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Uber das Bojanus'sche Organ der Teich

muschel (Anodonta Cygnea Lam.).

Von

Dr. Walter M. Rankin
(aus dem zoologischen lustitul zii Miiiiclien).

Hierzu Tafel VI bis VII.

Einleitung.

Im Jahre 1877 erschien eine Arbeit von Gkiesbach^), welclie

deu erschopfendsten Bericht uber die Anatomie und Physiologie des

BojANUs'scheu Orgaiies der Tcichmuschel euthalt, der bis dahin

erschienen war.

Gkiesbacii giebt in einer geschiclitlichen Einleitung eine Uber-
sicht der Litteratur des Gegeustandes , scblieBt die Ergebnisse

seiner eigenen Beobachtungen liber den Bau des Organes an und
bespriclit sclilieBlicli seine physiologische und vergleichend - ana-

tomisclie Bedeutung.

Von den Abhandlungen iiber Mollusken-Auatomie, welche seit

dieser Zeit erschienen sind, hat sich keine besonders mit dem
BojANUs'schen Organ beschaftigt, und so kommt es, daB unsere

Kenntnis von der Najadenniere bis heute wesentlich verblieben ist,

wie sie Griesbach beschrieben hat.

Auf Veranlassung des Herru Prof. Dr. R. Hertwig habe ich

die Untersuchung des BojANus'schen Organes der Teichmuschel

zum Gegenstand einer besonderen Arbeit geraacht, und beniitze

ich hier die Gelegenheit zum Ausdrucke meines Dankes fiir die

Anleituug und Beihilfe, welche er mir gegeben hat.

Eine erneute Untersuchung war in mehrfacher Hinsicht

Aviinschenswert. Die Anatomie dieses Stammes der Evertebraten

ist Gegenstand der Untersuchung und Besprechung wahreud der

letzten Jahre gewesen, besonders in Verbindung mit der Frage

der Wasseraufnahme.

1) Gkiesbach, tlber den Bau des BojANUs'schen Organes der

Teichmuschel. Archiv i'lir Naturgeschichte. 43. Jahrgang. I. 1877.
lid. XXIV. N. F. XVII. ij.
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Der Streit iiber diese Frage ist nocli niclit eutschieden , und

obwolil die Melirzahl der Meinungen dagegeu ist, so ist doch die

Existenz einer Wasseraufnahme durcli die Niere nicht endgiiltig

widerlegt.

AuCerdem verdienten die histologischen Verhaltnisse des Bo-

jANUs'schen Organes eine genauere Darstellung, da seit Gries-

bach's Arbeit viele Fortschritte in dieser Abteilung der Molluskeii-

Anatomie gemacht worden sind.

Ein neues Interesse verleihen weiter die Forschungen Grobben's

iiber die Natur des KEBER'schen rotbraunen Organes, dem nahe

verwandten BojANUs'schen Organe.

Dafi die Beschreibung, welche Griesbach gegeben hat, niclit

hiureichend genau ist, hat sich im Laufe meiner Forschungen

gezeigt. Mit verbesserten Methoden sind natiirlich genauere

Resultate zu erreichen.

Es ist meine Aufgabe , in der folgenden Abhandlung das

BojANUs'sche Organ in der Anodonta cygnea Lara., zu beschreiben,

mit Beriicksichtigung desselben Organes im Unio Batavus Lam.,

wenn es notig erscheint.

Ich werde etwas rasch iiber jene Punkte hinweggehen, welche

bereits beschriebeu worden sind, und werde mehr iiber jene ins

einzelne mich verbreiten , wo ich nach raeinen eigeneu Beob-

achtungen finde, daC unsere Kenntnis noch mangelhaft ist.

Da keine befriedigende Abbildung der topographischen Ana-

tomic der Anodonta existiert, habe ich es fiir zweckmilCig gehalten,

eine solche zu geben (Fig. 1), um unter Beriicksichtigung der

iibrigen Organe die richtige Lage des BojANUs'schen Organes dar-

zustellen.

Bei den Vorarbeiten fiir die Abbildung habe ich die Organe

verschiedener Exemplare genau gemessen, einzeln gezeichnet und

dann zu einem Gesamtbilde zusammenstellen lassen.

Litteratur.

Es ist nicht meine Absicht, einen vollstiindigen geschichtlichen

tJberblick iiber die Litteratur zu geben, da dies schon in aus-

fiihrlicher Weise von Griesbach geschehen ist. Ein Verzeichnis

der spateren Litteratur, welche sich vornehmlich mit der Frage
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der Wasseraufnahme bcfaCt, ist von Schiemenz ^) in seiner Ab-

handlung iiber diese Frage gegeben.

Es wird gleichwohl passend sein, hier in Kiirze die Haupt-

werke zu erwillineu, Avelche einen EinfluC auf unsere gegenwilrtige

Kenntnis des BojANiis'schen Organes gehabt haben.

Indcni wir die friiheren Beobachter der Anatomie der Mol-

lusken iibergehen , kommen wir zu Rathke^), welclier im Jalire

1797 diesera Organ zuerst seine eigentliche physiologishe Funktion

als Ausscheidungsorgan — entsprechend der Niere hoherer

Formen — zusclirieb. Diese Meinung fand spiiterhin manche

Gegner, obgleich Cuvier, in seiner „LeQons d'anatomie comparee"

Rathke zustimmtc.

Es war im Jabre 1819, da6 der Brief von Bojanus^) an

Cuvier erschien, in welchem dieser Forscher seine Griinde gegen

Cuvier's Meinung und seine eigene Theorie entwickelte, nach

welcher es sich um Lungen bandelte. Von seiner Beschreibung

des Organes tragt letzteres den Namen. Obschon seine Beob-

acbtungen nicbt vollstandig und seine Schlusse falsch waren, ist

er doch der erste, welcher genaue Abbildungen gegeben hat.

Die von Bojanus versuchte physiologische Deutung fand wenig

Anhanger, da die meisten Zoologen an der Annahme festhielten,

daB es sich um eine Niere handle ; seine Schilderung von dessen

Bau dagegen blieb lang die herrschende, und man nahm an,

dafi die beiden „Lungen" geschlossene Sacke seien. Garner*)
war der erste, der das Vorhandensein einer Kommunikation

zwischen der „Lunge" und dem Herzbeutel erwahnt. Er giebt

eine etwas unvollkommene Abbildung der Nierenspritze und sagt:

,,BoJanus was not aware of this internal opening or he would

not have considered these organs to be lungs".

Im Jahre 1851 beschrieb Keber ^) sorgfaltig diese Kommuni-

1) ScHiEMENZ, Uber die Wasseraufnahme bei Lamellibranchiaten

und Gastropodeu. Theil I. Mitt, aus der Zoolog. Station zu Neapel.

Bd. V. 1884. cf. auch Teil II in Bd. VII. 1886— 87.

2) Rathke, Scripter af Naturhistorie-Selskabet. Kiobnhavn 1797.

Th. IV.

3) BojANUs , Sendschreiben an den Herrn Chev. G. de Cuviee.

Isis 1819. Bd. 4.

4) Gaeneb, On the Anatomy of the Lamellibranchiate Conchifera.

Zool. Transact. 1841. Vol. II.

5) Kebee, Beitrage zur Anatomie und Physiologie der Weich-
tiere. Konigsberg 1851,

16*
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kation als seine eigeue Eutdeckung, oline die Arbeit Garner's,

welche er nicht gekauut zu haben schcint, zu erwilhnen. Keber
verdankeu wir eine sorgfaltigcre Arbeit iiber das Organ als irgend

eine, welcbe seit Bojanus gebracht wurde.

Uni diese Zeit , in den fiinfziger Jahren , erschienen eiuige

Beschreibuiigeu des BojANUs'schen Organes bei Uuio und Ano-

donta.

VON Kengarten') gab, im Jahre 1853, in seiner Arbeit iiber

die Cirkulation , einen kurzen, aber guten Bericht dieses Organes

und korrigierte eiuige der friiheren Irrtiimer.

Lacaze-Duthiers ^) beschrieb in einem vergleichenden Studium

des BojANus'schen Organes im Jahre 1855 das Organ in Unio

und verweilt insbesondere bei der Nierenspritze , auf Garner,

nicht aber auf Keber, von dessen Arbeit er wahi-sclieinlicli nicbts

wuCte, verweisend.

Langer ^) berucksicbtigte, im Jahre 1856, in Verbindung mit

dem Cirkulationssystem auch das BojANUs'sche Organ und forderte

einige neue Thatsachen zu Tage.

Endlich beschrieb von Hessling *), im Jahre 1859, in Kiirze

das Organ in der Perhnuschel.

Von dieser Zeit bis zum Erscheinen der Arbeit Griesbach's

ist nichts Wichtiges in der Litteratur des BojANUs'schen Organes

zu beriicksichtigen, ausgenommen eine Abhandlung von Sabatier^)

iiber Mytilus, welche in demselben Jahre (1877) erschien.

Die Verdienste dieser Forscher werden bei der Beschreibung

des Organes genauere Beriicksichtigung finden.

Was in der Litteratur der Acephalen seit dem Jahre 1877

in Bezug auf das BojANUs'sche Organ von Interesse ist, bezieht

sich hauptsachlich auf die Frage der Wasseraufnahme.

Es ist hier nicht der Platz, diese Frage zu beriicksichtigen.

Die Forscher, welche sich mit ihr beschaftigten
,

geben die be-

treffende Litteratur.

1) VON Rengaeten, De Anodontae vasor. syst. Dissertatio in-

auguralis. Dorpat 1853.

2) Lacaze-Duthiers, M^moire sur I'organe de Bojanus. Aanalus

des Sc. naturelles. 4'"« Serie. 1885, t. 4.

3) Langee, Das GefaBsystem der Teichmuscliel. Denkschrift der

k. Akad. der Wissenscli. Wien. Bd. VIII. 1854. XIL 1856.

4) VON Hesslixg, PerlmuschelD und ihre Perleu. Leipzig 1859.

5) Sabatiee, Anatomie de la Moule commune, .\nnale3 des Sc.

naturelles. 6""* S^rie. t. 5. 187 7.
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Voii aiulcrcii Arbeitcii iibcr die Accphalcn diirfte diejenigc

von Grobben') iiber die Pericardialdrtise crwiihnt wcrden, da,

scinor Mciiuing iiach, cine funktimiolle tFbereinstinimung dcs rot-

braunen Organes init dcr Nicrc existiert.

Im Gebiet der Histologie der Acephalen sind einige Abhand-

linigcn von Iiitercsse, da sic Bcihilfc zuni Verstiindnis der histo-

logischeii Beschaiieuheit des BojANUs'schen Organes geben.

Von diescn heben wir Bkock^), Apathy 3) imd Roule *)

hervor.

Bei der Beschreiljinig des BojANiis'schen Organes beriick-

sichtige ich zuniiclist seine Lage, GrciCe uud Gestalt, gehe dann

auf die anatomische Beschreibung seiner einzelnen Teile und zum

Schlusse auf die histoloffischc Struktur ein.

AUgenaeine Betrachtungen.

VYenn man von einer ausgebildeten Anodonta (mit einer Lange

von etwa 120 mm) die rechte Scliale entfernt und das Tier an

der anderen Schale befestigt Mt, kann man eine allgemeine Vor-

stellung der Lage und GroCe des betreffenden Organes bekommen,

ohne daB eine Verkiirzung stattfindet (s. Fig. 1 u. 2).

Auf der Ruckenseite des Korpers sieht man das noch pul-

sierende Herz, im Herzbeutel eingesclilossen. Dieser Raum beginnt

voi-n, nmgeben von deni sog. IvEBER'schen rotbraunen Organ, und

dehnt sich riickwiirts, in der Breite zunehmend, aus, bis er kurz

vor dem hinteren ScblieCmuskel aufliort.

In der etwas dreieckigen Strecke zwischen dem Herzbeutel

und dem ScblieCmuskel liegt das auffallend dunkelbraune Gewebe

des BojANUs'schen Organes, welches an dieser Stelle nur von sehr

dtinnen Seitenwanden umgeben ist. Die Basis dieses dreieckigen

1) Gkobben, Die Pericardialdriise der Lamellibranchiaten. Arbeiten

aus dem Zool. Inst, zu Witn. Tom. VII. 1888.

2) Brock, Untersuchungen iiber die interstitiellen Bindesubstanzen

der ^lollusken. Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 39. 1883.

3) Atatht, Studitn iiber die Eistiologie der I^^ajaden. Biol. Central-

blatt Bd. VI L. Ein Bericht aus den Xaturh. Abhandl. der Ungar

Akad. Bd. 14. 1885.

4) RouLE, Recherches liistologiqnes sur les Mollusques lamelli-

branclios. Journal de rAnatoraif. 3"^" Annee 1877.
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Abschnittes oder Kolbens, wie er genannt wird, streckt sich eiii

wenig unter dem SchlieCmukel iind mifit etwa 17 mm LaDge bei

10 mm Hohe.

Mitten im Gewebe des Organes kann man, durch die halb-

durchsichtigen Wande, den Riickzielimuskel des FuCes sehen,

welcher sich nach oben und nach hinten unmittelbar hinter dem
Herzbeutel bis an seine lusertionsstelle erstreckt.

Wenn wir nun den Mantellappen und die Kiemen zuriicklegen,

konnen wir die Basis des Organes sehen , welcbe der Seite des

Korpers entlang lauft und an der Stelle, wo der obere Rand der

Kiemen freihangt, sichtbar geworden ist.

Trennen wir die Kiemen unter dem hinteren SchlieBrauskel

von einander, so werden wir sehen, dafi das Organ sich an der

Unterseite des SchlieBmuskels hin erstreckt, bis es unmittelbar

vor den Visceralganglien aufhort.

Etwa 3 Oder 4 mm von dem Punkte, wo der freie obere

Rand der inneren Kiemenlamellen mit der Korperwand verschmilzt,

liegen die auCeren Ofinungen des Organes.

Diese Ofinungen bezeichnen ungefahr das vordere Ende des

Organes, und von diesera Punkte, bis zu jenem unter dem SchlieB-

muskel, ist eine Strecke von etwa 40 mm, ungefahr ein Drittel

der ganzen Litnge des Tieres.

Um das Organ von der dorsalen Seite aus betrachten zu

konnen, muC man die Pericardialwiinde abschneiden und das Herz

und den Mastdarm entfernen. Die ganze Oberflache des Bojanus-

schen Organes liegt sodann frei, und es zeigt sich, daC der Boden

des Herzbeutels zu gleicher Zeit die Decke des Organes bildet,

welches in seiner ganzen Lange entweder unter oder hinter dem

Herzbeutel liegt.

Am Boden des Herzbeutels sieht man einen hellen Strich.

Dieser ist derjenige Teil des Sinus venosus,- welcher sich etwa

10 mm hinter dem vorderen Ende des Beutels von unten aufbiegt,

und in der Mitte des Bodens, bis gegen das hintere Ende zu,

verlauft.

Um nach dieser vorlaufigen Orientierung einen allgemeinen

Einblick in das Innere des Organes zu bekommen, miissen wir

den Boden des Herzbeutels durchschneiden.

Ist dies an der Seite des Sinus venosus geschehen , dann

kommen wir sofort in den oberen Abschnitt des Organes, den

sog. oberen Schenkel,

Bei Wegnahme seines Daches wird er in seiner ganzen Lange
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bloCgelcgt, uiid wir selien, daC die obercn Schcnkel bolder Organe

zusammenhaugen und eine einheitliche Rolire bildeii, bis der Siuus

venosus sicli dazwischen schiebt. Von da laiifen sie getreniit, je

einer auf beidcn Seiteii des Sinus, bis sie endlich in den hinteren

Kolben iibergehen.

Am vorderen Ende der oberen Scheukel sieht man die zwei

inneren Ofinungen der Ausfiihrungsgange oder Uretern, vermittelst

welcher das Lumen des Organes mit dem umgebenden Wasser in

Verbindung steht.

Zur Seite dieser Giinge wird man im dunklen Gewebe die

helleren Wande der Nierenspritzen sehen, deren Mundungen im

Herzbeutel am vorderen Ende seines Bodens liegen.

Wcun wir nun die Scheidewand zwischen den oberen Schenkeln

und den darunter liegenden Abschnitten , in welchen die Nieren-

spritzen sich otinen, aufschneiden, kommen wir zu den sog. unteren

Schenkeln, welche von den oberen Schenkeln bedeckt und teilweise

umschlossen sind.

Die Holilraume dieser Telle sind umfangreicher als die der

oberen Schenkel, aber anstatt einfache Kanale zu zeigen, sind die

Wande mit Falten versehen, welche in die Hohlraume hineinragen.

Die beiden unteren Schenkel sind durch den Sinus venosus

vollkommen getrennt. Nach hinten gehen sie in den oberen

Schenkel iiber.

Unter dem Sinus venosus, in der lockeren Bindegewebsbrticke,

zwischen den unteren Schenkeln, laufen die zwei Cerebro-visceral-

kommissuren.

Bevor ich mich zu einem genaueren Studium der einzelnen

Telle des Organes wende, trage ich in Kiirze vor, welche Auf-

fassung friihere Beobachter von dem Organ gehabt haben , und zu

gleicher Zelt versuche ich die Termlnologle , die ich beniitzen

werde, festzustellen.

BoJANUS ^) hlelt das Organ bekanntlich fur ein Atmungs-

organ. Die unteren Schlauche nannte er Lungen. Die oberen

dagegen dlenten nach Ihm, die Lungen mit dem durch die „Atem-

locher" aufgenommenen Wasser feucht zu erhalten. Dlese nannte

er „Lungenfacher".

Die Bedeutung des Sinus venosus als Blutbahn hat er richtig

erfafit.

1) BojANus, 1. c, pag. 46, 47.
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Keber^) gab clem Organ ehie neue Deutimg, indem er es

fiir eine Schalcndriise erkliirte. Die Limgenfacher nannte er die

Vorhohle des BojANUs'schen Organes. Wegen der, von ihm be-

schriebenen Nierenspritzen, welche er die „trichterformigen Aus-

fiilirungsgange des BojANUs'schen Korpers" nannte, und der Off-

nnngen vom Herzbeiitel ins rotbraune Organ , war es ihm leicht,

zu erklaren , auf welche Weise die Sekretionen der Schalendriise

an die bcstimmten Stellen gelangten. von Rengarten ^) scheint

der erste gewesen zu sein, der bewies, daC in der hinteren An-

schwellung oder Kolben die BojANUs'schen Korper oder die Hohle

und die Vorhohle kommunizieren. Diese Thatsache ist seitdem

bestiitigt worden, vorzugsweise von Langer 3), der diesem Teile

besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

Obwohl im allgemeinen der Name BojANUs'sches Organ fiir

das ganze exkretorische Organ oder Niere gebraucht wird, ist es

notwendig, vorauszuschicken, daC es sich hier wirklich um zwei

Organe, ein linkes und ein rechtes, handelt.

Wir haben also zwei nebeneinander liegende Organe, Avelchc

nur an einer Stelle, und zwar am vorderen Ende der oberen

Schenkel, vereinigt sind.

Die bisher angewendete Terminologie des Organes halte ich

nicht fiir sehr geeignet, und um andere Ausdriickc, welche der

Natur des Organes entsprechender sind, einzufiihren , werde ich

dieselben durch eine kurze Wiederholung der wichtigsten Punkte

in der vorhergehenden Schilderung erklaren.

Je ein Organ ist von einem Nierensack (unteren Schenkel),

einer Nierenschleife (hinteren Anschwellung oder Kolben) und

einem Nierengang (oberen Schenkel) zusaramengesetzt. Von diesen

entspricht wahrscheinlich der Nierensack und die Nierenschleife

der eigentlichen Niere, der Nierengang ihrem Ausfiihruugskanal.

Nach vorn oft'nen sich die Nierengange nach auCen durch die

Uretern (Ausfiihrungsgange). Die Nierensiicke sind mit dem Herz-

beutel, durch die Nierenspritzen mit dem Nierengang, durch Ver-

mittelung der Nierenschleife verbunden.

Die alleinige Verbindung zwischen den paarigen Organen ist

am vorderen Ende der Nierengange.

1) Keber, 1. c. pag. 73 et seq.

2) YON Rengakten, 1. c, pag. 32.

3) Langer, 1. c. Bel. XII. pag. 40— 41.
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Makroskopischo Anatomio.

Die gciuuicre Beschrcibung der einzelnen Telle des Bojanus-

schen Organes gebe ich in folgender Ordiiuug : 1) Der Nierengang

uiid der Ureter. 2) Der Nierensack. 3) Die Nierenspritze. 4) Die

Nicrenschleife.

1 . Nierengang u n d Ureter.

Im vorderen Tell des Organes sind die beiden Nierengiinge

nut eliiander verschniolzen und bllden ein circa 8 mm langes

Ixolir von der ganzen Brelte des Organes. Dieses Rolir bedeckt

die beiden untenliegenden Nierensjicke sowolil als den vorderen

Tell des Sinus venosus. Von dem Punkte aus, wo der Sinus von

unten aufliegt , laufen die Nierengiinge getrennt , bis sie in die

Nicrenschlelfen iibergehen.

Die Wiinde der Nierengiinge sind glatt oder hochstens niit

unerhebliclien Falten versehen , welclie , sobald die Nierenschleife

erreiclit wird, sich zu bedeutenderen Leisten entwickeln.

Die zugespltzten blinden Enden der Nierengiinge befinden

sich im rotbraunen Gewebe dicht an der Seiten^Yand des Herz-

l)eutels. Am Boden dieser Rohren, etwa 2 mm voni vorderen

Ende, ist die innere Miindung des Ureters, welclie seitwarts von

der Nierenspritze gleicliweit vom proximalen und distalen Ende

desselben liegt. Von dieser Oifnung fiilirt eiiie kurze Ptohre ab-

wiirts und ein wenig nach hinten und auBen, um zwischen den

Lamellen der inueren Kiemeu auszumiluden. Diese Rohre ist der

Ureter oder Ausfiihrungsgang der Niere. Seine iiuCere Miindung

ist im inneren Kiemengang, dicht neben und nach auBen von der

Geuitalmiiudung. Die Oifnung hat die Gestalt einer etwa 1 mm
langen, ovalen, von eiuem nuiskulosen Wall oder Ring umgebenen

Spalte, deren Liingsachse parallel der des Korpers verlauft.

2. Nierensack.

Die zwei nebeneinander liegcnden Schlauche, welche die

Nierensacke oder unteren Schenkel bilden, sind von viel groBerem

Umfang als die Nierengange, und von diesen unterschieden durch

don Mangel einer Verbindung, da der Sinus sie durch die ganze

Liinge trennt. Jeder ist also eine Rohre, welche nach vorn mit

dem Herzbeutel durch die Spritze in Verbindung steht und nach

hinten mit der Nierenschleife komrauniziert.
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Der Hauptunterschied von den Nierengangen ist dadurch ge-

geben, daC die Wandungen in vielen Fallen erhaben sind, welche

das Lumen des Schlauches verengern (Fig. 2). Ihre Anordnung

sieht man am besten, wenn man eine groCe Anodonta in 2^/oigem

Kalibichroniicura ftir 24 Stiinden mazerieit und nach Auswasclien

mit Wasser den Schlauch seiner Lange nach aufschneidet und die

Epithelzellen abpinselt. Wir bekommen somit einen klaren Blick

in das Innere des Sackes und finden, daB die Fallen Einbiegungen

der Wande sind, und zwar der oberen und unteren Wande.

Hier liegen sie in zwei aufeinander folgenden Reihen — an

der unteren Wand mit den freien Randern nach oben und hinten,

an der oberen Wand nach unten vorn gekehrt.

In der Gegend der Spritze durchqueren sie fast das Lumen,

aber sie werden schriiger je weiter nach hinten, bis sie schliefi-

lich neben dem hinteren Rtickziehmuskel des FuBes fast parallel

mit der langen Achse des Lumens Hegen.

Obwohl ihre Anordnung im allgemeinen wie hier beschrieben

ist, sind sie doch thatsachlich keine einfachen Flatten, sondern

die Hauptfalten sind wieder gefaltet, und diese Nebenfalten anasto-

mosieren oft, so daB auf einem Querschnitt ein sehr kompliziertes

Bild gegeben wird (s. Fig. 3 und 4). Dies ist besonders der Fall

in der Gegend der Spritze und in der Nierenschleife , wo die

Falten sehr zahlreich sind. Die ganze Faltenbildung ist zweifellos

eine Einrichtung, um die exkretorische Flache der Nieren zu ver-

groBern, da sie lYager eines bewimperten Epithels sind. Die

Wande der Falten sind hohl und bilden Blutbahnen.

3) Nierenspritze.

Die beiden Pericardialoffnungen der Nierenspritzen liegen weit

vorn am Boden des Herzbeutels, jederseits des Mastdarms, wo

dieser vom Boden frei in den Pericardialraum tritt. Man bemerkt,

daB am Boden, auf beiden Seiten des Mastdarms, eine halbmond-

formige Falte liegt, welche sich von den Seitenwanden des Herz-

beutels bis zur Vereinigung des Mastdarms mit dem Boden er-

streckt.

Diese Falte ist die hintere Lippe der Spritzenmiindung, und

unmittelbar davor liegt eine rundliche Ofifnuug von circa 1 mm
Durchmesser. Der Herzbeutel ist durch diese Falten in zwei

sehr ungleiche Riiume geteilt. Der Mastdarm mit dem umgeben-

den Herz liegt frei in dem groBeren hinteren Abschnitt, wahrend

sich die trichterformigen Oti'nungen der Nierenspritzen und die
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KEBER'sclieii Offiuiiigun des rotbraunen Organes in deni viol

kleiiieren vorderen Abschnitt, welchen Keber^) die „Nebenhohle"

genaimt, befiuden.

Von dieser auf dcm IJoden liegenden trichterformigeu Offnung

fiihrt eine etwa 4 mm langc Rolire, welche leicht im dunklen, sie

umgebenden Gewebe des Nierensackcs wahrzunehmen ist, nach

hinten und unten, um in den obcren inneren Winkel des Nieren-

sackes einzurailnden.

In Unio ist cs bemerkenswert, dafi die Nierenspritzen viel

kiirzer sind und fast senkrecht von der Pericardialoffnung in die

Niere fuhren.

Die Wandungen der Nierenspritzen sind kontraktionsfabig, da

sie Muskelelemente in sich haben. Das Tier besitzt also die

Fahigkeit, die Spritzen zu oii'nen und zu schliessen. Dasselbe ist

gleiclifalls an den Uretern bemerkbar.

Es diirfte bier betont werden, daC die gewohnlichen Beschrei-

l)ungen des BojANUs'scben Organes einen falschen Begriff von der

Lage des Ureters und der Nierenspritze zu geben geeignet sind.

Hessling ^) z. B. sagt, dafi die Miindung beider Schenkel vorne

in solcber Weise geschieht, dafi die beiden Rohren, d. h. der

Ureter und die Nierenspritze, kreuzweise iibereinanderliegen. In

der That aber endet der Nierengang blind, etwas weiter vorne als

die Spritze. Seine Ausnilindung ist also keine direkte Fortsetzung

seines Lumens, sonderu miindet an seinem Boden zur Seite der

Spritze.

4) Nierenschleife.

Durcli Auwendung der lujektionsmethoden und durch Abgusse

der Hohlraume war es Langer ^) moglich, eiue genaue Beschrei-

bung des tJbergaugs eiues Schenkels zum anderen zu geben. Die

spiitere Beschreibung Griesbach's *) jedodi weicht ^Yesentlich von

der LANGER'schen ab. Obwohl dieser Forschcr mit Recht eine von

Langer beschriebene Verbindung der Nierensiicke widerlegt, be-

schrieb er doch den Zusammenhang des unteren und oberen

Schenkels einfacher als er in der That ist. Nach seiner Auftassung

soil die obere Wand des unteren Schenkels die untere Wand des

oberen Schenkels bilden, und zwar durch die ganze Lange des

1) Keber, 1. c. pag. 21.

2) V. Hessling, 1. 0. pag. 221.

3) Langer, 1. c. Bd. XII, pag. 40.

4) Gkiksbach, 1. c. pag. 75— 77.
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Organcs. Die hintere Anschwellung soil lediglich von einer vier-

fachen Bieguiig der beiden Schlauche zusammeiigesctzt seiii.

Wegen des Gefaltetseius dieses Teiles macht das Verstiindnis

der Sclinitte Schwierigkeiten, und um seine Avirklichc Beschaft'eu-

lieit kennen zu lernen, beniitzte ich dieselbe Metbode, welcbe ich

mit den Fallen des Nierensackes anwendete — die Entfernung

der Epithelzellen.

Wenn dies gescbeben ist und die Seitenwand der Nieren-

scbleife sorgfaltig weggescbnitten , zeigen sicb drei aufeinander-

folgcndc Kammern, jede mit ibrem Xacbbar mittelst eines Locbes

in der trenuenden Scbeidewand verbunden. Diese Serie von

Kammern liegt iiber dem Nierensack, welcber sicb als ein gerader

Scblauch bis zmn binteren Ende des Organes streckt, und nicbt,

wie Grtesbach's Diagramm es zeigt, viermal auf- und abwarts ge-

bogen ist (Fig. 2).

Die vorderc dieser Kammern (C) besitzt die geringste Tiefe,

aber zu gleicber Zeit ist sie die groCte, indera sie fast die Halfte

der iiuCeren Wand des Kolbens bildet.

Ihre vordere Wand stimmt mit der binteren Wand des Herz-

beutels tlberein, und die innere Wand ist von einer sagittalen

Falte des Organes gebildet. Diese Falte trennt das bintere Ende

des Nierenganges von der Kammer C, Am oberen Teil dieser

Wand ist ein ovales Locb (4) von etwa 3—6 mm , welcbes den

Nierengang und die Nierenscbleife verbindet.

Von dieser Offnung ziebt sicb eine Scbeidewand rait eineni

Locb (3) im unteren Winkel quer durcb den Kolbcn und trennt

die Kammer B von C. Die Kammer R, in Verbindung mittelst

(3) mit C, streckt sicb nacb binten bis zum oberen Teil des

ScblieBmuskels und nacb innen bis zur medianen Scbeidewand,

welcbe das recbte und das linke Organ trennt.

Vom ScblieCmuskel scbriig nacb vorn, parallel mit der ersten,

ist die Scbeidewand zwiscben B und A. Diese Falte bangt im

Innern frei und liiBt eine Offnung (2), welcbe in A fiibrt. A liegt

vor und teilwcise unter der unteren Halfte des ScbbeCrauskels

und von seinem binteren verscbmalerten Ende wird der Nieren-

sack an der AuBenseite von der Nierenscbleife bedeckt.

Die Offnung (1) zwiscben der Nierenscbleife und dem Nieren-

sack wird nacb vorsicbtiger Entfernung der umliegenden Faltcn,

als eine scbmale ovale Spalte am Boden der Kammer A geseben.

Die Kammern sind mit zablreicben, von den Wanden ent-

springenden Falten fast ausgeftillt.
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Um (liesc Rcsultatu zu koiitrolliercu, liabe icli an aiideieu

Exeniplarcn das gauze Organ mit Gelatine injiziert. Nach Ab-

kiihlung und nach Entfernung des uniliegenden Gcvvebcs wurde

der ganze lluhlrauni ini AbgnlJ dargestellt. Wenn man die In-

jektionsniasse unter regelnulBigem Druck in den Herzbeutel hineiu

spritzt, wird sie den Weg durch die Nierenspritze nebnien und

das Organ erfiillen , wiilirend die Gefalir, die zarten Wiinde der

Nierensddeite durch zu hohen Druck zu zerreiCen, vermieden wird.

Der Lauf der Masse, welcher teihveise mit dem Auge be-

obachtet -werden kann, ist folgender: Kachdem der Nierensack bis

zum iuiBersten Ende untei" dem SchheLsniuskel erfiiUt ist, geht die

Masse aufwiirts durcli die ()ffnung (1) und fiillt den hinteren

Teil der Nierenschleife (Kammer A). Von dieser Kammer geht

sie unter die freihangende Scheidewand (2) und kommt wieder in

der Kammer B zum Vorschein. Von bier tritt sie in C durch (3)

eiu und erfiillt den grolksn vorderen Teil der Xierenschleife. Sie

geht endlich durch (4) und erreicht das aufwarts gebogene, zwi-

scheu dem Riickziehmuskel des EuCes und der Kammer C liegende

Ende des Nierenganges. Nachdcm dieser Kanal mit Gelatine

durchdrungen ist, tritt sie durch den Ureter aus.

Trotz Griesbach's ^) Angabe, daB eine Injektiou mit gleicher

Leichtigkeit von beliebiger Richtung aus geschieht, babe ich die

Erfahrung gemacht, daC sic leichter zu erreicheu ist vom Herz-

beutel aus, als von auCen durch die Uretern hinein. Dies hiingt

wahrscheiulich von den Rauderu der Oii'nungen in der Nieren-

schleife ab, welche klappenilhnlich sind und im gewohulichen Zu-

staud nach dem Willen des Tieres die Eliissigkeitsstromung regu-

Heren konueu. Daher riihrt von Rengaktek's''') Angabe von musku-

losen Klappen in diesem Teil des Organes, obwohl nach seiner

Meinung die Stromung von aufien nach inneu stattfindet.

Sinus venosus.

Es wird hier zweckmaCig seiu, die Hauptzufiihrungsstrome

des BojANUs'schen Organes, wie sie schon von Bojanus •^) und

Laxger'*) festgestellt sind, zu erwahnen und dann ausfiihrlicher

1) Gkiesbach, 1. c. pag. 76.

2) V. Rkngabtkn, 1. c. pag. 32.

3) Bojanus, 1. c.

4) Lakgee, 1. c.
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den Sinus venosus zu schildern, da er in enger Beziehung zum
Organ steht.

Der Sinus venosus oder, wie Bojanus ihn genannt hat, der

„Venenbehalter", nimmt bei weitem den groCten Teil des Korper-

blutes auf, und das, was durch ihn flieCt, kommt also hauptsach-

lich von den Verdauungs- und Geschlechtsorganen. Dies Blut

tritt ins vordere Ende des Sinus ein.

AuGer diesera nimmt der Sinus am hinteren Ende eine geringere

Quantitat vom Mastdarm und den Wanden des Herzbeutels auf.

Die iibrigen venosen GefaCe miinden nicht in den Sinus, sondern

gehen direkt an das BojANUS'sche Organ und zwar an die Nieren-

schleife.

Das gesamte Blut, auf diese Weise zu dem Organ geleitet,

stromt durch seine Wande und Falten, nicht aber in echten Ge-

faGen, sondern Lakunen, welche zarte bindegewebige Wande be-

sitzen. Das Blut wird nur durch diese Wiinde von den exkre-

torischen Zellen, welche das Lumen des Organes bedecken, getrennt.

Nachher wird es wieder gesanmielt und in die Kiemen gefiihrt,

von welchen es ins Herz zurlickkommt. Ein geringer Teil des

Blutes nimmt einen kiirzeren Weg zum Herzen, indem es direkt

vom Sinus venosus durch die oberen Wiinde der Nierengange

stromt.

Der Sinus venosus, vom Boden des Herzbeutels aus betrachtet,

erscheint entweder als eine groBe Flache mit verschwommenen,

nicht scharf ausgesprochenen Grenzen oder als eine 2—3 mm
breite Rinne, welche uach liinten, wo er sich hinter dem Herz-

beutel aufwarts biegt, an GroCe zunimmt. Diese Erscheinung

hiingt von der Masse des darin befindlichen Blutes ab, da er eine

groCe Ausdehnungsfiihigkeit besitzt. Querschnitte zeigen diese

Verhaltnisse noch klarer (Fig. 3 und 4). Je nach seinem Zustand

wird man den Sinus sehen, bald als eine dickwandige Rohre, bald

mit Wanden versehen, die kaum vom umliegenden Gewebe des

BojANUs'schen Organes zu unterscheiden sind.

Durchschneidet man die Decke des Sinus der Lange nach, dann

sehen, mit einer Lupe betrachtet, die Wande des Sinus wie ein

Netzwerk mit runden oder ovalen Lochern aus.

Diese liegen nicht in zwei seitlichen Reihen, wie Griesbach ')

es beschrieben hat, sondern sie sind in unbestimmter Zahl und

1) Griesbach, 1. c. pag. 77.
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vollstiiudig luiregelnuiCig durch die gauze Liingc des Sinus ver-

breitet. Das Blut stromt durcli diese Locher iiberall zu den Wan-
dungcn des Organes, besonders aber zu denen der Nicrensacke

und iSiereugange, da die Nierenschleife direkt von den Mantel-

venen gespeist wird.

In seineni hinteren Ende ist der Sinus durcli Querbalken ver-

starkt. Diese spanuen hie und da das Lumen und Labeu zweifellos

den Zweck, eine zu groCe Ausdehnung der Wiinde zu vermeiden.

Der Eiugang zum Sinus ist von Keber^) und Danger'') uiul

noch spilter von Fleischmann ^) besclirieben worden. Keber war

der erste, der die Einrichtung dieses Eingangs entdeckte, und

ihm danken wir die Beschreibung der spiiter nacli ihm genannten

KEBER'schen Klappe.

Ich besclireibe hier diese Klappe in ausfiihrlicher Weise, da

icli spater, im Zusammenhang mit der Frage der Wasseraufnalinie,

auf sie zuriickkomme. Die Klappe liegt zwischen den Ureteren,

tiefer als der am Bodeu des Herzbeutels liegende Teil. Von hier

steigt der Sinus in die Hohe, bis er an den Boden des Herzbeutels

gelangt. Die Klappe selbst besteht aus zwei muskulosen Quer-

falten oder Lippen. Zwischen diesen Lippen ist ein 2—3 mm
langer, ovaler Spalt. Die Zusammenziehung der Lippen geschieht

teilweise durch ihre eigene Kontraktionsfahigkeit und ist durch

einen kleinen langlichen Muskel unterstiitzt. Dieser Muskel ist

an der Spitze der vorderen (oberen) Lippe angeheftet. Er geht

iiber die hintere (untere) Lippe und fiigt sich in zahlreichen Fi-

brillen am Boden des Sinus vor der hinteren Lippe ein.

Durch die Zusammenziehung dieses Muskels wird die vordere

Lippe neben und zum Teil uber die hintere gezogen und der

Spalt vollkommen geschlossen. Langer *) erwahnte diesen Muskel,

schrieb ihm aber die Gestalt eines Lappens oder Vorhanges,

welcher iiber die Offuung gespannt wird, zu, und wegen seiner

Zartheit zweifelte er, daC Keber's Meinung die richtige sei, i. e.

dafi er den Eintritt des Blutes in den Sinus verhiuderte. Seine

eigene Auffassung war, daC er seinen Riicktritt verhindern dtirfte.

Da der Muskel vielmehr die Gestalt eines Riemens als die

1) Kebee, 1. c. pag. 49—50.
2) Langer, 1. c. Bd. XII, pag. 38.

3) Fleischmann, Die Bewegung des Fufses der Lamellibranchiaten.

Zeitschr. f, wiss. Zool., Bd. 42, 1885, p. 419 et seq.

4) Langee, 1. c. Bd. XII, pag. 38.
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eines Lappens hat, glaube ich, dafi sein Zweck ist, nicht eiuen

Vorhaiig vor der Ottiiuug zu bilden, souderu die Lippen zu-

sammeuzuzielieu, und ist dies gescbebcu, niitzt eiii Vorbaiig iiicbt,

da die Oii'uimg fest geimg gescblossen ist.

Rengarten^) erwiibiite auCer dieser Klappe eine andere am
biutereii Ende des Sinus, zwiscben den bciden Scbeukeln des

Riickziebmiiskels des FuBes. Xacb Fleischmann ^) soil an dieser

Stelle eine Offnung existieren, durch welcbe das Blut vi)m Sinus

venosus in einen Rauni, weicber um das Visceralganglion unter

dem bintereu ScblieCmuskel liegt, gelangeu soil. Diesen Raum
bat er den Ganglion-Sinus geuannt. Es ist niir jedocb nicbt ge-

lungen, eine solcbe Klappe oder Otinung zu finden.

Die Nerven des Organes.

Nach V. Hesslixg ^) besitzt das Organ einen autiallenden

Reicbtum an Nerven, welche von den Cerebro-visceralkonimissureu

entstammen.

AuCer einein Citat dieser Angabe von Giuesbach ^) und den

friiberen Arbeiten von Keber •'"'

) und Duvernoy ^) finde icb keinen

Hinweis auf die Innervation des Organes.

Kebeu giebt eine aust'iibrlicbe Scbilderung des Nervensystems,

die ein nierkwiirdiges Geniiscb von Ricbtigein und Falscbem ist.

Ein Teil der von ihm abgebildeten sympatbiscben Nerven ist auf

die fibrilliire Bescbaifenbeit der bindegewebigen Wande zuriickzu-

liibreu. Ein anderer Teil riibrt wahrscbeinlich von bucepbalus-

artigen Parasiten ber.

Diese sympatbiscben Nerven, sowobl im BojANUs'scben Organ

selbst als in anderen Korpertbeilen, sollen nacb Keber mit dem

Zentralnervensystem in Verlnndung steben durcb die von ibm

entdeckten Nerven, welcbe den Cerebro-visceralkommissuren ent-

stammen. Diese Nerven nannte er „Verbindungsfaden von den

Kommissuren zu den Eingeweidenerven".

Von diesen gebt das eine Paar zum Magen. Das andere ver-

1) V. Rengaeten, 1. c. pag. 29.

2) Fleischmann, 1. c. pag. 423.

3) V. Hessling, 1. c. pag. 223.

4) Geiesbach, 1, c. pag. 78.

5) Kebee, 1. c. pag. 93 et seq.

G) DuvEENOY, Sur le systcme uerveux des Mollusques acephales.

Mdmoires de I'Acad. des Sciences, t. XXIV. Paris 1854.
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liiBt weiter nach liinten die Komniissuren, nachdem sie ins Organ

eingetreten siud. Dieses letztere Paar ist zwcifellos zu den

Nerven des BojANus'schen Organs zu reclinen.

Eineu anderen Urspriing fiir die Nerven des Organes fand

DuvERNOY *) in den hinteren Braucliialnerven. Diesem Forscher

nach sollen zahlreiche Filamente dieser Nerven ins Organ eintreten.

Von den IvEBEit'sclien Verbindungsfaden zum BojANiis'sclien Organ

erwahnte er uiclits, obwolil er die zum Magen als die „Nerfs

gastriques" beschrieb.

Bei der Untersuchung des Nervensystems des BojANUs'schen

Organes babe icb die besten Resultate erzielt durch eine lange

Mazeration des Objektes in Salpetersaure und nachberige Unter-

suchung mittelst der Lupe. Diese Method e ist brauchbarer als

das Schneideu und laCt nur bei Erforschung der allerfeinsten De-

tails in stich.

Bei Betrachtung der Kommissuren findet man, daC wahrend

ihres Laufes durch das Organ zwei Paare von ziemlich starken

Nerven sich von ihnen abzweigen.

Das eine Paar nimmt seinen Ursprung nicht weit von dem
Viszeralganglion, lauft aufwiirts und vor^^arts und dringt in den

Ruckziehmuskel des FuCes. Es scheint keine Zweige zum Organe

zu geben.

Das zweite Paar befindet sich am vorderen Ende des Organes

und stellt wahrscheinlich die Verbindungsstriiuge von Keber dar.

Der Ursprung der Nerven ist an der inneren Seite der Kom-
missuren, etwas hinter der KEBER'schen Klappe. Sie laufen riick-

warts eine kurze Strecke dem Boden des Sinus entlang dicht iiber

den Kommissuren. Dann gehen sie urn den Sinus herum, um seine

Decke zu erreichen, in der Gegend, wo der Sinus unter dem
Herzbeutel liegt. Hier teilen sich die Nerven ; ein kleinerer Ast

liiuft nach vorn, der groCere nach hinten an der oberen Wand des

Nierenganges der Seite des Sinus entlang. Zahlreiche feine Seiten-

zweige sind vorhanden.

AuCerdem geheu noch andere, viel feinere Nerven von den

Kommissuren an das BojANus'sche Organ, aber sie konnen nicht

weit in das Organ verfolgt werden.

Bei der Untersuchung der Branchialnerven sieht man, daB

die zahlreichen Aste, welche Duvernoy abgebildet hat und als

Nerven fiir das Organ betrachtet, nicht ins Organ selbst eindringen.

1) DUTERNOI, 1. c. pag. 38.

Bd. XXVI. N. F. XVII. 1 7
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Sie sind vielmehr tiber die Decke der Kloacalkammer , welche

auCerordentlich reich an Nerveu ist, verbreitet. Sie sind wahr-

sclieinlich als sensorische Xerveu fUr diesen Teil der Korperwande

zu betrachten und uicht als dem Organ gehorig.

Den Branchialuerven nahe verwaudt, sowohl in Entstehuug

als in Struktur, ist ein Paar von Nerven, welche an der AuCen-

seite des Visceralganglions entspringen. Diese sind die von Kebee
genannteu „Hautnerven der iuneren Kiemengange". Sie laufen am
Boden des BojANUS'schen Organes entlang bis kurz hinter seinem

Anfang. Hicr teilen sicli die Nerven. Der eine Ast biegt sich

gegen die Klappe zu, der andere gegen den Ureter. Nach Ma-

zeration der Epitlielzellen des Organes zeigen sich die Nerven

mit zahlreichen feinen Zweigen lose eingebettet am Boden des

Organes.

Hirer Lage und ihrem Verhaltnis zum Organ nach ist es

wahrscheinlich , daC auch diese Nerven mit der Innervation des

Organes zu thun haben.

Die Nerven sind auffallend reich an Gangiienzellen , welche

ihre Peripherie umgeben, und nach Mazeration in Osmium-Essig-

saure ist es leicht, sie zu isolieren. Sie haben eine cylindrische

Oder spindelformige Gestalt mit einer durchschnittlichen Grofie

von 0,008 bis 0,028 mm, Sie sind immer bipolar, haben einen

cylindrischen Kern, und an ihrem Ende sind zahlreiche gelbliche

Korncheu gelagert.

Von den zwei Fibrillen, welche den Poleu entstammen, ist

die eine feiner als die andere, und diese erstere kann eine kurze

Strecke peripherisch verfolgt werden , aber es ist nicht mogiich,

sie weit ins Organ zu verfolgen und ihre Endigung festzustellen.

Fur das Studium der Verteilung der Nerven im Organ habe

ich eine von Bela Haller ^) empfohlene Methode gebraucht.

Der zur Untersuchung dienende Teil des Organes wurde fiir

etwa eine Stunde in eine Mischung von Glyzerin und Essigsaure

gelegt. Als die Epithelzelleu abgestreift wurden, zeigte sich unter

dem Mikroskop ein auBerst feines Nervennetz in dem Bindegewebe

der Wande, besouders schon in der diinnen Wand zwischen dem
Nierensack und dem Nierengang. Hier laufen die feinen Nerven-

1) Bela Hallke, Die Organisation der Chitonen der Adria.

II. Teil, Arbeiten aus dem Zool. lustitut zu Wien. Tome V. 1 884.

pag. 18.
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fibrillen nach jeder Richtuiig, und wo sie sich vereinigen, sind oft

kleine Ganglieii, von welchen verschiedene Fibrillen ausgehen.

Die eigentiinilich granulirte Beschaffenlieit der Nerveufibrillen

ermoglicht es, sie von den glatteren, feingestreiften Bindegewebs-

fibrilleu zu unterscheiden.

Mikroskopische Anatomie.

Bei der Schilderung des histologischen Baues bespreche icli

zuerst die bindegewebige Grundsubstanz mit ihren zelligen Ele-

menteu und dann den epithelialen Uberzug.

Struktur der Wandungen.
Beim Beginn des Studiums der Mollusken-Histologie treten

wir einer gewissen Schwierigkeit entgegen, naralich der Unter-

sclieiduug zvvisclien den verschiedenen Elementen, welche von dem
embryonalen Mesenchyme oder Zwischenblatt entwickelt worden

sind. Es darf hier kurz die Entstehung des Mesenchymes, von

welchem das Organ spater entwickelt wird , erwahut werden
'
).

Von der Epithelschicht der Blastula wird eine homogene Gal-

lerte ausgeschieden, in welche vom Gastrulastadium an, spindelfor-

mige, verastelte Zellen vom Urmund aus als Wanderzellen eintreten.

So entsteht die Mesenchymschicht, gebildet aus homogener Gallerte

mit eingestreuten Zellen, welche sich in die verschiedenen Aus-

stiilpungen und Falten des sich entwickelnden Tieres eindrangt.

Mit dem VVachstum des Embryos werden die Zellen allmahlich

mehr ditlerenziert. Wir bekommen somit in denjenigen Tieren,

welche, wie die Mollusken, ein parenchymatoses Gewebe besitzen,

eine Zusammensetzung von Zellelementen, welche nicht leicht von-

einander zu unterscheiden sind. Dazu sind die Zellen so fest

miteinander durch die Masse von homogener Grundsubstanz ver-

bunden, daB ihre Isolierung erschwert wird.

Daher kommt es, dafi, obwohl die Beschaffenheit der Wan-

dungen nicht der Gegenstand eingehender Untersuchung gewesen

ist, doch die vorhandenen Darstellungen wesentlich auseinander-

gehen.

Von den Forschern, die sich mit der Untersuchung beschaf-

tigt haben, hat Rengaeten '') die Anwesenheit von Muskelfasern,

1) cf. Heetwig's Entwickluugsgeschichte. Zweite Auflage.

pag. 130—131.
2) Rengaeten, 1. c. pag. 33.

17*
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welche in jeder Richtuug verlaufen, beschrieben. Ihm gegeuiiber

stehen Leydig^), Hessling 2) und Geiesbach ^) , welche sageii,

daC die Wande des Organs blofi aus strukturloser Bindesubstanz

und Bindegewebefasern bestehen.

Bei meinen Untersuchungen habe ich das Epithel durcli Ma-

zeratiou in Kali bichromicum entfernt , das iibrig bleibende Geriist

in Wasser ausgewasclien und nachher in Pikrokarmin oder Bea-

LE'schem Karmin gefilrbt und in Glyzerin untersucht.

Als allgemeines Merkmal der ganzen Zusanimensetzung der

Wiiude diii'feu wir folgendes aussprechen , eine homogene inter-

cell ulare Grundsubstanz, in welcher Bindesubstanzzelleu von ver-

schiedenen Formen eingelagert sind; dazu konnen glatte Muskel-

zellen kommen und ein mehr oder minder ausgebildetes Nerven-

netz, wie friiher angegeben.

In der Beschreibung der Bindesubstanzzellen wird es zweck-

mafiig sein, sie unter folgende drei, ziemlich scharf begrenztc

Gruppen zu bringen : 1) rundliche, grobkornige Zellen, 2) uuregel-

mafiig verzweigte, stern- oder spindelformige Zellen, und 3) lang-

liche, bandtormige, nieistens unverzweigte Zellen.

Die ersten sind uberall vereinzelt verbreitet. Sie sind un-

regelmaCig an Gestalt und GroCe. Sie haben eiuen grobkornigen

Plasmainbalt und sind mit gelblichen, lichtbrechenden Korperchen

erfiillt. Sie zeigen eine Neigung , kurze Fortsatze auszutreibeu,

aber sind im allgemeinen rundlich.

Sie haben eine GroCe von 0,02 bei 0,034 mm Durchmesser,

bis 0,018 bei 0,02 mm, oder noch kleiuer.

Es ist oft unmoglich, sie von den Blutzellen , welche in die

Bindesubstanz eingestreut sind, zu unterscheiden ; und ihrer Natur

nach sind sie wahrscheinlich mit diesen verwandt.

Die Zellen der zweiten Gruppe halte ich fiir eiufacher in

ihrer Natur, und dem Organ mehr eigentiimlich als die bandfor-

migen Zellen. Sie befinden sich in der Scheidewand zwischen

Nierensack und Nierengang (Fig. 6) und in den Falteu des Nie-

rensackes und der Nierenschleife ; und obwohl nicht die einzige

Zellform, die in diesen Regionen vorkommt, sind sie doch die

wichtigste und fiir das Organ am meisten charakteristisch. Sie

1) Leydig, Lehrbuch der Histiologie. 1857. pag. 467.-

2) VON Hessling , 1. c. pag. 232. Histologisehe Beitriigc zur

Lehre von der Harnabsonderung. Jena, 1851. pag. 7.

3) Gkiesbach, 1. c. pag. 85.
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sind, der Gestalt nacb, unregelmiU^ig, bald sternformig, bald spiii-

delformig. Sanitliclie haben die gemeinsame Charakteristik , daB

sie Ausliiufer besitzen, die manclimal wieder geteilt sind. Der

Zellkorper ist oft von erheblicher GroCe, wie z. B. 0,08 bei 0,05 mm
Oder 0,08 bei 0,028 mm Durchmesser; aber sie sind oft viel klei-

ner, oder seltener uoch groBer. Ungefahr in der Mitte des Zell-

korpers liegt ein ovaler Kern, von 0,06 bei 0,08 mm.

Um den Kern herum sind eine Anzahl feiner gelblicher

Korperchen, welche sich oft bis in die Auslaufer ausbreiten, ge-

lagert.

Die Auslaufer besitzen eine aufierst feine fibrillare Struktur,

welche im Zellkorper kaum wahrnehmbar ist. Diese Fibrillen ver-

lieren sich in der Grundsubstanz oder anastomosieren seltener

mit Auslaufern von anderen Zellen.

Werden die Zellen mittelst Salpetersaure von der Grundsub-

stanz isoliert, so sieht man die feinen ausgezackten Endeu der

Auslaufer.

Mit der UnregelmaBigkeit an Gestalt und Grofie der Zellen

stimmt ihre Verbreitung iiberein. Sie verhalten sich bei den ein-

zelnen Muscheln verschieden. Bald liegen sie dicht aueinander

bald zieralich weit auseinander zerstreut, aber in den Wiinden und

Falten des Nierensackes und der Nierenschleife feblen sie niemals.

Die dritte Gruppe bilden bandformige, unverzweigte , oder

hochstens einfach gegabelte Zellen. (Fig. 5.)

Eine mehr fibrillare Struktur als in denen der zweiten Gruppe

ist stets wahrnehmbar, und die Vereinigung verschiedener Zellen

mittelst Auslaufer kommt niemals vor. Es lassen sich hier zwei

Untergruppen unterscheiden ; welcher Unterschied vielleicht mehr

von ihrer Verschiedenheit in der GroCe als von dem ihrer Natur

abhangig ist

:

1) eine sehr feine, immer unverzweigte, etwa 0,001 mm breite,

fadenformige Zelle, und 2) eine breite , nicht selten einfach gega-

belte, bandformige Zelle.

Die fadenformigen Zellen sind bemerkenswert , itidem sie un-

regelmiiBig unter den anderen verbreitet sind, und wie in der

Nierenspritze, haben sie scheinbar den Zweck, dem Gewebe Festig-

keit zu geben. Sie sind so mit den anderen Zellen verflochten,

dafi die Mazeration des Gewebes schwer zu bewerkstelligen ist.

In der zweiten Untergruppe haben die Zellen eine Breite von

0,002 bis circa 0,016 mm. Ungefahr in der Mitte der Zelle ist

ein rundlicher Kern, um welchen gelbliche Korner gelagert sind.
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Diese letzteren sind gleichwohl nicht so haufig als in den Spindel-

zellen. Der Zellkorper erscheint als von zahlreichen feinen Fibril-

len zusammengesetzt , und wenn es gelingt, diese Zellen bis an

ihr Ende zu verfolgen, sieht man, daC die Fibrillen sich von ihrem

Zusanimenhang losmachen und sich in die Grundsubstanz facher-

formig ausbreiten. Es ist anzunehmen , daC diese Zellen weiter

differenziert sind als die der anderen Gruppen, da der protoplas-

matische Inhalt in Fibrillen umgewandelt ist.

In der oberen Wand des Nierenganges zeigen diese Zellen

ihre breiteste Gestalt. (Fig. 5). Es ist nicht nioglich, die Wand
in zwei bestimmte Schichten zu trennen, welche zura Herzbeutel

und zum BojANUs'schen Organ zu rechnen sind. Wenn iiberhaupt

in dieser Wand zwei Schichten existieren, miissen sie nur in em-

bryonalem Zustand wahrnehmbar sein.

In der Richtung kann man im allgemeinen auBere (gegen den

Herzbeutel zu) longitudinale und innere (gegen das Organ zu)

transversale Zellen, welche letztere manchmal in die W^andung des

Sinus venosus eintreten, unterscheiden.

AuBer diesen Lang- und Querfasern sind andere, welche in

unbestimmter Richtung darunter laufen, und das Ganze bildet ein

lockeres Gewebe, in welchem vom Sinus kommende Blutzellen ein-

gestreut sind. Im Sinus venosus, welcher in naher Beziehung zur

oberen Wand des Nierenganges steht, haben die Faserzellen ein

ahnliches Aussehen; nur sind sie in Balken vereinigt, zwischen

welchen die Locher in seiner Wandung liegen.

In der Niereuspritze sind die Faserzellen hauptsachlich in

zwei Richtungen gelagert. Die aufieren sind longitudinal und die

iuneren zirkular, obwohl es hier noch schwerer ist als in der obe-

ren Wand des Nierenganges, sie in zwei bestimmte Schichten zu

trennen. Dies hangt davon ab, dafi sie durch zahlreiche feine

Fibrillen fest verbunden sind.

Nach dieser Schilderung der Biudesubstanzelemente der ver-

schiedenen Regionen des Organes dtirfte es nicht ohne Interesse

sein, sie mit ahnlichen Zellen anderer Molluskenklassen zu ver-

gleichen.

Brock *) hat Exemplare von den Klassen der Opisthobran-

chiaten und Pulmonaten untersucht und stellt die Bindesubstanz-

zellen unter folgende Gruppen : 1) gewohnliche verastelte und mit-

einander anastomosierende Zellen, 2) groCe, sternformige Zellen,

1) Brock, 1. c pa^^. 7.
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deren Ausliiufer fibrillar umgewandelt sind, 3) sogenannte Plasraa-

zellen. Wcnn wir diese Gruppen mit den Zellen des Bojanus-

schen Orgaiies vergleichen, werden wir sehen, daC, obwohl sie ge-

wissermaBen ahnlicli sind, cs nicht moglich ist, saratliche uuter

dieselbe Kategorie zu bringen.

Die dritte Gruppe von Brock ist zweifellos dieselbe, wie die

erste von mir beschriebene. In den Zellen seiner zweiten Gruppe

sieht man, obwohl die Zellen verzweigt sind, eine gewisse Ahnlich-

keit in ihrer fibrillaren Struktiir und dem Mangel an Anastomo-

sen mit den Zellen meiner dritten Gruppe. Es ist aber nicht

wahrscheinlich, daC meine zweite Gruppe der stern- oder spindel-

formigen Zellengruppe seiner ersten Gruppe entspricht, da diese

letztere ein Netzwerk bildet, und dazu ihre Struktur viel mehr

feinkornig als fibrillar ist.

Wenn wir sie mit den von Kollmann^) in der Darmleiste

von Anodonta beschriebeuen und abgebildeten „Spindel- oder stern-

formigen Zellen" vergleichen, fallt die Ahnlichkeit sofort auf.

In der Beschreibung der Zellenelemente der Wandungen habe

ich bis jetzt die Frage des Vorhandenseins der Muskelzellen un-

berucksichtigt gelasseu.

Es laBt sich nicht leicht bestimmen, ob die bandformigen Zel-

len nur von bindegewebiger Xatur sind, oder ob sie nicht raanch-

mal entweder Muskelzellen sind oder mindestens bindegewebige

Hullen fiir Muskelzellen bilden.

Als sicherste Untersuchungsmethode habe ich die Behandlung

der verschiedenen Telle des Organes mit Salpetersaure gefunden,

und nachhcrige Vergleichung der isolierten Elemente mit unzwei-

felhaften Muskelzellen anderer Korperteile.

Diese Muskelzellen waren vom Herzen, vom hinteren SchlieB-

muskel und vom Mantelsaum genommen. Die Muskelzellen vom

Herzen sind charakteristisch , indem der Kern von einem auCer-

ordentlich groCen protoplasmatischen Hof umgeben ist, viel groBer

sogar als der in kontraktile Masse umgewandelte Teil. Im SchlieC-

muskel sind die Zellen kurz und breit. Der kleine Kern ist von

wenig oder keinem protoplasmatischen Hof umgeben. Der Zell-

korper zeigt eine undeutliche doppelschrage Streifung. Die Mus-

kelzellen des Mantelsaumes sind denen des Schliefimuskels ahnlich,

nur etwas langer und schmaler, und die doppelschrage Streifung

1) KoLLMANN , Die Bindesubstanz der Acephalen. Archiv f. rni-

krosk. Anatomie. Bd. 1?,. pag. 568.
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fehlt. Es ist anzunehmen, daC, wenn die Zellen des Bojanus-

schen Organes in ihrem Bau und Aussehen mit unzweifelhafteu

Muskelzellen iibereiDStimmen, sie ebenso bestimmt als Muskelzellen

zu betrachten sind.

Sie sollten im Gegensatz zu bindegewebigen Zellen einen

scharfbegrenzten Kontur haben und nicht allmahlich in die Grund-

substauz ubergehen. Dazu kommt die Lage des Kerns, welcher

in den Muskelzellen oft im Profil an der Peripherie zu sehen ist.

In der oberen Wand des Nierenganges, wo die baudformigen

Zellen am haufigsten sind, habe ich Zellen isoliert, welche von

den Muskelzellen des Mantelsaumes kaum zu unterscheiden sind.

(Fig. 9 a).

An Gestalt und GroCe sind sie langgestreckt , spindelformig,

entweder einfach zugespitzt oder an der Spitze gegabelt. Die

Breite betragt durclischnittlich 0,010 mm. Ein ovaler Kern ist

vorhanden und liegt nicht immer in der Zelle eingebettet, sondern

manchmal an der Peripherie.

Um den Kern herum sind gewohnlich eine Anzahl gelblicher

Korperchen vorhanden.

Im Sinus venosus sind ahnliche Zellen zu isolieren (Fig. 9 b).

In der Nierenspritze (Fig. 9 c) sind Muskelzellen, welche gewisser-

maCen an die des Herzens erinnern, da ein erheblicher protoplas-

matischer Hof um den Kern gelagert ist. Solche Zellen kommen
besonders im Pericardialende der Spritze vor; auch fehlen sie nicht

in den Wanden der Ureteren.

Sowohl die Spritzen als die Ureteren besitzen starke Kontrak-

tionsfahigkeit. Diese Thatsache, insofern es die Ureteren betrifft,

ist schon von Griesbach ^) nachgewiesen worden. Dieser Forscher,

obwohl er die Anwesenheit der Muskelelemente sonst leugnet, sagt,

dafi diese Offnungen mit muskulosen Bandern versehen sind. Die

Fasern, welche sich um die Oft'nung herum befinden, sind zirkular.

Dazu kommen einige lange und radiale, welche dera umliegeuden

Gewebe entstammen. Da der Boden des Organes die Decke des

Kiemenganges bildet, ist das von Muskelzellen zusammengesetzte

Gewebe eher den Korperwanden als dem BojANUs'schen Organe

zuzurechnen. In den eigentlichen sekretorischen Wandungen des

Organes sind unter den sternformigen Zellen einige kleinere Fa-

sern , welche ich fur Muskelzellen halte ; aber ihre Isolierung ist

mit mehr Schwierigkeit verbunden als in anderen Teilen (Fig. 9d).

1) Okiesbach, 1. c. pag. 78.
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Es muC eriunert werden, daB Rengarten*) muskulose Klap-

pen in der Nierenschleife beschrieb. Obwohl ich die Rixnder der

friiher beschriebenen Offnungen iiicbt fiir eigentlicbe Klappcn

balte, ist es allerdings iiicbt unwabrsdieinlich, daC niit dcm Binde-

gewebe Muslielzellen verbunden sind, welche die Verengung dieser

Otiimngen verursacben. Dies gilt fiir das ganze Organ. Obwobl

es von den umgebenden Korperwiinden ausgedehut und kontrahiert

wird, ist anzunebmeu, daC die in seiner Wandung zerstreuten

Muskelzellen ihm eine selbstiindige Kontraktionsfahigkeit verleiben

und denigeniaB die Regulierung der Flussigkeitsstromung erraog-

lichen.

Icb stimme niit Apathy =^) uberein, wenn er sagt, daC die

Muskelzellen ohne ein echtes Sarcolemma sind. Das scheinbare

Sarcolemraa ist wahrscbeiulicb ein Produkt der umgebenden Binde-

substanz. Es hat oft ein welliges Aussehen, welches voni Kontrak-

tionszustand der Muskelzelle abhiiugt. Weil die Bindesubstanz-

hiille nicht koutraktionsfiihig ist, wird sie durch die Kontraktion

des Muskels in Falten gelegt.

Nachdem wir nun die vorher beschriebenen Elemente als Pro-

dukte des Mesenchyms betrachtet haben , wollen wir seben , wie

sie in den verschiedenen Regionen des Organes entwickelt sind.

In den exkretorischen Wandungen werden stein- oder spindelfor-

niige Zellen entwickelt , welche mit ihren unregelniiiBigen Auslau-

fern ein Gerust fiir die sonst zu zarte Grundsubstanzlanielle, auf

welche die Epitbelzellen gelageit sind , bilden, Zvvischen dera

Organ und dem Herzbeutel nehmen die Zellen die Gestalt von

starken Bandern an, und die Zellsubstanz wird in Fibrillen uni-

gewandclt. Die Decke des Organes wird dadurch starker und

fester. Hier sowohl als im Sinus konimen Muskelzellen dazu, um
der Wandung Kontraktionsfahigkeit zu verleiben. In der Nieren-

spritze wieder ist eine ahnliche Zusammensetzung von bandfor-

migen Fasern rait eingestreuten Muskelzellen, welche zusammen

eine starkwandige, kontraktile Rolire bilden.

Die Epithelialzellen des Organes.

Bei der Besprechung des epithelialen Uberzugs ist es zweck-

maCig , einzuteilen : 1) in Zellen , welche das Lumen des Or-

1) TON Eenbakten, I. c. pag. 32.

2) Apathy, 1. c. pag. 627.
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ganes bekleiden — also die eigentlichen Nierenzellen — ; 2) in

diejenigen Zellen , welche sich in den Spritzen und den Ureteren

befinden,

Als allgemeine Charakteristik der Nierenzellen ist ihre Ein-

schichtigkeit hervorzuheben (Fig. 8). Darin stimme ich mit

Apathy^) iiberein, wenn er sagt, daC iiberall in den Najaden das

Epithel bloC eine Schicht hat , trotz der sclieinbaren Anwesenheit

von mehreren Schichten in einzelnen Regionen.

Es ist bisher allgemein angenomraen, daC im BoJANUs'schen

Organ mehrere Schichten vorhanden sind. Griesbach ^) z. B.

sagt: „Wir erkenneu darin zunachst ein einfaches Cylinderepithel

und sodann in mehreren Schichten liegende Zellen."

Die Ursache dieser Angabe ruhrt vvahrscheinlich von den un-

vollkommenen Untersuchungsmethoden her. Man kann sich leicht

uberzeugen, daK die sehr zarten Zellen bald zerstort werden,

wenn man sie im lebenden Gewebe untersucht.

Schneidet man eine der Falten aus und bringt sie unter das

Mikroskop, so wird man die Zellkonturen rasch anschwellen se-

hen, und bald bildet sich eine wasserhelle Blase an der Oberflache

der Zelle. Diese Blase wird allmahlich an der Basis zusammen-

geschniirt und endlich losgelost, so daC sie als eine freie runde

Blase wegschwimmt.

Da die Blasenbildung sehr rasch vor sich geht, konnen wir

uns vorstellen, daB das Lumen des Organs bald mit solchen Bla-

sen angefiillt wird.

Ein ahnlicher Fall kommt bei der unvollkommenen Konser-

vierung des Organes vor. Daraus geht hervor, daB, wenn die

Zellen nicht sofort durch das Fixierungsmittel abgetotet werden,

sich die Blasen bilden und nachher die Priiparate ein ahnliches

Aussehen zeigen, wie Ghiesbach es beschrieben hat.

Ein weiteres Merkmal der Nierenzellen ist die Anwesenheit

dunkelgriiner oder brauner Kornchen, von welchen die auffallende

Farbe des Organes stammt. Diese sind iiberall verbreitet , aber

gewohnlich zahheicher in den Zellen des Nierensackes und der

Nierenschleife als in denen des Nierenganges.

Die dritte Charakteristik der Zellen ist eine mehr oder min-

der gieichmaCige Wimperbekleidung.

Diese Thatsache ist von samtlichen Forschern nachgewiesen

1) Apa'tht, 1. c. pag. 625.

2) Geiesbach, 1. c. pag. 86.
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worden, uiid ihiien siiid die lebhafte Flimmerbewegung und die

iluCerst feineii Flimmcrhaare aufgefallen.

Man kann sich leicht von den charakteristischen Merkmalen

der Nierenzellen durch einfache Beobachtuug am lebenden Gewebe

iiberzeiigen.

Um die feineren Verhaltnisse zu studieren, habe ich das Ma-

zerationsverfahren und die Schnittmethode angeweudet. Als Ma-

zerationsmittel habe icli eine 2"/o-Losung von Kali bichromicum

am zweckmaBigsten gefunden, da durch dieses einfache Mittel

die Zellen rasch abgetotet werden und in ihrera naturlichen Zu-

stande bleiben. Fiir das Praparieren des Organes zum Schneiden

habe ich es mit schwacher Osniiumsiiure injiziert und als weiteres

Fixierungsmittel chromsaures Aramoniak beniitzt. Das Praparat

wurde in Paraffin eingebettet und die Schnitte entweder ohne

Farbe untersucht, oder auf dem Objektglas, gewohnlich in Hama-

toxylin, gefiirbt. Wegen der Feinheit der Wimpern ist es zweck-

maCiger, die Zellen in Wasser oder Alkohol zu untersuchen, als

in Kanadabalsam.

Fiir das Studiura der einzelnen Zellen nahm ich eine Anzahl

durch Mazeration isolierte Zellen vom Nierensack (Fig. 10/', cf.

Fig. 7). Sie zeigen eine polygonale Gestalt rait einer durchschnitt-

lichen GroBe von 0,024 mm Hohe bei 0,038 mm Breite. Die freie

Oberfiache ist schwach konvex und etwas langer als die Basis.

Das feingranulierte Protoplasma der Zelle liegt etwas dichter im

oberen Teil, und die Zelle, von der Seite aus gesehen , zeigt sich

als parallel gestreift. Grobbp:n M beschreibt in den Nierenzellen

der Cephalopoden ein ahnliches Aussehen, und indem er es einer

parallelen Anordnung der Protoplasmakornchen zuschrieb, weist

er auf die „Stabchen"' in den Nierenzellen der Wirbeltiere hin.

Diese Erscheinung aber in den Zellen des BoJANUs'schen Or-

ganes scheint nicht durch die Anordnung der Protoplasmakornchen

verursacht, sondern durch eine ungleiche Verdickung der Zelle

selbst, welche das Aussehen feiner Streifung giebt. Deswegen ist,

besonders im unteren Teil der Zellen , eine gewisse Ahnlichkeit

mit denen der Wirbeltier - Niere bemerkbar. Ein rundlicher oder

ovaler Kern von etwa 0,009 mm Durchmesser ist stets wahr-

nehmbar.

1) Grobben , Morphologisclie Studien iiber don Haru- und Ge-

schlechtsapparat der Cephalopoden. Arb. aus d. Zool. Inst, zu Wien.

Tom. V. pag. 7.
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Die dunklen Absonderungskornchen kommen in keinera be-

stiramten Teil der Zelle vor. Sie sind entweder im Zellkorper

zerstreut oder offers in einige Konkretionen vereinigt. Im letzteren

Fall zeigen sie eine konzentrische Anordnung, als ob sie um einen

Zentralkern gebildet wjiren. Ein besonderes Sekretblaschen , wie

Leydig ^) es beschreibt, habe ich nicht wahrnehmen konnen.

Trotz der Angabe Apathy's ^), dafi die Anwesenheit einer

Cuticula eine allgemeine Eigenschaft des Epitheliums der Najaden

sei, halte ich die Nierenzellen fiir der Cuticula entbehrend.

Die Betrachtung des lebenden Gewebes zeigte eine lebhafte

Flimmerbewegung. Dies riihrt von Ian gen feiuen Flimmerhaaren,

welche nicht wie die gewohnlichen Cilien gleichseitig sich be-

wegen, sondern jede eine selbstiindige Bewegung hat, her. Sie

sind also, obwohl sehr fein, in die Kategorie der GeiCeln zu bringen.

An den isolierten Zellen sieht man, daC die Fliramerhaare

auCerst fein und von betrachtlicher Lange, 0,02 mm, sind. Ihre

Lagerung an den Zellen ist nicht gleichmafiig. An einigen Zellen

sind sie vereinzelt, an anderen in kleinen Biischeln gesaramelt

Oder bei noch anderen fehlen sie scheinbar ganzlich.

Diese Beschreibung der Zellen des Nierensackes gilt ebenso-

gut fiir diejenige der Nierenschleife und im ganzen fiir die des

Nierenganges (Fig. 10 e und g). Wenn man Querschnitte durch

das Organ betrachtet und ebenso, wenn man Mazerationsmaterial

von den verschiedenen Regionen vor sich hat, zeigt es sich, dafi

die Zellen des Nierenganges von geringerer Hohe und breiterer

Gestalt sind, und dafi die Cilien etwas seltener vorkoramen, aber

der Unterschied ist nicht sehr bemerkenswert.

Die Epithelzellen, welche sich in den Ureteren und Spritzen

befinden, sind von den eigentlichen Nierenzellen wesentlich ver-

schieden. Dieser Unterschied ist, soweit es die Cilien betriflft,

nicht unerwahnt geblieben. Leydig ^) spricht von der grofieren

Lange der Cilien, und Hessling*) von ihrer lebhafteren Bewegung.

Griesbach •'') erwahnt die zunehmende Lange und Wirksamkeit

der Cilien in den Ausfiihrungsgangen der Hohlen und Vorhohlen.

Diese nur zum Teil richtigen Angaben haben vorhandene

1) Leydig, 1. c. pag. 468,

2) Apathy, 1. c. pag. 625.

3) Leydig, 1. c. pag. 469.

4) VON Hessling, Harnabsonderung, 1. c. pag. 7,

5) Gbiesbach, 1. c. pag. 89,
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wicbtige Uuterschiede unberiicksichtigt gelassen. Es siiul in der

That zwei Zelll'aseni zu unterscheideD, welche in ihrem Bau vou-

einander uud von den Nierenzelleu abweichen. Die eine Form

bekleidet das Lumen der Ureteren und der Spritzeu. Die andere

befindet sicb am innereu Eude der Spritzeu.

In den Zellen der ersten Form ist wenig Unterschied zwischen

denen der Spritze uud des Ureters (Fig. 10 a—a). Die Zellen

sind cyliudriscb oder niehr oder minder zugespitzt und unregel-

miiliig an Gestalt, vom gegenseitigen Druck. Da sie als exkre-

toriscbe Zellen nicht funktionieren, komnien die Konkremeute sebr

selten vor. Ein starker Cuticularsaum ist vorhauden, bis in

welchen hinein man die Cilien verfolgen kann. Der UnterscMed

zwischen diesen Zellen und den Nierenzelleu zeigt sich aber be-

souders in der Beschatienheit der Cilien, welche von ganz anderem

Charakter sind. Sie sind kurz und liegen dicht aneinander,

und ihre Bewegung ist gemeinsam. In den Ureteren haben

sie eine Liinge am inneren Ende von 0,010 mm und werden

etwas kiirzer, 0,006 mm am aufieren Ende. An Langsschnitten

des Ureters geseheu, bilden seine dicht bewimperten Wande einen

auftallendcn Gegensatz zu den feinbegeiCelten Wanden des Nieren-

ganges.

Die Cilien beginnen plotzlich an der inneren Miindung des

Ureters, bekleideu sein Lumen und gehen ununterbrochen weiter

uber die kurze Strecke zwischen seiner iiuCeren Mundung und der

Genitalotinung bis in die letztere hinein. Die Cilien der Spritzen-

zellen haben eine Lange von 0,009 mm. Am Nierenende sind sie

durch die Zellen der zweiten Form ersetzt, und am Pericardial-

ende horen sie an den Lippen der Mundung, wo das Pflaster-

epithel des Herzbeutels anfangt, auf.

Die zweite Form, welche sich am Nierenende der Spritze be-

findet, ist durch die ungewohnliche Lange ihrer Wimpern ausge-

zeichnet (Fig. 10 h—h). Diese Zellen tragen Wimpern von 0,06

bis 0,09 mm Lange, etwa dreimal so lang als der Zellkorper, und

ihre Bewegung muC eine lebhafte Stromung durch die Spritze

veranlassen. Die Wimpern sind nicht wie jene in der Spritze

an der Kante der Zelle regelmaCig angeordnet, sondern sind in

Buscheln oder oft an knopfahnlichen Erhebungen der Zelle ge-

hauft. Der Zellkorper ist mehr denen der Niere als denen der

Spritze ahnlich, da er nicht cuticularisiert ist und oft viele Kon-

kremeute enthalt.

Dies sind wahrscheiulich die Zellen, welche die Aufmerksam-
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keit friiherer Forscher auf sich gezogen liaben, da von der Lange

und lebhaften Bewegung der Wimpern die Rede war, aber ihre

wirklicbe Beschaffenheit wurde nicht konstatiert.

Es bleiben nuuraehr zwei Arteu modifizierter Epitbelzelleu

zu behandeln, namlicb Sinnesepithel und Driisenzellen.

Sinnesepithel.

Das Vorkommen von Sinnesepithel in der Form von Pinsel-

zellen unter den gewohnlichen Epithelzellen der Oberflache der

Mollusken ist schou der Gegenstand der Abhaudluugen Flem-

ming's ^) gewesen ; und ahnliche Untersuchungen in der Gattung

Cardium sind von Drost -) gemacht worden. AuBer einer Nach-

weisung von Apathy ^) von eigentiimlich modifizierten Zellen im

Enddarm ist, soviel ich weiC, die Anwesenbeit dieser Zellen an

irgend einer inneren Flache der Najaden uoch nicht bekannt.

Bei der Besprechung des Nerveusystems erwabnte ich, daB es

nicht nioglich war, in der Niere selbst die Nervenendigungen zu

entdecken. In der Spritze jedoch babe ich Pinselzellen gefunden,

iibnlich den von Flemming an den Mantellappen der Anodonta

beschriebenen (Fig. 7 und 11). Wenn nach der Mazeration des

Organes die Spritze der Lange nach aufgeschnitten wird und die

Epithelzellen sorgfiiltig abgepiuselt, vverdeu mancbmal einige dieser

Pinselzellen noch befestigt gefunden. Sie kommen meistens am
Nierenende der Spritze vor, oft sogar unter den langbewimperten

Zellen.

Sie haben eine cylindrische oder spindelformige Gestalt und

eine GroBe von circa 0,026 mm in der Lange bei 0,008 mm in

der Breite. Ein Kern mit einer groBten Lange von 0,009 mm
liegt gewohnlich in der Mitte der Zelle, und unter ihm sind

lichtbrechende, gelbliche Korperchen. Am freien Ende der Zelle

ist eine Erhohung oder ein Saum, von welchem ein kleines Biischel

von etwa 0,009 mm langen Cilien, welche etwas fester als die sie

umgebenden sind, entspringen.

An der Basis der Zelle tritt ein feiner Nervenfaden ein,

1) Flemming, Die haartragenden Sinneszellen in der Oberhaut

der Mollusken. Arch, fur mikr. Anatomie. Bd. V. 1869, cf. auch

Bd. VL 1870.

2) Dkost, tJber das Nervensystem und die Siunesepithelieu der

Herzmuschel. Morph. Jahrbuch. Bd, XIII. 1887.

3) Apathy, 1. c. pag. 632.
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welcher bier und da durch feiue Kornchen augeschwollen ist. lu

eiuigeu Fallen war es rair gelungen, diese Laden bis an die Gan-

glienzcllen der Spritzenwande zu verfolgen (Fig. 11 a). In dem

eiueu Falle batte der Faden eine Liinge von 0,08 mm. Die Gan-

glienzelle, mit welcber die Pinsclzelle verbuuden war, scbien uni-

polar. In einera anderen Falle war der Faden langer und kouute

bis in eine multipolare Ganglienzelle verfolgt werden. Die Gan-

glienzellen sind gewobulicb oval oder rundlicb und baben durcb-

scbnittlicb eine GroCe von 0,036 mm bei 0,014 ram.

Obwobl icb die Verbiudung zwiscben den Gauglienzellen und

deni Nervennetz an den Spritzeuwiinden nicbt wabrnebmen konnte,

glaube icb docb, dafi eine solcbe existiert.

Bei der Abnlicbkeit der Piuselzellen mit Sinneszellen aus an-

deren Regionen des Korpers, welcbe als taktil angeseben sind,

ist anzunebmeu, daC sie auch eine abnlicbe Funktion besitzen.

Da sie uur mit der Fliissigkeit, welcbe durcb die Spritze stromt,

in Beriibruug kommen konnen, mttssen sie durcb diese gereizt

werden. Die Spritze ist ziemlicb empfindlicb, und es ist wabr-

scbeinlicb, daC durcb den EinfluB der Sinneszellen die Muskeln der

Spritzenwande in Erregung versetzt werden und das Lumen der

Spritze dadurcb vergrofiern oder verkleinern.

Die zweite Art modifizierter Epitbelzellen sind die Driisen-

zellen.

An mit Hamatoxylin und Glycerin bebandelten Querscbnitten

durcb die Spritzen und die Ureteren sind die Driisenzellen eine

auiiallende Erscbeinuug, und durcb ibre Anzabl und intensiv rote

Farbe nebmen sie sofort die Aufmerksamkeit des Beobacbters in

Ansprucb (Fig. 7). Aus der Untersucbuug der Scbuittserien gebt

bervor, daC sie, obwobl viel zablreicber in der Gegend der Spritze,

docb uberall vereinzelt verbreitet sind. In der Nierenscbleife

kommen sie ziemlicb baufig vor, seltener im Nierensack und Nieren-

gang (Fig. 8).

Ibre Verbreitung und ibr Ausseben in der Spritzengegend ist,

wie folgt. Sie sind in der Spritze selbst am baufigsten. Einige

wenige liegen am Boden des Herzbeutels vor der Spritzenoifnung,

und um das Nierenende sind sie wieder zablreicb. In den Ureteren

sind sie fast so baufig als in den Spritzen, und gleicbfalls am
auBersten Ende des Nierenganges.

Aufierlicb vom Ureter geben sie in die Gescblechtsoffnung

iiber. Sie zeigen eine ovale oder birnenformige Gestalt, und je

nacb ibrem Tbatigkeitszustand messen sie durchscbnittlicb 0,018 mm
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ill der Breite, uud in der Lange sind sie von der GroCe der sie

umgebendcn Epithelzellen abbangig. Ein Kern ist an ibrer Basis

gewobnlicb wabrnehmbar, und ein feiues protoplasmatiscbes Netz-

werk erfUllt den Driisenkorper. Sie sind auf das Epitbel be-

schrankt, also ecbte epitheliale Driisenzellen. Wie die Driisen-

zellen der auBeren Korperwand haben sie zweifellos den Zweck,

Scbleim auszuscbeiden.

Ibr Vorkommen im BojANUs'scben Organ ist bis jetzt uner-

wiibnt geblieben, aber es ist interessant, zu bemerken, daB sie

von Grobben^) in der Niere der Cepbalopoden bescbrieben wor-

deu sind.

Diesem Forscber nach kommen sie ira Ureter und Nieren-

tricbter sowohl als in der Wandung von Sepia und Eledone vor,

also in abnlicben Regionen, wie icb sie in Anodonta und Unio

finde. Es ist ja wabrscheinlicb, dafi sie gar nicht selten in der

Niere der Mollusken sind.

Als ScbluB dieser anatomiscben Bescbreibung werde icb die

bemerkenswertesten Eigentumlicbkeiten in der bistologiscben Be-

scbaffenheit des Organes zusammenstellen.

Die Wande des Organes sind von einer bomogenen Grund-

substanz mit darin befindlicben, verschiedenartigen Bindesubstanz-

zellen zusammengesetzt. Diese bilden eine zarte Wandung fur die

eigentlicbe Niere und eine festere Scbeidewand zwiscben ibr und

dem Herzbeutel, Zwiscben den Bindesubstanzzellen sind einge-

streute glatte Muskelzellen. Die Spritzen sind von festen, band-

formigen Bindesubstauz- und Muskelzellen , welcbe longitudinal

und zirkular angeordnet sind, zusammengesetzt. Um die Ureteren

sind die Fasern bauptsachlich zirkular angeordnet.

Der epitbeliale tjberzug bat folgende drei Arten Epitbelzellen.

1) Exkretoriscbe, mit zerstreuten, geifielartigen Wimpern, welcbe

in dem ganzen Organ, ausgenommen den Spritzen und Ureteren,

vorkommen. 2) Cylindriscbe Zellen mit kurzen, dicbt besetzten

Cilien, welcbe die Spritzen und die Ureteren bekleiden. 3) Zellen

mit auBerordentlich langen Wimpern, welcbe am Nierenende der

Spritzen vorkommen.

AuBerdem sind Pinselzellen in den Spritzen, und Driisenzellen,

welcbe bier und da durcb das Organ verbreitet sind, aber be-

sonders baufig in der Umgebung der Spritzen vorkommen.

1) Gkobben, Ham- und Geschlechtsapparat, 1. c. pag. 9.
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Einige Bemerkungen uber die Morphologie und
Physiologic des BojANUs'schen Organes.

Es ist in dieser Arbeit meine Absicht gewesen, mich auf die

Sti'uktur des BojANUs'schen Organes in Anodonta und Unio zu

beschranken, und obwohl ich hier nicht beabsichtige, in die ver-

gleichende Morphologie tief einzugreifen, ist es hier von Interesse,

eine Frage iiber die Entstehung und Bedeutung der verschiedenen

Regionen zu erlautern.

In den Acophalen steht das Organ in inniger Beziehung mit

dem hinteren SchlieBmuskel und den Kiemen. In denjenigen Arten,

welche eine kurze Liingsachse besitzen, wie z. B. Pecten und Car-

dium, ist das Organ sackformig und liegt in dem Raum zwischen

dem Herzbeutel und dem hinteren SchlieBmuskel. Wenn aber das

Tier einen langen Korper besitzt, wie in Anodonta oder Mytilus,

dehnt sich das Organ, auCer seiner ersten Lage, fast der ganzen

Lange der Kiemen nach aus. Diese Thatsachen fiihren uns zur

Vermutung, daC die Strecke zwischen dem Herzbeutel und SchlieB-

muskel die urspriingliche Lage des Organes sei.

Um diese Frage mit Bestimmtheit zu entscheiden, brauchen

wir eine weitere Kenntnis dieses Organes in den verschiedenen

Arten der Acephalen. Noch wichtiger waren eingehendere For-

schungen iiber seine Entwickelungsgeschichte. In Cyclas allein

haben wir Resuitate uber die Entstehung des BojANUs'schen Or-

ganes kennen gelernt. Von Ziegler^) erfahren wir, dafi das Or-

gan hinter der Pericardialblase von einer Zellengruppe in den

Mesodermstreifen entwickelt ist. In dieser Gruppe von Zellen bil-

det sich bald ein Kanal, dessen Lumen in Verbindung mit dem

Pericardialraum steht. Fruhzeitig werden drei Abschnitte des

Nierenschlauches wahruehmbar: 1) ein kurzer, in den Pericardial-

raum miindender, flimmernder Abschnitt; 2) ein langerer, mehr-

fach gewundener, driisiger Abschnitt; 3) ein ausfuhrender Ab-

schnitt. Vergleichen wir diese Teile mit dem ausgebildeten Organ

der Anodonta, so laCt sich folgendes annehmen: Der erste Ab-

schnitt ist der Wimpertrichter oder die Nierenspritze. Der zweite

ist die eigentliche Niere, von dem Nierensack und der Nieren-

schleife zusammengesetzt. Die mannigfaltigen Windungen in Cy-

clas sind in Anodonta durch die einfacheren, aber faltenreichen

Windungen der Nierenschleife ersetzt.

1) ZiEGLER , Die Entwicklung von Cyclas cornea Lam. Zeitschr.

f. wissensch. Zool. Bd. XLI. 1885; cf. pag. 551—554.

Bd. XXIV. N. J'. XVil. ^8
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Die erste Windung in Cyclas, in welcher die Spritze sich off-

net, ist in Anodouta , wegen der langgestreckteu Kiemen , ausge-

dehnt und ist uuter dem Namen unterer Schenkel oder Nieren-

sack bekannt. Der dritte Abschnitt ist, meiner Meinung nach,

der Nierengang oder obere Schenkel. AuBer seiner urspriinglichen,

ausfuhrenden Funktion hat er in Anodonta eine exkretorische iiber-

nomnaen und Epithelzellen , denen der Niere ahnlich , entwickelt.

Was der Ureter darstellt , konnen wir von Ziegler weiter erfah-

ren, indem er sagt (pag. 552): „Etwas spater, wenn das Lumen

bis zur Ausmiindung verfolgt werden kann, geht der Kanal an

seinem Ende bereits so kontinuierlich in das Ektoderm liber, dafi

man versucht ist, zu glauben, der Kanal sei durch Einstiilpung

des Ektoderms entstanden." Nehmen wir an , dafi der Ureter

einen ektodermalen Ursprung habe, also eine Einstiilpung des

auBeren Keimblattes sei , welcher an den mesodermaleu Kanal

anstofit, so wird die Erscheinung, wie Ziegler sie beschreibt, ver-

standlich.

In bezug auf die Lage des Ureters ist es interessant, den

dem Nierengange ahnlichen „Couloir pericardique" bei Mytilus^)

zu bemerken. Dieser nimmt die Exkretiouen von den zahlreichen

in sein Lumen sich offnenden Sacken auf, aber seine Ausmiindung

liegt noch weiter von seinem vorderen Ende entfernt, als in An-

odonta der Fall ist, und zwar ziemlich in der Mitte des Kanales.

Ich verlasse jetzt die Morphologie des Organes, um die Phy-

siologie zu betrachten. DaB das BojANUs'sche Organ seiner Funk-

tion nach eine Niere ist, kann kaum mehr bezweifelt werden^).

Es bleibt uur die Frage iibrig, ob es noch andere Funktionen

besitzt.

Solche angebliche Funktionen sind zweierlei:

1) daB es die Pericardialfliissigkeit weiterscbafft

;

2) daB durch sein Lumen Wasser in den Herzbeutel, resp. das

ganze GefaBsystem eingefiihrt wird.

Betreffs der ersten Funktion erortert Grobben ^) die Bezie-

1) Sabatiee, 1. c. pag. 76; cf. PI. II. Fig. 5 u. 6.

2) In einer neulich erschieneuen Arbeit von Griffiths and Fel-

lows („Chemico-biological examination of the organs of Bojanus in

Anodonta". Chemical News. Vol. 51. 1885) erfahreu wir, dafs diese

Forscher Harnbestandteile im Organ und im Blut vor seinem Eintritt

ins Organ gefunden haben , dagegen keiue in den Kiemen. Bericht

aus Arch. zool. expdr. (2) t. 5. pag. XXIX—XXX.
3) Geobben, Pericardialdriise, 1. c. cf. pag. 84.
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hung der Pericardialdriise zur Niere und glaubt , dafi die Exkre-

tionen vou dieser Driise durch die Spritzen nach auCen gefordert

werden.

Dies ist glaublich, da in Anodonta und Unio sich die Offnun-

gen des rotbraunen Organes nah an der Spritze befinden und die

Cilien der Spritze zweifellos fahig sind, eine Stromung vom Herz-

beutel nach der Niere zu verursachen.

Das Tier offnet wahrscheinlich von Zeit zu Zeit die Ureteren,

um die Exkrete auszustoBen und frisches Wasser in die Nieren

einzufiihren ^). Dies wiire moglich wahrend des Aufklaffens der

Schalen , da in diesem Moment das Lumen des Organes durch

Aufhebung des Druckes sich vergroBern wiirde.

Bei Betrachtuug der zweiten angeblichen Funktion des Boja-

Nus'schen Organes kommen wir zu der Frage der Wasseraufnahme

in den Herzbeutel. Was ich daruber zu sagen habe, fasse ich

in die zwei Fragen zusaramen: erstens, ob das Wasser durch das

Organ in den Herzbeutel gelangen kann, und zweitens, ob es iiber-

haupt notig ist, eine Wasseraufnahme anzunehmen.

Die Beweise gegen die Mechanik der Wasseraufnahme sind:

1) die Beweguug der Flimmerhaare, welche sowohl an den Spritzen

und Ureteren als an den Nierenwandungen stets nach aufien ge-

richtet ist; 2) der ganze Bau der Nierenschleife, welcher auf eine

Stromung nach auCen mehr als nach innen hinweist; 3) die That-

sache, daB in Mytilus^) eine Klappeneinrichtung zwischen dem

BojANUS'schen Organ und dem „Couloir pericardique" existiert,

welche die Stromung vom Organe in den Herzbeutel unmoglich

macht, ist gleichfalls ein Beweis gegen die Wasseraufnahme in den

Herzbeutel.

In der Erorterung der Frage, ob es notig sei, eine Was-

seraufnahme anzunehmen, weise ich auf die Resultate, welche

Fleischmann 2) in seiner Arbeit liber die Fufibewegung zusammen-

gestellt hat, hin. Diese sind: Die Blutmenge betragt ungefahr

die Halfte des Gewichts, welches das gesamte Tier, mit Ausschlufi

1) In dieser Beziehung ist es erwahneuswert , dafs sowohl Een-

GAETEN in der Anodonta, als Rolleston and Robeetson (,,0n the aqui-

ferous and oviducal system in the Lamellibranchiate MoUusks". Phil.

Trans. Vol. 182) in Unio margaritifera, wo die Offnungen der Ureteren

sichtbar liegen solleu , ein periodisches Aufklaffen dieser Offnungen

beschriebeu haben.

2) Sabatiee, 1. c. pag. 78.

3) Fleischmann, 1. c. pag. 413—428.

18*
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der Schalen, hat. Dieses Mali allein geniigt, die Anschwellung zu

verursachen. Um diese Anschwellung zu bewerkstelligen, brauchen

wir eine Dislokation dieser Blutmenge von anderen Korperteilen

nach dem FuB, Wenn der FuC erschlaift ist, wird das Blut in

die Eingeweide und hauptsachlich in die Mantellappen gelagert.

Mit Fleischmann's Darstellung der Frage bin ich grofiten-

teils in Ubereinstimmung ; was ich hinzuzufiigen habe, kann nur

als Bestatigung seiner Ansicht gelten.

In der Beschreibung des Mechanismus der Blutstromung legt

Fleischmann das Hauptgewicht auf die KEBER'sche Klappe, und

indem ich dieser Meinung zustimme, glaube ich, daC auCer dieser

andere, noch nicht bekannte Klappen von Wichtigkeit in dieser

Beziehung existieren.

Um meine Auffassung des ganzen Mechanismus der Blutstro-

mung zu erklareu, wird es notig sein, einige anatomische Einzel-

heiten zu geben.

Ungefahr an der Anfangsstelle der vorderen Aorta befindet

sich eine Taschenklappe (Fig. 2 Vad)^ welche das Blut vom, aber

nicht zum Herzen stromen laCt. Vor dieser Klappe ist eine Er-

weiterung der Aorta, welche eine Art Sinus bildet. Durch sie

flieCt das Blut vom Herzen teilweise zu den Eingeweiden und

hauptsachlich zu dem muskulosen, schwellungsfahigen Teil des

FuCes. Am Boden des Sinus, vor der Klappe, sind etwa sieben

Offnungen — Miindungen von kurzen GefaCen, welche die Ein-

geweide im oberen Telle des Fufies und den vorderen Teil der

Mantelklappen versorgen.

Die hintere Aorta geht, bald nachdem sie das Herz verlassen

hat, in die Spalte zwischen den Schenkeln des Riickziehmuskels

des FuCes. Dann teilt sie sich in verschiedene Aste, welche haupt-

sachlich die Mantellappen speisen. Zwischen Herzen und Muskel

sind die Wande der Aorta mit ringformigen Muskeln verdickt,

dadurch wird ein Sphincter gebildet, welcher als Klappe funktio-

niert (Fig. 2 Vap).

Ich habe nur bei Pecten Hinweisungen auf diese Klappen

gefunden, und zwar von Garner ^) und Dogiel^). Der erste sagt:

„Valves also exist at the origin of the aortae", aber giebt keine

weitere Beschreibung.

1) Gakneb, c. c. pag. 91.

2) DoGiEL , Die Muskeln und Nerven des Herzens bei eiuigen

Mollusken. Arch. f. mikrosk. Anatomie. Bd. XIV. 1877.
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DoGiEL sagt: „Iii der Nahe der Ursprungsstelle der beiden

GefaCe bemerkt man Sphiucteren , die aus ringformig angeord-

neten muskulosen Elementen bestehen, und deren Kontraktion

die GefaClumina zum Verschwinden bringt." Dies stimmt mit der

BeschafFenheit des Sphincters der hinteren Aorta uberein, aber die

Taschenklappe scheint nicht bekannt zu sein.

Die dritte Klappe, welche Anteil an der Blutstromung nimmt,

ist die KEBER'sche, am Eingang des Sinus venosus, welche schon

beschrieben worden ist. Ich mache nur aufmerksam, daC Fleisch-

MANN sie als Sphincter betrachtete und kein Gewicht auf deu

riemenformigen Muskel legte.

Nach diesen anatomischen Darstellungen konnen wir zur Blut-

stromung iibergehen.

Im ruhigen Zustand des Tieres stromt das Blut ungehindert

durch den ganzen Korper, und iiberall sind die Muskeln im ge-

ringsten Spannungszustand. Nun nehmen wir an, dafi das Tier

sich bewegen will. Um dies zu bewerkstelligen, muC Blut in den

Fufi geschafft werden, um ihn auszustrecken und widerstandsfahig

zu machen.

"Wie Fleischmann sagt, wird die KEBER'sche Klappe geschlos-

seu , und zwar durch die Zusammenziehung des riemenformigen

Muskels. Nachdem dies geschehen ist, kann das Blut naturlich

nicht mehr in den Sinus venosus stromen, und folglich bleibt es

im FuCe, wo es vom Vorrate in den Mantelbehaltern, welche sich

durch die Thatigkeit des Herzens fortwahrend entleeren, vermehrt

wird. Hier spielt der Sphincter der hinteren Aorta seine Rolle.

Da er wahrend der Ausdehnung des FuCes kontrahiert bleibt, muB

das Blut, in dieser Richtung verhindert, durch die vordere Aorta

stromen und in den FuB abflieCen. Dies dauert, bis der groCte

Teil des Blutes sich im FuBe befindet, welcher schlieBlich vollkom-

men prall ist,

Es ist mit Fleischmann anzunehmen, daB genugendes Blut

durch andere Bahnen das Herz erreicht, ura seinen Stillstand zu

verhindern; und Schiemenz^) hat zweifellos auch Recht in seiner

Vermutung, daB die KEBER'sche Klappe von Zeit zu Zeit geoffnet

wird, um^eine Erneuerung des Blutes im FuBe hervorzubringen.

"Wenn^nun eine plotzliche Beunruhigung das Tier veranlaBt,

seine Schalen^zu schliefien, findet eine entgegengesetzte Stromung

des Blutes statt. Die Klappe der hinteren Aorta und die des

1) ScHiEMENZ, Tell II. 1. c. pag. 45.
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Sinus venosus werden geoffnet, und das Blut, von der starken Zu-

sammenziehung seiner muskulosen Wande vom FuCe getrieben,

stromt in den Sinus venosus ein. Durch die Wandungen des Bo-

jANUS'schen Organes erreicht es das Herz, von wo aus es durch

die hintere Aorta in die Mantelbehalter getrieben wird.

Die Taschenklappe der vorderen Aorta spielt wahrend der

Kontraktion des FuCes eine wichtige Rolle. Die Gefahr, daC Blut

durch die Zusammenziehung der Fufiwande durch die Aorta ins

Herz getrieben wird , wird durch diese Klappe vermieden. Der

breite Sinus vor der Klappe wird mit Blut erfiillt, welches, da es

nicht in das Herz kommen kann, durch die am Boden liegenden

Offnungen stromt: zum Teil die Eingeweide, zum Teil die Mantel-

lappen erreicht, wahrend der Rest den Weg zum Sinus venosus

nimmt.

Es scheint mir schlieClich, daC der Standpunkt Fleischmann's

durch diese Klappeneinrichtung noch naturgemaBer geworden ist,

und daC wir dadurch eine rationelle Erklarung der Anschwellung

des FuCes besitzen, ohne irgend eine Wasseraufnahme entweder

durch Fori aquiferi oder Intercellulargange oder das BoJANUs'sche

Organ zu Hilfe nehmen zu mussen.

;s^



Erklarung der Tafel VI und VII.

Fig. 1. Das Tier ist in Lebensgrofie dargestellt und aus de

Schale herausprapariert. Der Mantel und die Kiemen der rechten

Seite sind entfernt, der Herzbeutel und das BojANUs'sche Organ
von der Seite aufgeschnitten, der Darmkanal und das Nerven- und

Grefafisystem freigelegt, die Leber und die Geschlechtsorgane nur

angedeutet. Die Pfeile bedeuten die Stromung in der Niere.

Aa.



M. Mantellappen.

SV. Sinus Venosus.

W. Muskeln der Korperwande.
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Fig. 3. Querschnitt durch den oberen Teil des Tieres un-

mittelbar vor der Trennung der beiden nocb vereinigten Nieren-

gange. Der Darm ist noch am Boden des Herzens angewachsen.

Vergr. 20.

C. Nervencommissnren.

GD. Gescblecbtsdriise.

K^. Innere Kiemen.

K^. AuBere Kiemen.

Fiir weitere Erklarung der Bucbstaben vergl. Pig. 1 u. 2.

Fig. 4. Querschnitt weiter nach hinten in der Gegend der

Auriculo -ventricularklappen. Die Nierengange sind jetzt getrennt.

Der Darm hangt frei in der Herzkammer. Vergr. und Buchstaben

wie in Fig. 3. Fig. 3 u. 4 sind ausnahmsweise von Unio. Die

Verkaltnisse sind jedoch genau dieselben wie bei Anodonta.

Fig. 5. Flachenansiclit der Wand zwischen dem Nierengang

und dem Herzbeutel. (Oc. 1 Leitz, obj. [imm.] 10 Hartnack.)

A. Grundsubstanz.

B. Bandformige Bindesubstanzzellen.

C. Blutkorperchen.

Fig. 6. Flachenansicht der Wand zwischen dem Nierengang

und dem Nierensack. (Oc. 1 Leitz, obj. [imm.] K, Zeiss.)

A. Grundsubstanz.

S. Sternformige Bindesubstanzzellen.

C. Grobkornige Bindesubstanzzelle. (Plasmazelle.)

Fig. 7. Stuck eines Querschnittes durch die Nierenspritze,

um die Epithel-, Drusen- und Sinneszellen zu zeigen. (Oc. 1 Leitz,

obj. [imm.] K, Zeiss.)

Dr. Drlisenzellen.

G. Ganglienzelle.

N. Sinneszelle.

M. Muskeln und Bindegewebe
der Spritzenwand.

Fig. 8. Querschnitt durch die Falten des Nierensacks. (Oc.

1 Leitz, obj. [imm.] K, Zeiss.)

JB. Bindegewebige Wande des Blutsinus.

C. Blutkorperchen im Blutsinus.

Dr. Driisenzelle.

JEp. Epithel der Falten.

He. Harnconcremente.

Fig. 9. Muskelzellen von verschiedenen Teilen des Organes,

durch Mazeration mit 10
•'Z,^

Salpetersaure isoliert. (Oc. 1 Leitz,

obj. [imm.] 10 Hartnack.)
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a. von der oberen Wand des Herzbeutels.

6. vom Sinus venosus.

C. von der Nierenspritze.

d. von der Nierenschleife.

Ph. Protoplasmatischer Hof in c.

rig. 10. Epithelzellen von verschiedenen Teilen des Organes.

(Oc. 1 Leitz, obj. [imm.] K, Zeiss.)

a und h. vom Ureter.

C und d. von der Spritze.

e. von der Nierenschleife.

f.
vom Nierensack.

q. vom Nierengang.

h, i und k. vom proximalen Ende der Spritze.

Sc. Harnkonkremente.

Fig. 11. Sinneszellen von der Spritze. (Oc. 1 Leitz, obj.

[imm.] K, Zeiss.)

a. zeigt die Verbindung mit der Ganglienzelle.
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