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Meiue Untersuchung betrifft das im Golfe von Neapel vor-

kommeiide Dentalium entalis L., das mir durch Verrnittelung der

Zoologischen Station zu Neapel als solcbes in konserviertem Zu-

stande zugeschickt wurde. Die Fixation von Dentalium scheint

auBerst schwer zu sein ; doch erhielt ich sehr schon ausgestreckte

Exemplare, die niit Cocain betaubt und hernach in Eisessigsaure

und zur weiteren Fixation noch eine halbe Stunde in Chromsaure

gelegt worden waren. Andere Fixationsraittel waren: FLEMMiNGSche

Losung, HERMANNSche Losung, Sublimat-Eisessigsaure, Sublimat-

Alkohol. In HERMANNScher Losung waren die Praparate auBerst

briicbig geworden ; weitaus die giinstigsten Resultate ergaben die

durcb die beiden letztgenannteu Fixiermittel erbaltenen Exemplare.

Die aus vergleicbend-anatomiscbeu Grunden hochst wicbtige

Gattung Dentalium ist von Lacaze-Duthiers, Fol, Plate, Thiele,

Pelseneer und anderen Forscbern ausfiibrlicb bescbrieben worden.

Als icb micb diesen Winter mit der Anatomie von Dentalium be-

scbaftigte, stieC icb einerseits auf einige neue Tatsacben, ander-

seits war es mir moglicb, einige scbon gemachte Beobachtungen

zu erganzen. Aus diesem Grunde ist diese Arbeit nicbt sowobl

ein zusammenhangendes Ganzes, als vielmebr eine Reibe von

einzelnen B(!obachtungen.

Der FuB.

An gut konservierten Exemplaren von Dentalium ist der F'u6

iiber seine ganze Flacbe mit Cilien bedeckt. Hat er sicb weit aus-

gestreckt, so ist das Epitbel sehr flach, und sind die Wimpern

weniger deutlicb zu sehen. Trotzdem lassen sie sich immer nach-

weisen.
Bd. XXX VIII. N. F. XXXI. 3g
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RegelmaCig, auf kurze Abstilnde voneinander gelagert, liegen

einzellige Driiseii, die zwischen den Epithelzellen nach auGen munden.

Sie durchsetzen die zirkiililre und longitudinale Muskelfaserschicht,

erstrecken sich aber nie tiefer als diese letztere. Sie sind wechselnd

von Gestalt je nach dem Kontraktionsgrade dieser Schichten : lang

und schlauchformig bei kontrahiertem , rund und birnformig bei

ausgestrecktem FuCe. Sie nehmen auCerst schwer Farbstofife in

sich auf, zeigen aber in Eisen-Hamatoxylin einen schwarzen, fein

granulierten Inhalt. Der Kern ist immer deutlich nachweisbar in

der Basis der Driisenzelle.

Der Mantel.

Pigment. Nach Abpraparieren oder Entkalken der Schale

werden kleine Pigmentflecken rings an der Basis des Mantels sicht-

bar, unterhalb der Ringfurche, welche den vorderen Wulst von der

Matrix der Schale scheidet. Sie haben eine schwach braune Farbe

und sind untereinander durch weniger deutliche Pigmentbrucken

verbunden. Dentalien, die in Sublimat fixiert wurden, zeigten diese

Pigraentierung am schonsten. Meistens sind 9 Flecken vor-

handen, was gerade stimmt mit der Zahl der Langsrippen auf

der Schale von Dentaliura entalis. Auf Schnitten liegt das Pigment

unter der Epidermis, als zahlreiche dunkle Kornchen zwischen den

Bindegewebszellen.

Druse n. Plate unterscheidet an dem Mantel drei Regionen

von verschiedener histologischer Struktur, eine driisige, eine galler-

tige und eine muskulose. Die Einteilung scheint mir etwas kiinst-

lich, denn in Wirklichkeit besteht der ganze vordere Mantelwulst

aus gallertigem Bindegewebe, wie das auch auf der Abbildung,

welche Plate (7, Fig. 2) davon gibt, ersichtlich ist, und unter-

scheidet sich nur der Rand von dem iibrigen Telle des Wulstes

durch die Anwesenheit zahlreicher Driisen und Muskeln. Nach

FoL finden sich im Mantelwulste zwei verschiedene Sorten von

einzelligen Driisen. Plate unterscheidet deren drei. Beide Forscher

unterscheiden 1) hantelformige Driisen, 2) keulenformige Driisen

(ich iibernehme Plates Nomeuklatur). Letztere werden von Plate

in zwei Unterarten gesondert, in belle und dunkle. Ich glaube

aber Fol darin zustimmen zu miissen, daC es keinen funktionellen

Unterschied zwischen diesen hellen und dunklen keulenformigen

Driisen gibt, sondern daC es sich hier um Driisen handelt, die



Beitrage zur Anatomie und Histologie von Dentalium. 555

sich in verschiedenem Grade von Aktivitat befinden. Die hellen

keulenformigen Drusen sind der Innenseite des Mantelwulstes mehr

zugekehrt, und ihre hinteren, angeschwollenen Korperenden liegen

daher zwischen den dort anwesenden zirkularen Muskelfibrillen,

wahrend die dunkleren mehr der AuCenseite zugekehrt und in

dem rein gallertigen Bindegewebe eingebettet sind. Bei Kontraktion

des Mantels, z. B. nach plotzlicher Abtotung des Tieres durch

Fixation , werden die erstgenannten Drusen sich wahrscheinlich

am starksten entleeren. An einem Exemplar, wo der Mantel sich

wenig kontrahiert hat, ist auch die Grenze der hellen und dunklen

Drusen weniger deutlich ausgepragt, so daC die beiden Arten ge-

mischt auftreten. Auch ist an einem Praparat, das mit Eisen-

Hamatoxylin gefarbt wurde, in einzelnen Drusen ein allraahlicher

Uebergang von dem dunklen, feinkornigcn Sekret nach dem hellen,

grobkornigen wahrzunehmen.

Sinnesepithel. Unerwahnt blieb in den bisherigen Arbeiten

eine ringforraige Zone von Wimperzellen, die ich fiir Sinnesepithel-

zellen halte (Fig. 8). Sie hegt gerade an der Stelle, wo das der

Innenseite zugekehrte, driisenfreie Mantelepithel im Bereiche des

Randwulstes sich nach dem vorderen, driisenreichen Mantelrande

umbiegt. Diese Zone, die fortlaufend den ganzen Umfang des

Mantels entlang geht, wird in ihrer Breite von 5—6 Epithel-

zellen gebildet, die grofier und heller sind als die sie um-

gebenden Epithelzellen und auCerdem sehr feine und zahlreiche

Cilien tragen, die ein wenig kiirzer sind als die Zellen selbst.

Hat das Tier sich in seinen Mantel resp. Schale zuriickgezogen,

so liegen diese Zellen grade rings um den feinen Kanal, welcher

als letzte Kommunikation fiir das ausfliefiende Atmungswasser

zwischen den Mantelfalten oflfen bleibt. In Fig. 8 gebe ich eine

Abbildung dieser Zellen. Leider konnte ich nicht mit Sicherheit

unterscheiden, ob die Fasern, die man bis an die Basis der Epithel-

zellen verfolgen kann, Bindegewebs- oder Nervenfasern sind.

Was die zweite Drusenzone, die dem inneren Epithel des

Mantels angehort, betritft, so scheint es mir, daC die Verhaltnisse

etwas anders liegen, als sie von Fol (2) und Plate (7) beschrieben

worden sind. Fol meint, es ware an dieser Stelle nur „un

epith61ium a caractere glandulaire bien plutot qu'un amas de

glandes unicellulaires", wahrend Plate auCer diesen driisenartigen

Epithelzellen groCe, dunkle, retortenformige Drusen nachwies, die

zwischen ihnen ausmiinden. An einigen gut konservierteu Pra-

paraten war es mir aber moglich zu konstatieren, daC die von den

36*
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beiden Forschern als Epithelzellen aufgefaCten Bildungen Binde-

gewebszellen siud, die sich an vielen Stellen epithelartig angeordnet

haben. Diese Zellen sind groC, ersclieinen iiumer sehr hell und

auf deu meisteii Priiparaten blasenartig angeschwollen. Sie pressen

die sehr niedrigen Epithelzellen zusammen in der Weise, daC sehr

oft der Kern der Epithelzelle zwischen zwei Bindegewebszellen zu

liegen konimt, wiihreud der Epithelzellkorper sich als eine dunne

Membran iiber die Bindegewebszelle ausspannt. Das ist hochst

wahrscheinlich die diinne Cuticula, welche Plate an seinen Epithel-

zellen beobachtet hat. Fig. G gibt ein Bild dieser Drusenzone,

so wie sie an vielen meiner Praparate zu beobachten war. Die

Epithelzellen tragen ein zartes Wiraperkleid, das an vielen Stellen

unterbrochen wird durch die Ausmiindungen der zahlreichen,

dunklen, retortenformigen Driisen, die Plate zuerst beschrieben

hat. Dafi die Zellen, die ich als Bindegewebszellen erkannte, sich

mit an der Sekretion beteiligen warden, ist nicht wahrscheinlich,

vielmehr liegt ihre Funktion darin, als ein elastisches Stiitzgewebe

zu dienen fiir die iiberaus zahlreichen Driisenzellen. Mehrmals

habe ich gesehen , daC die Entleerung dieser Drusenzellen sehr

plotzlich zu stande kommt. Das Sekret lag dann in der Mantel-

hohle angehauft, wahrend die Drusenzellen ganz leer waren und

nur als sehr zarte Membranen bestehen blieben. Waren die Binde-

gewebszellen nicht da, so wtirde nach der Entleerung die Driisen-

zone sehr leicht zerrissen werden.

Der Payillon.

Die auCere Form des Pavilions oder der hautigen Hohlkehle,

wie sie von Plate benannt wurde, ist von Lacaze-Duthiers

(4, p. 324) aufs genaueste beschrieben worden. Seither hat Leon

(5) eine ausfuhrliche histologische Beschreibung gegeben, der ich

aber nicht in alien Punkten beistimmen kann.

Das Hinterende von Dentalium^), das auf einem Querschnitt

nur die paarigen Riickenmuskeln, die Gonade und eine Fortsetzung

1) Ich habe mich bei der Beschreibung immer an die von
Lacaze-Duthiers angewandte Orientierung des Tieres gehalten,

worin auch Plate ihm nachgefolgt ist. Die groCe Manteloffnung

wird als vorn bezeichnet, die kleine als hinten, die konkave Korper-

flache als dorsal, die konvexe als ventral.
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der Mantelhohle enthiilt, verschmalert sich allmahlich, bis es sich

plotzlich erweitert und den sogenannten Ringvvulst bildet, welcher

an der Basis des Pavilions liegt. Es ist das die Stelle, wo sich

die Ruckenrauskeln an der Schale anheften, und iiberhaupt die

einzige Stelle, wo das Tier an der Schale befestigt ist. Auf einem

Langsschuitt (Fig. 1) durch den Ringwulst ist das Haftepithel

deutlich erkennbar, das sich ziemlich plotzlich von dem gewohn-

lichen Korper resp. Mantelepithel abgrenzt. Die Kerne desselben

siud groG und hell und stehen schriig auf der Fliiche des Wulstes.

Das Protoplasma farbt sich immer intensiv und den Muskelfasern

autiallend gleich. So werdeu die Zellen, ausgenommen die Kerne,

die hell bleiben, in Eisen-Hamatoxylin tiefschwarz, wahrend sie in

pikrinsaurem Fuchsin gelbe Farbe annehmen.

Die Mantelhohle miindet durch die Mitte des Wulstes nach

auCeu. Sie hat hier eine sichelformige Gestalt, und ihre Aus-

muudungsstelle liegt nicht in der Verlangerung der Mantelhohle

selbst, soudern mehr dorsalwarts, wie auf Fig. 1 ersichtlich ist.

Sie teilt den Ringwulst dadurch in 2 halbmondformige Klappen,

von welchen die ventrale etwas mehr nach hinten resp. nach oben

liegt. Auf der dorsalen Seite erhebt sich nach hinten zu der

eigentliche Pavilion. Eine Ringfurche (Fig. 1 li) zeichnet ihu deutlich

vom VVulste ab. Diese Ringfurche, die schon von Lacaze-Duthiers

erwahut worden ist, liegt an der Stelle, wo das Haftepithel (Fig. 1 i)

der Riickenmuskeln plotzlich auf hort und in das aufierst feine und

zarte iiuCerliche Epithel des Pavilions tibergeht. Der Pavilion ist

mit einem EBloffel oder richtiger niit einer Schaufel verghchen

worden. Fig. 1 zeigt das Hinterende von Dentalium auf einem

Medianschnitt. Ware der sagittale Schnitt etwas mehr lateral

ausgefallen, so wiirde man auch auf der Ventralseite den Pavilion

im Laugsschnitt zu sehen bekommen.

Was den histologischen Bau des Pavilions betrifft, so ist dar-

iiber folgendes zu sagen.

In dem Wulste liegt ein zirkularer Blutsinus i), der einerseits

mit der uutern MantelgefaBbahn, anderseits mit dem dorsal ge-

legenen Sinus genitahs in Verbinduug steht, (Fig. 1 und 2). Aus

1) Auch die Bezeichnungen Sinus, GefaBe und Lakunen werden

hier im Sinne Lacaze-Duthiers' angewendet. Sie geben nur Ver-

schiedenheiteu der GrolJe und Gestalt an, nicht aber Unterschiede

hinsichtlich der Natur ihrer Wandunijen.
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ihm niramt eine Gefiifibahn ibren Ursprung, die in der dorsalen

Mittellinie des Pavilions verliiuft (Fig. 2 7c).

Der Pavilion wird von 2 kraftigen Nerven versorgt (Fig. 1

und2^), die aus dem Visceralganglion berstammen. Diese beiden

Stilmme sind in dem Hinterende des Tieres, das die Gonade ent-

balt, tiuCerst schwer zu verfolgen. In dem Wulste werden sie

aber deutlicb sicbtbar uud entbalten mebrere Ganglienzellen , an

einer Stelle sogar so viele, daC man von einer gangliosen An-

scbwellung red en konnte. Sie verlaufen weiter als 2 sebr dicke

Strange rait zahlreicben Verzweigungen, rechts und links im Pavilion.

Wegen der starken Kontraktion , in der man den Pavilion fast

immer bekommt, baben die Nerven sich bucbtig gewunden und

schlangeln sich zwischen den Trabekeln des Bindegewebes. Sie

erschweren bierdurcb das Verstandnis des histologischen Bildes

bedeutend, das aucb sonst wegen der starken Kontraktion der Ge-

webe nicht leicht aufzuklaren ist. Sebr scbon kann man in diesen

kontrahierten Nerven die Kerne der Nervenfibrillen wabrnehmen,

deren Vorbandensein Plate gegen Fol verfochten bat. Hier und

da liegen Ganglienzellen zwischen den Fibrillen.

Die Muskulatur ist von Leon (5) richtig dargestellt worden.

Dafi auf dem Querschnitt (Fig. 2n) aufier den dorsalen und ven-

tralen subepithelialen Langsfasern auch einige in anderer Richtung

gezeichnet sind, kommt daher, daC der Schnitt in der Nahe der

Basis liegt und dadurch schon einzelne Fasern des Wulstes ge-

troffen worden sind.

Das Epithelium der Innenflache hat sich auch infolge

der Kontraktion in zahlreiche Falten gelegt. Auf einera Langs-

schnitt (Fig. 1) erscheinen die Falten als ebensoviele Epithelzotten.

Diese Zotten sind so klein, dafi hochstens 5—6 Epithelzelleu

an ihreni Aufbau teilnehmen. Die Epithelzellen sind niedrig,

weniger hoch als breit, mit rundlichen, hie und da ovalen Kernen.

Die nach_ auCen gekebrte Seite der Zellen ist fein granuliert. Ob

das Pigment ist, wie Leon behauptet, kann ich nicht mit Sicher-

heit sagen.

Das Epithelium der AuBenseite ist ein sebr feines Cylinder-

epithel ; die Zellen sind zahlreich und sebr klein im Vergleich mit

den ubrigen Zellen des Pavilions. Sie baben sich nicht wie die

der Innenflache in Falten gelegt, doch ist die Oberflache an vielen

Stellen gerunzelt. Leon bat sowohl in dem Epithel der Innen-

als der AuCenseite das Vorkommen von Becherzellen erwahnt. Ich

glaube das aber in Zweifel ziehen zu miissen. Auf einem Quer-
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schnitt (Fig. 2) zeigt das innere Epithel ein auBerst konfuses Bild

von Epithelzellen, die in alien Richtungen durchgeschnitten sind.

Ziemlich oft trifft man die Ausfiihrungsgange der Schleimzellen,

die im Bindegewebe liegen ; aber von Becherzellen fand ich hier

ebenso wie in der AuCenseite nie eine Spur.

Das Bindegewebe, das sich zwischen den beiden Epithel-

schichten ausspannt, scheint mir ein typisches Molluskenbinde-

gewebe zu sein, wie es von Flemming (1, p. 463) zuerst richtig

besclirieben worden ist. Er beschreibt es folgendermaCen : „Es

ist ein Netz zarter, stellenweise selbst linienartig dunner Balkchen,

in Oder an deren Knotenpunkten hie und da Kerne mit wenig

Protoplasma liegen; in jedem Maschenraum aber, und meist ihn

ganz ausfiillend, steckt eine groBe blasse Zelle mit kleinem Kern".

Weiter sagt er, daC das Hautgewebe der Cephalophoren unter den-

selben Typus fallt — daC aber die Maschenraume des Netzes sich

ausgeweitet haben zu groCen Schleimdriisenzellen. Diese letzte

Beschreibung zeigt die meiste Uebereinstimmung mit dera Zu-

stande, wie er bei Dentalium angetroffen wird, — nur mit einigen

Einscbrankungen. Durch die schmale, lamellenartige Ausbildung

des Pavilions ist zwischen den beiden Muskelschichten nur Platz

fiir eine Reihe nebeneinander liegender Bindegewebsmaschen. Die

darin befindlichen Schleimdriisenzellen (Fig. 1—2) miinden alle

nach auCen, und da es hier keine tiefer liegende Schicht von Binde-

gewebe mehr gibt, stehen auch keine tiefer liegenden Schleim-

driisenzellen mit ihnen in Kommunikation, wie das nach Flemming

bei Cephalophoren der Fall ist. DaB die nebeneinander liegenden

Schleimdrusenzellen miteiuander kommunizieren, scheint mir nach

aufmerksamer Beobachtuug nicht der Fall zu sein. Wohl findet

man an schlecht erhaltenen Praparaten den Zellinhalt verflossen,

und kommunizieren die Zellen dann scheinbar untereinander ; doch

an gut konservierten sind sie durch deutliche Konturen vonein-

ander geschieden. Andere Schleimmassen als diese infolge der

ungeniigenden Konservierung auftretenden habe ich im Binde-

gewebe nicht angetroffen. Es sei darum an dieser Stelle schon

erwahnt, dafi ich nicht im stande bin, die von Leon gemachte Be-

obachtung, nach welcher es Schleimmassen gibt, die den von

Rawitz an Area diluvium beschriebenen entsprechen wiirden, zu

bestatigen.

Ueber die Art und Weise der Ausmiindungen der Schleim-

driisenzellen habe ich leider nicht ganz ins klare kommen konnen.

Die Miindungsschlauche sind immer deutlich wahrzunehmen. Ich
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konnte aber nicht mit Sicherheit feststellen, ob die Schlauche inter-

epitheliale Liicken oder Fortsetzungen der Driisen selbst sind.

Sind die Schleimdriisenzellen von Deutalium identisch rait den

von Flemming beschriebenen , dann sollten sie in Becherzellen

iibergeheu — was ich nie gesehen babe. Sind aber die Aus-

miindungsscbliiuche Fortsetzungen der Zelle selbst, so konnte man
die Scbleimdriisenzelleu von Dentalium mit den Ausmiiudungszellen

der FLEMMiNGScben Schleimdriiseu vergleichen. Ich tue das aber

besser nicht, weil Flemming diese Zellen als Becherzellen, d. h.

als epithelartige Gebilde auffaCt, wahrend ich an der binde-

gewebigen Natur der Schleimdrusen von Dentalium festhalte. Ver-

stehe ich die Bemerkungen von Rawitz (8, p. 473) recht, so

nimmt dieser Forscher die Zusammengehorigkeit der Schleim-

driisenzelle mit der Becherzelle (daB also die erste in die letzte

ausmtinden wiirde) nicht als allgemeine Kegel bei den Acephalen

an. In welcher Weise der genannte Forscher sich dann aber vor-

stellt, dafi die Schleimdrusenzellen nach auBen miinden — ja ob

sie iiberhaupt nach auBen munden , ist mir nicht klar geworden.

DaC die nach auBen miindenden Schleimdrusenzellen von

Dentalium bindegewebiger Natur sind, glaube ich um so mehr ver-

teidigen zu konnen, weil auch an anderen Stellen des Korpers

von Dentalium, die ich uachher beschreiben werde (Anus und Sub-

radularorgau) , sich Bindegewebselemente iuuerhalb des Epithels

lagern konnen. AuBer den Schleimzellen kommen noch zwei Arten

von einzelligen Drusen im Pavilion vor. Die eine Art besteht aus

birnformigen Drusen (Fig. 1—2 e), die sehr oft in zwei longi-

tudinalen Reihen rechts und links von der medianen BlutgefiiBbahn

liegen. Das ist aber nicht immer der Fall, sondern mehrmals

findet man sie iiber den ganzen Querschnitt verbreitet. Es scheint

aber, daB ihr ganzes Vorkommen starken Variationen unterliegt,

denn bei manchen Exemplaren waren sie massenhaft vorhanden,

wahrend sie in anderen schwer nachzuweisen waren. Sie sind ein

wenig groBer und regelmiiBiger von Form als die Schleimzellen.

Mit Safranin farben sie sich intensiv rot, und der Inhalt scheint

leicht granuliert; in pikrinsaurem Fuchsin werden sie glanzend

homogen gelb ; am schonsten sind sie aber in mit Eisen-Hamatoxyliu

gefarbten Praparaten zu sehen. Sie werden dann tiefschwarz,

einzelne mit deutlichem Kern, und unterscheiden sich scharf von

den blassen Schleimdrusenzellen.

Die zweite Art (Fig. 1 o) liegt in dem ventralen Abschnitt des

Wulstes. Ihre Lage wurde zuerst von Fol (2) richtig dargestellt.
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Er beschreibt sie folgenderraaBen
;
„Elles (die DriiseQ) d^bouchent

ici pele-mole dans une zone assez ^troite. Sur une coupe

lougitudinale elles forment un 6ventail, le fond des glaudes

representant la partie 6tal6e, leurs canaux excr6teurs, la partie

d'6ventail qu'on tient a la main." Um diese Beschreibung

mit der Figur 1 ubereinstimmen zu lassen, muC man sich

vorstellen, dafi sich die Rinne zu einer engen Spalte ver-

schmillert hat, wie das der Fall ist, wenn die Mantelhohle in

breiter Kommunikation rait der AuCen welt steht. Fol scheint aber

der Meinuug zu sein , dafi bier zwei Driisensorten nebeneinander

vorkommen , beide vergleichbar mit denen , welche im vorderen

Mantelwulst augetrotien werden. Ich habe immer nur eine Art

von Driisen an dieser Stelle gefunden , und zwar nur solche, die

eine Aehnlichkeit mit den keulenformigen Driisen aus dem vorderen

Mantelwulst zeigen. Auch Leon (5) beschreibt nur das Vorkommen

dieser einen Art.

An der nach innen gekehrten Seite dieser Drusenzone liegt

eine Reihe von hohen Epithelzellen ; sie umgeben in einem Halb-

kreis die Einfiihrungsoffnung der Mantelhohle an der Ventralseite.

Im Querschnitt besteht diese Zone aus ungefahr 7 oder 8 Zellen,

die sich kuppelformig nach auBen wolben (Fig. 1^). Sie haben

eine deutliche Cuticula und tragen ein kurzes, starkes Wimperkleid.

Die Kerne sind groB uud zeigen ein gut diti'erenziertes , zentral

gelagertes Kernkorperchen. Lacaze-Duthiers fand beim Embryo

auf den halbmondformigen Klappen eine Anhaufung von groBen

Cilien oder, wie er sagt, vielmehr GeiBeln, die einen starken

Wasserstrom von hinten nach vorn bewirken, Er sprach die Ver-

mutung aus, daB beim erwachsenen Tiere diese Gebilde auch noch

vorkommen. Die soeben erwahnte Wimperepithelzone konnte so-

mit ein letzter Rest dieses embryonalen Cilienkleides sein. Ihre

Funktion scheint mir aber nicht mehr mit der Bewegung des Wassers

zusammenzuhangen , sondern vielmehr der Natur eines Sinnes-

organes zu entsprechen.

Die Verdauimgsorgane.

Ueber die Muskulatur der Darmwand herrschen zwei ver-

schiedene Ansichten. Nach Fols Angabe ist der ganze Darm von

dem Munde bis zum After von einer strukturlosen , elastischen

Membran eingehiillt; an einzelnen Stellen nur begleiten Muskel-
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btindel das Darmrohr und verbinden die Darraschlingen unter-

einaiider. Nach Plate folgt auf das Epitbel eine diinne Scbicht

von Riiigfasern, die er fur Muskeln bait. Icb kann ibm darin

vollig beiptlicbten. Unter den Darniepitbelzellen liegen in kurzen

Abstanden voneinander sehr platte Kerne, zwiscben denen sich

eine scbeinbar strukturlose Membran ausspannt. In typiscben

Muskelreagentien, wie pikrinsaurem Fucbsin und Eisen-Hamatoxylin

wies diese Membran eine deutlich fibrillare Struktur auf. Wir

haben es bier also gewifi mit kontraktilen Ringfasern zu tun. Im
ubrigen scblieCe icb micb der Bescbreibung Fols an.

Das Subradularorgan wurde zuerst als solcbes durcb

Thiele (11) erkannt, indem er dasselbe mit dem Subradular-

organ der Cbitonen verglicb. Genannter Forscher bescbreibt es

als ein 33 /< bohes Plimmerepitbel, das aus Siunes- und Sttitz-

zellen bestebt und unter welcbem sicb Ganglienzellen ausbreiten.

Weiter erwabnt er das Vorkommen von groCen Scbleimzellen in

der Umgebung des Sinnesepitbels. Plate (7) gibt eine Erganzung,

indem er von einem zweibugeligen Sinnesorgan spricbt, wovon jeder

Hugel einer scbmalen Falte aufsitzt. Naheres iiber die Natur des

Sinnesepitbels erwabnt er nicht. Zwiscben diesen beiden Hiigeln

findet sicb aber ein Gescbraacksbecber (Fig. 3 v). Es gibt nur

einen, er ist aber ziemlicb groB und bildet daber docb eine be-

deutende Sinnesflacbe. Da icb die Zellen nicbt isoliert babe, so

kann icb nicbts iiber die Natur der einzeluen Zellen sagen ; docb

scbeint es mir, daC dieser Becber auCerordentlicb viel Ueberein-

stimmung bat mit dera von BelaHaller (3) an Cbiton be-

scbriebenen, und glaube icb, daC, was er iiber die Natur der beiden

ibn aufbauenden Elemente, Sinneszellen und Stutzzellen, sagt, auch

ganz auf Dentalium bezogen werden kann. Die beiden Hiigel sind

also als Folge der Vertiefung des Gescbmacksbecbers aufzufassen.

Dafi die Hiigel Falten aufsitzen, ist ganz ricbtig; aber diese Falten

iiberragen die Hiigel seitlicb und aucb etwas von binten, so dafi

man sagen kann, dafi der sinnesepitbeltragende Abscbnitt des Sub-

radularorganes in einer Art napfformigen Hervorwolbung der

Pbarynxwandung liegt. Der Napf ware dann nacb der vorderen,

der Mundotfnung zugekebrten Seite mebr ofifen.

In dieser napfformigen Hervorwolbung werden die von Thiele

erwabnten groBen Scbleimzellen bauptsacblicb angetroffen. Diese

Zellen (Fig. 3 m und 4 m) sind kreisrund und erscbeinen an vielen

Praparaten als belle Gebilde. Ibr Kern liegt meist zentral und

farbt sicb intensiv. Sie sind auCerst zablreicb vorbanden und liegen
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in Kliimpchen, ofters auch in Reihen beieinander. Am auffaliendsten

ist aber, daC diese Zellen offenbar nach auCen wandern oder sich

zwischen den Epithelzellen der Fallen lagern und von da aus ihr

Sekret in den Pharynx ausflieBen lassen. Man sieht in dem Pharynx

auch wohl Sekretmassen liegen, die noch die Form der Zelle bei-

behalten haben und im Begrilie sind sich zu verfliissigen. Ich halte

es daher fiir wahrscheinlich , daB die ganze Zelle sich verfliissigt

und dabei zu Grunde geht.

Rawitz (8, III. Teil, p. 30) hat derartige Zellen im Sipho

von Cardium edule gesehen, und seine Beschreibung stimmt ziem-

lich genau mit dem Befunde bei Dentalium, Nur verhalt sich das

Protoplasma der Zellen etwas anders. Solange die Zellen noch

nicht ihre Wanderung angefangen haben, ist das Protoplasma

homogen und enthalt nur hie und da einige Kornchen. Die erste

Veranderung, die an ihnen merkbar wird , ist eine Granulierung,

die immer starker wird
,

je weiter die Zellen durch das Epithel

riicken (Fig. 4). Der Kern ist in dem letzten Stadium verschwunden,

wie das auch Rawitz von Cardium edule angibt. Dieser Vor-

gang ist an Praparaten , die mit Boraxkarmin , Hamatoxylin , Sa-

franin, Eosin oder mit pikrinsaurem Fuchsin gefarbt worden sind,

zu beobachten. Weitaus am schonsten reagiert der Zellinhalt aber

auf Erythrosin, so daC man alle Uebergangsstufen deutlich wahr-

nehmen kann. Auf diese Zellen habe ich hingewiesen bei der Be-

schreibung der Schleiradriiseuzellen im Bindegewebe des Pavilions,

Es sei hier noch gesagt, daC Rawitz diese beiden Arten von

Schleimdriisenzellen fiir identisch halt.

E n d d a r m. Die regelmaBigen Schluckbewegungen , welche

Lacaze-Duthiers an dem Enddarm auftreten sah , brachten ihn

dazu, diesem Teil eine respiratorische Funktion zuzuschreiben. Er

faBt den erweiterten Endabschnitt mit der Rektaldriise und der

Oeffnung nach auCen als Kloake auf, wahrend der eigentliche Anus

mehr nach hinten, ungefahr an der Einmiindungsstelle der letzt-

genannten Driise liegen wiirde. Das eingesogene Wasser wiirde

dann zum Teil der Atmung dienen, zum anderen Teil wurde es

sich durch die Wanduug der Kloake und vielleicht auch der

Rektaldriise in den Perianalsinus pressen und einen Fliissigkeits-

ersatz fiir das durch die Wasserporen ausgestromte Blut liefern.

Hinsichtlich dieser Hypothese haben Fol und Plate sich sehr

vorsichtig ausgesprochen. Beide verwerfen die Moglichkeit, daB

Wasser auf diese Weise dem Organismus zugefiihrt werden konnte,

scheinen aber geneigt zu sein, der Kloake eine respiratorische Rolle
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zuzuschreiben. Auf ihre Augaben sich stiitzend, spricht auch

SiMROTH (10) sich in diesem Sinne aus, iudem er fiir den Namen
„ReUtaldriise" die Bezeichnung „Wasserlunge" vorschlagt, d. h.

also ein Organ annimmt, das zur Atmuiig dient.

Ich mufi aber folgendes hieriiber bemerkeu. Die Kloake

wiirde von Lacaze-Duthiers beschrieben als „un large tube a

parois minces et transparentes" (6, p. 273), und einige Seiteu vveiter

I'ugt er der Bescbreibuug binzu, daU zahlreiche Muskeln von ihrer

Wand ausstrablen und sich, indem sie den Perianalsinus durch-

setzeu, an den umliegenden Geweben anhefteu. Diese Beschreibung

ist uicht ganz richtig, denu man wiirde daraus den SchluC ziehen,

daG die Wandung des Rectums s, Kloake nur aus einer diinnen

Reihe von Epithelzellen bestehe, was in Wirklicbkeit nicht der

Fall ist. Die Wand ist im Gegenteil muskulos. Das Epithel wird

uach auBen von zahlreichen Bundeln von Ringfaseni umgeben,

und zwischen denselben liegen in groBer Anzahl Bindegewebszellen

von genau demselben Typus, wie ich sie in den Falten des Sub-

radularorgans gesehen habe. Auch hier kann man alle Wanderungs-

stadien sehr schon betrachten. Die meisten dieser wandernden

Schlcimdriisenzellen liegen in den beiden proeminierendeu Lippen

des Anus. Ihr Sekret verflussigt sich danu in der Mantelhohle.

Nach innen zu, die Wandung des Rectums verfolgend, nimmt ihre

Anzahl allmahlich ab, aber es gibt denuoch immer uoch viele, die in

das Rectum nach auBen waudern. Aus diesen Griinden kann ich

den beiden Forschern Fol und Plate in ihrer Meinung, daC in

der Struktur des Enddarmes sich nichts gegen eine respiratorische

Funktiou einwendeu lasse, nicht beipflichten. Ist auch die An-

wesenheit von Muskulatur allein nicht geuiigend, um den Gasaus-

tausch zwischen dem Einstromungswasser und der Hamolymphe

unmoglich zu machen, so macht doch wohl die Anwesenheit einer

groCen Anzahl von secernierenden Zellen diese Ansicht sehr un-

wahrscheinlich.

Doch auch die Histologic der Rektaldriise tragt wenig zur

Stiitze fiir die Hypothese bei. Plates Beschreibung, nach der

dieses Organ eine fingerformig-verzweigte tubulose Druse ist, die

mit einem einzigen Gang in den Enddarm miindet, kann ich vollig

bestiitigen. Das Epithel der Schlauche ist nach ihm niedrig, un-

gefahr kubisch und tragt sehr lange Flimmercihen ; iiber die Funktion

dieser Zellen sagt er aber nichts. Fol (2, p. 105) dagegen sagt

folgendes: „les cellules ^pitheliales n'ont pas un caractere glan-

dulaire marque; d'apres le simple examen au microscope, il est
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impossible d'indiquer ce que leur s6cr6tion peut etre, ni meme
d'atfirnier que leur fouction soit de secr^ter quelque chose." DaG

die Zellen aber secernierungsfahig sind, geht zweifellos aus meinen

Priiparaten hervor. Trotz den vielen Manipulationen, welchen die

Priiparate notwendig unterliegen mussen , bevor man sie mikro-

skopisch betrachten kaiin, sieht man in dem Lumen dor Schlauche

zwischen den langen Cilien und auch den Epithelzellen aufsitzend

schone, gut erhaltene Vakuolen (Fig. 5 a). Diese Vakuolen bestehen

aus eiuer klaren Fltissigkeit, sind ungetahr so groC wie die Epithel-

zellen selbst und enthalten auBerst kleine, schwarze, unregelmaCige

Kornchen, die sehr oft der Peripherie der Vakuole angelagert sind.

Die Vakuolen waren nicht auf alien Praparaten wahrzunehmen;

waren sie nicht vorhanden, so sah man doch immer die schwarzen

Kornchen durch das ganze Organ zerstreut liegen, Es schien mir,

daB alle Epithelzellen ohne Ausnahme diese Vakuolen hervorbringen

konnen. Zellen mit aufierst langen und schonen Cilien hatten

schon in ihrem Innern eine ziemlich groCe Vakuole; oder es lag

die schon ausgetretene Vakuole einer Zelle so nahe, daC man die

Zusammeugehorigkeit der beiden nicht anzweifeln konnte, wiewohl

auch die letztere ihr Cilienkleid behalten hatte. Anderseits

findet man groBe, geplatzte Zellen ohne Cilien, deren Kern ver-

schwunden ist. Das Sekret sammelt sich in den breitereu Schlauchen

und ist auf eosingefarbten Praparaten gut zu sehen. Auf einzeluen

Schnitten konnte man einen breiten Saum angehaufter Sekret-

massen wahrnehmen, der in das Rectum ausfloB und sich in der

Richtung des Afters umbog (Fig. 7). Merkwurdig ist, daB ich

nie eine Spur von Geschlechtsprodukten in dieser Druse gefunden

habe, wilhrend doch sowohl Fol als Plate sie darin immer an-

trafen. Ich schreibe das aber der Tatsache zu, daB die von mir

untersuchten Exemplare im Dezember und im Februar aufgefischt

worden sind und sich daher wahrscheinlich in einer Periode be-

fanden, wo die Geschlechtsprodukte sich nicht nach auBen ent-

leerten. Auch in der rechten Niere, in der Plate sonst viele Eier

resp. Sperraatozoiden fand, habe ich sie immer vermiBt.

Scheint mir also nach dem vorher Gesagten die respiratorische

Funktion dieses Organs sehr unwahrscheinlich , so kann ich iiber

seine tatsachliche Bedeutung auch nichts Sicheres aufstellen. Eine

Tatsache geht aber aus den Beobachtungen zweifellos hervor, daB

namlich durch die Schluckbewegungen des Rectums Wasser aufge-

nommen und der Rektaldruse zugefiihrt werden kann ; durch Ver-

schluB des Afters kann das Wasser einige Zeit festgehalten werden.
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Mit Bezug auf diese Tatsache wage ich, eine neue Hypothese iiber

die Funktioii dieser Druse aufzuwerfen. Auf einem Querschnitt von

Dentalium durch die Region des Rectums fiillt sogleich auf, wie

aufierordentlich fest der rechte Nierensack sich der Rektaldriise

anschmiegt. Die Driise wolbt sich gegen den Nierensack, so daC

dieser eine entsprechende Einbuchtung erhalt. Der Nierensack

selber miindet an dieser Stelle durch seinen Porus nach auCen,

wahrend er an der dorsalen Seite in Kommunikation mit der Ge-

schlechtsdriise steht (Fig. 7 h). Zahlreiche Muskelfasern durch-

ziehen in verschiedener Richtung die Rektaldruse und heften sich

einerseits an der Muscularis des Rectums, anderseits an dem
Epithel des Nierensackes an (Fig. 7). Auf Fig. 7 kann man die

Beziehungen zwischen Rektaldruse und rechter Niere deutlich wahr-

nehmen. Sie ist nur eine Ergilnzung zu den Figuren, welche

Plate (7, Fig. 20) und Pelseneer (6, Fig. 189—190) gegeben

haben. Auf Grund dieser Tatsachen scheint es mir nicht unmog-

lich, daC die Rektaldruse eine Rolle bei der Ejakulation der Ge-

schlechtsprodukte spielt.

Durch eine temporare Aufnahme von Wasser ware die Mog-

lichkeit gegeben, dafi die Druse an Volumen zunehmen und eine

Pression auf den angrenzenden Nierensack ausiiben wiirde. Da
ich keine geschlechtsreifen lebenden Exemplare erhalten habe, war

es mir nicht moglich, diese Meinung durch Beobachtungen zu be-

statigen; doch konnte ich nicht umhin, auf die Moglichkeit der

erwahnten Funktion hinzuweisen.

Die Zirkulationsorgane.

Ueber das Zirkulationssystem bleibt mir nur wenig zu sagen

iibrig.

Das Herz ist auCerst dunn und zart, so daC es mir erst nach

vieler Muhe gelungen ist, die Verhaltnisse desselben festzustellen.

Sie stimmen in jeder Hinsicht mit Plates Angaben uberein. Das

Pericardium heftet sich zum Teil an das Coecum an, dessen Vor-

handensein Pelseneer (6) nachgewiesen hat.

FoLs Angabe, daB der Perianalsinus mit einem Endothel be-

kleidet sei, kann ich nicht bestatigen. Die in der Umgebung des

Perianalsinus liegenden Organe sind nach auBen von zarten Mem-
branen begrenzt, die bindegewebiger Natur sind und sparliche
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runde Kerne aufweisen. Fibrillen sind oft gut zu verfolgen und

sehen Muskelfasern sehr ahnlich.

An dieser Stelle sei noch das gelegentliche Vorkommen zahl-

reicher Redien in den Blutbahnen erwahnt. Ich konnte aber nicht

bestimmen, zu welcher Distoma-Art sie geborten.

Die Exkretioiisorgane.

Plate ist von seiner friiheren Angabe, daC es eine Kom-
munikation zwiscben der linken und der recbten Niere gebe, zuriick-

gekommen. Aucb Pelseneer verneinte die Anwesenbeit einer

Kommunikation. Meine eigenen Beobachtungen fiihren zu dem-

selben Ergebnis.

An der dorsalen Seite des Magens, ein wenig nacb der recbten

Seite, wacbsen die Gescblecbtsdriise und die recbte Niere einander

entgegen. Die von mir untersuchten Dentalien befanden sicb, wie

icb oben schon erwahnte, in einer Periode von gescblecbtlicber

Rube. Niere und Gescblecbtsdriise babe ich daber nie miteinander

verwacbsen angetroffen, wie es Pelseneer (6, Fig. 190) dargestellt

hat. Doch war immer deutlich wabrzunebmen, wo die Kommuni-
kation statttinden wiirde ; denn an dieser Stelle hort plotzlich das

hohe Nierenepithel auf und geht iiber in eine zarte Membran, die

hie und da einige ovale Kerne enthalt (Fig. 7 c' h). Eine Eigen-

tiimlichkeit dieser Stelle will ich noch wegen ihres konstanten

Auftretens erwahnen. Man sieht namlich auf kurze Abstande von-

einander dichte Knauel von Zellen (Fig. 7 i), die dem membran-

artigen Abscbnitt des Nierensackes auliegen. Ueber ibre Natur

kann ich weiter nichts sagen; aber man trifft sie zu konstant an,

als daC man ihre Anwesenbeit als eine Zufalligkeit ansehen konnte.

Wahrscheinlich spielen sie eine Rolle bei dem Eintreten der Ge-

schlechtsreife.

Das Nervensystem.

Durch die Untersuchungen von Plate und Thiele sind wir

ziemlich genau iiber den Bau des Zentralnervensystems unter-

richtet. Ueber den Verlauf der peripherischen Nerven beschrankt

sich unsere Kenntnis noch hauptsachhch auf die Angaben Lacaze-

Duthiers'.
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Er unterschicd am Gehirn eine vordere uud eiiie hintere An-

schwelluiig, worin wir seither durch Plate die Cerebral- resp.

Pleuralganglien zu erblicken gelernt haben. Von der vorderen

Hirnanschwellung, die wir als die paarigen Cerebralgaugiien an-

sprecheu, laCi Lacaze-Duthiers aufier den 3 paarigen Konnekti-

tiven (Cerebropleural-, Cerebropedal-, Cerebrobuccal-Konnektiv)

noch eiuen unpaaren Manteluerv, ein Paar Mantelnerven und

ein Paar Tentakelnerven entspringen. Den unpaaren Mantelnerv

glaube ich auf einen Irrtum Lacaze-Duthiers' zuruckfuhren zu

raiissen. An der Stelle, wo dieser Nerv nach ihm seinen Ursprung

nehmen wiirde, befindet sich ein kleiner Muskel, den er wahrschein-

lich unter LupeuvergroBerung fiir einen Nerven gelialten hat. Dieser

Muskel inseriert sich an der dorsalen Leibeswand, durchzieht die

verkurzte Cerebralkommissur, durchbricht das unter dem Gehirn

liegende Muskelblatt, um sich sodann in der Falte des Kiefers

auszubreiten (Fig. 3—4 x). Er gehort also dem Kiefer an und

wirkt antagonistisch auf die ventralen Muskeln des Kiefers, die

sich an dem Radulapolster anheften (Fig. 3q). Rechts und links

von diesem Muskel, an der Basis der beiden Tentakelschilder, ver-

laufen die paarigen Mantelnerven (Fig. 3—4 b). Etwas mehr nach

vorn entspringen die Tentakelnerven (Fig. 3 c' &). Es gibt deren

an jeder Seite zwei. Beide sind kraftig entwickelt und verzweigen

sich sofort reichlich.

Von den Cerebrobuccalkonnektiven gehen jederseits zwei

Nerven zum Riissel. Thiele hat nur ein Paar nachgewiesen. Das

zweite Paar nimmt sehr nahe an den Cerebralgaugiien seinen

Ursprung.

Von den vorderen Buccalganglien geht ein Nervenpaar zum

Subradularorgan. Die Nerven bilden sogleich ein neues Ganglion

(Fig. 4o), das also dem vorderen Buccalganglion dicht anliegt.

Nach Plate treten diese Nerven nicht von den Ganglien, sondern von

der Komraissur ab. Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Von der

hinteren Hirnanschwellung oder den paarigen Pleuralganglien laBt

Lacaze-Duthiers auCer den Pleurovisceralkonnektiven noch ein

Paar Mantelnerven entspringen. Diese Beobachtung stimmt mit

der meinigen ; nur muC das Vorkommen des Pleuropedalkonnektives,

das Lacaze-Duthiers noch unbekannt war, dazu erwiihut werden.

SiMROTHS Vermutung, daB der Ursprung des hier erwahnten

Mantelnervs sich auf das Hirn zuruckfuhren lasse, wird also nicht

bewahrheitet.
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Zusammenfassung- der Rcsultate.

1) Der FuB ist iiber seine ganze Oberflache mit Wimperepithel

bekleidet. Es miiDden einzellige Driisen darin aus.

2) An der Basis des Mantels liegen eine Anzahl Pigment-

fleclfen. Wo das der Inneuseite zugekehrte Mautelepithel sich nach

deni vorderen Mantelrande umbiegt, liegt eine Zone von Sinnes-

epithel.

3) Die zweite Driisenzone ist mit Wimperepithel bekleidet;

zwischen den Epithelzellen miinden einzellige Druseu nach auCen,

die von groBen Bindegewebszellen gestiitzt werden.

4) Das Epithel des Pavilions ist ein einfach kubisches oder

plattes. Es kommen drei Arten von einzelligen Drusen vor. Eine

Art ist mit der FLEMMiNGSchen Schleimdriisenzelle zu identifizieren;

die beiden anderen sind epithelartiger Natur. Im Ringwulst liegt

eine Zone Sinnesepithel. Die Nerven sind auBerst stark verzweigt.

Es giebt eine mediane Blutbahn, die mit einem Ringsinus in dem

Wulste in Kommunikation steht.

5) Die Darmmuskulatur besteht aus einer diinnen Schicht von

Ringfasern, Hier und da treten vereinzelte Muskelbriicken auf,

die zum Teil die Darmwand als Muscularis begleiten, zum anderen

Teil die Darmschlingen untereinander verbinden.

6) Im Subradularorgan liegt ein Geschmacksbecher. Das

Organ sitzt einer napfformigen Falte auf, welche zahlreiche driisige

Bindegewebszellen enthalt, die auch in der Analgegend nach-

gewiesen warden und deren Sekret sich in dem Pharynx ver-

fliissigt.

7) Plates Angaben iiber das Zirkulationssystem wurden

bestatigt. Ein Trematode kommt gelegentlich in den Blut-

bahnen vor.

8) Die Kommunikation zwischen Geschlechtsdriisen und Niere

muB bei jeder Periode von Geschlechtsreife aufs neue entstehen.

In der Gegend, wo die Kommunikation zu stande kommen wird,

liegen eigentiimliche Anhaufungen von Zellen, uber deren Natur

bis jetzt nichts weiter bekannt ist.

9) Von den Cerebralganglien entspringen jederseits:

a) das Cerebrobuccalkonnektiv ; es giebt zwei Nerven zum

Riissel ab;

b) das Cerebropedalkonnektiv

;
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c) zwei Tentakelnerven;

d) ein Mantelnerv;

e) das Cerebropleuralkonnektiv

;

Von den Pleuralganglien entspringen jederseits:

a) das Cerebropleuralkonnektiv;

b) das Pleuropedalkonnektiv

;

c) das Pleurovisceralkonnektiv

;

d) ein Mantelnerv.

10) Die Nerven des Subradularorgans stammen direkt aus den

vorderen Buccalganglien.

Die vorliegende Arbeit wurde im Zoologischen Laboratorium

der Universitat zu Ziirich zur Erlangung der Doktorwiirde an-

gefertigt. Meinem hochverehrten Promotor, Herrn Professor Dr.

A. Lang, der mich in giitigster Weise durch Rat und Belehrung

untersttitzte, bin ich zu tiefstem Dank verpflichtet. Angenehm ist

es mir, an dieser Stelle auch Herrn Dr. K. Hescheler, der mir

in mikrotechnischer Hinsicht manchen wertvollen Ratschlag erteilte,

meinen herzlichen Dank auszusprechen.
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Fiaurcn-Erkljlruii»•

Tafel XVII.

Fig. 1. Langssclinitt durch den Pavilion. D = dorsale Seite,

V = ventrale Seite.

rig. 2. Querschnitt durch den Pavilion.

Ftir beide Figuren bedeutet : a Epithel der Innenseite, b Epithel

der Aufienseite , c auBere subepitheliale Muskelschicht , d innere

subepitheliale Muskelscbicht, e blrnformige Driise, f Sclileimdriisen-

zellen, g Nerv, h Ringfurche, i Haftepithel , Jc mediane Blutbahn,

I Ringsinus, m Riickenmuskel, n Muskeln des Ringwulstes, o keulen-

formige Druse, p Sinnesepithelzellen, r Mantel, x Driisenrinne.

Tafel XVIII.

Fig. 3. Querschnitt durch Subradularorgan, Grehirn und Kiefer,

Fig. 4. Langsschnitt durch Subradularorgan, Gehirn und Kiefer.

a Cerebralganglion, h Mantelnerv, cc' Tentakelnerven, d Tentakel-

schild, e aufieres Epithel, f Riissel, g Pleuralganglion, h Kieferfalte.

i Kiefer, Jc driisige Falte am Subradularorgan, I Falte der Pharynxwand
vor dem Anfang des Radulablindsackes , m Wanderschleimzelle,

n Sinus perilingualis, o Subradularganglion, p vorderstes Buccal-

ganglion, q ventraler Kiefermuskel, r Rlisselnerv, s Cerebrobuccal-

kommissur, t Radula, u Oesophagus, v Geschmacksbecher , w Sub-
radularorgan, y Sinus cerebralis, Muskelblatt, 2' Muskulatur des

FuCes.

Fig. 5. Stiick eines Schlauches der Rektaldriise. a Vakuole.

Tafel XIX.

Fig. 6. Langsschnitt durch die innere Driisenzone des Mantels.

a Epithelzelle, & retortenformige Dritse, c Bindegewebszelle, d Mantel,

e Blutsinus.

Fig. 7. Querschnitt durch Rectum und Rektaldriise. a Rectum,

h Rektaldriise, c rechter Nierensack, d Nierenporus, e hinterer Nerv,

f Stelle in der Nahe des Anus, g Riickenmuskel, h membranartiger

Abschnitt der Niere, i Zellknauel (siehe den Text), ]c hinterer Ab-
schnitt des Oesophagus, I Leberblindschlauch, m Ringmuskulatur des

Rectums, n Ausmiindungsstelle der Rektaldriise.

Fig. 8. Langsschnitt durch die Basis des Mantelwulstes.

a Sinnesepithelzellen, b Muskeln, c hantelformige Driisen.
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