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Hierzn Tafel X—XII.

Unter den Placophoren hat schon lange eine Familie, die der

Cryptoplaciden, das Interesse der Zoologen erregt. Sie schien

geeignet, richtige Aufschlusse geben zu konnen tiber die Verwandt-

schaftsbeziehuDgen zwischen Chitoniden und Solenogastren. Bis

jetzt sind aber Boch zu wenig Arten untersucht, um ein endgiil-

tiges Urteil fallen zu konnen. Auch die vorliegende Arbeit wird

die Erkenntnis nur um einen kleinen Schritt fordern, da sie sich

nur mit einer Species — Cryptoplax larvaeformis Burrow —
befaCt. Zwar hat Pelseneer (1899) tiber letztere schon einige

Angaben und Zeichnungen publiziert, dieselben sind aber zu wenig

detailliert, als daB sie fur eine Vergleichung geniigend Anhalts-

punkte bieten wiirden. In Plates vortrefflichem und umfassendem

Werk iiber Anatomie und Phylogenie der Chitoniden (1901) findet

sich leider nur die Beschreibung eines einzigen Vertreters der in

Frage stehenden Familie — Cryptoplax oculatus.

Es hat sich im Verlauf der Untersuchung von C. larvaeformis

gezeigt, daC seine innere Organisation mit der von C. oculatus

viel Aehnlichkeit hat. Es soil daher schon Bekanntes so kurz

abgehandelt werden, als es die Klarheit der Darstellung erlaubt.

Dafiir werden die anatomischen Unterschiede etwas mehr Raum

einnehmen.

Die 4 Exemplare, die mir zur Verfugung standen, sind

von Herrn Suter (Christchurch, Neu-Seeland) gesammelt worden.

3 davon waren schon in Celloidin eingebettet und wurden in

Schnittserien (20—30 i^i) zerlegt. Die erste (A) war fruher von

einem Studierenden begonnen, aber nicht vollendet worden, und
Bd. XXXVm. N. F. XXXI. 31
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weist zahlreiche Liicken auf. Die zweite (B) ist eine Serie aus

Langs-, die dritte (C) eine aus Querschnitten. Von Kernfarbe-

methoden gelangen am besten diejenigen mit Hamalaun oder

dann rait Delafields Hamatoxylin (ersteres walirend 2—3 Tagen,

letzteres bis 16 Stunden angewendet). Zum Nachfarben erwies

sich wasserige Losung von Eosin am geeignetsten. Fiir viele

Schnitte kam statt Eosin die Van GiESONSche Bindegewebsfarbung

nach der Vorschrift Schaffers (Zeitschr, wiss. Zool., Bd. 66) zur

Verwendung. Die Farbbarkeit war sehr gering und bei gewissen

Organen, wahrscheinlich infolge sclilecbter Konservierung, teilweise

so gut wie null, was zusammen mit der groCen Schnittdicke die

histologische Untersuchung sehr erscbwerte.

Der Name des heute als Cryptoplax larvaeformis Burrow be-

zeichneten Chiton hat eine bewegte Vergangenheit, wie aus der

Abhandlung Haddons (1886) erhellt, der die Systematik (oder

besser Synonymik) kritisch bearbeitet hat. Die beste Abbildung

findet sich meines Wissens bei Quoy et Gaimard (1834, p. 73,

Fig. 21 u. 22), doch ist sie, besonders was den Stachelbesatz an-

belangt, zu schematisch gehalten. Die Schalen hat neuestens Pilsbry

(1901) untersucht. Auch bei Haddon tinden sich eine Anzahl

von Abbildungen. Bei dem mir noch vorliegenden intakten Exem-

plar sind sie (wie auch bei dem von Quoy et Gaimard abgebil-

deten) bis auf eine schmale rotbraune Randzone abgescheuert.

Der Grundton des Korpers ist ein lichtes Gelbbraun, die Unter-

seite spielt etwas ins Rotliche. (Bei Quoy et Gaimard sind die

Kontraste iibertrieben.) Von der III. und den folgenden Schalen

gehen unregelmaCige , rostfarbene Bindeu zur Seitenkante des

Mantels. Dazwischen liegen entsprechend geformte gelbliche Stellen.

Die dunkeln Flecken nehmen nach hinten an Ausdehnung zu, so

daC das Tier, von einiger Entfernung betrachtet, von vorn nach

hinten gleichmiiCig dunkler zu werden scheint. Zwischen je 2

aufeinauder folgenden Schalen sieht man jederseits einen kleinen

weiBen Flecken, ein Stachclbiindel. Dazu kommen 4 Stiick vor

der I. Schale, so daB im ganzen 9 Paar vorhanden sind.

Wie kommt die Zeichnung auf der Oberseite des Mantels zu

stande? Die Querbinden werden hervorgerufen durch kleine, braune

Stacheln, wahrend die hellen Zwischenrilurae mit wenigeren und

nieist weiClichen besetzt sind. Immer iibertreffen die dorsalen

Stacheln die ventralen ums Doppelte; ebenso nehmen sie nach

hinten an GroCe zu. Um die IV. Schale und immer zahlreicher

um die folgenden treten groCe braune Stacheln (0,4—0,6 mm) auf.
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Im 7. und 8. „Segmeut" trifft man sie auch auf den Seiten des

Mantels, doch sind sie dann mit wenigen Ausnahmen weiClich,

d. h. ohne Pigment. Die kleinen Stacheln der Binden rivalisieren

am Hinterende des Tieres an GroCe mit den zuletzt geuannten

„Riesenstacheln". An der seitlicheu Kante des Mantels steben

die langen (0,6 mm) Saumstacheln. Sie sind sehr sclilank und

<laher meist abgebrochen. Die Ventralstacheln kann man mit der

Lupe gerade noch als feine weiCe Piinktchen erkennen. Sie haben

also kein Pigment.

Ueber den histologischen Bau und die Entstebung der In-

tegumentbildungen kann icb mich kurz fassen, da Blumrich (1891)

und Plate (1901) die Verhaltnisse bei 2 Cryptoplaxarten einer

genauen Untersucbung unterzogen haben und die entsprecbeuden

Bildungen bei C. larvaeformis keine bedeutenden Abweichungen

zeigen. Die Cuticula iibertriflft an Macbtigkeit die aller anderen

Aplacopboren. Sie zeigt bei 0. larvaeformis keinerlei Zeicbnung;

von Saulen, wie sie Plate bei C. oculatus gesehen bat, ist nicbts

zu bemerken. Zwischen den typischen „Paketen" („Papillen")

findet sicb baufig ein niedriges Epithel mit den fiir die Chitoniden

charakteristiscben Zelllucken. Die Zellen der Pakete sind diinn

und wie bei C. oculatus mit feinen, schmutzig-gelben Korncben er-

fullt. Alle Stacbeln steben mit dem Zapfen ihres Chitiubecbers

in einem Chitinring, und zwar besteht letzterer aus einem Stiick

(wenigstens bei den groCen , alteren Stacbeln) , angelegt wird

er aus zablreicben kleinen Stabchen. Das Chitin der Stacbel-

becher und -ringe farbt sicb mit Eosin und Hamotoxylin; die

Cuticula bleibt gelblicb. Am besten sind die Ringe entwickelt an

den Stacbeln der Stacbelbiindel und den Saumstacheln, wo sie zu

hohen Hoblcylindern werden. Eine Mittelstellung nehmen die

iibrigen grofien Stacbeln ein, bei den kleinen (welche die braune

Zeicbnung zu stande bringen) sind sie niedrig und noch mehr an

den Ventralstacheln. Die Stacheln des Saumes und der Bundel

sind durch ihre Stellung (und GroCe) besonders geeignet, als

Tastwerkzeuge zu funktionieren ; vielleicht stebt damit die starke

Entwickelung der Ringe in Zusammenhang, Zwischen den groCen

Biischelstacbeln finden sicb ganz kleine von genau demselben Bau,

also mit relativ ebenso hohen Ringen. Der Epithelstrang, der von

einem Paket zum Stachel zieht, ist an seinem Ende kolbenformig

angeschwollen, so daC er dem Innenrand de& Ringes anliegt. End-

platten an dem konkaven Ende des Stranges sind sehr deutlich,

gelegentlich sieht man auch am gegeniiberliegeuden Ende des

31*
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Zapfens ein Scheibchen, doch nie scharf begrenzt. Die Bildung

scheint in ahnlicher Weise zu erfolgen wie bei C. oculatus. Die

Kalksubstanz und ein Teil des Chitinbechers wird abgesondert

von einer groCen Zelle, die auffallt durch ihren groCen, blaschen-

formigen Kern mit kleinem, sich stark farbenden Nucleolus. Auf

Stadien, wo der Stachel schon etwas vom Epithelpaket entfernt

ist, scheint sich die Bildungszelle riickgebildet zu haben; Bilder,

die der Fig. 376 b (Plate 1901) entsprechen wiirden, konnte ich

nicht auffinden. Reincke (1863) bildet einen Querschnitt durch

einen jungen C. larvaeforniis ab. Die Stacheln sind daselbst in

voller Zahl und GroCe vorhanden, wie bei erwachsenen Individuen,

wo sie nur weiter auseinanderriicken und relativ kleiner werdeu.

Leider war er verhindert, die Veranderungen des Epithels bei der

Stachelbildung genauer zu untersuchen.

Auf der Unterseite des Tieres sieht man die schmale, lang-

gestreckte FuCsohle eingeengt zwischen den beiden breiten Mantel-

randern. Der Fufi verliert nach vorn viel von seiner Breite und^

wie Querschnitte lehren, auch von seinem Volumen. Der Abstand

zwischen dem Boden der Leibeshohle und der FuBsohle bleibt der

gleiche. Da der Gesamtquerschnitt des Korpers nach vorn ab-

nimmt, ist die Verkleinerung des FuCes nicht sehr auffiillig, wohl

aber die ungleiche Tiefe der Mantelhohle: bis zur vordersten

Kieme betragt sie 1—2 mm, dann wird sie rasch 5 mm tief, urn

erst dicht beim After jah auf 3 mm zuriickzugeheu. In dieser

Vertiefung birgt die Mantelrinne auf jeder Seite die Kiemen (bei

A auf jeder Seite 31, bei D links 23, rechts 24), die merobranch

und abanal angeorduet sind (wie bei C. oculatus). Die vordersten

stehen zwischen der VI. und VII. Schale, die hintersten trifft man
wenige Querschnitte vor dem After; inimerhin ist der Abstand

vom letzteren mehr denu geuug, urn die Bezeichuung „abanal" zu

rechtfertigen. Wie Plate bei der Mehrzahl der al)analen Chito-

niden fand, so sind auch hier die hintersten Kiemen die groCten,

und zwar ist die letzte deutlich kleiuer als die zweite, welche als

Maximalkieme betrachtet werden kann. Nach vorn zu nimmt die

Lange ab, so daB die vordersten kaum 0,5 mm messen. Die

Nierenotinung ist zwischen der J. uud 2., die Geschlechtsoffnung

zwischen der 10. und 11. Kieme, von hinten geziihlt. Pelseneer

(1899) hat festgestellt, daB damit C. larvaeforniis untcr alien

Chitouiden die Maximalzahl von Kiemen (9) zwischen Nieren- uud

Geschlechtsoffnung besitzt.

Vor der Kiemenregion findet man auf Querschnitten an der
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Innenflache des Mantels jederseits 2 oder 3 kleine Hocker, die

dadurch entsteben, daC das Epitel der gewolinlichen Mantelrinue

daselbst eine betraclitliche Hohe (das Drei- bis Vierfache der ge-

wohnlicben) erreicbt. Leider war es unmoglicb, die Histologie dieser

vielleicbt als Seitenorgane zu deutenden Epithelvorwolbungen ge-

nauer zu erkennen. Dorsal enthalten sie grofie blascbenformige,

gegen die Oberflacbe zu langgestreckte, intensiv gefarbte Kerne

und sind von einer Cuticula bedeckt, die vollkommen derjenigen

der spater zu erwabnenden „Ospbradien" entspricbt. Die Zabl

der Seitenorgane (?) mag eine groBere sein , das Epithel der

Mantelboble feblt auf meinen Praparaten baufig, langeres Liegen

in 70-proz. Alkobol scbeint seiner Konservierung nicbt giinstig zu

sein. Mebr ventral sind immer viel Becberzellen dem Epitbel

eingestreut. Letztere triflft man sonst am baufigsten auf den Vasa

afferentia und efferentia, d. b. an den Stellen der Kiemen, die

FuC und Mantel am nacbsten liegen. Sie feblen aber aucb nicbt

auf der ganzen iibrigen Kiemenoberflacbe und an den Wanden der

Mantelrinne, soweit diese Kiemen einscbliefit. Das Epitbel der

FuBsoble ist bocb und farbt sicb intensiv mit Hamatoxylin ; beides

Eigenscbaften, die Plate von C. oculatus bervorgeboben bat.

Die Muskulatur von C. larvaeformis ist in Anpassung an

die riesige Entwickelung der Leibeswand und die relativ geringe

GroBe der Scbalen modifiziert. Die Trennung in distinkte Muskel-

ztige ist nicbt raebr so leicht zu erkennen wie bei den Cbitoniden

mit geringer Mantelentwickelung, Wie Plate fur C. oculatus ber-

vorbebt, iiberwiegen aucb bier die Langsmuskeln im Mantel weit-

aus. Bei C. larvaeformis sind letztere in dem Teil des Mantels,

der an die Mantelboble angrenzt, besonders konzentriert. Sie

scbbeBen sicb damit direkt dem M. long. lat. an, der meist ventral

keine scbarfe Grenze zeigt. Die Kontraktion wird ein ventrales

Einrollen des Tieres zur Folge baben, wobei durcb die seitlicben

Langsmuskeln zugleicb die Scbalen aufgericbtet werden. Weniger

zablreicb sind Radiar- und Ringmuskelfasern. Das Bindegewebe

verdrangt unter der Cuticula, besonders um die Scbalen und

zwischen denselben, fast alle Muskulatur.

Alle typiscben Scbalenmuskeln sind nocb erbalten , wenn aucb

stark verandert. Plate bat bei C. oculatus einen feinen Muskel

jederseits in der Aorta beobacbtet, den er als sekundar mit der

Aorta verwacbsenen letzten Rest des geraden Muskels deutet.

Bei C. larvaeformis finden sicb an der Warfdung der Aorta feine

Langsmuskeln, die jeweilen an der Verwacbsungsstelle letzterer
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unter dem Vorderrand einer Schale mit dem schiefen Muskel (M.

obliquus) versclimelzen und sich somit am Vorderrand der Schale

festheften. Sie fallen besonders im zweiten „Segment" auf, wa
sie zu zwei Bundeln seitlich der Aorta vereinigt sind. Weiter

hinten tritt diese Anordnung nicht mehr so deutlich hervor, da

der Muskelfasern immer weniger werden. Vor der VL und VII.

Schale sind sie sehr sparlich geworden; sie gehen von der Aorta

auf die Decke des Pericards iiber und sind im Anfhangeband des

Herzens bis zur VIII. Schale ziemlich kraftig entwickelt. Am
stilrksten ausgebildet sind sie, wie bei den ubrigen Chitoniden,

unter der I. Schale, sie reichen aber nur bis unter die Mitte und

divergieren wenig.

Neben den Recti der I. Schale verlaufen 2 Muskeln , die

stark auseinandergehen und sich unter dem Vorderrand der

I. Schale festheften. Sie sind auf ihrem Verlauf tief in die

Pharynxdivertikel eingesenkt. Die eutsprechenden Muskelpaare, die

vom Vorderrand der III. und IV. Schale entspringen und unter

die Apophysen von II und III gehen, hiingen ebenfalls frei in die

Leibeshohle hinunter (Fig. 17 und 18 obi) [bis auf die Zucker-

driisen resp. den Magen]. Sie sind den schiefen Riicken-

muskeln der anderen Placophoren homolog. Sie verschmelzeu

in den folgenden „Segmenten" jeweilen an den vordersten Ansatz-

stellen mit den eutsprechenden seitlichen Liingsmuskeln, hiingeu

in ihrem Verlauf auch nicht mehr frei in der Leibeshohle, sonderii.

sind konstant an deren Begreuzung beteiligt. Ihr Querschnitt

nimmt nach hinten ab. Die Obliqui sind also wie bei C. oculatus,

ferner bei Schizochiton incisus und Amicula vestita gleich deo

Recti stark verkiimniert. „Sie scheinen durch die stiirkere Ent-

wickelung des Mantels aufier Funktion gesetzt zu werden." (Plate,

C, p. 327.)

Entsprechend der eugen Lagerung der Schalen I— IV gleichen

die queren Rtickenmuskeln ziemlich denen von Acantho-

pleura. Auf Lilngsschnitteu erscheinen sie nach oben fiicherformig

ausgebreitet. Zwischen den hinteren Schalen sind die Verhaltuisse

wegen des groBen Abstandes derselben veriindert. Mit der be-

deutenden Verliingerung ist eine entsprechende Reduktion des

Querschuittes eingetreten. Sie heften sich als scharf begrenzte

paarige Musi\eln an den vorderen Apophysenenden an und geheii

unter den seitlichen Langsnmskeln nach vom und zwischen ihnen

durch an die Uuterseite des Hinterrandes der vorhergehenden

Schale (Fig. 1 transv).
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Der seitliche Langsmuskel (Fig. 1 II) ist sehr gut er-

halten als nach innen und auBen scharf begrenzter Muskelzug.

Ventral ist er von der ubrigen Liingsmuskulatur des Mantels meist

nicht scharf getrennt. Er entspringt auf der Dorsalseite der

Apopbyse (Mitte vorn) und heftet sich fest auf der vorhergehen-

den Schale am seitlichen Rand der Apopbyse. Dadurcb wird

sein Verlauf nicbt streng parallel der FuDflacbe (wie Plate fiir

Acantbopleura angibt), sondern etwas nacb vorn absteigend.

Ueber Transversus und Longitudinalis lateralis von C. oculatus

finde icb bei Plate keine Angaben. Bei der dorsoveutralen Mus-

kulatur konnte er nicht mit Sicherheit feststellen, ob sie sich in die

fiir die meisten Chitonen typischen Muskelgruppen zerlegen lasse.

Ich babe die Verhaltnisse bei C. larvaeformis nicht genauer ver-

folgt; doch ist so viel sicher, daB in den vorderen „Segmenten"

noch eine gewisse Gruppierung vorhanden ist. Im hinteren Teil

des Korpers scheint sie nicht mehr zu existieren.

Im FuC soil sich bei C. oculatus die Muskulatur in der ge-

wohnlichen Weise anordnen. Bei C. larvaeformis treten die echten

Langsmuskelfasern, die nur im FuC verlaufen und nicht in die

Seitenwand des Korpers aufsteigen, deutlich hervor. Sie sind auf

Querschnitten tiber die Basis des FuBes verteilt (Fig 7). Darunter

sind zwei konstante Muskelbiindel uber den Sinus laterales her-

vorzuheben. Sie scheinen sich vorn und hinten in der umgebenden

Muskulatur aufzulosen. Wenn man Querschnitte von Cryptoplax

mit solchen eines gewohnlichen Chitons vergleicht, fallt die relativ

bedeutendere Menge von Langsmuskeln leicht auf. Am vordern

und hinteren Ende des FuCes werden die letzteren ersetzt durch

schrag nach vorn resp. hinten aufsteigende Muskelfasern, die nir-

gends in Langsmuskeln umbiegen. Ueber der Sohle verdrangt

querverlaufende Muskulatur alle andere.

Der Darmkanal zeigt eine groCe Uebereinstimmung mit dem

der ubrigen Chitouiden und speziell mit dem von C. oculatus.

Das Mundrohr ist ausgekleidet von einer diinneu Cuticula,

die sich am Uebergang in die Mundhohle wie bei Acantbopleura

(Plate, p. 19) verdickt. Der so entstehende Cuticularing ist vorn

und seitlich bedeutend dunner und schmaler als hinten, wo er

sich weit in den Subradularsack erstreckt. Das Subradularorgan

ist groB. Eine lokalisierte Driise fehlt. Der Subradularsack ist

hinten wie bei Acantbopleura in 2 Zipfel ausgezogen.

Der Pharynx steigt senkrecht zur Decke der Leibeshohle

auf. Seine Riickwand ist bedeckt von den Seitenplatten der Ra-
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dula, die sich in der Mitte ofifnet. Sie kann sich, je nach dern

Kontraktionszustande, bis ziemlich weit auf das Dach der Mund-

hohle umschlagen.

Die Radulascheide hat die gleiche Lange wie die von C. ocu-

latus. Die Raduladivertikel zeigen im Epithel ihrer Decke (und

am Hinterende auch am Boden) Driisenzellen, ahnlich denen des

Pharynx. Der Boden ist verstarkt durch Chondroidgewebe, an dem

sich Muskeln festheften (Fig. 6 ch). Ein ahnlicher „accessorischer

Knorpel" kommt nach Tiele (1902) Callochiton doriae zu. Die

Seitenplatten gehen mit der Radula auf das Dach der Mundhohle

iiber, verdunnen sich aber rasch und horen plotzlich auf.

Von der Radulamuskulatur habe ich eine groJSere Anzahl von

Einzelmuskeln auf Querschnitten verfolgt. Sie scheinen alle mit

den von Plate bei Acanthopleura gemachten Befunden mehr oder

weniger genau ubereinzustimmen. Bei anderen war weder auf

Quer- noch auf Langsschnitten Verlauf und besonders Insertion

mit Sicherheit festzustellen, ich verzichte daher auf eine Beschrei-

bung. Die Radulablasen stimmen mit denen von Acanthopleura

vollkommen iiberein (Plate, A, p. 64). Sie sind seitlich kompri-

miert und divergieren nach hinten. Ihre Wandung ist verstarkt

durch 2 Leisten aus Chondroidgewebe , eine innere und eine

auCere. Beide sind nur vorn stark entwickelt und wolben sich

daselbst stark vor. Im Hohlraum sieht man an einzelnen Stellen

der Wand angelagertes Geriuusel.

Wo der Pharynx nach hinten umbiegt, munden von oben die

beiden Speicheldriisen in ihn. Sie sind relativ ebenso groB

wie bei Acanthopleura. Die Wandungen zeigen flache Ausstiilpungen.

Dazu kommen noch die Falten des Epithels, so daB man fast von

einem gelappteu Bau sprechen konnte. Wie bei C. oculatus hat sich

der distale Teil des Epithels mit Hamatoxylin intensiv blau gefiirbt.

Die Pharynxdivertikel sind auch hier auf das Dach des

Pharynx hinaufgeklappt und steheu auf ihrer ganzen Liinge mit

ihm in Kommunikation. Eosin farbte ihr Epithel gar nicht, und

Pikrinsiiure gab ihm nur einen hellgelben Ton.

Ira Pharynx, an der Vorderwaud der Mundhohle und den

Wandungen des Subradularsackes (mit Ausnahme der kutikulari-

sierten Stellen), ebenso, wie schon bemerkt, in den Raduladivertikeln

ist das Epithel reich an Driisenzellen, deren Sekret (durch Hamato-

xylin gefarbt) blau granuliert crscheint und sich hiiufig frei im

Innern des Pharynx findet.

Hinter den Pharynxdivertikeln munden von der Seite her die
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beiden Zuckerdrusen. In Form und Faltenbildung ahnlich

denen von C. oculatus, fehlt ihnen aber der dreieckige Lappen,

der jenen zukorarat. Die rechte Driise ist auch langer und ihr

hinterer Toil der Radulascheide aufgelagert; derjenige der linken

Driise liegt unter letzterer, so daC man bei der Betrachtung auf

Querschnitten den Eindruck erhalt, als drehe sich die Ebene, in

der Radulascheide und Zuckerdruse liegen, um 9C. Die Form
ist im ubrigen etwas variabel : bei A und B unregelmafiig , dera

gefiillten Magen angepaBt, sind sie bei C im ganzen Verlauf ein-

fach schlauchformig. Unter der Radulascheide sind linke und

rechte Driise auf einer kurzen Strecke durch Bindegewebe ver-

bunden.

Ueber die Grenze zwischen Pharynx und Oesophagus ist

man nicht einig. Nach Plate beginnt der letztere hinter der

Einmiindung der Zuckerdriisen , die also noch zum Pharynx zu

rechnen waren. Der Oesophagus von C. larvaeformis hat im

Innern hohe Epithelfalten , die in der Langsrichtung verlaufen.

Sein Durchmesser nimmt vor der Cardia stark ab, letztere ist

sehr eng.

Was die Form des Magen s anbelangt, so kann man ganz

wohl die Beschreibung, die Plate vom Magen von C. oculatus

gibt, auch auf den von C. larvaeformis iibertragen. Eine Rekon-

struktion von A entspricht ganz der Figur 359, Tafel XIV (C).

Der Magen ist also schlauchformig, kann aber je nach seinem

Fiillungszustand an einzelnen Stellen sackartige Ausbuchtungen

zeigen. So liegt er bei A und B vorn dem Diaphragma an,

wahrend er bei C weit davon entfernt ist. Die typhlosolisahnliche

Einstiilpung der Wandung bildet 1Y2~2 Spiralwindungen um den

hinteren Teil des Magens. Die Leber miindet in diejenige der

sie begrenzenden Darmfalten, welche der Mittelachse des Tieres

naher liegt. Die Lage ihrer Oeftnungen sind aus Figur 359,

Tafel XIV (Plate, C) ersichtlich. Form und Lagerung der Leber-

lappen waren der ungeniigenden Farbung wegen nicht gut zu ver-

folgen. Im Innern der Leberschlauche finden sich immer zahlreiche,

durch Hamatoxylin blau gefarbte Tropfchen.

Die Grenze zwischen Magen und den Schlingen des Mittel-

darmes ist nicht scharf. Bei 2 Exemplaren scheint mit dem
Aufhoren der „Typhlosolis" der Uebergang in den Diinndarra

stattzufinden. Bei B ist der Darm bis zur Windung 7 dem
Magen an Inhalt (Gerinnsel), Form (bedeutender Durchmesser etc.),

Wandung (Kerne des Epithels der Magenwandung haben sich
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nicht gefarbt) sehr ahnlich. Die Windung 7 ist eng, hat hohe

Langsfalten im Epithel unci fiihrt uber zu den normalen Darm-

schlingen, Letztere enthalten ein durch Hamatoxylin blau ge-

farbtes Gemengsel von Nahrungspartikeln, haben einen annahernd

gleichen Durchmesser und regelmafiige Form. Ihr Epithel farbt

sich gut. Der Darmkanal des Exemplars B zeigt auch in anderer

Hinsicht ein abweichendes Verhalten. Die ventralen Telle der

Darmschlingen stiilpen sich bruchsackartig aus, und diese Aus-

stulpungen hangen in den Sinus medianus hineiu, iudem sie zwischen

den Quermuskeln, die dessen Decke bilden, durchtreten.

Die Darmschlingen hahen einen ahnHchen Verlauf wie bei

C. oculatus. Infolge ungleich starker Kontraktiou (oder vielleicht

als individuelle Schwankungen) zeigen sich bei den 3 Exem-

plaren einige Verschiedenheiten. Wichtig ist, dafi auch hier keine

Darmstiicke direkt von vorn nach hinten verlaufen. Plate (C,

p. 446) macht auf den Wert der spiraligen Anordnung der Schlingen

aufraerksam. Eine Langsstreckung des Tieres, wie sie Cuming

(Reeve 1846) beobachtete, ist in hohem MaCe moglich, ohne dafi

eine gewaltsame Dehuung oder sogar ein Zerreifien des Darmes

eintreten wiirde. Man denke nur an eine Spiralfeder, die ja ihre

Dehnbarkeit auch der speziellen, spirahgeu Anordnung des an

und fiir sich so gut wie uuelastischen (im gewohnlichen Siune

des Wortes) Materials verdankt. Die Winduugen werden bei der

Inanspnichnahme hoher , entfernen sich voneinander , ohne dafi

etwa eine Drehuug um ihre Achse oder eine Zerreifiung eintreten

wiirde.

Plate fiihrt den komplizierten Verlauf des Darmes auf ein

einfaches Grundschenia zuruck, iudem er eine Verkiirzung des

Darmrohrs und eine Drehuug des hiuteren Teiles uni 180*^ an-

nimmt. Das Schema (Fig. 14) ist in Aulehnung an Plates

Figuren (C, Taf. XV) gezeichnet, von denen es sich nicht so sehr

unterscheidet, wie es auf den ersten Blick erscheinen mcichte.

Das vordere und das hintere Ende des Darmkniiuels sind namlich

so kompliziert, dafi man bei graphischen Rekoustruktionen (die

ich mir von alien 3 Exemplaren anfertigte) oft in Verlegenheit

ist, was man als selbstilndige Schliuge bezeichuen soil; die Nume-

rierung ist natiirlich noch willkiirlicher. Immerhin scheinen

sich die Darmschlingen von C. larvaeformis noch um eine halbe

Windung (6, 7, 22, 31, 19) verliiugert zu haben gegeuuber denen

von C. oculatus. Das Schema entspricht dem Verlaufe des Darmes

von C. Die Schlingen sind etwas auseinandergezogen gedacht.
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In Wirklichkeit folgt 16 diclit auf 1, 18 aaf 3 u. s. w. Als

sichtbar (ganz ausgezogene Linien) sind die Teile gezeichnet,

die der Leber aufliegen oder iiur von wenigen Leberschlauchen

bedeckt werden, also bei einer Betrachtung von oben gesehen

werden konnen.

Die Leber, deren Schliiuche durch lockeres Bindegewebe zu-

sammenhangen, setzt einer Dehnung wohl nur geringen Widerstand

eutgegen, ebensowenig die spiralig verlaufende Arteria visceralis.

Auch der Magen scheint sich der Lebensweise angepaCt zu haben.

Das Rectum verlauft in einer Hohlung, deren Decke vom

Boden des Pericards, deren Wande und Boden von (der Leber

und) den Nierenschlauchen gebildet werden. Bei einem Exemplar (C)

hangt es in einer Membran, die sich im Bindegewebe des Bodens

des Pericards oder im Bindegewebe, das die Nierenkanalchen zu-

sammenhalt, verliert. Von endothelartigen Bildungen, wie sie

Haller (1902) neuerdings wieder abbildet (Text p. 315, Fig. 256)

konnte ich keine Spur entdecken.

Das Nerveiisystem von Cryptoplax larvaeformis weist einige

interessante Differenzen von dem der anderen Chitoniden auf;

Ditferenzen, die Plate schon bei C. oculatus hervorhob, und einige

wenige, die erst bei unserer Art auftreten.

Das Cerebralmark ist auch hier an einer bindegewebigen

Membran in der Kopfhohle aufgehilugt (Fig. 2 cer). Von Nerven

lassen sich die von Plate mit 2, 3 und 5 bezeichneten leicht

konstatieren, sie gehen in die Stirnseite des Mantels und in die

Mundscheibe; dagegen fehlen die medianen (4) vollstandig. Eiu

Querschnitt zeigt die typische Anordnung der Kerne (Plate):

das Cerebralmark zerfallt durch einspringende Kernauhaufungen

gleichsam in 3 Strange. Der mittlere tritt dadurch hervor, dafi

ihm zuweilen ein Kernbelag fast vollstandig abgeht; auch ist oft

nur eine Zweiteilung zu erkennen : in einen dorsalen (oder aufieren),

dem Lateralmark, und einem ventralen (oder inneren), dem Pedal-

plus Subcerebralmark entsprechenden Strang.

Wie bei Cryptoplax oculatus entspringen die Buccalkonnek-

tive vom hintersten Teil des Cerebralhalbringes, und zwar von der

inneren (der Subcerebral-)Seite. Bei den ubrigen Chitoniden zweigen

sie vom Subcerebralmark selbst ab, bei Solenogastren, wenn sie

vorkommen, von den Cerebralganglien (vergl. Plate, C p. 494). Die

Konnektive sind in sehr feste, bindegewebige Scheiden eingehiillt

und entbehren fast vollstandig der Kerne.

Der Buccal ring zeigt 4 deutlich getrennte Buccalganglien
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(Fig. 2 g. hucc 1
, g. hucc 2). Das Verbindungsstiick zwischen je

zwei gleichseitigen Ganglien ist kurz. Es hat einen gewissen, wenn

auch nicht kontinuierlichen Kernbelag und stimmt hierin iiberein

mit der hiuteren Kommissur, wahrend die vordere sehr diinn ist

und so gut wie keine Kerne besitzt. Sie liegt dem Dache der

Mundhohle auf und ist wegen ihrer geringen Entwickelung auf

Schnitten oft kaum aufzufinden.

BouviER und Fischer (1898) fanden bei „Chiton" fasicularis

auch 4 Buccalganglien und Thiele (1892) bei Chiton rubicundus

sogar 5. Das unpaare 5. Ganglion lag „zwischen Oesophagus

und Radulascheide". Bei Cryptoplax larvaeformis ist diese Stelle,

wie bei C. oculatus, ohne Kerne. Wie der Langsschnitt (Fig. 2)

zeigt, stimmen die Buccalganglien mit denen von C. oculatus darin

iiberein, dafi sie an Grofie rait dem Cerebralmark zu konkurrieren

vermogen.

Auf Querschnitten lassen sich eine Anzahl Nerven, die vom
Buccalring ausgehen, verfolgen. Von der Eintrittsstelle der Kon-

nektive in den Buccalring liiuft jederseits ein Nerv zu Buccal-

muskeln (Plate, 16), die er zu innervieren scheint. Von der Mitte

der hinteren Kommissur gehen 2 Nerven an das Dach der

Radulascheide (Fig. 22 n. hucc 2). Unzweifelhaft am wichtigsten

aber sind die 2 Xerven (die auch Plate besonders hervorhebt),

die in der Rinne zwischen Pharynx und Pbarynxdivertikeln

(Fig. 22 n. hucc 1) nach hinten laufen. Sie loseu sich auf dem
Oesophagus in zahlreiche Zweige auf, von denen sich eiuige sogar

auf der Dorsalseite der Zuckerdriisen und auf dem vorderen Magen

nachweisen lassen. Von einer andervveitigeu Innervation der Ein-

geweide habe ich nichts bemerkt.

Dicht hinter der Abgangsstelle der Buccalkonnektive teilt sich

das Cerebralmark in Lateral- und Pedal- plus Subcerebralmark.

An der Trennungsstelle der letzteren beiden entspringen die Sub-

radularkonnektive, die neben und iiber dem Subradularsack nach

hinten zu den Subradularganglien verlaufen. Sie sind, wie

die Buccalkonnektive, von einer festen bindegewebigen HQlle um-

geben und cntbehren nahezu vollstiiudig der Kerne.

Das Subcerebralmark verbindet gleich einer groCen Pedal-

kommissur die beiden FuCstriinge. Die Kerne bilden, wie Plate

betont, keinen kontinuierlichen Belag, sind aber immerhin weit

zahlreicher als an irgend einer Kommissur. Eino Anzahl Nerven

gehen vom Subcerebralstrang nach vom in die Muskulatur der

Mundscheibe.
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Bevor Pedal- und Lateralstritnge in die Muskulatur einsinken,

sind sie auch hier jederzeit noch durch ein Konnektiv verbunden,

dem keine Pedalkommissur entspricht.

Die beiden Pedalstrange durchlaufen ungefahr parallel den

langen Fufi bis nahe an sein hinteres Ende. Wo sich vorn der

Sinus medianus gabelt, geht unter ihm die erste Pedalkommissur

durch, die alle folgenden an GroCe und durch ihren Reichtum

an Kernen iibertritft. Die Kerne der Pedalstrange liegen in

Mehrzahl, entsprechend den Austrittsstellen der Kommissuren

und FuBnerven, median und ventral. Letztere entspringen vom

inneren Rand und konnen den Kommissuren eine Strecke weit

anliegen, so daB es scheint, als wtirden sie aus ihnen entspringen.

Sie verasteln sich erst dicht iiber der Sohle. Am Hinterende des

FuCes nahern sich die Pedalstrange auf die Halfte der gewohn-

lichen Distanz und horen ganz plotzlich auf. Auch aus den Zeich-

nungen Pelseneers (1899, Fig. 57, 67, 82) ist ein Zusammen-

riicken der FuBmarkstamme ersichtlich. (Bei C ist die hinterste

Pedalkommissur groBer als die vorhergehenden und enthalt auf

der Ventralseite zablreiche Kerne.)

In der mittleren Korperregion liegen die Kommissuren dicht

unter der den Sin. med. begrenzenden Muskulatur. Noch niiher

kommen die Lateropedalkonnektive der Leibeshohle, doch konnte

ich nie eine Abzweigung zu den Eingeweiden beobachten, obschon

die Konnektive sehr zahlreich sind. Nach Plate fehlen bei C. ocu-

latus „an der hintersten FuBspitze" die Lateropedalkonnektive.

Fig. 8 zeigt ein Stuck eines Langsschnittes von C. larvaeformis

mit dem letzten rechtsseitigen Lateropedalkonnektiv (c. Zp), das

nahe dem Hinterende des Pedalmarks entspringt und seitlich und

uber dem Rectum am Pleurovisceralstrang inseriert. Meist trifft

man auf demselben oder doch auf benachbarten Querschnitten Kom-

missur, Konnektiv und FuBnerven; ebenso die Manteluerven des

Pleurovisceralmarks. Hier fallt die Uebereinstimmung,

worauf Plate bei Acanthopleura echinata hinweist, besonders in

der Kiemenregion auf, doch sind an keinem Markstrang von Crypto-

plax gangliose Anschwellungen zu bemerken.

Die Kerne liegen im Lateralmark vorwiegend lateral und dor-

sal. Hinter dem Rectum vereinigen sich die beiden Strange wie

bei alien Chitoniden, ohne im geringsten von ihrem Markstrang-

charakter einzubiiBen. Zahlreiche groBe Nerven gehen von diesem

Bogen in den Mantel (Fig. 9 u. 10 n). Diese Verbindung der

Pleurovisceralstrange iiber dem Darm ist jedoch nicht allein.
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Zwischen Rectum und dem Verbindungsbogen der beiden

Lateralstrange besitzt Cryptoplax larvaeformis eine Ganglieiiniasse,

die mit dem linken und dem rechten Pleurovisceralstrang in Ver-

bindung steht und somit eine Art „suprarektaler Kommissur"
bildet. Sie ist aber histologisch verschieden sowohl von den Mark-

strangen als auch den Kommissuren und nimmt unter den nervosen

Organen von Cr. larvaeformis eine Sonderstellung ein. Zum Teil

hangt sie frei im Lumen des abfiihrenden GefiiCes, zum Teil ist

sie der Muskulatur und dem Bindegewebe, die letzteres von Rectum

und Leibeshohle trennen, eingelagert, immer aber ist sie von einer

sehr zarten bindegewebigen Hulle umgeben. Fig. 10 zeigt die

Ursprungsstelle aus dem rechten Pleurovisceralstrang. Die „Supra-

rektalkommissur" (com. spr) erscbeint dort gleicb einer Ausstiil-

pung der Rindenschicbt des Lateralmarks. Eine feine Streifung,

die auch stellenweise an den ubrigen Teilen der Kommissur zu sehen

ist (str) zeigt den quer zur Liingsachse des Tieres erfolgenden

Verlauf der Xervenfasern. Viel auffalliger aber sind die zahl-

reichen Kerne, die zwar an der W'andung am dichtesten liegen,

aber auch auf den ganzen Querschnitt (Fig. 8 com. spr) in groCer

Menge verteilt sind. Dicht an der Ursprungsstelle iuseriert auch

das letzte Lateropedalkonnektiv (c. Ip) ; doch ist es, wie iiberhaupt

alle Nerven , durch seine bindegewebige Hulle scharf von der

Ganglienmasse der ,,Suprarektalkommissur" getrennt. Sowohl auf

Liings- wie Querschnitten erscbeint die Form der letzteren sehr

unregelraafiig , bei A reicht sogar eine ventrale Ausstulpung hin-

ein in den muskulosen Boden des abfiihrenden GefiiBes, ist aber

auch dort immer scharf begrenzt. Nerven, die aus der Kommissur

entspringen wurden, konnte ich keine auffinden.

Bei keinem Chitoniden wurde bis jetzt eine Kommissur be-

obachtet, die, ahnlich der eben beschriebenen, die Pleurovisceral-

strange fiber dem Darm verbinden wiirde. Dagegen sind bei

Solenogastren, z. B. bei Proneomenia Sluiteri (Heuscher, 189l0

solche dorsale Kommissuren zwischen den Pleuralganglien vor-

handen.

Das von Pelseneer und Plate als Osphradium bean-

spruchte Sinnesepithel findet sich auch bei C. larvaeformis zwischen

Analpapille und letzter Kieme. Es zeigt dieselbe histologische

Beschaffenheit wie bei Nuttalochiton hyadesi (Plate, B, p. 152).

Seine Liinge betriigt iiber 1 mm, es wird daher wahrscheinlich

auch makroskopisch sichtbar sein. Die nervose Innervation habe

ich nicht beobachtet.
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Da die Schalen bei alien Exemplaren sehr abgescheuert waren,

blieben nur die Aestheten dem Rande nach erhalten. Mikr-

astbeten, die Plate bei Cryptoplax fiir atavistisch halt (Blumrich

fand keine und Plate nur ganz wenige), scheinen C. larvaeformis

ganz zu fehlen.

Die Muskulatur des Korpers hat sich bei Cryptoplax in An-

passung an seine Lebensweise raachtig vergroCert, hat aber, da

sie gegeniiber derjenigen der tibrigen Chitoniden eher vereinfacht

worden ist, nicht eine VergroCerung des zentralen Nervensystems

nach sich gezogen, so daC letzteres scheinbar zurucktritt. DaC es

keine wirkliche Riickbildung ist, beweist schon das Vorkommen

von 4 Buccalganglien und der suprarectalen Kommissur.

Das BlutgefaBsystein stimmt im allgemeinen iiberein mit

dem der tibrigen Chitoniden. An eigenwandigen GefaCen finden

sich auch hier nur Aorta, Art. visceralis und vielleicht die Anfangs-

teile ihrer Verzweigungen. Daraus folgt, daC keine strikte Tren-

nung in arterielle und venose Bahnen moglich ist, denn aus den

tibrigen GefaCen, die bloCe Liicken im Bindegewebe und in der

Muskulatur sind , wird arterielles und venoses Blut gegenseitig

durchsickern.

Das Colom erhalt sich bei erwachsenen Chitoniden in zwei

getrennten Abschnitten, einem vorderen, der Gonade, und einem

hinteren, dem Perikard. Letzteres erstreckt sich bei C. larvae-

formis vom hinteren Ende der Leibeshohle bis in die Mitte zwischen

der VI. und der VIL Schale (Fig. 13 per). Die Wandung besteht

aus Endothel, dem auCen eine diinne Lage von Bindegewebs- und

Muskelfasern aufliegt. Dorsal und lateral ist sie mit der Musku-

latur der Schalen und des Mantels verwachsen. Auch die Form

des Perikards ist der von Acanthopleura ahnlich, nur scheint bei

C. larvaeformis das Vorderende bedeutend komplizierter zu sein.

Die Aorta entspringt namlich nicht aus der Spitze des Herz-

beutels, sie tritt unter der Mitte der VIL Schale ventral aus.

Dadurch kommt es eine Strecke weit zur Bildung eines ventralen

Mesocardiuras (Fig. 13, 20, 21 mesc'), das zusammen mit dem

dorsalen das Perikard in eine linke und eine rechte Halfte teilt.

Wo das dorsale Mesocardium aufhort, hat sich der Austritt der

Aorta aus dem Perikard vollzogen. Letzteres erstreckt sich als

flacher Schlauch uber der Aorta (Fig. 13 per') bis nahe dem

Hinterende der VI. Schale. Dieser unpaare vordere Abschnitt ist

bei keiner anderen Form erwahnt worden. Dagegen hat ihn Plate

bei C. oculatus auf Querschnitten „durch Intersegmentum 6/7"
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(Fig. 370 u. 380) gezeichnet, obschon er im allgemeinen Teil

seiner Abhandlung (C, p. 478) schreibt, das Perikard von C. ocu-

latus endige schon in der Mitte des 7. „ Segments". Bei alien

iibrigen Chitoniden setzt „es sich mit einem dreieckigen Zipfel bis

zur Mitte des 6. Metamers fort", ausgenommen bei Cryptochiton

stelleri, wo es bis zum „Intersegmentum 5/6" reicht.

Die Herzkamnaer hat die typische langgestreckte Form
(Herzschlauch) und ist im Perikard an einem dorsalen Mesocar-

dium, das von hinten nach vorn an Hohe zunimmt, aufgehangt.

Nur vor den Ostien ist letzteres je von einer kleinen Oeffnung

durchbrochen. Im allgemeinen sehr schmal, treten seine Endothel-

lamellen am Hinterende plotzlich aneinander und lassen die Herz-

muskeln sich direkt an der dorsalen Wand des Perikards ansetzen

(Fig. 3 , 4). Bei einer W egpraparation letzterer muU somit das

Herz hinten offen scheinen. Bei den iibrigen Chitoniden endet es

mit „einer geschlossenen Spitze" (Plate), „en caecum" (Pelseneer).

Das Hinterende des Ventrikels von C. larvaeformis steht also

gleichsam auf dem Stadium des Ventrikels bei den Solenogastren.

Bei Acanthopleura ist das Aufhangeband (Plate, A, p. 106) hinten

am schmalsten und nimmt dann an Breite zu, so daC es vorn dem

Aortenstiel an Breite fast gleichkommt. Von einem ventralen Meso-

cardium ist keine Rede. Die Aorta tritt somit dorsal aus.

Pelseneer (1899, p. 15) gibt an, daC bei C. larvaeformis das

Aufhangeband nur uber „toute la partie ant^rieure, jusqu'a la

deuxieme communication ventriculo-auriculaire" reiche.

Die Herzmuskulatur ist wie bei Acanthopleura angeordnet

(Plate, A, p. 106). Sie besteht zur Hauptsache aus schragen

Muskeln , die von oben-hinten nach uiiten-vorn verlaufen und

von unten-hinten nach oben-voru, sich somit kreuzen. Sie be-

schreiben etwas mehr als halbe Kreis- (oder besser Ellipsen-)

bogen. Liingsmuskeln trift't man am Hinterende und in der Um-
gebung der Atrioventrikularklappen. Letztere sind durch Ring-

muskeln gebildet, zwischen welchen sich Bindegevvebe findet, das

sonst an Herzmuskeln gering entwickelt ist. Das eiue Paar Ostien

findet sich unter dem Vorderrande der Apophysen der VIII. Schale,

das zweite Paar unter der Mitte derselben Schale (Fig. 13 o).

Unter der VII. Schale, wo, wie erwiihnt, die Aorta aus dem
Perikard tritt, kommt es zur Bildung des ventralen Mesocardiums.

Da die beiden Endothellamellen, die es seitlich begreuzen, weit

auseinanderstehen, bildet der bindegewebige und muskulose Boden

des Perikards auf eiue groCere Strecke die ventrale Begrenzung
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des Ventrikels (Figg. 20, 21). Eine scharfe Trennung zwischen

der Muskulatur des Herzschlauches und derjenigen der Perikard-

wand ist hier so wenig vorhanden wie am Hinterende.

Beim Uebergang in die Aorta beginnen Ringrauskelfasern (um-

hullt von Bindegewebe) aufzutreten, die in gleichem MaBe als die

typischen Herzmuskeln verschwinden, an Zahl zunehmen (Fig. 21)

und so an einer Stelle einen formlichen Sphinkter bilden, der

auch aufierlich als Anschwellung sichtbar ist (Fig. 13). Er be-

zeichnet den vorderen AbschluB des Ventrikels. Es unterliegt

wohl keinem Zweifel, daC diesem Sphinkter eine Bedeutung zu-

kommt fiir die Blutzirkulation , indem bei seiner Kontraktion ein

Riickstromen des Blutes von der Aorta in die Herzkaramer un-

moglich ist. Pelseneer (1899, p. 18) konstatiert, daC bei Chito-

niden eine „valvule" vorhanden sei (PI. IV, Fig. 32), tritt jedoch

nicht auf deren histologische Struktur ein; nach der Zeichnung

(Boreochiton marginatus) hat man es mit wirklichen Klappen,

ahnlich denen zwischen Vorhof und Herzkammer zu tun. Ein

Langsschnitt durch die entsprechende Region von C. larvaeformis

zeigt nur 2 niedrige, durch die Anhaufung der Ringmuskelfasern

entstandene Anschwellungen, die sich nach vorn und hinten gleich-

maCig abflachen.

Die beiden Vorhofe stimmen in Bau und Lagerung mit

denen der meisten Chitonen iiberein. Man macht sich am besten

ein Bild von ihnen, wenn man sich vorstellt, das Blut der ab-

fuhrenden KiemengefaCe habe die Seitenwand der Perikards nach

innen eingestulpt und diese Einstiilpung trete jederseits durch die

zwei Atrioventrikularoffhungen (Ostien) mit dem Herzschlauch in

Verbindung. Ihre Wandung besteht also gegen den Hohlraum

des Herzbeutels aus Endothel und gegen das Innere der Atrien

aus einer sehr diinnen Lage von Muskel- und Bindegewebfasern.

Zu den vier Oeffnungen, die das Blut aus der Vena branchialis

gegeniiber den Ostien in die Vorhofe treten lassen, kommt noch

die unpaare mediane Liicke in den Canalis communis atriorum.

Alle funf zeigen annahernd dieselbe Weite.

Die Atrien haben die Rolle von Blutreservoirs, die den kon-

stanten Strom des Blutes von den Kiemen her aufnehmen und es

bei der Diastole ins Herz eintreten lassen. Ihr Volumen ist da-

her ein wechselndes; bei zwei Exemplaren erfiillen sie einen

groCen Teil des Perikards, beim dritten sind nur die Telle zwischen

den Atrialporen und den Ostien und das mediane Stuck des Can.

Bd, XXXVIII. N. F. XXXI. 32
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communis deutlich, die dazwischen liegenden Partien sind mit der

seitlichen Leibeswand verklebt,

Plate schreibt (C p. 479), daC „jede Vorkammer mittelst

einer schmalen Seite an das Mantelgewebe angrenzt, welche von

einem zarten Endothel ausgekleidet wird". Im Innern von blut-

fiihrenden Organen der Chitonen (und der Mollusca iiberhaupt)

ist nirgends ein Endothel beobachtet worden; ob also nicht ein

Irrtum vorliegt?

Querschnitte lassen eine deutlich ventrale Lagerung der Atrio-

ventrikularoifnungen erkennen (Fig. 13 o). Die Blutstrome aus

zwei sich entsprechenden Ostien werden also nicht direkt gegen

einander prallen. Durch diese Disposition, sowie ein medianes

Muskelseptum zwischen den zwei vorderen Ostien (wie es Plate

auch fiir Acanthopleura nachwies) ist ein schnelles Eintreten des

Blutes aus den Atrien in den Ventrikel sehr erleichtert.

Inkonstante Atrialpori wurden in keiner Serie beobachtet.

Die Aorta beginnt also unter der Mitte der VII. Schale

und verlauft in der Medianen dicht unter der Ruckenwandung

nach vorn bis unter das Vorderende der II. Schale. Sie ist ein

bindegewebiges Rohr (Struktur siehe Plate A, p. 117) von wech-

selndem Querschnitt, doch meist dorsoventral abgeplattet. Xur

jeweilen dicht vor den Schalen ist sie mit der dorsalen Korper-

wand verwachsen. Vor und hiuter der Verwachsungsstelle findet

sich wie bei Acanthopleura ein Gewirr von Bindegewebe, das rait

Blutgerinnsel erfiillt ist. Eine dorsale Blutlakune im Sinne Plates

(A p. Ill) ist nicht vorhanden, da die Gonade, der die Aorta

aufliegt, unter den Schalen nur durch loses Bindegewebe schwebend

erhalten wird.

Vorne liegt die Aorta dem Pharynx dorsal dicht an. Indem

sie sich trichterformig erweitert, scheint ihre Wandung in das

Bindegewebe von Pharynx und Korperwand uberzugehen. Der so

entstandene Sinus erhiilt seinen vorderen AbschluC durch die

Pharynxdivertikel. Das Blut kann daraus nur durch zwei Liicken

im Bindegewebe, das das Darmrohr mit der Leibeswand verbindet,

in die Kopfhohle gelangen. Die Verhaltnisse scheinen bei anderen

Chitonen ahnlich zu sein.

Die Genitalarterien entsprechen in ihreni Verhalten ganz

den von Plate bei Acanthopleura gemachten Beobachtungen. Sie

stehen in einer Reihe hintereinander (Fig. 13 a. gen). Die hinterste

Arterie iibertrifit die anderen an GroBe. Sie tritt durch die dor-

sale Vorwolbung des Ovars, aus der die Ovidukte eutspringen,
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indem sie sich zugleich in mehrere Aeste teilt. Ihre Verzweigungen

— es siud deren etwa 40 — versorgen den Gonadenblindsack.

Mit dem Schwiuden des Ovariums nach vorne nehmen die Arterieu

an GroCe und Zahl der Verzweigungen ab.

Der Austritt der Dorsalarterien aus der Aorta erfolgt

jeweilen auf der kurzen Strecke, wo letztere mit der Leibeswand

verwachsen ist. Sie sind immer paarig und treten iiber die

Apophysenfiiigel nach auOen. Hierbei gehen sie iiber die seit-

licben Langsmuskeln weg. Am besten sind sie entwickelt vor der

VI. und VII. Schale, bier haben sie auch (neben der Arterie der

VIII. Schale) die groBten Mantelpartieen zu versorgen. Beide

Paare zeigen denselben Verlauf : sie gehen in groCen Bogen durch

den dorsalen Mantel und miinden in die Vena pallialis, welches

Verhalten Plate bei C. oculatus bei einer Art dorsalis beob-

achtete. Die Arterien der III., IV. und V. Schale verasteln sich

im Mantel, den sie, wie tibrigens auch diejenigen der IL, IV. und

VII. Schale, bis zur Ventralseite mit arteriellem Blut versorgen.

Aus dem Sinus am Vorderende der Aorta (siehe diese) gehen zwei

GefaBe seitlich ab (Fig. 22 a. dors), die den fiir die Dorsalarterien

typischen Verlauf zeigen. Vorn aus der Kopfhohle entspringen

zwei GefaCe, gehen seitlich vom Vorderrand der I. Schale uber

dieselbe und verasteln sich in der Stirnseite des Mantels; sie

mogen daher wenigstens funktionell als Arteriae dorsales an-

gesprochen werden. Bliebe also noch das „Intersegmentum"

VII/VIII und das Hinterende des Mantels auf seine arterielle Blut-

versorgung zu untersuchen : Dicht vor dem Sinus der VIII. Schale

entspringt aus dem Herzen unpaar ein weitlumiges GefaC, das

durch das Aufhangeband in die dorsale Muskulatur iibertritt (Fig.

13 a. dors) und sich hierbei in zwei Aeste spaltet, die seitlich der

VIII. Schale nach hinten verlaufen. Hierbei geht dicht iiber der

Zweiteilung jederseits eine groCe Abzweigung in den Mantel des

„Intersegmentums" VII/VIII. Seitlich und hinter der VIII. Schale

zweigen sich eine groBere Anzahl von Liicken ab, die beiden

Hauptstamme aber vereinigen sich hinten. Ihrer GroBe und Lage-

rung wegen sind auch diese Blutgefafie den Dorsalarterien ange-

reiht worden.

Nach Plate fehlen die Intersegmentalarterien, die

er von Acanthopleura (A p. 115) eingehend beschrieb, vollstandig

bei C. oculatus. Bei C. larvaeformis geht je unter den Hinterrand

der II. und III. Schale ein zartwandiges GefaB' (Fig. 5 a. int). Auch
vor der VII. Schale war der Austritt aus der Aorta (allerdings

32*



492 Ernst Wettstein,

etwas seitlich) sicher nachzuweisen. Im iibrigen sah ich wohl

das Luckensystem unter dem Hinterrand der anderen Schalen^

konnte aber keine Abzweigung von der Aorta oder dem Herzea

nachweisen; doch glaube ich nicht fehlzugehen, wenn ich die be-

schriebenen GefaCe als Intersegmentalarterien und die Liicken

unter den Schalen als die Verzweigungen solcher anspreche.

Der von Plate bei C. oculatus als Pallialvene bezeichnete

Sinus tritt auch bei C. larvaeforrais in ganz entsprechender Weise

auf und scheint demnach ein Charakteristikum der Familie der

Cryptoplaciden zu sein. Er entspringt aus der Kopfhohle dicht

vor dem Diaphragma an der lateralen Leibeswand (Fig. Ibv.pall)

und verlauft aussen von Lateralmark und zufiihrendem Kiemen-

gefaC nach hinten bis zum Beginn der Vena branchialis, wo er^

rasch enger werdend, verschwindet. Sein letztes Ende kommuni-

ziert vielleicht mit dem Luckensystem zwischen Arteria branchi-

alis und Leibeshohle. Wie oben erwahnt, erhalt die Vena pallialis

durch Vermittelung der Dorsalarterien VI. und VII. direkten Zufluli

von der Aorta.

In denselben „Segmenten'' steht sie durch je ein GefaC in

Verbindung mit dem Sinus lateralis. Dieser entspringt am
Boden der Kopfhohle zwischen Pedal- und Lateralmark und zieht,

umhiillt von Bindegewebe, seitlich und unten von erstereu nach

hinten (Figg. 15—18, 11—12 s.lat). Im vorderen Korperdrittel

von ovalem bis kreisformigem Querschnitte wird er weiter hinten

immer spaltforniiger und hort vor den Pedalstrangen auf. Quer-

anastomosen wurdeu keine beobachtct.

Pallialveneu (vielleicht besser Pallialarterien) und Lateralsinus

versorgen offenbar Telle des Mantels und den FuC mit arteriellem

Blut, das sie aus der Kopfliohle und auf sozusagen kurzem Wege

vom Herzen erhalten. Der Wert der GefiiCschlingen zwischen

Aorta und Pallialvenen und Pallialvenen und Lateralsinus leuchtet

ein, wenn man die langgestreckte Korperform bedenkt; sie liiCt

es notig erscheinen, daB die Organe auf moghchst direktem Wege»

der einen zu friihen Sauerstoffentzug verhindert, mit arteriellem

Blut versorgt werden.

Fiir die Zirkulatiou des arteriellen Blutes ist das Dia-

phragma, welches die Kopf- von der iibrigen Leibeshohle

trennt, von Wichtigkeit. Es zeigt im grofien und ganzen Ver-

hiiltnisse, die mit den von Plate bei Acanthopleura (A p. 36) be-

schriebenen ubereinstimmen. Seine Anheftungslinie umgrenzt eine

Ebene, die senkrecht steht uber dem Vorderrand des FuCes. (Die
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Querschnitte Fig. 15—18 sind etwas schrag von hinten oben nach

vorn unten gefuhrt, das Diaphragma ist mit duokeln Linien ein-

gezeichnet.) Nimmt man nun an, diese Ebene sei reprasentiert

durch eine elastische Membran, die durch die auswachsende Ra-

dulascheide etwas oberhalb ihrer Mitte trichterformig nach hinten

vorgewolbt werde, so hat man ein ungefahres Bild vom Aussehen

des Diaphragmas bei C. larvaeformis. Das Rohr dieses so ent-

standen gedachten Trichters umhiillt die Radulascheide und ver-

engt sich hinten in die Arteria visceralis. Die Zuckerdriisen (Fig.

15—18 Z) liegen dem Diaphragma seitlich und weiter hinten unten

an; sie sind mit ihm wie bei Acanthopleura durch Bindegewebe

verwachsen. Nur wenn der Magen wohlgefiillt ist, erreicht er das

Diaphragma und vermag es dann etwas nach vorn vorzuwolben.

Nun liegen aber in der Kopfhohle die FreCwerkzeuge , die

eine komplizierte Muskulatur haben, welche sich unter der II. und

III. Schale festheftet, also auf irgend eine Weise durch das Dia-

phragma gelangen mufi. — Wie C. oculatus, so hat auch C. larvae-

formis zwei Gruppen von Retraktoren. Einfach sind die Verhalt-

nisse bei der hinteren, wo jedem einzelnen Muskel eine Oeffnung

im Diaphragma entspricht (Fig. 18), so daC, wenn wir die Muskeln

herausgezogen denken, das Diaphragma sich als ein grobes Sieb

reprasentieren wiirde. Der vorderen Retraktorengruppe entspricht

dagegen jederseits zwischen Oesophagus und Zuckerdrtisengang

eine einheitliche Lticke (Fig. 16). Ventral treten noch zwei kleine

Muskeln, vom Boden der Leibeshohle kommend, durch das Zwerch-

fell; die dadurch entstandenen Oeffnungen sind aber von Binde-

gewebe verschlossen. Im ubrigen scheint das Diaphragma voll-

kommen dicht zu sein. Die „winzigen Locher", von denen Plate

bei Acanthopleura spricht (A p. 36) scheinen hier zu fehlen. —
Die Kopfhohle wiirde also mit der iibrigen Leibeshohle direkt

kommunizieren durch die zwei Oeffnungen, durch welche die vor-

deren Retraktoren durchtreten und durch die zahlreichen Locher,

welche den hinteren Retraktoren entsprechen. Wie aber die

Figuren zeigen, lassen die Muskeln nur wenig Raum fiir den

Durchtritt der Leibesflussigkeit ; sie wird folglich zur Hauptmasse

in die Arteria visceralis und die Gefafie des FuCes und des Man-

tels gelangen. Hierbei hilft noch eine Einrichtung mit, die am
besten aus den Bildern (Fig. 15—17) verstandlich wird: Vom
inneren (oberen) Rand der Zuckerdrusengange geht jederseits eine

bindegewebige Membran {diaphr') nach innen und unten und

heftet sich ventral nahe der Medianen fest, vorn am Boden der
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Kopfhohle (Fig. 15 unci 16) weiter hinten am Boden des Dia-

phragmentrichters (Fig. 17). Der Eingang des letzteren wird da-

durch in drei Facher geteilt: einem unpaaren, mittleren mit Ra-

dulascheide und vorderen Retraktoren und zwei seitlichen mit

den hinteren Retraktoren und den Radulablaseh. Die bindegewe-

bigen Scheidewande werden neben der Radulascheide von einigen

Muskeln durchbrochen. Dicbt hinter der vorderen Retraktoren-

gruppe schlieBt sich das Diaphragma (dorsal) wieder (Fig. 17)

und die medianen Membranen horen auf. Es scheint mir denkbar^

dafi letztere beim Abdichten der dorsalen Oeffnungen (durch An-

liegen an die vorderen Retraktoren) eine Rolle spielen. Das Blut^

das von der Kopfhohle (resp. der Aorta) ventral herkoramend,

ziemlich freien Durchpafi durch die beiden seitlichen Facher des

Diaphragmentrichters findet, drangt die beiden mittleren Mem-

branen gegen die Muskulatur, die ihren Zwischenraum fast ganz

erfiillt.

Einige bindegewebige Ziige gehen nach der Cardiaregion an

die dorsale Leibeswand, ahnlich dem Diaphragmenteil ziv' auf der

Fig. 13 bei Acanthopleura (Plate A, Taf. I). Bei C. oculatus

konnte Plate infolge ungiinstiger Verhiiltnisse leider nur kon-

statieren, „daC also Avahrscheinlich dieses Organ'' (Diaphragma)

„so vollstandig wie bei den meisten hoheren Chitonen vorhanden

ist". Die medianen Scheidewande sind meines ^Yissens bei keinem

anderen Chitoniden beobachtet worden. Bei C. larvaeformis waren

die Verhaltnisse nur auf Querschnitten deutlich erkennbar.

Wie erwahnt, verengt sich die bindegewebige Hulle, welche

die Radulascheide umgibt, am hinteren Ende derselben zur Ar-

teria viscera lis (Fig. 13 a. vise). Sie verliiuft mehr oder

weniger regelmaCig in einer Spirale zwischen den Leberlappen

bis zum Hinterende der Leibeshohle (bei C. oculatus auf der Ober-

flache) und giebt hierbei zahlreiche Verzweigungen ab, die man
auf jedem Querschnitt an ihren festen Wandungen leicht erkennt.

Unter den fur die Blutzirkulation des Mantels wichtigen Ge-

fiiCen sind zu nennen die beiden zufiihrenden Kiemen-
gefiiCe (Arteriae branchiales; deuu, wiihrend sie sich bei den

meisten Chitonen nur iiber die Kiemenregion erstrecken, setzen

sie sich bei C. oculatus nach vorn iiber die Kiemen hinaus fort

und umkreisen sogar die vorderen „Mantellappen", so dali vorn

ein geschlossener GeftiCbogen entsteht. Ebenso verhalten sie sich

bei C. larvaeformis, nur kann man hier nicht wohl sagen, daS

sie den Cerebralhalbring begleiten ; sie sinken in die Tiefe, with-
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rend letzterer etwas aufsteigt. DaB die Arteria branchialis das

HauptsammelgefiiB des veiiosen Blutes ist, wird sofort klar, wenn

man die zahlreichen Lakunen iiberblickt, die aus alien Teilen des

Mantels, vom FuC (nur wenige) und nicht in letzter Linie von

der Leibeshohle in sie munden. Wie bei C. oculatus kann man
unter den letzteren zwei Gruppen unterscheiden, Liicken, die von

halber Hohe und solche, die vom Boden der Leibeshohle her-

kommen , erstere scheinen auch hier zu tiberwiegen , von den

letzteren sind die zwei dicht hinter dem Zwerchfell besonders weit.

Im Bereich des ventralen Nierenfilzes (also in der Kiemen-

region) gibt es nur noch Liicken im oder dicht iiber dem Boden

der Leibeshohle. Sie sind in groBerer Zahl (ungefahr 25 jeder-

seits) vorhanden. Das nervose Blut ist hier also genotigt, zwischen

den Nierenschlauchen durchzufliefien , bevor es zu den Kienieii

gelangt.

Auf der Innenseite der Mantelfalte, die die Kiemen iiber-

wolbt, findet sich ein Netz von GefaCen, von denen sich eines

durch GroCe und Konstanz auszeichuet und das noch weit nach

vorn zu verfolgen ist. Das Liickensystem und speziell das kon-

stante Gefafi erhalt viele sehr blutreiche Zufliisse aus dem unteren

Teil des Mantels. Durch eine Anzahl von GefaBen (ca. 6), die

auf der Innenseite des Mantels verlaufen, steht es in Verbindung

mit der Arteria branchialis , es reprasentiert demnach oflenbar

das Sammelsystera des venosen Blutes der ventralen Seite des

hinteren Mantels.

Der Sinus medianus fehlt so wenig als bei C. oculatus,

doch kommt ihm, da, wie bei letzterera, kein Sinus transversus

vorhanden ist, nicht mehr die Bedeutung zu, die er bei den

iibrigen Chitonen hat. Er bildet eine „Abzugsrinne" (Fig. 13

s. med) fiir das Blut , das sich am Boden der Eingeweidehohle

sammelt und das nicht in die Kiemenarterie eintritt. Dieses Blut

stammt von den Genitalarterien, der Eingeweidearterie und den

zahlreichen GefaBen, die sich aus dem Mantel meist Iq halber

Hohe der Seitenwand offuen. Einige steigen auch direkt vom

FuB zum Sinus medianus auf. Aus der Kopfhohle kann kein

Blut direkt in den Sin. med. gelangen: dicht hinter dem Zwerch-

fell sinkt er zwischen den Pedalstrangen durch in die Tiefe, teilt

sich zugleich in zwei Arme, die in die Mundscheibe gehen und

sich zu beiden Seiten der Mundotfnung verastelu, wahrend er bei

C. oculatus (im Gegeusatz zu C. larvaeformis und den iibrigen

Placophoren) am Vorderrand des FuBes blind endigt.
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Nach Plate verengen sich bei C. oculatus die zuftihrenden

KiemengefaCe hinter den Kiemen und umschlieCen in einer medi-

anen Erweiterung die Vereinigung der beiden Pleurovisceralstrange.

Bei C. larvaeformis enden sie blind, bilden also nicht wie vorn

einen geschlossenen GefaCbogen. Dagegen behalten bier die ab-
fiibrenden KiemengefaCe (Venae branchiales) binten ibre

Lumen bei. Im Innern des so entstandenen Halbkreises liegen

die Pleurovisceralstrange (Fig. 13 n. laf). Bei C. oculatus boren

die Kiemenvenen binter der letzten Kieme auf; bei den iibrigen

Cbitonen treten sie daselbst in Verbindung mit den Art. bran-

cbiales.

Plate macbt bei Acantbopleura darauf aufmerksam, dafi die

Markstrange in GefaBen liegen, die von der Kopfboble her friscbes

Blut erbalten. Bei den mir vorliegenden Querscbnitten durcb

C. larvaeformis ist kaum ein Sinus neuropedalis zu erkennen

(Fig. 15 s. np). DaC er dennoch in der Blutzirkulation eine Rolle

spielt, beweisen eine Anzahl GefaBe, die aus ihm entspringen und

sich in der FuBmuskulatur verasteln.

Der Sinus neurolateralis ist bis in die Kiemenregion

nur durcb eine oft durchbrocbene, dunne Membran vom zuftihren-

den KiemengefaB getrennt. Da er sich mit dem Lateralmark aus

der Kopfboble in die Leibeswand einsenkt (Fig. 15 s. nl)^ wird er

der Kiemenarterie etwas arterielles Blut zufuhren, das trotz der

unvollstandigen Trennung wesentlich den Markstrang umspulen

mag. Mit dem Auftreten der Kiemcnvene verdickt sich die Scheide-

wand und macbt die Trennuug vollkommen. Hinter dem Ovidukt

beginnt dann der Sin. neurolat. mit dem abfuhreuden Kiemen-

gefaB durcb zahlreiche Lucken in Verbindung zu treten und ver-

schmilzt binter dem Ureter detinitiv mit ihm. Das Blut, das

durcb den medianeu Atrialporus tritt, ist daher als nahezu rein

arteriell zu betrachten.

Der histologische Bau der Kiemen ist besonders von Plate

(A p. 133) mit genauer Berucksichtiguug der Literatur eingehend

geschildert worden. Die Verhiiltnisse bei C. larvaeformis scheiuen

mir seine Befuude nur zu bestiltigeu. Liiugsschnitte seukrecht

zur Mittellamelle lassen erkenueu, daC eine Scheidewand in letzterer

fehlt, (laB die Kiemenbliittchen auf der vorderen und hinteren Seite

alternieren und daB die Wauduugen durcb biudegewebige, zarte

Stutzbalken auseinauder gehalten werden. Der „Randk;uuil" ist

deutlich, ebenso der dunkle Streifen, der durcb enge Lageruug

der Epithelkcrne und besonders hobeu und dichten Wimperbesatz
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zu stande kommt, Hervorzuheben ware fiir C. larvaeformis die

Starke Entwickelung des Muskels, der dem zufiihrenden GefaB

entlang lauft und von welchem Fasern bis gegen die Mitte der

Kieme ausstrahlen.

Wie friiher erwahnt, finden sich die auCeren Oeffnungen der

Nieren zwischen den zwei letzten Kiemen. Der Ureter steigt

zwischen Kiemenvene und Canalis neurolateralis in die Eingeweide-

hohle auf und erweitert sich daselbst zum Nierensack. Dieser ist

hinten blind geschlossen. Nach vorn zu verengt er sich immer

mehr, indem er an der seitlichen Korperwand zur Gonade auf-

steigt. Als diinner Schlauch mit wenigen, unregelmafiigen Ver-

astelungen erstreckt er sich an der Gonade (und gelegentlich da-

neben) bis an deren Vorderende, d. h. bis unter die Apophysen

der IV. Schale. Der Renoperikardialgang beginnt mit dem Wimper-

trichter dicht vor dem Vorhof am Boden des Perikards. Er ver-

lauft teils am letzteren, teils an der seitlichen Leibeswand zur

Gonade, wo er sich unter der VI. Schale mit dem Hauptkanal

vereinigt. Er hat nur sehr wenige Verastelungen. Letztere sind

am zahlreichsten an den Nierensacken. Sie bilden daselbst den

sogenannten Nierenfilz, der den Boden und die Seitenwandung

der Eingeweidehohle im Gebiet der Kiemen auskleidet und zum

Teil den Sinus med. ausfiillt. Die „Niereumembran", die bei

Acanthopleura (Plate, A p. 147) die Nierenschlauche gegen

die Leibeshohle abgrenzt, fehlt; ebenso die zarte Haut, die

dort das Lumen des Sinus medianus umschlieBt.

Die Niere von C. larvaeformis zeigt somit dieselben Verhalt-

nisse, wie die von C. oculatus. In einem wichtigen Punkt scheint

sie jedoch vom Exkretionsorgan aller iibrigen Amphineuren (auch

von C. oculatus) zu diflerieren : Bei dem am besten konservierten

Exemplar (C) zeigt sich zwischen rechtem und linkem Nieren-

sack eine direkte Verbindung, die an Querschnitt die meisten —
wenn nicht alle — anderen Nierenschlauche libertrifft (Fig. 25—28).

Sie geht unter dem Darm durch. Ihre Wandung besteht aus

secernierendem Epithel. Nur ganz wenige und kleine Verzwei-

gungen nehmen aus ihr ihren Ursprung. Bei einem anderen

Exemplar (A) tritt auf den Querschnitten durch dieselbe Region

jederseits eine groCe, ventrale Abzweigung vom Nierensacke auf,

doch laBt sich eine Vereinigung nicht mit Sicherheit feststellen,

da der Nierenfilz sehr zusammengedriickt ist.

Plate schreibt (A p. 144) irrtiimlich

,

" Middendorff habe

angegeben (1849), „daC sich beide Nierenschlauche am Perikard
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,zu einem geschlossenen Bogen' vereinigen"; Middendorff sagt

aber nur (p. 137), daB jeder Schenkel des „sammetartigen Ueber-

zuges" (den die Nieren auf beiden Seiten am Boden der Leibes-

hohle bilden) „sich mit seinem Genossen auf der Vorderwand des

liinteren Zwerchfells" (= Perikardwandung) „zu einem geschlos-

senen Bogen" vereinigt; von einer Vereinigung der beiden Nieren-

schlauche hat er nichts gesehen.

Alle drei Exemplare waren Weibchen. Das Ovarium erstreckt

sich vom Anfang des „Intersegraentums" VII./VIII. bis in die Mitte

des III. „Segraentes". Es hat die groBte Dicke bei der Einmiin-

dungsstelle der Ovidukte (unter der Mitte der VIL Schale) und

nimmt nach vorn zu bedeutend ab, so daC sein Durchmesser gegen

das Vorderende kleiner wird als der der Aorta. Mit dieser GroBen-

abnahme parallel geht eine Reduktion der Falten. Die Eier sind

klein und vom Hamatoxylin dunkel gefarbt. Es ist daher anzu-

nehmen (Garnauld, 1888), daC sich die Tiere noch nicht im ge-

schlechtsreifen Zustande befanden. Das Ovar ist durch Binde-

gewebe an der ventralen Wand der Aorta und an der dorsalen

Seitenwand befestigt. Wo das Perikard die Aorta ventral um-
fafit, hort die dorsale Verwachsung auf. Die Gonade erstreckt

sich blindsackahnlich bis iiber das Hinterende der VII. Schale

hinaus. Auf Langsschnitten sieht man von ihm einige Binde-

gewebsziige zum Boden des Perikards gehen. Dieser Teil hat den

Charakter einer Ausstiilpung : die Falten sind uber seine Wand
gleichmaCig radial verteilt und ebenso die Eier. Erst bei der

Ausmiindung der Ovidukte beginnt das Flimmerepithel, das von

dort an bis ans vordere Ende die festgewachsene Dorsalwand des

Ovars bedeckt; dadurch werden die Falten auf die laterale und

besonders die ventrale Wand beschrankt. Plate nennt daher die

Stelle, von welcher die Ovidukte entspringen „das morphologische

Hinterende der Sexualdriise". Zu dieser Bezeichnung fuhrten ihn

noch Befunde an nicht geschlechtsreifen Chitonen (besonders an

einem 15 mm langen C. oculatus), die alle darauf hinweisen, daB

sich das Ovar von dieser Stelle aus entwickelt. In der Wandung
tritlt man hiiufig feine Lilngsmuskeln an, die vielleicht bei der

Kontraktion des Tieres oder bei der Ablage der Eier eine Rolle

spielen. In den Ovarien der drei untersuchten Tiere finden sich

auf den Schnitten durch die Umgebung der Ursprungsstelle der

Ovidukte, zwischen den Falten unregelmiiBig verteilt, feine, sehr

dunkel gefiirbte Kornchen. Bald sind sie einzeln, bald zu Hunderten

beisammen. Unter der Immersion zeigen sie eine annithernd iiber-
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einstimmende Form , namlich die einer modernen Gewebrkugel

(Fig. 19). Die breite Basis ist tiber die Kontur des Korpers etwas

vorgewolbt and triigt unten eine kleine Aushohlung von verschie-

deuer GroCe, die einzelnen zu fehlen scheint. Bei einem Exemplar

sind die Korner sehr zugespitzt, gekriimmt und zum groCen Teil

ira Zerfall begriffen. Der ganze Korper ist homogen gefarbt, mit

Ausnahme der verbreiterten Basis, die dunkler ist. Ob man es

hier mit einem Sporozoenstadium, also mit Parasiten oder mit

Spermatozoen zu tun hat, dariiber vermag nur eine Untersuchung

an frischem Material Auskunft zu geben. In den Ovidukten fehlen

die fraglichen Korner.

Die Ovidukte sind denen von C. oculatus ahnlich, doch fehlt

bei C. larvaeformis eine Schleimdruse oder hat sich vielleicht noch

nicht entwickelt. Der obere Schenkel des Eileiters erscheint als

Fortsetzung des Wimperepithels, das die dorsale Wand des Ovars

bedeckt. Er lauft am Boden des Perikards 3 mm nach hinten

(Fig. 21 od. 1) und biegt dann ventralwarts um. Dem ventralen

Schenkel {od. 2) scheint die Bewimperung zu fehlen, doch sah ich

gelegentlich Gerinnsel zwischen den Falten, das vielleicht von zer-

storten Wimpern herriihrt. Er fiihrt nach vorn bis zur Ursprungs-

stelle des dorsalen Schenkels aus dem Ovar. Beide Teile besitzen

im Epithel dunkle Pigmentkornchen. Letztere sind im ventralen

haufiger; doch differieren die drei Exemplare sehr in der Menge

des Pigmentes. Ein dritter Unterschied besteht darin, daC die

epitheliale Oberflache des ventralen Schenkels durch zahlreiche

Falten bedeutend vergroCert ist. Die Falten verlieren sich gegen

den Eierstock hin und fehlen im dorsalen Schenkel oder sind

entsprechend dem kleineren Durchmesser des Ganges nur in ge-

ringer Zahl vorhanden. Der iibrige Verlauf entspricht dem Ver-

halten, wie es die meisten Chitonen aufweisen : Der Ovidukt (der

untere Schenkel) biegt vom Ovar nach aufien (Fig. 23 u. 24 od. 3),

fiihrt durch den Nierenfilz, der die Leibeswand und den Boden

des Perikards bedeckt, tritt in die erstere ein durch eine der

Liicken , durch die das Blut der Leibeshohle zum zufiihrenden

KiemengefaC flieCt und gelangt zwischen Lateralmark und Kiemen-

vene durch zur Geschlechtspapille, die zwischen der 10. und 11.

Kieme in der Mitte der Mantelhohle liegt. Dieser dritte Teil des

Ovidukts ist breit und ohne Falten.

Plate weist die Annahme Pelseneers, daB die Geschlechts-

leiter aus einem vorderen Paar Nephridien"' entstanden seien, mit

Eecht zuriick. Er selbst geht zur Erklarung von den Verhalt-
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Dissen, wie sie Chaetoderma bietet, aus und stellt einen Ueber-

gang zu den rezenten Chitonen auf folgende Weise her (C p. 470)

:

„Auf einem gewissen Stadium aber wurde die Verbindung zwischen

beiden (namlich Gonade und Perikard) enger und enger, das Ge-

sclilechtsorgan schntirte sich, mit anderen Worten, vom Perikard

allmahlich ab, und damit war die Notwendigkeit gegeben, ftir eine

anderweitige Ausleitung der Keimzellen zu sorgen. Es bildete

sich von der Haut her durch Einstiilpung ein Kanal, der rait dem

Genitalcolora verwuchs und so zum Genitalgang wurde." Es will

mir scheinen, daB sich in Anlehnung an die vergleichende Ana-

tomie der Geschlechtsieiter und der Nierenausffihrungsgange bei

Gastropoden (Lang-Hescheler, 1900) eine weniger sprungweise

Ueberleitung finden laCt. Dieselbe wiirde ungefahr folgende Vor-

gange umfassen:

Von der Einmundungsstelle der Gonade in das Perikard

bildet sich eine Rinne in der Herzbeutelwand zur Renoperikardial-

offnung ; dann schniirt sich diese Rinne vom Perikard ab, die Ge-

schlechtsprodukte gelangen nun direkt von der Gonade in die Niere.

Die Abspaltung geht schlieClich bis zur volligen Trennung von

Geschlechts- und Nierenausfiihrungsgang. An den auCeren OeJBf-

nungen kann man konstatieren (Plate, 1901, p. 406), „dafi die

phyletische Ditierenzierung mit der Tendenz Hand in Hand ging,

moglichst viele Kiemen zwischen jene Oett'nuugen einzuschalten",

dafi somit ein Auseinanderriicken noch stetig stattfindet. DaB der

funktionell erst spilt in Tiitigkeit tretende Geschlechtsieiter auch

ontogenetisch viel spater auftritt, kann keineu Grund bilden fiir

die Annahme eines phylogenetisch vollig uuabhiiugigen, spontan

entstehenden Gonodukts. DaC bei einigen wenigen Arten der Ge-

schlechtsieiter unter dem Lateralmark durchgeht, steht allerdings

mit dieser Ableitung im Widerspruch; doch scheint es mir wohl

denkbar, daC die Ablenkung der ektoderraalen Einstiilpung nach

der Innenseite des Lateralstranges ihren Grund in einem rein

ontogenetischen Verhalten haben konnte, also erst sekundiir er-

worben worden ware.

Die Resultate der vorliegenden Untcrsuchung lassen sich

etwa folgendermaCen zusammenfassen : Cryptoplax larvaeformis

besitzt in seinera auCeren Habitus die typischen Merkmale der

Familie: Eine langgestreckte, fast wurmartig zu nennende Gestalt.

Der miichtig entwickelte Mantel liiBt den FuB sehr zuriicktreteu.

Die Mantelbohle ist in der Kiemenregioo am tiefsteu. Die loka-

lisierten Muskelbiindel verschwinden neben der Masse der all-
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gemeinen Korpermuskulatur. Diese, wie auch die auCere Korper-

form siud ein Produkt der Anpassung an die „bohrende" Lebens-

weise. Aus letzterer erklart sich auch die spiralige Anordnung

von Magen und Darm. Das Perikard ist in seinem vordersten

Abscbnitt auf einen schmalen Schlaucb reduziert. Die Aorta steht

durch GefaCschlingen in Verbindung mit der Vena pallialis (allein

bei Cryptoplaciden vorhanden) und diese mit dem Sinus lateralis.

Am Nervensystem ist bemerkenswert die Verschiebung des Ur-

sprungs der Buccalkonnektive auf den hinteren Teil des Cerebral-

halbringes. (Plate, der dieselbe Erscbeinung bei Cryptoplax ocu-

latus gefunden hat, glaubt, dafi es sich hier um denselben Prozefi

handle, „welcher bei den Prosobranchieern beobachtet wird; dafi

namlich die Buccalnerven bei den archaistischen Formen (Patella,

Trochus) von der Labialkommissur sich abzweigen und dann bei

den hoheren Formen auf die Cerebralganglien tibertreten" (C p. 494).

Auch bei den Solenogastren entspringen die Buccalkonnektive von

den Gehirnganglien.) Eine Eigentumhchkeit, die allein bei Apla-

cophoren sich wiederfindet (Heuschee, 1892), ist die Existenz

zweier Verbindungen der Pleurovisceralstrange iiber dem End-

darm. Das Exkretionssystem zeichnet sich vor dem aller anderen

Amphineuren dadurch aus, dafi linke und rechte Niere durch

einen direkten Schlauch mit einander in Verbindung stehen. Mit

Cryptoplax oculatus hat es die dorsale Lagerung des Hauptkanals

und des Renoperikardialganges gemein. Die Geschlechtsorgane

sind denen der letzteren Form sehr ahnlich.

Vorstehende Zeilen enthalten die Resultate einer Unter-

suchung, die im zoologischeu Institut der Universitat Zurich aus-

gefuhrt wurde. Es sei mir gestattet, an dieser Stelle Herrn

Prof. Dr. A. Lang fur sein freundliches Entgegenkommen und die

zahlreichen wertvollen Anregungen meinen aufrichtigen Dank aus-

zusprechen. Ebenso bin ich Herrn Dr. Hescheler verpflichtet

fiir seine Ratschlage, die mir im Laufe der Untersuchung so wobl

zu statten kamen.
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Figurenerkiaruiig.

Tafel X.

Fig. 1. Schema der Schalenmuskeln.

Fig. 2. Langsschnitt durch die Buccalganglien imd das Cere-

bralmark. 55 : 1.

Fig. 3. Querschnitt durch das Hinterende des Ventrikels. 100 : 1.

Fig. 4. Langsschnitt durch dieselbe Region wie Fig. 3. 100 : 1.

Fig. 5. Querschnitt durch die Aorta mit Abzweigung der Inter-

segmentalarterie unter dem Hinterende der II. Schale. 55 : 1.

Fig. 6. Langsschnitt durch ein Raduladivertikel. 55 : 1.

Fig. 7. Querschnitt durch den FuB und den angrenzenden
Mantel aus der vorderen Korperregion. Die feinen Punkte mar-
kieren die Langsmuskulatur. 25 : 1.

Fig. 8. Langsschnitt mit den letzten Lateropedalkonnektiv.

55 : 1.

Fig. 9. Querschnitt mit der Suprarektalkommissur. 55 : 1.

Fig. 10. Ursprung der Suprarektalkommissur aus dem Pleuro-

visceralstrang. 55 : 1.

Tafel XL
Fig. 11 und 12. Querschnitt mit dem GefaC zwischen Sinus

lateralis und Vena pallialis. 25 : 1.

Fig. 13. Schematischer Langsschnitt durch die hintere Korper-
region. Blutgefafie und Herzschlauch rot, Begrenzung der Perikards
in roten Linien; die punktierte Linie soil andeuten, wie weit der

Herzbeutel seitlich hinunter reicht.

Fig. 14. Schema des Darmverlaufes.

Fig. 15— 18. Querschnitte aus der Gegend der hinteren Halfte
der II. Schale. Diaphragma mit starken Konturen eingetragen.
22 : 1.

Fig. 19. Korner aus dem Ovar. Homog. Immers. 3,0, Apert. 1,1.

Fig. 20. Querschnitt durch den vorderen Herzschlauch (Aorten-
stiel). 100 : 1.

Tafel XIL
Fig. 21. Querschnitt durch den Sphinkter am Vorderende des

Ventrikels. 100 : 1.

Fig. 22. Ursprung der Art. dorsales aus dem Sinus am Vorder-
ende der Aorta. 22 : 1.

Fig. 23 und 24. Schema des Verlaufes der Ovidukte.
Fig. 25—28. Querschnitte mit dem Verbindungskanal zwischen

dem rechten und linken Nierensack. 22 : 1.

Fig. 29—31. Schematische Querschnitte aus der vorderen
(Fig. 29), mittleren (Fig. 30) und der hinteren (Fig. 31) Korper-
region.
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Buchstabenerklarung.

ao Aorta.

a. dors Arteria dorsalis.

a. gen Arteria genitalis.

a. int Arteria intersegmentalis.

apoph Apophyse der Schalen.

a. vise Arteria visceralis.

b Bindegewebe.

hi Blutkorperchen.

cer Cerebralhalbring.

ch Chondroidgewebe.

dp Lateropedalkonnektiv.

C. re Verbindungsschlauch der

beiden Nierensacke.

d Darm.
div. rad Raduladivertikel.

/ Fufi.

fl flimmerzone des Ovariums.

I Leber.

Ih Leibeshohle.

II Seitlicher Langsmuskel
longitudinalis lateralis).

m Mantel.

mesc Dorsales Mesocardium.

mesc' Ventrales Mesocardium.

m.ped Langsmuskel im Ful3.

m. rad Radulamuskeln.

n Mantelnerv.

n. hucc Buccalnerven.

(m.

n. lat Pleuravisceralstrang.

n.ped Pedalstrang.

Atrioventrikularoffnung.

obi Quermuskeln (m. obliquus).

od Ovidukt.

oes Oesophagus.

ov Ovarium.

ov' Ovarialblindsack.

p. com Pedalkommissur.

per Perikard.

pJi Pharynx.

pp Gefafi zwischen V. pall, und
S. lat.

r Radula.

re Niere.

red Gerader Muskel (m. rectus).

res Nierensack.

s. com Suprarektalkommissur.

s. lat Sinus lateralis,

s. nl Sinus neurolateralis.

s. np Sinus neuropedalis.

sph Sphinkter.

sir Streifung.

transv Schrage Muskel (m. trans-

versus).

V. aff Vas afferens.

V. eff Vas efferens.

V. pall Vena pallialis.

ventr Herzkammer.
z Zuckerdriise.
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