
In Gammarus pulex lebende Cysticerkoiden

mit Schwanzanhangen.

Von

Dr. Otto Hamann,
Privatdozenten der Zoologie in Guttingen.

Eierzu Taf. I.

Bei meinen seit langerer Zeit unteriiommeiien Ziichtungs-

versuchen von verschiedenen Echinorhynchus-Arten fand ich bei

der Zergiiederung eines Gammarus pulex in dessen Leibeshohle

gescliwanzte Cysticerkoiden, welche sofort durch ihre eigenartige

Gestalt, die an Cercarien erinnerte, in die Augen fielen.

Da nun bisher nur in wenigen Fallen solche gescliwanzte

Formen beschrieben worden sind und ich in der Lage bin, die

Entwicklung des Scolex genau verfolgen zu konnen, zudem eine

Bestimmung dieser Cysticerkoiden moglich war und es sich heraus-

stellte, dafi dieselben bisher noch unbekannt waren, so diirfte eine

Schilderung am Platze sein.

Die Cysticerkoiden, welche ich das erste Mai im Gammarus
fand, waren in der Sechszahl vorhanden imd zeigten alle Ent-

wicklungsstadien mit Ausnahme des voUstandig ausgebildeten.

Haken fanden sich an keinem derselben vor.

Ihre Farbe war eine weiBliche; ihr Leib ist von eiformiger

Gestalt und abgeplattet. Er setzt sich in einen drehrunden

Schwanz fort, wie die Figuren 4 bis 6 erkennen lassen. Ihre

Beweglichkeit war eine ungemein geringe.
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Diese Cysticerkoiden lagen nicht frei in der Leibeshohle, son-

dern wurden von einer Hulle umgeben, welche aus deutlichen

Zellen bestand. Mit dieser Hiille waren sie am Darm befestigt,

und zwar anscheinend alle sechs iu der Magengegend. Die Hiille

ging iiber iu die auGere Wandung des Magens, und da, wo dieser

tJbergang sich befand, war stets eine Zellwucherung bemerkbar,

die deiitlich zeigte, dafi die Hiille von seiten des Gamniarus ge-

bildet war. Die Lange der Cysticerkoiden mit Scbwanzanhang

betrug ungefahr 1,3 mm, wovon 0,5 mm auf letzteren kommen.

Bei dem jiingsten Stadium, Fig. 4, zeigte sich der ovale

Korper ausgehohlt, wahrend bei den tibrigen ein zapfenformiges

Gebilde lag, der Kopf des spateren Bandwurmes.

Betrachten wir auf Langsschnitten den Blasenkorper des

jiingsten Stadiums naher, so sehen wir, daG er sackformig einge-

stiilpt ist (Fig. 7). Dabei liegt die eingestiilpte Wandung der

auCeren Blasenwand eng an. Die feine Cuticula, welche das Cysti-

cerkoid iiberzieht, ist auch als innere Auskleidung der eingestiilpten

Wandung zu erkennen. In der Tiefe des Sackes auf seinem Boden

zeigt sich eine grubenformige Einsenkung. Hier bilden die Zellen

ein Polster.

Die auBere 0,05 mm dicke Wandung des ovalen Korper-

abschnittes setzt sich in den Scbwanzanhang direkt fort und be-

sitzt den gleichen Bau, wahrend der eingestiilpte Teil der Wandung
abweichend gebaut erscheint. Fig. 7 zeigt einen medianen Litngs-

schnitt durch das jiingste Stadium. In der auCeren Wandung
lagern Zellkerne und Zellen von unregelmaBiger Gestalt in einer

feinkornigeu Grundsubstanz. Einzelne Zellen lassen sich als

Spindelzellen , andere als sternformige bezeichnen. Dazwischen

liegen solche ohne jeden Auslaufer. In der inneren Wandung
haben sich die Zellen weiter ditterenziert , indem sie eine zur

freien Oberfliiche senkrechte Lagerung angenommen haben. Man
erkennt sehr kleine, spindlige, eng nebeneinandergedrangt stehende

Zellen. In der Tiefe jedoch macht sich eine Faserung bemerkbar.

Hier liegen die Zellen ebenfalls so dicht nebeneinander, daC man
iiber ihre Gestalt nichts weiter aussagen kann.

In der Tiefe der eingestiilpten Wandung zeigt sich die schon

erwahnte grubenformige Einsenkung. Das Polster wird von epithel-

artig angeordneten Zellen zusammengesetzt

Bei der Weiterentwicklung legen sich nun die Saugniipfe nicht

im Umkreis dieses Bolsters an, ebensowenig als wie ein Rostellum

mit dem Hakeukranz sich jetzt bildet, wie dies ja bei anderen
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Tanien stattfindet, sondern es stiilpt sich das Polster in den Innen-

raum des Cysticerkoiden vor, um nun als zapfeuformiges Gebilde

zu ersclieinen, wie es Fig 5 und 6 zeigen. An diesem Zapfen

spieleu sich die weiteren Veranderungeu ab, an ihm bilden sich

die Saugniipfe und der Hakenkranz.

Fig. 8 giebt uns einen Langsschnitt durch ein Stadium, welches

dem in Fig. 6 abgebildeten sehr nahe steht. Der Zapfen ist sohd,

und treten an ihm im Umkreis des vorderen Endes, welches zum

spateren Kostellum wird, vier Zellengruppen hervor, welche durch

gleiche Zwischenriiurae voneinauder getrennt stehen. Zwei davon

sind in unserer Fig. 8 zu sehen. Kleine, dicht gedrangt stehende,

runde Zellen lassen sich erkennen. Aus diesen Zellen geht die

Muskulatur, welche die Saugniipfe bildet, hervor. Mit Ausnahme

einer Anzahl spindliger Zellen, die ira Zentrum des Zapfens quer

angeordnet lagern und vielleicht bei der Bildung des Gehirns mit

beteiligt sind, lassen sich besonders differenzierte Zellen nicht

unterscheiden.

Kalkkorper haben sich bis jetzt uoch nicht gebildet. Sie

treten erst mit der Hakenbildung auf.

Bei der weiteren Entwicklung nimmt der Embryo an GroCe,

wenn auch nur mafiig, zu, und der Schwanzanhang verandert seine

Lage. Wahrend er bisher frei lag, krilmmt er sich jetzt und um-

hullt spater das Cysticerkoid in der Weise, wie es die Fig. 1

zeigt. Damit ist die Ahnlichkeit zwischen dieser von mir aufge-

fundeuen Form und der von Stein ^) beschriebenen Larve der

Taenia muriua eine vollstandige, da auch bei letzterer Larve der

Schwanzanhang in diesem Stadium die gleiche Lage hat 2). Alifier

den soeben beschriebenen Stadien gltickte es mir endhch nach

langem Sucheu, in einem Gammarus das letzte Entwicklungsstadium

zu finden, welches ermoglicht, das Cysticerkoid durch die Form

seiner Haken als der Taenia sinuosa Zed. zugehorig zu bestimmen.

Von einer Unmasse von Gammarus , welche ich aus dem

Rauschenwasser bei Gottingen am 12. April vormittags auf einer

Exkursion sammelte, iand ich etwa im fiinzigsten Exemplar sechzehn

Cysticerkoiden von der in Fig. 1 abgebildeten Form. Herr

Dr. VON LiNSTOW, welcher wahrend des Fundes eine Anzahl der-

selben erhielt, bestimmte dieselben sofort nach den Haken unter

1) Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 4. 1853.

2) Vergl. auch die Abbildungen bei Leuckart, Die Parasiten des

Menschen. Fig. 180a und b. Bd. 1. 1879.

1*
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Hilfe von Kkabbe's Vogeltanienwerk *) als zu Taenia sinuosa

gehorig.

Taenia sinuosa Zed. lebt aufier in der zalimen und wilden

Ente (Krabbe) in : Anser cinereus, Anas acuta, Anas boschas ferus,

Fuligula cristata, brasiliensis ^).

Als Zwischenwirt fiir die bisher noch unbekannte Finne hat

also Gammarus pulex de Geer zu gelten. Dafi fiir unseren Fall

die Enten den Bandwurm durch diesen Krebs allein beziehen, ist

leicht festzustellen. Am Rauschenwasser liegen eine Reihe von

Miihlen, in welchen samtlicb Enten gehalten werden, die am und

im Bache ihr Leben verbringen und sich von Gammarus nebenher

ernahren.

Der Bau des ausgebildeten Cysticerkoids.

Die Gestalt dieser ausgebildeten Cysticerkoiden ist eine

eiformige bis kuglige. Eine Hiille umgiebt die einzelneu Indi-

viduen, welche, zentral gelagert, von einer gelblichen Gewebsmasse

umhiillt werden, wie Figur 1 zeigt. Diese letztere ist aber nichts

anderes als der friiher freie Schwanzanhang. Zerreifit man nam-

lich die Hiille, so wird diese Gewebsmasse frei, und es zeigt sich,

dafi der an GroBe zugenommene Schwanzanhang rings um das

eigentliche Cysticerkoid geschlungen war. Fig. 3 zeigt ein solches

von seiner Hiille befreit. Der Schwanzanhang hat den Zusammeu-
hang mit diesem nicht aufgegeben, sondern steht durch eine

diinne Gewebsmasse mit ihm noch immer in Verbindung. Die

Embryonalhakchen sind noch erhalten, zwei liegen an der Ur-

sprungsstelle des Schwanzes, zwei in seiner Mitte und zwei am
Ende. Ein solches Hakchen habe ich in seiner eigenartigen Ge-

stalt in Figur 12 abgebildet. Es besitzt eine Lange von 0,013 mm.
Bereits am lebenden Cysticerkoid kann man die Haken sowie die

grofien Saugnapfe durch die Wandung hindurch in den Umrissen

erkennen. Als stark lichtbrechende Gebilde treten die Kalkkorper

hervor. Von groBter Wichtigkeit sind die Haken, da wir nach

ihrer Gestalt, ihrer Lage und Anzahl bestimmen konnen, zu welcher

Tanie das Cysticerkoid gehort.

Die Haken sind genau 0,05 mm lang, wie dies auch Krabbe

1) Keabbe, Bidrag til kundskab om Fuglenes Baendelorme.
pag. 298—299. tab. 7. fig. 151—153, in: Vidensk. Selsk. Skr. 5.

Raekke, naturvidenskabelig og mathematisk Afd., 8. Bd. VI. 1869.

2) Vergl. V. Linstow, Compendium der Helminthologie. Han-
nover 1878.
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ftir Taenia sinuosa Zed. angiebt. Sie stimmen weiter in dcr An-

zahl — zehn — iiberein mit denen der genannten Art und sind

im Bau vollstandig gleich gcbaut. Fig. 10 zeigt die zebn Ilaken

in ihrer gegenseitigen Lagcrung, wahrend Fig. 9 einen Ilaken

stark vergroCert wiedergiebt.

Die Lage des Scolex laCt sich am besten aus Figur 2 er-

kennen. Derselbe ftillt fast den ganzen Hohlraum aus. Am le-

benden Cysticerkoid tritt nur der Hakenkranz deutlich hervor und

die Gestalt des Scolex kaum im UmriC, wie die Fig. 1 und 3 zeigen.

Der ganze Leib des Scolex ist mit Kalkkorpern versehen. Diese

stark lichtbrechenden Gebilde sind etwa durchschnittlich 0,006 mm
grofi und unregelmaCig oval gestaltet (vergl. Fig. 11). Betrachten

wir jetzt die Blase, in welcher der Scolex liegt, so sind rait seiner

auBeren Wandung Veranderungen hervorgegangen , wenn wir das

in Fig, 7 und 8 abgebildete Stadium beriicksichtigen. Zunachst

tritt eine 0,006 mm breite, glasig-helle Schicht auf, welche rings

das Cysticerkoid — mit Ausnahme des Schwanzanhanges — um-
htillt. Nach innen von dieser Schicht, die wir wohl als die auBerste

Lage der Cuticula anzusehen haben, tritt eine Schicht auf, welche

in ihrer peripheren Lage durch senkrechte Porenkanalchen durch-

setzt ist. Diese Streifung, in Fig. 2 mit h bezeichnet, tritt also

nur peripher auf; unterhalb derselben ist die Schicht hell und

zeigt keine besonderen Veranderungen (das gilt von den mit

Glycerin behandelten Cysticerkoiden). Weiter, in der Figur mit

d bezeichnet, Hegt eine fasrige Schicht, die wohl als subcuticulare

Muskelschicht gedeutet werden muC, wenn die Annahme richtig

ist, daC die innere Wandung der Blase (e) den Hals des Scolex bei

der Ausstulpung liefert. Weitere histologische Details kann ich

nicht geben , da durch einen Zufall [die Schnittpraparate nicht

glticklich ausfielen.

Fragen wir zum Schlufi, auf welche Weise das jiingste von

mir geschilderte Stadium aus der Oncosphaera, um den aufierst

passenden Ausdruck Braun's ^) anzuwenden, entstanden ist, so

diirfte diese Entwickelung eine ahnliche oder gleiche sein, wie sie

beispielsweise beim Archigetes Sieboldi Leuck. ^) bekannt ist. Es

wiirde demnach die mit sechs Haken versehene Oncosphaera nach

1) Bbaitn, Die tierischen Parasiten des Menschen. pag. 94.

Wurzburg 1883.

2) Vergl. Leuckaet, Archigetes Sieboldi, eine geschlechtsreife

Cestodenamme, in : Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie. Bd. 30. Suppl.

1878.
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der Einwanderung durch Teilung in den ovalen Abschnitt und

den Schwanzanhang zerfallen, wobei der letztere die sechs Haken

>tragt. Wahrend aber nun beim Archigetes im Korperparenchym

die Gescblechtsorgane entstehen und eine Einstiilpung, welche zur

Bildung des Kopfes fiihrt, nicht eintritt, so bildet sich bei unserer

Oncosphaera am ovalen Abschnitt eine Einstiilpung und Hand in

Hand mit dieser eine Aushohlung des anfangs soliden Korper-

parenchyms. Wie dann nach der vollendeten Einstiilpung die

Bildung des Kopfzapfens vor sich geht, habe ich oben geschildert.

Geschichtliches.

Nachdem ich so ausfiihrlich dieses im Gammarus von mir

entdeckte, bisher unbekannte geschwanzte Cysticerkoid der Taenia

sinuosa geschildert habe, dtirfte es von Interesse sein, alle bisher

bekannten Falle zusammenzustellen, welche solche schildern. Zura

ersten Male ist es Stein ^ gewesen, welcher am Magen der Mehl-

wtirraer (Larven von Tenebrio molitor) geschwanzte Cysticerkoiden

entdeckte. Die Gestalt dieser Form ist der unsrigen sehr ahnlich.

Auf dem Schwanzanhang fanden sich ebenfalls die sechs Em-
bryonalhakchen. Der Scolex besaC vier Saugnapfe und einen

Hakenkranz.

Waiter erwahnt d'Udekem^) einen Cysticercus, welcher einen

Schwanzanhang besitzt. Diese von ihm auch abgebildete Art ist

viel weiter entwickelt, indem bereits GefaCe im vorderen ovalen

Korperabschnitt zu sehen sind (vergl. seine Tafel Fig. 4—6). Seine

Lange betrug etwa 3 mm. Der Fundort war die Leibeshohle von

Nais proboscidea.

In der Leibeshohle von Silpha laevigata fand v. Linstow ^)

einen Cysticercus mit Anhang vor, welcher zur Taeuia uncinata

gehorte. Auch bei ihm waren die Embryonalhakchen noch vor-

handen.

1) Stein, Beitrage zur Entwicklungsgeschichte der Eingeweide-

wiirmer, in: Zeitschr, f. wissenschaftl. Zoologie. Bd, 4. 1853; eine

Abbildung dieser Larve findet sich auch in : Siebold, tjber die Band-
und Blasenwiirmer. Leipzig 1854. pag. 67 u. 49, und Leuckabt, Para-

siten des Menschen. Bd. 1. pag. 419. Leipzig 1879.

2) d'Udekem, Notice sur deux nouvelles especes de Scolex, in:

Bulletins de I'acad^mie royale des sciences de Belgique. T. 22.

2. Part. 1855. pag. 528—533.
3) V. Linstow , Helminthologische Beobachtungen , in : Archiv

f. Naturgeschichte. 52. Jahrg. 1. Bd. 1886. Taf. 9. Fig. 30.
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Nachdem ich
'
) meine kurze Mitteilung iiber diese Cysti-

cerkoiden bekannt gegeben habe, erschien eine wertvolle vorlaufige

Angabe dcr bei einer Anzahl von Cestoden gewonnencu Resultate

von Grassi imd RovELLi^). Diese Forsclier stellten unter anderem

fest, daC das Cysticerkoid von Taenia elliptica einen Schwanz-

anhang triigt, auf wclchem die sechs Haken deutlich erkennbar

waren. Der Schwanzanhang lost sich ab, sobald die Einwanderung

in den definitiven Wirt erfolgt ist.

Das sind die niir bekannten einzigen Beispiele aus der Litte-

ratur. Sie diirften aber wohl geniigen, um erkennen zu lasseu,

daB den Cysticerkoiden ofter, als man bisher annahm, ein Schwanz-

anhang zukommt, da aber, wo er fehlt, dies der sekundare Zu-

stand ist. DaB den Tieren der Schwanz fruher ziir Bewegung ge-

dient hat, jetzt aber lediglich ein rudimentares Organ darstellt,

ist wohl mit groBter Sicherheit zu behaupten.

Gottingen, am 16. April 1889.

Nachtrag.

Da ich fortgesetzt neben meinen Echinorhynchen - Unter-

suchungen das Augenmerk auf die in Gammarus pulex lebenden

Parasiten richtete, gelang es mir, in der Leibeshohle dieses Krebses

neben dem soeben beschriebenen Cysticerkoid ein zweites

bisher unbekanntes aufzufinden, welches ebenfalls

mit einem Schwanzanhang versehen ist.

Der beifolgende Holzschnitt zeigt uns diese Form, welche in

der GroBe weit liinter den zu Taenia sinuosa gehorigen zuriick-

steht, mit dem Schwanz, der aus dem kugligen Abschnitt hervorragt

und frei liegt. Auf demselben sind die sechs Embryonalhakchen

— jedes ungefahr 0,009 mm lang — erhalten geblieben. Gewohn-

lich liegt der Schwanzanhang jedoch dem kugligen Abschnitt eng

an, und eine Hiille, aus Zellen und Fasern bestehend, umgiebt

1) Hamann, Naohrichten v. d. Konigl. Gesellsch. d. Wissensch.

Gottingen 1889. No. 6. Sitzung 2. Februar.

2) Geassi und Rovelli, Embryologische Forschungen an Cestoden,

in: Centralblatt fiir Bakteriologie und Parasitenkunde. 5. Bd. No. 11.

1889.
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den kugligen Teil wie den Schwanzanhang. Die Hiille ist mit

der Darmwandimg des Gamniarus in Verbindung und von letzterer

aus gebildet worden.

Das Parenchym des

Schwanzes ist groB-

blasig und gelblich

gefarbt, wahrend der

vordere kuglige Ab-

schnitt des Cysti-

cerkoids graiiweiC

durcbscheinend ist.

Der Durchmesser des

kugligen Teiles be-

tragt nur 0,2 mm.
Vier groCe Saug-

napfe treten im Um-
kreis des Rostellums

auf, welches eine Be-

waffnung von 10

Haken tragt. Diese

Haken sind 0,023mm
lang und machen eine

Bestimmung dieser

Finne moglich. In

tJbereinstimmung

mit|Herrn Dr. von

LiNSTOW gebort diese

Form zu Taenia te-

nuirostris RuD. Ver-

gleicht man die Be-

schreibung nebst den

Abbildungen, welche

Keabbe * ) in seinem

Musterwerke iiber die

Vogeltanien giebt, so ergiebt sich die voUste tJbereinstimmung in

Zahl, Gestalt, Lange und Lage der Haken.

Was die Kalkkorper anbelangt, so sind diese verhaltnismafiig

A Das geschwanzte Cysticerkoid von Taenia tenui-

rostris Rud., lebend aus der Leibeshohle Gammari pulicis.

Vergr.: 325.

B Kalkkorper desselben. Vergr. : 800.

C Haken aus dem Rostellum. Vergr. : 800.

eh Embryonalhaken.

1) Keabbe, Bidrag til kundskab om Fuglenes Baendelorme.

Kjobenhavn 1869. In: Vidensk. Selsk. Skr. 5. Raekke, naturviden-

skabelig og mathematisk Afd. 8. Bd. VI.
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von ziemlicher GroCe; die ovalen Gebilde messen 0,006 mm und

treten sehr dcutlich in dem kugligen Abschnitt hervor.

Somit ware audi fiir diese Taenia tenuirostris der Zwischen-

wirt in Gammarus pulex zu sehen. Als Wirte fiir diese Form gelten

bisher Mergus merganser und Anser marila. Beide Arten konnen

hier nicht in Bctracht kommen, da an dem Fundort — das Rauschen-

wasser bei Bovenden — nur Anas boschas dom. in ziemlicher

Anzahl gehalten wird. Wir haben also auch die letztere als Wirt

fill- T. tenuirostris anzusehen.

Nachdem ich so fiir zwei Vogeltanien die bisher unbekannten

Finnenzustande als geschwanzte Cysticerkoiden aufgefunden habe,

glaube ich zu der Annahme ein Recht zu haben, dafi bei den

meisten Tanien solche Entwicklungszustande sich finden werden,

und daC dieses Cysticerkoid-Finnenstadium als das bei weitem

gewohnhche sich herausstellen wird, je mehr sich unsere Kenntnis

iiber die Entwicklung der Tanien erweitern und vervollstandigen

wird.

Gottingen, am 14. Mai 1889.
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Erklarung der Tafel I.

Die groBen Buchstaben beziehen sicb auf die Objektive von

ZeiB; siimtlicbe Figuren siod mit der Camera bei eingescbobenem

Tubus gezeicbnet.

Fig. 1. Ausgebildetes Cysticerkoid von Taenia sinuosa Zed. aus

Gammarus pulex. Es ist rings umgeben von dem Schwauz-

aubang 5 und einer Hiille //. Zwei Embryonalhakcben der

Oncosphaera sind erbalten. A, Oc. 3, frisches Praparat.

Fig. 2. Ein solcbes obne Hiille. Der Scbwanzanhang ist nur zum

Teil dargestellt. Mit a, b, c, d sind einzelne Schicbten der

Cuticula bezeicbnet. Der Scolex mit zwei Saugnapfen und

dem Hakenkranz im Innern der Blase. Glycerin. D, Oc. 1.

Fig. 3. Ein solcbes frisch, obne Hiille, mit dem Scbwanzanbang.

A, Oc. 3.

Fig. 4, 5, 6. Jiingere Entwicklungsstadien. A, Oc. 1, friscb.

Fig. 7. Medianer Langsschnitt durcb das Stadium Fig. 4. A, Oc. 4.

Gesattigte Sublimatlosung, Boraxk.

Fig. 8. Medianer Langsscbnitt durcb ein Fig. 6 nabekommendes

Stadium. Die Anlage der Saugnapfe ist au dem sicb bilden-

den Kopfe erkennbar. A, Oc. 4. Sublimat, Boraxk.

Fig. 9. Zwei Haken vom Hakenkranz des reifen Scolex. F, Oc. 3.

Fig. 10. Der aus zebn Haken bestebende Hakenkranz. F, Oc. 3.

Fig. 11. Kalkkorper aus dem Parencbym des Scolex. F, Oc. 3.

Fig. 12. Ein Embryonalhaken aus dem Scbwanzanbang eines Cysti-

cerkoiden.
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