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Seitdem ich in Gammarus pulex zvvei eigeuartig gebaute, noch

unbekannte Finnenstadien vou Baudwiirmern, die in Enten schma-

rotzen, gefunden hatte 1
), habe ich wahrend der Weiterfiihrung

meiner Echinorhynchenuntersuchungen den Schinarotzern dieses

Krebses meiue Aufmerksamkeit dauernd zugewendet. Im folgenden

will ich die Beschreibung zweier neuer Finnen aus diesem Krebse

geben, die beide wahrscheinlich zu Vogeltanien gehoren. Konnte

ich aber die friiher beschriebenen Finnenstadien als zu Taenia

sinuosa Zed. und Taenia tenuirostris Rud. gehorig bestimmen, so

sind die Tanien dieser beiden Cysticerkoiden bisher noch unentdeckt.

Da bisher uberhaupt nur wenige Finnenstadien von Vogeltanien

bekannt sind, so diirfte die Beschreibung, selbst wenn die Formen

nicht durch ihren an Trematoden erinnernden Bau ausgezeichnet

waren, von Interesse sein.

Die Bedeutung der zu beschreibenden Finnen liegt darin, dafi

sie uns uber die Verwandtschaft der Trematoden zu den Cestodeu

Aufschlufi geben, da ihre Gestalt vollstandig den Cercarien gleicht,

so dafi man sie bei oberflachlicher Betrachtung mit solchen ver-

wechseln kann.

1) Hamahn, In Gammarus pulex lebende Cysticerkoiden mit

Schwanzanhangen. Mit 1 Taf. ; in : Jen. Zeitschr. f. Naturw., Bd. 24,

N. F. 17, 1889.
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Da ich beide Formen in vollstandig ausgebildetem Zustande

zur Untersuchung hatte, so dafi ich iiber die Bilduiig des Rostel-

lums, der Haken u. s. w. genauere Mitteilung machen kann, so

gebe ich den zu ihnen gehorigen Tanien Namen, obgleich sie bis-

her, wie bemerkt, noch unentdeckt geblieben sind. Wegen der

eigenartigen gabligen Gestalt der Haken benenne ich die eine Art

Taenia bifurca, die andere, ebenfalls unbekannte, Taenia In-

tegra.

1. Das Pinnenstadium von Taenia bifurca n. sp.

In Fig. 3 ist das Cysticerkoid in seiner gewohnlichen Gestalt

dargestellt, wie es in einen kugligen, den Scolex umschlieCenden

Abschnitt von 0,7 mm Durchmesser und einen Schwanzanhang von

0,5 mm Lange oder dariiber zerfallt. Eine dunne, 0,002 mm
starke Hiille iiberzieht beide Abschnitte, indem sie uberall der

Oberflache eng aufliegt. Zellen von spindliger Gestalt sowie

Fasern treten in ihr auf. Die Hiille ist als Bilduiig der Darmwand

des Gammarus anzusehen, an der die Cysticerkoiden befestigt sind.

Der vordere kuglige Abschnitt besitzt eine doppelte Wandung,

eine aufiere, 0,06 mm starke, helle, und eine geringer entwickelte

innere, in der Zellen und Kerne hervortreten. Die innere Schicht

setzt sich bei dieser Art in den Schwanzanhang fort. Es weicht

hierin diese Form von den ubrigen von mir geschilderten Cysti-

cerkoiden ab.

Der Scolex des kunftigen Bandwurmes liegt mehrfach gebogen

oder gekrummt in dem kugligen centralen Hohlraume des vorderen

Korperabschnittes, da der Raum eine Streckung verbietet. Er ist

stets an demselben Punkte befestigt, das heiCt da, wo der Schwanz-

anhang entspringt. Seine Korpersubstanz geht in die der inneren

Wandung iiber (iW in Fig. 3).

Die ausgebildeten Stadien besitzen 10 Haken, die in der in

Fig. 18 dargestellten Weise gestellt sind. Die Lange der gleich

grofien Haken betragt 0,065 mm. Sie zeichnen sich durch ihre

lange Wurzel aus, sowie durch einen zweigeteilteu Fortsatz, der

unmittelbar unter der Basis des leicht gekriimmten Hakenendes

hervorsteht und mit diesem in einer Ebene liegt. Dieser gablige

Fortsatz, der offenbar dem Haken einen grofieren Halt giebt, ist

fast so grofi als das gekrummte Ende. In Fig. 15 sind zwei Haken

von der Seite und von vorn gesehen dargestellt.
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Ahnlich eigentiiralichc, gabclformige Fortsiitze an Tanienhaken

sind mir nicht bekanut.

Die Haken waren bei alien Individuen eingestulpt, wie es

Fig. 3 uud 4 wiedergeben.

Neben den Formen mit kugligem vorderen Kbrperabschnitte

traf ich solche an, bei denen der vordere Korperteil oval gestaltet

war (Fig. 4). Diese Formen halte ich fur die altesten und diirfte

ihre Gestalt durch das fortwahrende Bestreben des Scolex, sich

lang auszustrecken, hervorgerufen sein. In einem Falle war der-

selbe von seinem Mutterboden losgelost und lag mit seinem freien

Kopfende dem Schwanzanhang zugekehrt.

tlber den ferneren Bau dieser hauptsachlich mit Sublimat

konscrvierteu Cysticerkoiden kann ich folgendes aussagen. Die

aufsere Wandung hat ihreu anfangs sicher zelligen Bau verloren.

Sie zeigt weder Zellen noch Kerne. Bereits am lebenden Tiere

treten radiar verlaufende, dicht nebeneinanderstehende Streifen

hervor. Offenbar ist dieser faserige Zerfall nach der Bilduug des

Scolex eingetreten.

Die innere Wandung hingegen hat den zelligen Bau bewahrt.

Ich fand sie bald starker, bald schwacher erhalten. Je alter die

Tiere sind, desto geringer scheint sie entwickelt zu sein. Sie besitzt

einen gallertartigen Charakter. In ihrer fein granulierten Grundsub-

stanz sind Zellen und oft dicht nebeneinanderlaufende unverzweigte

Fasern erkennbar. Da, wo diese Wandung sich in den Schwanz-

anhang fortsetzt (vergl. den Schnitt durch diese Stelle, Fig. 14 Sch),

liegen Zellen von unregelmaCiger Gestalt, deren geringe Zellsub-

stanz den kugligen Kern sparlich umhullt. Im Schwanzanhang

wird der Bau des Scolexparenchyms wiederholt, indem spindlige

Zellen sich in radiarer Richtung oberflachlich angeordnet haben

und so an eiu Epithel erinnern. In der Mitte des Schwanzan-

hanges herrscht die Grundsubstanz vor, in der sternformige Zellen

mit ihren Fortsatzen ein Maschenwerk gebildet haben. Eine Cuti-

cula ist oberflachlich nicht gebildet worden. Sie kommt nur

dem Scolex zu.

Der Kopf des Scolex zeigt ein stark entwickeltes Rostellum,

das in Fig. 9 langsdurchschnitten dargestellt ist. Seine Gestalt

ist annahernd eiformig. Der Querschnitt zeigt, dafi sein Umfang

kreisrund gebaut ist und keinerlei Abplattungen vorhanden sind.

Es wird nach auCen von einer starken, strukturlosen Membran

allseitig umhullt, die es vollstandig von dem Parenchym des Kopfes

abschlieCt (Fig. 9^). Der Inhalt des Rostellums setzt sich aus
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Fibrillen und Zellen zusammen. Unmittelbar unter der resistenten

dicken AuBenhaut trifft man eine Schicht von koncentrisch ver-

laufenden Fibrillen, wahrend radiare Fibrillen das Rostellum durch-

setzen und an der Membran inserieren. Weiter findet man

Fibrillen, die der Lange nach gelagert sind ; sie sind in der Figur

mit Im bezeichnet. UnregelmaCig geformte Zellen mit kugligem

Kern und konstant einem Kernkorperchen liegen packetweise zu-

zusammen, das Innere erfiillend. Zwischen ihnen nehmen die

Fibrillen ihren Weg. Jedenfalls sind diese Zellen als die Bildne-

rinnen der kontraktilen Fibrillen anzusehen. Um ihr weiteres

Verhalten zu erkennen , mufi man den Scolex nach der Uber-

tragung in den definitiven Wirt untersuchen.

Unterhalb des Rostellums, dasselbe teilweise umfassend, liegt

eine Zellraasse, die das noch wenig entwickelte Nervencentrum

darstellt. Die dicht gedrangt stehenden Zellen messen 0,01 mm.
In der selbst bei starksten VergroCerungen kornigen Substanz liegt

ein kugliger, mit einem Korperchen versebener Kern. Die Gestalt

der Zellen ist sehr wechselnd. An Klopfpraparaten gelingt es, sie

isoliert zu untersuchen. Dann sieht man, wie feine Fortsatze von

ihnen ausgehen, die Nervenfibrillen. Nervenzuge konnten in der

Bindesubstanz eine Strecke weit verfolgt werden , da sie in der

sich uicht farbenden Grundsubstanz als schwach gefarbte Strange

hervortreten. Das Nervencentrum liegt, ohne durch eine Hiille

von dem Korperparenchym abgegrenzt zu sein, in diesem.

Eine 0,002 mm starke Cuticula iiberzieht den Scolex. Dicht

unter ihr liegen Zellen von spindliger Gestalt, die eine neben der

anderen radiar angeordnet. Zwischen diesen Lticken zwischen

einander lassenden Zellen erstreckt sich die fein granulierte Grund-

substanz bis zur Cuticula. Der nach innen gewendete Fortsatz

dieser Spindelzellen verliert sich, ohne Verzweigungen einzugehen,

im Parenchym (Fig. 8). Ahnlich gebaute Zellen triflt man uber-

all im Scolex an zwischen Fasern, die nach den verschiedensten

Richtungen ihren Verlauf nehmen. Zellen, wie sie in Fig. 11a

abgebildet sind, und solche, deren Kern von kaum erkennbarer

Zellsubstanz umhullt wird, liegen unregelmafiig zerstreut.

Zwei Wassergefafie durchziehen den Scolex der Lange nach,

indem sie am hinteren Ende , da, wo er festsitzt, konvergieren

und durch eine schwer erkennbare Offnung nach aufien mtinden.

Im Kopfe unterhalb des Nervencentrums verzweigen sich die Ex-

kretionskanale (Fig. 9 Wg), indem sie das Rostellum rings um-

fassen und in seiner Mittc eine ringformisre Schleife bilden. Die
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vier Saugnapfe sind vollstandig ausgebildet. Ein Sclmitt scuk-

reclit zu eiuem Sauguapf ist in Fig. 13 wiedergegeben.

2. Das Finnenstadium von Taenia integra n. sp.

Die Cysticerkoiden dieser Art kommen stets in groBer Menge

in dor Leibeshohle von Gammarus vor, indem einzelue am Darm

befestigt sind, die andereu , aber mit diesen eng zusammenliegen

nud mehrere iMilliineter groBe Packete bildeu konnen. Sie sind

sftmtlich von einer Hulle umgeben, die in den bindegewebigen Teil

der Darmwand des Gammarus iibergeht. In einzelnen Individuen

land ich bis 100 Cysticerkoiden vor, die in einzelnen Trupps zu-

sammenlagen.

Die Liinge dieser Form betragt zvvischen 0,7 und 1 mm. Hier-

von kommt auf den Schwanzanhang 0,4 bis 0,5 mm. Der vordere

Korperabschnitt ist kuglig oiler schwach eiformig. Der Schwanz-

anhang ist einc Fortsetzung der auCeren Wand des kugligen Ab-

schnittes. An seiner Ursprungsstelle liegen zwei Embryonalhaken,

die fast bei alien Individuen auffindbar waren. Sie sind 0,006 mm
lang. Die Hulle, welche den Cysticerkoiden umschliefit, liegt ihm

eng an und setzt sich auch auf den Schwanzanhang fort. Ihr

zelliger Bau ist aus Fig. 8 zu erkennen. Sie erscheint als Fort-

setzung der Zellwucherung (Fig. 1), die an der Stelle der An-

heftuug der Finne in der Darmwand des Gammarus sich ge-

biklet hat.

Auch bei dieser Art liegt der Scolex gewunden in dem engen,

ihm zur Verfugung stehenden Hohlraume des vorderen Abschnittes.

Die Wandung des letzteren ist eine doppelte, eine auBere, stark

entwickelte und eine innere, nur schwach hervortretende. Die

oberflachliche Schicht der auBeren Wandung ist ahnlich gebildet

wie die gesamte Wandung der vorigen Art, das heifit, sie ist frei

von Zellen und zeigt einen Zerfall in radiare Streifen (Fig. 7).

Unterhalb dieser streifigen Oberflache besteht das Parenchym aus

einer feinkornigen Grundsubstanz , in der verschieden gebaute

Zellen eingebettet liegen. Neben Spindelzellen und sternformig

verastelten Zellen , deren Fortsatzc auf weite Strecken sich ver-

folgen lassen, liegen blasige, 0,005 mm groBe Zellen. Weiter trifl't

man Zellen, bei denen der unregelmaBig geformte Kern sich duukel

farbt, wahrend die Zellsubstanz um ihn nur in kaum wahrnehin-

barer Gestalt vorhanden ist und sich in feine Fibrillen verastelt,

so daB eine netzformige Struktur zustande kommt.
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Im Schwanzanhang sind die Spindelzellen oberflachlich radiar

angeordnet, wahrend der centrale Teil von langsverlaufenden

Fibrillen und Spindelzellen eingenommen wird (Fig. 8). Die innere

Wandung besitzt bei dem vollstandig ausgebildeten Cysticerkoid

nur einen Durchmesser von 0,006 mm. Sie laCt Zellen und Fasern

erkennen.

Der Scolex (Fig. 2) zeigt unterhalb seiner 0,002 mm dicken,

glasig hellen Cuticula eine Lage ringformig verlaufender Muskel-

fibrillen und unterhalb derselben spindlige Zellen, eine neben der

anderen radiar angeordnet. Die der Oberflache abgewendeten Fort-

satze dieser Zellen verlaufen in der Grundsubstanz, ohne sich zu

verzweigen. Unter den Zellen, die in dieser vorkommen, lassen

sich die jungen Muskelzellen (Fig. 11), deren Zellsubstanz einen

charakteristischen kugligen Kern umschlieCt, leicht unterscheiden.

Das Exkretionssystem besteht aus zwei den Korper der Lange

nach durchziehenden, 0,007 mm starken Gefaflen, die am Ursprung

des Scolex konvergieren und sich vereinigend nach auCen miinden.

Im Kopfe teilt sich jedes Gefaft, und indem die Teilstucke jeder-

seits verschmelzeu, kommt es zu einem Ringe, der das Rostellum

umfaM. Die Wandung der Exkretionskanale besteht aus einer

hyalinen Membran, der auCen abgeplattete Zellen aufliegen, ihre

Bildnerinnen (Fig. 17). Auf dem Querschnitt Fig. 16 sieht man,

in welcher Weise diese Zellen untereinander verschmolzen sind

und sich an der Bilduug der Wandung beteiligen. Von den beiden

Hauptkanalen gehen unter rechtem Winkel feinste Kapillaren ab,

wie man sich an mit Flemming's Gemisch konservierten und ge-

zupften Praparaten iiberzeugen kann. Es enden diese Kapillaren

in kaum meCbaren Anschwellungen birnformiger Gestalt, die wohl

als junge Wimpertrichter anzusehen sind.

Das Rostellum dieser Art ist sehr wenig entwickelt. Desto

starker treten aber die vier Saugnapfe unterhalb desselben hervor.

Das Nervencentrum setzt sich aus unregelmaCigen Zellen zusammen,

die den bei der vorigen Art geschilderten entsprechen. Zwei aus

langsverlaufenden, haarfeinen Fibrillen bestehende, auf dem Quer-

schnitt als fein granulierte Masse erscheinende Nervenziige sind

streckenweise zu verfolgen, aber noch sehr gering ausgebildet.

Was nun die Auffassung dieser beiden Cysticerkoiden betrifft,

so ist ihr Korper in gleicher Weise entstanden zu denken wie der

der fruher von mir entdeckten Forraen , von denen ich Entwicke-

lungsstadien auffand. Wir haben uns also vorzustellen , daC der

Leib der Oncosphaera in einen vorderen kugligen und einen
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hinteren, lang ausgezogeuen, schwanzformigen Anhang zerfiel, der

die Embryonalhaken tragt. Im vorderen, anfaDgs soliden Abschnitt

erfolgte cine Aufhellung, eine Bildung eines Hohlraumes, mit der

Hand in Hand eine Einstiilpung an dem dem Ursprung des

Schwanzanhanges abgewendeten Pole entstand, wie es der bei-

folgende Holzschnitt Fig. 1 zeigt *). Auf diese Weise ist die innere

Fig. 1—4.

Wandung iW entstanden, in deren Tiefe sich spater Zellen polster-

artig erheben. Aus dieser soliden, kolbenformigen Erhebung

(Fig. 2), die nun rasch weiter wachst, bilden sich das Rostellum,

Haken und Saugnapfe und wir haben so den jungen Scolex in

der Fig. 4 wiedergegebenen Form vor uns, wie ich ihn fur Taenia

sinuosa und Taenia tenuirostris geschildert habe. Bei Taenia in-

tegra und Taenia bifurca wachst der Scolex in der Lange weiter,

dehnt sich in der Hohlung H in der Weise aus , daB er sich in

Windungen legt, wie oben beschrieben wurde.

Hierdurch unterscheideu sich beide Formen von den fruhereu
;

sie weichen aber noch in anderen Stucken von ihnen ab ; beson-

ders in der Grofie, denn das Cysticerkoid von Taenia integra iiber-

ragt das von Taenia sinuosa urn das Dreifache. Weiter liegt bei

beiden neuen Arten der Schwanzanhang frei wie bei den Cercarien.

1) Beaun bemerkt (in : Centralblatt fur Bakteriologie und Para-

sitenkunde, 7. Bd., No. 7, 1890. Keferat der Arbeit: In Gamm. pul.

lebende Cysticerkoiden mit Schwanzanhangen) , dafs moglicherweise

die Gammariden des B-auschenwassers bei Mariaspring durch Zugvogel

(hier Anas bosch. fera) mit den Finnen von Taenia tenuirostris infiziert

worden seien, so dafs man nicht anzunehmen brauche, dafs dieser Band-

wurm auch in der zahmen Ente sich finde. Dieae Annahme hat viel

fiir sich, da thatsachlich im Herbst und Friihjahr Zugvogel an dem
Fundorte Halt machen und ich in dortigen Enten den Cestoden urn-

sonst gesucht habe.
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Er wird zwar aucli von einer eng anliegenden Hiille umgeben,

aber diese umschlieBt beide Korperabschnitte getrennt, wahrend

bei Taenia sinuosa der Schwanzanhang der ausgebildeten Finnen

den vorderen Korperabschnitt eng anliegt.

Nach dem Erscbeinen meiner ersten Arbeit iiber diese ge-

schwanzten Finnenstadien ist niir eine tschecbisch geschriebene

Abhandlung iiber ahnliche Formen aus Krebsen durch die Giite

des Verfassers zugegangen. In der Leibesbohle speziell von Gam-

raarus pulex hat Mrazek 2
) ein Cysticercoid gefunden, das im

Habitus meinem Cysticerkoid Taeniae bifurcae gleicht, aber 18

Haken besitzt. Die Haken ahneln, nach seiner Abbildung zu

schlieBen, sehr der genannten Art. Sie besitzen den eigenartigen

Wurzelfortsatz, nur ist dieser ungegabeit. Den feineren Bau schil-

dert keine Abbildung und was im Texte steht, ist mir — da

tschechisch geschrieben — ein Ratsel geblieben.

AuBer diesem Cysticerkoid, das seinen Haken nach zu schlieBen,

zu einer noch unbekannten Tanie gehort, hat Mrazek die ge-

schwanzten Finnenstadien fiir Taenia fasciata und Taenia coronula

in Cyclops agilis, Cypris ovum und Cypris compressa entdeckt.

Beide Finnenstadien zeichnen sich durch die enorme Lange ihrer

Schwanzanhange aus, auf denen noch teilweise die Embryonal-

hiikchen vorhanden waren.

Mit Einschlufi dieses noch unbekannten Cysticerkoiden haben

wir in Gammarus pulex 5 verschiedene Finnen bis jetzt kennen

gelernt, von denen ich 4 gefunden habe. Sie gehoren zu Taenia

siuuosa Zed., Taenia tenuirostris Rud., Taenia bifurca n. sp., und

Taenia integra n. sp.

Nehmen wir noch hinzu, daB in der Leibesbohle dieses Krebses

die Larven von Echinorhynchus polymorphus Brems. und Echino-

rhynchus proteus VVestrumb schmarotzen , sowie daB er verschie-

denen Distomeen (etwa vier) als Zwischenwirt dient und sein Darm

von Gregarinen bevolkert wird, wahrend als Epizoen sowohl Rader-

tiere als Infusorien ihn bevolkern, so wird es nicht Wunder nehmen,

wenn wir diesen Krebs als eine wahre Parasitenherberge be-

zeichnen. DaB die Larven der genannten Vogeltanien auch in

1) cysticerkoideeh nasich kory'su sladkovodnich , sepral Al.

Mrazek. (Zolastni otisk z vestnika kralovskeueske" spolecnosti Nauk.)

1890,
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auderen der kleiuen Krebsformen des siiben Wassercs vorkommen
ist ucht ausgeschlossen. I,„ Gegenteil ist es sehr wahrscheinlioh
dab die Larven der EnteutanieD audi Daphnien oder Cyclopiden
als Zwiscfaenwiite besitzen konnun, vvie ja beispielsweise der Cysti-
cercus ceUulosae und andere Finnen auber beim Menschen in einer
gaiueii Reihe von Saugetieren gefundeu worden sind.

Was die Bedeutung uDserer geschwanzten Finnen anlangt, so
habe ich bereits fruher i) auf ihre Ahnlichkeit mit den Cercarien
hingewiesen. Sie gebeu aber weiter der Ansicht eine Stutze, die
in den Cysticerkoiden ursprttngliche Finnenformen sieht, da sie
ausschheChch bisher in Wirbellosen gefunden worden sind und wir
berechtigt sind, in diesen die am wenigsten abgeanderten ur-
sprunghchen Stadien zu suchen und die Finnen

, welche Wirbel-
tiere als Zwischenwirte haben, als sekundar veranderte anzusehen.
W enn wir ihre Entwickelung, besonders die Entstehung des Kopfes
nut Haken und Saugnapfen, wie ich ihn gesckildert habe, uber-
haupt ihre Form mit dem die Embryonalhakchen tragenden
Schwanzabschuitt als primar betrachten, wie dies auch Claus 2

)
thut

,
so wird man „den Blasenkorper der Finne des Wirbeitieres

aus dem vergroberten und durch Ansammlung einer wassrigen
Fliissigkeit blasig aufgetriebenen Schwanzanhang des Cysticerkoides
abzuleiten und als von diesem aus entstandene, dem parasitischen
Aufenthalt im Vertebratenleibe angepafite sekundare Modification
zu beurteilen haben".

Den Beweis zu dieser Auffassung findet C. Claus nicht nur
im einfacheren Bau, den die Cysticerkoiden zeigen, nicht nur in
lhrer geringeren Grofie und ihreni Vorkommen im Korper der
phyletisch alteren Wirbellosen, sondern vor allem „durch die ttber-
raschende Ahnlichkeit in der Formerscheinung , welche zwischen
gewissen Cysticerkoiden und Cercarien besteht und eine unmittel-
bare Homologisierung beider moglich macht, erhartet und be-
statigt". Claus weist auf das von Stein beschriebene Cysticerkoid,

1) Hamann, In Gammarus pulex lebende Cysticerkoiden mit
Schwanzanhangen

; in: Jen. Zeitachr. f. Naturw., Bd. 24 N F 17
1889.

2) C. Claus, Zur morphologischeu und phylogenetischen Beur-
teiiung des Bandwurmkorpers ; in: Arbeiten des zoolog. Institutes
ttien, Bd. 8, 1889. Vergl. weiter C. Claus, Lehrbuch der Zoologie,
5. Aufl., 1891. ° '
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auf den Archigetes Sieboldii bin und auf die Angaben Grasses

und Boyelli's *), die ihm bereits zur Kenntnis gekommen waren,

obne aber die Deutungen der letztgenannten Forscher zu teilen,

die die einzelnen Teile des Cysticerkoides der Taenia elliptica mit

den einzelnen Organen der Cercarie homologisierten. Diese so weit

gehende Homologisierung ist deshalb zuriickzuweisen, weil sich die

Anlage des Scolexkopfes bei den Vogeltanien, wie icb 2
) gezeigt habe,

anders verlauft, als es fiir Taenia elliptica bekannt ist. Homologi-

sieren wir aber den Schwanzanhang des Cysticerkoiden deni

gleichen Gebilde der Cercarie und ebenso ihrer vorderen Korper-

teile, so fallt die Ansicht, die in der Finne einen aus zwei Indi-

viduen bestehenden Tierstock sieht, und wir miissen, wie das

C. Claus ausfiihrt, das Cysticerkoid und den von ihm abzuleitenden

Bandwurm als ein Individuum betrachten.

Diese Ansicht wird durch Untersuchungen, die ausschlieClich

mit der Absicht unternommen werden , in Wirbellosen , besonders

Krebsen, Anneliden, Hirudineen und andere Cysticerkoiden zu

finden, sicher eine Stiitze finden, indem dieses Finnenstadium sich

als das fiir Wirbellose typische herausstellen wird.

Nachtrag.

Durch die Gtite des Verfassers ging mir soeben eine neue

Veroffentlichung von Mrazek 3
) zu, die iiber geschwanzte Cysti-

cerkoiden handelt. Die von diesem Autor gefundene Form, aus

Gammarus pulex, die ich oben erwahnte, hat den Namen Cysti-

cercus Hamanni Mra'zek erhalten. Die Haken werden nochmals

abgebildet. Von grofiem Interesse ist die Thatsache, dafi die von

mir gefundenen und zu Taenia sinuosa und Taenia tenuirostris

gehorigen geschwanzten Finnen nicht nur Gammarus pulex zum

Zwischenwirt haben, sondern aufier diesem Amphipoden auch in

Copepoden, und zwar Cyclops agilis Koch, Cyclops viridis Fsch.

und Cyclops lucidulus Koch angetroffen worden sind.

1) Geassi und Bovelli , in : Centralblatt fiir Bakteriologie und
Parasitenkunde, Bd. 5, 1889.

2) Hamann, in: Jen. Zeitschr., Bd. 24, N. F. 17, 1889.

3) Prispevky K., vyrojezpytu nektery'ch tasemuic ptacech. Vestnik

kr. e opol. nauk. 1891.
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Wie von vornherein zu erwarten ist, zeigen die Finneu je

nacb der Grofie ihres Wirtes, Anderungeu in ihrem Habitus, wie

aus den Abbildungen bervorgebt, die icb von T. sinuosa gegeben

habe, uud die samtlich mit der Camera gezeichnet vollstandig

treu die Tiere wiedergeben. Die Leibeshohle des Gammarus bietet

den sicb entwickelnden Oneospbaren inebr Raum als die; der

kleinen Cyclopiden ; so erkliirt sicb die GriiBe uud kraftigere Ge-

stalt der in erstereu sebmarotzenden Finneu leicbt gegen die ge-

ringere Grobe der iu Cyclops lebenden.

TafelerklRrung.

(Tafel XXIV.)

Fig. 1. Cysticerkoid von Taenia integra n. sp. LupenvergroSe-

rung. aW, iW aufiere uud innere Wandung des kugligeu vorderen

Korperabscbuittes; S Scolex mit Sauguapfeu uud Hakenkranz.

Fig. 1 b. Zwei Kalkkorper und ein Embrvonalbaken ; ebeudaber.

F. oc. 2 (Zeiss).

Fig. 2. Langsscbnitt durcb eiu Cysticerkoid derselben Art. h Die

auliere Hiille. S Saugnapfe; R Rostellum: H Hakenkrauz; iW, aW,
innere und aufiere Wandung des vorderen Korperabscbuittes; A. oc. 4.

Zeiss. Subliuiat, Boraxkarmin, Alkobol abs., Terpentiubalsam.

Fig. 3. Cysticerkoid von Taenia bifurca n. sp. Bezeicbnuug wie

in Fig. 2.

Fig. 4. Ein solcbes mit losgelostem Scolex. Lupenvergrbfierung.

Glycerin.

Fig. D. Haken von Taenia integra. F. oc. 3.

Fig. 6. StUck von eineni Langsscbnitt durcb die Haut dt-s Scolex

von Taenia integra. D. oc. 3. Sublimat, Hamatoxylin, Alkobol abs.,

Terpentiubalsam.

Fig. 7. Stiick von einem Schnitt durcb den vorderen Korper-

abschnitt, die aueere Wauduug zeigend. D. oc. 3. Gleiche Kouser-

vierung.

Fig. 8. Langsscbnitt durch den Scbwanzaubang derselben Art.

D. oc. 3. Gleicbe Konservierung.

Fig. 9. Langsscbnitt durcb das Rostellum. h Umgronzungsbiilb'

desselben ; Im Laugsmuskelfibrilleu ; rm der Quere uacb verlaufeude

Fibrillen; N Nervencentrum ; n x n* Nerveuziige; Wg Exkretionskanale;

Sublimat, Alaunkarmin u. s. w. I), oc. 2.

Fig. 9a. Isolierte Zelleu aus dem Nerveucentrum. F. oc. 3.

Dies. Konservierung.

lid. xxv. x. f. xvin. 37



564 Otto Hamann, Neue Cystieerkoiden mit Schwanzanhangen.

Fig. 10. Stilek eines Schiiittes durcli die Haut. Taenia bifurca.

D. oc. 3. Flemming's Chrom-Osm.-Essigsiiure, Alkohol abs., Terpentin-

balsam.

Fig. 11. Zellen aus dem Scolex von Taenia bifurca. F. oc. 2.

Fig. 12. Junge Muskelzellen, ebendaher. F. oc. 2.

Fig. 13. Langsschnitt durch einen Saugnapf, ebendaher. D. oc. 3.

Fig. 14. Schnitt durch die Ansatzstelle des Schwanzanhanges Sch,

urn seinen Ursprung aus der inneren Wandung iW zu zeigen. Taenia

bifurca. Sublimat, Boraxkarmin , Alkohol abs., Terpentinbalsam

.

D. oc. 3.

Fig. 15, a, b, c, d. Haken von Taenia bifurca in]jverschiedenen

Ansichten. D. oc. 3.

Fig. 16. Zwei durchquerte Exkretionskanale von derselben Art.

D. oc. 3.

Fig. 17. Langsdurchschnittener Exkretionskanal. Taenia integra.

F. oc. 3.

Fig. 18. Hakenkranz von Taenia bifurca. D. oc. 2.
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