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Als ich auf Aiiregung meines Lehrers, des Herrn Professor

GoETTE, an die Untersucliung des Amphioxus lanceolatus ging,

schien es mir von vornherein ausgescMossen, an diesem so viel

untersuchten und, wie ich glaubte, gut gekannten Tiere etwas

Neues zu finden. Wenn ich dennoch in den folgenden Mitteilungen

bisher Unbekanntes und darunter sogar Dinge von einiger Be-

deutung zu bringen vermag, so wird der Grund dafiir in gewissen

Eigenheiten der Technik sowohl wie nicht zura mindesten in der

groBen Zahl von Tieren liegen, die mir durch das Entgegen-

kommen meines Lehrers zu Gebote standen. Hierfiir wie fiir die

Anleitung zu derartigen Untersuchungen uberhaupt fiihle ich mich

Herrn Professor Goette zu groCem Dank verpflichtet.

Da ich uach langerer Beschiiftigung mit diesem Tiere Vieles

und Nichtzusammengehoriges mitzuteilen habe, wird eine Ein-

teilung des Stofifes von Vorteil sein. Ich werde mich also aus-

lassen iiber:

I. Material und Technik,

II. Colomkanale,

III. Septen und Venae communicantes,

IV. das Bindegewebe,

V. ein Coccidium im Kiemenepithel,

VI. einen im Colom eingekapselteu Organismus,

VII. ein im Darm gefundeues Radiolar,

VIII. Litteraturverzeicbnis.

Bd. XXXIV. N. F. XXVII. 4y
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I. Material unci Technik.

Der groCte Teil meiuer Tiere war von Herrn Professor

GoETTE selbst vor vielen Jahren in Neapel in Kleinenberg's

Pikro-Schwefelsaure fixiert uud seit der Zeit in Alkohol auf-

bewahrt worden. AuBerdem konnte ich noch 3 wahrend meiuer

Untersuchungen aus Neapel bezogene Tiere untersuchen, von

denen 2 in reiner Pikrinsaure, das dritte in Osmiumsiiure

fixiert war. Ihre Grofie betrug zwischen 16 und 43 mm, es

waren also ausgebildete, aber zum Teil noch nicht geschlechts-

reife Tiere,

Die Farbungen fuhrte ich der Bequemlichkeit wegen stets ini

Stiick aus, meistens mit den 1898 ira Archiv fiir mikroskopische

Aiiatomie beschriebenen Holzessigfarben. Bei ihrer Auwendung

erwies sich die Fixierung in Kleinenberg's Fliissigkeit viel vor-

teilhafter als die mit reiner Pikrinsaure, obschon letztere zweifel-

los fiir die auBere Erhaltung der Organe bei dem fast volligen

Fehlen von Schrumpfung wertvoller ist.

Indem ich, was die Bereitung und Anwendungsweise dieser

Farben angeht, auf die angegebene Stelle verweise, will ich nur

hervorheben, daB ihr Vorteil bei diesen Untersuchungen nicht

etwa in der Reinheit der Kernfarbungen besteht, sondern gerade

umgekehrt in ihrer Unreinheit, d. i. der Mitfarbuog anderer Ge-

websbestandteile, wie der Scheiden und Grundlamellen, des Knorpels

und auch des GefaBinhaltes. Gerade letzterem Umstande mochte

ich es in erster Linie zuschreiben, wenn ich unsere Kenntnisse

von den BlutgefaBen des Amphioxus urn einige interessante That-

sachen bereichern kann. Durch eine nicht zu kurz dauernde

Farbung (24—48 Stunden und langer) in dem Holzessig-Hamato-

xylin , besonders aber in einera der Doppelkarmine ^) — hier

immer mit nachfolgender Behandlung mit Alaunalkohol — wird

das Blut braun gefarbt, wodurch die Verfolgung der GefaBe in

auBerordentlichem MaBe erleichtert wird. Allerdings besteht

zwischen Blut und Colomfliissigkeit weder in der Form der Ge-

rinnuDg noch in der Farbung ein Unterschied, so daB man ganz

darauf angewiesen ist, von einem sicheren GefiiBdurchschnitt aus-

1) Die Farbekraft dieser Ivarmine laCt sich noch verstarken
durch Erhohung des Alaungehaltes, auf 4 Proz. in dem einfachen,

auf 2 Proz. in dem Doppelkarmin. Dasselbe gilt fiir die Cochenille-

Losung.
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zugelien, urn ihn, oft mit Hilfe von Serienzeichuuugen, Schuitt fiir

ScliDitt weiter zu verfolgen. Da aber, wie hinreichend bekannt,

bei Amphioxus selbst groBe GefilCe in ungefiilltem Zustande meist

bis zur Unkeuntlichkeit zusamraenschrurapfen, bleibt nicbts ubrig,

als diese in der That nicht kleiue Schwierigkeit durch eine mog-

lichst groCe Zahl von untersuchten Tieren zu iiberwinden, Dem
gliicklicheu Zufall bleibt hierbei uaturlich viel uberlassen.

Es sei deshalb erwahnt, daC sich ein Teil des im folgenden

Mitgeteilten auf die Untersuchuug von 24 Tieren stutzt , ein

anderer Teil allerdings auf eine viel geringere Zahl. Ich hatte

mich leider infolge meiner geringen Erfahrung auf diesem Gebiete

zu der Unvorsichtigkeit hinreiBen lassen, bei der Anhaufung der

Praparate einen groCen Teil der Flatten, welche mir im Augen-

blick fiir den gerade in Frage stehenden Gegenstand ohne Be-

deutung erschienen, schoii im Laufe der Untersuchung zu zerstoren.

Diese Uebereilung habe ich oft bedauert, wenn ich am Ende vor

Fragen stand, zu deren Losuug manches der zerstorten Praparate

hiltte beitragen konnen. Es ist eine gute Kegel, nichts zu zer-

storen bis nach volligem AbschluC einer Untersuchung.

AuBer dem genaunteu Material stand mir ferner noch eine

grofie Zahl von Tieren zur Verfugung, die, der Etikette nach, im

Jahre 1884 von dem verstorbenen Professor Schmidt in Messina

in 80° Alkohol eingelegt und leider sehr schlecht erhalten waren.

Immerhin haben auch sie mir bei der Losung einiger Nebenfragen

gute Dienste geleistet.

Der EinschluC der Stiicke in Paraffin mittelst Xylol, die An-

fertigung der Bander und die Herstellung der Platten bietet mir

nur zu wenigen Bemerkungen Anlafi. Das gelbe gekochte Paraffin

vermag ich nicht zu empfehlen. Es ist eine gegen Temperatur-

schwankuugeu auBerordentlich kapriciose Masse, ganz abgesehen

von seiner Undurchsichtigkeit, die das Orieutieren enorm erschwert.

Gewohnhches weiCes Paraffin von 55—55,5*' Schmelzpunkt ist un-

bedingt brauchbarer ^).

1) Meinen Untersuchungen nach ist die Paraffinmasse um so

brauchbarer, je mehr Paraffine von verschiedenem Schmelzpunkt in

ihr enthalten sind, wobei auch die uiedrigschmelzenden zu beriick-

sichtigen sind, wie in folgender Mischung : 40 o — 1 Teil -|- 45 *^ —
1 Teil 4- 52 _ i Teil + 580 — 1 Teil + GO" — 6 Telle

= 55,5 0. Trotz ihres hohen Schmelzpunktes ist diese Masse nicht

zu hart und giebt bei den verschiedensten Temperaturen gute

Bander. Der Schmelzpunkt allein macht es eben nicht.

47*
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Nicht unterlassen will ich, auf einen kleinen Kunstgriff auf-

merksam zu machen, der die Anfertiguag der Flatten in hohem

MaBe erleichtert. Nachdem die Paraffinbander in einer kleinen

Schale voll diinner Gelatinelosung — 1 : 600 — durch Erwiirmen

ausgebreitet sind, werden die passenden Langen durch Anlegen

eines breiten Nickelinspatels, auf dem die Hohe des Deckgliischens

eingeritzt ist, rait einer feinen krummen Schere abgeschnitten

und mit Hilfe des Spatels auf den gut abgeseiften und diinn mit

der Gelatinelosung bestrichenen Objekttrager iibertragen. Der

erste Streifen wird nun nicht frei aufgelegt, sondern gegen ein

Streifchen Filtrierpapier, das, feucht, dem Glase adhariert und dem
Paraffinstreifen den notigen Riickhalt giebt. Sobald sich so viel

Gelatinelosung angesammelt hat, daC die Schnittbander unruhig

werden, wird iiber den Papierstreifen hiu abgetropft, wobei dieser

die Schnitte zuriickhiilt. Die Gelatinelosung, die bekanntlich von

Perkier, wenn auch in anderer Weise und in einer anderen Kon-

zentration, zuerst fiir diesen Zweck benutzt wurde, lafst sich durch

grundliches Durchschiitteln mit einigen Tropfen Nelkenol sicher

vor Faulnis schtitzen. Bei ihrer Benutzung ist wohl darauf zu

achten , dafi jeder Ueberschufi sorgfaltig mit Filtrierpapier ab-

genommen werde, da die Schnitte sonst uneben liegen. Sie hat

den Nachteil, dafi sie sehr schwer trocknet. Ich muC gestehen,

daB mir eine diinne EiweiClosung, mit der ich zuletzt auch ge-

arbeitet habe, eher vorteilhafter erscheint. Jedenfalls ist ein

Klebemittel fiir Amphioxusschnitte unbedingt erforderlich, denn

nach dem Befestigen mit Wasser kann man, selbst nach 48-

stiindigem Trocknen auf dem Paraffinofen, nach dem Auflegen

des Deckglases Zellen oder sonstige freiliegende Bestandteile sich

in Bewegung setzen sehen. Auch vor der Anwendung eines

Pinsels bei dem Aufbringen und Ordnen der Schnittbander mochte

ich warnen, da es trotz aller Vorsicht vorkommt, dafi man mit

seinen Harchen feinere freiliegende Bestandteile aus dem Schnitt

herausstofit.

Die Dicke der Schnitte betrug, soweit nicht anders angegeben,

immer 10 //, was ich im Hinblick auf die Serieuzeichnungen zu

beachten bitte, bei denen die Zeichnungen nicht fortlaufend, sondern

entsprechend der Schnittnummer, von dem ersten gezeichneten

angefangen, numeriert sind.
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II. Die Colomkaiialc.

lu diesem Abschnitte werdc ich iiiich fast ausschlieBlicli niit

dem Colom> des Leberblindsackes, ini besonderen in seinen Be-

ziehungen zu den ihm beuachbarteu Abschnitten der allgemeinen

Korperhohle zu beschaftigen habeu. Hierbei glaube ich uur iin

Siune meiuer Leser zu handeln, wenn ich von einem einleitenden

Ueberblicke fiber die Gestaltung des Coloms beim erwachsenen

Amphioxus absehe, indem diejenigen, die diese Verhiiltnisse nicht

vollig beherrschen, auf die zusammenfassenden Beschreibungen von

WiLLEY (1894), Delage und Hj^rouard (1898) oder auch Perrier

(1899) verwiesen seiu mogen. Was den letzteren Autor betritft,

muC ich jedoch meinem Bedauern Ausdruck geben, daB er in der

Beschreibung der Zungenbalken (languettes ; tongue - bars) der

Darstellung Benham's (1893) zu groCes Vertrauen entgegengebracht

hat. Meine eigenen Untersuchungen lassen inir keinen Zweifel,

dafi die Anschauung Benham's von dem Vorhandensein eines noch

das Gefafi umschliefienden Colomkanals im Zungenbalken falsch,

die Beschreibung von Spengel (1890) dagegen, nach der ein

Colomkanal im Knorpel des Zungenbalkens fehlt und nur ein

GefiiC darin enthalten ist, durchaus richtig ist. Auch in dem
Punkte schlieCe ich mich Spengel an, daC die Grundmembran

der Kiemenbogen eine einfache Lamelle ist, ohne jede Kerne ^).

Die Lageverhaltnisse des Coloms im erwachsenen Amphioxus

werden gewohnlich als schwer zu verstehen hingestellt. Dem-
gegeniiber mochte ich doch behaupten, daB ihr Verstandnis keine

besonderen Schwierigkeiten darbietet, vorausgesetzt, dai^ man es

sich nicht bloB aus Buchern, soudern durch eigenes Studiuni am
Tiere verschaffen kann. Ich mache mir deshalb auch kein Ge-

wissen daraus, wenn aus den folgenden Mitteilungen hervorgehen

1) Jedoch tritt neuestens Joseph (1900) in einer mit viel feinerer

Technik ausgefiihrten Arbeit fiir das Doppeltsein dieser Septal

-

membran und das Vorkommen von Kernen in ihr ein. Ich selbst

habe nicht unter 7,5 (x geschnitten, was in der That zur Ent-

scheidung dieser Frage schon etwas zu dick sein mag. Ich will

aber erwiihuen, da6 ich wiederholt das innere KiemengefaK eine

Strecke weit sich in die Grundmembran hineinerstrecken geseben

und auch einmal einen deutlichen GefaBkern ungefahr auf der

Grenze des inneren Drittels dieser Membran angetroifen habe.

Zwischen GefaB- und Membrankernen ist aber ein groCer Unter-

schied.
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wird, daC die Komplikationen seines Baues uocli groCere siud, als

bisher angenommeu wurde. Dies beruht einerseits darauf, daC

eiue Art vou Colomkanalen, die gaiiz regelmaiJig bei jedem Tiere

vorkommen, bis jetzt als solche uicht erkannt worden sind,

andererseits auf dera Vorkommen von Variationen im Baue des

Coloms, die zum Teil in einem interessanten Zusammeuhang mit

Gefafien stehen.

Der Besprechung dieser Verhiiltnisse glaube ich aber eine

Bemerkung, die Lage des Blindsackes bctreflfend, voranschicken

zu mussen.

Die ersten Beobachter unseres Tieres, denen allerdings meist

nur ein kleines Material zu Gebote stand, fanden den Lebersack

stets auf der rechten Seite mit Ausnahme von Retzius (1839),

der in einer brieflichen Mitteilung an Joh. Muller sagte: „Noch

fanden sich auf beiden Seiten des Korpers Organe. Das auf der

linken Seite ist rohrig, sehr lang und schmal"

Schneider (1879) ist unter den spateren Forschern wohl der

eiuzige, der ihn „bald reclits, bald links" liegend fand; er bemerkt

sogar ausdriicklich : „J. Muller und Stieda lassen diesen Blind-

sack immer reclits liegen. In der Mehrzahl mag dies der Fall

sein, ich habe ihn aber auch haufig links gefunden.""

Die folgenden Beobachter scheinen diese Abnormitiit nicht

wiedergefunden zu haben, oder wenn sie wie Jaquet (1889) die-

selbe erwahnen, so thun sie dies oftenbar nicht gestiitzt auf eigene

Beobachtungen, sondern nur, um im Hinblick auf Schneider's

Angabe keine Auslassung zu begehen. Da ich der Kiemen-Leber-

region und im besonderen den in ihr vorkommenden Bildungs-

abweichungen meiue besondere Aufmerksamkeit zuwandte, war ich,

ofifen gesagt, nicht wenig enttauscht, unter den 24^) genauer von

mir untersuchten Tieren auch nicht eines zu finden, bei welchem

der Blindsack links gelegen wiire. Da dies an der noch zu

kleinen Zahl von Tieren oder auch an einer ungliicklichen Serie

liegen konnte, habe ich diesen Punkt danu noch an einer groCereu

Zahl von Tieren aufzukliiren unternonniien. Hierzu nahm ich 100

von den aus Messina stammenden, einfach in Alkohol geharteten

Tieren, von denen ich selbstverstandlich der groCeren Sicherheit

wegen die grolsten auswiihlte, durchschnitt sie an geeigneter Stelle

mit einem scharfen Rasiermesser und betrachtete die Schnittflachen

mit einer starken Lupe. Die Lage wurde dann immer gleich

1) Sogar 26 mit den nach Abschlufi der Arbeit untersuchten.
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notiert. Das Ergebnis dieser durchaus sorgfaltigen und unpartei-

ischen Untersuclmiig war uuu ein gaiiz iiberraschendes : bei alien

100 Tieren fand sich der Blinddarm auf der rechteu Seite. Ich

gebe gern zu, daC es zur eudgiltigeu Beautwortuug dieser uicht

uninteressanteii Frage notig wiire , an einer uocli viel groBeren

Zahl dieselbe Untersucbung vorzunehmen und dies wird in Neapel,

wo ja der Amphioxus eines der biiufigsten Tiere sein soil (Lo

Bianco, 1899) keiue groCe Miihu machen. Aber scbon jetzt

scheint mir die Angabe von Schneider, besonders in der von

ihm gegebenen Form, einigen Zweifel zu verdieneu. Dafi das

Coecum auch mal links liegen wird, daran ist wohl nicht zu

zweifeln, aber hilufig kann das jedeufalls nicht sein.

Mit der Lage des Leberblindsackes ist natiirlich auch die des

ihn einhullenden Coloms gegeben, und somit wird im folgenden

nur die Rede sein konnen von Verbindungskanalen des letzteren

zu benachbarten Colompartien sei es des rechtsseitigen Kiemen-

darmcs oder der rechten Korperwand. In der That findet sich

beides.

Ihrer morphologischen Bedeutung nach scheiden sich diese

Kanale in drei Arten. Die eine von ihuen gewinnt wegen ihres

durchaus regelmaCigen Vorkommens ganz besondere Bedeutung in

anatomischer wie in physiologischer Hinsicht, wahrend die beideu

anderen Arten von Kanalen sich nicht bei jedeni Tiere vorfinden,

vielmehr anormale Bildungen darstellen. Dieses Verhaltnis kommt
auch zum Ausdruck in der Geschichte dieser Colomkauale, die

schon alle von fruheren Untersuchern gesehen, immer aber falsch

gedeutet wurden.

Die Querkanale stellen Verbindungen dar zwischen dem Querkansie.

Lebercolom und den Colomkaniilen der Hauptkiemen. Gesehen

wurden sie schon von Johannes Muller, der zuerst 1841 zwischen

Blindsack und Kieraendarm „einige Verbindungen durch mehrere

bandartige Faden" beschrieb. In dieser Form, als Faden, im-

ponierten ihm diese Kanale bei der Beobachtung des lebendeu

Tieres, und dieselbe Auffassung lag seiner Darstellung in der

Berliner Akademie vom Jahre 1842 zu Grunde, in welcher er den

Blinddarm schildert als „von alien Seiten frei, ohne Gekrose, aber

das Ende desselben durch mehrere bandartige Faden an einige

der Knorpelleisten des Kiemenschlauches angeheftet".

Bei Stieda (1873) finden wir die sehr unbestimmte Angabe,

dafi der Kiemensack — den er sich bekanntlich ohne Spalten vor-

stellte — mit der Wand des Blinddarmes verwachse.
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Eineu groCen Fortschritt brachten danu die Arbeiten von

Schneider (1877 und 79), insoferu in ihnen zum ersteninal deut-

licli ausgesprocheu wurde, dafi diese Verbindungen zwischen, gauz

allgemein gesprocheu, Leber und Kiemendarm nicht solide, sondern

hohl seien, nicht Bander, sondern Kanale. Auf der anderen Seite

aber verhinderte Scpineider seine Scheu, die damals schon von

KowALEVSKY (1867), RoLPH (1875 und 76) und Lankester (1875)

aufgestellte, jetzt allgemein angenommene Auftassung von Kiemeu-

und Leibeshohle des Amphioxus anzunehmen, den wahren Charakter

dieser Verbindungskanale zu erkennen. Fiir ihn ist das sub-

chordale Colom noch Lymphraum oder Venenraura, dasselbe dem-

nach auch der Colomkanal auCen am Kiemenbogen, Die Kiemen-

hohle (Atrial-, Peribranchialhohle) ist fiir ihn die Leibeshohle.

Hierzu kommt, daC er den Blindsack dicht von „Peritonealepithel"

das ist also unserem Atrialepithel iiberzogen sein laCt, „so daB

dort kaum ein Lymphraum vorhanden ist" (p, 19). Ferner ver-

mifit er an seinen Lymphriiumen das Endothel, im Gegensatz zu

den BlutgefiiCen, womit allerdings die schon erwahnte iudiffercute

Bezeichnung des subchordalen Coloms bald als Lymphraum bald

als Venenraum nicht recht iibereinstimmt. Was seiner Auffassung

von der l^^atur dieser Querkauale aber das Hauptgepriige giebt,

ist, dafi er sie mit der auf dem Blindsack verlaufenden Lebervene,

seinem „Herzen", dem er eineu ganz besonderen, spiiter noch zu be-

sprechenden Ursprung zuschreibt, in direkte Kommunikation treten

lafit. „Diese Venen des Herzens sind von J. Muller gesehen,

aber als Bander zwischen dem Coecum und den Kicraen betrachtet

worden" heiCt es schon in seinem Vortrage in der Oberhessischen

Gesellschaft vom 14, November 1877. Als wichtig hervorzuheben

ware ferner seine Beobachtung, daC diese Querkaniile regelmiiCig

vorhanden sind, soweit Coecum und Kiemen nebeneinander liegen,

mit Ausnahme nur der ersten zwei „dicken Kiemenstabe", an

denen sie fehlen sollen (S. 32), und ferner, daC sie mit der Zu-

nahme der Kiemen und dem Langswachstum der Leber zu-

nehmen.

Dieser Auti'assung Schneider's hat sich von spateren Unter-

suchern besonders Lankester (1889) angeschlossen , mit der

Modifikation allerdings, dafi fiir ihn unsere heutige Auftassung von

Kiemen- und Leibeshohle, die ja von ihm selbst mit angebahnt

war, Geltung hatte. DemgemaC existiert fiir ihn auch die Colom-

hohle um den Lebersack, aber in einer ganz eigentiimlichen Weise

\i\ilt er sie zugleich BlutgefaBhohle sein. Es wird am besten sein,
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seine eigenen Worte wiederzugeben (1889, p. 379): „I am not in

a position to give a critical account of the vascular system, but

it is necessary to draw attention very emphatically to the con-

tinuity of the vascular trunks and lymphatic spaces of Araphioxus

and their contents, which make it imposible to decide with cer-

tainty in all cases whether a given space with coagulated liquid

contents is to be considered as blood-vessel or lyraph-vessel. Such

a communication is described by Schneider and figured by him,

showing the free connection of the veins of the caecum with the

dorso-pharyngeal coelom. Such a communication is suggested by

Langerhans ^) in his description of the capillary networks on the

coecum. I am inclined to think that there are not distinct

capillaries and coelomic space around the caecum, but that the

space is capillariform". Ferner: „The vessels of the caecum

communicate, according to Schneider, with the dorso-pharyngeal

coelom at the anterior extremity of the caecum through the

coelomic spaces within the pharyngo-pleural pouches of the primary

bars of the pharynx, which rest again and open in the blood-

holding cavity which surrounds the caecum. I can confirm this

observation from the study of transverse sections made by my
pupil, Mr. Willey".

Im Gegensatz hierzu beschreibt Rice (1880) das Coecum noch

als „attached by one or two bands to the bars of the branchial

arches".

Jaquet (1889) liiBt, ahnlich Stieda, den Leberblindsack in

unbestimmter Weise „fest an die Kiemen angeheftet" seiu, und

selbst WiLLEY sagt in seinem 1894 erschienenen Werke (p. 25)

:

„The coecum is held in position by cord- like attachments to the

ligamentum denticulatum", was, wie sich mit Klarheit ergeben

wird, einen ausgesprochenen Riickschritt bedeutet.

In diesem geschichtlichen Riickblick verdient ein Punkt noch

besonders hervorgehoben zu werden ; es ist dies die Anschauung

von dem direkten Zusammenhange des Blut- und LymphgefaC-

systems bei Amphioxus. Diese Idee ist von Schneider eingefiihrt,

der, auf gute, aber, wie wir sehen werden, nicht fiir alle Tiere

giltige Beobachtungen gestiitzt, sogar so weit ging, den bekannt-

lich zuerst von Joh. Moller gefundenen Pfortaderkreislauf ganz-

1) Ich habe aus Langerhans' Arbeit niclits derartiges ent-

nehmen konuen.
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lich zu leugnen, indeni er der Leberveiie, seinem „Herzen", mehr

die Bedeutuug eincs Lymphlierzens zulogeu zu miissen glaubte.

Von den folgenden Beobachtern machte sich danu besonders

Lankester (1889) diese Idee zu eigen, aber mit dem Unterschiede,

daC er an dem Bestehen eines Pfortaderkreislaufes festhielt. Fur

ihu lag sogar in den „extensive communications between the large

coelomic spaces of Ami)bioxus and its blood-vessels", die er,

nebenbei bemerkt, auch zwischen den BlutgefaCen der Kiemen

und dem dorsalen Colom fiir wahrscheinlich hielt (p. 386), ein

Bewois fiir die Degeneration des BlutgefaCsystems bei diesem

Tiere.

Diese Anschauung hat nun bis in die neueste Zeit Anhanger

gefunden, so in Perkier (1899), welcher direkt sagt: „il est

certain, que le sang eniprunte aux cavites coelomiques une partie

de son circuit."

Trotzdem war schon Weiss (1890) durch seine Versuche mit

Karminfutterung zu der Ueberzeugung gefiihrt worden, „that it

would seem as if the vascular system were more distinctly sepa-

rated from the coelomic system than has hitherto been supposed".

Meine eigenen Untersuchungen lassen mich durchaus diesem

letzteren Autor anschlieCen. Ja ich gehe sogar noch weiter, indem

ich behaupte, daC irgendwelche anatomischen Beweise fiir den

direkten Zusammenhang des Blut- und LymphgefaBsystems bei

Amphioxus iiberhaupt nicht vorhanden sind.

Querkansie. Es wird slch fur mich jetzt darum handeln, das Vorkommen,

die Verbindungen und den Bau dieser Querkanale ausfiihrlich zu

besprechen.

DaC sie iiberhaupt vorkommen, daC sie, wie Schneider be-

hauptete, ganz regelmaCig vorkommen, dariiber wird niemand in

Zweifel bleiben konnen, der sich der Miihe unterzieht, den Am-
phioxus in der Region der Leber auf Serienschnitten zu unter-

suchen.

Den Fall gesetzt, daB der die Leber iiberziehende Colomsack

an seinem vorderen Ende gleichfalls blind endet, was, wie sich

spater zeigen wird, durchaus nicht immer der Fall ist, so findet

man gewohnlich das Colom nicht genau mit der Leberspitze ab-

schlieCcn, sondern unter bestandigem Engerwerden noch eine mehr

weniger groCe Strecke nach vorn verlaufen. Dies mag in der

Mehrzahl der Fiille auf gr(36ere Schrumpfung des Darmes zuriick-

^c"e H zufiihren sein, aber sicherlich nicht in alien Fallen. In Serie I

z, B. betragt diese leere Strecke 23 Schnitte (a 10 //)• Verfolgt
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man jetzt den Colomsack von seiner Spitze nach hinten, so findet

man ihn eine Strecke weit vollig frei, d. h. ohne jede iiuBere Ver-

bindung, tritft dann aber auf den vordersten Querkanal. Die

wirklich freie Spitze der Leber ist immer verhaltnismaBig kurz,

sie betragt noch nicht ganz den Abstand zwischen zwei Haupt-

kiemen — d. i. 16—18 Schnitte a 10 a — eiu Verhaltnis, welches

fiir die Kenntnis vom Wachstum des Leberdarmes nicht ohne

Wichtigkeit ist. In Serie I z. B. ist diese freie Strecke ungefahr

gleich 12 Schnitten. Ist einmal die vorderste Verbindung in Form

eines Querkanals aufgetreten, so wiederholt sie sich von diesem

Punkte ab mit absoluter RegelmiiCigkeit bis zu dem hintersten,

dem zuletzt gebildeten, Kiemenbogen. Nie wird in der Reihe eine

Hauptkieme ubersprungen, woraus hervorgeht, daC Schneider mit

Recht behauptet hat, daB mit der Biklung eines jeden neuen,

natiirlich nur rechten, Hauptkiemenbogens auch ein neuer Quer-

kanal gebildet wird.

Nicht vollig richtig sind jedoch die Beobachtungen Schneider's,

was die Ansatzpunkte dieser Kaniile betrifft. Der innere Ansatz-

punkt liegt, das ist ganz richtig, immer an dem Colomkanal des

Kiemenbogens, der auBere hingegen nicht, wie Schneider woUte,

an der Lebervene, sondern am Colom des Blindsackes. Die Ein-

miindung des Querkanals in das Lebercolom liegt stets an der

dorsalsten Stelle desselben. Eine scheinbare Ausnahme findet sich

hiervon nur in dem Falle, daC der Lebersack und mit ihm sein

Colom durch den Druck der reifen Gonaden nach oben und in-

folgedessen durch den Zug eben dieser Kanale nach innen zum

Kiemendarm hin verzerrt ist. Eine solche Drehung ist aber durch

die gleichzeitige Verlagerung der Lebervene immer als solche

leicht zu erkennen.

Die Einmiindung des Kanals in das Lebercolom prasentiert

sich auf dem Querschnitt in der Weise, daC ihre untere Wand in

Form einer scharfen Lippe in das Lebercolom vorspringt. An dieser

Stelle ist das Lumen des Kanals meistens sehr eng oder selbst

ganz zusammengepreBt. Mit der Lebervene, deren Plexus natiir-

lich mehrere nebeneinander liegende Durchschnitte zeigt, tritt der

Kanal nie in Verbindung. Selbst in dem Falle, daB das Leber-

colom den prall gefiillten Venen eng anliegt, kann man sich mit

starkeren VergroBerungen davon iiberzeugen , daB Venenwand

und Kanal durch eine doppelte Epithellage voneinander ge-

trennt sind.

Diese Que

r

kanale sind demnach reine Colom-
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k a n a 1 e , und die Auffassung Schneidee's, Lankester's, Perrier's

von dem Zusaiiimenhange des Blut- und LymphgefaCsysteras oder

treffender von BlutgefaCen und allgemeiner Korperhohle lafit sich

fiir diese Querkaniile wenigstens nicht mehr aufrecht erhalten.

Es bliebe nun noch einiges zu sagen iiber den Ansatz der

Querkanale an den Kiemen, ferner ihren Bau und ihre Richtung.

Was den ersten Punkt betrifft, so ergiebt die einfache Be-

trachtung von Querschnitten, wie sie z. B. Fig. 1, 2 und 4 auf

Taf. XVIII zeigt, daC die Einmiindung der Querkanale in das

Kiemencolom ziemlich hoch liegt, namlich ungefahr auf der Grenze

vom obersten und zweiten Viertel des Kiemenbogens, und unter

die Grenze zwischeu oberem und mittlerem Drittel, nach vielen

anderen Schnitten zu urteilen, nicht herabgeht.

Die Miindung selbst stellt sich entweder so dar, daC sich das

Kiemencolom an der Abgangsstelle des Querkanals trichterformig

zu letzterem hin verengt, wie auf Fig. 3 und 5, Taf. XVIII, oder

aber daB der Kanal als gleich weite Rohre sich scharf von dem
Kiemencolom absetzt. Dies letztere, von dem sich auf den Serien-

bildern wiederholt Beispiele finden, ist das Gewohnlichere und

Typische. Hierbei ist bemerkenswert, daC sich die Ansatzstelle

stets auf der hinteren, dorsalen Kante des Kiemenbogens findet.

Die Wand dieser Kanale ist sehr einfach gebaut. Sie besteht

aus zwei Epithellagen und einer von ihnen eingeschlossenen homo-

genen Schicht. Das auCere Epithel, natiirlich das der Kiemen-

hohle, steht, was seine Hohe anbetrifft, in der Mitte zwischen dem
hohen Epithel der Kiemen und dem flachen des Blindsackes.

Pigment zeigte es in meinen Praparaten nie, jedoch ware, bei der

Hinfalligkeit desselben gegenuber den hartenden Agentien, dies

noch an frischen Praparaten sicherzustellen. Die innere Epithel-

lage ist sehr platt, wie die des Coloms u1)erhaupt; die beide

Epithelien trennende strukturlose Schiclit ist recht deutlich und

wahrscheinlich ganz oder fast ganz dem Colom zuzusprechen. Ge-

fiiBe waren in der Wand nicht zu sehen.

Die Lange dieser Kanale ist keine unbetrachtliche, und dies

im Verein mit dem Umstandc, daC die beiden Miindungen nur in

den seltensten Fallen in einer Ebene liegen — von der Unmog-

lichkeit einer absolut genauen Orientierung ganz abgesehen —
bringt es mit sich, daC man fast immer Querschnitte von ihnen

zu Gesicht bekommt und nur auCerst selten gute Liingsschnitte,

wie solche in Fig. 3 und 5, Taf. XVIII, wiedergegeben sind. In

Fig. 6 ist schon nicht das ganze Lumen des Kanals getroflen.
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Verfolgt man diese Kaniile an einer grofieren Zahl von Tieren,

so ergiebt sicli eine gewisse RegelmaCigkeit in ihrer Richtung,

wie sie uumoglicli clurcli Schrumpfung bei der Hartung erklart

werden kann.

In dieser Beziehung ist vor allem der Gegensatz zwischen

den hintersten, den letztgebildeten Kaniilen und den vordersten

ausgesprochen, daC die ersteren stets vom Kiemenbogen zur Leber

uach oben schrotf aufsteigen , wahrend die letzteren gegeniiber

der Spitze der Leber direkt herabsteigen, also hier wahre (aber

hoble) Aufhiingebander fiir letztere bilden. Fig. 1 und 4 auf

Taf. XVIII stellen beide Zustitnde dar, wahrend Fig. 2, obschon

demselben Amphioxus wie Fig. 4 noch weiter vorn entnommen,

den Lebersack wieder nach oben geruckt und infolge davon den

Querkanal in Schlingen gelegt zeigt, beides die P'olge einer inter-

essanten Abnormitat, der Anheftung namlich des Lebercoloms an

die Korperwand, wovon spater ausfuhrlicher zu handeln sein wird.

Wahrend nun ferner die hintersten Kaniile ganzlich oder fast

ganz in derselben Querebene liegen, macht sich schon in den

mittleren, noch mehr aber in den vordersten ein ausgesprochener

Zug von vorn nach hinteu geltend und zwar immer in der Weise,

daC die Miindung in das Kiemencolom vor der in das Lebercolom

gelegen ist. Beispiele hierfiir liefern Serie II, 1—14, 14—27, wo
allerdings die Einniiindung in den Kiemenkanal noch nicht erreicht

ist, ebenso Serie VI, 1—7, 16—24, und andere mehr.

AuCer diesen Querkanalen, die uns im weiteren Verlaufe immer

wieder aufstoCen werden, giebt es nun noch andere Kanale, die

das Lebercolom mit benachbarten Abschnitten der allgemeinen

Korperhohle in Verbindung setzen. Ihr allgeraeiner Charakter ist

der, daC sie das Lebercolom iiber den Darm hinaus nach vorn

verlangern, urn mit Colomabschnitten sei es des Kiemendarnies

oder der Bauchwand in Verbindung zu treten. Wir haben es

also in diesem Falle zu thun mit einer direkten Verlangerung des

Lebercoloms nach vorn entweder in Gestalt eines visceral en

oder eines parietalen Langskanals.
Die Kenntnis des visceralen Langskanals, den ich zuerst,^''"'"*'''^'''"' Llingskaiial.

schildern will, geht parallel der der Querkanale. Wie die letzteren

wurde auch dieser Kanal zuerst von Johannes Muller (1842)

am lebeuden Tiere als Faden gesehen und abgebildet, wahrend

wiederum Schneider (1879) in dieser, ganz allgemein gesprochen,

Fortsetzung des Leberdarmes uach vorn einen Kanal erkannte,

der vorn in das Colom eines Kiemenbogens einmiindet. Wie in
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deu Querkanalen sah Schneider auch hier eine Verbindung

zwischen Lymphraum und Lebervene, worauf sich danu seine

Anschauuug griindete, daC das „Herz" in diesem Langskauale

seinen Ursprung aus einem Lymphraiime nahme. Es vvird sich

aber im Verlauf meiner Beschreibung zeigen, dafi er zu dieser,

wie ich gleich sagen will, falsclien und auch von den neueren

Autoren, wie Willey (1894) und Delage und Herouard (1898),

otfenbar nicht acceptierteu Ansicht nur durch die Beobachtung

einer seltenen und ganz abnormen Verlangerung auch der Leber-

vene nach vorn verfiihrt wurde, wie sie mir gleichfalls zweinial zu

Gesicht gekommen ist. Fur jetzt moge in der Fortsetzuug des

historischen Ueberblickes darauf hiugewiesen seiu, dafi Lankester

(1889) Schneider's Beobachtungen bestatigte und, wie sich aus

einem Iruheren Citat ergiebt, seine Anschauungen acceptierte.

Dagegen uieinte Jaquet (1889): „Wir gestehen oh'en, dafi das so

seltsam aus Lymphgefafien gespeiste Herz Schneider's uns um
so groCure Zweifel laCt, als wir auf Schnitten nie eine Spur davon

haben entdecken konnen."

Ich bin nun in der merkwiirdigeu Lage, Jaquet sowohl wie

Schneider recht geben zu mussen. Beide batten oftenbar nur

eineu Teil desjenigen gesehen, was am vorderen Eude des Blind-

sackes zu finden ist, Jaquet die Endigung des Lebercoloms in

Form eines Bhndsackes, Schneider dagegen in Form des vis-

ceralen Langskanals mit Verlangerung dor Lebervene.

Folgendes sind die Verbaltnisse, wie ich sie angetroffen habe.

Wie in der Einleitung erwahnt, habe ich die vordere Endigung

des Lebercoloms an 24 Tieren untersucht. Hiervon endete dasselbe

in 11 Fallen als BJindsack, v»ahrend es in 6, vielleicht sogar in

7 Fallen eincn visceralen Liingskanal, in 8 einen parietalen Langs-

kanal bildete. Diese Zahlen werden sich natiirHch bei der Unter-

suchung einer noch groCeren Zahl von Tieren etwas verschieben,

immerhin wird das Faktum wahrscheinlich bestehen bleiben, dafi

die bHndsackformige Endigung als die haufigste, auch als die

eigentlich typische anzusehen ist, wahrend die beiden Langskaniile,

wenn auch durchaus nicht selten, so doch immer Abweichungen

vom Normalen darstellen. Aus obigen Zahlen geht ferner hervor,

dafi die von Schneider als typisch angesehene Form , niimlich

der viscerale Langskanal, in Wirklichkeit die seltenste ist.

Dieser viscerale Langskanal zeigt nun, trotz mancher

Verschiedenheiteu, immer das Bild, dafi er sich ziemlich dort, wo
der Leberdarm aufhort, unter betrachtlicher Verengerung von dem
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Lebercolom absetzt, unci daC er, so war es wenigstens in alien

von mir beobachteten Fallen, sich nie direkt an die nachstvordere

Hauptkieme ansetzt, sonderu iramer an einer, in den einzeluen

Fallen allerdings verschiedenen, Zahl von Gabelkiemen vorbeizieht,

uni daun stark verengt auf der hinteren dorsalen Flache des

Kiemencolomkanals einzumiinden. Die Zahl der Gabelkiemen,

an denen der Langskanal vorbeizog, betrug in meinen Priiparaten

1—3, Oder, in anderen Worten, er setzte sich an die 2.-4. vor

der Leberspitze liegeude Hauptkieme an. Dabei entsandte er

regelmiiCig zu jeder iibersprungeuen Gabelkieme einen Querkanal.

Wir haben ietzt den Langskanal bis zu seiner Einmiindung '^'•^'lange-

•f c> o rungskanale.

in das Kiemencolom verfolgt; fiir einen Teil der Falle ist dies in

der That sein definitives Ende. In zweien von den 6 (oder 7)

iiberhaupt beobachteten Kaniilen dieser Art zeigte sich aber eine

weitere, nicht wenig interessante Komplikation im Bau des Coloms,

die darin bestand, das der Langskanal mit dieser Einmiindung in

das Kiemencolom nicht aufhorte, sondern sich noch weiter uach

vorn fortsetzte und zwar in der Weise, dafi er beide Male mit noch

3 Gabelkiemen in Verbindung trat. Indem er so mehrere primiire

Kiemenspalten nacheinander iiberbriickte, ging er selbstverstandlich

an den Zungenbalken auCen vorbei, ohne mit ihnen irgendwie in

Verbindung zu treteu. Ein Beispiel dieser „V er Ian ge rungs-
kanale", wie ich sie nennen will, ist in Serie III, Taf. XXII,

wiedergegeben,

Hier sieht man in Fig. 1 und 3 den ersteu Verlangerungs- sene in.

kanal aus dem Kiemencolom Hk^ heraustreten, in Fig. 12 an den

folgenden Hauptkiemenbogen Hk- herantreten, in Fig. 14—16 in

diesem verlaufen, in Fig. 17—21 die nachstvordere Spalte zwischen

Hk- und Hk"^ uberbriicken, um in Fig. 21 in die davorliegende Gabel-

kieme Hk''^ hinten einzutreteu. Jetzt verlauft er bis Fig. 31 in

dieser 3. Gabelkieme, von deren Atrialepithel bedeckt, ist in Fig. 34

aus ihr herausgetreten, iiberbriickt in den folgenden Figuren die

3. Hauptkiemenspalte, um in Fig. 43 in dem Colom der 4. Haupt-

kieme sein Ende zu finden.

Besondere Beachtung verdient in diesem Praparate der Ver- Abnomer

lauf des Verlangerungskanals im Bereiche des Kiemenbogens Hk-, verisnge-

und das m zwei Beziehungen. Erstens sehen wir niimhch in '"^ Kiemen-

Fig. 21 und 27, wie das Colom des Kiemenbogens mit einer

scharfen Spitze zum Verlangerungskanal bin ausgezogen ist, ohne

dafi zwischen beiden irgend eine Kommunikation bestande. Fiir

die Beurteilung der Abschniirungs- und Obliterationsvorgange am
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Colom ist dieses Bild sicherlich sehr wicbtig, und icb will deshalb

binzufiigen, da6 Herr Professor Goette, den icb dieses Praparat

direkt auf dieses Verbaltnis bin anzusebeu bat, jede Kommunikation

an dieser Stelle mit Bestimmtbeit ablebnte, nicbt nur, well eine

solcbe nicbt zu entdecken war, sondern aucb weil jede Andeutung

eiuer solcben in Form eines Einkniffes an der inneren Wand des

Verlangerungskanals feblte.

Eine derartige Trennung beider Colomabscbnitte war aber in

dem anderen Falle von Verlangerungskaualen durcbaus nicbt vor-

bauden. Im Gegenteil miindeten sie bier in das Kiemencolom in

derselben Weise ein, wie wir es oben an den Querkanalen geseben

baben. Zweitens lief dann der Verlangerungskanal nicbt uuter

dem Atrialepitbel des Kiemenbogens entlang, sondern er trat

entweder an dem Orte der Einmiindung selbst oder aber etwas

weiter nacb vorn aus dem Kiemencolom wieder beraus, wobei

auffiel, daC die einzelnen Kauale einen groBeren Bogen nacb auBen

bescbrieben, also offenbar merkbcb langer waren als in dem in

Serie III abgebildeten Falle.

Diese feineren Details verdienen desbalb Beacbtung, weil sie

uns die mannigfacben Varianten vor Augen fiibren, denen der Bau

des Coloms an diesen Stellen unterworfen ist.

visceraiM
^s bllcbe jetzt die Frage zu beantworten, wie sicb die

'v"nf per-'
^cna bepatlca zum Langskanal verbalt. Hier erscbeint von voru-

forms.
ijgi-Qijj ^[^>. Annabme als die natiirlicbste, daC sicb die Vene in

diesen Fallen nicbt anders verbalten werde als in den Fallen

von blindsackformiger Eudigung des Lebercoloms. Bei diesen

fiindet man stets die Vene mit der Spitze des Leberdarmes enden,

obne irgendwie mit dem Lebercolom in Verbindung zu steben.

Dies erscbeint aucb geradezu selbstverstandlicb, da die Vene ja

sowobl nacb Entstebung (aus der Subiutestinalvene) wie ibrer

Funktion nacb auf das engste mit diesem Abscbnitt des Darmes,

und nur mit ibm, zusammenbangt.

Tritt man mit dieser vorgefaBten Meinung und obne weitere

Erfabrungen an die Bescbreibung Schneider's beran, so wird man

allerdings geneigt sein, sie wie seine Fig. 2 auf Taf. XIV (1879)

fiir Pbantasie zu balten. In dieser Abbildung siebt man das Leber-

colom als verbiiltnismaBig scbmale Robre sicb iiber die Spitze des

Blinddarmes nacb vorn bis zur 3. Gabelkieme erstrecken und

ganz deutlicb in ibren Colomkanal einmiinden. In diesem Liings-

kanale ziebt ferner ein schmaler Ausliiufer der Lebervene, des

„Herzens" Schneider's, nacb vorn, gleicbfalls bis in die Gegend
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der Colomraiindung. An dieser Stelle soil sich dann diese Veiie,

von Schneider Vena cava genanut, frei in das Colom des Kiemen-

bogens eroffnen.

Abgesehen nun davon, daC Schneider die vordersten Quer-

kanale, die in meinen Priiparaten ausnahmslos vorhanden waren,

fehlen lafit — ein Fehlen, das ich der wahrscheinlichen Entstehung

dieser Kaniile nach nicht fur moglicli halte — abgesehen ferner

von der Dicke dieser Venenverlangerung und ihrem etwas weiten

Vordringen, beides Dinge, die natiirlich an verschiedenen Objekten

variiereu werden, abgesehen ferner von der vorderen Oeft'nung der

Vene in das Colom, die iibrigens auch auf dem Bilde nicht deuthch

zum Ausdruck kommt, von diesen drei Punkten also abgesehen,

ist die Zeichnung Schneider's derart entsprechend dem, was auch

ich auf Schnitten gesehen habe, daC ich sie ohne groCen Fehler

auch meinen Beobachtungen zu Grunde legen konnte.

Wie ich schon friiher erwahnt habe, ist mir unter den 6

(oder 7) Fallen von visceralem Langskanal 2mal eine solche ab-

norme Verlangerung der Leberveue aufgestoBen, und habe ich, da

in ihnen nicht ganz iibereinstimmende Verhaltnisse bestehen, es

nicht unterlassen, beide in Serie II und IV wiederzugeben.

Insofern in Serie II das Verhalten der Vene das einfachere
pf/'^xi

ist, will ich mit der Beschreibung dieser Reihe beginnen. Fig. 1

ist ohne vveiteres klar; uuten das Ende der Leber mit dem ihr

eng anliegenden Colomsack; auf dem Darme der Durchschnitt der

geftillten Lebervene, umgeben von einem mehr entfalteten Telle

des Coloms, welches bier einen Querkanal abgehen laCt und zwar

den vorletzten der ganzen Reihe. Fig. 4 zeigt diesen Querkanal

schon entfernt von dem Durchschnitt des groCen, ovalen Langs-

kanals. In Bild (und Schnitt) 14 miindet der 1. Querkanal in

das Kiemencolom, und zugleich macht sich der 2. Querkanal von

dem hier schon merklich enger gewordenen Langskanal los. In

den folgenden Schnitten sehen wir nun diesen immer mehr an

Umfang abuehmen und endlich im 50. Schnitt in das Colom der

3. vor der Spitze der Leber liegenden Hauptkieme einmunden,

nachdem der 2. Querkanal vorher hinter Fig. 27 in den 2. Kiemen-

bogen eingetreten ist.

Der gauze Langskanal wird also, seine Schraglage mitberiick-

sichtigt , etwas mehr als ^/a mm betragen, wahrend die Quer-

kanale, die ja uoch schrager verlaufen, vielleicht ^/g mm lang

sein mogen. Jedenfalls handelt es sich hier um sehr geringe

GroBen.
Bd. XXXIV. N. F. XXVII. ^g
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So weit iiber die Anordnung des Coloms orientiert, konnen wir

zur Verfolgung der Vene iibergehen. In Fig. 4 sitzt sie, schon

sehr verkleinert, der Wand des Coloms auf, ist aber sonst noch

ganz intraperitoneal gelegen. In Fig. 14 ist sie, noch mehr ver-

kleinert, schon ebenso viel extra- wie intraperitoneal gelagert, und

in den folgenden Schnitten, z. B. 19, ist sie ein rein extraperi-

toneales Gebilde geworden, d. h. sie hat die homogene Colom-

grundschicht durchbrochen und liegt ganz und gar unter dem
Kiemenepithel. Von hier an ist sie, soweit wir sie noch nach

vorn zu verfolgen vermogen, ein reines KiemenhohlengefaC ge-

worden, und es unterliegt keinem Zweifel, daB sie mit den GefaBen

des Kiemenbogens {Hli^) in Verbindung stehen muB. Anfang und

Ende dieser merkwiirdigen Gefafiverbindung zusaramen betrachtet,

sehen wir also, daB es sich bei ihr urn einen Uebergang handelt

zwischen dem subatrialen BlutgefaBnetz eines Kiemenbogens und

der Lebervene. Berucksichtigen wir ferner, daC der Blutlauf in

letzterer, nach Beobachtungen am lebenden Tiere, unbestritten von

vorn nach bin ten geht, so bleibt nichts anderes iibrig, als dieselbe

Richtung fiir dieses VerbindungsgefaB anzunehmen. Es moge als

Vena perforans bezeichnet sein.

TaM'xxii
Betrachten wir jetzt Serie IV, in welcher uns gleichfalls der

viscerale Langskanal und die Verlangerung der Lebervene ent-

gegentritt. Hier ist in Fig. 1 der eiformige Quer- oder Schrag-

schnitt des Liingskanals nach seinem Abgang vom Lebercolom

getroffen, iiber ihm der 1. Querkanal, schon etwas von dem Langs-

kanal entfernt. In Fig. 15, 17 und 19 finden wir iiber dem

schmiller gewordenen Langskanal den 2. Querkanal, in Fig. 30

und 37 den 3. Querkanal. In diesen letzteren Figuren ist der

Langskanal schon sehr eng geworden, aber erst im 61. Schnitte

sehen wir ihn in das Kiemencolom einmiinden. Gegenuber dem
in Serie II dargestellten Tiere finden wir hier also 3 Querkanale

und dementsprechend eine groBere Lange des Langskanals.

Sehr bemerkenswert ist nun in diesem Tiere das Verhalten

der Vene. Wie aus Fig. 1—15 ersichtlich, zieht sie hier eine

Strecke weit ganz frei durch das Colora und ist auCerdem. in

2 Zweige gespalten, die aber bis zum 14. Schnitt in einem kleinen

Bereiche ihrer Wandungen zusamnienhiingen und zusammen von

demselben inneren Epithelblatt des Coloms bedeckt sind. Erst

im 15. Schnitte sehen wir beide Venenzweige vollig voneinander

getrennt, aber noch ganz und gar intraperitoneal liegend. In den

Schnitten 16 und 17 dagegen haben beide GefaCe mit der Colom-
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wand Fiihlung genommen, urn diese dann, ganz wie das GefaB in

Serie II, zu durchbreclien und atrial zu werden. Ueber den

27, Schnitt hinaus waren diese Venae perforantes nicht mit Sicherheit

zu verfolgen, aber bei dem notwendigen Zusammenhang des ganzen

uuter dem Atrialepithel gelegenen GefaCnetzes ist auch hier der-

selbe Uebergang von Kiemen- zu Lebervenenblut anzunehmen wie

in dem anderen Falle. Ich will librigens bemerken, daC ich noch

eine groCe Zahl von GefaCdurchschnitten liatte einzeichnen konnen,

wenn ich es nicht vorgezogen hatte, mich auf die sicher als

solche zu erkeunenden zu beschranken.

Jedenfalls kann ich mich nur der schon von Weiss (1890)

geauBerten Ansicht anschlieBen, daB unter dem Atrialepithel ein

sehr reiches GefiiBnetz verlaufe, allerdings, wie ich hinzusetzen

muB, wohl nicht an alien Stellen, z. B. nicht unter dem Ueberzug

des Lebercoloms. Auch unter dem Atrialepithel der Zungenkiemen

Ziehen feine GefaBe in longitudinaler Richtung, die das Eigen-

tiimliche haben, daB sie in gefiilltem Zustande die Epithelzellen

auseinanderdrangen, also interepithelial sein konnen i).

Fassen wir die Ergebnisse dieser Untersuchungen zusammen,

so ergiebt sich mit Evidenz, daB die von Schneider entdeckte,

von Lankester bestatigte Fortsetzung der Lebervene in Wirk-

lichkeit eine Kommunikation zwischen zwei BlutgefaBterritorien

darstellt, daB also auch hier von einem Uebergang von Lymphe
Oder Colomflussigkeit in das Blut gar keine Rede sein kann.

Darait waren die bisher fiir einen solchen Uebergang vorgebrachten

anatomischen Beweise als falsch erwiesen, und wenn wir iiber-

haupt, gestiitzt auf unsere bisherigen noch etwas mageren Kennt-

nisse von den BlutgefaBen des Amphioxus, eine Annahme machen

wollen, so kann es meiner Meinung nach nur die sein, daB das

BlutgefaBsystem bei ihm ein geschlossenes ist.

Somit lilBt sich jene irrige Anschauung auch nicht fiir die

Degeneration des GefaBsystems, wie es Lankester (1889) gethan

hat, heranziehen, eine Degeneration, die auch ich annehme, aber

nur im Hiublick auf den Mangel eines Herzens und den einfachen,

einformigen Bau aller GefaBe.

1) Nach Langerhans (1876) wird das Atrialepithel der Kiemen-
bogen aus zwei miteinander abwechselnden Zellarten zusammen-

.

gesetzt, schmalen kornigen und dickeren langlich-ovalen mit hellem

Inhalt. Obschon Langerhans auch diese eine Geifiel fiihren lafit,

mochte ich sie doch auf Grund meiner Praparate eher fiir Schleim-

zellen halten. Es wiirde sich lohnen, dies von neuem am lebenden

Tiere zu untersuchen.

48*
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parietaier ^ly jiabeii soDiit die Querkanale und den visceralen Langs-
I.angskanal. ^

kanal behandelt uud konnen jetzt an die Behandlung des parietaleu

Langskanals herantreten. Wahrend wir der Beschreibung der

ersteren eine geschichtliche Grundlage geben konnten, betreten wir

hier geradezu unbekannten Boden.

Unter parietalem Liiugskanal verstehe ich die Verbindung des

vorderen Teiles des Lebercoloms mit dem parietalen Colom der

Bauchwand. In einem spateren Kapitel wird sich zeigen, daC es

audi hintere Verbindungskanale geben kann, die aber so weit nach

hinten gelegen sind, daC man im Zweifel sein kann, ob man an

der Stelle von Lebercolom oder nicht vielmehr von allgenieinem

Darmcolom reden soil. Fiir den parietalen Liingskanal ist dem-

gegeniiber das vordere Ende des Lebercoloms der charakteristische

Ausgangspunkt.

Aus der ganzen Litteratur kenne ich nur eine Angabe, die

hier in Betracht kommen konnte, und dies ist eine recht kurze

Bemerkung von Rice (1880), der von dem Darmdivertikel iiuGert,

es sei „attached by one or two bands to the bars of the branchial

arches, and perhaps to the side-muscles".

Allerdings finden sich noch andere Angaben iiber Verbindungen

des Blinddarmes mit der Korperwand, und sie sollen uns auch

nicht eutgehen; es wird sich dann aber zeigen, daC sie an dieser

Stelle unmoglich in Betracht kommen konnen.

Der parietale Liingskaual bildet das Pendant zum visce-

ralen. Wie sich dieser nach innen zum Kiemendarm wendet,

so wendet sich jener nach auBen zur Bauchwand. Beide sind

Colomkanale und als solche kommunizierende Kanale zwischen

dem Lebercolom und benachbarten Colomabschnitten, namlich dem

Kiemencolom auf der einen, dem subchordalen Colom auf der

anderen Seite. Wahrend aber der viscerale Langskanal entweder

reiner Colomkanal ist oder, nebenher, Trager fiir Gefafie, ist der

parietale Langskanal nie reiner Colomkanal, sondern iramer Ge-

faCtrager. Bei der Besprechung seiner wahrscheinlichen Genese

wird sich sogar zeigen, dafi nur in letzterer Eigenschaft der Grund

fiir seine Entstehung zu sucheu ist.

Dies ware in groCen Ziigen die Charakteristik dieses Kanals,

der mir unter 24 Tieren 8mal aufgestoBen ist, offer also als der

viscerale Kanal. Die Einzelheiten in seinen Verbindungen und des

in ihm verlaufeuden GefiiBes werden aus der Betrachtung der

Serie V—X deutlich werden, wobei zu beriicksichtigen, daC alle

diese Verhaltnisse nicht aus der Untersuchung einer einzigen Serie
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klar werden kounen, well, ganz abgesehen von dem Vorhaudensein

nicht selteu schwer zu deutender Variationen, Schrurapfungen und

Verlagerungen des Kanals und der Baucliwand, Unkenntlichkeit

des BlutgefJiCes infolge vou Nichtfiillung ihre Verfolgung erschweren,

ja unmoglicli machen konnen.

Noch einfache Verhiiltnisse zeigt Serie V, welche von einem xifcrxxni

kleinen in Osmiumsaure fixierteu Tiere stammt. Fig. 1 zeigt den

Durchschnitt der Leber dicht vor ihrer Spitze, iiber ihm eine

Ausbuchtung des Coloms als Anfang des Langskanals und ira

Colom selbst den Durchschnitt der Lebervene, vom Darm abge-

lost, aber mittelst eines deutlichen Stieles mit ihm zusaramen-

hangend. Die folgenden Schnitte zeigen den Langskanal frei in

der Kiemenhohle; in 17 liegt er der inneren Bauchwand dicht

an ; Fig. 20 zeigt seine iiuBere Wand schon mit der Bauchwand

verschmolzen, und nimmt diese Verschmelzung in den folgenden

Schnitten regelmaCig zu. In den Schnitten 25—32 verliiuft der

Kanal ganz in der Wand direkt nach vorn, um im 40. Schnitt

mit dem immer tiefer getretenen subchordalen Colom zu ver-

schmelzen. Von seinem Abgang vom Lebercolom bis zu seiner

Einmiindung in das dorsale Colom tritt eine fortschreitende Ab-

nahme im Volumen des Kanals ein.

Auch hier treten uns wieder die Querkanale zu den Kiemen-

bogen entgegen, in Fig. 3 der Abgang des 1., in Fig. 17 der des

2. Querkanals, der in Pig. (und Schnitt) 24 im Kiemencolom endet.

Das GefaB laCt sich als eine direkte Fortsetzung der Lebervene,

wie diese selbst mit in glanzenden Kornchen geronnenem Blute

gefiillt, mit aller wiinschenswerten Deutlichkeit bis zum 24. Schnitt

verfolgen, daruber hinaus jedoch nicht mehr. In Schnitt 23 ist

noch das mit Blut gefullte Lumen sichtbar, in dem folgenden

Schnitte sieht man von auCen auf die GefaCwand.

Aus dieser Serie laCt sich demnach nicht erkennen, welche

Verbindung das GefaC in der Bauchwand eingeht; dafur ist ein

anderes anatomisches Detail in dieser Serie recht deulich, d. i.

der Stiel, mit dem das Gefafi an der inneren Wand des Colomkanals

befestigt ist.

Aus der Verwachsung der inneren, das GefaK umkleidenden

Colomplatte gebildet, besteht er aus einer homogenen kernlosen'

Platte, die natiirlich auf beiden Seiten vom Colomepithel bedeckt

ist. Ihrer ganzen Lange nach betrachtet, bildet sie ein intra-

peritoneal verlaufendes Band, welches die dorsale Kante der

Leber an die Bauchwand befestigt, ein richtiges Mesenterium.
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Taferxxiii
Kompliziertere Verhiiltnisse zeigt schon Serie VI. Auch hier

sehen wir in Fig. 1 das Ende der Leber und den Durchschnitt

der Lebervene in dem schon etwas zusammengefallenen Anfang

des Langskauals, der an seiner Spitze den 1. Querkanal abgiebt.

Auf den folgenden Schnitten tritt uns imnier wieder der Durch-

schnitt des sich rasch verengenden Laugskanals entgegen, uiit

dem Abgang des 2, Querkanals in Fig. 16, des 3. und letzteu

in Fig. 20. Der 2. Querkanal miindet in das Kiemencolom auf

Schnitt 24, der 3. auf Schuitt 43. Dieser vorderste Kauai laCt

sich aber auch, und das vielleicht niit mehr Recht, als visceraler

Litngskanal auffassen. Obschon es unmoglich ist, zu einem sicheren

Schlusse zu gelangen, scheint mir doch die Liinge dieses Kanals,

sein Abgang dicht vor Querkanal 2 fiir diese Auftassung zu

sprechen. DaB beide Lilngskanale nebeneinander vorkommen

konnen, dies wird aus der Betrachtung der Serie IX hervor-

geheu.

Verfolgen wir jetzt das BlutgefaC, das in dieseni Falle leer

ist, nach vorn, so konnen wir es noch auf Schnitt 20 erkennen,

vielleicht auch noch auf Schnitt 22, aber nicht weiter. Beachtung

verdient die dicke, homogene Platte, welcher das GetaC mit einem

groBen Telle seiner Wand aufsitzt, die sich jedoch bei dieseni Tiere

nicht bis zur Bauchwand fortsetzt, sondern schon ungefahr in der

Mitte des Langskanals aufhort.

Verfolgen wir nun den Colomkanal selbst, so sehen wir ihn,

wie in Serie V, sich der Bauchwand immer mehr nahern, sich

ihr im 45. Schnitte anlegeii, im folgenden Schnitte unter sie treten,

urn im 47. Schnitte in das subchordale Colom einzumiinden. Wohl-

gemerkt ist es das letztere, das zum Kanal herabtritt, nicht um-

gekehrt. Von Schnitt 22 an tritt nun eine merkwiirdige Beschaffen-

heit des Colomkanals auf, eine Verdoppelung, die wahrscheinlich,

aber allerdings nicht sicher, durch Anlagerung der schon er-

wiihnten gefaCtragenden Platte an die Gegenwand bewirkt ist.

Doch hort diese Verdoppelung vom 43. Schnitte an wieder auf,

so daB der Langskanal als einfache Rohre in der Bauchwand

verlauft.

Serie VII. Scrle VII fuhrt uns den ganzen Langskanal auf nur 30 Schnitten
'
vor. Derselbe ist also kiirzer als in den beiden friiheren Fallen

und giebt demgemiiC auch nur einen Querkanal ab, der schon im

10. Schnitte in das Kiemencolom eintritt. Die Fortsetzung der

Lebervene nach vorn ist als ein rein intraperitoneales GefiiG bis

zum 10. Schnitte infolge ihrer Fiillung mit Blut sehr deutlich,
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daruber hiiiaus jedoch nicht raehr zu erkenneii. Sehr ausgesprochen

findet sich in diesem Fallo die schoii in den fruheren Fallen an-

getrotfene liomogene Platte, welclie das GefilC tragt und hier in

der That deiitlich bis in die Bauchwand zu verfolgen ist. P^igen-

tiimlicho Verhaltnisse zeigt nun der Langskanal. Bis znni 22. Schnitte

einfach, niit weit in das Lumen vorspringeuder GefiiCplatte, sehen

wir ihu voni 23. Schnitte an in 2, vora 27. sogar in 3 Riihren ge-

teilt, die in den letzten 2 oder 3 Schnitten vollig getrennt, unter-

einander in der Bauchwand verlaufen. Wie sie sich weiterhin ver-

halten, ist leider infolge starker Verzerrung dieser Stelle nicht zu

erkennen, es ist mir aber sehr wahrscheinlich, daC auch sie in

das subchordale Colom iibergehen, da dieses ja, je weiter nach vorn,

uni so tiefer herabtritt.

Hinzusetzen will ich, daK im 30. Schnitte die mit Blut ge-

fiillte Genitalvene einen Auslaufer nach oben sendet.

Serie VIII bietet uns nach dem eben Beschriebenen nur wenig sem vm,
«.T 1 11 • 1 -1 r T II'. 1 ,

°Tafel XXIV.
Neues, weshalb ich mich auf die Wiedergabe weniger Schnitte be-

schrankt habe. Auch hier sehen wir das im 1. Schnitte deutliche

GefaB, weil blutleer, bald unkennbar werden, ferner den Langs-

kanal in seinem spateren Verlaufe in 2 Rohren geteilt und unter

diesen eine mit glanzenden Kiigelchen gefuUte Abteilung, welche

gleichfalls in die Bauchwand eintritt, deren Charakter jedoch, ob

Colom, ob Lymphraum, zweifelhaft bleiben muC. Als BlutgefaC

ist sie jedenfalls nicht aufzufassen.

Von den beiden Colomrohren geht die obere zwischen

Schnitt 36 und 41 in das subchordale Colom fiber, und auch die

uutere hat sich letzterem schon so weit geniihert, daC ihre spatere

Verschmelzung nicht zweifelhaft bleiben kann.

Serie IX, von einem groCen Amphioxus stammend, zeigt uns ^^^^ ix,

den parietalen Langskanal in einer bisher noch nicht angetroffenen "• ^xvi.

Variation. Auf Fig. 1 und 3 sehen wir seinen Abgang vom Leber-

colom schon angedeutet und zugleich einen fast seiner ganzen

Liinge nach getroflfenen Querkanal. Auf der Leber ruht die leider

nicht gefullte und schon in Fig. 3 ganz zusammengefallene Leber-

vene, uber deren weiteren Verlauf deshalb auch nur wenig Auf-

klarung werden kann. Immerhin ist, besonders aus der Abbildung 8,

so viel crsichtlich, daC auch hier eine Verlangerung der Leber-

vene sich nach vorn in den Colomkanal fortsetzt.

Was nun den letzteren in diesem Praparate auszeichnet, ist

seine Kiirze. Schon im 17. Schnitte nach seinem Abgang vom
Lebercolom sehen wir ihn sich an die Bauchwand ansetzen. Sein
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Verlauf durcli die Kiemenhohle ist demnach ein sehr schrager.

Im 25. Schnitte sind sich Langskanal und subcliordales Colom

schon sehr nahe und zwischen 28. und 33. Schnitte ineinander

ubergegangen.

In dieser Serie sehen wir ferner, wie der Leberdann, natiir-

lich umkleidet von seineni Colom, noch eine Strecke weit iiber

den Abgang des parietalen Langskanals nach vorn reicht, und

zwar um 20 Schnitte, d. i. ungefahr Vs ^^- ^i^s ist auffallend,

selbst wenn man bedenkt, daC der parietale Langskanal, ganz

ebeuso wie der viscerale, nicht direkt von der Spitzc des Leber-

coloms abzugehen braucht, sondern von einem mehr dorsal ge-

legenen Punkte desselben, wie ein Blick auf die schon bei Be-

sprechung des visceralen Kanals angezogene Fig. 2 auf Taf. XIV

der ScHNEiDER'schen Arbeit (1879) zeigt.

Als eine weitere Eigentiimlichkeit im Bau des Coloms in

diesem Falle kommt noch hinzu, daC nach vorn voni Abgang des

parietalen Langskanals, ungefahr in Fig. 19, ein neuer Kanal, und

zwar zum Kiemendarm hin, abgeht, der erst weiter vorn, an einer

Stelle, wo die Leber schon aufgehort hat, in ein Kieraencolom

einmiindet, namlich im 33. Schnitte. Die Bildung dieses Kanals

ist eine so gradweise, daB sein Anfang nicht mit Sicherheit zu

lokalisieren ist; jedenfalls ist er in Fig. 17, noch mehr aber in 19

sehr deutlich. An letzterer Stelle sehen wir auch einen Quer-

kanal von ihm nach innen ziehen. Dieser Kanal kann nur als

visceraler Langskanal aufgefaCt werden.

Wir finden demnach bei diesem Amphioxus eine hochst merk-

wiirdige Gestaltung des Lebercoloms, iusofern es, auBer den ob-

ligaten Querkanalen, sowohl einen visceralen wie einen parietalen

Langskanal nach vorn abgiebt, wodurch es mit alien benachbarten

Abschnitten der Peritonealhohle in Verbinduug tritt.

In alien bisher betrachteten Prilparaten mit parietalem Langs-

kanal haben wir einen Zweig der Lebervene sich nach vorn in

diesen Kanal fortsetzeu gesehen, in alien aber haben wir nicht

viel mehr zu konstatieren vermocht, als daC dieses GefaC, soweit

es eben zu verfolgen war, rein intraperitoneal verliiuft und nur in

einem Falle, der Serie V, war es moglich, dieses GefaC bis an die

Bauchwand zu verfolgen.

Dieses bestiindige Vorhandensein einer Fortsetzung der Leber-

vene im parietalen Liingskauale, im Gegensatz zum visceralen, bei

dem, wie wir gesehen haben, eine solche GefilBverlangerung nur

ausnahmsweise vorkommt, muB sicherlich den Gedanken nahelegen.
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daC dem GefiiC im pcarietalen Liingskanale eine besondere Be-

deutung zukomme, die allerdings so lange unklar bleibeu muC, als

die Verbindung, welche das GcfaC in der Baucliwand eingeht,

niclit gefunden ist. Nur wer selbst am Amphioxus gearbeitet und

dessen GefiiCe auf Schnitten zu verfolgen gesucht hat, weiC, wie

muhsam, ja oft unmoglich ein derartiges Unternehmen ist. Ich

raochte beinahe sagen, dsL& dies die Seite der anatomischeu Unter-

suchung ist, auf der wir trotz unserer modernen Technik kaum

weiter gekommen sind als die ersten Untersucher vor 50 Jahren.

Imnierhin lassen sich uiiter ganz besonders giinstigen Umstanden

auch bier mit Hilfe passeiider FiirbuDgen bei der Untersuchung

in Serienschnitten einige Schritte vorwarts thun.

Solche gunstigen Verhiiltnisse liegen in einem Praparate vor,
t.;;^" xxVi.

welches zu den ersten von mir geschnittenen Tieren gehort, zu

einer Zeit, da ich von alien dieseu Colomkanalen noch keine

Ahnung hatte. Zwei Umstande, Grofie des Tieres und, was damit

zusammenhangt, Geschlechtsreife, und Fiillung des GefiiBes treffen

hier in so gunstiger Weise zusaramen, daC dieses Priiparat es

gestattet, an die Stelle von Hypothesen Thatsachen zu setzen.

Die wenigen Figuren der Serie X und das Gesanitbild 1 auf

Tafel XIX zeigen mit einer jeden Zweifel ausschliefiendcn Klar-

heit, welche Bewandtnis es mit diesem Gefafie hat.

Ueber die Region, in welcher wir uns hier befindcn, giebt

uns am leichtesten die Gesamtfigur Auskunft, die bei nur 30-

facher Vergrofierung mit raoglichster Treue angefertigt ist. Schon

die gauze Form des Querschnittes zeigt, daC er reclit weit vorn

durch einen grofien, geschlechtsreifen Amphioxus gelegt ist. Es

ist ein Weibchen ; aber um keine falschen Schlusse aufkommen zu

lassen, will ich ausdriicklich benierken, daC alle diese Kanille in

gleicher Weise bei Miinnchen und Weibchen zu finden sind ^).

1) Wenn man eine groBere Zahl von Amphioxus untersucht,

so wird man iiberrascht sein, zu finden, daC die mannlichen Tiere

verhaltnismaCig selten sind. Leider babe icE es unterlassen, bei

meiner Hanptuntersuchung immer .gleich das Geschlecht zu no-

tieren, was ja iibrigens bei den kleineren, selbst wenn die Angabe

von Legros (1895) richtig sein sollte, daC schon auf friihem, noch

nicht reifem Zustande Testis und Ovarium zu unterscbeiden seien,

nicht immer moglich gewesen ware. Ich babe deshalb diese in-

teressante und, so viel ich weiC, noch nicht beantwortete Frage

an den in Alkohol geharteten Tieren aus Messina zu entscbeiden

gesucht. Da mir nicht mehr viele groGe Tiere iibrig waren, muBte

ich mich auf 30 Tiere beschranken. Dayon waren 20 Weibchen
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Figur 1, Aus der crroCen Abbildung ist auch ersichtlich, daC die Leber
Tafel XIX.

nahe ibrer Spitze getrotfeii ist. Von Ausfiillung der rechten

Kiemenbohle, von Verschiebung des Kiemensackes durch die Leber,

wie wir sie weiter hinten antretfen, ist hier keine Rede. Es wird

auffallen, daC das vordere Ende der Leber bier nicht, wi(3 das

nieistens der Fall ist, nach unten herabhangt und den untersten

Abschnitt der Kienienbogen mit dem Endostyl in die Pharynxhohle

hineindrangt, sondern boch oben zwiscben Gonade und Kiemensack

in der Schwebe hangt. Was die Leber dort zuruckbalt ist, wie

aus der Zeichnung ersichtlich, ein Quorkanal innen und der Langs-

kanal auCen. Der erstere setzt sich etwas caudalwiirts von dem

Abgang des parietalen Colomkanals an. Dieser ist hier so kurz

— hochstens Vio ^^ — und derart quer zur Bauchwand ge-

richtet, daC man ihn cigentlich als parietalen Querkanal bezeichnen

muBte. Immerhin mochte icb auch fiir den Kanal in der Form,

wie er sich hier findet, schou im Interesse einer groBeren Ueber-

sichtlicbkeit in der Einteilung, besonders da er ja auch etwas

nach vorn zieht, die Bezeichnung als parietaler Liingskanal auf-

recht erhalten, in derselben Weise, wie ich auch die sehr schrag

verlaufendeu Verbindungen zwiscben Leber- und Kiemencolom

einfach als Querkanale bezeichnet babe.

Welche Bedeutung nun dem GefaB zukommt, dariiber kann

kein Zweifel bleiben; es ist nichts anderes als eine Verbindung

zwiscben Lebervene und rechter Genitalveue. Diese Vene ist aber,

wie wir bald sehen werden, nicht der eiuzige Ableitungsweg fiir

die rechte Genitalvene; ich nenne sie deshalb Vena com muni-
cans anterior accessoria.

serie X. Die feincrcu Details dieses wertvollen Obiektes sind in den
Tafel XXVI

"Abbildungen der Serie X ersichtlich. Fig. 1 zeigt den oberen

Teil der Leber mit den Querschuitten des Lebervenenplexus. Der

eine seiner Zweige hat sich oben von dem Plexus abgelost und

ist mittelst eines deuthchen Bandes an der aufieren Wand des

Langskanals angeheftet, der sich hier schon von der dorsalen

Kante des Lebercoloms absetzt. Obschon das homogene, nicht

bindegewebige Band auf diesem, wie auf den folgenden Schnitten

und nur 10 Mannchen. Die Uiitersuchung, die ja nur in der Ent-

uabme eines Stiickchens der Gonade und Uutersucliung desselben

in Glycerin oder Wasser zu bestehen braucht, gebt so rasch vor

.sich, dafi es sich sicherlich empfehlen mochte, sie in Neapel selbst

an einer recht groCen Zahl von Tieren, zum wenigsten einigen

Huudert, zu wiederholen.
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mehr als ein Mesangium imponiert, verdient es doch den Namen
eines Meseuterium, da es sowohl weiter hinten, iiach Vereinigiiiig

der Communicans accessoria mit dem Plexus, auf die Leber, wie

weiter nach vorn, in Fig. 3 und 6, auf die Bauchwand iibergeht.

Fig. 3 zeigt den Liingskanal frei in der Kiemenholile, iiber

ihm das subchordale Colom. In Fig. 6 ist die auCere Wand des

Langskanals mit der Baucliwand schon an einer kleinen Stellc

verwachsen, das GefaC liegt mit dem Meseuterium noch ganz im

Coloni, das subchordale Colom stebt sichtlich tiefer als in Fig. 3.

Zum Verstiindnis der folgenden beiden Figuren 9a und 9b

sei bemerkt, daC beide von demselben Schnitte stammeu, und daB

b die Fortsetzung von a nach unten darstellt. Der Liingskanal,

als solcher kaum noch zu erkennen , ist mit dem subchordaleu

Colom zusammengeflossen ; in letzterem verlauft das GefiiC, nun

vollig in der Bauchwand gelegen, direkt nach unten, um nach er-

folgter Obliteration der Colomhohle auf die iunere Seite des Eier-

stockes iiberzugehen und in die Genitalvene cinzumunden.

Obschon diese Vena communicans anterior nur eine acces-

sorische ist, auch nur in Vs meiner Falle sich findet, kommt ihr

doch jedenfalls eine viel groCere Bedeutung zu als dem viel

selteneren GefaCe im visceralen Liingskanal, das oiienbar nur eine

ganz nebensachliche Verbindung zwischen Lebervene und sub-

atrialem GefaBnetz darstellt.

Ueberblicken wir jetzt die Ergebnisse der vorausgehenden Riickbuck
iiber die

Untersuchungen, so wird man mir die an friiherer Stclle auf- coiomkaaaie.

gestellte Behauptung, daC der Bau des Coloms bei Amphioxus ein

noch komplizierterer sei, als man nach den bisherigen Kenntnissen

annehmen durfte, als bewiesen zugeben.

Selbst den einfachsten Fall gesetzt, dafi das Lebercolom als

Blindsack endet, was ja auch bei etwa der Hiilfte der Tiere der

Fall sein wird, so finden sich inmier als ganz regelmaBige Kom-
munikationen zwischen dem Kiemen- und Lebercolom die Quer-

kanille. Sie siud derart typisch, daC in den Abbildungen, wie sic

die Lehrbiicher von dieser Region des Amphioxus geben, ein

solcher Kanal nicht fehlen sollte. Mit dem Darme selbst haben

diese Kaniile nichts zu thun. Ihre Funktion besteht einzig und

allein in dem Ausgleich von Druckschw^ankungen zwischen den

Colomkaniilen der Kiemen und dem Lebercolom. FaBt man ins

Auge, wie die Querkanale sich an letzteres ansetzen, so scheint

fiir die hinteren und mittleren Kanale nur eine Stromrichtung

moglich, niimlich die von den Kiemen zur Leber, wiihrend in den
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vordersten Kanalen, dort wo sie zum Lebercolom lierabsteigen,

wohl auch eine Strorauug im entgegeDgesetzten Sinne anzu-

nehmen ist.

Noch komplizierter ist der Bau des Coloms bei der anderen

Halfte der Tiere, bei denen auCer diesen Querkanalen, die sich

imnier finden, soweit das Lebercolom reicht, der die Leber um-

kleidendc Colomsack in Form eines vorderen Kanals sei es nach

inunen auf das Kiemencolom, sei es nach auCen auf den parietalen

Teil des subchordalen Coloms ubergeht.

Die erstere Anordnuug, die Verbindung mit dem Colom eines

Oder mehrerer Kiemenbogen — visceraler Langskanal und Ver-

langerungskanale — ist, gerade entgegengesetzt der friiheren An-

nalime Schneider's, das seltenere Vorkommen. Der Uebergang

in das subchordale Colom — parietaler Langskanal — ist haufiger,

wir sahen ihn bei einem Drittel der Tiere. Bei einem, vielleicht

selbst bei 2 Tieren, batten wir endlicli das Zusammenvorkomraen

von visceralem und parietalcm Langskanal zu konstatieren. Selbst-

verstaudlich ist es nicht ausgesclilossen, daB sich dieses Zahlen-

verhiiltnis bei einer noch groCeren Reihe von Tieren etwas ver-

schieben moge.

Wir haben ferner gosehen, daC der parietale Kanal stets ein

GefiiC einschliefit, die Vena conimunicans accessoria, eine Ver-

bindung der rechten Genital- zur Lebervene, wahrend im visceralen

Kanal, wieder entgegen der Annahme Schneider's, nur ausnahras-

weise ein GefaC verlauft, die Vena oder Venae perforantes, welche

die Lebervene mit dem subatrialen GefaCnetz in Verbindung

setzen.

Alle diese Kanale und GefaCe haben wir an crwachsenen

Tieren gefunden, und es drangt sich jetzt die Frage auf, ob es

nicht moglich sein sollte, uns auf Grund unserer Keuntnisse von

der Entwickelung dieser Korperregion auch von ihrem Entstehen

ein Bild zu raachen. So unvollkommen ein solcher Versuch auch

ausfallen mag, besonders da mir bei dem volligen Mangel an ge-

eignetem Material jede selbstandigc Untersuchung nach dieser

Richtung verschlossen war, so mochte er doch wenigstens insofern

nicht ganz ohne Wert sein , als er spaterer Forschung einige

Direktion zu geben vermag.

Wenn ich oben von ausgebildeten Tieren gesprochen habe,

so war dabei selbstverstandlich abgesehen von dem Zustand der

Geschlechtsreife, der erst bei verbaltnismiiCig groCen Tieren auf-

tritt, wie auch von der Zunahme der Kiemen und des Leberdarmes,
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beides Vorgange, von denen wir wissen, daC sie eben solange

dauern wie das Leben des Tieres.

Was letztereu Punkt augeht, sei an die Angaben van Wijhe's

(1889b) erinnert, nach denen ein Amphioxus von 12^/2 mm
50 Kiemeuspalten hat und die letzte im 24. Myotom liegt, ein

Amphioxus von 15 mm 60 Kiemenspalten, wobei die letzte im

25. Myotom liegt, wiihrend bei einem Amphioxus von 40—50 mm
Lange mit, wie wir von anderer Seite wissen, 90—100 Kiemen-

spalten die letzte in der Region des 27. Segments gelegen ist.

Im Gegensatz hierzu steht die friihzeitige Ausbildung der

Korperwand (wohl mit Chorda und Centralnervensystem), denn

wie Lankester und Willey (1890) angeben, fiudet sich bei der

Larve mit nur 12 Kiemeuspalten die voile Zahl von 61 Myotomen.

Wie verhalt sich nun, und das ist die Frage, die uns hier

besonders interessiert, Leber und Kiemenhohle bei ihrem ersten

Entstehen zu einander; mit anderen Worten, wachst der Blind-

darm in die Kiemenhohle hinein, oder umwachst das Atrial-

epithel die schou angelegte Leber?

Meiner Meinung nach — und ich glaube, damit kaum auf

Widerstand zu stoCen — ist es ausgeschlossen, dalJ, wenn einmal

der Leberdarm unter Bildung der ihn umgebenden Colomkammer

von dem Atrialepithel umkleidet ist, die so entstandene Ektoderm-

lage vom Colom und den in ihm verlaufeuden GefaCen durch-

brochen werden konne. Die Colomkauiile kcinnen demnach nur

entstehen durch Aussparen wiihrend des Einwachsens des Atrial-

epithels.

DaB dies in der That richtig ist, sehen wir an den Quer- Kntstehung

kanalen, bei denen wir ja, infolge der bestandigen Neubildung von tanaie.

Kiemenbogen, in der glucklichen Lage sind, ihre Entstehung auch

am ausgebildeten Tiere zu beobachten. So einfach nun aber auch

dieser Vorgaug ist, so ist es doch, da er sich hinten in dem

engen Wiukel zwischen Leber und Kiemendarm abspielt, nicht so

ganz leicht, ihn auf Schnitten zu verfolgeu. Zwei Prozesse sind

es, die an dieser Stelle zu gleicher Zeit ablaufen, die Bildung des

Colomkanals des in Bildung begriftenen Kiemenbogens und die

des Querkauals. Der Kiemenbogen mit seiuem Colom wird hier

im Grunde nicht anders gebildet als an alien anderen Stellen,

seieu es nun die vordersten 8—9 larvalen (Haupt-)Kiemenbogen

jeder Seite, die schon vor der Anlage der Kiemenhohle, von der

Haut bedeckt, nach auCen freiliegen, oder die 5—6 restiereuden

larvalen und alle postlarvalen-tertiaren-Kiemen, deren ektodermale
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Bekleidung von erst eingewachsenem Atrialepithel gebildet wird.

Iramer verwachst, bei dem Durchbruch der Kiemenspalten, parietale

und viscerale Platte des Coloms an der vorderen und hinteren

Kante des in Entstehung begrifienen Kiemenbogens, wodurch ein

Colomkanal auf dessen auCerer Fiache abgesondert wird. Auf

der linken Seite, wo die parietale Colomwand der visceralen ent-

weder anliegt oder, wenn das Colom durch Fliissigkeit ausge-

debnt ist, gleicb weit abstebt, ist der Kiemencolomkanal Uberall

gleich weit.

Anders liegen die Verhaltnisse auf der recbten Seite. Hier

entstebt der binterste Kiemeubogen immer an einer Stelle, wo das

Pbarynx- oder Oesopbaguscolom mit dem des Blindsackes nocb

in mebr oder weniger weiter Kommunikation stebt. Bricbt nun

die binterste Kiemenspalte durcb, so bleibt gerade diese Kom-
munikation zwiscben dem Oesopbaguscolom oben und dem Leber-

colom unten auf der auCeren Flacbe des neuen Kiemenbogens.

Demnacb besitzt dieser bier nocb keine ibm besonders zukommende

Ektodermbekleidung, denn die weit nacb recbts gelegene Ekto-

dermlage, welcbe die dem Kiemenbogen abgewendete Seite der

Kommunikation zwiscben Oesopbagus- und Lebercolom tiber-

ziebt, ist aucb fiir ibn die Begrenzung nacb der Kiemenboble bin.

Sobald nun aber dieser Kiemenbogen zum vorletzten geworden

ist, sind die Verhaltnisse scbon andere, scbon die definitiven. In-

folge des Einwacbsens des Atrialepitbels zwiscben Pbarynx und

Leber sind die beiden sie umgebenden Colompartien vollkommen

voneinander getrennt und weiter die dem Kiemenbogen auCeu auf-

liegende groCe und unregelmaCige Colomkammer getrennt in den

zum subcbordalen Colom aufsteigendcn Colomkanal und den zum

Lebercolom ziebenden Querkanal.

Wenngleicb diese groCen Unterscbiede in der Gestaltung des

Coloms sicb an zwei aufeinander folgenden Kiemen finden, so ware

es docb falscb zu glauben, daC der dabei ablaufende ProzeC ein

sebr rascber sein musse. Wenn die Angabe von Perkier (1899,

}). 2145) ricbtig ist, daC der Ampbioxus mit 3 Jabren gegen 100,

mit 5—6 Jabren 124—180 Kiemenspalten besitzt, so kommt —
unter der Voraussetzung allerdings, daB die Kiemenbildung gleicb-

maCig vor sicb gebt — auf die Bildung jeder Kieme immerbin

eine ganz biibscbe Zabl von Tagen.

Eine andere Entstebung der Querkanale als die bier ge-

scbilderte scbeint mir nicbt moglicb, wenigstens in dem Sinne,
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daC ein Querkanal nur dort cntstelien kann, wo eine Hauptkieme

im Bereicli des noch nicht geschlosseneu Lebercoloms entsteht.

Versuchen wir jetzt uns iiber die Entstelmng des visceralen ^^^"*'j^^,^;.'^"|^

Langskanals und der Verlangerungskanale klar zu werden, so
J'^°^^^^^"^^^^_

komnieu wir zu dem Resultat, dafi die Bedingungeu fur ihre Ent-
'^Ifa™,"^^"

stehung keine anderen sein konnen, als wie sie der Bildung der

Querkaniile zu Gruude liegen, imr dafi uns hier nicht mehr, wie

bei den letzteren, die Verfolguug des Vorganges noch am ausge-

bildeten Tiere erlaubt ist.

Visceraler Liingskanal und Verlangerungskanale, die wir beim

erwachsenen Tiere als Fortsetzungen des Lebercoloms erblicken,

miissen, meiner Meinung nach, friiher einmal wirkliches Leber-

colom gewesen sein. In jener friihen larvalen Periode reichte

demnach die Spitze der Leber bis zu dem Kiemenbogen, in dessen

Colom wir beim erwachsenen Tiere den Liings- oder den vordersten

Verlangerungskanal einmiindeu sehen. Finden wir also bei einem

groGen Amphioxus vor der Leberspitze erstens 2 Querkaniile, dann

die Eiumundung des Langskanals und endlich 3 Verlangerungs-

kanale, so wtirde, nach meiner Meinung, bei der Larve die Leber-

spitze um voile 6 grofie Kiemenspalten weiter nach vorn gereicht

habeu.

Eine weitere Bedingung ware, dafi die Leberspitze nicht von

einem eigenen geschlosseneu Colomsack umkleidet gewesen, das

Atrialepithel also noch nicht um sie herumgewachsen sei, bevor

nicht die Bildung von Kiemenbogen gegeniiber der Leberspitze

eingesetzt habe. Ira entgegengesetzten Falle, d, i. bei Vorhanden-

sein eines geschlosseneu Lebercoloms bevor die Kiemenbildung

bis zur Leber vorgedrungen, bekommen wir die Endigung des

Lebercoloms in Form eines Blindsackes, wie wir sie ja auch in

ungefiihr der Hiilfte der Tiere antreffen. Nimmt man von den

hier in Frage kommenden Faktoren, als am leichtesten zu be-

obachtende, die Entstehung des Kiemenbogens gegeniiber der Leber-

spitze als bekannt an, so lasseu sich beide Verhiiltnisse kurz

folgendermafien formulieren

:

Kiemenbildung gegeniiber Leberspitze—Leberspitze von Atrial-

epithel umwachsen: blindsackformiges Lebercolom.

Kiemenbildung gegeniiber Leberspitze—Leberspitze von Atrial-

epithel nicht umwachsen : visceraler Langskanal und Verlangerungs-

kanale.

Auf die Lange der Leber zu diesem Zeitpunkte kommt es

im Grunde gar nicht an; in Wirklichkeit ist sie aber durch die
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Forderung gegeben, daC die Kiemenbilduiig das Niveau der Leber-

spitze erreicht haben musse,

Unsere Ueberlegung fiihrt uus also zu dem SchluC, daC bei

der Gegeuwart eines visceralen Liingskanals und vod Verlange-

rungskanalen Leber und Kiemensack sich ira Laufe des Wachs-

tums aneinander verschoben haben miissen. Diesem Vorgange

konnten drei Moglichkeiten zu Gruude liegen, entweder eine aktive

Retraktion der Leber oder ein Zusammenriicken der Kiemen nach

vorn oder endlich ein ungleiches Wachstum beider Darmabschnitte.

Dafur, dalJ die Leber vorn atrophisch vverden konne, scheinen

Befunde zu sprecheu, wie sie Serie I zeigt, in welcher der Colom-

sack noch eine Strecke weit uber die Leberspitze hinausragt und

sich trotz praller Fullung betriichtlich verengt zeigt, doch ist die

so entsteheude Letraktion der Leberspitze keine betrachtliche i).

Fiir die zweite Moglichkeit, namlich daB die Kiemenbogen

mit den an ihnen befestigten Langs- und Querkanalen infolge

einer Verengerung der Kiemenspalten uber die Spitze der Leber

hiuausgeruckt seien, konnte vor alleni die Angabe Hatschek's (1892)

geltend gemacht werden, dafi die alten Kiemenspalten von den

neuen „nach vorn zusaramengedrangt werden". Weun Hatschek

ein solches Vorriicken der Kiemen nur fiir die larvalen Kiemen

Geltung haben lieCe, so konnte ich diesem Vorgange eine gewisse

Bedeutuug nicht absprechen. Ob dies der Fall, vermag ich aus

seiner Angabe nicht zu ersehen, denn er sagt nur, daB der Kiemen-

korb bei der Metamorphose nach hinten verschoben werde, und

daC erst nach der Metamorphose die Verengerung der vordereu

Kiemenspalten eintrete. Ich entsinne mich nicht, daC fiir die

Larve derartige auf Messungen gestutzte Beobachtungen vorhegen.

Fiir die postlarvalen, tertiaren Kiemenspalten muC ich nach meinen

Messungen ein derartiges Zusammengedriingtwerden ablehnen.

Nicht nur daB zwischen der Weite der tertiaren Kiemenspalten

und, wie ich hinzusetzen kann, der Dicke der Bogen in den ver-

schiedenen Regionen desselben Tieres keine ausgesprochenen und

regelmilBigen Unterschiede zu konstatieren sind — es finden sich

selbst nicht selten mehr nach vorn etwas groBere MaBe als in der

Mitte und hinten — sondern auch bei verschieden grofien Tieren

findet man bei Zahlung der Schnitte zwischen den Abgangsstellen

1) Dieser Befund lalit sich aiich erklareu durch Schwuud eines

grofieren Colomapparates, eine Moglichkeit, die nicht so von der

Hand zu weisen ist.
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je zwei folgender Hauptkiemen aus der Mitte des Kieriienkorbes

uur iiiinimale Differeiizen (1—2 Scliuitte). Bei den vordersten

Kiemenbogen wird die Messung allerdiugs etwas schwierig; es

scheint aber, dafi in der That die allervordersten Kiemenlocher

(Hauptlocher) urn 10— 15 /< enger sind als alle folgendeu. Addiert

man nun aber diese Difterenzen zusammen, so tiudet man doch

hochstens eine Verschiebung der bei der Larve im Niveau der

Leberspitze gelegenen Kienien urn 1 ^/g groCe Kiemenspalte. Ich

babe aber Tiere angetrotfen, bei denen die Leberspitze urn 6 groCe

Kiemenspalten hinter der vordersten Miindung des Verlangerungs-

kanals nach hinten lag.

Nach Lankester (1889) liegt das vordere Ende der Leber

im 14. oder 15. Myotom. Obschon ich mit Delage und Herouard

(1898) finde, daB ihre Lage mehr variert, will ich micb doch, da

ich genaue Bestinmiungen nicht gemacht babe, an diese Angaben

halten. Der Sphincter oris liegt nach Lankester und Willey

(1890) im 10. Myotom, Nehmen wir an, daC, soweit vorn, 3 Haupt-

spalten auf eiu Myotom kommen, was eher zu viel sein mag, so

konnten vor der Leber nur 15 Hauptkiemen liegeu, etwas mehr,

als die larvalen betragen.

Bei der Larve sind diese Verhaltnisse noch viel zu spiirlich

untersucbt und wohl auch nicht immer mit der erforderlichen

Genauigkeit vviedergegeben , um sichere Schliisse zu gestatten.

Icb will mich deshalb an dieser Stelle nur auf folgendes be-

schranken. Die jungste von Kowalevsky (1867) in Fig. 40 ab-

gebildete Larve mit eben angelegter Leber, bei welcher diese nach

der Berechnung van Wijiie's (1889) im 13. Korpersegment liegen

soil, besitzt 12 Kiemenspalten, und die Spitze der Leber befindet

sicb ziemlicb genau da, wo der Rand der 14. Spalte zu liegen

kommen wiirde. Lassen wir hier alle larvalen Kiemenspalten sich

etwas verengeru, so wird immer nur eine geriuge Verschiebung

der 14. Kieme tiber die Leberspitze nach vorn die Folge sein.

Wir miissen deranach zur Erklarung dieser Verlagerung auf

die dritte Moglicbkeit zuriickgreifeu, niimlicb auf ungleiches Wachs-

tum beider Darmabschnitte. Hierbei ist es nun nicht etwa er-

forderlich, daC der eine Teil gar nicht nach vorn wachse und nur

der andere, sonderu nur daC die Leber langsamer wachse als der

Kiemendarm.

Von der Leber wissen wir, dali sie an Lange zunimmt vor

allem durch Abspaltung an ihrem hinteren Ende, aber auch ein

inueres Langenwachstum, wie es ubrigens auch von Hammar (1898)
Bd. XXXIV. N. F, XXVil. 49
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fur wahrs cheinlich gehalten wurde, ist nicht abzulehnen. Ein Be-

fund, wie wir ihn im Tier der Serie X machen konnteu, scheint

mir eine solche Annahme geradezu zu erfordern. Da ich auf die

EntstehuDg des parietalen Langskanals erst spater eingehen kann,

nioge hier die Serie X nur so weit herangezogen werden, als es

die augenblickliche Diskussion erfordert.

Wir sehen bei diesem Tiere den parietalen Langskanal sich weit

vorn an das Coloni der Bauchwand ansetzen, aber trotzdem die Leber

noch Uber diesen Ansatz nach vorn hinausreichen. Dies spricbt schon

an sich dafiir, dal^ die Leber selbstiindig nach vorn gewachsen sei.

Noch mehr aber driingt zu dieser Annahme die Ueberlegung, dafi auch

der Ansatz des Parietalkanals mit der wachsenden Korperwaud

ein gutes Stiick nach vorn geriickt sein mufi ; handelt es sich doch

um ein Tier von reichlich 40 mm. Immerhin halte ich einen

solchen betrachtlichen 7uwachs der Leber t'iir eine Ausnahme.

In der Hauptsache beruht die Verschiebung der Leber gegen

den Kiemensack jedenfalls darauf, daB letzterer als Ganzes rascher

nach vorn riickt als die Leber. Denn da der einmal gebildete

Kiemensack an Lange nicht gewinnt, weder durch Einschiebung

von Kiemen, noch durch Verdickung der schon gebildeten Telle,

bleibt nur iibrig, anzunehmen, daB fiir ihn eine besondere Wachs-

tumszone zwischen letzter Kieme und Abgang der Leber gelegen

ist. Moglicherweise gestattet diese Zone dem Kiemendarm, dem

Zuge des vorderen Kbrperendes, mit dem er ja eng verbunden ist,

nachzugeben, wahrend ein solcher Zug nach vorn der Leber selbst-

verstandlich abgeht.

DaB auch der viscerale Langs- und die Verlangerungskanale

mit den Kiemen nach vorn gehen miissen, daC die Querkanale

sich dabei schrag nach vorn stellen werden, bedarf keiner weiteren

Auseinandersetzung.

Ich habe nun auch danach gesehen, ob die Wachstumszone

vor dem Leberabgang an einer besonderen Haufung von Mitosen

zu erkennen sei. Mitosen fiuden sich allerdings hier wie an

anderen Stellen des Darmes, aber von einem besonderen Herde

solcher an dieser Stelle habe ich doch, offen gesagt, nichts be-

merkt.

Es mochte wohl nicht liberfliissig sein, darauf hiuzuweisen,

da6 wir in den Verliingerungskanalen hochst wahrscheinlich den

ursprunglichen Zustand nicht mehr vor uns haben. Schon bei

Besprechung der Serie III habe ich gewisse Besonderheiten her-

vorgehoben, die dieser Fall gegoniiber dem anderen Falle von Ver-



Beitrage zur Kenntnis des Amphioxus lanceolatus. 753

langeruDgskanalen darbietet. Es ist dies einmal der quere Ver-

lauf des Kauals unter deni Atrialepithel des mittleren Kiemenbogens

Hk"^, dann der vollige Abschlufi dieses Stiickes gegeu das Colom

des Kiemenbogens, das jedoch noch am hinteren Rande mit einer

deutlichen Spitze zu ihm hiu ausgezogen ist. Diese Konfiguration

weist unzweifelhaft auf einen friiher zwischen beiden bestandenen

Zusammenbang, der ja auch selbstverstandlich einmal dagewesen

sein muC. Jedenfalls lehrt uns dieser Befund, dafi diese Colom-

gange mit der Zeit Veranderungen unterworfen sind, und im Hin-

blick hierauf scheint mir die wahrscheinlichste Erklarung dieser

Kanale die zu sein, dafi auch sie fruher einen Langs- und Quer-

kanal darstellten, welche letzteren jedoch, wahrscheinlich schon

von Anfang sehr kurz, im Laufe der Entwickelung durch Schrum-

pfung verloren gegaugen sind.

Ein Gebilde babe ich bisher nicht in den Kreis meiuer Er-

klarungsversuche gezogen, das, wie der gescbicbtliche Ueberblick

gezeigt hat, in den Beobachtungen und Auffassungen friiherer

Autoren eine groCe Rolle gespielt hat, das im visceralen Kanal

verlaufende Gefafi. Ich sagte, daC es mir nur 2mal aufgestoCen

sei, beide Male in Form von perforierenden GefaCen. Diese in

Serie II und IV wiedergegebenen Befunde vermag ich mir nur so

zu erklaren, dafi die Leberspitze an einer Stelle im Verlauf des

Langskanals mit der parietalen Colorawand desselben verwachsen

und die Lebervene dann mit einem Zweige oder Zweigeu des

subatrialen GefiiBnetzes in Kommunikation getreten ist. Beim Vor-

wachsen des Colomkanals wird dann die Leberspitze hinter die

Durchtrittsstelle der Vena perforans zu liegen kommen. Nach

dieser Autfassung wurde diesem Gefafie als einem rein accidentellen

und fiir die Entwickelung des Colomkanals selbst durchaus gleich-

giltigen Gebilde allerdings eine sehr untergeordnete Rolle zu-

kommen. Auch die Seltenheit seines Vorkommens, 2mal bei 6

Oder 7 Langskanalen, scheint hierfiir zu sprechen.

Wenden wir uns ietzt zum parietalen Langskanal. Von Kntsfehui.g
" des parietalen

lilngerem und mehr longitudinalem oder kiirzerem und fast querem t-angskanais.

Verlauf, einfach oder nach vorn in 2 selbst 3 Rohren geteilt, stets

die Verbindung abgebend zwischen dem vorderen, wenn auch nicht

inimer vordersten , Ende des Lebercoloms und dem pleuralen

Telle des subchordalen Coloms, ist dieser Kanal nie reiner Colom-

kanal sondern stets GefaCtrager. Das GefaC ist, wie uns eine

gliickliche Serie (X) lehrte, eine Verbindung zwischen der Leber-

vene und der rechten Genitalvene, eine vordere Vena communicans
49*
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accessoria. In alien Fallen war eine homogene Lamelle als Trager

fiir dies GefiiB wahrzunehmen, welche, von der Bauchwand zur

Leber ziehend, fiir letztere ein wahres, wenn auch unvollstandiges

Mesenterium abgab. Es ist dies nicht das einzige Mesenteriura,

das im Amphioxus vorkommt, denn soweit die Aorta eiufach ist,

bildet sie samt ihren Zweigen zum Darme ein Mesenterium fiir

letzteren. Mit der Auffassung von Delage uud Herouakd (1898,

p. 72) jedoch, nach welcher auch der Pharynx an einem Mes-

enterium aufgehangt sei, verniag ich niich nicht zu befreunden.

Suche ich fiir diese Verhaltnisse eine Erklarung, so muC ich

hier, im Gegensatz zu dem visceralen Langskannal, dem Verbin-

dungsgefafi in genetischer Beziehung die Hauptrolle zuweisen. Da-

mit diese GefaCverbindung eintrete, ist es oflenbar notwendigj

daC die Leberspitze der Leibeswand eng anliege uud daC das

Ektodermepithel der Kiemenhohle sich noch nicht zwischen beide

eingedrangt habe. Beide Bediugungen werden sich wahrscheinlich

ofter finden als bei nur einem Drittel der Tiere ^) aber nicht immer

. zur Verwachsung zwischen Darm uud Bauchwand fiihren. Ist eine

solche aber einmal eingetreten, so verbindet sich die Lebervene

mit einem GefaBe der Bauchwand, das in der Larve moglicher-

weise noch nicht die Lage und Anordnung der Genitalvene hat,

aber jedenfalls spater in sie aufgeht. Dieser Verbindung kommt
dann in der Larve die wichtige Funktion zu, das Blut der Korper-

wand den KiemengefaCen zuzufiihren. Aber schon ihr Vorhanden-

sein bei nur einem Telle der Tiere, ihre Einseitigkeit fiihren darauf,

dafi sie fiir diese Funktion nicht das HauptgefaC sein kann. An
spiiterer Stelle werden wir sehen, daU diese Verniutung durchaus

gerechtfertigt ist.

Es sei mir gestattet, hier beilaufig darauf hinzuweisen, daC

das Vorkommen dieser Verbindungsvene von nicht geringem Wert

ist fiir eine Frage, die in den letzten Jahren die Gemiiter wieder-

holt erregt hat. Es ist dies die Frage, ob unser Amphioxus mit

seinem dotterarmen Ei von Vorfahren abstamme, deren Ei mehr

Dotter besessen habe. Das raerkwiirdige Auf und Nieder im

Dottergehalt, welches die phyletische Reihe der Vertebraten dar-

bietet, hat schon verschiedene Forscher dazu gefiihrt, diesen Ge-

dankeu nicht von vornherein abzulehnen. Audererseits hat Samassa

(1898) eine solche Annahme mit nicht geringer Entschiedenheit

als „eine ebenso unbegriindete wie iiberfliissige Hypothese" zuriick-

1) Siehe die auf S. 758 angefiihrte Bemerkung Kowalevsky's.
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gewiesen. Man wird Samassa zugeben mussen , daC diese Au-

nahme bis dahin etwas selir Willkurliches hatte. Wenn wir aber

jetzt bei Aniphioxus, zwar ausnahmsweise aber doch iiomerhin bei

eiueiii uicht uubedeuteiideu Bruchteile der Tiere, ein GefaB wie

diese Vena conimunicans anterior finden, das in seinem anatomischen

Zusaminenhange so viel mit einer Dottervene i) gemein hat, dann

gewinnt die Hypothese von dem groBeren Dottergehalt des Pro-

amphioxus, der ja doch einmal existiert haben muC, eine sehr reale

Uuterlage. Allerdiiigs niufi man, wenn dieser Vergleich uberhaupt

einen Sinn haben soil, den Amphioxus in ein wenn auch noch so

entferntes, Verwandtschaftsverhaltnis zu den hoheren Chordaten

treten lassen und ihm nicht, wie Beard (1890) sich ausdriickt,

ansehen als ein „weed which has crept in the Vertebrate garden".

Im Gegenteil niochte ich sagen, daC er beinahe, aber zum Gluck

noch nicht ganz, daraus hinausgekrochen ist — wenn das uber-

haupt moglich ist. Fur mich — ich bemerke aber ausdrucklich,

daCich damit nur meiiie eigeue Meinung ausspreche — ist die gegen-

wiirtig nicht mehr ganz moderne Anschauung, daC wir im Am-
phioxus ein degeneriertes Wirbeltier von erabryonalem oder, viel-

leicht besser, larvalem Typus vor uns haben, noch lange nicht

widerlegt. Ich werde sogar im Verlaufe dieser Mitteilungen noch

einiges bringen kounen, was fiir diese Anschauung verwertet

werden mag.

Um nach dieser kleinen Abschweifung wieder auf den parietaleu

Langskanal zuruckzukommen, bliebe jetzt noch zu untersuchen, ob

wir durch die Vena communicans anterior auch den Langskanal

zu erkliiren vermogen. Dies macht nun keine Schwierigkeit. Be-

denken wir, daB die Stelle der Korperwand, an der sich die Vene

ansetzt, mit dem fortschreitenden Wachstum des Tieres nach vorn

rucken muC, so wird, wenn der Leber fur gewohulich nur ein ge-

ringes Eigenwachstum zukommt, ihre Spitze immer mehr hinter

der Verwachsungsstelle zuruckbleiben mussen. Da das Verbin-

dungsgefali immer intraperitoneal bleiben muC, so wird um die

Vene ein besonderes, bestitndig an Lange zunehmendes Colom-

rohr gebildet, das den parietalen Teil des dorsalen Coloms mit

dem der Leber verbindet. DaC es aber auch seltene Falle giebt,

in denen das Langswachstum der Korperwand durch das Eigen-

1) Die Idee, daB die Lebervene als Vena omphalo-mesenterica

aufgefaCt werden konne, hat schon Schneider (1879) gehabt; aber

worauf er sich dabei stutzte, ist mir nicht ersichtlich.
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wachstum der Leber kompeusiert wird, geht aus dem in Serie X
wiedergegebenen Befund hervor. Die Trennung des Langskanals

in mehrere Rohren deutet darauf bin, dafi auch hier das Colom

regressiven Veranderungen unterworfen ist.

Bis jetzt batten wir aber erst einen Teil der Verhiiltnisse er-

klart, wie sie sicb bei dem Vorhandensein des parietalen Langs-

kanals darstelleu. Wir salien immer zugleicb das Vorkommen

von Querkanalen und in eineni, moglicherweise sogar zweien der

Falle — Serie VII und Serie IX — sogar das gleichzeitige Be-

stehen eines visceralen Langskanals.

Zura Zustandekommen dieser ist otifenbar erforderlicb , daU

zur Zeit der ersten Anlage der Leber die Bauchhohle so eng sei,

daC jene sowobl dem Kiemendarm wie der Baucbwaud eng anliege.

Hierbei muB sich das Atrialepithal naturlich ebenso verhalten wie

bei dem alleinigen Vorkommen von Querkanalen oder von vis-

ceralem Langskanal und Querkanalen.

Nachdem ich so auf die Bedingungen hiugewiesen babe, die

zum Zustandekommen der Colomkauiile aller Wabrscheinlichkeit

nach zusammentretien miissen, will ich uoch die in der Litteratur

vorhandenen eiuscblilgigen Beobachtungen an der Larve zusammeu-

stellen. Leider wird sich dabei zeigen, daC sie viel zu sparlich

und auch besonders in betreti' des Zustandes der Kiemenhohle zu

wenig priicis sind, um die von mir geschilderten Verhiiltnisse zu

erklaren. Vieles ist hierbei aus Abbildungen herauszulesen, die

selbstverstandlich fiir Punkte, auf welche bei ihrer Herstellung die

Aufmerksamkeit nicht gerichtet war, nur unsicheres Zeugnis ab-

zulegen vermogen. Auch auf die otfenbar nicht geringen Variationen

die sich bei verschiedeuen Tieren darbieten mussen, ist nicht ge-

nugend geachtet worden. Eines aber wird sich aus dieser, ob-

schon nicht umfangreichen, Uebersicht doch ersehen lassen, was

fiir die hier in Frage stehenden Punkte von groCem Werte ist, daB

niimlich die erste Anlage der Leber bei verschiedenen Tieren

nicht auf demselben Stadium des Larvenlebens statthat. „There

is no fixed stage, at which this occurs" schlieiJt Willey (1891)^

Schon 1852 zeichnete Max Schultze eine Larve mit 13

Kiemenspalten und einer- Andeutung der 14., bei man der noch

keine Spur von der Leber entdecken konnte.

1858 beschrieben dann Leuckart und Pagenstecher (s. letz-

teren auch 1859) Larven von P/g— 3'", d. i. 3,4—6,8 mm, Lange

von 11— 17 Kiemenspalten, alle noch ohne Andeutung eines Blind-
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sackes. (Bei der letzteren Zahl ist wohl zu bedenken, daC in ihr

primare und sekuudare Spalten zusammengefaCt sind).

Die erste Zeichnung der Leberanlage finden wir in Kowa-
levsky's beruhniter Arbeit voni Jahre 1867. Seine Fig. 40 zeigt

eine Larve mit 12 priraareu Kiemenspalten und einer kleinen

Leberausstulpung, die uach van Wijhe's Anuahme (1881) in der

Region des 13. Korpersegments gelegen ist. Zu dieser Zeit aber

besitzt die Larve nach Lankester und Willey (1890) schon die

voUen 61 Myotome. In einer etwas jiingeren Larve — wohl auf

Fig. 37, nicbt 38, wie Kowalewsky sagt, dargestellt — rait 12

primaren und 6 sekundaren Spalten soil sicb die erste Anlage

der Leber als eine einfache Verdickung des Darmes „weit hinter

den Kiemenspalten" zeigen. Diese Verdickung scheint mir in der

Zeichnung im 12. Segment zu liegen.

Rice (1880) zeichnet eine Larve von Vie"? ^^- i- 1^6 mm,

Lange mit 7 Kiemenbogen, bei der die Leber „is just forming".

Die besten Beobachtungen verdanken wir Willey (1891).

Seine Figuren 7, 11, 13 und 16 zeigen 4 aufeinander folgende

Entwickelungsstadien der Larve mit Blindsack. Fig. 7 : eine

Larve mit 13 primaren und 8 sekundaren Kiemenspalten. Die

Leber ist eine kleine Ausstiilpung weit hinter der letzten Kiemen-

spalte, wie es scheint im 16. oder 17. Segment gelegen. Ob die

Kiemenhohle schon geschlossen, ist nicht ersichtlich. — Fig. 11

:

9 primare Kiemenspalten auf der linken Seite; die erste ist ge-

schwunden, von der 11. oder 12. sind nur noch Reste da; das

Atrium ist geschlossen; das Coecum, groBer als in Fig. 7, liegt

wohl im 17. und 18. Segment. — Fig. 13 : Larve mit 10 primaren

Kiemenspalten, die 1. ist geschwundeu, die 9. klein, die 10. fast

geschwunden ; das kleine Atrium ist geschlossen. Trotzdem die

Larve alter ist, ist das Coecum bedeutend kleiner als in Fig, 11.

Seine Lage ist im 19. Segment. — Fig. 16: noch altere Larve

mit 9 linken primaren Spalten; Leber schon ziemlich groB, reicht

vom 17. bis in das 14. oder selbst 13. Segment. Aus dieser Zu-

sammenstellung geht hervor, daB Willey zu dem Schlusse be-

rechtigt war, daB die erste Anlage der Leber nicht in einera scharf

bestimmten Stadium auftrete.

Hammar, der sich zuletzt (1898) mit der Entwickelung der

Leber des Amphioxus eingehend beschaftigt hat und 4 Abbil-

dungen von verschiedenen Stadien derselben giebt, kommt zu dem

Schlufi, daC sowohl Abschniirung wie Eigenwachstum dabei be-

teiligt seien und daC beide Faktoren in verschiedenen Fallen in
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verschiedenem MaCe dabei beteiligt sein konnen, laBt aber leider

das Verhalteii der Kienieubohle vollig unberiicksichtigt.

Im Hiiiblick auf die immerbin geringe Zabl von Beobachtungen,

den Mangel an genauen Angaben iiber das Verhalten des Atrial-

epithels zur Leber, das wohl aucb nur auf Querschnitten zu be-

urteilen sein wird, ist es kaum moglicb, diese Angaben ftir die

Entstebuug der Colonikanale zu verwerten. Uagegen moge noch

auf eiue wicbtige Stelle in Kowalevsky's (1867) Arbeit binge-

wieseu werden, in der er sagt, daC der Blindsack bei seinem

Wachstum die Korperwandung ausstiilpt ^).

Was das Atrium betritit, so ist nach Lankester und

VViLLEY (1890) sein erstes Auftreten zu benierken bei der Larve

mit 9—10 Kiemeuspalten. Die Ausbreitung der Kiemenbohle

ist in ilireu Einzelheiten jedocb nocb nicbt geniigend erforscht.

So ist es unmoglicb ricbtig, wenn Mac Bride (1898) 2) sagt: „it

must be remembered tbat as the dorsal limits of the atrial cavity

are from the beginning coterminous with those of the gill-slits,

the process might be more correctly described as a great relative

growth of the ventral region of the pharynx and surrounding

structures." DaB ein solches ventrales Wachstum der Kiemen-

bohle statthat, ist gewifi nicht zu leugnen, und es ist das Ver-

dienst Mac Bride's, darauf hingewiesen zu baben. Dies konnte

aber auch nur fiir die vorderste Region des Kiemendarms gelteu,

soweit die larvalen Kiemeu reichen. Von der Region an, wo die

postlarvalen Kiemenlocher durchbrechen, und im besonderen von

der Spitze der Leber ab, die bemerkenswerter Weise nie die

larvalen Kiemen erreicht, ist der Vorgang sicherlich nicht mehr

so einfach. Hier muC, darauf deutet schon das Vorkonuneu

der von mir beschriebenen Colomkanale hin, zu dem ventralen

Wachstum der Kiemenbohle auch ein dorsales hinzukommen. Ein

solches ist aber nur denkbar durch ein wirkliches Eiuwachsen

1) Von nicht geringem Interesse wiirde es sein, alle diese Ver-

hiiltnisse audi bei den anderen Arten von Braiichiostoma zu unter-

suchen, und das bei erwachsenen Tieren sowohl wie an der Larve.

DaC hier Verschiedenbeiten vorkommen werden, darauf liiBt schon

die Angabe von Andrews (1893) schliefien, daC bei einem Asym-
metron Lucayanum von 6 mm bei dem Vorhandensein von 04 Myo-
tomen und 22 Kiemenspalten doch noch kein Blindsack zu finden war.

2) In einer neueren Arbeit (1900j kommt Mac Bridk auf

diesen Punkt zurilck ; doch sehe ich in ihr keiue Erschiitterung

meiner obigen Darlegung; im Gegenteil.
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des Atrialepithels in den Colorasack unter Biklung eines splauch-

iiischeii uiid pleuralen Colonis, wio dies Lankester uud Willey

(1890) beschrieben habeD. Wie iiotig es ist, diese Untersuchungeu

wieder aiifzunehmen, mochte wohl aus nieinen IhitersuchuDgen

am evwacliseneu Tiere hervorgeheu.

III. Die Sei)teii uiid Venae commuiiicaiites.

Das Auffiuden der LANKESTEu'schen Trichter — brown fun-

•nels — hat mir nicht geriuge Schwierigkeiten geniacht. Doch

bereue ich weder die Zeit noch die Miihe, die ich darauf verwandt

babe, weil sie zur Entdeckung bisher unbekauuter und dabei auBer-

ordentlich wichtiger Gebilde gefiihrt haben.

Was die Trichter angeht, so verniag ich der BeschreibungiANKESTER-

Lankester's (1875 und 1889) nichts von Bedeutung zuzufiigen/*^'^

Wabrend ich sie bei groCeren Tieren nie verraiBt habe, war es

mir bei kleinereu Tieren nur selten moglich, sie zu erkenuen.

Trotzdera bin ich weit entfernt, zu glauben, dafi sie hier fehlen.

Bei groBen Tieren bieten die Trichter beider Seiten auffallende

Uuterschiede in der GroBe, die trotz individueller Schwankungen,

an die bei Amphioxus imnier zu denken ist, eine gewisse Regel-

maBigkeit erkennen lassen. Es ist stets der rechte Trichter, der

der groBere ist und dessen Spitze uber den linken, selbst uni ein

Betritchtliches, hinuberragt. Die Folge hiervon ist, daB, wiihrend

der linke Trichter ganz im 27. Segment gelegen ist, der rechte

selbst um die halbe Liinge eines Segments in das 26. hineinragt.

Uebrigens ist dies auch schon auf Laxkester's Abbihlungen 1,

Taf. 34 und 5, Taf. 35 vom Jahre 1889 zu erkennen. Zu dieser

Ungieichheit beider Trichter konimt nun noch, daB sie, auf den

eisten Blick, an der Asymmetrie der beiden Korperhiilften nicht

teilzunehmen scheinen. Nimmt man namlich ihre Basis dort an,

wo die hiutere Umwandung beider Trichter vollig geschlossen ist,

so zeigt sich, daB diese fast auf derselben Querebene gelegen ist.

Diese Ausnahme ist aber doch nur eine scheinbare, denn in Wirk-

lichkeit laBt sich der Anfang des rechten Trichters noch weit

hinter den linken verfolgen, bei groBen Tieren selbst bis um ein

halbes Segment. Somit ist also auch der rechte Trichter mit den

Segmenten der rechten Seite nach hinten verschoben, aber dafiir

auch um so groBer. Bei einem Tiere von 43 mm, von dem die

Verhiiltuisse dieser Telle auf Fig. 4, Taf. XIX, in der Langs-
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richtung genau wiedergegeben sind, betritgt die Lange des rechten

Tricbters das Dreifacbe des linken.

Ueber die BedeutuDg dieser Gebilde ist es iiiir nicht geluDgen

zur Klarheit zu kommeu, dies urn so weniger, als ich nicht zu

entscbeiden vermocbte, ob ihre Spitze wirklich durcbbrochen ist.

Die septen. Das Moter dea Tricbtern gelegene Segnieut, das 28. also ^),

besitzt in seinem anatomiscben Bau Eigenbeiten, die es vor alien

— Oder fast alien — anderen Segmenten im Bereicbe der Baucb-

und Kiemenboble auszeicbueu. Nur in diesen ist das Besondere

zu finden, nicbt etwa in der auCeren Bedeckuug, der Chorda, den

Muskeln oder dem Nerveusystera.

Gebt man von dem binteren Bogen des linken Tricbters

schnittweise nach hinten, so trifft man auf eine Querscheidewand,

die zwiscben dem Darm und der Baucbwand ausgespannt ist. In

dieser Region befinden wir uus zwiscben der letzten Kiemenspalte

nach vorn und dem Abgang der Leber nacb hinten, demgemiil^

baben wir auf Querschnitten vor uus : oben unter der Chorda den

Oesophagus, unter ibm und etwas nacb rechts die Leber, beide

umbiillt noch vou demselbeu Colomsack, der sich jedoch zwiscben

beiden Darmabscbnitten schon einfaltet. Letztere sind natiirlich

in der weiteu Kiemenboble gelegen.

Vou der auBeren Wand des Colomsackes, aber nicht tiefer,

als dem unteren Rande des Oesophagus entspricht, entspringt nun

die Scheidewand, ziebt quer nach auBeu durch den obereu Teil

der Kiemenboble und setzt sich an die innere Korperwand an.

Ihr unterer Rand entspricht ungefahr der Grenze zwiscben oberen

und mittlerem Drittel der Kiemenboble und ist meist leicht nach

oben konvex, was jedoch auch kiinstlicb durch Schrumpfung her-

vorgebracht sein mag. Im typischen Falle, wie er sich bei kleineren

Tieren immer findet, reicht die Scheidewand ohne Unterbrechung

binauf bis unter die Aorta.

• Sie ist nun aber nicht rein quer gestellt, sondern ihr Ansatz-

punkt an der Baucbwand liegt immer vor dem Ansatz an den

Darm oder, genauer gesagt, das Darmcolom. Betracbtet man die

Schnitte in der Reibenfolge von vorn nach hinten, so trift't man

also zuerst auf eineu der Baucbwand anliegenden Durchscbnitt

des Septum, dann auf einen frei zwiscben Baucbwand und Darm

herabbangenden Durchscbnitt, der sich in den folgenden Schnitten

l)In einigen Tieren aber auch das 29. und so-

gar noch einige folgende Segment e.
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immer mehr dem Darmcolom nahert und endlich mit ihm ver-

schmilzt.

Bei kleinen Tieren ist das Septum in dieser Weise nur iiber

wenige Schnitte zu verfolgen, bei groCen Tieren dagegen liber eine

recht bedeutende Zahl von Schnitten. Es kommt nun hinzu, daB

der Ansatzpuniit des Septum an die Bauchwand noch nicht seiner

vorderen Grenze entspricht, vielmehr sieht man es als eine schmale

Leiste an der Bauchwand noch weiter nach vorn und zugleich

nach unten und zwar bis zu dem vorderen Pole einer Gonade her-

abziehen.

Dieser schmale, nach innen natiirlich von Atrialepithel be-

deckte Schenkel tritt sogar noch auf die Gonade iiber, indem er,

ausstrahlend, vornehmlich deren innere Flache, aber iramerhin nur

in einem kleinen Bereiche, iiberzieht.

Rechnet man, wie man es ja muC, den vorderen Anfang des

Septum dort, W(j es zuerst im Bereich der Gonade zu erkennen

ist, so laBt es sich bis zu seinem innereu Ansatz auf so vielen

Schnitten verfolgen, als einem halbeu Segmente entspricht, d. h.

bei einem Amphioxus von 40 mm Lange auf ungefahr 30 Schnitten.

Es mag auffallig erscheinen, daC es moglich sein solle, den

schmalen Bogen so weit nach vorn und unten zu verfolgen; diese

Moglichkeit beruht auf der besonderen histologischen Struktur des

Septum, worauf aber hier, um die Schilderung der groberen

anatoraischeu Verhaltnisse nicht zu unterbrechen, noch nicht ein-

gegangen werden kann. Nur darauf sei schon hier hingewiesen,

daC das Septum, da es in die Kiemenhohle hineinragt, selbst-

verstandlich auf seiner vorderen und hinteren Flache von Atrial-

epithel bedeckt ist.

Betrachten wir jetzt die r e c h t e Seite, so finden wir hier

ein gleiches Septum, nur mit dem Unterschied, daC es weiter nach

hinten gelegen ist als das liuke. Zahlt man die Schnitte, so er-

giebt sich eine Verlagerung um ein halbes Segment. Bei einem

kleinen Tiere ist dies natiirhch nicht viel, und ist das Stiick obenein

noch schlecht orientiert gewesen, so kann die scheinbare Ver-

schiebung nur wenige Schnitte betragen. Bei einem groCen Tiere

aber, bei dem das Orientieren des StUckes sich auch viel genauer

und ein kleiner dabei entstandener Fehler sich auCerdem durch

Berechuung ausgleichen lal^t, ist die Verlagerung des rechten

Septum hinter das linke recht in die Augen springend.

Lange Zeit war ich in dem Glauben befangen, diese beiden

Septen seien die einzigen, die sich im erwachsenen Amphioxus
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fiindeii. Erst bei wiederholter Durchsicht raeiner Priiparate kam

ich darauf, daC hinter ihuen auf jeder Seite noch ein zweites^)

Septum gelegen ist. Dieses hintere Septum findet sich jederseits

ein voiles Segment hinter dem vorderen. Im iibrigen entspricht

seine Anordnung in allem dem vorderen ; es zieht also audi, rait

einem schmalen Schenkel vorn und unten beginnend, an der

Bauchwand hinauf, um schrag nach innen zum Darnicolom iiber-

zutreten. Mit seinera vordersten unteren Ende tritt es auf den

hinteren Pol derselben Gonade, an deren vorderen Pol sich das

vordere Septum ansetzt, indem es sich besonders auf deren auCerer

Flache, aber auch nur sehr unvollkonimen, platt ausbreitet.

Deranach findet sich bei Amphioxus auf jeder Seite eine

Kammer^), die dem 28. Segment entspricht, aber unvollkoramen

ist, da sie nur ungefahr das obere Drittel der Kiemenhohle ab-

grenzt. Eine jede dieser unvollkoramenen Kammern ist schrag

von vorn und auCen nach innen und hinten gerichtet. Die auCere

Wand bildet die Atrialbekleidung der inneren gewolbten Bauch-

wand, die innere Wand wird von der Atrialbekleidung des Oeso-

phaguscoloms gebildet. Vorn wird sie begrenzt von der hinteren

Flache des vorderen, hinten von der vorderen Flache des hinteren

Septunis. Es sind also Kammern in der Kiemenhohle, in welche

sie sich unten weit offnen. An der Asymmetrie der beiden

Korperhalften nehmen auch sie teil.

Dies ist die typische Anordnung beim erwachsenen Amphioxus.

Denkeu wir uns jetzt in die Zeit der Larve zuriick, bevor die

Kiemenhohle eingewachsen ist, so miissen, da eine Neubildung

dieser Septen in spaterer Zeit auszuschlieCen ist, die Septen so-

wohl wie die von ihnen begreuzten Kammern schon existiert

haben und zwar als Colom- oder, genauer gesagt, Splanchnocol-

kammern. Mit der jetzt herrschenden Ansicht, dafi die Zwischeu-

wande des Splanchnocols alle schon fViih resorbiert werden, steht

dieser Befuud am erwachsenen Tiere otfenbar in einem unloslichen

Widerspruch. Diese Ansicht muK, das zeigen die anatomischen

Thatsachen, falsch sein. Bei erneuter Untersuchung der Larve

muC es sich zeigen, daG zu einer Zeit, da schon alle anderen

Septen geschwunden sind, die dem 28.'^) Segment entsprechenden.

1) In einigen Tieren sogar noch mehr.

2) In selteneren Fallen mehr als eine. Diese hin-
teren Kammern sind aber fast immer sebr flacb und
oft nur gerade angedeutet.

3) In e inigen Fallen auch dem29.und noch einigen
folgenden Segmenten.
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sei es uun vollkommeu oder nur zum Teil, doch noch vorhanden

sind. Leicht vvird es nicht seic, diese zarten Gebilde an der

Larve oder schon am Embryo zu erkennen. Nicht im Besitze des

Materials imd verhindert, auf Reiseu zu gehen, um niir solches zu

sammeln, habe ich zu meiuem Bedauern auf diese Untersuchung

verzichten miissen.

So interessant iiuu diese Septen als anatomische Befunde im ^'eu-^e com-
muaicantes.

erwachseneii Amphioxus und noch mehr vielleicht als Riickweis

auf friihe entwickeluugsgeschichtliche Vorgange auch sein mogen,

in physiologischer Hinsicht sind sie jedenfalls von sehr unter-

geordneter Bedeutung. Dies laBt sich nun aber nicht sagen von

den Venen, die mit diesen Septen, d. h. mit einigen von ihnen,

im engsten anatomischen Zusammenhange stehen.

Wir haben auf jeder Seite 2 Septen^), aber nur 1 Vene"-^), und

diese verlauft immer im uuteren freien Rande eines Septums.

Das Bemerkenswerte ist nun, daC die linke Vene stets im vorderen

Septum, die rechte fiir gewohnlich im hinteren Septum verlauft.

Das letztere ist sicher das Typische, denn bei 7 daraufhin unter-

suchten Tieren verhielt es sich so in 5. Bei 2 jedoch war auch

die rechte Vene im vorderen Septum zu finden.

Wohin Ziehen nun diese GefaCe? Bei groCen, geschlechtsreifen

Tieren ist dies nicht schwer zu entscheiden, und das aus einem

leichtbegreiflichen Grunde, Diese Venen bilden die Verbindung

zwischen den Genitalvenen und der Vena hepatica. Dement-

sprechend sind sie bei geschlechtsreifen Tieren, mannlicheu wie

weiblichen, bei denen der Blutzuflufi zu den Keimdriisen, ganz wie

bei den hoheren Clioraaten, ein betrachtlicher ist, entsprechend

weit und meist prall mit Blut gefullt (s. Fig. 6, 7 u. 8, Taf. XIX).

Bei dem noch nicht geschlechtsreifen Amphioxus dagegen sind

sie, wie vorauszusehen, sehr schmal und nur ausnahmsweise bis

zu den Geschlechtsdriisen zu verfolgen ; doch auch hier ist mir dies

1) In einigen Tieren mehr als 2.

2) In einem noch nach AbschluC dieser Arbeit untersuchten
Tiere von 38 mm Lange fanden sich bemerkenswerter Weise, neben
e i n er rechten, zwei linke Venae communicantes. Beide sind

groCe GefaCe. Jedoch mlindet die vordere nicht direkt in die

Lebervene, sondern sie ergieCt sich in die hintere Communicans,
und erst die Vereinigung beider miindet in die Vena hepatica.

Man konnte hiernach daran denken, oh nicht etwa urspriinglich

alle Septen ein GefaC fiihrten. Es ist leicht, diese Frage aufzu-

werfeu, sehr schwer aber, sie zu beantworten.
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in einem Falle gelungen. Nach dem Befunde bei diesem Tiere

zu urteilen, liegt der Ursprung dieser Venae communicantes
zwischen 2 Gonaden, Bei groCen Tieren, bei denen die prallen

Gonaden sich beruhren, ja einander selbst, wenigstens am ge-

harteten Tiere, einander etwas iiberlagern, ist der Abgaug aus

dem Intervall zwischen 2 Drusen nicht deutlich. Hier scheinen

sie vielmehr an einer Stelle im Bereiche der Gonade selbst ab-

zugehen. Sie zieheu danu schrag nach hinten iiber die Keim-

druse, in raschem Aufstieg nach oben. Hierbei liegt die Vene

in dem aufieren, der Kiemenhohle anliegeudeu Blatte des Gonotoms,

von den eigenen, im inneren Blatte gelegenen Venen der Driise

durch einen besonders am Hoden deutlichen Spalt getrennt. Von

dem oberen Rande der Gonade an halt sich die Communicans

immer an das Septum. Sie steigt also zuerst in dem schmalen

Schenkel an der inneren Bauchwaud nach oben und hinten auf

und zieht daun im unteren freieu Rande des Septum hiniiber zum

Darm, Hierbei tritt sie zuerst unter die auCere Wand des Darm-

coloms und zieht dann durch die enge Bauchhohle zum Plexus

der Lebervene, wo sich die rechte an einen rechts, die linke an

einen mehr links gelegenen Zweig desselben ansetzt.

Im Vergleich zur rechten Communicans, deren Lauf immer

ein mehr direkter ist, ist die linke stets mehr gewunden und

langer. Bei einem groCen Tiere ist dieser Langsunterschied sogar

sehr bedeutend. Der Grund hierfiir ist nicht weit zu suchen.

Wahrend die rechte Vene die auf der dorsalen Kante der Leber

hinziehende Lebervene noch diesseits der Mittellinie erreicht, muC
die linke Vena communicans iiber die Mittellinie hinwegziehen.

Dabei biegt sie dann, sobald sie das Darmcolom erreicht hat, von

der bisher eingeschlagenen Richtung ab, um, nach vorn abgeknickt,

im auBeren Blatte des Coloms eine Strecke weit nach vorn und

nach innen zu Ziehen, wobei sie die unten am Oesophagus liegende

Kiemenarterie umkreist.

Fig. 2, Fig. 2 auf Taf. XIX stellt die Venae communicantes mit den
Tafel XIX. »

zugehorigen Septen bei einem Amphioxus von 16 mm Lange dar.

Da sie aus 24 Schnitten kombiniert werden mufite, ist sie nattir-

lich nur sehr schematisch, dies auch insofern, als ich des besseren

Verstandnisses halber die Communicantes von den Genitalvenen

iiber den Gonaden habe abgehen lassen. Oben neben dem Oeso-

phagus sehen wir die beiden unvollstiiudigen Septen, dann die

beiden Venae communicantes in ihrem ganzen Laufe von den
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Genitalvenen bis zur Lebervene und erkennen die grofiere Lange

der linken Vene.

Von dieser typischen Auordnung der Septen und Venen

koramen nun Abwcichungen vor. Auf eine derselben, den aus-

nahrasweisen Verlauf der rechten Vena coramunicans im vorderen

Septum, habe ich schon hingewiesen. Es giebt aber noch andere

Abweichungen voni normalen Bau, die ich fast nur auf der linken

Seite und imnier nur bei den grofiten Tieren gesehen habe.

Dies ist erstens das Durchbrochensein der Septen. Die an

sich schon so unvollkonimene Scheidewand wird noch unvoll-

koramener (lurch das Bestehen einer niehr oder weniger grofien

Liicke in ihr. Es findet sich dann nur der untere Rand, der

selbst bis auf eiuen schnialen Streifen reduziert sein kann. Als

solcher tritt er dann mit dem hintersten Auslaufer des Lankester-

schen Trichters in Verbindung. Auch am vorderen rechten Sep-

tum habe ich dies einmal gesehen ^). Eine Erklarung fiir diese

Reduktion des Septums zu geben, ist mir nicht moglich.

Dagegen ist die Entstehung einer anderen, zuerst allerdings

etwas iiberraschendeu, Abweichung schon klarer. Hier sehen wir

nicht nur das vordere linke Septum durchbrochen, sondern auch

die Vena commuuicans ganz frei, vollig getrennt von dem Septum-

rest durch die Kiemenhohle ziehen, natiirlich vom Kiemenhohlen-

epithel allseitig umkleidet. Die letzte Strecke der Vene, in der

sie, wie oben angegeben, in der auCeren Wand des Darmcoloms,

uach vorn abgelenkt, zur Lebervene zieht, ist hier auffallend groC

und ebenso dor durch die Kiemenhohle ziehende Teil sehr lang

und ausnehmend stark nach hinten gerichtet. Dies ist offenbar

die Folge eines Zustandes, der auf der Zeichnung — Fig. 3, ^^^f -|{x

Taf. XIX — nicht zum Ausdruck kommt. Bei diesem grofien

Tiere ist namlich die Kiemenbildung schon so weit nach hinten

fortgeschritten, daC die letzte linke Kiemeuspalte schon im Be-

reich der Vena communicans gelegen ist, da, wo letztere die

Kiemenhohle durchquert. So ist die Vene von den sich neubilden-

den Kiemen offenbar nach hinten verschoben und selbst ganz von

dem Septum abgelost worden.

Auf der rechten Seite habe ich dieses Verhalten nie ge-

funden; ist aber obige Erklarung richtig, so wird es bei noch

groBeren Tieren — und es soil ja dereu bis 80 mm geben —
wohl auch rechts anzutretfen sein. Da Amphioxus lanceolatus

1) Von diesem Tiere stammen die Figg. 6 und 7 auf Taf. XIX.
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61 Myotome und 25—26 Gonaden besitzt, dereii letzte vor dem
im 34. Segment befindlichen Porus abdomiaalis gelegeu ist, so

fiiideu sich die Venae communicantes etwas vor der Mitte des

Korpers, aber weit hiuter der Mitte der Gonadenreihen. Ihre

MUndung in die Genitalvenen wird ungelahr auf der Grenze

zwischen hiuterem und mittlerem Drittel licgen ^). Obschon die

hier beschriebenen Scpten und Venen bisher unbekannt sind,

finden sich doch in der Litteratur einige sehr interessante An-

gaben, die sich auf sie beziehen lassen.

Ohne Zweifel sind sie am lebenden Tiere schon von Joh.

MCllek 1842 gesehen. In den Figuren 2 und 3 seiner Tafel III

sind hinten am Leberanfang einige Strange gezeichnet, die von

dort nach oben und seitlich ausstrahlen, von denen es in der Tafel-

erkliirung heilit: „Strange von unbekannter Bedeutung" und „andere

Strange zur Seite der Speiserobre von unbekannter Bedeutung" ^).

1) Rolph's (1S7G) ,,Druse" an der Trennungsstelle von Darm und
Leber ist nichts anderes als der Durchschnitt der Vena comnaunicans.

2) Die in Fig. 1 und 2 mit n bezeichneten Strange
wufite ich zuerst nicht zu deuten. DieTafelerklarung
sagt: ,,Melirere Strange, welch e unter der Chorda
hervortreten und nach abwarts verlaufen, sichtbar
bis an den E.and der Seite nmuskeln, von unbekannter
Bedeutung." Sollten vielleicht in Ausnahmefallen
uoch Reste von anderen Septen erhalten sein? Diese
Vermutung hat sich in zwischen bestatigt. Ich habe
uoch nach AbschluB der Arbeit einige Tiere unter-
sucht. Bei einem derselben von 38 mm Lange fanden
sich 3 Septenpaare, beide Venen verlaufen im vordersten

Septum, die linke sehr grofi, die rechte sehr klein. Bei dem
zweiten Tiere, von 42mm Lange, fanden sichrechts 9,

links 7 Septen. Die meisten derselben sind sehr
reduziert, besonders fehlt ihnen, mit Ausnahme von
einem, der Vorhang. Nach unten reichen einige bis
auf die aufiere Flache der Gonad e. Im aufierenColom-
blatt Ziehen sie immer eine mehr weniger groCe
Strecke nach vorn, einige auBerdem noch etwas nach
hinten. Ihre Richtung ist insofern von der der
beide n vorderen Se])ten abweichend, als sie mehr
direkt nach oben an der inneren Bauchwand auf-
steigen. Es ist sehr moglich, dafi ich derartige
Septenreste an den friiheren Tieren ubersehen habe,
denn an kleineren Tieren sind sie auBeroi'dentlich
schwer zu erkennen. Jedenfalls wird durch sie die
Zeichnung Joh. Muller's vollkommen erklart: die
„MuLLBR ' s c h e n Streifen" sind bindegewebige Septen-
rudimente.
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Obgleich beide Male nur 3 Strange gezeichnet sind, kann

denuoch keiii Zweifel bestehen, daB sie die freien Rauder der

(vorderen) Septen darstellen, die bei der Betrachtuug des lebenden

Tieres von der Seite allein sichtbar sein werden. DaC nur

3 Septen auf diese Weise zur Anscbauung komraen werden, ist

leicht verstiindlich, wenn man bedenkt, wie die Septen der oberen

Seite das eine Septum der Gegenseite nur zu leicht verdecken

mogen ^). Es ware sicherlich interessaut, diese Beobachtung am
lebenden Tiere zu wiederholen, wobei besonders auch auf das

Divergieren der MULLEu'schen Streifen und der Myosepten zu

achten sein wird.

Ob eine Angabe von Stieda (1873) hierher zu rechnen ist,

raochte bei ihrer Unbestimmtheit etwas unsicher sein; jedenfalls

mag der Gerechtigkeit wegen auf sie hingewiesen sein. Seite 31

heiCt es : „Dem hiuteren Abschnitt des Kiemensackes entsprechend,

schiebt sich rechts zwischen den Sack" — den sich Stieda be-

kanutlich nicht von Kiemenspalten durchbrochen dachte — „und

die Leibesvvand der Bliuddarm, links eine Abtheilung der Keim-

driise. Deshalb verwachst hier der Kiemensack, einestheils mit der

Keimdriise, andererseits mit der Wand des Bliuddarmes." Dies

laCt sich so deuten, daC Stieda das linke Septum gesehen habe.

VVichtiger ist eine Angabe Gegenbaur's in seinen Grundziigen

der vergleichenden Anatomie (J 870, S. 824). Sie lautet: „Das

aus dem Korperkreislaufe riickkehreude Blut sammelt sich in

einem iiber dem als Leber erscheinenden Blinddarm verlaufenden

Venenstamm, welcher sich in den subbranchialeu Arterienstamm

fortsetzt." Kein Zweifel, daB diese, wenn auch etwas sehr kurze,

Angabe den wirklichen Verhaltnissen entspricht, aber wie Gegen-

BAUR dazu gekommen ist, das ist mir ein Ratsel.

Nach den vorhergehenden anatomischen Erorterungen muC esLateraivenen.

als sicher gelten, daB die Venae communicantes die Bahnen fiir

das aus den Geschlechtsdriisen zuriickkehrende Blut darstellen.

Es laBt sich aber ferner beweisen, daB ihre Bedeutung damit nicht

erschopft ist. Um dies zu zeigen, muB ich auf die Angaben

friiherer Untersucher zuriickgehen, die die Genitalvene nicht blofi

auf Schnitten, sondern auch auf Gesamtbilderu der Bauchwand am
lebenden und toteu Tiere beobachten konnten.

1) Moglicherweise hat aber Joh. Muller ein Tier vor sich

gehabt mit 3 Venae communicantes, einer rechten und zwei linken,

wie ich dies selbst einmal gesehen und oben erwahnt habe.

Hd. XXXIV N. F. XXVII. 50
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Schon von Joh. Muller 1842 als an der inneren Baucli-

wand fortlaufende Faden gesehen, wurde ihre GefaBnatur ziierst

von WiLH. MtJLLER 1875 erkannt, wenigstens im Bereiche der

Gonaden. Im folgenden Jahre wurden sie von Langerhans noch

genauer besclirieben, der in ihnen arterielle GefaBe erblickte, eine

Auffassung, die merkwurdigerweise noch von Willey 1894 geteilt

wird, der obendrein ihr konstantes Vorkommen bezweifelt. Langer-

hans verdanken wir die Beobachtung ilirer Verzweigungeu auf

den Keiradriisen, besonders den Hoden, und die Kenntnis eines

wichtigen Astes derselben, der sich in jedem Segment zu den

Korpermuskeln begiebt. Das Vorkommen des letztereu wurde

dann von Schneider 1879 bestatigt. Obschon ich selbst an meinen

Schnitten vergebens nach ihm gesucht habe, zweifele ich doch

keinen Augenblick an seinem Vorkommen.

Somit haben wir in der Lateralvene das abfuhrende GefaB

zu sehen nicht nur fiir die Geschlechtsdriisen, sondern auch fiir

die Seitenmuskeln, ja wahrscheinlich fiir die KorjDerwand iiber-

haupt. Bedenken wir, daB noch 1898 Delage und Herouard

in ihrer Beschreibung des Amphioxus, wohl der besten, die wir

gegenwiirtig besitzen, von dieser Vene sagen : „Mais on ne sait

ni oil se jette cette veine, ni d'oii vient le sang qui se rend aux

glandes — ", so werden wir zugeben mtisseu, daB wir biermit doch

schon etwas weiter gekommen sind.

Ich glaube aber noch weiter gehen zu konnen und, wenu

auch nicht mit absoluter Sicherheit, so doch mit groBer Wahr-

scheinUcbkeit auch den Weg bestiminen zu konnen, welchen die

zuleitenden GefaBe zu den Muskeln und den Gonaden eiu-

schlagen.

Arteriae pa- Es giebt ciuc ArtcHe, die in jedem Segment von der Aorta

tamericar abgcht, also ausgesprochen metamer ist und welche, wie ihr Ent-

decker Schneider (1879) richtig hervorgehoben hat, an dem

inneren Rande des intermuskularen Ligaments unter dem Kiemen-

epithel herabliiuft. Merkwiirdigerweise wird diese wichtige Arterie,

deren Vorkommen iibrigens von Weiss (1890) am lebenden Tiere

bestatigt worden ist, von fast alien neuereu Autoren iibergangen

;

nur Perrier (1899, S. 2100) beschreibt sie, wie folgt: „Les deux

aortes epibranchiales donnent encore des vaisseaux aux muscles

du corps et a la face interne de cette parol au-dessous de I'epi-

th61ium. Ces derniers se jetteut ensuite de chaque cote dans un

vaisseau longitudinal, qui est situe sous la tunique atriale, a la

face interne des 6pipleures. Ce vaisseau est surtout bien visible
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chez les individus dont les gouades ne sont pas mures." Dieses

LangsgefilB ist die Geuital- oder Lateralvene.

Diese Arterien, die als Arteriae metamericae parietales be-

zeichnet werden mogen — mit dem Zusatz „inferiores" — da,

wie Schneider richtig (1879, S. 29) angiebt, auch ein dorsaler

Ast existiert ^) — habe icli wiederholt auf Schnitten, wenn auch

niclit bis au die Gonaden, so docli bis dicht oberhalb derselben

verfolgen konnen. Fiir ihren Eintritt in die Gonade giebt es nur

eine mogliche Stelle, d. i. der am hinteren Pole befindliche Stiel

derselbeu, mit dem sie an die innere Bauchfascie befestigt ist.

Es ist nicht richtig, wenn Legros (1895) die Keimdriise nur an

ihrer inneren, atrialen Seite, dort wo ihre Sammelvene in die

Lateralvene iibertritt, fixiert sein liiBt. Der hintere Stiel liiCt sich

an geschlechtsreifen sowohl wie noch unreifen Tieren erkennen.

Bei letzteren habe ich wiederholt die birnformigen Drusen, wahr-

scheinlich Hoden, otfenbar infolge des Hartens, in der Weise zer-

rissen gesehen, daC der groCere Teil der Driise dem inneren sub-

atrialen Blatte anlag, wahrend der kleine Stiel auBen an der

inneren Bauchwand hing, und das an eiuer ganzen Reihe von

Drusen.

Hiernach ist der Blutlauf in der Bauchwand und den Gonaden

hochst wahrscheinlich folgender: aus den Aorten in die Arteriae

metamericae inferiores, durch Muskeln und Gonaden — bei diesen

vom hinteren Stiel zur inneren Wand — in die Lateralvenen, und
durch die Venae communicautes zur Vena hepatica.

Da die Venae communicantes in das innere GefaCsystem an

einer Stelle einmunden, die sich vor dem oHenbar erst durch

Degeneration verlorenen Herzen befindet, so lassen sie sich ohne

Zwang bei diesem embryonalen oder larvalen Tiere auch als

Ductus Cuvieri auffassen ^).

1) Sogar 2, soweit die Aorta doppelt ist.

2) Es mag daran erinnert sein, dal] dicht unter dem Peritoneum
verlaufende Lateralvenen von Parker bei einem Hai beschrieben
sind. „0n the Blood-Vessels of Mustelus Antarcticns: a Contri-
bution to the Morphology of the Vascular System in the Vertebrate."
Phil. Transact. Roy. Soc. London, 1886, Vol. 177, p. 685 und in

zwei Mitteilungen in New Zealand Instit. Transact., 1881 und 1883
welche letzteren mir nicht zuganglich waren. Diese Venen sollen

hinten ineinander iibergehen, worauf vielleicht auch bei Amphioxus
zu achten ware. S. auch Wiedersheim, Grundrifi der vergleichenden
Anatomic der Wirbeltiere, Jena 1898, S. 370.

50*
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Es ware auCerordentlich interessaiit, diese Venen audi bei

den Asymmetron-Ai'ten aufzusuchen , bei denen infolge des nur

einseitigen VorhaudenseiDS der Gonaden aller Voraussicht nach

die rechte Communicans im geschlechtsreifen Tiere bedeutend

machtiger seiu wird als die linke, die nur das Blut der Korperwand

zuriickzufuhren hat.

IV. Das Bindegewebe.

Dieses Kapitel stelit im engsten Zusamnienhang mit dem vor-

bergehenden, denn es handelt sicb in ihm im Gruude um nichts

anderes, als die Bescbreibung des bistologiscben Baues der Septen.

Wenu icb vorausschicke, dafi uuter Bindegewebe bier echte faserige

und kernbaltige Bindesubstanz mesodermaler Abkunft verstanden

sein soil, so wird jedem, der in der Litteratur des Ampbioxus

nur einigermaCen bewandert ist, die Bebandlung dieses Punktes

in einem besonderen Abschnitte berechtigt erscheinen. Abgesehen

von der Stellung des Ampbioxus uberbaupt, giebt es kaum einen

Punkt in der Anatomie dieses Tieres, iiber den die Ausicbten der

Autoren so auseinandergingen.

Richard Hertwig bebt in seinem Lehrbucb der Zoologie

(1897; S. 493) „den ganzlicben Mangel der Bindesubstanzen" in

erhabener Scbrift bervor.

Delage und Herouard (1898, S. 79) sprecben sicb nicbt

weniger entscbieden aus: „les systemes conjonctifs et meme mus-

culaires se forment aux d^pens de diverticules mesodermiques du

p6ritoine qui ont au d6but et conservent toujours une disposition

epitheliale reguliere."

Lankester (1889 a) bescbreibt zwar 3 Arten von „connective

tissue", laCt aber docb die Zellkerne sein „always arranged in

simple layers" (S. 394).

Die Zabl der Forscber, die das Vorkommen von ecbtem Binde-

gewebe bei Ampbioxus leugnen, lieCe sicb leicbt vermebren, aber

interessauter sind die Angaben derjenigen, welcbe sein Vorkommen

an bestimmten Stellen bebaupten.

Der Fund Rolph's (1876) von „verflocbtenen kernbaltigen

leicbt fiirbbaren Bindegewebsfasern" in den Kiemen und dem Endo-

styl wird beute wobl allgemein als irrtiimlicb angeseben.

In der Haut ist dagegen echtes Bindegewebe wiederbolt und

bis in die neueste Zeit bescbrieben worden.
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Langerhans (1876) laud eine „eigentliche Bindehaut, bestehend

aus einer mit Fibrillen und reich verastelten Bindegewebskorper-

chen versehenen Lage von Bindegewebe".

Desgleicben sah Spengel (1891) Bindegewebe in der Cutis-

gallerte der Haut mit 2 Arten von Zellen, groBeren durchaus un-

veriiennbaren Zellen und kleinen Zellen, von denen nur die Kerne

sichtbar seien.

Perrier (1899) beschreibt in der Haut eine „couche con-

jonctive, parsemee de nombreux noyaux, bien visibles surtout chez

les jeunes individus."

Icb muB mich den Forschern anschliefien, die, wie Reichert

(1870), RoLPH (1876), Schneider (1879), Hatschek (1888), in

der Haut Bindegewebe nicht gefunden haben. Die Kerne, die in

ihr in dichten Streifen zu sehen sind, gehoren, wie Rolph und

Hatschek mit Recht hervorgehoben haben, Nerven an.

Die Angabe Stieda's (1873) von einer bindegewebigen kern-

haltigen Hiille urn Ovarien und Hoden, wie der Refund eben-

solcher Septen in den Hoden von seiten Wilh. Muller's werden

wohl heute allgemein als falsch angesehen.

Dagegen konnten die bekannten Narben in den Ovarien wohl

bIs Bindegewebe angesprochen werden, allerdings nicht als faseriges,

denn Fibrillen habe ich darin nicht entdeckeu konnen, sondern

als rein zelliges. Da es in der Litteratur an einer Abbildung der-

selben fehlt, habe ich eine solche Narbe in Fig. 5, Taf, XIX bei xaSfxix.

360facher VergroBerung moglichst getreu wiedergegeben.

Eine solche Narbe ist, wie man sieht, ziemlich dick und zeigt

auf ihrer inneren Flitch e meist einen engen Spalt, der auf dem
Querschnitt die Ovarialflache gleichsam aus 2 Lippen bestehen

laBt. Auf dem Querschnitt lassen sich 2, wenn man will, selbst

3 Schichten unterscheiden, von denen die oberste, eine einfache

Lage kleiner, platter Atrialzellen nur mit Miihe in der Kontinuitat

nachzuweisen ist. Darunter folgt eine mehrfache Lage entweder

runder Zellen oder spindelformiger, die auf dem Querschnitte als

runde imponieren. Bei dem fast konstanten Vorhandensein eines

Kernes in ihnen, mochte ich die erstere Aufifassung fiir die wahr-

scheinlichere halten, aber die Angabe friiherer Untersucher, daC

bei der Flachenansicht die Narbe strahlig nach einem centralen

Punkte zusammenlaufe, spricht eher fiir die zweite Autfassung.

Die innerste , breiteste Lage wird von ausgesprochen spindligen,

aber gleichfalls sehr kleinen Zellen gebildet, welche an der Peripherie

in die besonders von Legros (1895) schon beschriebene einschich-
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tige Zellenlage der hier miteinander verwachsenen beiden Gonotom-
blatter iibergehen. Eiue solche Narbe besteht demnach aus em-
bryonalera reinzelligen Bindegewebe, von deni es sehr zweifelhaft

ist, ob es je zur Faserbilduiig fiihrt.

Gegenbaur (1898, S. 192, 199, 221) schlieCt aus dem Vor-

kommen von Zellen, oder, wie ich sagen v^^iirde, Kernen in den

von der Chordascheide ausstralilenden Septeu, daB bei Amphioxus
die Bildung zellen- oder kernlialtigen Bindegewebes auf der Ein-

wanderung von Epithelien in die von ihnen ausgeschiedene Grund-
menibran beruht.

Dafi bei Cranioten das erste Bindegewebe in friihester Em-
bryonalzeit auf diese Weise entsteht, ist fiber alien Zweifel, ob

aber gerade bei Amphioxus diesen Zellen wirklich die Bedeutung

von Bindegewebszellen zukommt, moclite ich sehr bezweifeln.

Wenn man bei Amphioxus eine grofie Zahl von Segmenten

auf das Vorkommen dieser Kerne untersucht, so wird man finden,

daC solche mit groCer RegelmiiCigkeit in einem jeden Segment

und auCerdem an gauz bestimmten Stellen vorkommen ^). Diese

Orte sind die auCere Chordascheide, dann die beiden dicken, jeder-

seits unterhalb der Chorda hinziehenden Liiugsbalken faserigen

Gewebes und endlich eine gewisse Strecke der untereu Muskel-

septen, ungefahr auf der Hohe des unteren Viertels bis Drittels

der Chorda.

Gerade diese Oertlichkeiten sind es aber, an deuen man Ge-

faBe findet und zwar Zweige der Aorta oder der beiden Aorten.

Merkwurdigerweise ist das Studium der GefaBe des Amphioxus,

obschon es wegen seiner groBen und durch unsere verbesserte

Technik noch nicht uberwuudeuen Schwierigkeiten doch einen ge-

wissen Reiz hat, in der neuesten Zeit mehr vernachlassigt worden,

als in friiheren Jahren.

Diese Gleichgiltigkeit geht so weit, daB von guten friiheren

Untersuchern angegebene GefaBe in sonst vortretflichen modernen

Beschreibungen mit keiner Silbe erwahnt werden. Es sind das

alles Arterien, die direkt aus der oder den Aorten entspriugen

und die zu kennen durchaus notig ist. wenn man sich von dem
GefaBsystem des Amphioxus iiberhaupt einen Begriff machen will.

In jedem Korpersegment entspringt jederseits direkt aus der

1) Sehr mit Unrecht sagt auch Joseph iu seiner neuesten

Arbeit (1900), dal] Bindegewebskerne in den Bogenbasen der Wirbel-
saule ..ausnahmsweise" vorkommen.
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Aorta eiue ventrale Arterie, die scliou oben erwahnte Arteria

metanierica ventralis, ferner eine oder zwei dorsale Arterien, eine

soweit die Aorta einfach, zwei wo sie doppelt ist: Arteriae meta-

mericae dorsales. Die dorsalen Arterieu gehen ein Stiick kopf-

wiirts von der ventraleu ab.

Die iuuere dorsalis sendet Queraste zur Aorta der auderen

Seite uiid scheiut sich im iibrigen, soweit sich dies beurteilen litBt,

iu deu grol^en Liiugsbalkeu unterbalb der Chorda aufzulosen.

Die iiui^ere, schon vou Schneider 1879 beschriebea, ein ganz

bedeutendes GefaC, zieht scbrag uach oben und hinten, urn in

zwei groBere Aeste zu zerfallen, von denen der innere direkt in

der iluCeren Chordascheide aufsteigt, wahrend der iiuCere in

schriigem Zuge nach oben und auCen in das untere Muskelseptura

eintritt. Oft genug laBt sich das Lumen dieser Arterie eiue gute

Strecke in das Septum hinein verfolgen. In diesem Falle finden

sich immer einige GefaCkerne parallel zur Oberflitche des Muskel-

septum, aber hier und da findet man auch einen quer dazu gestellt.

Es ist nichts Ueberraschendes, daC man hier auch Gefai^kerne

sieht, ohne, bei zusammengefallener Wandung, das GefaC als

solches erkennen zu kounen. Es ist aber sehr bezeichuend, daC

sich an alien diesen Orten Kerne nur da finden, wo man in jedem

Metamer eines dieser GefiiCe zu vermuten hat. So ist es z. B.

gar nicht selten, in einem Muskelseptum noch Kerne zu sehen in

der Richtung einer an ihrem Eintritt in das Septum ganz deutlichen

Arterie.

Da diese Kerne also regelmaBig in jedem Metamer und immer

im Zuge der Arterie anzutret!en sind, und da es mir ferner nicht

gelungen ist, an anderen Stellen derartige Kerne zu finden, glaube

ich sie alle fiir GefaCkerne anprechen zu miissen ^). Ich vermag

mich deshalb der Ansicht Gegenbaur's nicht anzuschlieCen.

1 1 In den dicken subchordalen Langsbalken verlaufen dickere

gewundene Fasern , welche von der Chordascheide auszugehen.

scheinen und die mit ihr das gemein haben, daC sie Carmin noch
zuriickhalten, selbst wenn der iibrige Faserfilz entfarbt ist. Be-

merkenswert ist aber ferner an ihnen, und was zu Tauschungen
mit Kernen Veranlassung geben kann, dafi nur eine diinne Rinden-
schicht die Farbe behalt, wahrend das Innere vollig entfai'bt ist.

Daher imponieren auf den ersten Blick die rundlich-ovalen Durch-
schnitte dieser Fasern als Kerne. Diese Verwechslung lafit sich

jedoch vermeiden, wenn man darauf achtet, daB immer mehrere
solcher farbigen Ringe bei einander liegen, und daB sich, wenigstens
bei einigen von ihnen, der eine in den anderen in welligem Ver-
laufe verfolgen laBt.
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Ebenso widersprechend wie die liistologischen siud die Er-

gebnisse der cheniischen Untersucbung. Bekanntlich huben zwei

der bedeutendsten Chemiker auf diesem Gebiet den Ampbioxus auf

leimgebendes Gewebeuiitersucbt, Hoppe-Seyler(1877) und Kkuken-
BERG (1881), der erstere rait negativem, der letztere mit positiveni

Erfolge.

Eine Angabe ist bis jetzt nicht erwiibnt, das ist die von

Schneider (1879, S. 4), der echtes Bindegewebe an einer ganz

besonderen Stelle faud. Diese Beobachtung ist derartig wichtig,

daB sie im ganzen wiedergegeben sein mag. „Die fibrillare Sub-

stanz kommt in mehreren Modifikationen vor: 1) als ecbtes Binde-

gewebe. Diese Moditikation ist die am geringsten vertretene. Sie

findet sich in einer spater zu beschreibenden Weise in der Um-
grenzuDg des Blutraumes der Myocomniata. Sie bestebt aus ver-

haltnismafiig starken Strangen, welcbe in der Gallertsubstanz ein-

gebettet liegen. In Karminammoniak fiirben sie sicb tief rot, in

kalter verdiiunter Essigsaure quellen sie auf und entfiirben sicb".

„Dem jetzt wobl allgeraein anerkannten Satz, daC das Bindegewebe

aus Zellen, Grundsubstanz und Fibrillen bestebt, fiigen sich auch

die Beobachtuugen, die wir bier vom Ampbioxus mitgeteilt haben."^

Was bier Schneider von dem Vorkommen ecbten Binde-

gewebes sagt, ist ricbtig, aber einerseits zu sebr verallgemeinert

und auf der anderen Seite wieder zu eng gefaBt. Bindegewebe

findet sicb an der inneren Wand einiger Myocomniata, aber

nicht aller; ferner findet es sich, da, wo es vorkommt, nicht

nur an der inneren Bauchwand und nicht nur in der Nachbar-

schaft der GefaCe, sondern auch entfernt davon. Der Ort seines

Vorkommens laCt sich scbarf umschreiben : es sind die Septen

und nur diese. Nirgends sonst babe ich Bindegewebe angetrofien.

Histoiogi- Uu^ fljgg naher auszufiihren, raufi ich auf den histologischen
scher Bau der ' o

Septen, ga^^ (]gj. gepten eingeben. Ich werde hierbei des leichteren Ver-

stiindnisses wegen uuterscheideu den frei durch die Kiemenhohle

ziebenden Teil der Septen, den Vorhang, und den an der Bauch-

wand berabziehenden Schenkel.

Die Querschnitte des Vorhanges zeigen ihn auf beiden Liings-

seiten und dem unteren Rande bekleidet von einer einfacben Lage

groCerer Zellen mit groBen Kernen, den Zellen der Kiemenhohle.

Diese umschlieCen bei kleinen Tieren eine diinne, fast homogene

und strukturlose Schicht, die in den Venen tragenden Septen am
unteren Rande verbreitert ist und bier ein Lumen zeigt, das der

Vene. Kerne sind in dieser homogenen Platte auCerordentlich
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selten, von einer epithelialen Anoi'diiung von Kernen unter dera

Atrialepitliel ist fur gewohnlich niclits zu sehen ^). Hoehstens sind

oberhalb des GefaClumens uoch einige sehr kleine Lticken zu er-

kennen.

Theoretisch, seiner wahrscheinlichen Entstehungsweise nacb,

konstruiert, muBte ein solches Septum eine groBe Zahl von Schicliten

aufweisen, niimlich auCer den 2 Atrialschichten noch 4 Colom-

platten, von denen die innersteu beiden eineu, allerdings nur vir-

tuellen, Blastocolraum einscblieBen, in welchem in den venentragen-

den Septen das GefiiC liegt.

Von alien diesen postulierten Colomscbichten ist bis auf einige

sehr sparliche Kerne und wenige kleine Liicken in der fast

homogenen Mittelschicht nichts zu sehen. Bei kleinen Tieren

nimmt aber gerade diese Schicht die Farbe sehr begierig auf, so

daC moglicherweise einige Kerne dadurch verdeckt sein mogen.

Je groCer nun das Tier wird, um so zahlreicher werden die

Liicken und zugleich sehr ungleich an GroBe und zvvischen ihnen

— vielleicht auch wandstandig in ihnen, denn das laBt sich nicht

imnaer unterscheiden — sieht man einige sparliche Kerne. Erst

bei einem einigermaBen groBen Tiere, einem solchen z. B. von

30 mm, wird das Bild eines solchen Durchschnittes leicht zu

deuten. Die Figg. 6, 7 und 8 auf Taf. XIX stammen von einem

Amphioxus von reichlich 40 mm, bei dem beide Septen schon durch-

brochen waren. Alle zeigen den Durchschnitt einer Vena cora-

municans; Fig. 6 und 7 stammen von demselben Tiere, erstere

von der rechten, letztere von der linken Seite desselben. Fig. 8a

und b sind Durchschnitte derselben, frei gewordenen, linken Vena

communicans eines zweiten Tieres, a nahe am Darmcolom, b 16

Schnitte von a entfernt nach auBen.

Fig. 6 zeigt die sehr schrag durchschnittene Vene, wie sie xaflfxix.

eben von der rechten Bauchwand abtritt. Der Stiel, durch den

das GefaB noch mit der Bauchwand zusanimenhiingt, ist der auBerste

Teil des an diesem Tier durchbrochenen Vorhangs. Er ist dorsal

und ventral, ebenso wie der mediale schrage Anschnitt nach innen

1) Bei einem Amphioxus von 38 mm fand sich im linken vorderen,

nicht durchbrochenen, Septum ein sehr weiter Colomkanal, der das

Darmcolom mit dem subchordalen Colom verband. Aufierdem ver-

lief mit der losgelosten Vena communicans ein kleiner Septumkanal,

der vor der Ablosung ein Teil des groBen Colomkanals gewesen
sein mu6. Der Bau der Septen variiert auCerordentlich besonders

bei groCeren Tieren.
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vom GefiiBlumen, deutlich von Atrialepithel bekleidet. Unter diesem

)iegt eine Schicht laugsgetrotfeuer, eber dicker Fasern, die sich

sparlich teilen und durch seltene Ausliiufer hier und da iueinander

iibergehen. Deu Fasern sind liiugliche Kerne aufgelagert; ein be-

sonderer Zellkorper urn die Kerne ist nirgends zu erkenneu, was

um so bemerkenswerter ist, als in demselben Schnitte die Zellen

des benachbarten Darmcoloms in Folge ihrer brauuen Farbung

meist recht deutlich sind. Dieses faserige Bindegewebe zieht dann

noch etwas an der inneren Baucbwand in die Hohe und ferner

nach abwarts, wovon spater mehr.

Tafcfxix. Id tig- 7, Taf. XIX, eineni Querschnitt der linken Seite des-

selben Tieres, habeu wir die auBere Wand des Darmcoloms vor

uns. Links liegt das Colomblatt, rechts die fortlaufende Schicht

des Atrialepithels und zwischen ihnen zwei Gefalidurchschnitte, beide

von derselben Vene, die hier etwas aufsteigt und eine Schlinge

bildet. Der untere Durchschnitt zeigt das GefaC sehr schrag ge-

troflen.

Jetzt bitte ich die retikulare Masse ins Auge zu fassen, die

beiden GefaBdurchschuitten in einem Telle ihres uuteren Umfanges

anliegt. Machtiger am oberen als am unteren GefaCdurchschnitt

zeigt sie an beiden Stellen dieselbe Struktur eines aus feinen

Fasern gebildeten Netzes. Wir erkennen in demselben einige

dickere Fasern, die, unter bestandiger allseitiger Verastelung

immer zarter werdend, in das Netzwerk aufgehen. Einige ver-

haltnismaBig dunkel gefarbte Kerne, dunkler als die Reihe der

links gelegenen Colomkerne, sind darin verteilt. Auch um diese

Kerne die, im Priiparate deutlicher als in der Figur, je einer

feinen Faser anliegen, ist von Zellkorper nichts zu sehen. Ver-

folgen wir jetzt die dickeren Wurzelfaseru nach ihrem Ursprung

zuruck, so sehen wir sie, obeu wie unten, aus der homogenen

Grundlamelle des Colomblattes ihren Ursprung nehmen. Dies ist

besonders auffallig am unteren Durchschnitt, wo sich das Colom-

blatt nach auCen zum GefiiC hin einfaltet, um dieses dann als

eine diinne strukturlose Lage oder in der Form des feinen kern-

haltigen Bindegewebsnetzes zu iiberziehen. Das letztere giebt, so-

weit es das GefaB begieitet, fiir dieses geradezu eine Art von

Polster ab, welches, wie der obere Durchschnitt zeigt, stellenweise

sogar recht dick sein kann.

Die einspringende Colomfalte, die Dicke der homogenen Grund-

lamelle mit dem zum Colom hin gerichteten Spalt darin, deuten

darauf hin, daB hier eine Verklebung zweier Colomblatter unter
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Obliteration der Colomhohle stattgefundeu bat. Da nun die Ge-

fciBe, wie Delage und Herouard (1889) mit Recbt bervorbeben,

immer im Blastocol, also auCerbalb des Coloms gelegen sind, so

uimuit das Bindegewebspolster den Platz der friibereu Colomhohle

eiu. Das Biudegewebe ist bier otienbar entstanden aus den beiden

miteinander verklebten Colomblattern , indem das Protoplasnia

ibrer Epitbelien in Bindegewebsfibrillen aufging und dereu Kerne

unter Verauderuug ibrer cbemiscben Konstitution, zu den Binde-

gewebskernen wurden. Derselbe ProzeC muB aucb der Bildung

des groberen in Fig. 6 abgebildeten Bindegewebes zu Gruude ge-

legen babeu.

Wabrend Fig. 6 den Vorhang an seinem Ansatz an die Baucb-
^^-^fYik^'

wand, Fig. 7 seinen Ansatz an das Darmcolom zeigt, geben die

Bilder 8a und b Querscbnitte aus seiner Mitte. Sie sind besonders

wertvoU, well sie den Entstehungsmodus des Bindegewebes aus

dem Colom auCer alien Zvveifel stellen. Sie stammeu, wie ich schon

friiher sagte, von einem etwas iiber 40 mm grofien Amphioxus,

bei dem die liuke, bier dargestellte, Vena communicans, otienbar

infolge der weit uach hinten fortgeschrittenen Kiemenbildung, vollig

abgelost war. Sie zieht frei durcb die Kiemenbohle, demgemafi

sehen wir sie allseitig von Atrialepithel umkleidet. Im unteren

Quadranten findet sich auf beiden Figuren, besonders deutlich in

a, etwas Bindegewebe zwiscben GefaB und Atrialepithel. AuCer-

dem sehen wir in beiden Figuren den Querschnitt eines gleich falls septumkanai.

zwiscben Atrialepithel und GefaC gelegenen Kanals, dessen Wand
viele Kerne aufweist. Im Verhaltnis zur Vene ist er klein. Dieser

Kanal liiBt sich in den Schnitteu mit jeder nur wiinschenswerten

Deutlichkeit verfolgen, nach innen links in das Darmcolom, nach

auBen rechts in das subcbordale Colom, Es ist also ein Colom-

kanal, der die Vene spiralig umkreist und welcber den Rest der

urspriinglichen beiden Colomkammern darstellt, zwiscben deren

Wandungen das GefaC gelegen war. In diesem Falle ist es klar.

daC das Bindegewebe nur aus der Verklebung der beiden Colom-

wande unter Obliteration der Colomhohle entstanden sein kann.

Der Teil des Vorbangs oberhalb der Vene zeigt, wie die

nicht Venen fiihrenden Septen, weder das grobfaserige noch das

fein retikulierte Biudegewebe, sondern ein grobmascbig retikuliertes,

mit groBen Saftliicken und sparlichen Kernen. Je weiter aber

die Reduktion des Vorbangs fortschreitet, urn so feiner wird das

bindegewebige Netzwerk. Die Reste der nicht Venen tragenden

Vorhange konnen aus nichts weiter bestehen als aus einem schmalen,
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von der Bauchwand dicht unter der Chorda zum Colom hiniiber-

fiihrenden Bogen solchen feinnetzigen Bindegewebes.

In dem Praparat, in dera sich die linke Coramunicans vollig

frei gemacht hat, findet sich uber ihr noch ein besonderer strang-

formiger Rest des Vorhangs, der von festem langsfaserigen Binde-

gewebe gebildet wird und einerseits in den hintersten Bogen des

LANKESTER'schen Trichters, andererseits auf die Bauchwand iiber-

geht. An dieser zieht er sowohl nach oben wie nach unten, um
in letzterer Richtung mit der im absteigenden Septumschenkel

verlaufenden Vene zusammenzutreti'en i).

In dem zur Gonade absteigenden Schenkel findet sich das

Bindegewebe in Form des langsfaserigen, wie in Fig. 6, nur liegen

die Fasern eng aneinander, so dal? man den Eindruck eines festen

Bindegewebsstranges erhalt, von dem iibrigens bei groCeren Tieren

in den venenfreien Schenkeln nur noch Reste in Gestalt dicker,

gegen die Kiemenhohle einspringender Kuopfe erhalten sein konnen.

Auch auf die Gonade tritt der bindegewebige Schenkel iiber, um
sich auf ihren Flachen platt auszubreiten, wie ich dies schon an

fruherer Stelle beschrieben habe -).

Wir sehen also, dafi Bindegewebe im Amphioxus in zwei

Modifikationen auftritt, als langsstreifiges
,

grobfaseriges , eher

kernreiches und als retikulares kernarmes. Ein Vergleich der

Kernverhaltnisse legt den Gedanken nahe, daC bei der Bildung

des retikulierten Bindegewebes zum wenigsten keine Zunahme der

Kerne statthat, wahrend der Kernreichtum in dem grobfaserigen

Bindegewebe^) auf eine Zunahme der Kerne schlieBen laCt. Diese

scheint, nach einigen Bildern zu urteilen, hier auf dem Wege der

direkten Kernzerschnurung vor sich zu geheu. Die Fibrillen sind

sowohl interstitiellen, wie plasmatischen Ursprungs. DaC das

1) Dargestellt in dem Gesamtbild Fig. 3 auf Taf. XIX.
2) In den auf das zweite Septenpaar folgenden,

immer sehr reduzierten Septen findet sich das
Bindegewebe in derselben Weise, fest langsfaserig,
jedoch eher kernarm, im Schenkel, retikuliert in
dem unter der Chorda zum Darmcolom itbersetzenden
schmalen Bogen. Bemerkenswerterweise lauft
dieses retikulierte Bindegewebe in den hintersten
Septen im auCeren Blatte des Darmcoloms immer
eine Strecke weit nach vorn, wahrsch ein li ch infolge
des nach hinten gerichteten Wachstums der Splan-
chnocolkammern.

3) Wenigstens in den vorderen Septen.
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Bindegewebe bei Amphioxus rein mesodermaler Herkunft ist, raoge

im Hiublick auf neuere Mitteilungen von der Bildung desselben

aus dem Ektoderm (s. Lundborg, „Studien iiber die Beteiligung

des Ektoderms an der Bildung des Mesenchym bei niederen

Vertebralen", Morpholog. Jahrb., Bd. 27, 1899, S. 243) noch be-

sonders betont sein,

Als ich Bindegewebe zuerst in der Nachbarscbaft der groCen

Venen antraf, drangte sich mir der Gedanke auf, daC die Gefafie

in irgend einer Weise die Ursacbe der Bindegewebsbildung sein

mufiten. Der Befund von Bindegewebe an Orten fern von jed-

wedeni GefaC, sein Fehlen ferner an einem groCeu gleichfalls im

Colom gelegenen Gefafi, wie wir dies an der vorderen Vena com-

municans accessoria konstatieren kounten, lassen die Idee eines

solchen causaleu Zusammenhanges zuriickweisen. Nicht einmal

die polsterformige Anhaufung des retikularen Bindegewebes an

den Venen liiCt sich auf deren EinfluC zuriickfiihren, denn gleiche

Polster sind in den gefaOfreien rudimentaren, hinter dem zweiten

Septenpaare gelegenen Septen im aufieren Blatte des Darmcoloms

regeluiaCig zu finden.

Die Entstehung des Bindegewebes ^) ist deranach bei Amphioxus,

aus unerklarlichen Grunden, rein regionar und ganz allein an die

Septen gebunden, den wenigen Ueberresten der zahlreichen em-

bryonaleu und friihlarvalen Splanchnocolkammern. Sklerotom und

Myotom bilden auch in den septentragenden Segmenten kein

Bindegewebe.

Ein rein epitheliales Tier kann man demnach den Amphioxus

nicht nennen. Die Fahigkeit, Bindegewebe zu bilden, kommt ihm

noch jetzt zu. Wenn sie in so beschrankter Ausdehnung zur

Geltung kommt, so vermag ich dies nur durch Degeneration zu

erklaren. Ich halte an der Anschauung fest, nach der wir in

Amphioxus einen niederen degenerierten Chordateu von larvalem

Typus zu sehen haben.

V. Branchiocystis ampliioxi, ein Coccidium im Epithel der Tafei xix,

Kiemenbogen. u^'xaf^rix,
Fig. 1—9.

Parasiten sind bis jetzt bei Amphioxus auffallend selten beob-

achtet worden. Von der haufiger in der Kiemenhohle zu findenden

1) Moglicherweise kommt die Auffassung dieses Bindegewebes
als Narbengewebe der Wahrheit am nachsten.
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Ciliate abgesehen, deren parasitare Natur mir nicht iiber alien

Zweifel erhaben erscheint, ist imr iioch von Pollard (1893) ein

in den Zellen des Darmes schniarotzendes Sporozoon beschrieben

worden, das nach Labbe (1896) wahrscheinlich nicht, wie sein

Entdecker meinte, zu den Coccidien, sonderu zu den Gregarinen

zu stellen ist. Ich will deshalb etwas ausfiihrlicher und an der

Hand einer groBeren Zahl von Abbildungen einen Zellparasiten

beschreiben, der mir alle Charaktere eines Coccidiura zu besitzen

scheint.

Dieses Coccidium, die Branchiocystis amphioxi, hat

seinen Sitz in den Zellen der Kiemenbogen und zwar ausschlieC-

lich in den langen schraalen GeiCdzellen, welche die breiten Quer-

flachen der Bogen bekleiden. Unter Hunderten von Cysten, die

ich in meinen Praparaten zu sehen Gelegenheit hatte, ist es mir

auch nicht einmal in der Epibranchialrinne oder dem Endostyl

Oder den inneren Wimperleisten aufgestoCen. Nur einmal habe

ich es im Epithel der Kiemenhohle gesehen, aber auch hier ist

es wahrscheinlich erst sekundar durch Verdrangung hineingelangt

Der Parasit befallt den Kiemenbogen nicht gleichmaCig in seiner

ganzen Hohe ; schon seltener im obersten Abschnitt desselben, ist

er mir nur einmal dicht oberhalb des Endostyls sitzend aufgestoCen.

Noch bemerkenswerter ist aber, daC nicht alle Kiemenbogen

in gleicher Weise von diesem Parasiten befallen werden, sondern

die Kiemen einer ganz umschriebenen Region geradezu einen

Lieblirigssitz fiir ihn abzugeben scheinen. Es sind dies diejenigen

Bogen, welche in der Hohe der Leberspitze gelegen sind.

Jedem, der dieseu Parasiten aufsuchen will, mochte ich raten,

dieser Region zuerst seine Aufmerksamkeit zuzuwenden.

In den vordersten Bogen habe ich ihn iiberhaupt nicht ge-

funden. Von dem Niveau der Leberspitze nach hiiiten nehmen

die Cysten oft in auffalliger Weise an Zahl ab; doch finden sich

vereinzelte Exemplare bis weit nach hinten. Eine Pradilektion

fiir eine Seite besteht nicht.

Dieses Coccidium habe ich an meinem Material iramer in der

Form von Cysten, diese aber in den verschiedensten Stadien ihrer

Entwickelung gesehen. Sie sind im Verhaltnis zu ihren Wirts-

zellen sehr groC, rund oder oval, dies letztere jedoch seltener.

Die runden messen 11— 12 /^i im Durchmesser, die ovalen un-

gefahr 14 /n : 10 jn. Dafiir, daC die ovalen Cysten regelmaiiig

einen friiheren oder einen spiiteren Zustand darstellen, habe ich

keinen Anhalt.
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Die C3'stenmembran ist, ebenso wie die von den Zellen ge-

lieferte, auBerordentlich zart; uur in den fruheren Stadien sind

beide ziigleich deutlich.

Die versdiiedenen Stadien fortschreitender Entwickelung der
TafifxEs:

Cyste mogeu jetzt an Abbildungen erlautert werden. In Fig. 9,

Taf. XIX sehen wir einen groi^en, unregehnixCig ovalen, plasma-

tischen Korper von ausgesprochen granularer Beschafifenheit ; eine

feine Menibran liegt ihm eng an; ein Kern ist in ihm nicht zu

erblicken. Seiner GroCe entsprechend wird die ihn enthaltende

Vacuole nicht von einer, sondern von einer ganzen Anzahl von

Zellen gebildet, deren Kerne der iiuCeren Membran dicht anliegen.

Dieses Verhiiltnis koninit fast in alien Figuren zum Ausdruck, oft

in recht auffalliger Weise, indem einzelne Kerne iiber die Ober-

flache des Kiemenbogens hinausgeboben sein konnen, wie in Fig. 5,

Taf. XX.

Fig. 10 zeigt gleichfalls einen ovalen, granulierten, von dop-^J^|-|5^

pelter Cystenbaut umschlossenen Plasmakorper, der bier in Form
eines hellen, an der Peripherie gelegenen Bliischeus die Ab-

scheidung von Fliissigkeit erkennen laCt, die der Bildung der

Sporoblasten vorhergeht. In ihm das Polkorperchen zu seheu,

mochte wohl etwas gewagt sein.

Ein encystierter und granulierter, aber runder Plasmakorper
^J^g^-|J^

ist in Fig. 11 wiedergegeben, gleichfalls ohne Andeutung eines

Kernes, denn der links gelegene dunkle Kern ist der der Wirts-

zelle, wahrend der rechte belle Kern zum Kiemenepithel gehort.

Obschon diese Cyste im Niveau des Kiemenepithels gelegen ist,

beweist doch das nach rechts verdrangte Pigment die Zugehorig-

keit der Wirtszelle zur Wand der Kiemenspalte.

Eine Cyste mit ganz homogenem Inhalt zeigt die rechte Seite xlfeTlx

des in Fig. 1, Taf. XX abgebildeten Kiemenbogens. Die Farbe

dieses Korpers ist eine hellbraune, ahulich der der anderen Zellen.

Ob bier der Anfang einer Degeneration vorliegt, vermag ich nicht

zu entscheiden. In den hoheren Graden jedenfalls stellt sich eine

solche auch in der Farbung etwas anders dar.

Die ovale Cyste der linken Seite derselben Figur mit ihren

vielen kleinen scharf umschriebenen Korperchen stellt wahrschein-

lich ein friihes Entwickelungsstadium der Sporoblasten dar, wie

es auch Fig. 2^) und 3 auf Taf. XX zeigt. Diese beiden Bilder
^^'l^^^

u.^s.

1) Fig. 2 konnte auch als direkte Sporenbildung aufgefaCt

werden. Ich halte aber meine Praparate fiir die Scheidung ver-

schiedener Entwickeluugsarten nicht fiir ausreichend.
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zeigen eine recbt haufige Lage dieser Cysten, namlich an der

auBersten Kante des Kiemenbogens.

Fig. 3 zeigt die schon erwahnte Ausnahme in der Lage dieser

Cysten, die einzige, die mir in lueinen Priiparaten zu Gesicht ge-

koramen ist, Hier liegt der Parasit, dem Pigment nach zu ur-

teilen, deutlich im Kiemenepithel. Da er aber doch der Kante

dicht anliegt, so scbeint mir, bei der haufigen Lage der Cysten

auf der auCersten Kante des Bogens, dieser Zustand doch erst

sekundar durch Verdrangung der Cyste aus ihrem fruheren Herde

entstanden zu sein, nach Art des in Fig. 11, Taf. XIX dargestellten

Bildes. Die kleinen dunklen Korper sind moglicherweise Kerne,

die aber, ihrer Farbe nach zu urteilen, nur sehr wenig Chromatin

enthalten konnten.

Fie. 4. Der Abstaud der Cystenraembran von der Zellhaut in den
Tafel XX

Figg. 2, 3 und 4 spricht dafiir, daC dieses Stadium mit einer

Verkleinerung des Parasiten einhergeht.

Fig. 5-7, Die Figg. 5—7, von einem kleinen in Osmiumsaure fixierten
Tafel XX

Tiere stammend, zeigen einen noch spateren Zustand. Hier ist

von einer besonderen Cystenhaut uichts mehr zu sehen, nur die

von den Wirtszellen gelieferte Membran ist deutlich und moglicher-

weise auch allein vorhanden. Die Sporoblasten bilden hier einen

rundlichen Haufen von Maulbeerform. Sie sind von einer zarten

Haut umgeben, rund und 2—2,5 /n groC oder oval. Diese letzteren

stellen offenbar den reiferen Zustand dar, als Vorstufe zu den

wurstformigen, in Fig. 7 abgebildeten Korpern, die sowohl in dem
Osmium- wie den Pikrinschwefelsaure-Praparaten zu finden waren.

Bei dem ersteren traten sie bei einigem Druck auf das Deck-

glaschen mit Leichtigkeit aus der Cyste heraus.

In den runden und ovalen Sporoblasten waren bei mittlerer

VergroCerung feine dunkle Fleckchen zu erkennen (Fig. 5), die

sich bei ImmersionsvergroBerung mit dem Apochromat als sehr

kleine, gelbliche Koruchen erwiesen ^). Ob sie Chromatin dar-

stellen, ist schwer zu sageu, erscheiut mir sogar eher unwahr-

scheinlich.

Fiir die Erkennung der Kernverhaltnisse war mein Unter-

suchungsverfahren selbstverstandlich ganz ungeniigend. Hierzu

wird es einer ganz anderen Technik bediirfeu , besonders des

Sublimats und der Anilinfarben.

1) Ist in Fig. G sclilecht wiedergegebeu.
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Es bliebeu iioch 2 Figuren zu besprechen , welche eigen- Fig, s u. 9,

tumliche Zustande der Cysteu darstellen, wie sie mir wiederholt

aufgestoCen sind.

Der in Fig. 8 abgebildete Korper ist homogen, glasig, auf

der einen Seite glatt und nur leicht eingebogen, auf der anderen

mit kugeligen Erhebungen besetzt. In der Farbung weicht er in-

sofern von den anderen Cysten ab, als er nicht die braunliche

Protoplasniafarbe, soudern eine ausgesprochene karminrote Farbung

angenommen hat.

Der Korper der Fig. 9 ist noch raehr deformiert, birnformig,

gleichfalls gauz homogen und glasig, mit ebensolchen Sporoblasten

gefiillt und dift'us rot gefarbt.

Derartige Gebilde stellen olfenbar abortierte und hyalin degene-

rierte Cysten vor, wie sie von Labbe (1896) des genaueren be-

schrieben worden sind.

Es wird iiberraschen, wenn ich behaupte, dali diese Bran-

chiocystis durchaus kein seltener Parasit ist. Allerdings ist die

Zahl der Cysten bei verschiedeuen Tieren aufierordentlich schwan-

kend. So war die in Fig. 9 dargestellte abortierte Cyste die

einzige in 146 Schnitten, wahrend bei einem anderen Amphioxus

deren iiber 180 in 64 Schnitten zu zithlen waren. Nur in wenigen

Tieren habe ich sie ganz vermiBt, doch lagen mir von diesen

Tieren zur Zeit, als ich den Parasiten entdeckt hatte, nur noch

ein bis zwei Praparate vor.

Da nun die an einem Tiere sich findenden Cysten sich fast

alle auf demselben Stadium der Entwickelung finden, so ist die

Infektion hochst wahrscheinlich eine einzeitige Masseninfektion,

die auch ziemlich zur selben Zeit durch AusstoCung abgelaufen

sein wird. Auf diese Weise mag die degenerierte Cyste der Fig. 9

als Rest einer vorhergegangenen massenhaften Infektion zuriick-

geblieben sein. Gewisse Storungen in der Anordnung der Kerne

in den Breitseiten der Kiemenbogeu in diesem Praparate, nicht

Zellliicken sondern umschriebene Herde mit ganz unregelmiiCig

gelagerten Kernen, scheinen mir durchaus fur diese Annahme zu

sprechen.

DaC diese Zellinfektion irgend einen Nachteil ftir das davon

befallene Tier haben sollte, ist nicht anzunehmen ; hat doch schon

Johannes Mliller (1842, p. 85) die Beobachtung gemacht, daB

Amphioxus einen selbst betrachtlichen Verlust an innerem Kiemen-

epithel ohne sichtlichen Nachteil zu ertragen vermag.
Bd. XXXIV. N. F. XXVJI. 51
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Das Vorkommen dieses Parasiten ist nicht auf Neapel be-

schrankt. In den aus Messina stammenden Tieren habe ich die

Cysten gleicbfalls uachzuweisen vermocht. Weiteren Studien muC
es vorbehalten bleibeu, sein Vorkommen noch an anderen Stellen

des Mittelmeeres wie auch in den entfernteren Meeren zu ergriinden.

M 'lo^^h ^'* tJeber eiiieii im Colom eiiigekapselten Orgaiiismus.

Im Colom eines groBeren Amphioxus habe ich einen Organis-

mus eingekapselt gefunden, iiber dessen Natur ich mir nicht klar

geworden bin. Um ihn dem Urteile anderer, mehr erfahrener

Zoologen zu unterbreiten, habe ich die 8 Schnitte, auf denen er

in dem Praparate zu verfolgen ist, auf Tafel XX abgebildet.

Ueber seine Lage orientieren Fig. a uud b, in denen unten

der Querschnitt eines Kiemenbogens und die beiden Bogen des

Ligamentum denticulatum zu sehen siud mit dem von ihnen uud

der Bauchwand begrenzten Colom. In den folgenden Figuren ist

daun nur der auBere Abschnitt sei es des linken Bogens allein

Oder auch, wie in Fig. f uud h beider Bogen dargestellt.

Fin Vergleich der Figg. b—d einerseits, der Bilder f und g
audererseits zeigt den Organismus durch eine diinne Kapsel, die

sich in h mehr von der Flache pniseutiert, an die beiden Bogen

des Ligamentum denticulatum befestigt.

An einer Stelle des oberen Urafanges ist sie, wahrscheinlich

beim Schneiden, zerrissen und besonders in f und g eine Strecke

weit abgelost. Wie in b und c, und f und g zu erkennen, wird

diese auBere Kapsel von Colom sell)st geliefert.

Unter dieser auBeren sicher von Amphioxus gelieferten Kapsel

ist, besonders deutlich in den Bildern c und e, eine zweite Kapsel

zu erkennen, die dem Organismus eng anliegt und ihm im be-

sonderen anzugehoren scheint.

Am eingekapselten Korper laBt sich eine breitere untere,

wahrscheinlich veutrale und eine spitz abgerundete dorsale Region

unterscheiden. Da er auf 8 Schnitten liegt, ist seine Liinge nicht

ganz 80 [x. Seine Hohe ist, an dem Fig. d zu Grunde liegeuden

Schnitt gemessen, 70 //, die groCte Breite daselbst 62 /it.

In seinem Innern fallt vor allem das unten uud rechts ge-

legene, langsovale, scharf begrenzte und aus langlichen Zellen mit

dunklen, basal gelegenen Kernen zusammengesetzte Gebilde ins

Auge, das sich in Fig. d uud e uach auBen zu iiffnen scheint.
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Seine MaCe siiid 39 [i : 25 /<. Es macht den Eindruck von Darm
oder Sauguapf.

Im iibrigen ist das Innere zum groBteu Teil ausgefullt vou

einer oflfenbar mesodennalen Zellmasse mit groCen, dunkel gefarbten

Kernen. Sie ist in Fig. d und e in 2 seitliche Massen geschieden

durch ein kleines, zartes, zieralich dorso-ventral gestelltes, ober-

halb des Darmes liegeudes Blascheu, an dessen Innenwand runde,

sehr schwach gefiirbte Kerne recht regelmaCig in einfacher Lage
angeordnet sind. Ein langlicher Spalt ist in ilim gerade angedeutet.

Es miBt 16 i^i : 12 /«.

In dei'Minks gelegenen Halfte der mesodermalen Zellenmasse

befindet sich eine groCe Hohle, deren aufiere Begrenzung besouders

in g eher glatt, epithelahnlich erscheint.

Ueber ihr liegt in Fig. f ein autfallend dunkler Korper vou

der Gestalt eines Keiles, in dessen Wand sehr tief gefarbte Kerne

zu erkenneu sind, wahrend sein Inneres eine dunkle langliche

Masse enthiilt. In derselben Figur ist der Organismus durch einen

von rechts her eingreifenden Einschnitt, der auf die Munduug des

Darms hinzuweisen scheint, gleichsam in 2 Lappen geteilt, in

deren oberem der eben ervvahute dunkle Korper liegt, wahrend

der untere von Mesodermzellen und der von dieser uraschlossenen

Hohle eingenoramen wird.

In die Augen fallend ist das reichliche Pigment, das, dorsal

und etwas seitlich gelegen, aus gelbbraunen rundlichen Kornern

besteht, die der Form und Farbe nach sicherlich nicht als ver-

unreinigender Niederschiag aus der Farblosung angesehen werden

konnen.

In Fig. d ist endlich eine sehr unscheinbare, iiber dem Darm
und rechts von dem Epithelblaschen gelegene, unformige Masse

zu bemerken, in deren Innerem einige sehr schwach gefarbte Kerne

wahrzuuehmeu sind ^).

Es wird nicht entgeheu, daC sich in dem mesodermalen Zellen-

haufen auf Fig. b und c je eine groCere Zelle mit grofiem Kerne

findet.

An einigen Schnitten ist, besonders auf der linken Seite, eine,

allerdings eher undeutliche, auBere epitheliale Zelllage mit schwacher

gefarbten Kernen zu erkennen.

Die Deutung dieses Korpers ist gewiC nicht leicht; sie wird

auch wohl je nach der speciellen Neigung der Ausleger verschieden

1) Im Priiparat deutlicher als in der Abbildung.

51*
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ausfalleo miisseD. Man konute darin eine Larve oder vielleicht

mit noch melir Berechtigung einen eiugekapselten, moglicherweise

abnorm gewordenen Saugwurm sehen.

Fiir mich, der ich eine raehr pathologische Vorbildung habe,

hat eine andere Auffassung viel Verlockendes. Ich raochte glauben,

dafi sich dieser Korper als embryonale Inklusion, ganz allgemein

gesprochen als eine Geschwulst autiassen laBt. Das uutere, groCe,

epitheliale Gebilde wiire hierbei als Darm zu deuten, der sich ent-

weder nicht geschlossen hat, oder, was das Wahrscheinlichere ist, nach

auCen durchgebrochen ist, wahrend sich das kleine dariiberliegende

Epithelblaschen als Chorda ansprechen lieBe. Die rechts davon

und dorsal liegende unforraliche Masse mit den schwach gefarbten

Kernen raochte als Anlage der MeduUarplatte zu deuten sein und

das Vorkommen von Pigment ware bei dieser Aulfassung sicher-

lich nichts Autfallendes. Die groCe Hohle mag ein eiuseitig aus-

gebildetes, abnormes Colom in dem geschwulstartig gewucherten

Mesoderm darstellen. Eine Andeutung von Ektoderm ist, auf der

linken Seite wenigstens, auch vorhauden. Der dunkle keilformige

Korper mag als keulenformige Druse gelten, obschou ich fiir diese

Ausleguug nicht einstehen mochte.

Die innere Kapsel konute allerdings bei dem Vorhandensein

von Ektoderm nicht von diesem gebildet sein. Aber schon die

ganze Lage dieses Organismus, eingedraugt zwischen die sich nach

unten verengenden Falten des Ligamentum denticulatum, scheint

mir darauf hinzudeuten, dafi er an diesem Orte nicht entstanden

sein kann. Er wird wahrscheinlich vorher an irgend einer Stelle

innen an der Bauchwand gesessen und dort zuurst eiugekapselt

gewesen sein. Die Kontraktionen der starken Muskulatur werden

ihn dann immer weiter in die Bauchhohle hineiugedraugt und

schlieClich ganz abgelost haben.

Die Entstehung eines Teratoms oder Erabryoms im Amphioxus

auf parthenogenetischem Wege, also aus einem Ei des geschwulst-

tragenden Tieres selbst, wird bei denen nicht auf Widerspruch

stolen, die, wie das ja heutzutage in der That geschieht, diesen

Vorgang selbst fiir das am hochsten stehende Wirbeltier in An-

spruch nehmen. Aber noch auf einem anderen Wege lieCe sich

die Entstehung einer solchen Geschwulst erklaren. Man konnte

namlich daran denken, daC auf einem friiheu Stadium der Em-
bryonalentwickelung, z. B. in dem der Gastrula, Zellen durch ein

Trauma, dem diese zarten Gebilde wohl reichlich ausgesetzt sein

niogen, aus dem Zusammenhang gelost worden seien und fiir sich
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z. B. im Innern der Segmentationshohle eiue Sonderexistenz ein-

geschlageu haben. Nach dem, was uns die Experiinente gelehrt

haben, ist eine solche Weiterentwickelung zwischen den Schichten

des Triigers iiicht uudenkbar. Mit dieser Lage mag sogar der In-

klusion eiu mehr gesicherter uud zusagenderer Aufenthalt geschaffeu

sein, als dies in den Experimenten der Fall ist. Die Entwicke-

lung des Triigers selbst braucht ein solcher EinschluB nicht merk-

lich zu beeinflussen.

Jedenfalls konnen diese Aufifassungen, nieiner Meinung nach,

eine Diskussion vertrageu.

VIL Ein nciies Radiolar.

Ich habe das Gliick gehabt in Schnitten durch den Darni des
'^p/^'

fj^|^'

Amphioxus ein Radiolar zu finden, das, wie mich meine Nach-

forschungen in der Literatur gelehrt haben, noch nicht beschrieben

ist. Es steht mit Amphioxus lanceolatus nur in losem Zusammen-

hang, insofern es dasselbe Meer bewohnt und ihm gelegentlich als

Futter dieut. DaC es als solches nicht gerade sehr verdaulich

ist, mochte daraus hervorgehen, daC es, obschon ziemlich weit

hinten im Darm angetroifen, doch gut konserviert ist. Hierzu

mag seine dicke kieselige Kapsel nicht wenig beigetragen haben.

Ich will nicht verheimlichen, daG ich zur Zeit als ich dieses

Tier auffand es noch nicht als Radiolar erkannt habe und erst von

Herrn Professor Gotte auf seine wahre Natur hingewiesen worden

bin. Ich hielt es falschlich fiir eine Diatomee. Eine solche diesem

Radiolar recht iihnliche ist auch, wie ich spater fand, von Ehrenbeeg

gesehen und in den Sitzungsberichten der Berliner Akademie ab-

gebildet worden. Diese Diatomee besteht aus 3 Schalen, von

denen die 2 oberen ganz das Aussehen zweier der Flachen des

Radiolar aufweisen.

Dieses findet sich auf 4 Schnitten, und ist, wie die Abbil-

dungen a—d auf Tafel XXVI zeigen , auBerordentlich gliicklich

getrofifen. Das Skelett ist ausgeprochen prismatisch, mit groCen,

aufien abgerundeten und nach inneu scharf abgesetzen Kanten,

und bildet eine vollkoramene Kapsel, die von sehr feinen Poren

allseitig durchsetzt ist. Bei einer Schnittdicke von 10 i.i betragt

seine Lange ungefahr 40 ^<, und da jede Seite des Prismas un-

gefahr 44 (.i hoch ist, ist das Prisma fast ein gleichkantiges, mog-

licherweise sogar vollkommen ein solches, denn auf absolute Ge-
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nauigkeit vermag das von mir benutzte ScHANZE'scho Mikrotom

keinen Anspruch zu machen.

Im Innern liegt die runde Zentralkapsel mit groCem, gut er-

lialtenen Kern und vielen wandstandigen gefarbten Kiigelchen, die

im Hinblick auf die Behandlung des Praparates nicbt aus Fett

bestehen konnen.

Dieses Prismozoon neapolitanum, wie es benannt

sein moge, gebort wohl zu den Monocyttarien und zu der

neuen Unterordnung der Plato idea.

Bemerkung zu Seitc 773: Icb niocbte nicht unterlassen

nachtraglich darauf binzuweisen, daB aucb die queren Verbinduugs-

aste zwiscben den beiden Aorten ebenso wie die in der Chorda-

scheide aufsteigende Arterie von Weiss 1890 am lebenden Tiere

beobachtet worden sind.



Beitrage zur Kenntuis des Arupliioxus lauceolatus. 789

Die Litteratur iiber Ampliioxus,

chronologisch geordnet, in den Jaliren alphabetisch, die Hauptarbeiteu

und wichtigeren Angaben durch ein * hervorgehoben.

1774 *Pallas, p. S., Limax lanceolatus s. lanceolaris. Spicilegia

zoologica. Fasc. X, p. 19.

1778 *— Naturgescbichte merkwiirdiger Tiers. Bd. I, S. 24.

1789 *GMELiN-LiNNfi, Systema naturae. T. I, p. 3102 („vix hujus

generis, sed cujus?").

1834 *CosTA, 0. G., Annuario zoologico. Cenni Zoologici ossia de-

scrizione sommaria delle specie nuove di animali discoperti

in diverse contrade del regno nell' anno 1834. Napoli, p. 49.

(Branchiostoma lubricum.)

1836 *Yakrell, W., History of British Fishes. London. Vol. II,

p. 468.

1838 *Coucii, Jon., Some Observations on the Lancelot (Amphioxus

lanceolatus). Mag. of Nat. Hist. (N. S.) Vol. II, p. 381.

*Fries, B. Fi-.f, Amphioxus lanceolatus. Svensk. Vetensk.

Akad. p. 336, Tab. IV, Fig. 3, s. Bemerkung in Isis 1841,

p. 455.

*SwAiNSON, Will., Natural History of Fishes , Amphibians,

and Reptiles, or Monocardiau Animals. Vol. I (p. 68,

222, 223), Vol. II (p. 196, 337j.

1839 a) *MuLLEE, Joh., Vergleichende Anatomie der Myxinoiden.

Dritte Fortsetzung: Ueber das GefaCsystem. Abhandl. d.

Kgl. PreuB. Akad. d. Wiss. z. Berlin, S. 175. (S. 254,

alle Cyclostomen, zu denen Amph. gerechnet wird, sind

ohne Pseudobranchien.)

b) *— Einige Bemerkungen iiber den Amphioxus lanceolatus

Yareell. Monatsber. d. Kgl. PreuB. Akad. d. Wiss. Berlin,

S. 197.

*Retzius, Briefliche Mitreilung an Joh. Muller s. diesen

1839 a, S. 189. (Scheint zuerst einen linksseitigen Blind-

sack gesehen zu haben.)

1840 *Sundevall. Om Amphioxus lanceolatus. Forhandl. Skandin.

Naturf. 2 Mode, S. 280, auch : Vetensk. Akad. Arsb. i.

Zool., 1840—42, I, S. 286.



790 Eugen Buichardt,

1841 *BoNArARTE, C. L., Iconographia della Fauua Italica. Roma,
T. Ill, Pesci. (Ordine: Helminthoidei — Fam.: Branchi-
ostomidae.)

*Co8TA, 0. G., Note sur le Branchiostome. Compt. rend.

Vol. XIII, p. 873 (785).

*FiiiES, in Forhandling. ved de Skandinaviske Naturfosk.
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Haeckel, E., Die Kalkschwamme. Bd. I, S. 405. (Colom
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Claus, C, Die Typenlehre und E. Haeckel's sogen. Gastraea-

Theorie. Wien.
a) *Haeckel, E., Anthropogenic. 13. Vortrag: Der Koiper-

bau des Amphioxus und der Ascidie. 1891, 4. Auflage.

b) *— Die Gastraea-Theorie u. s. w. Jenai. Zeitschr. f. Med.

u. Naturwiss., Bd. VIII, S. ].

*HuxLEY, Th. H., Preliminary Note upon the Brain and Skull

of Amphioxus. Proceed. Roy. Soc. London, Vol. XXIII,
auch in Ann. and Mag. of Natur. Hist. (Ser. 4), Vol. XV^,

p. 225.
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France. Arch, de Zool. experim. et gen. T. Ill, p. 297

(635, 637).

Milne-Edwards, H., Lecons sur la Physiologie et I'Anatomie

comparee de I'HomrQe et des Animaux. T. XI, p. 233.

(„Uii Subvertebre"'.)

*MuLLER, WiLH., Ueber die Stammesentwicklung der Seh-

organe der Wirbeltiere. Beitrage z. Anat. u. Physiol.

(Festg. f. C. LuDwiG.)
Salexsky, W., Bemerkungen ilber Haeckel's Gastraea-Theorie.

Arch. f. Naturgesch., S. 137, iibers. in Ann. and Mag. of

Natur. Hist. (Ser. 4), Vol. XV, p. 1.

ScHXEiDER, A., Gastraea-Theorie. Classification du regne animal
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blastoderme par Ernst Habckel. Arch, de Zool. experim.

et gen., T. Ill, p. 239.

Semper, C, Ueber die Stammverwandtschaft der Wirbeltiere

und Anneliden. Centralbl. f. d. med. Wiss., S. 545 (547).
— Sur la liaison genealogique des Annelides et des Vertebres.

Arch, de Zool. experim., T. Ill, Notes et Revue, p. LVII.
Wilder, B. G., Lateral Position of the Vent in Amphioxus

and in the Larvae of Rana ijipiens. Proceed. Americ.

Assoc. Advanc. of Sci. Aug. 1873, Salem. (Nur Titel.)

1875 Agassiz, a., Critique de la Gastraea-Theorie. Traduction par

A. Schneider. Arch, de Zool. experim., T. IV, Notes et

Revue IV, p. IX.

*Balfour, F. M., a Comparison of the Early Stages in the

Development of Vertebrates. Quart. Journ. of Microsc.

Sci., Vol. XV, p. 208.

Carus, Handbuch der Zoologie. Bd. I, S. 607.

*CoLLETT, Rob., Norges Fiske. Christiania, p. 222.

*I)oHRN, Ant., Der Ursprung der Wirbeltiere und das Prinzip

des Funktionswechsels. Leipzig, S. 32, 51, ff (Amph.
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GoTTE, A., Entwicklungsgeschichte der Unke. (Bombinator

igneus). Leipzig, (298, 304, 739—743, 866 Amph. ein

Wirbeltier, 883 Anm.)
*Haeckel, E., Die Gastrula und die Eifurchung der Tiere.

Jen. Zeitschr. f. Med. u. Naturw., Bd. IX, S. 402 (469).

a) *HuxLEr, Th. H , On the Classification of the Animal
Kingdom. Journ. Linnean Soc.-ZooL, Vol. XII, p. 199,

read Dec. 3, 1874.

b) — Animal Kingdom. Encyclopaedia Britannica, 9. ed.,

Vol. II, p. 53.

c) — Classification of the Animal Kingdom. Quart. Journ.

of Microsc. Sci., Vol. XV, p. 54.

*Krause, W., Der Ventriculus terminalis des Riickenmarks.

Arch. f. mikrosk. Anat., Bd. XI, S. 216 (222).

Bd. XXXIV. N. F. XXVII. 52



800 Eugen Burchardt,

*Lankestee, E., Ray, On some new Points in the Structure
of Amphioxus and their Bearing on the Morphology of Verte-

brata. Quart. Journ. of Microsc. Sci., Vol. XV, p. 257.

*v. MiHALKOwics, v.. Die Chorda des Amphioxus lanceolatus.

Arch. f. mikrosk. Anat., Bd. XI, S. 425.

*MoEBius, K. und Heincke, Fr., „Pommerania"-Expedition,
1872. Pisces in Ber. d. Kommiss. z. wiss. Untersuch. d.

deutsch. Meere in Kiel. Berlin, S. 312.

(Gefunden an der Doggerbank und N.W. von Borkum,
fehlt in der Ostsee.)

Moquin-Tandon. Gr., De quelques applications de I'embryo-

logie a la classification methodique des animaux. Ann.
des Sci. natur. (Ser. 6) T. II, p. 39.

(Es ist nicht bewiesen, dafi Amph. das Zwischenglied
bildet zwischen Wirbellosen und Wirbeltieren.)

*MoREAU, C, Recherches sur la structure de la corde dorsale

de I'Amphioxus. Bull, de I'Acad. Roy. de Belg. T. XXXIX,
p. 312.

*MuLLBR, WiLH., Ueber das Urogenitalsystem des Amphioxus
und der Cyclostomen. Jen. Zeitschr. f. Med. u. Natur-

wiss., Bd. IX, S. 94.

*Pagensxecher, H. a., iVllgemeine Zoologie. Berlin, 1875
—81. (S. Inhaltsverzeichnis.
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*Panceri, p.. Note die anatomia comparata. Napoli, (p. 58,

105, 107, 163, 165, 317, 320, 4U0, 404, 426, 428, 468,

493.J
a) *RoLPH, W., Untersuchungen iiber den Bau des Amphi-

oxus lanceolatus. (Vorlaufige Mitteilung.) Sitz.-Ber. d.

Naturforsch. Ges. zu. Leipzig. Jan., S. 9—34. Marz, nur
Titel. (Kiemenhohle ist nicht Bauchhohle.)

b) *— Mitteilungen iiber den Bau der Chorda des Amphioxus.
Ebenda, Mai, S. 50—53. (Kerne in den Chordascheiben,

auch bei alten Tieren.)

c) *— Vorlaufige Mitteilung iiber die sogenannten Nieren

des Amphioxus und das ligamentum denticulatiim (Joh.

Muller) des Kiemenkorbes. Ebenda. Juli, S. 85—87.

a) Semper, C., Die Stammverwandtschaft der Wirbeltiere und
Wirbellosen. Arbeit, aus d. zoolog.-zootom. Inst, in Wiirz-

burg. Bd. II, S. 56, 59.

b) — Arbre genealogique du regne animal. Traduit par

A. Schneider. Arch, de Zool. experim. et gen. T. IV,

Notes etRevue VIII, p. XX.
c) — Das Urogenitalsystem der Plagiostomen und seine

Bedeutung fiir das der iibrigen Wirbeltiere. Arbeit, aus

d. zoolog.-zootom. Inst, in Wiirzburg, Bd. II, § 14,

8. 399 (458, 585).

*Ussow, Zoologico - Embryological Investigations. Ann. and

Mag. of Natur. Hist. (Ser. 4), Vol. XV, p. 321 (333).
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1876 a) Balfour, F. M., The Development of Elasmobranch Fishes.

Journ. of Anat. and Physiol., Vol. X, p. 517 (529, 530,

532, 547) u. p. 681.
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b) *— On the spinal nerves of Amphioxus. Journ. of Anat.
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Physiol. Laborat. Univ. of Cambridge, 1877, Part 3, p. 38.

*Hasse, Zur Anatomie des Amphioxus lanceolatus. Morphol.
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Morphologie der Anneliden. Sitz.-Ber. d. K. Akad. d.

Wiss. Wien, Oct., Bd. LXXIV, S. 446.

a) *HuxLEY, Th. H., Contributions to Morphology. No. 1. On
Ceratodus Forsteri, with Observations on the Classification

of Fishes. Proceed. Zool. Soc. London, p. 24 (58).

b) — On the Nature of the Craniofacial Apparatus of Petro-

myzon. Journ. of Anat. and Physiol., Vol. X, p. 412

(416—418).
*Langerhans, p., Zur Anatomie des Amphioxus lanceolatus.

Arch. f. mikrosk. Anat., Bd. XII, S. 290.

Letourneau, Ch., La Biologie. Paris. (An verschiedenen

Stellen.)

*Marshall, a. Milnes, On the Mode of Oviposition of Am-
phioxus. Journ. of Anat. and Physiol, Vol. X, p. 502.

*Peters, W., Epigonichthys cultellus, eine neue Gattung und

Art der Leptocardii. Monatsber. d. Kgl. Preufi. Akad. d.

Wiss., Berlin, S. 322.

a
J
Bauber, a.. Die Stellung des Hiihnchens im Entwicklungs-

plan. Leipzig, S. 17.

b) — Primitivrinne und Urmund. Morphol. Jahrb., Bd. II,

p. 550 (555, 572).

*RoLPH, W., Untersuchungen liber den Bau des Amphioxus
lanceolatus. Morphol. Jahrb., Bd. II, S. 87 (s. 1875).

Schmidt, 0., Handbuch der vergleichenden Anatomie. 7. Aufl.,

S. 262.

a

)

Semper, C, Der Haeckelismus in der Zoologie. Hamburg,
S. 35, Anm. 7.

b) — Die Verwandtschaftsbeziehungen der gegliederten Tiere.

Arbeit, aus d. zoolog.-zootom. Inst, in Wiirzburg, Bd. Ill,

S. 284 (346, 356).

*v. Siebolb und v. Willemoes-Suhm ,
Von der Challenger-

Expedition. Zeitschr. f. wiss. Zool., Bd. XXVI, S. 52, 53.

(Amph. bei Cap York und in der Arafura-See.)

*Studer, Th., Epigonichthys cultellus Ptrs. Monatsber. d.

Kgl. Akad. d. Wiss. zu Berlin.

(S. 853 : Mitteilung an Peters iiber Vorkommen des

52*
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Ep. cult, in der Moreton-Bai ; Nerven am Kopf ; einer der-

selben in einem Blaschen endend, moglicherweise Gelior-

organ.)

^Wallace, A. R., The Geographical Distribution of Animals.

Vol. II, p. 464. (Sub-class: Leptocardii — Family: Cir-

rhostomi. 1 Genus, 1 Species.)

1877 Balfour, F. M., Development of Elasmobranch Fishes. Journ.

of Anat. and Physiol, Voh XI, p. 128 (150, 459, 481).

Edinger, L., Ueber die Schleimhaut des Fischdarmes, nebst

Bemerkungeu zur Phylogeuese der Driisen des Darmrohres.

Arch. f. m'lkrosk. Anat, Bd. XIII, S. 651 (664).

a) *HorPE-SEYLER, F., Ueber Unterschiede im chemischen Bau
und der Verdauung hoherer und niederer Tiere. Pfluger's

Arch. f. Physiol., S. 399.

b) — Physiologische Chemie, S. 97, 276, 792.

Huxley, Th. H., Manual of the Anatomy of Invertebrated

Animals. London.
^Kowalevsky, a., Weitere Studien liber die Eutwicklungs-

geschichte des Amphioxus. Arch, fur mikrosk. Anat.,

Bd. XIII.

Lankester, E. R., Notes on the Embryology and Classification

of the Animal Kingdom. Quart. Journ. of Microsc. Sci.,

Vol. XVII, p. 399 (450).

*v. MiHALKOvics, v., Entwicklungsgeschichte des Gehirns.

Leipzig, S. 24.

*NussLiN, 0., Zur Kritik des Auges des Amphioxus lanceo-

latus. Tubingen, Diss.

Rauber, A., Primitivstreifen und Neurula der Wirbeltiere, in

normaler und pathologischer Beziehung. Leipzig (S. 4,

48, 60,.

*Schxeider, A., Ueber den Bau des Amphioxus lanceolatus.

Sitz. d. Oberhess. Ges. f. Natur- u. Heilkunde, 14. Nov.

Thaciier, J. K., Median and Paired Fins, a Contribution to

the History of Vertebrate Limbs. Transact. Connecticut

Acad., VoL III, p. 281.

1878 *CoucH, J., A History of the Fishes of the British Islands.

Vol. IV, p. 415.

*Ehlers, E., Amphioxus von Helgoland. Zoolog. Anz., Bd. I

S. 247.

*Galeb, 0., De I'oeuf dans la serie animale. These de Paris,

p. 50.

Haeckel, E., Ueber den Stammbaum des Menschengeschlechts.

(Vortrag, geh. Nov. 1865.) Bonn, S. 62. Gesammelte

populare Vortrage aus dem Gebiete der Entwicklungs-

geschichte.

Hatschek, B., Studien fiber die Entwicklungsgeschichte der

Anneliden. Ein Beitrag zur Morphologic der Bilateralien.

Arbeit, aus d. Zool. Inst. d. Univ. Wien u. d. Zool. Stat.

in Triest, Wien, S. 112.
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Huxley, Th. H., Grundziige der Anatomie der wirbellosen

Tiere. Leipzig, S. 55 u. 57. Uebers. von Spkengel.

*v. Jhering, H., Das peripherische Nervensystem der Wirbel-

tiere. Leipzig, S. 234.

*Macalister, Al., An introduction to the systematic zoology

and morpbology of vertebrate animals. Dublin University

Press Series, p. 6.

NuHN, A., Lehrbuch der vergleichenden Anatomie. Heidelberg.

(An verschiedenen Stellen.)

*E.ENAUT et DucHAMP, Sur I'organe appele corde dorsale cbez

I'Amphioxus. Compt. rend, de I'Acad. des Sci., T. LXXXVI,
p. 898.

ScHMAKDA, L. K., Zoologie. 2. Aufl., Bd. II, S. 353.

(Subklasse : Leptocardii — Ordnung : Anencephala, Cir-

rhostomi Owen — Familie: Amphioxida MtJLL.j

1879 Balbiani, G., Lecons sur la generation des Vertebres. Paris.
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Hertwig, 0. und R., Studien zur Blattertheorie. H. 1. Die
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*ScHNEiDER, A., Grundziige einer Myologie der Wirbeltiere.

Beitrage zur vergleichenden Anatomie und Entwicklungs-
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1880 *a) Balfour, F. M., On the spinal nerves of Amphioxus.
Quart. Journ. of Microsc. Sci., Vol. XX, p. 90 (s. 1876).

b) — On the Structure and Homologies of the Germinal Layers
of the Embryo. Quart. Journ. of Microsc. Sci., Vol. XX,
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*c) — A Treatise on Comparative Embryology. London. (S.
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Delage, M. Y., De I'origine des elements figures du sang chez
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Gunther , Alb., An Introduction to the Study of Fishes.
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*Haeckel, E., Demonstration lebender Seetiere. Sitz.-Ber.

Jen. Ges. f. Med. u. Naturw., Dez., Bd. XIV, Suppl. H. 1,

S. 141. (Amph. von Helgoland, Lebenszahigkeit desselben.)

*HuBRECHT, A. A. W., Zur Anatomie und Physiologie des

Nervensystems der Nemertinen. Verhandel. d. Kon. Akad.

v. Wetensch., D. 20.

III. Einige allgemeine Gesichtspunkte, welche sich, aus-

gehend vom Nervensystem und mit Rticksicht auf die

sonstigen Organisationsverhaltnisse dieser Tiere, gewinnen
lassen.
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*JoEDAN, D. S. and Gilbert, Ch. H., List of Fishes of the
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Mus., Vol. Ill, p. 452. Smithsonian Miscellan. Collect.,
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*Krukexi!erg, C. Fr. W., Ueber Reservestoffe. Vergleichend-
physiologische Studien, 2. Abteil., Heidelberg, S. 61.

*Mekkel, Fr., Ueber die Endigungen der sensiblen Nerven
in der Haut der Wirbeltiere. Rostock, S. 7.
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Microsc. Sci., Vol. XX, p. 421.
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Zooi. Anzeig., Jahrg. 3, S. 180 (182j.

*RiCE, H. J., Observations upon the habits, structure and
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ScHAFER, E. A., Some teachings of development. Quart, Journ.

of Microsc. Sci., Vol. XX, p. 202 (216j.

*ScHNEiDER, A., Ueber die Nerven von Amphioxus, Ammo-
coeres und Petromyzon. Zool. Anzeig., Bd. Ill, S. 330
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Semper, C, Die natiirlichen Existenzbedingungen der Tiere.
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*WiEDERSHEiM, R., Das Gchirn von Ammocoetes und Petro-

mvzon Planeri. Jen. Zeitschr. i'iir Med. u. Naturw.,
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1881 Balfour, M. F., On the Development of the Skeleton of the

Paired Fins of Elasmobranchii, considered in Relation to

its Bearings on the Nature of the Limbs of the Vertebrata.

Proceed. Zool. Soc. London, Vol. I, p. 656 (657). Auch
in Studies from the Morphol. Laborat. Univ. of Cambridge,

1882, Part 2, p. 51 (52).

Cattie, j. Th., Vergelijkend-Anatomische en Histologische

Onderzokingen van de Epiphysis cerebri der Plagiostomi,

Ganoidei en Teleostei. Leyden, Inauguralschrift (p. 85
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Epiphyse; 89— 91: Hypophyse).

DoRN, Ant., Studien zur Urgeschichte des Wirbeltierkorpers.

Mitteil. aus d. Zool. Stat, zu Neapel, 1882, Bd. Ill, S. 264

(270, Balfour), Nachtrag 274. (Hatschek's vorderes

Entodermsackchen wahrscheinlich gleich der Hypophyse
der Vertebraten.)

GtJNTHER, Alb., Ichthyology. Encyclopaedia Britannica, 9. ed..

Vol. XIL
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*De Guekne et Bakkois, La faune littorale de Concarneau.

Eevue scientif. I, T. XXVII, p. 25 (26). (Haufig bis

50 m unter Meeresspiegel.)

*Hatschek, B., Studien iiber Entwicklung des Amphioxus.
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*Hoppe-Seyler, F., Ueber Amphioxus und Cephalopoden. Be-
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logic, T. II, p. 100.
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*IloHON, J. v., Ueber Amphioxus lanceolatus. Anzeig. d. Kais.

Akad. d. Wiss. in Wien, Bd. XVIII, S. 48. (S. 1882
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Metschnikoff
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El., Vergleichend - embryologische Studien.

Zeitschr. f. wiss. Zool.. Bd. XXXVII, S. 286.

Beiciiert, C. B
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Untersuchungen iiber das anatomische Ver-

halten der Wirbelsaite (Chorda dorsualis) mit der ihr zu-

gehorigen Schicht der Wirbelkorpersaule in der Basis

cranii bei den Selachiern, Cyclostomen und Leptocardiern.

Sitz.-Ber. d. Ivgl. PreuC. Akad. d. Wiss., Berlin, Bd. I,
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*E.OHON, Untersuchungen iiber Amphioxus lanceolatus. Denkschr.
d. Akad. d. Wiss. Wien (Math.-naturw. Kl.), Bd. XLV, S. 4.

Strasser, Zur Lehre von der Ortsbewegung der Fische. S. 40
(citiert Beehm).
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*Valaoritis, Em. t, Die Genesis des Tier-Eies. Leipzig, S. 129.

(Notiz von Langerhans und eigene Erwagungen.j
1883 Baudelot, Em., Rechercbes sur le systeme nerveux des Pois-

sons. Paris (Historique, p. 100).

*Van Beneden, Ed., Additions a la Faune ichthyologique des
cotes de Belgique. Bull, de I'Acad. Roy. de Belgique
(Ser. 3), T. V, p. 404 (406, 416).

(Amph. lane, gefunden bei Blankenberghe; von van
Beneden friiher gefunden in der Bai von Rio de Janeiro

und von Botafogo.)

Hertwig, 0., Die Entwicklung des mittleren Keimblattes der
Wirbeltiere. Jena, S. 106 (SchluCbetrachtungen).

Hoffmann, C. K., Zur Ontogenie der Knochenfische. Ver-
handl. d. Kon. Akad. v. Wetenseb. Amsterdam, Deel 23

^ p. 1. (An einigen Stellen.)

*HuBREcnT, A. A. W., Over de vooroudelijke Stamvormen der

Vertebraten. Verbandl. d. Kon. Akad. v. Wetenseb. Am-
sterdam, Deel 23.

*— On the ancestral form of the Cbordata. Quart. Journ.

of Microsc. Sci., Vol. XXIII, p. 349.

*JoRDAN, D. S. and Gilbert, Ch. H., Synopsis of tbe Pisbes

of North America. Bull. U. S. Nation. Mus., No. 16.

(Branchiostoma lanceolatum ffir Branch, caribaeum.)

Leunis-Ludwig, Zoologie, 3. Aufl., Bd. I, S. 796.

Owen, On tbe Answerable Divisions of tbe Brain in Vertebrates

and Invertebrates. Ann. and Mag. of Natur. Hist., Vol. XII
(Ser 5), p. 303.

1884 a) Ahlborn, Fr., Ueber die Segmentation des Wirbeltier-

korpers.
'

Zeitscbr. f wiss. Zool., Bd. XL, S. 309 (314).

b) — Ueber die Bedeutung der Zirbeldruse. Zeitscbr. f.

wiss. Zool, Bd. XL, S. 331.

(Die Epiphysis entspricht nicht dem Neuroporus, sondern,

als unpaare Augenanlage, vielleicht dem unpaaren Auge
des Amphioxus.)

Bateson, Wm., Tbe early Stages in tbe Development of Ba-

lanoglossus (sp. incert.). Quart. Journ. of Microsc. Sci.

(N. S.), Vol. XXIV, p. 208 (231). Auch in Studies from

tbe Morpbol. Laborat. in tbe Univ. of Cambridge, Vol. II,

part. 1, p. 131.

(Trotz der Aebnlicbkeit in der Bildung des Central-

nervensystems und Mesoblast bei Amph. und Balanogl.

keine Verwandtscbaft zwiscben beiden, wie nnter anderem
das Pehlen einer Chorda bei Balanogl. beweist.)

Johnson, Alice, On the Fate of the Blastopore and tbe Pre-

sence of a Primitive Streak in the Newt (Triton cristatus).

Quart. Journ. of Microsc. Sci., Vol. XXIV, p. 659 (666).

(Vergleichende Zusammenstellung der Bestimmung des

Blastoporus.)

*Gunther, Alb., Report of tbe „ Alert''.
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*Hatschek, B., Mitteilungen liber Amphioxus. Zool. Anzeig.,

Bd. VII.

KoLLMAXN, J., Der Randwulst und der Ursprung der Stiitz-

substanz. Arch. f. Anat. u. Eutwickelungsgescb., S. 341

(380). lAmph, das phyletiscb alteste Wirbeltier.j

Sedgwick, A
,
On the Origin of Metameric Segmentation and some

other Morphological Questions. Quart. Journ. of Microsc.

Sci., Vol. XXIV, p. 43 (58, 75, 80, 81). („A very primitive

and isolated animal, "j

A. E. S., The Origin of Vertebrata. Nature, Vol. XXX, p. 225.

Vetter ? Ueber die Vorfahren der Wirbeltiere. Kosmos,
Bd. XIV, S. 59. (,,Ein echtes Wirbeltier oder besser ein

Chordat.")

*VAN WijHE, W., Ueber den vorderen Neuroporus und die

phylogenetische Funktion des Canalis neurentericus der

Wirbeltiere. Zool. Anzeig., Bd. VII, S. 683 (685 Anm. 7

u. 687).

1885 Bateson, Wm., The Later Stages in the Development of Ba-
lanoglossus Kowalevskii , with a Suggestion as to the

Affinities of the Enteropneusta. Quart. Journ. of Microsc.

Sci., Vol. XXV, Suppl. p. 81 (86, 97, 102, 105, 109, 111,

113j. (Chorda; Kiemenhohle.j

Braueb, Fr., Systematisch-zoologische Studien. Sitz.-Ber. d.

K. Akad. d. Wiss. Wien (Math.-naturw. KL), S. 237, 261.

(S. 251: Amph. eine Vorklasse der Fische.)

Caldwell , M. A., Blastopore, Mesoderm and Metameric
Segmentation. Quart. Journ. of Microsc. Sci., Vol. XXV;
p. 15 (24j.

Cope, E. D., On the Evolution of the Vertebrata, Progressive

and Retrogressive. Americ. Natural., Vol. XIX, p. 140 (234).

Ehlees, E., Nebendarm und Chorda dorsalis. Nachr. K. Ges.

d. Wiss. Gottingen, S. 390.

*Haeckel, Ursprung und Entwicklung der tierischen Ge-

webe. Jen. Zeitschr. f. Naturwiss., Bd. XVIII, S. 206.

(220 Amphigastrula , 242 Leptogastrula ; 270 die On-
togenie d. Amph. das typische Paradigma fiir die iibrigen

Wirbeltiere.)

*Jordan, D. S. (and Gilbert), Fishes known from the pacific

coast of tropical America, from the tropic of cancer to

Panama. Proceed. U. S. Mus , Vol VIII, p. 361. (1 Bran-

chiostoma.)

Euckert, J., Zur Keimblattbildung bei Selachiern. Ein Bei-

trag zur Lehre vom Parablast. Miinchen, S. 49. (Das

Amphioxusei reprasentiert die einfachste Form eines total

sich furchenden Eies.j

a ) *Ryi)EE, J. A., On the Availability of Embryological Charac-

ters in the Classification of Chordata. Americ. Natural.,

Vol. XIX, p. 815 (816). (Vertebrata besser zu bezeichnen

als Chordata. Haplocyemata = Leptocardii.)
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b) Ryder, J. A., The Archistome-Tlieory. Americ. Natural.,

Vol. XIX, p. 1115.

*Seeligei!, Osw., Die Entwicklungsgeschichte der sozialen

Ascidien. Jen. Zeitschr. fiir Naturwiss. , Bd. XVIII,
S. 45 (52, 55, 62, 85, 90 — besonders 558, 561, 589 u.

591—596). (Amph. wahrscheinlicb eine friih von dem zu
den Vertebraten fiihrenden Stamme abgezweigte Form, aber
nicbt das Bindeglied zwischen Vertebraten und Tunicaten.)

SwAEN, A., Etude sur le developpement des feuillets et des
premiers ilots sanguins daus le blastoderme de la Torpille.

(Torpedo ocellata.) Bull. Acad. Roy. de Belgique. T. IX,

p. 385, 407, 415,' s 1887.

V. Thanhoffner, L., Grundzuge der vergleichenden Physiologie

undHistologie. Stuttgart. (S. 358 „der einenUebergangzuden
Wiirmern bildende Lancettfisch", und an anderen Stellen.)

1886 *AssAKY, G., Origine des feuillets blastodermiques chez les

Vertebres. These d'Agregation. Paris, p. 4— 9.

*Bateson, Wm., The Ancestry of the Chordata. Quart. Jouru.

of Microsc. Sci., Vol. XXVI, p. 535. (Keine Degeneration.)

Brook, G., The Formation of the Germinal Layers in Tele-

ostei. (Abstract.) Proceed. Roy. Soc. Edinburgh, p. 590
(591). (Das Entoderm liefert bei den Teleostiern die

gleichen Organe wie bei Amphioxus.'i

a) Cattaneo, Giac, Comunicazione preventiva suUo sviluppo

deir intestine dei Pesci. Boll. Sci. Pavia, Anmerk. 8.

b) *-— Istologia e sviluppo del tube digerente dei pesci.

Atti della Soc. Italiana di Sci. natur. Milano, Vol. XXIX,
p. 73 (75, 78, 79, 82, 93).

a) *DonRN, A., Studien zur Urgeschichte des Wirbeltier-

korjjers. 3. Die Hypobranchialrinne des Amphioxus. Mit-

teil. aus d. zool. Stat, zu Neapel, Bd VI, S. 64.

b) — Studien zur Urgeschichte des Wirbeltierkorpers. 9. Die
Bedeutung der unpaaren Flosse fiir die Beurteilung der

genealogischen Stellung der Tunicaten und des Amphioxus,
und die Reste der Beckenflosse bei Petromyzou. Mitteil.

aus d. zool. Stat, zu Neapel, Bd. VI, S. 399.

GuNTHER, Alb,, Handbuch der Ichthyologie, iibers. von Hayek.
Wien (s. 1880).

Haldeman, G. B., Notes on Tornaria and Balanoglossus. Johns
Hopkins Univ. Circulars, Vol. VI, p. 45.

*Hatschek, B., Zur Entwicklung des Amphioxus. Tagebl.

d. 59. Vers, deutsch. Naturf. u. Aerzte, Berlin, S. 271.

HuBRECHT, A. A. W., Report on the Nemertea, collected by
H. M. S. Challenger during the years 1873— 76. Zoology.
— Vol. XIX (General conclusions, p. 121 ff. u. Taf XVI.)

Kleinenberg, Nic , Die Entstehung des Annelids aus der Larve
von Lopadorhynchus. Zeitschr. f. wiss. Zool., Bd. XLIV,
S. 1 (10), (Bezweifelt die mesodermalen Polzellen Hat-
schek's.)
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ai *KoEHLEK, R., Contribution a I'etude des Enteropneustes.

Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Histol., Bd. Ill, p. 139.

(Amph. sehr baufig auf der Insel Herm bei Guernesey

;

Stellung des Balanogl. zu den Chordaten ; Amph. ein

degeneriertes Wirbeltier.) Fast dasselbe auch in Bull.

See. Sci. Nancy 1886, S. 154.

b) — Sur la parente du Balanglossus. Zool. Anzeiger, Bd. IX,

p. 506 (507 i. (Amph. ist ein degenerierter Vertebrate;

seine Vorfahren waren Vertebraten, die Vorfahren des

Balanogl. waren Chordaten , die noch nicht Wirbeltiere

geworden Avaren.)

KoLLMANN, Diskussion zu Ruckert (1886).

a.) *Krukenberg, C. Fr. W., Grundziige einer vergleichenden

Physiologie der Farbstoffe und der Farben. Vergleichend-

ph3'siologische Vortrage, III, S. 13.

b) *— Grundziige einer vergleichenden Physiologie der

tierischen Geriistsubstanzen. Ebenda, IV, S. 221.

c) *— Grundziige einer vergleichenden Physiologie der kon-

traktilen Gewebe. Ebenda, V, S. 101. (Muskel Inosit-frei,

reich an Harnstoff.)

*Mayer, p.. Die unpaaren Flossen der Selachier. Mitteil.

aus d. zool. Stat. z. Neapel, Bd. VI (247). (Die Ketten-

bilduug bei Amph. eine Mythe.) s. Wilde 1859.

Metschnikoff, El., Embryologische Studien an Medusen.
Wien (S. 129).

Parker, T. J., On the Blood-Vessels of Mustelus Antarcticus

a Contribution to the Morphology of the Vascular-System

in the Vertebrata. Philos. Transact. Roy. Soc. London,

Vol. CLXXVII, p. 685. (p. 717 System der Lateralvene.)

Pereier
, Edm. , La philosophic zoologique avant Darwin.

2. edit., p. 106.

Ransom and Thompson, On the Spinal and Visceral Nerves
of Cyclostomata. Zool. Anzeiger, p. 421 (423).

RtrcKERT, J., Ueber die Gastrulation der Selachier. Tagebl.

59. Vers, deutsch. Naturf. u. Aerzte. Berlin, S. 271.

*Steiner, Js., Ueber das Centralnervensystem des Amphi-
oxus. Sitz.-Ber. d. Kgl. PreuG. Akad. d. Wiss., Berlin,

S. 497. (Jedes abgeschnittene Stiick des Amph. bewegt
sich wie das intakte Tier.)

1887 *Beard, J., The origin of the segmented duct in Elasmobranchs.

Anat. Anzeiger , Jahrg. 2, p. 646 (649). (Amph. kein

Wirbeltier.)

a) Van Beneden et Julin, Recherches sur la morphologie des

Tuniciers. Arch, de Biologic, T. VI, p. 237,

b) — Les Tuniciers sont ils des Poissons degeneres? Anat.

Anzeiger, p. 407 u. 433.

EisiG, H., Die Capitelliden des Golfes von Neapel. Fauna
und Flora des Golfes von Neapel. Monogr. 16, Berlin.

(S. 445 Chorda bei Amph. kann als Nebendarm aufgefaBt

werden.)
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*Nansen, Fr., The Structure aiid Combination of the Histo-

logical Elements of the Central Nervous System. Bergen's

Mus. Aarsberetning for 1886, Bergen, p. 160.

Peytoureau, a., La Glande Pineale et le Troisieme Ceil des

Vertebres. Paris (p. 34, 64.)

RtJCKERT, J., Ueber die Anlage des mittleren Keimblattes und
die erste Blutbildung bei Torpedo. Anat. Anzeiger, 2. Jahrg.,

S. 154 (172).

SwAEN, A., Etudes sur le developpement de la Torpille (Tor-

pedo ocellata). Arch, de Biologic. T. VII, p. 537 (572,

581.)

Wilder, B. G., Remarks on Classification of Vertebrata.

Americ. Natural., Vol. XXI, p. 913.

1888 Beard, J., A Contribution to the morphology and develop-

ment of the nervous system of Vertebrata. II. The Deve-
lopment of the medullary tube. Anat. Anzeiger, Ja,hrg. 3

p. 901 (902).

*Lo Bianco
,

Salv.
,

Notizie biologiche riguardanti special-

mente il periodo di maturita sessuale degli animali del

Golfo di Napoli. Mitteil. aus d. zool. Stat. z. Neapel, Bd. VIII,

p. 428.

CoNNEET, D., Die allmahliche Vervollkommnung der Wirbel-

tiere. Progr. Hermannstadt.
^Fu.sari, Rob., Contribute alio studio del sistema nervoso

periferico dell' Amphioxus lanceolatus. Riforma medica.

*Hatschek, B., Ueber den Schichtenbau von Amphioxus.
Anat. Anzeiger, Jahrg. 3, S. 662.

Herdman, W. a., Report on the Tunicata. Ill „ Challenger"

Rep., Vol. XXVIII. (Phylogeny 120, 122.)

Jackson, H., Forms of Animal Life. 2. ed. (Cephalochorda

p. 437.)

Kastschenko, N., Zur Entwicklungsgeschichte des Selachier-

embryos. Anat. Anzeiger, S. 445 (453, 454). (Bei Amph.
geht die Colombildung von vorn nach hinten vor sich,

umgekehrt bei Selachiern.)

*Krause, W., Die Retina. II. Die Retina der Fische —
Amphioxus lanceolatus. Internat. Monatsschr. f. Anat. u.

HistoL, Bd. V, S. 132.

*De Lacaze-Dutiiiers, H., Vitalite des tissus chez I'Amphi-

oxus. Arch, de Zool. experim. et gener. (Ser. 2), T. VI,

Notes et Revue XLIII.
Lahille, F., Les Tuniciers sont-ils les ancetres des Vertebres ?

Proc. Verb. Soc. Hist. Natur. Toulouse, p. 92.

*Lankester, E. R., Vertebrata. Encj'clopaedia Britannica.

*Marshall and Hurst, Practical Zoology. London, sec. edit,

p. 170.

*Nansen, Fr., Die Nervenelemente, ihre Struktur und Ver-

bindung im Centralnervensystem. Anat. Anzeiger, Bd. Ill,

S. 157 (168).
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Paekee, W. K., and Bettany, G. T., Morphology of the Skull,

deutsch V. Vettee, 1889, Par. 217. (Negativ.)

Rabl, C, Ueber die Bildung des Mesoderms. Verh. Anat.

Ges. Wiirzburg. Anat. Anzeiger, Jahrg. 3, S. 654.

a) *RonDE, E., Histologische Untersuchungen liber das Nerven-

system von Amphioxus. Zool. Anzeiger, p. 190.

b) *— Histologische Untersuchungen iiber das Nervensystem

von Amphioxus lanceolatus. Schneidee's zool. Beitr. Bd. II.

*Steiner, J., Die Funktionen des Centralnervensystems und

ihre Phylogenese. 11. Pische, S. 40, 84, 109, 110. (Farbige

naturgetreue Abbildung des Amphioxus.;

ToDAEO , P. , Sur I'origine phylogenetique des yeux des

vertebres et sur la signification des epiphyses et des

hypophyses de leur cerveau, de la fosse ciliee et de la

glande de Hancock des Tuniciers. Arch. ital. de Biologie,

Vol. IX, p. 55 (56).

ZiEGLER, H. E., Der Ursprung der mesenchymatischen Ge-

webe bei den Selachiern. Arch. f. mikrosk. Ant., Bd XXXII,
S. 378 (393, 394, 395). (Die Entstehung der Leibeshohle

durch Ausstiilpung braucht nicht das Primitive und fiir

die Wirbeltiere Urspriingliche zu sein.)

1889 *Caeus, J. v., Prodromus Faunae Mediterraneae. 1889—93,
Vol. II, p. 498.

Cassaigneau, M., Les Enteropneustes. D'apres I'enseignement

de M. J. IvtJNSTLER. Journ. de Micrographie 13. annee

(p. 172,273), s. J. KuNSTLEE. A Propos du Balanoglossus,

Bull, de la Soc. Zool. de France 1889, T. XIV, p. 325.

(Nicht verantwortlich fiir obige Veroffentlichung.i

*v. Dalla Torre, K. W., Die Fauna von Helgoland. Jena,

Zool. Jahrb., 1891, Supplem. 2.

DoHEN, A., Studien zur Urgeschichte des Wirbeltierkorpers.

Mitteil. aus d. zool. Stat. z. Neapel, Bd. IX, S. 330 (431).

Friedlander, B., Ueber die markhaltigen Nervenfasern und

Neurochorde der Crustaceen und Anneliden. Mitteil. aus

d. Zoolog. Stat, zu Neapel. Bd. IX, S. 205 (208).

*Fusari, Beitrag zum Studium des peripherischen Nerven-

systems von Amphioxus lanceolatus. Internat. Monatsschr.

fiir Anat. u. Histol., Bd. VI.

*GuNTHER, Alb., Branchiostoma pelagicum. ,,Challenger" Rep.

Vol. XXXI, p. 43.

*Hatschek, Die Rippen der Wirbeltiere. Anat. Anzeiger,

Erganz.-H., S. 113 (119).

*Jaquet, Amphioxus in Vogt und YuisG, Lehrb. d. prakt.

vergleich. Anatomie, 1889—94, Bd. II, S. 378.

a) *Lankester, E. R., Contribution to the Knowledge of Am-
phioxus lanceolatus Yarrbll. Quart. Journ. of Microsc. Sci.,

Vol. XXIX, auch in Spolia maris, London.

*Leuckart, R. und Nitsche, H., Zoologische Wandtafeln.

Tafel 72, mit Text von Hatschek, Kassel.
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E-ABL, C, Theorie des Mesoderms. Morphol. Jahrb., Bd. XV,
S. 113 (154).

Sabasin, p., Ueber die Theorie des Mesoderms von C. Rabl.
Eine Erwiderung. Anat. Anzeiger, Jahrg. 4, S. 721 (723).

a) *Van Wijhe, Ueber die Mesodermsegmente des Rumpfes
und die Entwicklung des Exkretionssystems bei Selacbiern.

Arch. f. mikrosk. Anat., Bd. XXXIII, S. 461, 464, 466
Anm., 470, 471 gegen Gegenbaue, 504, 506, 511).

b) *— Die Kopfregion der Cranioten beim Amphioxus, nebst

Bemerkungen iiber die Wirbeltheorie des Schadels. Anat.

Anzeiger, S. 558.

1890 a) *Ayee8, H., Concerning Vertebrate Cephalogenesis. Journ.

of Morphol., Vol. IV, p. 221.

(Ein Wirbeltier mit Hirn; der Augenfleck ein licht-

empfindendes Organ ; das Pigment des Augenflecks und
der Flecken im Riickenmark liegt innerhalb amoboider
Zellen.)

b) *— Contribution to the morphology of the vertebrate

head. Zool. Anzeiger, Bd. XIII, p. 504.

(Die vordere AVand des Gehirns entspricht der Lamina
terminalis, seine Hohle ist thalamocol und mesocol, hinter

dem thalamocol liegen Respirations-, Schluck- und sonstige

Centren. Augenfleck paarig, lichtempfindlich. Die vorderen

Riesenganglienzellen senden ihren Achencylinder nicht bloi]

schwanzwarts. Kiemenkoi'b auch zur Sammlung von
Nahrung.)

Beard, J., The inter-relationship of Ichthyopsida. A con-

tribution to the morphology of Vertebrates. Anat. An-
zeiger, Jahrg. 5. (^4mphioxus — „a weed which has

crept in the Vertebrate garden".)

BfiRANECK, E., L'oeil primitif des Vertebres. Arch, des Sci.

phys. et natur. T. XXIV, p. 361. (Amph. — das Mittel-

glied zwischeu den Wirbeltieren und Anneliden.)

*Lo Bianco, Salv., Metodi usati nella Stazione Zoologica per

la conservazione degli animali marini. Mitteil. aus d.

zool. Stat. z. Neapel, Bd. IX, p. 435 (473).

Boas, Lehrbuch der Zoologie. Jena. (Amph. kein Fisch.)

*BovEEi, Ueber die Niere des Amphioxus. Sitz.-Ber. d. Ges.

f. Morphol. u. Phys. in Mlinchen , Jahrg. 6 ; auch in

Miinch. med. Wochenschr., No. 26.

Cope, E. D., The Homologies of the Fins of Fishes. Americ.

Natural., Vol. XXIV, p. 401.

*v. Davidofe, M., Untersuchungen zur Entwicklungsgeschichte

der Distaplia magnilarva. II. Allgemeine Entwicklungs-

geschichte der Keimblatter. Mitteil. aus d. zool. Stat, zu

Neapel, Bd. IX, S. 533.

Felix
,
W., Zur Entwicklungsgeschichte der Vorniere des

Hiihnchens. Anat. Anz., Jahrg. 5, S. 526 (528).

*GoETTE, A., Entwicklungsgeschichte des FluKneunauges

(Petromyzon fluviatilis). (p. 24 if. Mesoderm, 33.)
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HuBRECHT, A. A. W., Studies in Mammalian Embryology.
Quart. Journ. of Microsc. Sci., Vol. XXXI, p. 499 (518 ff.).

*KoHL, C, Einige Bemerkungen iiber die Sinnesorgane des

Amphioxus lanceolatus. Zool. Anzeiger, Bd. XIII.

*Lankester and Willey, The Development of the Atrial

Chamber of Amphioxus. Quart. Journ. of Microsc. Sci.,

Vol. XXXI, p. 445.

*LwoFF, Ueber Bau und Entwicklung der Chorda von Am-
phioxus. Mitteil. aus d. zool. Stat, zu Neapel, Bd. IX,

S. 483.

MiNOT, Ch. S., The Mesoderm and the Coelom of Vertebrates.

Am eric. Natural., Vol. XXIV, p. 877.

MoBius, K., Ueber die Bildung uud Bedeutung der Gruppen-
begriffe unserer Tiersysteme. Sitz.-Ber. d. Kgl. Preufi.

Akad. d. Wiss., Berlin, S. 845 (850).

Patten, Wm., On the origin of Vertebrates from Arachnids.

Quart. Journ. of Microsc. Sci., Vol. XXXI, p. 31. (Kritik

dariiber in Am eric. Natural, 1891, Vol. XXV.)
a) ScHiMKEWiTSCH, Wl., Essai de classification du regne

animal. Rev. Sci. Natur. St.-Petersbourg. 1 annee, p. 102.

(s. 1891.)

b) — Ueber die morphologische Bedeutung der Organsysteme
der Enteropneusten. Anat. Anzeiger, S. 29.

a) *ScHNEiDER, A., Ueber das Sarcolemm. Schneider's Zoolog.

Beitrage, S. 217.

b) —f Studien zur Systematik und zur vergleichenden

Anatomic, Entwicklungsgeschichte und Histologic der

Wirbeltiere. (Fragment.) Schneider's Zoolog. Beitrage.

Bd. II, Taf 27, Pig. 8—15.
*Semon, R., Ueber die morphologische Bedeutung der Urniere

in ihrem Verhaltnis zur Vorniere und Nebenniere und
iiber ihre Verbindung mit dem Genitalsystem. Anat. An-
zeiger, Jahrg. 5, S. 455.

'^^ *Spengel, J. W., Beitrag zur Kenntnis der Kiemen des Am-
phioxus. Zoolog. Jahrb., S. 255.

*Weiss, p. E., Excretory tubules in Amphioxus lanceolatus.

Quart. Journ. of Microsc. Sci., Vol XXXI, p. 489.

*Wrigiit, Alb., A., Amphioxus in Tampa Bay. Americ. Natur.,

Vol. XXIV, p. 1085.

1891 Van Beneden, Ed., Recherches sur le development des Arach-

nactis. Arch, de Biologic, T. XI, p. 115 (119—123 ein

Cerianthusahnlicher Organismus war die Urform der Anne-
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Selachier. (Zweite Fortsetzung der „Theorie des Mesoderms").

Morpholog. Jahrb., Bd. XXIV, S. 632 (676).
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Samassa, p., Studien iiber den EinfluB des Dotters auf die

Gastrulation und die Bildung der primaren Iveimblatter

der Wirbeltiere. Arch. f. Entwicklungsmeclianik, Bd. Ill,

S. 191. (Theoretisches 204.)

a) *SoBOTTA, J., Ueber die Befrnchtung des Wirbeltiereies.

Sitz.-Ber. d. phys.-med. Ges. Wlirzburg, S. 20.

a) *— Die Furchung des Wirbeltiereies. Merkel-Bonnet's
Ergebn. d. Anat. u. Entwickl.-Gesch., Bd. VI, S. 507

(510, 516).

a) *Van der Stricht, 0., La maturation et la fecondation

de I'oeuf d'Amphioxus lanceolatus. Arch, de Biologie,

T. XIV, p. 469 und Bull. Acad. Belgique, T. XXX,
p. 539.

b) — Anomalies lors de la formation de I'amphiaster de

rebut. Bibliogr. Anat. Paris, 4. Annee, p. 31. (3 achroma-

tische Kernspindeln im Amphioxus-Ei.)

ViRCHOw, H., Dottersyncytium, Keimhautrand und Beziehungen

zur Konkrescenzlehre. Merkel-Bonnet's Ergebn. d. Anat.

u. Entwicklungsgesch., Bd. VI, S. 594. III. Konkrescenz-

lehre, S. 644, 649.

Wilson, E. B., On Cleavage and Mosaic-Work. Arch. f. Ent-

wicklungsmechanik, Bd. Ill, S. 19.

1897 Bracket, A., Sur le developpement du foie et sur le pancreas

de I'Ammocoetes. Anat. Anzeig., Bd. XIII, p. 621 (636).

(Ammocoetes und wahrscheinlich alle Cyclostomen stehen

zwischen Amphioxus und den Selachiern.)

Driesch, H., Betrachtungen iiber die Organisation des Eies

und ihre Genese. 1. Von den Stufen der Eiorganisation.

Arch. f. Entwicklungsmechanik, Bd. IV, S. 77.

EiMER, Th., Entstehung der Arten. T. II, S. 478 Anm.
*FuRBRiNGER, M., Ucber die spino - occipitalen Nerven der

Selachier und Holocephalen und ihre vergleichende

Morphologic. Festschr. fiir Carl Gegenbaur, Bd. Ill,

S. 349.

Haacke, W., GrundriC der Entwicklungsmechanik. Leipzig

(S. 21, 201).

Hammar, J. Aug., Ueber einige Hauptziige der ersten em-

bryonalen Leberentwicklung. Anat. Anz., Bd. XIII, S. 233

(244) (s. 1898).

*Herbst, C, Ueber die zur Entwicklung der Seeigellarven

notwendigen anorganischen Stoife , ihre Rolle und ihre

Vertretbarkeit. Arch. f. Entwicklungsmechanik, Bd. V,

S. 649 (684, 730). (CaHPO^ und K notwendig fiir den

erwachsenen Amphioxus.)

Holm, J. F., Ueber den feineren Bau der Leber bei den

niederen Wirbeltieren. Zool. Jahrb., Bd. X, S. 277. (Un-

bewiesen, ob Leber.)
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*KopscH, Fb,., Bildung und Bedeutung des Canalis neuren-

tericus. II. Amphioxus, Tunicaten. Sitz. - Ber. d. Ges.

naturf. Fr. Berlin, S. 5.

*Kkause, W., Die Farbenempfindung des Amphioxus. Zool.

Anz., Bd. XX, S. 513.

Maas, 0., Ueber die Entwicklungsstadien der Vorniere und
Urniere bei Myxine. Zool. Jahrb. (Anat.j, Bd. X, S. 473.

*Mac Bkide, E. W., The relationship of Amphioxus and Ba-

lanoglossus. Proceed. Cambridge Phil. Hoc, Vol. IX,

p. 309.

a) Mastekman, A. T., Preliminai-y Note on the Structure and

Affinities of Phoronis. Proceed. Roy. Soc. Edinburgh,

Vol. XXI, p. 59 (69).

b) — On the Structure of Actinotrocha considered in relation

to the suggested Chordate Affinities of Phoronis. Proceed.

Roy. Soc. Edinburgh, Vol. XXI, p. 129.

c) *— On the Diplochorda, Quart. Journ. of Microsc. Sci.

(N. S.), Vol. XL, p 281 (316, 317 ff.). (Euchorda, Holo-

chorda — Archichorda, Diplochorda.)

a) MiNOT, Ch.-S., Origin of Vertebrata. Rep. Brit. Assoc.

Advanc. Sci. Toronto, p. 683. (Nur Titel.)

b) *— Cephalic Homologies. A Contribution to the Determi-

nation of the Ancestry of Vertebrata. Americ. Natural.,

Vol. XXXI, p. 927.

(Atriozoa = Amphioxus + Tunicaten, entfernt verwandt

mit den Vertebraten ; Amph. embryologisch und morpho-

logisch den Tunicaten naher stehend als den Vertebraten

;

Amph. ein Typus zwischen Anneliden und Tunicaten.)

c) *— Contribution a la Determination des Ancetres des

Vertebres. Traduction de E. Brumpt. Arch, de Zool.

experim. et gener., T. V, p. 417.

Montgomery, Th. H, On the Mode of Development of the

Mesoderm and Mesenchym, with References to the Sup-

posed Homologies of the Body Cavities. Journ. of Morphol.,

Vol. XII, p. 355 (358).

MuNK, Jm., Physiologic des Menschen und der Saugetiere.

4. Aufl., S. 601.

*Nakagawa, H., Notes on an Amphioxus obtained in Ama-
kusa, Kyushyu. Annotat. zoolog. japon., Nov. 5, Vol. I,

pars 4.

Neumeister, R., Lehrbuch der physiologischen Chemie. Jena

(S. 214). (Kein Hamoglobin, kein Gallenfarbstoff)

*Oppel, Alb., Lehrbuch der vergleichenden Anatomie der

Wirbeltiere. II. Schlund und Darm. Jena (S. 5).

Price, G-. C, Development of the Excretory Organs of Bdel-

lostoma stouti Lockington. Zool. Jahrb., Bd. X, p. 205

(223, 224).

*Pruvot, G., Essai sur les fonds et la faune de la Manche
occidentale (^Cotes de Bretagne) compares a ceux du golfe
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de Lion. Arch, de Zool. experim. et gener., Vol. V, p. 511.

(p. 522 : Amph. am Cap. d'Abeille bei Banyuls
; p. 599

:

bei Roscoff.)

*ScHAPER, A., Die friihesten DifFereiizierungsvorgange im Cen-
tralnervensystera. Arch. f. Entwicklungsmechanik, Bd. V,

S. 81 (99, 112, 123).

ScHULTZE, 0., GrundriB der Entwicklungsgeschichte des Men-
schen und der Saugetiere. Leipzig (S. 34).

Selenka, Zoologisches Taschenbuch. 4. Aufl., II, S. 106.

a) *SoBOTTA, JoTi.. Bpobachtungen fiber den Gastrulations-

vorgang beim Amphioxus. Verb, phys.-med. Ges. Wiirz-

burg (N. F.j, Bd. XXXI. fFiir Hatschek, gegen Lwoff;
keine Konkrescenz, keine Polzellen.)

b) *— Die Reifung und Befruchtung des Eies von Am-
phioxus lanceolatus. Arch. f. mikrosk. Anat., Bd. L, S. 15.

*Studnicka, F. K., Ueber das Gewebe der Chorda dorsalis

und den sog. Chordaknorpel. Sitz.-Ber. d. Kgl. Bohm.
Ges. d. Wiss. Prag (Math.-naturw. KL), Prag. 1898. (Boh-

misch, mit deutschem Auszug, in dem leider der Ab-
schnitt liber Amphioxus nicht berilcksichtigt ist.)

*Tagliani, G., Considerazioni morfologiche intorno alle cellule

nervose colossali dell' Amphioxus lanceolatus e alle cellule

nervose giganti del midollo spinale di alcuni Teleostei.

[Nota preliminare.] Monit. Zool. Italian©, Vol. VIII, p. 264.

Weenek, Fr., Referat iiber Tokniek: Kriechtiere Deutsch-
Ostafrikas. Biolog. Centralbl, 8. 379.

*WiCKSTE()M, D. A., Ueber die Innervation und den Bau der

Myomeren der Rumpfmuskulatur einiger Fische. Anat.

Anz., Bd. XIII, S. 401.

*VAN Wijhe, Over de opvatting eener spinale zenuw als

complex van twee zelfstandige zenuwen. Verslag. Vergad.

Natuurk. Afdeel. Kon. Akad. Wetensch. te Amsterdam, D. 5,

p. 273.

*WiLLEY, A., Zoological observations in the South-Pacific. —
On a New Amphioxus from the Louisiade Archipelago

(Asymmetron caudatum n. s.). Quart. Journ. of Microsc.

Sci., Vol. XXXIX, p. 219.

1898 Andrews, E. A., Filose Activity in Metazoan Eggs. Zoolog.

Bull. Boston, Vol. II, p. 1.

*Ballowitz, E., Ueber die Kernformeu und Spharen in den

Epithelzellen von Amphioxuslarven. Anat. Anz., Bd. XIV,
S. 405.

Bernard, H. M., A New Reading for the Annulate Ancestry
of the Vertebrata. Natural Science, Vol. XIII, p. 17.

Cope, Edw. D., Syllabus of Lectures on the Vertebrata. Phi-

ladelphia (p. 9, 11).

*Dblage et Herouard, Traite de Zoologie concrete. T. VIII,

Les Procordes, Paris. . '
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Dkiesch, H., Yon cler Beendigung morphogenetischer Elemen-
tarprozesse. Aphoristische Betrachtungen. Arch. f. Ent-

wicklungsmecii., Bd. VI, S. 198. (220 korrigiert Morgan.)
EuRiCH, F. W., Contributions to the Comparative Anatomy

of the Neuroglia. Journ. of Anat. and Physiol. (N. S.),

Vol. XII, p. 688 (691)

Gadow, A Classification of Vertebrata, Recent and Extinct.

Loudon. I Holochorda. I

*(jakbo\vski, T., Amphioxus als Grundlage der Mesodermtheorie.

Anat. Anz., Bd. XIV, S. 473. (495 SchluCfolgerungen.

Amphioxus ist keine Wirbeltierform, sondern bildet eine

den Vertebraten gleichwertige Chordoniergruppe.)

*Gaupp, E., Die Metamerie des Schadels. Ergebn. d. Anat.

u. Entwicklungsgesch., Bd. VII, S. 793 (876).

*Gegenbaur, C, Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere.

Bd. I. (An vielen Stellen.) (Amph. der niederste Verte-

brate, aber keine direkte Stammform der Cranioten.)

*Van Gehuchten, a.. La moelle epiniere des larves des ba-

traciens. Arch, de Biologie, T. XV, p. 621. (Ueber die

Bedeutung einer von Heymans und van der Stricht bei

Amph. gefundenen Ganglienzelle.)

Haeckel, E., Natiirliche Schopfungsgeschichte. 9. Aufl., Berlin.

1. Teil: Allgemeine Entwicklungslehre (S. 303: das niederste

Wirbeltier). 2. Teil: Allgemeine Stammesgeschichte (24.

Vortr. u. S. 728).

Haller, B., Vom Bau des Wirbeltiergehirns. Morphol. Jahrb.,

Bd. XXVI, S. 345 (Anfang u. Ende).

*Hammar, J. Aug., Zur Kenntnis der Leberentwicklung bei

Amphioxus. Anat. Anz., Bd. XIV, S. 602.

Heetwig, 0., Die Zelle und die Gewebe. 2. Buch (S. 225

s u. 226 Colomlarve) (gehort zum Stamm der Wirbeltiere,

S. 145).

a) *Hesse, R., Untersuchungen iiber die Organe der Licht-

empfindung bei niederen Tieren. IV. Sehorgane des Am-
phioxus. Zeitschr. f. wiss. Zool., Bd. LXIII, S. 456.

Auch in Tiibinger Zool. xA.rbeiten, Bd. II.

b) *— Die Lichtempfindung des Amphioxus. Eine Antwort
auf Prof. W. Keause. Anat. Anz., Bd. XIV, S. 556.

*Heymans, J. F. et van der Stricht, 0., Sur le systeme

nerveux de I'Amphioxus et en particulier sur la consti-

tution et la genese des racines sensibles. Mem. couronn.

de I'Acad. roy. de Belgique, T. LVI. (Memoire depose

le 31 Juillet 1896.)

Hoffmann, C. K., Beitrage zur Entwicklungsgeschichte der

Selachii. Morphol. Jahrb., S. 250 (297).

Jablonowski, J., Ueber einige Vorgange in der Entwicklung

des Salmonidenembryos nebst Bemerkungen iiber ihre Be-

deutung fiir die Beurteilung des Wirbeltierkorpers. Anat.

Anz., Bd. XIV, S. 532 (537).
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a) Klaatsch, H., Zur Frage nach der morphologisclien Be-
deutung der Hypocborda. Morphol. Jahrb., Bd. XXV,
S. 156.

b) *— Bemerkungen iiber die Grastrula des Amphioxus.
Morphol. Jahrb., Bd. XXV, S. 224.

c) — Die Intercellularstructuren an der Keimblase des Am-
phioxus. Sitz.-Ber. d. Kgl. Preufi. Akad. d. Wiss. Berlin,

Bd. XLV, S. 705 u. 800.

d) *— Ueber den Ban und die Entwicklung des Tentakel-

apparates des Amphioxus. Verhandl. Anat. Gres., 12. Vers.

Anat. Anz., Erganz.-H., S. 184.

KoLLMANN , J., Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte des

Menschen. Jena (S. 554: ein niederes Wirbeltier, aber

keine direkt zu den Cranioten iiberleitende Stammform).
a) *Krause, W., Die Lichtempfindung des Amphioxus. Anat.

Anzeiger, Bd. XIV, No. 17 und 18, S. 470.

b) *— Historische Bemerkungen tiber Amphioxus. Zool.

Anzeiger, S. 481.

KuKENTHAL, W., Leitfadeu fiir das zoologische Practicum.

Jena (S. 213, 221).

KuNSTLER, J., Observations sur la marche de I'histogenie et

de I'organisation. Compt, Rend, de I'Acad. des Sci. Paris,

T. CXXVII, p. 778 (781).

*Lankester, E. E,., Note on the Development of the Atrial

Chamber in Amphioxus. Quart. Journ. of Microsc. Sci.,

Vol. XL, p. 647.

*Legros, Rob., Developpement de la cavite buccale de I'Am-

phioxus lanceolatus. — Contribution a I'etude de la mor-

phologie de la tete. Arch, d'anat. microsc, T, I, p. 497;
T. II, p. I; II part. Developpement de la cavite buccale

definitive et du velum.

*Mac Bride, E. W., The Early Development of Amphioxus.

Quart. Journ. of Microsc. Sci., Vol. XL, p. 589.

Masterman, a. T., On the Theory of Archimeric Segmentation

and its bearing upon the Phyletic Classification of the

Coelomata. Proceed. Roy. Soc. Edinburgh, Vol. XX,
p. 270.

Mehnert, E., Biomechanik. Jena (S. 9, 31, 33, 121).

MiTROPHANOW, P., Ueber den Gastrulationsvorgang bei den

Amnioten. Verhandl. Anat. Ges., 12. Vers. Anat. Anz.,

Bd. XIV, Erganz.-H. S. 218 (229).

Montgomery, Thos. H., Comparative cytological studies, with

especial regard to the morphology of the nucleolus. Journ.

of Morphology, Vol. XV, p. 265 (504, 505, 529).

*Neal, H. v., The Segmentation of the Nervous System in

Squalus acantias. A Contribution to the Morphology of

the Vertebrate Head. Bull. Mus. of Comparat. Zool.

Harvard Coll., Vol. XXXI, p. 147. (;Bes. 260 u. Zu-

sammenfassung 277.)
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a) Peerier, Edm., Sur la classification des Tuniciers. Compt.
rend, de I'Acad. des Sci. Paris, T. CXXVI, p. 1758.

(Stammen von einem Amphioxus-ahnlichen Vorfahren.)

b) *— L'Origine des Vertebres. Compt. reud. de I'Acad. des

Sci. Paris, T. CXXVI, p. 1479.

c) — The Origin of the Vertebrates. Transl. by E. Austen.
Ann. and Magaz. of Natur. Hist. (Ser. 7), Vol. II, p. 252.

*Retzius, G., Biologische Untersuchungen. (N. F.), Bd. VIII,

S. 118 (vergl. 1892).

(Neuer Fundort an der Westkiiste Schwedens in der

Nahe der zool. Station Kristiueberg. Farbuug des lebenden

Amphioxus in mit Methylenblau versetztem Seewasser;

die Nerven farben sich perlschnurartig, ebenso wie die

der Tunicaten.)

RouLE, L., Sur la place des Phoronidiens dans la classification

des animaux et sur leurs relations avec les Vertebres.

Compt. Reud. de I'Acad. des Sci. Paris, T. CXXVII,
p. G33.

a) Samassa, p., Bemerkungen iiber die Methode der ver-

gleichenden Eutwicklungsgeschichte. Biolog. Centralbl.,

Bd. XVIII, S. 642 (667).

b) *— Studien iiber den Einflufi des Dotters auf die Gastru-

lation und die Bildung der primaren Keimblatter der

Wirbeltiere. IV. Amphioxus. Arch. f. Entwicklungs-

mechanik, Bd. VII, S 1.

c) — in Diskussion zu Ziegler (Colom). Verhandl. Deutsch.

Zool. Ges., 8. Vers., S. 78.

Steffan, Ph., Entstehung und Entwicklung der Sinnesorgane

und Sinnesthatigkeiten im Tierreiche. Ber. Senkenberg.

naturf. Ges., Frankfurt a. M., S. 29 (67).

VoHSEN, K., Ueber den Gehorsinn. Ber. Senkenberg. naturf.

Ges., Frankfurt a. M., S. 91 (99 j.

WiLLEY, Arth., On Ptychodera flava. Quart. Journ. of

Microsc. Sci., Vol. XL, p. 165 (171, 176, 177, 179).

(Zungenbalken verschieden bei Amphioxus und Entero-

pneusten ; beide sind verwandt.j

Ziegler, H. E., Ueber den derzeitigen Stand der Colomfrage.

Verhandl. Deutsch. Zool. Ges., 8. Vers., S. 14 ^ s. 1888).

1899 Anderson, R. J., Some Considerations concerning Symmetry.

Natur. Science, Vol. XV, p. 97 (105).

Bertacchini, p., Morfogenesi e Teratogenesi negli Anfibi anuri.

I. Blastoporo e doccia midollare. Internat. Monatsschr. f.

Anat. u. Histol., Bd. XVI, p. 140 (142).

*Lo Bianco, Salv., Notizie biologiche riguardanti specialmente

il periodo di raaturita sessuale degli auimali del golfo di

Napoli. Mitteil. aus d. zool. Stat, zu Neapel, Bd. XIII,

p. 448 (539).

Cambridge University, Rede bei Verleihung des Doktor-

titels an Kowalevsky : „qui in confinio inter genera
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vertebris instructa et vertebris carentia jampridem moratus,

Amphioxi speciem ambiguam primus explicavit." Brit.

med. Journ., Vol. I, p. 1252.

Kuss, G., De la theorie vertebrale. Journ. de I'anat. et de
la pysiol., annee 35, p. 477 (488).

*Perrier, Edm., Traite de Zoologie. Paris, fasc. V.
(Phanerochordes: Acraniens: Leptocardes. Amph. das

Zwischenglied zwischen Anneliden u. Vertebraten; nicht

degeneriert.)

Prenant, A., Sur le protoplasma superieur. Journ. de I'anat.

et de la physiol., annee 35, p. 72. (Nach van dee Steicht,

1896.)

Rabl, Ueber Homologie uud Eigenart. Verhandl. Deutsch.

•pathol. Ges., Mtinchen, Sept. 21. Ref. Centralbl. f. allgem.

Path. u. path. Anat., Bd. X, S. 831.

Reh, L., Ueber Asymmetrie und Symmetrie im Tierreiche.

Biolog. Centralbl., Bd. XIX, S. 625.

ScHULTZE, 0., Ueber das erste Auftreten der bilateralen Sym-
metrie im Verlauf der Entwicklung. Arch. f. mikrosk.

Anat., Bd. LV, S. 171 (197 erwahnt Wilson, 1892).

Sherrington, C. S., The Spinal Animal Marshall Hall Lecture

before the Royal Medical and Chirurgical Society. May.
Brit. med. Journ., Vol. I, p. 1276. („if Amphioxus were
divided into three parts, each portion swam the right

side up, and if inverted corrected its position.")

SwAEN, A. et Brachet, A., Etude sur les premieres phases

du developpement des organes derives du mesoblaste chez

les poissons teleosteens. Arch, de Biologic, T. XVI, p. 173

(290, 301).

Wheeler, W. M., The development of the urogenital organs

of the lamprey. Zoolog. Jahrb., Bd. XIII p. 1 (24, 51,

70, 74)

a) WiLLEY, A., Remarks on some Recent Work on the Proto-

chorda, with a Condensed Account of some Fresh Ob-
servations on the Enteropneusta. Quart. Journ. of Microsc.

Sci., Vol. XLI, p. 223.

b) *— Greneral Account of a Zoological Expedition to the

South Seas during the years 1894— 1897. Proceed. Zool.

Soc. of London, p. 8.

(Eine Asymmetron-Art von der Deboyne Lagune, Loui-

siaden, Brit. Neu-Guinea, verschieden von den beiden in

der Torres-StraCe gefundenen.)

c) *— Zoological Results based on Material from New Bri-

tain, New Guinea, Loyalty Islands and elsewhere collected

during the years 1895, 1896 and 1897. Cambridge,

Part III.

*YuNG, E., Recherches sur la digestion des Poissons (Histologie

et physiologic de I'intestin). Arch, de zool. experim. et

gener., T. VII, p. 121.
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1900 *Joseph, H., Beitrage zur Histologie des Amphioxus. Arbeit,

aus d. zoolog. Inst. d. Univ. Wien u. d. zoolog. Stat, in

Triest, Bd. XII, H. 2, S. 1. s. auch die Besprechung von
Klaatsch im Zoolog. Centralbl., 7. Jahrg., S. 255.

*Mac Bride, E. W., Further Remarks on the Development
of Amphioxus. Quart. Journ. of Microsc. Sci., Vol. XLIII,

p. 351.

Mastekman, a. T., On the Diplochorda. Quart. Journ. of

Microsc. Sci., Vol. XLIII, p. 375. (413 Archichorda —
Euchorda.)

Seeliger, 0., Besprechung des Traite de Zoologie concrete

von Delage et Herouard. Zoolog. Centralbl., Jahrg. 7,

S. 233. (1st gegen die Abstammung des Amphioxus von
den Wirbeltieren.)

N a c h t r a g.

1886 Van Wijhe, Ueber die Kopfsegmente und die Phylogenie des

Geruchsorganes der Wirbeltiere. Zoolog. Anzeiger, S. 678.

(S. 680 : Kein Riechnerv ; Riechorgan vom Neuroporus noch
nicht differenziert.)

Tafelerklaruiig.

Abklirzungen in den Serien-Bildern

:

Bl.g. BlutgefaG.

Hk Haupt- oder Gabelkieme.

K. coel. Colomkanal des Kiemenbogens.

L. coel. Lebercolom.

Mes. Mesenterium.

par. L. Jean. Parietaler Langskanal.

Qu.kan. Querkanal.

suhchord. Coel- Subchordales Colom.

Veil. gen. Vena genitalis.

Veil. hep. Vena hepatica.

Verl. Jean. Verlangerungskanal.

vis. L. kan. Visceraler Langskanal.

Zk Zwischen- oder Zungenkieme.

Die Zahlen bedeuten aufeinander folgende Kiemenbogen oder

Querkanale.
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Tafel XVIII.

Fig. 1. Querschnitt durch Iviemendarm, Leber und den zweit-

hintersten Querkanal. — Vergr. 100.

Fig. 2. Querschnitt durch den Kiemendarm etwas hinter der
Leberspitze. Letztere wird durch einen Langskanal oben gehalten
und der Querkanal dadurch in ychlingen gelegt. Es ist der zweite

Querkanal von vorn. — Vergr. 100.

Fig. 3. Ein Querkanal, etwas gewunden, sein Lumen in ganzer
Lange getroifen. — Vergr. 300.

Fig. 4. Querschnitt durch Iviemendarm und Leber, von dem-
selben Tiere wie Fig. 2, aber etwas dahinter. Die Leber hangt
an dem Querkanal. Die Einmiindung des Querkanals in das Leber-
colom befindet sioh 7 Schnitte hinter der in das Iviemencolom. —
Vergr. 100.

Fig. 5. Ein Querkanal, der gestreckt verlauft und dessen

Lumen in seiner ganzen Lange getroffen ist. — Vergr. 300.

Fig. 6. Ein Querkanal, dessen Lumen nicht ganz getrofifen

ist. — Vergr. 3<)0. (In Fig. 3, 5 und 6 sind im Kiemenepithel

nicht alle Kerne eiugezeichnet.)

Tafel XIX.

Fig. 1. Q,uerschnitt durch einen groCeren x4mphioxus, etwas
hinter der Spitze der Leber. Auf der rechten Seite des Tieres, in

der Figur links, die Vena communicaiis accessoria anterior, als Ver-

bindung zwischen der Leber- und der Genitalvene. — Vergr. 50,

auf ^/g verkleinert. (Im Text falschlich 30.)

Fig. 2. Querschnitt durch einen Amphioxus von 16 mm, etwas

vor dem Leberanfang. Rechts das Septum postering mit der Vena
communicans dextra: links das Septum anterius und die Vena com-
municans sinistra. Das rechte Septum liegt 23 Schnitte a 10 fi

hinter dem linken. — Vergr. 50, auf ^ j ^ verkleinert.

Fig. 3. Querschnitt durch einen Amphioxus von 43 mm, etwas

vor dem Leberanfang. Rechts das Septum posterius mit der Vena
communicans dextra; links ein Septumrest und die freigewordene

Vena communicans sinistra. — Vergr. 50, auf ^/g verkleinert.

Fig. 4. Anordnung von Trichtern, Septen, Gonaden und Venae
communicantes ; von einem Amphioxus von 43 mm Lange. Jeder

Schnitt a 10 |ii ^ 1 mm gezeichnet, also 1 mm = 10 cm; auf

^/g verkleinert.

Fig. 5. Eierstocksnarbe. — Vergr. 500.

Fig. 6. Querschnitt durch die rechte Vena communicans.

Langsfaseriges, kernreiches Bindegewebe im Septumschenkel. —
Vergr. 500.

Fig. 7. Querschnitt durch die linke Vena communicans, die

infolge von Schlingenbildung doppelt getroffen ist. Polster von

retikuliertem, kernhaltigem Bindegewebe an dem GefaC als Rest

des Septum. — Vergr. 700.
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Fig. 8. Zwei Durchschnitte durch die freigewordene linke

Vena communicans ; a nalie am Darmcolom, h 16 Schnitte nach
auCen von a. Ein Colomkanal (Septumkanal) umzieht spiralig die

Vene. Retikuliertes Bindegewebe mit Kernen zwischen ~\^erie und
Atrialepithel. — Vergr. 400.

Fig. 9—11. Branchiocystis amphioxi, eine Coccidie im Kiemen-
epithel.

Fig. 9 : Ovaler, feinkorniger Protoplasmakorper, ohne Kern. —
Vergr. 400.

Fig. 10: Ovaler, feinkorniger Protoplasmakorper mit kleinem,

hellem Blaschen. — Vergr. 400.

Fig. 1 1 : Bunder, feinkorniger Protoplasmakorper, verdrangt in

das Epithel der Kiemenhohle. — Vergr. 570.

Tafel XX.

Fig. 1—9. Branchiocystis amphioxi.

Fig. 1 : Links ovale Cyste mit Sporoblasten ; rechts fast runde
Cyste, ganz homogen. — Vergr. 400.

Fig. 2: Aus kleinen, dicht gedrangt liegendeu Kugeln zu-

sammengesetzter, ovaler Korper, auf der Kante des Kiemenbogens
gelegen. — Vergr. 370.

Fig. 3: In das Atrialepithel verdrangte Cyste, mit kleinen,

dunklen Kiigelchen erfiillt. — Vergr. 570.

Fig. 4 : Kleine runde Cyste mit deutlicher Cystenmembran,
runde Sporoblasten enthaltend — Vergr. 400.

Fig. 5: Ein runder Haufen groCerer Sporoblasten. — Vergr. 400.
Fig. 6: Ein rundlicher Haufen grofierer, runder und ovaler

Sporoblasten, die mit kleinen gelblichen Kornern gefiillt sind.

Letztere sind schlecht wiedcrgegeben. — Vergr. 600.

Fig. 7 : Durch Druck ausgetretene Sporozoiten ; aus einem in

Osmiumsaure fixierten Amphioxus. — Vergr. 1100.

Fig. 8: Abortierte Cyste, glasig, rot gefarbt, mit einseitig ge-

bildeten Sporoblasten. — Vergr. 400.

Fig. 9 : Abortierte, sehr deformierte, glasige, dunkelrot gefarbte

Cyste. — Vergr. 600.

Fig. 10 a—h. 8 aufeinanderfolgende Durchschnitte eines im
Colom des Amphioxus eingekapselten Organismus. Teratom ? —
Vergr. 350.

Tafel XXI.

Serie I. Blindsackformiges Ende des Lebercoloms. — Vergr.

250, auf ^^

I ^ verkleinert.

Serie II. Visceraler Langskanal mit Vena perforans. —
Vergr. 250, auf ^/g verkleinert.

Bd. XXXIV^. N. F. XXVII. 54
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Tafel XXII.

Serie III. Verlangerungskanale. An dem Kiemenbogen Hk^
ist der Verlangerungskanal vom Kiemencolom abgeschniirt, wahrend
er sich bei Hh^ und Hk'^ in dasselbe offnet. — Vergr. 250, auf

2/jj verkleinert.

Serie IV. Visceraler Langskanal mit Venae perforantes und
3 Querkanalen. — Vergr. 460, nicht verkleinert.

Tafel XXIII.

Serie V. Parietaler Langskanal mit Vena communicans ac-

cessoria anterior, die sich bis zur Bauchwand verfolgen laBt. —
Vergr. 250, anf ^/^ verkleinert.

Serie VI. Parietaler Langskanal, 2 Querkanale und visceraler

Langskanal. — Vergr. 250, auf ^ j ^ verkleinert.

Tafel XXIV.

Serie VII. Parietaler Langskanal, in 3 Rohren geteilt. Vena
communicans accessoria anter. nur in einem kleinen Teil ihres Ver-

laufes mit Blut gefullt. — Vergr. 250, auf ^j ^ verkleinert.

Serie VIII. Parietaler Langskanal, in 2 Rohren geteilt. —
Vergr. 250, auf ^/g verkleinert.

Tafel XXV und XXVL
Serie IX. Parietaler und visceraler Langskanal; 2 Querkanale.

— Vergr. 250, auf "^/.j verkleinert.

Tafel XXVL
Serie X, Vena communicans accessoria anterior im parietalen

Langskanal, die Genitalvene mit der Lebervene verbindend. Ein

Mesenterium zieht von der Leber zur Bauchwand. Pig. 9b ist die

Fortsetzung von 9a nach unten. — Vergr. 250, auf ^/g verkleinert.

Pig. a— d. 4 aufeinander folgende Schnitte eines im Darm
eines Amphioxus gefundenen Radiolars. Prismozoon neapoli-
tanum. — Vergr. 650, auf ^/^ verkleinert. (In c) miiCte die

Centralkapsel runder und der Hiigel auf der linken Seite weniger

auffallend sein.)

Die Zeichnuugen sind teils mit der Abbe'schen Camera, teils

mit dem Zeichenokular von Leitz ausgefiihrt.
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