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Bothriocephalus schistochilos n. sp.

Ein neuer Cestode aus dem Darm von Phoca barbata.

Von

Dr. N. K. Germanos
aus Macedonien.

(AuB dem Zoologischen Laboratorium der Universitat Jena.)

Mil Taf. I u. II und 1 Figur im Text.

Einleitung.

Das Material zu vorliegender Untersuchung wurde mir von

dem Leiter der wissenschaftlichen Arbeiten im Zoologischen In-

stitut zu Jena, dem Herrn Professor W. KUkenthal, zur Ver-

fiigung gestellt, welchem ich an dieser Stelle fiir seine wertvoUe

Unterstutzung bei meiner Arbeit meinen innigsten Dank aus-

spreche.

Die betreffenden Bothriocephalen stammen aus dem Darm von

Phoca barbata und gehoren zur Ausbeute der Bremer Expedition

nach Ostspitzbergen (W. KUkenthal und A. Walter 1889). Die

Fixierung war mit heiCem Sublimat vorgenommen worden, und es

waren die Tiere vorziiglich konserviert, so daC die urspriinglich

rein systematische Arbeit in anatomischer und histologischer Be-

ziehung erweitert werden konnte. Es stellte sich bald heraus,

daC wir es hier mit einer neuen Species zu thun haben, deren

Organisation, besonders der Aufbau des WassergefaBsystems, in

vielen nicht unwesentlichen Punkten von der anderer Bothrio-

cephalen abweicht, so daC eine eingehendere Darstellung meiner
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Ergebnisse und eine Vergleichung derselben mit den bei anderen

bis jetzt untersuchten Bothriocephalen gewonnenen am Platze

scheint.

I. Das Aussere des Tieres.

Was bei der auBeren Betrachtung des Tieres auf den ersten

Blick die Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist die eigentiimliche

Form des Korpers im allgemeinen, besonders aber die Gestalt des

Kopfes, des Scolex. Letzterer (Taf. I, Fig. 1) ist im Ver-

haltnis zur GroCe des iibrigen Korpers sehr grofi und dick, er

hat eine Lange von 1,8 mm, eine Breite von 1,2 mm und eine

dorsoventrale Dicke von 1,5 ram und tragt zwei Sauggruben,

welche in ihrer Stellung den Flachen des Korpers entsprechen und

schon dem bloBen Auge aufifallend grofi erscheinen, weil ihre Ban-

der wie Ohrmuscheln sehr betrachtlich hervorragen. Betrachtet

man dieselben mit der Lupe, so bemerkt man, daC sie so weit

und tief sind, daC der ganze Kopf beiderseits von ihnen einge-

nommen wird und nur eine diinne, durchscheinende Scheidewand

die beiden Gruben voneinander trennt. Die Form derselben ist

je nach dem Grade der Zusammenneigung ihrer Seitenrander sehr

verschieden; wenn diese Bander klaffen, haben die Gruben die

Form eines Dreieckes, dessen Spitze nach dem Hals gerichtet ist

und dessen Basis mit abgestutzten Ecken vorn am Scheitel liegt.

Mit dem Zusammenfallen der Rander nehmen die Gruben die Form

eines nach vorn und hinten verlangerten und spitz ausgezogenen

Ovals Oder eines Viereckes an oder haben eine ganz unregel-

mafiige Form. Immerhin aber kann man bemerken, dafi in alien

Fallen die Offnung der Grube in der vorderen Halfte viel weiter

ist als in der hinteren, und auch da, wo die betrachtlich zu-

sammengefallenen Rander fast ganzlich die Offnung schliefien und

nur eine oberflachliche Furche in der Mittellinie sichtbar lassen,

bleibt doch oben nach dem Scheitel zu ein kleiner Porus erhalten.

Die Seitenrander der Gruben springen sehr aufifallend in der Mitte

des Kopfes hervor, sie werden aber nach dem Scheitel zu all-

mahlich schmaler und biegen in die diinne Scheidewand der beiden

Gruben um. In der Mitte des Scheitels sind die Rander stark

reduziert und manchmal ganz verschwunden, so dafi die Gruben-

offnungen mehr nach aufwarts als lateralwarts gerichtet sind und
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man bei einer Ansicht von oben die ganze Hohlung der Grube

bis in die Tiefe der inneren Flache des Unterrandes hinein sehen

kann. Von der Mitte aus uach dem Hals zu werden die Rander

allmahlich breiter und beriihren einander in der Mittellinie, so dafi

sie aufierlich nur eine seichte Furche erkennen lassen. Verfolgt

man den Verlauf dieser Furche, so sieht man, daC sie sich bis

zum Hals fortsetzt und die Seitenrander bis zur Stelle ihrer Ver-

wachsung auf dem Hals trennt, was sehr charakteristisch ftir die

vorliegende Species ist (Taf. I, Fig. 1 u. 2).

Je nach den Umgestaltungen der Gruben wechselt natiirlich

aucb die Form des ganzen Kopfes in ihrer Flachenansicht ; im

allgemeinen laBt sie sich mit der Gestalt eines Herzens ver-

gleichen, dessen spitzes Ende nach hinten gewandt ist und

bis zum vierten oder funften Gliede reicht. In seitlicher An-

sicht zeigt der Kopf eine viereckige Flache, deren obere Seite

etwas nach oben gewolbt und abgestumpft ist , deren hintere

Seite, stark nach derselben Richtung eingebuchtet, den seitlichen

Teilen der ersten Glieder freien Platz laCt.

Die Sonderung der Proglottiden beginnt sofort hinter dem
Kopfe, indem ein eigentlicher Hals fehlt; vor dem Beginn der

eigenthchen Proglottiden aber bildet sich ein ringformiger Wulst

(Taf. I, Fig. 3 Wl), welcher die 2—Sfache Lange der ersten

Proglottis besitzt und sich stark uber die Flache derselben er-

hebt. Hinter dem Wulste beginnt sehr deutlich die Gliederung

des Leibes. Bis zum ersten Drittel und manchmal bis zur Mitte

des Korpers nimmt die Lange und Breite der aufeinander folgen-

den Glieder fortschreitend zu, von da ab aber haben gewohnlich

samtliche Glieder bis zum Ende des Korpers annahernd die gleiche

Lange und nicht selten auch die gleiche Breite. Nur sehr ge-

ringe Verschiedenheiten treten uns entgegen, namentlich in der

Breite, die bei manchen Exemplaren abnimmt; dies ist aber nicht

die Regel. Eine Ausnahme von der oben erwahnten Gleichheit

der Glieder in der hinteren Korperhalfte machen die zwei oder

drei letzten Gheder, welche immer an Lange die vorhergehenden

iibertreffen, wahrend sie an Breite hinter ihnen zuriickstehen ; be-

sonders das letzte Glied zeigt in der Mehrzahl der Falle mehr
als doppelte Lange der vorhergehenden, keineswegs aber iibertriflft

oder erreicht auch hier die Lange die Breite. Bei iiber 60

von mir untersuchten Exemplaren bin ich nur auf eine einzige

Ausnahme von dieser Regel gestofien, wo sich die Breite eines

1*
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zum Teil schon abgetrennten Gliedes zur Lange desselben wie 2

zu 3 verhielt, doch konnte man erkennen, daC hier eine nach-

tragliche Verstiimmelung vorlag, indem ein Stuck der Seitenflache

abgebrochen war. Wie bei der Erganzung das Verhaltnis der

Lange zur Breite sich gestalten wurde, lieC sich nicht mit Sicher-

heit entscheiden. Die hinteren Rander der Glieder des vordersten

Kcirperteiles nehmen den Verlauf einer nach hinten gekrummten

Linie ein, wahrend die der iibrigen in fast gerader Linie verlaufen

und die der Endglieder sich wieder etwas krummen (Taf. I,

Fig. 1, 2 u. 4).

Wollen wir jetzt die geschilderten GroBenverhaltnisse in

Zahlen ausdriicken, indem wir auch die gesamte Lange des Kor-

pers und die Zahl der Glieder in Betracht Ziehen, so ergiebt sich

durchschnittlich bei den groCeren Exemplaren folgendes:

Lange des Korpers 24,0 mm
Zahl der Glieder 69

Lange der mittleren Glieder 0,8 mm
„ des vorletzten Gliedes 0,9 „

„ des letzten Gliedes 1,6 „

Breite des dritten „ 1,9 „

„ der mittleren Glieder 4,5 „

„ des vorletzten Gliedes 3,0 „

„ des letzten Gliedes 2,5 „

Die Lange des Korpers ist nicht immer von der Zahl der

Glieder abhangig; so fand ich z. B. die groCte Zahl (69) bei einem

Exemplare von 22 mm Korperlange, wahrend andere mit 22 und

24 mm Korperlange nur 65 resp. 66 Glieder zahlten; dieselbe

Zahl Glieder (65) fand ich auch bei einem viel kiirzeren Exem-
plar, von 19 mm Korperlange.

Die Verteilung der Glieder auf die beiden Korperhalften unter-

liegt groBen Schwankungen, wie aus folgender Zusaramenstellung

zu ersehen ist:

Lange des Zahl der ge- Zahl der Glieder der

Korpers samten Glieder hinteren Kdrperhalfte

Exemplar a 19 mm 65 20

b 22 „ 65 22
c 23 „ 66 18
d 20 „ 60 20
e 17 „ 47 13

f 18 „ 55 18

g 16 „ 46 14
h 16 „ 44 13
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P'orm des Korpers und der einzelneu Glieder.

Der Korper hat im allgemeinen eine dorsoventral abgeplattete,

flache Gestalt, besonders im vorderen Telle und in den Seiten-

teilen der folgenden Glieder, wahrend das Mittelfeld der letzteren

in Form eines Langswulstes nach auBen vorspringt. Je nach den

Schwankungen der Breite der Glieder in der hinteren Korperhalfte

nimmt der ganze Korper die Form einer Lanzette oder einer

Sohle und manchmal die eines Bandes an, welches nur gegen das

eine Ende hin schmaler wird (Taf. I, Fig. 1). Das vordere

Viertel oder Fiinftel des Korpers, welches die unreifen Glieder

enthalt, hat eine gleichartige Dicke, 0,6—0,8 mm, und sieht ganz

hell aus; mit der Reifung der Glieder nimmt auch die Dicke zu

und wachst schlieClich zu 1,3—1,7 mm an, und nur die zwei oder

drei letzten Glieder werden wieder etwas diinner.

An den platten, in die Breite gezogenen Gliedern (Taf, I,

Fig. 4) unterscheidet man auCer den zwei Seitenrandern (Sr)

einen vorderen {A), dem Scolex zugewandten und einen diesem

entgegengesetzten hinteren Rand (B), welcher iiber den vor-

deren des folgenden Gliedes dachziegelartig iibergreift ; ferner eine

obere Dorsalflache und eine untere Ventralflache. Zu-

dem unterscheidet man an den geschlechtsreifen Gliedern — am
deutlichsten wenn man das Tier gegen das Licht halt — ein

dunkleres Mittelfeld (j^), von zwei helleren Seitenf eldern
{DD) begrenzt. Das dunklere Aussehen des Mittelfeldes riihrt

von den hier gelagerten und mit Eiern gefiillten Windungen des

Uterus her. In der Medianlinie der Ventralflache und nachst dem
vorderen Gliedrande liegt eine Oflfnung, der Porus genitalis (P)

(vergl. auch Taf. II, Fig. 13 P), dessen Form davon abhangt,

ob der Cirrus hervorgestiilpt ist oder nicht; im ersteren Falle ist

sie fast kreisrund und hat einen Durchmesser von 0,10—0,12 mm.
Im letzteren Falle gewahrt sie das Bild eines Schlitzes, welcher

quer zur Langsachse des Gliedes gestellt ist; unter solchen Ver-

haltnissen betrug an den grofieren Gliedern der Langendurch-

messer 0,18—0,22 mm und der Breitendurchmesser 0,06—0,08 mm.
In der Mehrzahl der Falle ist aus den hinteren Gliedern (Taf.

I, Fig. 4) der Penis weit hervorgestiilpt und bald direkt nach

oben hervorragend , bald nach hinten hangend oder nach vorn

gekriimmt und bis zum vorderen Rande des vorhergehenden Gliedes

reichend. Auffallende Grofie zeigte der Penis einiger Exemplare

(Fig. 4) am vorletzten und am letzten Gliede, welches im Be-

griff war sich abzulosen; der Penis bildete gleich nach dem



6 N. KGermanos,

Austritt aus dem Genitalporus zwei Windungen, wendete sich dann

nach vorn und erreichte das Ende des vorhergehenden Gliedes.

Der Porus genitalis bildet den Eingang in eine (Jrube, welche

als Geschl echtskloake oder Sinus genitalis (Taf. II,

Fig. 13 Sg) bezeichuet wird, weil in dieselbe einerseits das Vas

deferens und andererseits die Vagina einmiinden.

Dicht hinter dem Porus genitalis und nur 0,1—0,12 mm von

ihm entfernt befindet sich die weibliche oder Uterusoffnung,
mittelst deren der Uterus nach aufien miindet (Taf. II, Fig.

13 Vo, und Taf. I, Fig. 2 u. 4). Sie ist kleiner und meist

unsichtbar bei den Gliedern mit hervorgestiilptem Penis, weil sich

infolge dieses Vorgangs der Porus genitalis erweitert und der

hintere Rand desselben die Rander der weiblichen Oflnung zu-

sammendrangt. Der Durchmesser dieser Ofifnung betragt 0,03—0,04

mm. Der Abstand derselben vom hinteren Rande des zugehorigen

Gliedes ist zwei- oder dreimal so groC als vom vorderen Rande.

Der Bezirk rings um diese Ofifnungen herum nimmt gewohnlich

eine weiBliche Farbung an, und daher kommt es, daC die Bauch-

flache in der Mittellinie einen langen, weiClichen, am ersten ge-

schlechtsreifen Gliede beginnenden und bis zum letzten reichenden

Streifen zeigt. AuCerdem erhebt sich dieser Bezirk zur Bildung

kleiner, papillenartiger Erhohungen. Eine Langsfurche in der

Mitte der Glieder auf der Dorsal- oder Ventralflache lafit sich

niemals erkennen.

Was die Ablosung der reifen Glieder anlangt, so finde ich

beim vorliegenden Tiere, daC sie nicht streckenweise, wie beim

Bothriocephalus latus und cordatus *), sondern einzeln abgestoCen

werden. Dabei ist noch zu bemerken, dafi nach geschehener Ab-

losung das neue Endglied eine ganz regelmafiige Form zeigt.

II. Uber den feineren Ban des Tieres.

Bevor ich auf die einzelnen Telle des Tieres eingehe, will ich

hier den allgemeinen Bau desselben im UmriC beschreiben. Wenn
wir einen Querschnitt durch den Rumpf des Tieres unter schwacher

VergroCerung betrachten, so sehen wir, dafi sich zwei neben-

einander liegende Hauptabschnitte erkennen lassen, wovon die

1) Leuckaet, Die menschlichen Parasiten, S. 445.
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periphere als R i n d e n s c h i c h t , die centrale als M i 1 1 e 1 -

s c h i c h t bezeichnet wird ^ ).

Die erstere hat ihrer mancherlei Gewebselemente wegen

einen komplizierteren Bau und setzt sich aus folgenden Lagen

zusammen. Zu auBerst ist die ganze Oberflache des Korpers

mit einer starken, bei schwacher VergroCerung vollkommen

homogen und strukturlos erscheinenden Membran, der Cuticula
(Taf. I, Fig, 5, 6 C), urageben, welche auch die zwei Saug-

gruben und die Geschlechtsoflnungen auskleidet. Es folgt dann

eine Schicht von Bin degewebsf ibrillen (Fb) und darunter

eine Schicht von stabchenforniigen Muskelfasern (St), welche

in der Langsrichtung der Glieder verlaufen und mit den Binde-

gewebsfibrillen ein Gitter bilden. Ihnen schlieBt sich eine Lage

vou spiudelformigen und senkrecht zur Cuticula stehenden Zellen

an {Sc), und nach innen folgt eine breite Parenchymzone, die die

Dotterdriiseu (Dd) birgt und nur im Bereiche des Mittelfeldes

von denselben befreit ist. Die Grenze der Rindenschicht wird von

den Schichten der Langs- und Ringmuskulatur (Fig. 5,

iLM, BM) gebildet.

Die Mittelschicht ist von viel einfacherem Bau als die Rinden-

schicht; sie besteht aus derselben Parenchymsubstanz, welche so-

wohl hier wie auch in der Rindenschicht mit zahlreichen und

ganz unregelmaCig eingestreuten Kalkkorperchen (Fig, 5 u, 12)

durchsetzt ist. In ihr sind eingebettet einmal die Geschlechts-
r g a n e und ferner die Hauptstamme des Nerven- und Wasser-

gefaCsystems,

Der ganze Korper des Tieres, abgesehen von den Geschlechts-

organen, zeigt sowohl in den jungen wie auch in den reifen Glie-

dern den gleichen Bau, und es verhalt sich auch die Muskulatur-

anordnung der Sauggruben genau so wie die des Rumpfes.

1) Ebschhicht unterschied im Wurmleibe im ganzen neun

Schichten ; viel einfacher ist die von Stieda gegebene Einteilung in

drei Schichten, Mittel-, Rinden- und Muskelschicht. Es ist aber frag-

lich, ob die Muskelschicht als eine besoDdere Schicht aazusehen ist,

denn Muskeln verlaufen auoh durch die Dioke des Gliedes in dorso-

ventraler Richtung, wie auch in besonderer Lage unter der Cuticula.

Deshalb ist heutzutage die Zerlegung des Cestodenleibes in Rinden-

und Mittelschicht allgemein iiblich. Es mu6 aber betont warden, da6

diese Einteilung eine durchaus kiinstliche und nur in praktischer Be-

ziehung von Wert ist, well dadurch die Lagerung der verschiedenen

Organe bequemer angegeben werden kann.
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Cuticula.

Was zunachst die Cuticula anlangt, so ist sie eine starke,

homogene, strukturlose und ziemlich stark lichtbrechende Mem-

bran, welche die ganze Oberflache des Korpers und der Saug-

gruben uberzieht, sich eine Strecke weit in die Geschlechtsofifnun-

gen fortsetzt und an verschiedenen Stellen und je nach dem Kon-

traktionszustande verschieden dick ist. Im Rumpfe schwankt ihre

Dicke zwischen 0,012 und 0,017 mm, aber in der Unterseite der

iibereinander greifenden Rander der Glieder wird sie viel diinner

und erreicht kaum die Halfte. Bei Anwendung starker Ver-

grofierung kann man an ihr drei verschiedene Schichten unter-

scheiden (Taf. I, Fig. 6), welche sowohl auf Quer- wie auch

auf Langsschnitten sehr deutlich hervortreten. Die auCerste

Schicht (a) von etwa 0,001—0,002 mm ist die diinnste, farbt sich,

mit Karmin behandelt, dunkelrot und uimmt das Aussehen eines

starren Hautchens an, welches gleichsam wie die Epidermis einer

jungen Pflanze die Rinde derselben uberzieht. Die zweite und an-

sehnlichste Schicht (&) wird vom Karmin viel heller gefarbt, bleibt

sehr durchsichtig und hat uber 0,008 mm Dicke. Uuter dieser

liegt endlich die dritte Schicht (c), welche vollkommen farblos

bleibt, ein glashelles Aussehen zeigt und eine Dicke von 0,003

mm erreicht. Alle diese drei Schichten sind fest miteinander zu

einem Ganzen verwachsen und von der darunter liegenden, weiter

unten zu besprechenden Schicht der Bindegewebsfibrillen so leicht

trennbar, daC ich nicht selten die Cuticula losgelost und nach

auCen verschoben fand, wahrend die Schicht der Fibrillen in festem

Zusammenhang mit den unterliegenden Schichten stand.

Wie aus den oben angegebenen Messungen zu ersehen ist,

zeigt die Cuticula des vorliegenden Tieres eine sehr betrachtliche

Dicke, was das Studium ihrer Zusammensetzung erleichtert. Trotz

der sorgsamsten Hartungsmethoden aber, trotz der diinnsten und

in verschiedener Weise behandelten Schnitte, vermochte ich in-

dessen keine Spur von jenen vielbesprochenen Porenkanalen
aufzufinden. Sommer und Landois ^), welche das Vorhandensein

solcher zuerst behaupteten, fugen hinzu, daC diese Oflfnungen zum

1) SoMMEB und Lakdois, tJber den Bau der geschlechtsreifen

Glieder von Bothriocephalus latus. Zeitschr. f. wiss. ZooL, Bd. XXII,

1872, S. 43.
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Durchtritt der feinen Protoplasmafadchen dienen, und dieser Mei-

nung schlossen sich spater andere Autoren, Schiefferdecker^),

Steudener 2) an ; v. Roboz ^) bestatigt zwar die Anwesenheit der-

selben und giebt an, daC diese als auCerordentlich feine, helle oder

dunkle Punkte erscheinen, er konnte aber den Durchtritt von

protoplasmatischen Auslaufern nicht wahrnehmen. Will *) hat

das Vorhandensein von solchen nicht mit Bestimmtheit konstatieren

konnen, er glaubt aber sie vermuten zu diirfen und sagt, dafi sie

nicht so zahlreich sind, wie die fruheren Autoren annehmen, und

dafi die Strichelung der Cuticula vielmehr durch die Harchen her-

vorgerufen wird. In Riicksicht auf solche teils unbestimmte, teils

widersprechende Ergebnisse und bei der Thatsache, dafi ich auch

auf den feinsten Flachenschnitten nicht die geringste Andeutung

von solchen Poren, und noch weniger von Kornern, Spalten, Liicken-

raumen, welche nach v. Roboz •'') in der Cuticula von Solenophorus

megalocephalus sich erkennen liefien, wahrnehmen konnte, glaube

ich, dafi Pintner^) das Richtige getroffen hat, indem er sagt,

dafi ,,alle diese porenartigen Gange und anderweitigen Hohlraume,

die man in der Cuticula nicht allzu selten vorfindet, untrugliche

Kennzeichen kiinstlichen Gefiiges an sich tragen und auf Ver-

letzungen beim Einbetten und Schneiden zuriickzufuhren sind".

Schioht der Fibrillen und Stabchen.

Wenn ich die Besprechung dieser beiden, aus verschiedenerlei

Elementen bestehenden Schichten zusammenfasse, so liegt der

Grund darin, dafi ich in ihnen ein fest zusammengehaltenes Ganzes

sehe, welches einerseits die Grenze zwischen Cuticula und Korper-

parenchym bildet und andererseits als Ansatzflache der Dorso-

1) ScHiEFFEBDECKEE, Beitrage zur Kenntnis des feineren Baues

der Tanien, in dieser Zeitechrift, Bd. Vlir, S. 471—476.
2) Steudener, Untersuchungen uber den feineren Ban der Cesto-

den, in: Abhandlungen d. Naturf. Gesellachaft zu Halle, Sep.-Abdr.,

1877, S. 7.

3) V. Roboz, Beitrage zur Kenntnis der Cestoden. Zeitschr. f.

wiss. Zool., Bd. XXXVII, 1887, S. 264.

4) Will, Anatomic von Caryophyllaeus mutabilis Run. Zeitschr.

f. wiss. Zool., Bd. LVI, 1893, Sep.-Abdr., S. 8.

5) V. Roboz, a. a. 0., S. 264.

6) PiNTNBK, Untersuchungen uber den Bau des Bandwurmkdrpers.

Arb. aus d. Zool. Instit. d. Univ. Wien, Bd. Ill, 1880, Sep.-Abdr., S. 53,
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ventralmuskeln und der spindelformigen Subcuticularzellen dient.

Die dicht unter der Cuticula liegende Schicht (Taf. I, Fig. 6

u. 7 Fb) besteht aus feinen, unverzweigten, stark lichtbrechen-

den, elastischen Fibrillen , welche dem Breitendurchmesser des

Gliedes parallel verlaufen uud, in einer Kittsubstanz eingebettet, so

dicht nebeneinander angeordnet sind, dafi sie das Bild einer zarten,

hellen und wellenformig gestrichelten Membran gewahren. Wah-
rend ibre Dicke je nach dem groCeren oder geringeren Kontrak-

tionszustand wechselt und in der Dorsal- und Ventralflache im

Durchschnitt 0,004—0,005 mm betragt, ist sie in den Seiten-

randern stets viel dunner und mitunter kaum bei starker Ver-

groCerung wahrnehmbar. Sommer und Landois M, welche diese

Fibrillen als in der Cuticula eingesprengt aufgefaCt haben, geben

an, daB sie eine einfache Lage bilden, und dieser Meinung schlieCt

sich auch v. Roboz an ; die Ergebnisse meiner Untersuchungen

zeigen dagegen, dafi sie eine zweifache oder mehrfache Lage bilden.

Allerdings kann man auf Flachenschnitten nicht ganz deutlich dies

Verhalten wahrnehmen, denn die Sache wird sehr kompliziert

durch die dazwischen liegenden Stabchen ; faCt man aber auch die

Querschnitte ins Auge, auf denen diese Schicht in gut mit Ha-

matoxylin gefarbten Praparaten in ihrer ganzen Ausdehnung ge-

strichelt erscheint, und zieht man in Erwagung, daC die Dicke der

einzelnen Fibrillen hochstens 0,002 mm betragt, wahrend die der

ganzen Schicht iiber 0,004 mm ist, so ist mit Sicherheit zu ent-

scheiden, daC in dieser Schicht raehr als eine einfache Lage von

Fibrillen eingereiht sind.

Die zweite und tiefer liegende Schicht (Taf. I, Fig. 6 St

und 7 St) besteht aus zarten Muskelfasern oder Stabchen (Will)

[Sommer's und Landois' Muskelzelleu], welche in geringen und

ganz regelmaCigen Abstanden voneinander gestreckt oder leicht

wellig gekriimmt verlaufen und nach dem vorderen und hinteren

Gliedrande gerichtet sind, so daC sie ein dichtes Gitter mit den

Bindegewebsfibrillen bilden. Diese Stabchen kommunizieren weder

miteinander, noch sind ihre Enden in zwei oder mehrere Aus-

laufer gespalten, wie Sommer und Landois 2) bei Bothriocephalus

latus fanden; auch haben sie in meinem Objekte keine spin-
delformige Gestalt, sondern sie zeigen auf ihrer ganzen

Lange fast dieselbe Dicke von 0,004—0,006 mm und sind nur

1) Sommer uud Landois, a. a. 0., S. 42.

2) SoMMEB und Landois, a. a. 0., S. 43,
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an den beiden Enden etwas zugespitzt. Zudem ist zu be-

merken, daC ihr Qiierschnitt nicht kreisrund ist, sondern die Form

eines Vier- oder Dreieckes mit abgestutzten Ecken oder die eines

zugespitzten Ovals bat, dessen Langendurchmesser nicbt selten

den Breitendurchmesser urn das Doppelte iibertrifift. AuCerdem

zeigt die vorliegende Species eine Eigentiimlicbkeit, die zum Teil

auch, nach Steudener^), bei Liguliden vorkomrat (Steudener

hatte diese Gebilde als Langsmuskeln bezeichnet); es giebt nara-

lich innerhalb der ersten noch eine zweite Lage von Stabchen,

die aber nicht in kontinuierlicher Reihe wie die ersten verlaufen.

Schicht der Subcuticularzellen.

Ich wende mich jetzt zur Schilderung der sogenannten Sub-
cuticularzellen, Leuckart's ko rn erreichen Paren-
cbymscbicht, welche im vorliegenden Objekte nach verschie-

denen Richtungen bin von den friiheren Angaben abzuweichen

schoinen. Wahrend sie nach Sommer und Landois ^) eine zellige

Grundlage von spin delform igen, einer Hullenmembran entbehrenden

und miteinander verschmolzenen Zellen bilden , fand sie Steu-

dener 2) als kegelformige, palissadenartig nebeneinander stehende

Zellen, so daC die Spitze des Kegels nach innen gerichtet ist, die

Basis aber der Cuticula anliegt; v. Roboz*) beschreibt sie sehr

eingehend und giebt an, dafi sie auCerst wechselnde Gestalt haben,

durch eine homogene Intercellularsubstanz verbunden sind und

durch nach verschiedenen Richtungen verlaufende Auslaufer sowohl

mit der Cuticula wie auch miteinander und mit den darunter

liegenden Bindegewebszellen und Fibrillen in Verbinduug treten.

In der vorliegenden Species finde ich, dafi diese Zellen (Taf.

I, Fig. 5 u. 6 Sc) stets eine schlanke, spindelformige
Gestalt ohne bedeutende Anschv^ellung der Mitte
haben, ganz regelmafiig in parallelen und senk-
recht zur Cuticula stehenden Lagen angeordnet
sind und sehr dicht aneinander gedrangt stehen
besonders im Mittelfelde der Dorsal- und Ventralflache ; in den

Seitenfeldern dagegen sind sie sehr locker gelegen, so daC man auf

1) Steudener, a. a. 0., S. 8.

2) Sommer und Landois, a. a. 0., S. 44.

3) Stbudineb, a. a. 0., S. 7.

4) V. RoBoz, a. a. 0., S. 267—268.
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den ersten Blick und auch bei schwacher VergroCeruDg erkennt,

es mit gut voneinander abgegrenzten Zellen zu
thun zu haben. Jede der iibereinander liegenden parallelen

Lagen besteht nicht aus einer, sondern aus mehreren Reihen von

Zellen, welche mit ihren spitz ausgezogenen Enden, bezw. mit

ihren einfachen Auslaufern verbunden sind und nach dem Korper-

innern zu allmahlich kleiner werden. Meistens sind die innersten

so klein und so dicht aneinander gedrangt, dafi sie sich zu
einer schnurformigen Reihe vereinigen (Taf. I, Fig. 5).

Bei der Vergleichung von Quer- und Langsschnitten bemerkt man,

dafi die iibereinander liegenden Lagen viel enger aneinander ge-

drangt sind als die parallelen Reihen einer und derselben Lage.

Wendet man starkere VergroCerung an, so sieht man, daB die ein-

zelnen Zellen eine Lange von 0,020—0,032 mm und eine Breite

von 0,004 mm haben und einen ovalen bis rundlichen, in der An-

schwellung der Spindel gelagerten Kern von 0,002 mm mit Kern-

korperchen besitzen , welcher von einem diinnen , feinkornigen

Protoplasma umgeben ist. An den beiden Enden, d. h. gegen die

Cuticula einerseits und gegen das Innere des Korpers andererseits

setzt sich die Zelle in zwei Auslaufer fort; der eine inseriert

in der subcuticularen Fibrillen - Stabchenschicht, und durch den

anderen tritt die Zelle in Verbindung mit einer zweiten, mehr

nach innen liegenden Zelle; die Auslaufer der innersten Zellen

jeder Reihe stehen in Zusammenhang mit dem bindegewebigen

Parenchym und beruhren fast die darin eingelagerten Dotter-

kammern. Mitunter verwachsen die Auslaufer zweier benach-

barter Zellen. Von einer Spaltung der Auslaufer in sekundare

Aste, von einer Verbindung der Zellen durch gegenseitige seitliche

Fortsatze (v. Roboz) oder von einer Verfilzung der nach der Cu-

ticula ziehenden Auslaufer zur Bildung einer fibrillosen Schicht

(Will) war hier nichts zu sehen. Ebensowenig kann ich das Vor-

handensein einer besonderen Intercellularsubstanz bestatigen. Es

machen also die Subcuticularzellen bei der vorliegenden Species

den Eindruck von unverastelten, spindelformigen, kon-
traktilen Faserzellen.

Grundsubstanz oder Parenchym.

tJber den Bau der Grundsubstanz oder des Paren-
chym s , welches nach der herrschenden Ansicht den ganzen Korper
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der Cestoden ausfiillt und den darin eingebetteten Organen als

Stiitze dient, gehen die Ansichten sehr weit auseinander, obwohl durch

die neueren Untersuchungen einzelne Fragen ihre Losung gefunden

haben. Wahrend Stieda^) die Grundsubstanz des Bothriocepba-

lus latus als einfache zellige Bindesubstanz, aus einer Menge von

dicht aneinander gelagerten Zellen bestehend, bezeichnet, besteht

sie nach Sommer und I^andois '^) aus grofien, aulierst zahlreichen,

rundlichen oder ovalen Zellen und einer wenig reichlichen Inter-

cellularsubstanz, welche als ein Abscheidungsprodukt der Zellen

erscheint und wie diese ein blasses, feinkorniges oder trubmole-

kulares Aussehen hat. Andererseits findet Schneider ''), daC die

ruuden Zellen Sommer's und Landois' nichts anderes als die mit

Fltissigkeit erfiillten Liickenraume sind, wahrend die Intercellular-

substanz jener Autoren die wirklichen Parenchymzellen darstellt,

in welchen die Kerne liegen, und zu diesen Resultaten fiihrten

auch Schmidt's *) neueste und sehr eingehende Untersuchungen.

Leuckart beschreibt in der zweiten Auflage seines allbekannten

Werkes „Uber die menschlichen Parasiten"^) die Grundsubstanz

als eine dicht gedrangte Zellenmasse, deren Zellen sich schon friih

nach zweierlei Richtungen differenzieren , indem die einen ihre

urspriingliche runde Form behalten, wahrend die anderen sich ver-

asteln und zu einem Reticulum zusammentreten, das sich zwischen

die ersteren einschiebt und sie in seine Maschenraume aufnimmt.

Diese Aufifassung Leuckart's wird aber von Schmidt bestritten,

welcher die Annahme runder Zellen einer Tauschung zuschreibt,

sie waren nichts anderes als die von einer homogenen Masse er-

fuUten Hohlraume.

Ich habe zur Untersuchung dieser Gebilde die Alaun- und

Boraxkarminfarbung angewendet und bin zu folgenden Resultaten

gekommen : Im allgemeinen besteht die Grundsubstanz aus Binde-

gewebszellen mit stark gefarbtem Kerne, die nach verschiedenen

I

1) Stieda, Ein Beitrag zur Anatomie des Bothriocepbalus latus,

iu MtJLLER's Archiv f. Anatomie und Physiologie, 1864.

2) SoMMEE und Landois, a. a. 0., S. 44.

3) ScHNBiDEB, Untersuchungen iiber Plathelrainthen. Ber. der

Oberheasischen Gesellsch. fiir Natur- u. Heilkunde, 14. Ber., S. 77.

4) Schmidt, Beitrago zur Kenntnis der Entwickelung der Ge-

schlechtsorgane einiger Cestoden. Zeitschr. f. wiss. Zool., Bd. XLVI,
1888, Sep.-Abdr., S. 6—11.

5) Lbuckakt, Die Parasiten des Menschen und die yon ihnen

herriihrenden Krankheiten, S. 969.
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Richtuugeu bin faserige Auslaufer entsenden und dadurch mit-

einaiider in Verbindung treten, wodurcb sicb ein Mascbenwerk im

Sinne des Reticulums Leuckart's biiJet. Die Kerne der Zellen

sind kreisformig oder oval, von 0,003—0,004 mm Durchmesser,

das umgebende Protoplasma ersclieint bomogeu und entbcbrt einer

umgrenzenden Membran. Zwiscbeu den Parenchyrazellen bilden

sicb Liickenraume, die mit einer ungefarbten und homogenen Masse

erfullt sind, worin icb nie Kerne bemerken konnte. In dieser

Hinsicht schliefie icb micb Schmidt's Aiisicht an^), wonacb

„samtlicbe Kerne in der ganz koiitinuierlicben, netzartig ange-

ordneten protoplasmatiscbeu Grundsubstanz eingebettet sind" ; was

aber die Frage der Bildung dieses protoplasmatiscbeu Maschen-

werkes betriti't, so fiude icb, wie gesagt, dafi es durcb die Ver-

bindung der faserigen Auslaufer der Zellen gebildet wird und

keineswegs durcb Lamellen im Sinne Schmidt's. Zudem finde icb

im .vorliegenden Objekte einen Unterscbied zwischen der diciit

innerbalb der Subcuticularzellen befindlicben Parencbymzone und

dem den iibrigen Korper erfullenden Parencbym. Dort sind die

Hoblraume viel grijfier, und die eigeutlicben Parenchymzellen sehen

aus, als ob sie keinen Zellleib besafien, so daC nur die abgebenden

faserigen Auslaufer mit bie und da eiugescblossenen Kernen sicbt-

bar sind. Dies kommt daher, dafi die protoplasmatiscbe Substanz

fast giinzlich zur Bildung von Auslaufern verwendet wird, welcbe

nicbt nur die Verbindung der Zellen miteinander, sondern auch

mit den zablreicben Subcuticularzellen ermoglicben. Im iibrigen

Korper sind dagegen die Hoblraume relativ kleiner und die Par-

encbymzellen grofier, obwobl sie sicb wegen des Mangels einer

umgrenzenden Membran und der Gleichartigkeit ihres Aussehens

nur schwer von der Substanz der Hoblraume unterscbeiden lassen.

Zum ScbluC will icb nocb einiges iiber die Ansicbt bemerken,

wonacb den Cestoden die Audeutung eines Coloms zugescbrieben

wird. Pagenstecher ^) bebauptet, bei Arbyncbotaenia critica Pag.

eine Art engen und unterbrocbenen Spaltraumes gefunden zu haben,

und sieht darin eine Unterbrecbung des parenchymatosen Cha-

rakters der Cestoden, eine Colomspalte. Es scheint aber, daC

diese Angaben auf einer fehlerhaften Konservierung oder sonstigen

Behandlung des Objektes beruhen. Viel wicbtiger sind die Mit-

1) Schmidt, a. a. 0., S. 7.

2) Pagenstechee, Zur Naturgeschiohte der Cestodeu. Zeitschr.

f. wiss. Zool., Bd. XXX, 1880, S. 177.
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teilungen von Fraipont ^) uud Griesbach ='), welche die Flimmer-

trichter des VVassergefaCsysteras als mit lakuniiren Hohlraumen der

Korpersubstanz in Konmiunikation stehend beschreiben und dieses

Hohlraume- oder Lakunensystem als Colom auffassen

wollen. Diesen Anschauungen gegeuiiber stehen jedoch Pintner's ^)

Ergebnisse, welcher die Trichter von Plasmazellen vollstandig ein-

geschlossen findet und daraus zu folgendem Schlufi kommt

:

„Gerade das Gescblossensein der Flimmertrichter der Platbel-

minthen, das Gescblossensein jener Organe, die bei den Anneliden

ibren Ursprung frei in die Leibesboble nehmen, ist der beste und

sicherste Beweis, dafi diese letztere bei den Platbel-
minthen absolut niangelt, daC man also mit vollkommenem

Rechte und scbarfer Trennung (soweit eine solcbe nach modernen

Anschauungen iiberbaupt statthaft ist) die Anneliden als Colo-
ma t en den Plathelmiutheu als Acolomaten gegeniiber-

stelleu darf."

Muskulatur.

Die Muskulatur besteht aus einzeln verlaufenden oder mehr
Oder minder zu Gruppen vereinigten Fasern, welche, dem allgemeinen

Plan der typischen Cestodenmuskulatur entsprechend, nach drei

verschiedenen Richtungen verlaufen und daher als Langs-, Ring-

und Dorsoventralmuskeln zu unterscheiden sind. Im einzeluen

aber zeigt die vorliegende Species einige Abweichungen, weiche

sich auf die Langsmuskulatur bezieheu. 1) AuCer der subcuti-

cularen oder peripheren (Taf. 1, Fig. 5 pLM u. Fig. 6 pL31)
und der inneren oder centralen (iLM) Langsmuskelschicht fand

ich zwischeu den Subcuticularzelleu und der Zone der Dotter-

kammern noch eine dritte Lage von Langsmuskela (Taf. I,

Fig. 5 u. 6 mLM), die ich als mittlere Langsmuskel-
schicht bezeichnen werde; 2) die centrale Langsmuskelschicht

(iLM) zeigt nicht die gewohnliclie Anordnung in Buudeln.

Was zuniichst die periphere Schicht (pLM) aidangt, so

besteht sie aus Fasern von 0,003—0,004 mm Dicke, welche teils

1) Fbaipont, Recberches sur I'appareil excr^teur des Trematodes etc.

Archive de Biologie, T. I, 1880.

2) Griesbach, Bindesubatanz und Colom der Cestoden. Biol.

Centralblatt, Bd. Ill, 1884.

3) PiNTNEB, a. a. 0., Nachtrag, S. 80.
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einzeln, teils zu 2 oder 3 dicht nebeneinander in kleine Bundel

Oder Reihen angeordnet sind; einige von diesen Fasern riicken

weiter nach innen zwischen die Subcuticularzellen vor und zeigen

im Querschnitt eine so betrachtlich langliche Form, daC sich der

Langendurchmesser zum Breitendurchmesser wie 6 — 8:1 ver-

halt. Die mittlere Schicht (mLM) liegt manchmal zwischen

den Subcuticularzellen und den Dotterkammern, gewohnlich aber

zwischen den innersten Subcuticularzellen. Ira letzten Falle bilden

sich in regelmaCigen Abstanden netzformige Zwischenraume, worin

die Muskelfasern biindelweise zu je 5—10 eingeschaltet sind; in

der Kegel sind einige der Fasern jedes Bundels aneinander ge-

kittet. Steudener ^) fand zwar bei den Cestoden mit sehr kurzen

und an den Verbindungsstellen stark eingekerbten Gliedern (Taen.

tripunctata, Taen. infundibuliformis) eine Schicht von Langsmuskel-

fasern unter der Subcuticularschicht (der Schicht der spindel-

formigen Zellen), das ist aber nichts anderes als die Lage der

peripheren Langsmuskeln nach innen verschieben; indem aber
in unserer Species die periphery Langsmuskel-
schicht bestehen bleibt, kommt auch diese neue Schicht

(mLM) zumVorschein. Im ganzen finde ich also folgende

Langsmuskelschichten : 1) die fest der Fibrillenschicht anliegenden

Muskelstabchen {St) ; 2) die auCere oder periphere (pLM), 3) die

mittlere (mLM) und 4) die innere oder centrale (iLM) Langs-

muskelschicht.

Was diese letztere anlangt, so ist sie, wie bei den anderen

Cestoden, am starksten entwickelt nicht nur im Verhaltnis zu den

anderen Langsmuskeln, sondern auch zur Ring- und Dorsoventral-

muskulatur. Sie bildet eine Lage von glatten, kernlosen Fasern,

welche sich verasteln und miteinander anastomosieren und, von

vorn nach hinten der Langsachse des Korpers parallel verlaufend,

das bindegewebige Korperparenchym durchsetzen. Sie verbreiten

sich nicht nur durch die ganze Kette der Glieder, sondern

sie setzen sich auch in den Kopf fort, wo sie sich baum-

artig verzweigen und bis zu den Randern der Sauggruben ge-

langen (Taf. I, Fig. 8 iLM). Am starksten tritt die Schicht

im Mittelfeld der Glieder hervor, wo sie die ganze Strecke zwi-

schen den Dotterkammern und den Ringmuskeln von etwa 0,060

bis 0,070 mm Breite einnimmt. Sie zeigt keine Anordnung in

streckenweise liegende und durch Parenchym voneinander ge-

1) SiEUDENEB, a. a. 0., S. 8.
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trennte Biindel, wie das bei anderen Bothriocephalen der Fall

ist, sondern setzt sich kontinuierlich fort, und nicht selten schieben

sich die einzelnen Fasern zwischen die DottcrkammerD ein. Die

Starke dieser Muskelfasern wie derjenigen der mittleren Schicht

{mLM) betragt 0,004—0,006 mm.

Innerhalb der inneren Langsmuskelscbicht liegen die Ring-
m u s k e 1 n , welche eine viel scbwacher ausgebildete und 0,020 mm
breite Lage bilden, die die Mittelschicht ringformig und unmittel-

bar umhuUen. Die einzelnen Fasern haben eine Dicke von 0,005

mm und verlaufen, ohne miteinander zu anastomosieren, von einem

Rande des Gliedes zura anderen, wo die meisten sich in mehrere

kleine, in das Parenchym der Seitenrander hineindringende Aste

verzweigen, Eiuen wesentlichen Unterschied von den Langsmuskeln

zeigen diese wie auch die weiter unten zu beschreibenden Dorso-

ventralmuskeln im Vorhandensein eines Kernes. Leuckart ^)

schreibt ihnen in der ersten Auflage seines Werkes keinen Kern

zu, und SoMMER und Landois ') konnten beim Bothriocephalus

latus die Gegenwart eines Kernes nicht mit Sicherheit nach-

weisen. Nach den neueren Untersuchungen aber von Pintner^),

Hamann *), Will ^) u. a. verhalt sich die Sache anders. Will

z. B. giebt an, dafi bei Caryophyllaeus mutabilis die Dorsoventral-

muskeln und die Muskeln der inneren Lage einen deutlichen Zell-

leib mit Kern und Kernkorperchen zeigen, wahrend Hamann so-

wohl die subcuticulare wie auch die innere Langsmuskelscbicht

zu denjenigen Muskeln rechnet, welche keinen Rest ihrer Bil-

dungszelle mehr zeigen. Im vorliegenden Objekte fand ich die

Ringmuskeln als glatte Muskelfaser mit eingeschlossenen Kernen,

wahrend den Dorsoventralmuskeln sehr groBe Bildungszellen mit

deutlichem Kern und Kernkorperchen anliegen (Taf. I, Fig. 9).

Will glaubt auch noch fur die Langsmuskeln der auCeren Lage

einen Kern annehmen zu miissen ; nach einem solchen Kern habe

ich in der gesamten Langsmuskulatur vergebens gesucht.

Die Dorsoventralmuskeln zeigen in ihrer Gestalt und ihren

Dimensionen Ubereinstimmung mit den Ringmuskeln, sie verlaufen

1) Leuckart, a. a. 0., S. 168— 170.

2) SoMMEB und Landois, a. a. 0., S. 48.

3) PiNTNEB, a. a. 0., S. 62.

4) Hamann, Taenia lineata Goeze, Zeitschr. f. wiss. Zoolog.

Bd. XLII, S. 723, 1885.

5) Will, a. a. 0., 8. 16—17.
Bd. XXX N. F. ZXIII. Q.



18 N. K. G erman 6,

vereinzelt in dorsoventraler Richtung von Cuticula zu Cuticula

und inserieren sich durch ihre zugespitzten Enden an die un-

mittelbar unter der Cuticula liegende Bindegewebsfibrillenschicht.

Wassergefasssystem.

tJber dieses Organsystem der Cestoden, in welchem zuerst

VAN Beneden 1 ) einen exkretorischen Apparat erkannt hatte, sind

wir erst in neuerer Zeit ins Klare gekommen, besonders durch die

vortrefflichen Arbeiten von Pintner, welcher sowohl die Frage

nach dem Verlauf und der histologischen Beschaffenheit der Ex-

kretionsgefaCe wie auch nach dem Ursprung und der Funktion der-

selben fast in alien wesentlichen Punkten erschopfend behandelt.

In betreff dieses Systems gestattete mir der Zustand meines Ma-

terials, welches langere Zeit in Alkohol konserviert war, keine ein-

gehenden Untersuchungen der Feinheiten, wie z. B. der Kapil-

laren mit den Flimmertrichtern. Aber die Zahl und Lage der

Hauptstamme des WassergefaCsy stems, der soge-
nannten Langsgefafie, im Korpergewebe, ihren Ver-

lauf in den verschiedenen Gegenden des Korpers
und ihr Anastomosierungs verhalten vermochte ich aufs

genaueste zu untersuchen und bin zu einigen interessanten Re-

sultaten gekommen, die von den bei anderen Cestoden gefundenen

Thatsachen sehr wesentlich abweichen.

Die Ergebnisse der fruheren Autoren iiber das WassergefaC-

system der Bothriocephaliden gehen sehr weit auseinander. Wah-

rend Bottcher *) am lebenden Bothriocephalus latus im Kopf und

Halsteil jederseits drei seitliche Langsstamme beschreibt, die unter

sich und mit den der anderen Seite durch Queranastomosen in

Verbindung stehen, fand Stieda ») bei demselben Tiere nur zwei

sehr gering entwickelte Langsstamme, zwischen welchen jegliche

Verbindung in den einzelnen Gliedern fehlte. Sommer und Lan-

DOis*) fanden an den jungen unreifen Gliedern des Bothriocepha-

lus latus zwei SeitengefaCe jederseits und an geschlechtsreifen Glie-

1) VAN Beneden, Recherches sur les vers Ce8tode8 du literal de

Belgique, in Mdm. de I'Acad. Koy. de Belgique, Bd. XXX.
2) BoTTcHEB, tJber das oberflachliche Gefafinetz von Bothr. latus,

in ViBCHow's Arch., Bd. XLVII, S. 370.

3) Stieda, a. a. 0., S. 184.

4) SoMMEE und Landois, a. a. 0., S. 50.
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dern nur eins als Fortsetzung des auCeren der jungen Glieder,

im ganzen also zwei, zwischen denen sich nirgends Quer-
anastomosen fanden. DaB diese Angaben Sommer's uad

Landois' unrichtig sind, erhellt daraus, daC die betreffenden Au-

toren die beiden Liingsstrange des Nervensystems fiir das Wasser-

gefafisystem gehalten haben. Steudener ^ giebt au, dafi das Ge-

faBsystem beim Bothriocephalus proboscideus und punctatus und

beim Triaenophorus nodulosus mit zwei feinen GefaBstammen im

Kopf beginnt, die sich weiter im Hals in eine Anzahl Hauptlangs-

stamme (8 weitere und 8 engere bei den ersten Arten und 8—10

bei Triaenophorus nodulosus) spalten und an der Grenze zwi-
schen Rinden- und Mittelschicht verlaufen, unddaB
die beiden auBersten von ihnen, die in den Seiten-
teilen liegeu, am starksten entwickelt seien. Pint-

NER 2) faBt seine Ergebnisse iiber die Zahl und den Verlauf der

Langsgefafie in folgendeu Worten zusammen: „Der Grundtypus

fiir den Verlauf dieser LangsgefaBe (der HauptgefaBe) ist eine

einfache bis an den Stirnrand des Kopfes vorgeschobene, aus

einem dorsalen und einem ventralen Aste gebildete Schlinge in

jeder Korperhalfte, deren Neigung zur Insel- und Anastomosen-

bildung bei den verschiedenen Arten eine Reihe komplizierter Ver-

laufsformen liefert. Bei samtlichen Tanien, Tetrabothrien und

Tetrarhynchen durchlaufen demnach auf jeder Korperseite zwei,

im ganzen also vier Langsstamme die Strobila, wahrend bei den

Bothriocephaliden, Caryophylliden und Liguliden diese vier Stamme

in eine individuell und ortlich schwankende, bei den einzelnen

Gattungen ungefahr zwischen 10 bis 24 wechselnde Anzahl von

Langsstammen zerfallen, die durch zahlreiche Queranastomosen

mit bestimmtem Verlaufe untereinander in Verbindung stehen.

Die vier LangsgefaBe sind im Jugendzustande alle ziemlich gleich

stark und miinden samtlich in die kontraktile Endblase ; spater

erweitern sich die beiden ventral gelegenen Kanale auf Kosten

der dorsal gelegenen, die in sehr alten freien Gliedern und in

sehr langen Ketten wie in denen der menschlichen Bandwiirmer,

zu atrophieren scheinen."

V. RoBOz ^) beschreibt bei Solenophorus megalocephalus zwei

LangsgefaBe auf jeder Seite, welche am Rande der Mittelschicht

1) Steudeneb, a. a. 0., S, 13.

2) PiNTNEH, a. a. 0., 8. 40.

3) T. RoBoz, a. a. O., 8. 273.
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in geringen Entfernuugen nebeueiuauder mehr oder weniger wellen-

formig verlaufen. Das auCere LangsgefaB ist der Ruckbildung

unterworfen ; sein Durchmesser nimmt in den reifen Gliedern fort-

wahrend ab, und es verschwindet schliefilich vor dem Auge des

Beobachters, „so dafi man in den hinteren Gliedern der Strobila

nnr mehr zwei LangsgefaCe findet".

Vergleichen wir damit unsere eigenen Befunde. Zunachst

zeigt die vorliegende Species im Bau des Wassergefafisystems

eine aufierst auffallende Regelmafiigkeit; vom ersten

jungsten bis zu den ganz reifen Gliedern findet sich dieselbe Zahl,
^ diegleicheLageuudderseibe

Verlauf de r L angsgefaBe; es

zeigt sich kein Unterschied in der

Starke der Gefafie bei jiingeren und

iilteren Gliedern, und keine Atrophie-

rung dieses oder jenes GefaBes auf

Kosten der anderen. Auf einem Quer-

schnitt durch irgend eine Stelle des

Rumpfes sieht mau bei Auwendung

starker VergroBerung z w e i e r 1 e i

LangsgefaBe, die sich sowohl nach

ihrer Lage und Anastomosierungsweise

wie auch nach ihrer Starke auf den

ersten Blick unterscheiden lassen. Zu-

erst finden wir in der Mittelschicht

vier Stamme , centrale Langs-
s tarn me(Figurd. Text C', C", Ci.C^);

diese liegen stets innerhalb der beiden

Nervenstrange (iV, N') und zwar in

bestimmtem Abstand von diesen und

voneinander. Sie liegen zu je zweien

jederseits der Langsachse des Korpers

in einer Ebene (AB), welche durch

die Seitenrander des Gliedes geht.

Die ' zwei Stamme der einen Seite

{C\ C") stellen, wie ich weiter unten

erklaren werde, die beideu Aste der

Schlinge der einen Korperhalfte dar,

und die anderen (Cj, Cg) die der zwei-

ten Schlinge. Man begegnet also auch

hier dem von Pintner festgestellten

Schematischer Querschnitt durch

den vorderen Teil eines Gliedes.

Oj— fljg die zwolf Langsstamme des

peripherischen Wassergefafssystems.

C C ' und Cj C, die vier centralen

Stamme des Wassergefafssystems.

N, N' Nervenstrange ; Bm Schicht der

Ringmuskeln zwischen Mittel-(ilf) und
Rindenschicht (5); Cb Cirrusbeutel.

z z z" z" die Zone der Mittelschicht,

worin die Centralstamme eingelagert

sind. AB Medianlinie, die beiden

Seitenrander verbindend.
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Gruudtypus der zwei Schlingen, es bildet sich aber jede Schlinge

nicht aus einem ventralen iind einem dorsalen, sondern aus
einem aufieren (C resp. Ci) und einem inneren ((7" resp. C^)

Aste, die sich stets in der Mitte der Mittelschicht finden, und

niemals in der Grenze zwischen Mittel- und Rindenschicht oder

in der Rindenschicht, wie bei den anderen Bothriocephalen.

Was die gegenseitige Lage der Stamme anlangt, so sagt

PiNTNER ^ ) folgendes : „Ich faud die Entfernung der beiden Stamnoe

einer Korperhalfte von der Medianlinie nicht nur inkonstant, son-

dern raeist ohne ausgesprochenen Unterschied; dagegen ist ihre

Lage gegen die Flachseiten des Korpers stets genau ausgepragt."

Ganz abweichend davon finde ich bei der vorliegenden Species die

Stamme in bestimmter Entfernung von der Medianlinie des Gliedes

und voneinander, welche Entfernung natiirlich mit der Zunahme

der Breite der Glieder gleichmafiig groCer wird. Nehmen wir den

Abstand des inneren Stammes C" oder Og (vgl. auch Taf. XIX,

Fig. 10 Wg'b oder Wg'b') von der Medianlinie als 1, so zeigt

sich dasselbe Verhaltnis zwischen den Stammen C' und C" oder

C, und C.2 (Taf. II, Fig. 10 Wg'a und Wg'b, oder Wg'a'

und Wg' h'). Nur hie und da tritt eine Verschiebung der inneren

Stamme (C" und C.^) an den Stellen ein, wo die stark ausge-

dehnten Uteruswindungen sie nach aufien gedrangt haben.

Der Verlauf dieser centralen Langsstamme durch die ganze

Strecke des Korpers ist ein zickzackformiger mit fast regelmaBigen

Knickungen, und aus diesem Grunde erscheinen die Querschnitte

der Kanale bald genau auf der Linie A B (Figur des Textes), bald

riicken sie etwas nach oben (nach der Dorsalseite) oder nach unten

(nach der Ventralseite), und diese Verstellungen finden immer auf

einer Zone z z' z" z'" statt, deren Breite z' z durch die Breite der

genannten Zickzacklinie bedingt ist. Diesen Verlauf der einzelnen

Kanale sieht man sehr deutlich auf Langsschnitten (Taf. II,

Fig. 11). Andererseits fand ich durch die Untersuchung ver-

schiedener Serien von Flachenschuitten die Lageverhaltnisse der

vier erwahnten Langsstamme wie auch die Art und Weise ihrer

Verbindung durch Anastomosen, was ich in Fig. 10, Taf. II,

schematisch zu deuten versucht babe.

In Bezug auf die Anastoraosierungsweise zeigen die beiden

Aste jeder Schlinge ganz verschiedene und sehr eigentiimliche Ver-

haltnisse. Erstens bilden sich zwischen deu inneren Stammen

1) PiNTNEB, a. a. 0., S. 30.
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Wg'h und Wg'b' (Taf. II, Fig. 10) Queranastomosen (Qa), die

nicht in unbestimmter Zahl und unabhangig von der Glieder-

teilung sind, wie Steudener M bei Bothriocephalus proboscideus und

Bothriocephalus puiictatus fand ; es komrat vielmehr jedein Gliede

eine ^ueranastomose zu, die in den unreifen Gliedern in fast

gerader Linie, in den reifen etwas in der Mitte nach vorn ge-

kriimmt dicht oberhalb des Cirrusbeutels des nachstfolgenden

Gliedes verlauft. Die Zahl der Glieder entspricht genau der Zahl

der QueraDastomosen, und demgemaB tritt hier eine scharf aus-

gepragte Segmentierung dieses Teiles des exkretorischen

Systems ein. Alle vier Langsstamme zeigen annahernd gleiche

Weite, welche 0,016—0,020 mm betragt ; die der Queranastomosen

ist 0,004—0,006 mm.
Jeder dieser Aste Wg'b und Wg'h' tritt zweitens mit dem

zu derselben Schlinge zugehorigen aufieren (der Wg'b mit dem

Wg'a und der Wg'b' mit dem Wg'a') in Verbindung durch zahl-

reiche Anastomosen (An), die bald schnurgerade, bald gekrummt

Oder wellenformig verlaufen, mitunter gabelig gespalten sind und

sich dann wieder miteinander vereinigen und auf diese Weise ein

sehr kompliziertes GefaCnetz bilden. Direkte Verbindungen der

zwei auBeren Wg'a und Wg'a' Aste oder des inneren der einen

Schlinge mit dem aufieren der anderen treten nirgends auf.

Verfolgen wir jetzt diese Langsstamme in ihrem Verlauf bis

zum Scolex hinauf, so zeigt sich folgendes: Indem sie die oben

geschilderten Lage- und Abstandsverhaltnisse beibehalten und nur

eine unerbebliche Verkleinerung ihres Durchmessers erfahren,

treten sie in die Scheidewand ein, welche die zwei Sauggruben

voneinander trennt, und gelangen bis zum Scheitel hinauf, wo sich

die beiden Stamme jeder Korperhalfte zu einer Schlinge vereinigen;

von diesen entspringen zahlreiche nach verschiedenen Richtungen

verlaufende kleinere und groBere Zweige, welche sich wieder in

feinere GefaBe spalten, die bald zu ihrem MuttergefaB zuruck-

kehren, bald mit anderen GefaBen desselben oder des anderen

Stammes in Verbindung treten. Auf diese Weise entsteht aus

jeder Schlinge ein reiches GefaBnetz, welches die Sauggrubeurander

der zugehorigen Seite versorgt. Man vermiBt hier die Quer-

anastomosen zwischen den inneren Langsstammen, an deren Stelle

verschiedene ganz unregelmaBige Anastomosen auftreten. — So viel

iiber den in der Mittelschicht eingelagerten Komplex des Wasser-

1,) Steudeneb, a. a. 0., S. 13.
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gefaCsystems, fur welchen ich die Benennung ^centrales Wasser-

gefSsssystem" als passendste betrachte.

AuCer diesem tritt uns zweitens eine Reihe von Langsstammen

entgegen, die ebenso durch die ganze Kette hindurch verlaufen,

die sich aber, wie gesagt, durch ihr geringes Lumen wie

durch ihre Lage in der Rindenschicht und die ver-

schiedene Anastomosierungsweise von den centralen

Stammen uuterscheiden lassen. Sie sind in der Zwolfzahl, 6 auf

jeder Korperhalfte, vorhanden (Figur des Textes a^—a^^) und

liegen zwischen den Dotterkammern und den Subcuticularzellen,

jedoch dringen sie hie und da tiefer ins Innere bis zur Schicht

der iuueren Langsmuskeln ein. Sie nehmen ihren Ursprung im

Scolex von den Asten der Schlingen oder von davon abgehenden

Abzweigungen , ziehen sich dorsal- oder ventralwarts nach der

Peripherie, treten in die Rindenschicht ein und durchlaufen die

Kette der Glieder in unregelmafiigen Zickzacklinien (Taf. II,

Fig. 11 Wg), indem sie in ihrem Verlauf durch verschiedenerlei

Anastomosen und Inselbildungen ein zweites, von dem centralen

unabhangiges Gefafinetz bilden , welches zum Unterschied als

peripheres Wassergelasssystem bezeichnet werden soil. Eine

Kommunikation dieses mit dem centralen Systems laCt sich nir-

gends in der ganzen Kette der Glieder erkennen,

tJberblicken wir die Ergebnisse der vorhergehenden Dar-

stellung, so gelangen wir zu folgendem allgemeinen Bild : Das

Netz der Hauptstamrae beginnt im Scolex mit einer Schlinge jeder-

seits der Medianlinie ; die verlangerten Schenkel jeder Schlinge

reprasentieren jederseits die genannten 2 grofieren centralen Langs-

stamme, die von gleicher Starke sind, durch die Mittelschicht in

der ganzen Strobila verlaufen und das centrale Gefafinetz

bilden ; zweitens entspringen im hinteren Scolexende aus jenem

Komplex 12 dunnere Aste, die gleich in die Rindenschicht uber-

treten und durch das Gewebe derselben ebenso die ganze Strobila

durchlaufen und das periphere Gefafinetz bilden, welches

sich nirgeuds mehr in Kommunikation mit dem ersten befindet.

AUe Langsstamme fand ich im letzten Gliede getrennt nach

auBen miindend, well ich in keinem der untersuchten Exemplare

das urspriingliche Eudglied vor mir hatte.

In Bezug auf den histologischen Bau der Hauptstamme des

Wassergefafisystems kaun ich die Angaben Pintner's^), dafi sie

1) PiNTNEK, a. a. 0., S. 21.
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„ein wohlausgebildetes Epithel besitzea, das zweifelsohne als Matrix

ihrer glashellen, homogenen Membran aufzufassea ist", bestatigen

und noch bemerken, dafi die Epithelzellen bei der vorliegenden

Species sehr dicht aneinander gereiht wareo.

Fassen wir die erlangten Resultate zusammen, so sehen wir,

daC unsere Species in der Anordnung des Wassergefafisystems im

allgemeinen und besonders der Centralstamme mit keinem der bis

jetzt untersuchten Bothriocephalen iibereinstimmt ; man konnte

vielmehr eine solche in gewissen Punkten mit den Tanien und mit

Caryophyllaeus mutabilis annehmen.

1) Wahrend bei den anderen Bothriocephalen die urspriing-

lichen Aste der Schlinge in eine Anzahl von Langsstammen zer-

fallen, welche gleichwertig sind, weil alle gleichen Verlauf und

ahnliche Anastomosierung zeigen und gleiche Lage in der Strobila

einnehmen, tritt hier eine scharfe Differenzierung der

Langsstamme ein in das System der centralen und der peri-

pheren Langsstamme,
2) Wahrend bei den anderen Bothriocephalen alle Langs-

stamme durch zahlreiche quere und schrage Anastomosen, welche

aber unabhangig von der Gliederteilung sind, miteinander in

Verbindung treten, zeigt sich bei unserer Species eine scharfe

Sonderung des centralen von dem peripheren Sysleme durch den

Mangel in der ganzen Strobila jeder Kommunikation zwischen den

beiden Systemen. Andererseits tritt im Centralsystem die auBerst

eigentiimliche Anastomosierungsart auf, die ich als Segmen-
tierung des centralen Wassergefafisystems bezeichnet habe.

3) Alle vier Stamme des centralen (wie auch die des peri-

pheren) Systems verlaufen durch die ganze Strobila bis zum

letzten Gliede unverandert ; sie behalten ihr ursprungliches Lumen

bei, was bei anderen Cestoden nur im Jugendzustand sich findet.

In Bezug auf die Queranastomosenbildung lafit sich hier grofie

Ahnlichkeit mit den Taniaden erkennen. Nach den Augaben

Steudener's ' ) „tritt bei den Taniaden, sobald am Hals die Ab-

schntirungen der einzelnen Glieder beginnen, auch die Bildung

einer Queranastomose ein, welche bei alien Tanien ohne Ausnahme

1) Steudenek, a. a. 0., S. 12.
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am hinteren Rande eines jeden Gliedes verlauft und sich imraer

als ein einfaches QuergefaG, iiiemals als Wiederholung des Ge-

faCriDges im Kopf darstellt. Diese GefaCanastomose verbindet

jederseits nur das groBe der beiden GefaCe, das kleine ist dabei

ganzlich unbeteiligt". Wenn wir die beiden groCeren GefaBe der

Tanien (die ventral gelegenen nach Pintner) als den beiden

inneren Centralstammen (Taf. II, Fig. 10 Wg'h und Wg'h'

und Figur des Textes C" und Co) unserer Species entsprechend

betrachten, so haben wir auch hier dasselbe Verhalten vor uns.

Eine derartige Queranastomosenbildung beschreibt Pintner

bei Tetrarhynchus longicollis, ebenso v. Roboz bei Solenophorus

megalocephalus.

Andererseits konnte man die in der vorliegenden Species scharf

ausgesprochene Differenzierung des WassergefaCsystems in ein cen-

trales und ein peripheres mit der etwas ahnlichen Anordnung des

WassergefaCsystems bei Caryophyllaeus mutabilis vergleichen. Nach

Pintner 1) „charakterisiert sich das GefaCsystem bei Caryophyl-

laeus mutabilis hauptsachlich durch eine scharf ausgesprochene

Trennung der tiefer liegenden Hauptlangsstamme von einem se-

kundaren oberflachlich gelegenen Gefafinetz. Die Zahl der dickeren

HauptgefiiCe schwankt zwischen 8 und 12. Je zwei derselben

liegeu einander naher als den iibrigen Stammen". Allerdings

fehlt bei dieser Vergleichung ein sehr v^richtiges Moment, ich meine

die Lage der Stamme; denn bei Caryophyllaeus mutabilis

sind auch die tieferen Hauptlangsstamme in der Rindenschicht

eingelagert. Indes hat es sich durch die neuesten Untersuchungen

von WiLL=^) herausgestellt, daC dies Verhalten nicht fiir die ganze

Lange des Caryophyllaeus-Korpers gilt. Zwar im Rumpfteile, wo
die Dotterdriisen die Mittelschicht einnehmen, liegen die gesamten

Hauptlangsstamme in der Parenchymlage der Rindenschicht, im

Hals aber, wo die Dotterdriisen aufhoren, treten die 4 auf-

steigenden Kanale^) in die Mittelschicht tiber und verlaufen inner-

halb der Nervenhauptstamme. Man sieht daher auf einem Quer-

schnitt durch den Halsteil (Will, Fig. des Textes II) 4 Stamme
in der Mittelschicht, je 2 auf jeder Korperseite eingelagert,

wahrend die anderen ihre Lage in der Rindenschicht beibehalten.

1) PiNTNEE, a. a. 0„ S. 26.

2) Will, a. a. 0., S. 26.

3) Will unterscheidet nach van Beneden und Feaipont auf-
steigende und absteigende HauptgefaBe.
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Nach diesen Befunden von Will wird die Ahnlichkeit zwischen

Caryophyllaeus mutabilis und unserer Species erhoht. Vollstandig

ist allerdings die Ahnlichkeit nicht, doch glaube ich dieses in

beschranktem Grade bei Caryophyllaeus mutabilis vorkommende

Verhalten des WassergefaBsystems als Ausgangspunkt fur die Er-

klarung des Befundes bei meiner Species annehmen zu diirfen.

In der letzteren zeigen die Subcuticularzellen einerseits und die

Dotterdrusen und die Lagen der Langsmuskeln andererseits eine

so grofie Ausdehnung, daC sie kaum noch freien Platz fiir das

wohlausgebildete GefaCnetz des WassergefaBsystems lassen. Die

Folge davon ist: ein Teil der Langsstamme verschiebt sich all-

mahlich nach innen bis zur Mittellinie des Korpers und lagert

sich jederseits der Uteruswindungen, wo kein anderes Organ auBer

den Hoden existiert. Endlich trennt er sich ganzlich von dem
peripheren GefaBnetz und wird zu einem besonderen und selb-

standigen System, welches die Mittelschicht versorgt. Mit dieser

Trennung und neuen Einlagerung der Langsstamme sind welter

verbunden a) eine VergroBerung des Lumens der Hauptstamme

und b) Veranderungen in der Art der Anastomosenbildung; es

konnte namlich eine komplizierte Anastomosierung zwischon den

beiden inneren Langsstammen Wg' h und Wg' b' (Taf. I, Fig. 10)

wegen der dazwischen befindlichen und sehr machtig entwickelten

Uteruswindungen u. s. w. nicht mehr stattfinden. Infolgedessen

oblitterierten hier die Anastomosen und beschrankten sich auf eine

einzige Queranastomose am hinteren Ende jedes Gliedes.

Die Entwickelungsgeschichte hat nachzuweisen, ob und in welchen

Entwickelungsstadien diese Vorgange sich abspielen.

4) Was endlich die gegenseitige Lage der centralen Langs-

stamme betrifft, so nimmt die vorliegende Species eine isolierte

Stelle innerhalb der Klasse der Cestoden ein.

Kalkkorperchen. Hier ware es am Platze, jene eigen-

tumlichen, lange Zeit hindurch, fur Eier angesehenen Gebilde, die

sogenannten Kalkkorperchen, mit wenigen Worten zu be-

sprechen. Sie sind iiberall im bindegewebigen Parenchym und in

gleicher Menge sowohl in der Rinden- wie in der Mittelschicht

vorhanden und bald vereinzelt, bald gruppenweise eingestreut; es

giebt kreisformige mit einem Durchmesser von 0,016 und andere

wieder mit nur 0,006 mm ; ovale oder elliptische mit Langeudurch-

messer von 0,012 und 0,009 mm Breite, biskuitformige oder drei-
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eckige mit abgestutzten Ecken u. s. w. (Taf. II, Fig. 12). Sehr

selten erscheinen sie ganz homogen, vielmals sind sie mit mehreren

konzentrischen Streifen versehen UDd gewahren so das Aussehen

von Starkekornern. Mit Alauukarmin gefarbt, tingieren sie sich

Dicht stark, sie zeigen aber die konzentrische Schichtung ausge-

zeichnet, wahrend dieses Bild bei den mit Hamatoxylin gefarbten

nicht so deutlich bervortritt. Claparede ^) hatte bei Diplosto-

mum rachiaeum Henle und anderen Trematoden die Kalkkorper-

chen in den blasenartigen Endigungeu der WassergefaCe gefunden

und daher die Ansicht ausgesprochen, daC auch bei den Cestoden

ein Zusammenhang zwischen Kalkkorperchen und Exkretionssystem

existieren konnte, ja er glaubte sogar, diesen Zusammenhang bei

Triaenophorus nodulosus mehrmals mit Sicherheit erkannt zu haben.

Dagegen vermochten die neueren Forscher diesen Vorgang nicht zu

bestatigen, und auch ich kaun auf Grand meiner Untersuchungen

einen Zusammenhang von Kalkkorperchen und Exkretionssystem

nicht finden.

Geschlechtsorgane.

Entsprechend dem allgemeinen Typus der Cestoden besitzt

auch das vorliegende Tier in jedem Gliede einen hermaphro-

ditischen Geschlechtsapparat. Die erste Anlage der Geschlechts-

organe fand ich bei den verschiedenen untersuchten Exemplaren

nach dem 20. Gliede, und 10 Glieder weiter war schon der Uterus

mit reifen chitinosen Eiern erfiillt. Es kommen zuerst die mann-

lichen und dann die weiblichen Organe zur Ausbildung, so daB bei

den unreifen Gliedern die Entwickelung der ersteren ziemlich fort-

geschritten ist. Die reifen Glieder, von denen hier die Rede sein

soil, zeigen alle den gleichen Bau, Anordnung und Ausbildung der

Geschtechtsorgane.

Der weibliche Geschlechtsapparat besteht aus der Vagina,
dem Ovarium mit dem Oviductus und dem Uterus; dazu

kommen noch die Dotterdriisen und die Schalendriisen.
Zu dem mannlichen Apparat gehoren die Ho den mit den Sam en-

gang en, das Vas deferens und der zur Stiitze derselben

dienende Hohlmuskel und der Cirrusbeutel. Ich beginne

mit der Beschreibung der weiblichen Organe, indem ich auf die-

1) Clapae^ide, Die Kalkkorperchen der Trematoden, in Zeitsohr.

f. wiss. Zool., Bd. IX, S. 99.



28 N. K. Gormauos,

jenigen Punkte ausfiihrlicher eingehen werde, in denen das vor-

liegende Tier mehr oder weniger von den iibrigen Bothriocephalen

abvpeicht.

Vagina. Wie ich schon bei der Besprechung der auBeren

Form des Tieres gesagt, liegt dem vorderen Gliedrande zunachst

der Porus genitalis (Taf. I, Fig. 4 P, vergl. auch Taf.

II, Fig. 13 P), welcher in eine trichterformige , mit papillen-

artigen Erhebungen belegte Grube, den Sinus genitalis (Sg)

fiihrt, in dessen Grunde zwei Ottnungen miinden: oben die des

Endabschnittes des Vas deferens, die Cirrusoffuung (Cro), unten

die Vaginaoffnung (Fo), eine ovale oder rundliche mit einem

Durchmesser von 0,030 mm. Die Vagina (Taf. II, Taf. 13 V)
verlauft zuerst dicht unter dem Cirrusbeutel, erstreckt sich bis

zura hinteren Ende desselben und beriihrt die Lage der Ring-

muskeln, wo ihr Lumen sich halbkugelig erweitert; dann biegt sie

um und zieht nach der Ventralflache (vergl. auch Taf. II, Fig.

15 F), den Uterus dorsalwarts von sich lassend. Hierauf wendet

sie sich, immer ventral gelegen, nach dem hinteren Gliedrande

und nach mehreren Windungen erreicht sie das Ovarium, dessen

Mittelstuck sie uberschreitet ; am hinteren Ende des Gliedes an-

gekommen , erweitert sie sich zu einer groCen , bald flaschen-

formigen, bald ovalen Blase, dem Receptaculum seminis
(Taf. II, Fig. 15 Rs), von dem ein enger Kanal zu dem Ovidukt

fiihrt. Wir konnen damit fiinf Abschnitte unterscheiden : 1) den

Anfangskanal (Sommer's und Landois' Scheideiieingang) von der

Vaginaoffnung bis zu der dorsalen Ringmuskellage von 0,006 mm
Durchmesser; 2) die dorsale halbkugelige Erweiterung
mit einem Durchmesser von 0,010—0,015 mm ; dieses merkwiirdige

Gebilde kommt bei keinem anderen Bothriocephalus vor, und ich

glaube, daC seine Entstehung dem Umstande zuzuschreiben ist,

daC hier durch zahlreiche Fasern der Scheidenkanal auf die Dor-

salflache befestigt wird, wodurch eine Dehnung der dorsal ge-

legenen Wand und damit eine Erweiterung seines Lumens an dieser

Stelle zustande komrat; 3) den mittleren Kanal (Sommer's

und Landois's Scheidenkanal)' bis zum Receptaculum seminis,

dessen Durchmesser an den verschiedenen Stellen je nach dem

Fiillungsgrade mit Sanienflussigkeit und je nach dem verschiedenen

von den Uterusschlingen ausgeubteu Druck ungemein wechselt und

im Mittelwert von 0,008 mm Durchmesser ist; 4) das Recepta-
culum seminis, welches, von der Ventralseite aus gesehen,

links von dem Ovidukt liegt, eine Lange von 0,070 mm und eine
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Breite vou 0,040 mm besitzt, uud 5) den in den Ovidukt iiber-

liihrenden Befruchtungsgang mit einem Durchmesser von 0,004 mm.

Was die histologische Struktur der Vagina betrifft (Taf. II,

Fig. 14), so finde ich dieselbe mit einer homogenen, cuticula-

ilhnlichen Membran (M) im lunern ausgekleidet ; diese Membran
uimmt im Aufangskanal an Dicke zu und setzt sich bis zur Vagina-

oflfnung fort, wo sie, wie Leuckart schon bemerkt hat, in die

Cuticularbedeckung des Korpers iibergeht. Um diese Membran
legt sich eine fast gleich dicke Schicht von Ringfasern (Rf) und

endlich eine sparliche Reihe von Zellen, die fast parallel der Langs-

achse des Kanals gerichtet sind. Ganz abweicheud von diesem

allgemeinen Verhalteu zeigt das Receptaculum seminis eine innere

epitheliale Auskleidung, deren Zellen, mit deutlichen Kernen ver-

sehen, senkrecht zur Wandung des Organs stehen und eine Lange
von 0,006 mm haben. Nach Cilien im Lumen der Vagina, wie

sie MoNiEZ 1) vou auderen Bothriocephalen beschreibt, habe ich

vergebens gesucht ; ebensowenig kanu ich das Vorhandensein einer

inneren Schicht von Zellen mit Kernen und ziemlich homogenem
Protoplasma, wie v. Roboz bei Solenophorus megalocephalus be-

schreibt, konstatieren.

Oyarium, Dotter- und Schalendriisen. Vou den Driisen

des weiblichen Geschlechtsapparats ist nur wenig zu sageu. Das

Ovarium (Taf. II, Fig. 15 Ov) liegt dicht hinter der ven-

tralen Ringmuskelschicht am hinteren Ende des Gliedes und stellt

einen Drusenschlauch dar, bestehend aus zwei groBen, bis uber die

Mitte der Lange des Gliedes reicheuden SeitenstUcken uud

einem dieselben am hinteren Ende des Gliedes verbiudenden

Mittelstiicke (Ms). Das ganze Ovarium wird von einer zarten,

strukturloseu und glashellen Membran umgeben uud umfaCt eine

groCe Menge von ovalen oder rundlichen Ei zellen (Fig. 15 M
und Fig. 16 Ei), die aber meist dicht aneinander gedrangt liegen

uud dadurch eine langlich-polygonale oder dreieckige Gestalt an-

nehmen. Der Durchmesser des Kernes betragt 0,002 mm und
derjenige der ganzen Zelle 0,015 mm. Von der hinteren Seite des

Mittelstuckes entspringt ein gemeinsamer Oviduct us (Taf. II,

Fig. 15 Ovd\ ein anfanglich geraumiger Gang, welcher enger wird

und den feinen Befruchtungsgang aufnimmt; nachher biegt er um
uud geht in den Aufangsteil des Uterus iiber; an der Stelle der

1) MoNiEZ, Memoires sur les Ceatodes, S. 148 (Traveaux de
riustitut zool. de Lille, T. Ill, Fasc. 2), 1881.
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Umbiegung munden in ihn einerseits das Sammelrohr der Dotter-

driisen und andererseits die Schalendriisen,

Der Dotterstock (Taf. I, Fig, 5) ist ein umfangreicher

Driisenapparat, welcher aiis zablreichen, in einfacher Lage und in

regelmaCigen Abstanden voneinander im Parenchym der Rinden-

scbicht eingelagerten Dotterkammern oder Dotterdrusen
(Dd) besteht. Letztere sind Zellenkomplexe von rundlicher oder

ovaler Gestalt mit 0,040—0,060 mm Durchmesser ; sie bildeu eine

Lage rings um die innere Langsmuskelschicht herum und lassen

nur einen kleinen Bezirk am Mittelfeld der Ventral- und Dorsal-

seite frei. In der Reihe der aufeinander folgenden Glieder sind

sie derartig zerstreut, daC man die Dotterdrusen eines Gliedes

nicht abgrenzen kann; vielmehr scbeinen die Dottergange der

vordersten Kammer eines Gliedes [wie scbon Erschricht und spater

SoMMER und Landois in ihrer Arbeit uber Bothriocephalus latus

beschrieben
' )], zum Sammelrohr des vorangehenden Gliedes zu

fuhren. Von jeder einzelnen Dotterdriise geht ein mit zarter Hulle

versehener Ausfuhrungsgang; alle diese Gange munden ineinander

und bilden ein ausgedehntes Rohrenwerk, von dem eine Anzahl

grofierer Aste abgehen, die sich schlieBlich zu einem Sammelrohr

(Taf. I, Fig. 15 Dr) vereinigen, welches in die Mittelschicht

eintritt und in den Anfang des Uterus einmiindet. Eine Erweite-

rung des Sammelrohres zu einem Dotterreservoir, wie Sommer

und Landois beschreiben 2), lafit sich hier nicht erkennen.

Zu den weiblichen Geschlechtsdriisen gehoreu endlich die

Schalendrusen (Taf. II, Fig. 15 Sd), welche hinter und

etwas rechts von dem Ovidukt liegen. Jede einzelne Driise stellt

eine einfache, ei- oder birnformige Zelle von 0,020 mm Lange dar,

welche durch einen Ausfuhrungsgang an der Stelle, wo der Ovidukt

in den Uterus iibergeht, ausmiindet.

Uterus. Der Uterus nimmt seinen Anfang von dem Ovidukt.

Sein Anfangsteil (Taf. II, Fig. 15 Ut) verlauft gerade gestreckt

oder leicht gekrummt unter dem Mittelstuck des Ovariums; von

da aus schlagt er den Weg nach oben ein und beschreibt zwischen

der Vagina und dem Vas deferens eine Anzahl von unregelmaCigen

und darmahnlicheu kleineren oder grofieren Windungen, welche

die Membran der Ovarieu etwas verdrangen und eine Art von

sehr tiefen, meist bis zur seitlichen Wandung des Stuckes rei-

1) SoMMEE und Landois, a. a. 0., S. 59.

2) SoMMEE und Landois, a. a. 0., S. 59.



Bothriocephalus achistochilos n. sp. 31

chenden Einbuchtiingeu bildeii, wo sie sich einschieben. Gewohn-

lich zahlt man 5—6 Schlingen jederseits der Medianlinie des

Gliedes, vou denen die obersteu links nnd rechts von dem Cirrus-

beutel und manchmal iiber dessen Niveau hiuauf steigen. Das

Endstiick der letzten Schlinge wendet sich nach der Ventralseite

und endet auf derselben hinter deni Porus genitalis in eine selb-

standige Ofifnung (Taf. I, Fig. 2 u. 4 Fo, und Taf. II, Fig.

13 u. 18 Uo), welche bald auf der Medianlinie des Korpers, bald

reclits, bald links von ihr liegt. Die Weite des Uterusschlauches

in seinem Anfangsteile betragt 0,035—0,040 mm, von da ab aber

uimmt sie sehr rasch zu, und weiterhiu zeigen die Schlingen ein

iiberniafiig weites Lumen, welches aber nicht durch die Entfernung

der Schlinge von dem Anfangsteile bedingt ist, sondern nur von

der jeweiligen starkeren oder geringeren Ansammlung von Eiern

abhaugig ist.

Die befruchteten chitinosen Eier haben eine ovale Form und

scheinen in der vorliegenden Species von dem gewohnlichen Bau

der Bothriocephalen-Eier nicht abzuweichen ; der Laugendurch-

messer betragt 0,050—0,070 mm, der Breitendurchmesser 0,020

bis 0,030 mm und die Dicke der chitinosen Hiille 0,004 mm.

Manuliche Geschleclitsorgane.

Der raannliche Geschlechtsapparat zeigt sich nicht so kom-

pliziert wie die weiblichen Geschlechtsorgane; er umfaBt die

Hod en mit ihren Ausfuhrungsgangen, das Vas deferens und

seine muskulosen Stiitzapparate.

Hoden. Die Hoden stellen sich dar als rundliche oder ovale

blaschenformige Gebilde von 0,080—0,100 mm Durchmesser und

sind in zwei- oder dreifacher Lage im Parenchym der Mittel-

schicht, besonders im Bereiche der Mittelfelder eingelagert ; auBer-

dem aber dringen sie bis zu den Schlingen des Uterus vor. Jedes

Blaschen, mit den Elementen des Samens gefullt, wird von einer

zarten Grenzmembran umgeben, welche sich in einen breiten Aus-

fiihrungsgang fortsetzt. Dieser vereinigt sich mit anderen zu

groCeren Gangen, welche schlieClich in einen, an der Riickenseite

der Mittelschicht und oberhalb des Ovariums liegenden Sammel-

raum einmiinden.

Was ich besonders an dieser Stelle bemerken will, ist folgen-

des: Erstens daC die Hodenblaschen, im Gegensatz zu den Angaben
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Sommer's und Landois' vou Bothriocephalus latus ^), eine leicht

erkennbare Grenzmembran besitzen, niid darin stimmt auch die vor-

liegende Species mit den von anderen Forschern untersucbten Cesto-

den iiberein. Zweitens zeigt diese Species eine Abweichung voin

Bothriocephalus latus darin, dafi alle Sameugange eiiies

Gliedes in den Sammelraum desselben Gliedes ein-

miindei). Das Ergebnis Sommer's und Landois' 2), das ubrigens

bereits Erschricht gefuuden hat, wonach die Dottergange der

vordersten Dotterdriisen eines Gliedes in das Sammelrohr des vor-

hergehenden Gliedes miinden, fiudet auch bei unserer Species Be-

statigung; ein solches Verhalten aber fand ich auch lur die

Samengange nicht vor; vielmehr sah ich, dafi die Hodenblaschen

jedes einzelneu Gliedes von denen des folgenden durch eine schmale

Lage von Parenchym sehr deutlich abgegrenzt sind.

Vas deferens. Das Vas deferens ist ein vielfach gewundener

Schlauch von 0,007 mm Durchmesser, welcher, au der Riickenseite

der Mittelschicht verlaufend, zahlreiche Windungen hiuter und

zwischen den Uteruswindungen beschreibt. Auf diese Weise steigt

es bis fast zum vorderen Rande des Gliedes hinauf, wendet sich

dann etwas ventralwarts und tritt in die muskulosen Stutzapparate

hineiu. Letztere verhalten sich wie bei Bothriocephalus latus;

der obere davon, der Cirrusbeutel (Taf. I, Fig. 5 Cb, und

Taf. II, Fig. 13, 15 Cb), ist eiformig, mit der stumpfen Seite

nach riickwarts gerichtet, und nimmt die ganze Strecke von dem

Sinus genitalis bis zur dorsalen Ringmuskelschicht ein, indem seine

Liingsachse senkrecht zur Langsachse des Gliedes steht. Die

groBte Breite des Cirrusbeutels betragt 0,090 mm. Seine Wan-

dung, die eiue Dicke von 0,008 mm hat, wird von zarten, mit

groBen Kernen versehenen und mehrfach miteinander verfilzten

Muskelfasern gebildet, welcheu sich Muskelfasern, von der Ventral-

uud Dorsalseite des Gliedes abbiegend, beimischen und zur Stiitze

des ganzen Organes dienen. Von der Innenflache der Wandung

entspringen zahlreiche Muskelfasern, welche radial verlaufen und

sich an dem vielfach innerhalb des Cirrusbeutels gewundenen End-

abschnitt des Vas deferens inse'rieren.

Der zweite muskulose Apparat ist kugelig und von 0,030 mm
Durchmesser. Seine Wandung hat eine Dicke von 0,006 mm, und

die von der Innenflache entspringenden zarten, kernloseu und

1) SoMMEB und Landois, a. a. 0., S. 51.

2) SoMMEE und Landois, a, a. 0., S, 69.
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cilienartigen Muskelfasern verlaufen strahlenformig zu dem durcli-

gehendeu Vas deferens, au welchem sie sicli befestigen. Dieser

Hohlmuskel schlieCt sich an der Unterseite des hiuteren Teiles

des Cirrusbeutels an, jedoch nicht genau auf der Medianlinie des-

selben, sondern er riickt rechts oder links etwas in die Hohe und

sein Pol, welcher mit dem Cirrusbeutel in Beruhrung tritt, plattet

sich gegen diesen ab. Mit diesen Lageveranderuugen des Hohl-

muskels steht audi der Verlauf der Vagina und die Lage ihrer halb-

kugeligen Erweiterung in Zusammenhang ; da wo der Hohlmuskel

auf der rechten Seite der Cirrusblase angelagert ist, verlauft die

Vagina links von demselben, und bei ihrem Weiterveriauf zur Dor-

salseite bildet sie die halbkugelige Erweiterung, welche in diesem

Falle links und dorsal von dem Hohlmuskel liegt; im nachst-

folgenden Gliede verhalt sich die Sache umgekehrt.

Der Endabschnitt des Vas deferens, welcher als Penis funk-

tioniert, verlauft innerhalb des Cirrusbeutels, wo er mehrere Spiral-

wiudungen bildet und in der oberen Oflfnung des Sinus genitalis

(Taf. n. Fig. 13 Cro) endet. Hier geht seine cuticulare Wan-

dung, die in diesem Abschnitte des Saraenleiters sehr stark ent-

wickelt ist und in Langsfalteu in das Lumen des Organs vor-

springt, in die Cuticula der Korperoberflache iiber.

Was endlich die Frage nach der Funktion des Cirrus anlangt,

so differieren die Ansichten der Autoren nach zwei Seiten hin.

Die einen nehmen an, daB der Cirrus, welcher iibrigens kein

selbstandiges Organ ist, sondern der hervorstiilpbare Endabschnitt

des Samenleiters, nicht die Bedeutung einer Begattung zu haben

scheine. So z, B. sagt Stieda^): „Eine Umbeugung des Penis

in die unter demselben gelegene Vaginalotfnung zum Zwecke der

Begattung habe ich niemals zu beobachten Gelegenheit gehabt."

Ebenfalls auCern Sommer und Landois folgende Ansicht-): „Der

Cirrus scheint iibrigens nicht die Bedeutung eines Kopulations-

orgaues zn haben. Thatsache wenigstens ist, dafi auch bei ein-

gezogenem Cirrus ein Aussickern der Samenfliissigkeit aus der

Offnung des Samenleiters in den Sinus genitalis und die Scheiden-

offnung stattfiudet. Ferner batten wir auch bei sorgfaltigster Un-

tersuchung mehrerer hundert Glieder nicht einmal Gelegenheit, den

Cirrus in der Scheide zu finden. Endlich laBt ein Blick auf Taf.

VII, Fig. 2 und das Lageverhaltnis des Scheideneingangs zur Cir-

1) Stieda, a. a. 0., S. 191.

2) Sommer und Landois, a. a. 0., S. 55.

Bd. XXX. N. K. XXIII.
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rusblase es nicht einnial als moglich erscheinen , dafi der Cirrus

als Kopulationsorgan in die Scheide gelangen koniite." Nach der

zweiten Ansicht wird dem Cirrus die Bedeutung eines Kopulations-

organes mit Sicherheit zugeschrieben.

Ich will es dahingestellt sein lassen, ob man den Cirrus in

die Vaginaloffnung eingestiilpt gesehen hat oder nicht, und Srtutze

mich bei der vorliegeuden Species nur auf die Lageverhaltnisse der

beiden Otfnungen (Cirrusoffnung und Vaginalofinung) und auf die

Art und Weise der Herausstiilpung des Cirrus. Mit Entschiedeu-

heit kann man daraus schlieBen, daC der Cirrus eines
Gliedes zur Selbstbef ruchtung nicht dieuen kann.
Nicht nur, weil die beiden Oii'nungen, wie Sommer und Lan-
DOis *) ganz richtig bemerken, so angeordnet sind, daC das

Uberfuhren der Samenfliissigkeit aus der Offnung des Samenleiters

(Taf. II, Fig. 13 Cro) in die Vaginaloffnung (Vo) ohne die Ver-

mittelung irgend eines Organs vor sich gehen kann, sondern haupt-

sachlich weil der Vorgang der Hervorstiilpung in der Weise vor

sich geht, dafi der Cirrus nur direkt nach dem Porus genitalis

ausgestofien wird; und an diesem Vorgang beteiligt sich nicht nur

der Endabschnitt des Samenleiters, sondern auch der ganze vordere

Teil des Cirrusbeutels ruckt bis zum Porus genitalis vor, und

manchmal ragt er sehr weit aus demselben heraus. In vielen

Fallen fand ich fast die Halfte des Cirrusbeutels aus dem Porus

genitalis heraushangend (Taf. II, Fig. 17 u. 18). Allerdings kann

bei einer solchen Hervorstiilpung eine Umbeugung des Cirrus

in die Vaginaloffnung desselben Gliedes zum Zwecke der Begat-

tung nicht stattfinden.

Wenn also dem Cirrus die Bedeutung eines Begattungsorgans

zugeschrieben werden soil, so wiire das nur moglich, wenn die Be-

gattung zwischen den verschiedenen Gliederu eines Individuuras

oder zwischen den Gliedern verschiedener Individuen erfoken wiirde.

in. Systematischcs.

Wenn wir zum Schlufi aus den Resultaten der vorliegenden

Untersuchung die systematische Stellung dieses Tieres bestimmen

wollen, so finden wir, dafi es eine Menge von Anklangen an die

1) SoMMEE uud Landois, a. a. 0., S, 56.
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Bothriocephaliden bietet und infolgedessen mit vollem Recht in

dieser Familie eingereiht werden muB. Andererseits aber zeigt es

eine Reihe von nicht unwesentlichen Besonderheiten , welche die

AufstelluDg einer neuen Species notwendig machen. Auf diese

obeo schon ausfuhrlich geschilderten und betonten Besonderheiten

will ich nicht mehr eingehen ; ich werde hier nur die vorliegende

Species mit den anderen bis jetzt in Seehunden gefundenen Bo-

thriocephalen insofern einer Vergleichung unterwerfen, als es notig

sein wird, urn nachzuweisen, daC wir es hier mit einer neuen

Species zu thun haben,

Es sind bis jetzt in Seehunden folgende Bothriocephalen ge-

funden

:

Bothr. tetrapterus v. Sieb. in Phoca vitulina.

Bothr. fasciatus Kr. in Phoca annellata und hispida.

Bothr. elegans Ke. in Phoca cristata.

Bothr. antarcticus Baird in einer nicht bestimmten Phoca-

Species.

Bothr. variabilis Kr. in Phoca vitulina, cristata und barbata.

Bothr. phocarum Fabr.
,m • XI 1 1 r> \ f

in Phoca cristata und barbata.
(Taenia anthocephala Rud.)

Bothr. lanceolatus Kr. in Phoca barbata.

Bothr. hians Dies, in Phoca annellata und barbata und in

Leptonyx monachus.
'

(Bothr. Phocae foetidae Kr.?)

(Dibothrium hians Dies.)

Bothr. cordatus Leuck. in Trichechus rosmarus und Phoca

barbata.

Von diesen sind zuerst Bothr. tetrapterus, Bothr.
fasciatus und Bothr. variabilis auCer Betracht zu lassen

wegen der bei diesen vorhandenen Zwei- resp. Dreizahl (Bothr.

variabilis) der Geschlechtsoffnungen ; ebenso sind Bothr. ele-

gans und antarcticus auszuschlieCen wegen ihrer Korper-

groCe, und weil bei ersterem die hintersten Glieder viel kiirzer

sind (0,2 mm) und bei letzterem Anhangsel an den Grubenflugel

beschrieben wurden.

Von den vier iibrigen hat Bothr. phocarum mit seinera

ganz verschieden gebauten Kopfe und mit einer Korperlange von

16 cm gar keine Ahnlichkeit mit unserer Species ; ebenso Bothr.
hians Dies., dessen Korperlange iiber 30 cm betragt.

Bothr. lanceolatus nahert sich etwas der vorliegenden

Species in der GroCe und Gestalt des Korpers (lanzettformig,

3*
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1—3,5 cm Korperlange) ; er besitzt aber eine viel grofiere Breite,

von 6 mm und bei andereii Exemplaren von 12 mm iind auCer-

dem zeigt er, so viel aus der unvollstandigen Beschreibung

Krabbe's zu ersehen ist, groBe Unterschiede in der Ausbiidung

der Gesclilechtsorgane, welche bei ihm schon im ersten Gliede

sichtbar sind und im 13.— 14. Gliede ausgebildete Eier besitzen.

Endlich zeigt Bothr. cordatus Leuck. eine gewisse Ahn-

liclikcit mit unserer Species in der Art und Weise der Gliederung

des Korpers und in der Gestalt des Scolex; in der Korperlange

findet sich aber ein euormer Unterschied (115 cm beim Bothr.

cordatus). Es kommt dazu noch, urn uns bier nur auf die iiuCeren

Merkmale zu beschranken, die ganz eigentumliche Gestaltung der

Bander unserer Species, welche hinten gespalten sind und wie

Ohrlappen herunter hangen. Dieses sehr charakteristische aufiere

Kennzeichen fiir die vorliegende neue Species veranlaBt mich, ihr

den Namen Bothriocephalns schistochilos zu geben i).

I) H'l'^Grog = gespalten, x^^^^S =^ Rand, I^^iaToieiXog = mit ge-

spalten en Randem.
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Erklariing der Abbildungen

za Tafel I a. II.

In alien Figuren bedeutet;

JVg periphere WassergefaB-

kanale;

Wg' centraleWassergefaUkanale;

N Nervenstrang

;

KJc Kalkkorperchen

;

Hb Hodenblaschen;

Vd Vas deferens;

Cro Cirrusoffnung

;

Cr Cirrus

;

Cb Cirrusbeutel
;

Vo Vaginaoffnung;

V Vagina;

lis Keceptaculum seminis;

Ov Ovarium;

Ovd Ovidukt;

Sd Schalendrusen

;

Ut Uterus

;

Dr Dottersammelrohr.

Die Erklarung der iibrigen vorkommenden Buchstaben findet sich

bei den einzelnen Figuren angegeben.

A vorderer Gliedrand
;
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fig. 4. Der Endabschnitt dee Korpers zwei verschiedener Ex-
emplare, viermal vergroBert. Bei vier Gliedern ist der Cirrus heraus-

gestulpt.

Fig. 5. Querschnitt durch ein geschlechtsreifes Glied in die Hohe
des Cirrusbeutels. ZeiB A. Ok. 2. Die Dotterkammern und die Hoden-

blaachen sind etwas starker vergroBert.

Fig. 6. Ein Stiick des vorhergehenden Querschnittes, viel starker

vergroBert. ZeiB F. Ok. 4. Die Zellen etwas schematisch.

Fig. 7. Flachensclinitt durch die Cuticula (a) und die darunter

liegenden Schichten. ZeiB D. Ok. 4.

Fig. 8. Langssclinitt durch den Kopf und die ersten Glieder, um
die Lage und den Yerlauf der inneren Langsmuskeln zu zeigen.

ZeiB A. Ok. 2.

Fig. 9. Zwei dorsoventrale Muskelfasern mit Myoblasten. ZeiB

Apochromat. Ok. 12.

Tafel II, Fig. 10—18.

Fig. 10. Schematische Darstellung der Lage und des Verlaufs

der centralen Langsstamme des WassergefaBsystems durch Rekonstruk-

tion aus einer Serie von Flachenschnitten. Die ZifFern zeigen die

Zahl des betreffenden Gliedes an. Qa Queranastomosen zwischen den

beiden inneren Langsstammen ; An Anastomosen zwischen dem inneren

und dem auBeren auf jeder Korperhalfte liegenden Stamme. ZeiB

1/2 A. Ok. 2.

Fig. 11. Langsschnitt durch die Gegend des auBeren Central-

stammes gefiihrt, um den Verlauf des Stammes in z ickzackfdrmiger

Linie anzugeben. ZeiB ^/g A. Ok. 2.

Fig. 12. Kalkkorperchen aus verschiedenen Gegenden des Kor-

pers. ZeiB D. Ok. 3.

Fig. 13. Langsschnitt durch die Miindung der Geschlechts-

organe. ZeiB D. Ok. 2.

Fig. 14. Langsschnitt durch den mittloren Abschnitt der Va-

gina. Jf homogene Membran ; J?/" Ringfaseru ; CI Cellen. ZeiB D.

Ok. 4.

Fig. 15. Schematische Darstellung der Lage und des Verlaufs

der weiblichen Geschlechtsorgane, von der Ventralseite aus gesehen.

Ei Eizelleu; M homogene Membran; Ms Mitlelstiick des Ovariums;

JBg Befruchtungsgang, ZeiB A. Ok. 4.

Fig. 16. Einzelne Eizellen aus dem Ovarium. ZeiB. D. Ok. 4.

Fig. 17. Langsschnitt durch drei aufeinander folgende Glieder,

bei welchen ein groBer Teil des Cirrusbeutels herausgestiilpt iat.

Zeis Vg A. Og. 2.

Fig. 18. Flachenschnitt durch den vorderen und bis zum Porus.

genitalia hervorgestiilpteu Teil des Cirrusbeutels. ZeiB D. Ok. 2.
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