zu prfen, wie weit dieser Einfluss geht, und wie speziell in

verschieden warmen Sommern, und nach verschieden langen und harten

Wintern die Lynceiden unserer Sulzfluhseen sich verhalten. G. Kl eb s')

hat jngst in einem interessanten Aufsatz in dieser Zeitschrift an

Zoologen und Botaniker die Aufforderung gerichtet, den direkten Ein-

fluss der Auenwelt auf die Fortpflanzung der Organismen zu er-

mitteln. Einen kleinen Beitrag zu dieser Frage drfte auch die mehr-

jhrige genaue Beobachtung der Tierwelt bestimmter Alpenseeu liefern.

M. Greenwood, lieber die Verdauung bei Hydra.

Im neunten Band des Journal of Physiology gibt Greenwood
die Resultate ihrer Untersuchungen ber den Verdauungsprocess bei

Hydra fusca.

Die histologische Untersuchung des Gastralepithels hat ergeben,
dass zwei Arten von Zellen an der Zusammensetzung desselben teil-

nehmen : groe, vakuolenreiche und kleinere dunklere, dichte Elemente.

Die vakuolenreichen Entodermzelleu sind viel zahlreicher

wie die andern, dichten, welche Greenwood fr Drsenzellen hlt.
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Bei den erstem kann man zweierlei Bestandteile unterscheiden: per-
manente und vernderliche. Die permanenten Bestandteile der va-

kuolenreichen Entodermzellen sind: Das Plasma, ein Kern mit min-

destens einem Nucleolus, und eine oder mehrere Vakuolen. Als ver-

nderliche Bestandteile; welche whrend der Lebensdauer der Zelle

wiederholt entstehen und verschwinden knnen, sind die braunen und

schwarzen Pigmentkrner, sowie gewisse kuglige ProteinklumpeU;
welche Greenwood fr Anhufungen von Reservenahrung hlt,
anzusehen.

Der Kern ist flach und wandstndig. Eine Plasmaschicht ist der

Oberflche der Zelle angelagert. Diese Schicht ist an den Enden der

langgestreckten Zelle dicker als an den Seiten. Besonders mchtig
ist sie am Distalende und hier auf der Innenflche hufig facettiert

durch zahlreiche, dicht beisammenliegende Vakuolen. Von der distalen

dem Magenraum zugekehrten Plasmaanhufung werden niedrige,

hyaline, lappige Pseudopodien und Cilien eine oder zwei Cilien

von je einer Zelle abgegeben. Diese verschiedenartigen Fortstze

knnen nacheinander von derselben Zelle erzeugt werden. Sie sind

aber niemals gleichzeitig nebeneinander beobachtet worden.

Der Innenraum der Zelle wird von einer groen Vakuole ein-

genommen. Kleinere Vakuolen kommen nur bei beginnender Ver-

dauung in der distalen Plasmaanhufung der Zelle vor. Der Gehalt

an Zellsaft (Inhalt der Vakuolen) ist am grten, nachdem das Tier

lngere Zeit gefastet hat
;
er soll, sobald Nahrung aufgenommen wird,

als Sekret in den Gastralraum ergossen werden.

Unter den vernderlichen Bestandteilen dieser Zellen sind die von

Greenwood als nutritive spheres" bezeichneten hyalinen Kgelchen
die wichtigsten und interessantesten. Es sind solide, an den Seiten und

im basalen Teile der Zelle liegende homogene und im frischen Zu-

stande stark lichtbrechende Krper. Sie sind leicht tingierbar, redu-

zieren Silbernitrat aber nicht. Ihr chemisches Verhalten zeigt an,

dass sie aus einer Proteinsubstanz bestehen.

Diese Krper finden sich stets in wohlgenhrten Zellen nach

vollendeter Verdauung. Nach lngerem Fasten sind sie selten oder

fehlen auch wohl ganz. Greenwood sagt, dass Fetttrpfchen und

andere Krper in toto von den Entodermzellen aufgenommen werden

knnen, dass aber die nutritive spheres nicht als in toto auf-

genommene Bruchstcke der Beute anzusehen seien. Dagegen spricht

zunchst die Thatsache, dass in den Entodermzellen des Futeils und

der Tentakeln, ebenso wie in jenen der Magenwand die nutritive

Spheres angetroffen werden. Ueberdies ist zu bemerken, dass die

nutritive spheres stets die gleichen Eigenschaften haben, was immer

die Nahrung der Hydra gewesen sein mag.
Whrend des Verdauungsprozesses treten in der distalen Plasma-

anhufung trbe Krner von betrchtlicher Gre, sowie einzelne
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mitritive spheres auf. Greenwood meint, dass diese Krner zuerst

gebildet werden und aus absorbiertem Nahrungsmaterial bestehen,

und dass aus ihnen dann die hyalinen Kgelcheu hervorgehen, welche

in die Zelle hinabrcken.

Greenwood nimmt an, dass der Nhrstoff gelst und dann

in flssiger Form (Lsung) von den Entodermzellen absorbiert wird.

Innerhalb der Zelle wird aus diesem Chylus Proteinsubstanz bereitet

und in Form von trben Krnern niedergeschlagen. Die letzteren

verwandeln sich dann in die hyalinen Kgelchen. Greenwood ver-

gleicht diese Kgelcheu mit den lichtbrechenden Reserve - Nahrungs-

krnern, welche Claus in den Entodermzellen von Charyhdaea ge-

funden hat.

Wenige Stunden reichen hin zur Bildung der Kgelchen ; dagegen
bedarf es lngerer Zeit, wahrscheinlich mehrerer Wochen des Fastens,

um diese Krper zum Verschwinden zu bringen.

In den vakuolenreichen Entodermzellen finden sich hufig Pig-

mentkrner und Fetttropfen. Letztere werden nur in den Entoderm-

zellen wohlgenhrter Hydren angetroffen. Greenwood ist der An-

sicht, dass beide aus den Kgelchen entstehen. Fetttropfen werden

auch dann nach vollendeter Verdauung angetroffen, wenn die Nahrung
kein Fett enthielt. Das Pigment wird als ein nutzloser Substanzrest,

eine Art Exkret angesehen.
Diesen exkretorischen Pigmentkrnern verdankt Hydra fusca

seine braune Farbe. Gegen Reagentien ist das Pigment auerordent-

lich resistent. Essig- und Salzsure ben keinen Einfluss auf das-

selbe aus. Starke Salpetersure fhrt ein Blauwerden und schlielich

in Verschwinden des Pigments herbei.

Greenwood nimmt an, dass das Pigment in den Kgelchen ent-

steht. Anfangs erscheint es diffus und hell. Spter konzentriert es

sich zu Krnchen, teilweise von krystalliuischer Form und erscheint

dann dunkler. Die Richtigkeit der Angabe Lankester's, dass bei

Hydra viridis Uebergnge zwischen braunen Pigment- und Chloro-

phyllkruern vorkmen, wird von Greenwood in Zweifel gezogen.
Frisch isolierte Entodermzellen stoen unter dem Mikroskop ihre

Pigmentkrner aus. Ein Ausstoen grerer Mengen von Pigment-
krnern vom lebenden Tier wurde nach wiederholter elektrischer

Reizung einer Hydra beobachtet. Diese Beobachtungen, sowie die

Thatsache, dass bei Myriothela, wo das Entoderm mehrschichtig ist,

das Pigment in den oberflchlichen, an den Gastralraum stoenden

Entodermzellen in grter Menge vorkommt, sowie einige andere

Beobachtungen bestimmen Greenwood zu der Annahme, dass die

Pigmentkrner aui-gestoen werden und in der That nichts andere,
sind als ein Exkret.

Auer den im Entoderm selbst gebildeten Nesselkapseln kommen
zahlreiche andere zwischen den Entodermzellen und in den Vakuolen

14*
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vor, welche vom Ektoderm stammeu und jedenfalls mit der Beute in

den Mag-enraum gelangt sind.

Die Drsenzellen unterscheiden sich von den oben beschrie-

benen in ersterer Linie durch das Fehlen von Vakuolen. Sie sind

keulenfrmig und bestehen aus krnigem Plasma. Der Kern unter-

scheidet sich nicht von dem Kern der vakuolenreichen Zellen. In

dem Plasma finden sich in der Regel rundliche Krper, hufig in

groer Anzahl, welche kleiner sind als die Kgelchen in den vakuolen-

reichen Zellen, aber von vielen Reagentien in lmlicher Weise beein-

flusst werden wie diese.

Am auffallendsten erscheinen diese Drsenzellen, wenn sie viele

Kgelchen enthalten, diese liegen im verdickten distalen Teile der

Zelle, ber dem Kern so dicht, dass hier fast gar kein Plasma zwischen

ihnen sichtbar ist. Solche Drsenzellen werden nur in Hydren be-

obachtet, welche lngere Zeit gefastet haben. Die Kgelchen sind

nicht Flssigkeitstropfen, sondern feste Krper. Wenn Nahrung ver-

schluckt worden ist, dann bildet sich in der Umgebung eines jeden
dieser Kgelchen eine Vakuole, die sich mit einer vom Plasma ab-

geschiedenen Flssigkeit fllt. Letztere lst die Kgelchen auf und

das so entstandene Sekret wird in den Magenraum ergossen. Whrend
dieses Aktes sieht man statt der Kgelchen leere, von den Balken

eines Plasmanetzes umgebene Rume, welche mit hyaliner Flssigkeit

gefllt sind. Hierauf schrumpfen die Zellen zusammen, pressen die

Vakuolenflssigkeit aus und beginnen aufs Neue Kgelchen in ihrem

Innern zu bilden.

Greenwood bespricht hierauf einige andere Hypothesen ber

die Natur dieser Drsenzellen und ihrer Kgelchen und weist die-

selben zurck.

Die Aufnahme von festen Stoffen wird durch das langsame Ueber-

ziehen derselben von Seiten lippenartiger Fortstze des Mundrandes

der Hydra bewerkstelligt. Whrend dieses Schluckaktes bleiben die

Tentakeln gestreckt, nachdem sie schon vorher die Beute berhrt und

ihre Nesselkapseln entladen haben.

Die verschluckte Beute gelangt nie in den Futeil der Hydra,
sondern bleibt stets in dem erweiterten zentralen Teile des Magen-
raumes. Die Beute ist zuweilen sehr gro und dehnt dann die Gastral-

wand mchtig aus.

Entomostraken, A^ms- Exemplare, Kferlarven, rohes Fleisch und

dergleichen werden von den Hydren gern gegessen.

Nicht nahrhafte K()rper werden von Hydra auch dann nicht ver-

schluckt, wenn sie auf den Mund gelegt wurden.

Die Verdauung ist nicht intrazellulr, sondern wird auerhalb

der Entodermzellen im Gastralraum durchgefhrt. Der Mageninhalt
ist zu keiner Periode der Verdauung sauer.
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Das Verdaiuingssekret wird von den Drsenzellen (s. o.) geliefert,

welche in der Wand des Centralmag-ens zerstreut sind, im Fu und

in den Tentakeln aber fehlen.

Die gewhnlichen, vakuoleureichen Entodermzellen absorbieren

den Chylus und bauen daraus hyaline Kugeln von Reservenahrung
auf (s. o.). Diese werden whrend des Fastens dann aufgezehrt,

wobei ein Exkret abgeschieden wird: das braune Pigment. Der

Inhalt der Vakuolen dieser Zellen soll bei beginnender Verdauung in

den Magenraum ergossen werden.

R. V. Lendenfeld.

R. Hertwig, Supplement zu den Actinien des Challenger".

Im 73. Teil der Zoology of the voyage of H. M. S. Challenger"

gibt Prof. R. Hertwig die Beschreibung einer Anzahl von Actinien

aus der Challenger"-Sammlung, welche ihm erst nach der Publikation

seines Reports ber die Challenger- Actinien zugekommen sind.

Viele dieser Formen sind neu und es finden sich in den Schil-

derungen derselben interessante Angaben genug. Auf diese knnen
wir aber leider nicht eingehen und mssen uns darauf beschrnken,
die Bemerkungen zu besprechen, welche H. in der Einleitung ber

das, inzwischen von Andres aufgestellte Actiniensystem macht.

Whrend H. die Actinien in sechs Gruppen einteilt, stellte Andres
sieben solche Gruppen auf. Drei von diesen, die Edivarsiae, Cerian-

theae und Zoantheae, werden von beiden Autoren in nahezu dem

gleichen Sinne aufgefasst, obwohl Andres bei der Aufstellung dieser,

wie aller seiner Gruppen blo uere Merkmale bercksichtigt,

whrend H. seinem Systeme die Anatomie zu Grunde legt.

Die Thalassianthinae
, Stichodactylinae und Minyadinae, welche

Andres als selbstndige Gruppen auffasst, stimmen nach H. in

ihrem Baue so nahe mit den Hexactiniae berein, dass diese Andres'-

schen Gruppen keine Existenzberechtigung neben den Hexactiniae

haben.

Statt der sieben Andres 'sehen Gruppen wren demnach nur

vier aufzustellen: Edwardsiae, Ceriantheae, Zoantheae \md Hexactiniae.

Zu diesen kmen dann noch die beiden von H. aufgestellten Gruppen
Paractiniae und Monauleae. Noch greren Differenzen, als jenen in

der Aufstellung der Hauptgruppen, begegnet man in den Anschau-

ungen von Andres und H. ber die Abgrenzung und Nomenclatur

der Familien und Genera.

H. bespricht eine Reihe der von Andres aufgestellten Familien

in kritischer Weise und gibt dann folgende tabellarische Uebersicht

der Hexactinieae - Familien :
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