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Hierzu Tafel XXV.

Ueber den feineren Bau der Alcyonaceen ist bisher nur ver-

haltnismaCig wenig bekannt geworden. Ausfiihrliche Arbeiten sind

erschieneu iiber Alcyonium digitatura von Hickson (9) und Uber

Xenia Hicksoni von Ashworth (1), wabrend die Nephthyiden

histologisch noch fast gar iiicht bearbeitet worden sind. Der

Grund hierfur liegt darin, daC es auUerst schwierig ist, von den in

tropischen Meeren lebenden Alcyonaceen fiir histologische Zwecke

ausreichend konservierte Stiicke zu erhalten. Da derartiges Material

in der groCen Alcyonariensammlung des Breslauer zoologischen

Museums vorhanden ist, war es mir moglich, die vorliegenden

Untersuchungen auszufiihren, zu denen ich durch meinen verehrten

Lehrer Herrn Prof. Kukenthal angeregt wurde. Fiir die Bereitwillig-

keit, mit der Herr Prof. Kukenthal mir die wertvollen Objekte

zur Verfiigung stellte, und fiir das Wohlwollen und Interesse, das

er meiner Arbeit stets entgegengebracht hat, mochte ich ihm auch

an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank aussprechen.

Der Hauptteil meiner Arbeit beschaftigt sich mit Lithophytum

thyrsoides (Ehrenbg). Von dieser Art stand mir eine groBere

Anzahl Exemplare zur Verfiigung, die, meist mit Formol kon-

serviert, gut erhalten waren, so daB sie sich fiir eine histologische

Untersuchung eigneten. Sie waren samtlich von Herrn Dr. Hart-

MEYER im November und Dezember 1901 im Roten Meere ge-

samnielt. Von anderen Formen der Gattung Lithophytum hatte

ich nur je ein oder wenige Exemplare, altes Museumsmaterial, an

dem histologische Feinheiten nicht zu erkennen waren. Sehr gut

erhalten war dagegeu die zweite von mir eingehend untersuchte

Form , Dendronephthya maxima KfiKENTH. aus der japanischen

Reiseausbeute Dr. Dofleins.
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Die Untersuchung geschah zum groCten Teil an Mikrotom-

schnitten von 2—15 /< Dicke, Quer- und Langsschnitten, die nach den

verschiedensten Methoden gefarbt wurden. Gute Resultate erzielte

ich besonders mit Heidenhains Eisenhamatoxylin (bei diinnen

Schnitten) mit oder ohne Nachfarbung von Siiurefuchsin. Ferner

wurden verwendet: Delafields Glycerinhamatoxylin (zum Teil

mit Fuchsin), Bismarckbraun, Safranin, Methylgriin. Toluidinblau

(zum Teil mit Fuchsin) und Orcein, Das Orcein lieferte zuweilen

sehr schone Resultate, besonders bei Farbungen des Schlundrohres

und der Eier. Das Toluidinblau zeigte sich gut geeignet zum

Nachweis der Schleimabsonderung im Schlundrohr, da es den

Schleimbelag violettrot farbte. AuBerdem lieferte es schone ultra-

marinblaue Kernfarbungen. Doch hat es den groBen Nachteil, daC

die Praparate nach einigen Monaten ausbleichen.

Meist wurden die Objekte vor der Paraffineinbettung in

70-proz. Alkohol mit 5-proz. Salpetersaure entkalkt.

Die Polypen wurden in toto ungefarbt in Kanadabalsam ein-

geschlossen, die Spicula teils durch Behandlung von kleinen Stiicken

der Rinde oder des Conenchyms mit Liqu. natr. hypochlor., teils an

Flachenschnitten der Rinde untersucht, die mit dem Rasiermesser

ausgefiihrt wurden.

Zur Gewinnung eines Ueberblickes iiber die gesamte innere

Organisation zeigten sich Rasiermesserlangsschnitte durch ganze

Stammchen sehr geeignet.

Lithophytum thyrsoides (Ehrbg.).

Die Art ist bisher bekannt geworden aus dem Roten Meer und

dem Indischen Ozean (Tumbatu an der ostafrikanischen Kiiste).

Sie lebt in geringen Tiefen, von 4—6 m.

Der fiir die Nephthyiden charakteristische baumformige Ha-

bitus ist bei Lithophytum thyrsoides nur sehr unvollkommen aus-

gebildet. Von einer gemeinsamen Basis, die entweder ein ein-

heitliches Ganzes bildet oder in Stolonen aufgelost ist, erheben

sich zahlreiche Stammchen von geringer Hohe und sehr ver-

schiedener Dicke Kukenthal spricht in seiner Revision (18) von

zwei Wachstumsformen, einer mit kurzen, dicken, spargelartigen

Stammen und einer mit langeren, schlanken, sich etwas verastelnden,

zwischen denen sich Uebergange finden. Ich habe beide Formen

unter meinem Material, das ein Teil von dem ist, welches KCken-

THAL fiir seine Revision der Nephthyiden benutzt hat. Hinzu-
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fiigen mochte ich, daC ich Uebergange sogar an einer und der-

selben Kolonie gefunden habe. An einem Stiick ist die groBere

Anzahl der Stammchen nach dem zweiten Typus gebaut, wahrend

an dem einen Rande kiirzere, konipaktere Stammchen stehen. Ich

bin der Ansicht, da6 es sich hier um Kontraktionszustande handelt,

da an den kiirzeren Stammen die Polypen etwas eingezogen sind.

Besonders das Aussehen der Stamme, bei denen die Polypen ganz

zuriickgezogen sind, laCt auf eine starke Kontraktilitat schlieCen.

Die Aehulichkeit mit Spargelkopfen, die eben erst aus dem Boden

hervorbrechen, ist bei diesen sehr stark, die vollstandig retrahierten

Polypen, in gleicher Anzahl wie an den schlanken Stammen, sitzen

sehr nahe zusammen, wahrend sie soust in Abstanden von einigen

Millimetern angeordnet sind. Der sterile Teil ist kiirzer. Das

Ganze hat einen bedeutenden Festigkeitsgrad. Ob meine Ansicht

richtig ist, wird sich mit Sicherheit erst durch Beobachtungen an

lebenden Tieren feststellen lassen. In der Literatur ist dariiber

nichts zu finden. — Immerhin lassen sich auch noch an ganz

ausgestreckten Stammchen bei gleicher Lange Uuterschiede in der

Dicke feststellen. ~ Die Stammchen zeigen deutliche Langsstreifung

und tragen an ihrem oberen Ende 30—50 Polypen in ziendich

regelmaCiger Anordnung, doch derart, daC die Entfernungen zwischen

den Polypen nach der Spitze zu abnehmen, wahrend sie zwischen

den untersten bedeutend grofier sind. Die Polypen sind vollkommen

retraktil. Der untere Teil des Stammcheus tragt keine Polypen.

Schneidet man ein Stammchen an der Basis ab, so erinnert

das gitterartige Aussehen der Schnittfliiche an eine Bienenwabe,

denn fast jede Polypenhohle ist von sechs anderen umgeben. Zahlt

man die getrotfenen Hohlen, so zeigt sich, dafi es fast ebenso viele

sind, als das Stammchen Polypen tragt; die meisten Polypenhohlen

reichen also bis zur Basis hinunter.

Demnach denke ich mir das Wachstum eines Stammchens

folgenderraaCen : Auf der Basis entsteht eng zusammengeschlossen

eine Gruppe von Polypen (wohl nicht ganz gleichzeitig, sondern

durch Kuospung von einem primareu), die sich allmahhch iiber die

Basis erhebt, wobei die am Rande stehenden Polypen etwas zuriick-

bleiben. Derartige kleine, im Entstehen begriflene Stammchen,

bei denen noch kein steriler Teil zu uuterscheiden ist, befinden

sich unter meinem Material. Die Zahl der Polypen ist bei ihnen

noch geringer als bei den groCeren Stammchen. Die weiteren

Polypen knospen jedeufalls am Rande der Gruppe und werden bald

mitemporgehoben, so dafi die zu unterst sitzenden die jungsten
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sind. SchlieClich kann aber, wenn das Stammchen bereits eine

gewisse Hohe besitzt und einen sterilen Teil zeigt, noch unterbalb

der untersten Polypen KDospung stattfinden, wenn auch anscbeinend

nur in sebr bescbranktem MaCe.

Haufig findet sich Gabelung der Staramcben, seltener weiter-

gebende Verzweigungen. Die Verzweigung scheint nicbt durcb

Knospung zu eutsteben, sondern dadurcb, daC zwei oder mebrere

unmittelbar nebeneinader emporwacbsende Stammcben das Con-

encbyra zwiscben ibnen miterbeben.

Die Rigiditat der Kolonie, die von der Menge der eingelagerten

Spicula abbangig ist, ist sebr verschieden. Mancbe Exemplare

waren so weicb, daC sie sicb obne vorberige Entkalkung leicbt

scbneiden lieCen; andere waren so bart, daB dies ganz unnioglicb

war. Die kalkreicberen sind im Alkobol scbon durcb die mebr

weiClicbe Farbung zu erkennen. Im iibrigen ist die Farbe des

Alkobolmaterials graugelb, heller oder dunkler, oder hellbraun, Als

Farbe der lebenden Kolonie gibt May (21) an: grauviolett,

Kopfcben beller.

Die Polypen sind in ibrem freien Teile bis zur Tentakelbasis

2—3 mm lang. Die 8 Tentakel baben eine Lange von ungefabr

1 mm und zeigen jederseits 8 oder 9 nicbt sebr lange, stumpfe

Pinnulae. Icb fand Polypen in alien Kontraktionszustanden, docb

waren aucb bei den ganz ausgestreckten meist die Spitzen der

Tentakel etwas nacb innen gebogen.

Der Mund erscbien immer als scbmaler Spalt. Seine Um-
gebung war mancbmal vertieft, oft aber aucb bervorgewulstet, in

einigen Fallen sogar ziemlicb stark. Das laBt darauf scblieCen,

dafi der vordere Teil des Schlundrobres aussttilpbar ist.

Ich gebe nun zur Scbilderung des feineren Baues iiber.

Das Ektoderm ist im allgeraeinen ein flacbes Plattenepitbel.

Docb zeigen die Zellen aucb vielfacb unregelniaCige Forraen, indem

sie Fortsatze in die Tiefe entsenden. Das Ektoderm der Tentakel

besteht aus hoheren Zellen von unregelmaCiger Form, die an kon-

trabierten Tentakeln sogar sebr bocb erscbeinen. Die Zellgrcnzen

sind undeutlicb. Der Uebergang von dem gewobnlicben Platten-

epitbel des Polypenkorpers zu dem Ektoderm der Tentakel ist

ein allmablicber; ebenso geht das Ektoderm der Tentakel durcb

das nicbt sonderlicb verschiedene der Muudscbeibe in das Cylinder-

epitbel des Scblundrohres tiber.
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Der Inhalt aller dieser Zellen, die einen rundlichen Kern

entbalten, vvird durch Heidenhains Eisenhamatoxylin gleichmaCig

schvvach gefarbt, enthalt aber auCerdem zahlreiche sehr kleine,

gleich deni Keru sich tief blauschwarz farbende Kornchcn.

Nesselkapseln konnte ich nicht mit Sicherheit nachweisen. Sie

gehen, vvie auch Hickson (9) erwahnt, bei der Konservierung leicht

verloren.

Auf der oralen Seite der Tentakel scheiden viele Zellen des

Ektoderms an ibrer Basis Muskelfasern aus, deren groCter Teil sich

zu zwei Litngsmuskelstrangen vereinigt, die zu beiden Seiten der

Mittellinie jedes Tentakels, diese freilassend, verlaufeii. In den

Winkeln, wo die Tentakel aneinander stoCen, trelien auch die Langs-

muskeln je zweier benachbarter Tentakel zusammen. AuCerdem

hat jede Pinnula ihren eigenen Langsmuskel. Kontrahieren sich

diese samtlichen Muskeln, so kriimmen sich alle Piniiulae nach der

Mittellinie ihres Tentakels eiu, und die Tentakel werden nach

der Mundscheibe zu eingekriimmt.

Das Mauerblatt erscheint in ungefarbtem Zustande voll-

kommen durchsichtig, strukturlos oder auch zuweilen etwas faserig.

Seine Dicke ist nicht bedeutend; an manchen Stellen, besonders in

den Pinnulae der Tentakel, bildet es nur eine diinne Lamelle, Mit

Saurefuchsin farbt es sich rosa, wobei die an das Entoderm an-

grenzende Schicht durch dunklere Farbung hervortritt. Dort, wo
das Mauerblatt nicht bloC als diinne Lamelle entwickelt ist, um-
schlieCt es zahlreich eingelagerte Zellen und Spicula.

Die Abstammung der eingelagerten Zellen vora Ektoderm ist

meist deutlich zu erkennen. Sie hangen oft noch mit den Ekto-

dermzellen zusammen und liegen dicht gedrangt unmittelbar

darunter, wahrend sie nie so nahe an das Entoderm herankommen.

Ihre Gestalt ist ziemlich verschieden, polygonal, lange Fortsatze

fehlen. Der Inhalt gleicht dem der Ektodermzellen, da auCer

dem runden Kern noch viele kleine, sich ebenfalls dunkel farbende

Kornchen vorhanden sind. Diese Kornchen sind im allgemeinen

sehr klein, erreichen aber auch manchmal eine bedeutendere GroCe,

so dafi sie den Zellinhalt stark verdunkeln. Haufig sind die

Zellen zu zusammenhangenden Gruppen und Straugen vereinigt,

seltener liegen sie einzeln. Ihre GroCe variiert zwischen 4 und

15 ,«. Die grofiten Zellen sind in der Regel langlich, sodaC mit

15 fi ihr groCter Durchmesser bezeichnet ist.

Diese Zellen konnen ebenfalls Muskelfasern abscheiden, die

eicht zu erkennen sind, da sie durch Eisenhamatoxylin stark ge-
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farbt werdeii. Ich fand solche in der Hohe des Tentakelansatzes.

Die Fasern verlaufen peripher und bilden so, vvenn sie auch nicht

untereinander zusammenhaDgen, eine Art von Ringmuskel.

Die Korperwaud der Polypen ist dicht niit Spicula erfiillt,

langen, schlanken, ziemlich kraftig bedornten, oft mehr oder weniger

gebogenen Spindeln. An der Basis liegen sie quer, weiter auf-

warts schrag gekreuzt, doch nahern sie sich auch hier der queren

Lage, wenn der Polyp sich kontrahiert. Im oberen Teile des

Polypenkorpers lassen sich 8 parallele Ziige unterscheiden, in denen

die Spicula langs liegen. Sie weisen nach den Tentakeln hin,

gehen aber nicht direkt in sie iiber. Vielmehr wird dicht uuter-

halb des Tentakelansatzes der ganze Korper des Polypen von einem

Ringe langsgerichteter, in groCer Zahl dicht zusanamenliegender

Spicula umgeben, von dem aus erst 8 Btindel langsgerichteter

Spicula in die 8 Tentakel hineingehen. Diese Btindel durchziehen

das untere Drittel der Tentakel und losen sich dann auf, indem

die Spicula divergieren. Im zweiten Drittel liegen weniger Spicula

teils quer, teils etwas schrag, nur gelegentlich einmal langs, das

letzte Drittel ist ganz frei davon. Seitlich gehen in alle Pinnulae, mit

Ausiiahme der obersten, Spicula hinein, die zur Tentakelachse quer,

zur Achse der pinnula also liings gerichtet sind, AuBerdera liegen

in den Pinnulae noch schlanke, halbkreisformig gebogene Spicula

quer zur Langsachse der Pinnula und zwar an ihrer aboralen

Seite, so dafi sie die Pinnula halb umfassen.

Die Lange betragt bei den Spindeln des Polypenkorpers 0,17

bis 0,25 nam. Die Spicula der Tentakel, die kleiner und schlanker

sind und weniger aber ebenso groCe Dornen aufweisen wie die

Spicula des Korpers, messeu 0,07—0,1 mm. Bei den gebogenen

Spicula der Pinnulae entspricht dieses Mafi der Sehne des Bogens.

Auch sie zeigen wenig aber kraftige Dornen.

Das Entoderm, das den ganzen Korper des Polypen bis

in die hohlen Pinnulae der Tentakel hinein auskleidet, unterscheidet

sich wesentlich von dem Ektoderm. Seine Zellen sind bedeutend

hoher, mindestens kubisch, oft sogar recht hohe Cylinderzellen.

Der runde Kern liegt ungefahr in der Mitte. Das Plasma farbt sich

wie bei den Zellen des Ektoderms und enthalt ebenfalls starker

farbbare Kornchen, doch erscheiut der Zellinhalt heller, da hier

iiberall Vakuolen auftreten, die in den Zellen des Ektoderms fehlen.

Gelegentlich fand ich einzelne Zellen von abweichender Beschaifen-

heit. Sie wareu stets von schlauchformiger Gestalt und zeigten
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keine Vakuolen, daftir aber zahlreiche groCe dunkle Korner in

ihrem Inneren. Ich erklare sie als Driisenzellen.

Auch die Zellen des Entoderms scheiden in der Hohe des

Tentakelansatzes Muskelfasern ab, die peripher verlaufen und

ebenso wirken wie die schon erwiihnten Muskelfasern im Mauer-

blatt. Sie spielen bei der Retraktion des Polypen eine wichtige

Rolle.

Im Inneren der Polypen, ganz besonders in den Tentakeln und

ihren Pinnulae, triftt man allenthalben zahlreiche einzellige Algen.

Meist liegen sie in den Zellen des Entoderms oder zwischen ihnen,

zuweilen auch frei iu der Leibeshohle. Sie sind rund, haben einen

Durchmesser von ungefilhr 8 i-i und farben sich mit Eisenhamato-

xylin sehr dunkel. Bei anderen Farbungen, z. B. Toluidinblau,

sind gewohnlich zwei gefarbte Korper im Inneren der Algen zu

erkennen, von denen der eine rund, wohl der Kern, der andere

von verschiedener Gestalt ist.

Bevor ich zu den inneren Organen des Polypenkorpers uber-

gehe, mufi ich noch von der Mundscheibe bemerken, daC sie eine

ektodermale Ringmuskulatur besitzt. Der Mund erscheint als

ziemlich langer, sagittal verlaufender Spalt.

Das Schlundrohr ist obeu ziemlich weit, verengt sich aber

nach unteu stark, so daC es mit einer kleinen ovalen Oetfnung in

die Leibeshohle einmiindet. Es ist uberall von einem hoheu Cylinder-

epithel ausgekleidet, das jedoch in den verschiedenen Teilen ab-

weicheuden Charakter zeigt. Der obere Teil des Schlundrohres

enthalt zahlreiche Driisenzellen, die stark farbbare — besonders

mit Hamatoxylin — Klumpen und Korner eiuschlieCen. Farbungen

mit Toluidinblau zeigen eine violettrote, den Zellen des Schlund-

rohres aufgelagerte Schicht, also eine deutliche Schleimschicht.

Im unteren Telle des Schlundrohres sind die Zellen bewimpert.

Ihr luhalt erscheint bei HEiDENHAiN-Farbung ziemlich dunkel, well

sie mit zahlreichen stark farbbaren Kornchen angefullt sind. Der

ovale Kern liegt in der Mitte. Die Driisenzellen fehlen auch hier

nicht ganz, sind aber nur sparlich vorhanden, sodafi auch nur

ein ganz schwacher Schleimbelag nachweisbar ist.

Die Siphonoglyphe liegt wie bei alien anderen Alcyonarien

ventral, beginnt in der unteren Halfte des Schlundrohres und

endet bei dessen Einmiiudung in die Leibeshohle. Ihre Zellen sind

scharf gegen die anderen abgegrenzt und zeigen charakteristische

Abweichungen. Sie sind hoher, ihr Inhalt heller, well die ein-

gelagerten Kornchen auCerordentlich klein sind, und der runde



354 Hugo Reinhart,

Kern liegt an der Basis der Zelle. Die Zellen tragen kraftige

VVimpern, die viel liiuger sind als die der iibrigeu Zellen im

Schluudrohr. Driisenzellen fehlen in der Siphonoglyphe.

Das Scblundrohr ist gestiitzt durch eine dunne Mesenchyni-

schicht, die am diinnsteu au der Siphonoglyphe ist und hier uud

da einzelne Zellen enthillt. Das Entoderm, welches die Stiitz-

lamelle auf der anderen Seite bekleidet, hangt mit dem Entoderm

der Leibeshohle zusamraen und zeigt von ihm keinerlei Abweichung.

Die Mesenterien bestehen aus einer diinnen Stutzlanielle,

die beiderseits von Entoderm bekleidet ist, im oberen Teile des

Polypen von der Korperwand bis an das Schlundrohr reicht und

von da an, wo das Schlundrohr aufhort, an ihrem freien Rande

das Eilament tragt. Die Muskelfahne ist schwach entwickelt. Die

von den Entodermzellen abstammenden Muskelfasern verlaufen an

der dem ventralen Richtungsfach zugewendeten Seite des Mesen-

teriums longitudinal, an der anderen radial. Sie beginnen bereits

sehr weit oben, schon im untersten Teile der Tentakel.

Bel den F i 1 a m e n t e n sind zwei Formen zu unterschciden.

Die dorsalen Filamente weichen von den bei anderen Alcyo-

narien beschriebenen uicht ab. Es sind zwei Streifen von Cylinder-

zelleu, die ziemlich lange Wimpern tragen, am Rande der beiden

dorsalen Mesenterien eutlang laufen und mit dem Cylinderepithel

des Schlundrohres zusammenhangen. In der Mitte eines jeden

Flimmerstreifens verlauft eine Langsrinne, so dafi das Filament

im Querschnitt zweilappig erscheint.

Die iibrigen 6 Filamente, die 4 lateralen und 2 ventralen,

zeigen betrachtliche Abweichungen von den bei anderen Formen,

z. B. Xenia und Alcyonium, beschriebenen. AeuCerlich betrachtet,

stellen sie dicke W'iilste dar, die am Rande der Mesenterien ent-

lang einen stark gewundenen Verlauf uehmen. Am Querschnitt

ist folgendes zu erkenuen: die Stiitzlamelle des Mesenteriums ist

an ihrem freien Rande verdickt, und die Verdickung ist mit einem

Gewebe iiberkleidet, das von dem Ektoderm des Mesenteriums nicht

scharf geschieden und oft'eubar aus ihm entstanden ist, wenu es auch

in mancher Hinsicht abweicht. Abgesehen davon, daC es eine be-

deutend dickere Schicht bildet als das Entoderm im allgemeinen,

ist bemerkenswert, daC iiberhaupt keine Zellgrenzen zu erkennen

sind. Das Gewebe zeigt schaumige oder wabige Struktur, d. h.

es ist eine groCe Menge von runden Hohlritumen vorhanden, die

den Vakuolen der typischen Entodermzellen homolog sind, sich

aber durch ihre bedeuteudere Grolie und Auzahl von ihuen uuter-
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scheideD. Die Hohlraume sind nur durch schmale Plasmabriicken

getrennt, in denen iiberall iileiiie, stark farbbare Kornchen und

hier und da Zellkerne liegen, Gelegentlich finde icli auch in den

Filaraenten groCere, mit Eisenhamatoxylin sehr stark farbbare

Klumpen, die ich als Driisenzellen deute. Sie sind nur in spar-

licher Anzahl vorhanden.

An den Mesenterien entstehen die Geschlechtsprodukte,
und zwar nicht in dem oberen , frei hervorragenden Teile des

Polypen, sondern etwas tiefer. Ich fand sie nur an lateralen und

ventralen Mesenterien, dagegen hat Ashworth (1) bei Xenia

Hicksoui in einzelnen Fallen auch Geschlechtsprodukte (Hoden) an

dorsalen Mesenterien gefunden.

Mehrere Kolonien enthielten Eier in den verschiedensten GroCen.

Die groBten batten 160—200 i^i im Durchmesser. Die Eier sind

rund und besitzen einen exzentrisch liegenden, runden, blaschen-

formigen Kern, dessen Grundsubstanz sich wenig oder gar nicht

farbt, wahrend das runde, ebenfalls wieder exzentrisch gelagerte

Kernkorperchen stark gefarbt wird. Das Plasma zeigt Waben-

struktur und farbt sich in seiner Gesamtheit mafiig, enthalt aber

in groBen Mengen sehr stark farbbare Korner (Dottereinlagerungen).

Der Follikel von Entodermzellen, der das Ei umgibt, scheidet nach

innen eine feine Lamelle ab. AuCerdem war an den Eiern, von

denen sich der FolHkel abgehoben hatte, eine ganz diinne, belle

Haut zu sehen.

Hoden fand ich nur in einer Kolonie und auch bei dieser nur

in einer Laugsschnittserie in maCiger Anzahl, alle schon in spateren

Entwickelungsstadien. Sehr instruktiv ist ein Schuitt, der einen

groCen, nahezu reifen Hoden so getrofifen hat, daC der Stiel, mit

dem der Hoden am Mesenterium hangt, langsgeschnitten ist. Der

ungefahr 40 jtf laiige Stiel besteht aus einera Mesenchymstrang und

ist mit Entoderm bekleidet, das einerseits mit dem der Leibes-

hohle, andererseits mit dem des Hodenfollikels zusammenhangt.

Der Hoden ist annahernd rund und besitzt einen Durchmesser von

ungefahr 160 f.i, wobei der Follikel mitgemessen ist. Der Follikel

ist durch eine dunne, mit dem Mesenchymstrang des Stieles zu-

sammenhangende Lamelle von dem Inhalte des Hodens getrennt. —
Die Anzahl der Spermatozoen ist sehr grofi. Ihre Koi)fe liegen

dicht gedriingt und bilden eine iiberall gleich dicke, der Wand des

Hodens anliegende Schicht, deren Dicke ungefahr gleich dem halben

Radius des Innenraumes des Hodens ist. Die Schwanze sind samt-

lich nach der Mitte gerichtet, erreichen diese aber nicht. Im
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iibrigen ist der Innenraum des Hodens leer. Hickson (9) spricht

bei Alcyonium und Ashworth (1) bei Xenia von einem „Coagu-

lum", das den freien inneren Raum des Hodens mehr oder weniger

ausfullt und in den vollstandig reifen Hoden fehlt. Ich habe auch

in manchen Hoden von Lithophytum etwas derartiges gesehen,

z. B. in dem erwahnten Hoden, bei dem der Schnitt den Stiel

genau langsgetrotfen hatte. Da ich aber das „Coagulum" immer

nur da fand, wo keine Schwanze zu erkennen waren, meine ich,

daC das „Coagulum" dadurch entstehen kann, daC bei nicht sehr

guter Konservierung die Schwanze der Sperraatozoen zu einem

Klumpen zusammenbacken.

Die Polypen sind, wie bereits erwahnt, retraktil. Die ein-

gezogenen Polypen erscheiuen als warzenartige Erhebungen mit

einem Loch in der Mitte, das entweder das Aussehen eines acht-

strahligen Sternes hat oder rund und dann sehr klein ist, Wie

die Organe in dem retrahierten Polypen liegen, war zum Teil an

Mikrotomlangsschnitten zu erkennen, besser noch an Langsschnitten,

die mil dem Rasiermesser durch ganze Stammchen gefiihrt wurden

derart, daC der Schnitt genau durch die Oetfnung eines oder

mehrerer retrahierter Polypen ging, Daraus ergab sich folgendes:

Um den Polypen herum verlauft eine maCig tiefe Einfaltung,

hervorgerufen durch den starken Zug der an den Mesenterien

entlaug laufenden Retraktormuskeln. Die Retraktormuskeln Ziehen

ferner die Mundscheibe sehr tief hinab und bewirken ein harmonika-

artiges Zusammenklappen des Schlundrohres. Die Tentakel

kriimmen sich durch die Wirkung ihrer Langsmuskeln nach innen

ein. Die Eiukrummung ist aber keine gleichmaCige, vielmehr

knicken die Tentakel an bestimmteu Stellen ein. Die erste Stelle

liegt an der Basis des Tentakels, die zweite dort im Tentakel, wo

die langsgerichteten Spicula aufhoren und die querliegendeu be-

ginnen, die dritte da, wo die Spicula iiberhaupt aufhoren. Nun

tritt auch die Ringmuskulatur, die, wie oben beschrieben, um den

Polypenkorper in der Hohe des Tentakelansalzes, also ganz nahe

der ersten Umbiegungsstelle herumgeht, in Tatigkeit. Sie zieht

die Korperwand so weit zusammen und damit die Tentakel an-

einander, dafi nur eine kleine, runde oder bei unvollstandiger

Zusanimenziehung achteckige Oetinung ubrig bleibt. Die Lage der

Tentakel ist im retrahierten Polypen so, dafi ihre basalen Telle

nach dem Muude hinweisen und mit ihren aboralen Seiten an-

einander liegen, der mittlere Teil jedes Tentakels parallel zur Mund-
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scheibe und iiiit der aboralen Seite auf ihr liegt, wahrend die

Spitze iiochmals eingebogen ist, also wieder nach oben weist. Die

Piuiiulae weiden durch Kontraktion der an ihrer Innenseite ver-

laufenden Langsmuskeln nach der Mittellinie des Tentakels hin

eingekrummt.

Ich komme nun zur Beschreibung des feineren Baues der

Kolonie,

Das Ektoderm der Kolonie gleicht dem des Polypenkorpers.

Es ist ebenfalls ein flaches Plattenepithel und enthalt oft Zellen

von unregc'lniiiOiger Form, die Fortsatze in die Tiefe entsenden

und mit den unter ihnen liegenden Zellen des Conenchyms zu-

samraenhangen.

DasConenchym zeigt sebr verschiedene Ausbildung. AuCen

um den Staniin herum ist es maCig, an den Stellen, wo zwei

Polypenhohlen aneinander stoBen, starker entwickelt. Im loneren

der Kolonie sind die Hohlriiume der Polypen nur durch dunne

Lamellen geschieden, doch ist dort, wo mehrere Coelentera zu-

sammeustoBen, die Machtigkeit des Conenchyms wieder bedeutender.

— Eingelagerte Zellen und Spicula sind natiirlich reichlich vor-

handen.

Zellen liegen allenthalben verstreut in sehr verschiedener An-

ordnung. Unniittelbar unter dem Ektoderm, teilweise damit zu-

samnienhangend, bilden sie zuweilen dichte Haufen von grofier

Ausdehnung. Weiter im Inneren finden sich solche Zellhaufen

nicht mehr, aber oft noch kleinere zusammenhangende Gruppen

und Strange. Eiuzelne Zellen liegen iiberall dazwischen. Sogar

in den aulierst diinnen Wanden zwischeu den Polypenhohlen liegen

noch einzelne Zellen und Zellstrange, ebenso wie in der Stiitzlamelle

der Mesenterien. Die in den Mesenterien liegenden Zellen liefern

ja bekanntlich die Geschlechtsprodukte. — Die Form der Zellen

ist rundlich, oval, spiniielformig oder polygonal, der Inhalt stets

kornig und ziemlich dunkel gefarbt. Besonders scharf heben sich

die Korner bei mauchen tiefer liegenden Zellen ab. Fiir die GroCe

der Zellen gilt dasselbe wie bei denen im Mauerblatt des Polypen.

Spicula sind bei alien Exemplaren zahlreich vorhanden, doch

zeigte ihre Menge eine betrachtliche VariabiUtat, so daC einzelne

Stiicke ziemlich starr und fest erschienen, wahrend andere sehr

viel weicher waren. Die Spicula finden sich in der Rinde wie im

Inneren des Stammes und der Basis. Man kann drei Formen unter-

scheiden :

Bd. XLII. N. K. XXXV. 24
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1) Lange, schlanke, gerade oder nur schwach gebogene Spindeln

mit ziemlich sparlichen schwachen DorneD. Die durchschnittliche

LaDge betragt 0,36 mm.

2) Kurze Spindeln. Sie sind ebenfalls Dur maCig gebogen

Oder gerade. Sie besitzen verhaltuismaBig auch nicht melir Dornen

als die vorigen, die Dornen sind aber bedeutend groCer und starker

und haufig verzweigt. Diese Spindeln sind gegen 0,13 mm lang,

also etwa ein Drittel der vorigen. Ihre Dicke ist aber nahezu

dieselbe. Die Dornen sind zuweilen in Kreisen um die Achse der

Spindel herura angeordnet.

3) Noch kiirzere Spindeln oder Stiibchen, da sie oft stumpf

endigen. Sie sind gerade, ebenfalls nut ^rofien, verzweigten Dornen

besetzt, die meist in deutlichen Kreisen steben. Die Lange dieser

Spicula betragt nur 0,07 mm. Auch ihre Dicke ist nur halb so

grofi wie die der vorigen.

Zwillinge kommen besonders bei den langen Spindeln vor.

Sie scheinen aber nicht sehr haufig zu sein, und die, welche ich

fand, waren alle zerbrochen.

Alle drei Formen der Spicula trifft man in der Rinde, im Inneren

der Kolonie fand ich nur die langen Spindeln. Ihre Anzahl ist

auch hier nicht klein, aber doch bedeutend geringer als in der

Rinde. Sie sind auCerdem schwacher bedornt als die Spicula der

Rinde, fast glatt. — Von einer Anordnung nach irgend welchen

Regeln ist bei den Spicula der Rinde nichts zu erkennen. Sie

liegen in groCer Anzahl dicht zusammen, kreuz und quer und die

drei Formen ebenfalls anscheinend regellos durcheinander gemischt.

Im Inneren der Kolonie liegen die Spicula schrag gekreuzt und

bilden ein Maschenwerk.

Manche Kernfarbstoffe farbten auch die Spicula, besonders das

Toluidinblau. Beim Eiitkalken blieb stets ein organischer Rest

zuriick, der sich stark farbte und noch annahernd die Form des

Spiculums zeigte.

Das Entoderm kleidet alle Hohlraume der Kolonie aus und

zeigt iiberall dieselbe Beschaffenheit wie in den Polypen. Ab-

gesehen von dieser histologischen Uebereinstimmung sind die Hohl-

raume der Kolonie nicht alle gleichwertig.

Ein Querschnitt durch die Basis, also parallel zur Richtung

der aus der Basis emporwachsenden Staninichen, durchschneidet

eine groBe Anzahl von Hohlraumen. Meist liegt in der Mitte eine

Anzahl weiter, unregelniiiCig begrenzter Hohlen, nach dem Rande

zu kleinere, die im Querschnitt gewohnlich rund erscheinen. Das
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ist jedoch nicht inimer der Fall, denn gelegentlich treten die weiten

Hohlen bis dicht an das Ektoderm heran, und im Inneren sind

auch engere Kiinale zu seheu. Es handelt sich also um ein Gewirr

uDregeliuiiCig verlaufender und miteinander allenthalben in Ver-

bindung stehender Kanale, von denen wenigstens in der Regel die

weitesten im Inneren und die engen dicht unter der Oberflache

liegen. Die dunne Conenchymschicbt zwischen dem Ektoderm und

dem Lumen der auCersten Kanale ist dicht mit Zellen erfullt. Im
Entoderm der Kanale oder auch frei in ihrem Lumen finden sich

einzellige Algen in sehr grofier Anzahl, oft so viele, dafi sie die

Kanale geradezu verstopfen. Am zahlreichsten sind sie dicht unter

der Oberflache, nach iunen zu werden sie sparlicher. — Ein prin-

zipieller Unterschied lafit sich zwischen den weiten und engen

Kanalen nicht machen, da beide Kanalformen ineinander iibergehen.

Anders ist es in den Stammchen. Hier mussen unterschieden

werden: die verlangerten Polypenhohlen und Ernahrungs- (oder

Verbindungs-)kanale.

Die Polypenhohlen sind die weitesten Hohlraume im Stamm-

chen, verlaufen geradlinig und reichen, wie oben bereits festgestellt

wurde, groBtenteils bis zur Basis hinab. Sie gehen hier nicht

etwa direkt in die weiten Kanale der Basis iiber, sondern stehen

mit diesen nur durch enge Verbindungskanale im Zusammenhang.

Die 8 Mesenterien erstrecken sich durch den ganzen Verlauf der

Polypenhohlen bis zur Basis. Sie sind im untersten Telle zwar

schmal, aber doch deutlich vorhanden, Auch die Filamente horen

nicht friiher auf. Ob die Retraktormuskeln ebenfalls bis zur Basis

hinab gehen, lieC sich nicht mit Sicherheit entscheiden, da die

Kolonien in diesem Telle weniger gut erhalten waren. — Die

Orientierung der Polypenhohlen ist stets derart, dafi die Wand,

an welche sich die dorsalen Mesenterien ansetzen, nach der Achse

des Stiimmchens zu liegt.

AuCer den Polypenhohlen besitzt die Kolonie noch zahlreiche

andere Kanale, die histologisch einander saratlich gleichwertig sind,

denn sie werden alle von dem gleichen typischen Entoderm aus-

gebildet Nach Lage und Verlauf kann man bei ihnen zwei Formen

unterscheiden.

Alle Polypenhohlen stehen durch Verbindungskanale in Zu-

sammenhang. Diese Kanale sind zuweilen sehr kurz, ihr Verlauf

dann geradlinig. Solche kurze gerade Kanale konnen nur dort

vorhanden sein, wo die beiden benachbarten Polypenhohlen nur

durch eine diinne Wand getrennt sind. In einem meiuer Praparate

24*



360 Hugo Reinhart,

bildete ein ventralcs oder laterales Filament eine Schleife, die

durcli den Verbindungskanal weit in das Coelenteron des Nachbar-

polypen hineinragte. Der Kanal, dessen Weite nicht bedeutend

war, wurde durch das Filament vollstandig ausgefiillt. — Dort,

wo mehrere Polypenhohlen aneinander stoBen, ist zwischen ihnen

das Conenchym kraftiger ausgebildet. Auch hier konnen Ver-

bindungskanale hindurchgehen. Diese sind naturlich langer, ihr

Verlauf ist nicht geradlinig, und in der Mitte sind sie erweitert. —
Die Zahl der Verbindungskanale ist nicht besonders groC. Wenn
ich auch an manchem Schnitt mehrere fand, so war dagegen an

anderen iiberhaupt keiuer zu sehen.

Ein Kanalsystem liegt unter dem Ektoderm zwischen der

Oberflache der Kolonie und den Polypenhohlen. Es ist gut aus-

gebildet und entspricht jedenfalls dem von Ashworth (1) bei

Xenia beschriebenen „superficial canal system". Die Kanale sind

bald eng und von rundlichem Querschnitt, bald stark erweitert

mit unregelmaCig gestaltetem Lumen, manchmal weite Lakunen,

deren Durchmesser dem der Polypenhohlen nicht viel nachsteht.

Die Ausbildung dieser Kanale hangt von der Machtigkeit des

Conenchyms ab. Wo das Coelenteron eines Polypen nur durch

eine duune Wand von der AuCenwelt getrennt ist, konnen keine

Kanale vorhanden sein, sondern nur in den Winkeln zwischen je

zwei aneinander grenzenden Polypenhohlen oder besonders dort, wo

von drei Polypenhohlen die mittlere etwas weiter nach innen liegt

und so durch eine dickere Wand von der AuCenwelt getrennt ist.

Die Kanale hangen allenthalben untereinander und mit den Polypen-

hohlen zusamnien. Ihr Verlauf ist kein besonders regelmaCiger,

doch sind vielfach gewundene Langskanale zu erkennen, die von

der Basis der Kolonie bis an den freien Teil der Polypen heran-

gehen.

Eine scharfe Scheidung zwischen dem oberflachlichen Kanal-

system und den Verbindungskanalen ist nicht uberall moglich.

Denn da das oberflachliche Kanalsystem in alien Teilen des Stiimm-

chens vorhanden ist, findet es sich auch zwischen den obersten,

endstandigen Polypen, reicht hier ein Stiick in das Innere des

Stammchens hineiu und geht dabei unraerklich in die Verbindungs-

kanale iiber. Langskanale konnen also zwischen den Polypen nicht

in gleicher Weise vorhanden sein wie in der Wand des Stamm-

chens, und hier ist demnach eine Abweichung von den im ubrigen

ahnlichen Verhiiltnissen bei Xenia, die nach Ashworth (1) auch

zwischen den Polypen Langskanale besitzt.
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In alien Hohlraumen des Stammchens findet man einzellige

Algen, deren Menge in den dicht unter der Oberflache liegenden

Kanalen und Polypenbohlen sehr groB ist, nach innen zu aber

stark abnimmt, so daB sie in den innersten Polypenbohlen nur

noch in geringer Zahl anzutretfen sind.

Die anderen Formen der Gattung Litbopbytum, die ich unter-

sucbte, vvaren, wie scbon ervvabnt, weniger gut erbalten. Icb kann

desbalb uber ibren Bau nur wenige kurze Notizen geben,

L. africamim (May). — Im Habitus zeigt diese Form eine ge-

wisse Aebnlicbkeit mit der vorigen, da aucb bei ibr eine Anzabl

von gemeinsamer Basis sicb erbebender Stammcben vorbanden ist.

Die Stammcben sind aber mindestens doppelt so boch wie bei

L. tbyrsoides, obne dabei dicker zu sein, und die Polypen sitzen

nicht eiufacb auf der oberen Halfte des Stammcbens, sondern die

Stammcben sind in ibrem oberen Telle stark verzweigt und tragen

erst auf diesen Zweigen die dicbt gedrangt sitzenden Polypen.

Die Polypen sind nicbt retraktil und bedeutend kleiner als bei der

vorigen Form. Das Conencbym ist maCig stark entwickelt. Es

entbalt zablreicbe Zellen, besonders in den an das Ektoderm an-

grenzenden Scbicbten. Die Polypenboblen sind durcb kurze, gerade

Kanale verbunden, dagegen fehlt ein oberflacblicbes Kanalsystem.

— Von den Mesenterien war meist nur die Stutzlamelle erbalten

geblieben, von den Filamenten nur wenig zu seben. Dieses wenige

laBt aber darauf scblieCen, daB die ventralen und lateralen Fila-

mente anders gebaut sind als bei L. tbyrsoides. — Gescblecbts-

produkte sind ziemlicb zablreicb vorbanden. Ein Teil davon laBt

sicb mit Sicberbeit als Eier bestinimen. AuBerdem finde icb aber

aucb Korper, die icb eber als Hoden ansprecben mocbte. Sie

sind von gleicber GroBe und Gestalt wie die Eier und liegen mit

ihnen sogar in einem Coelenteron zusammen. Ob bier wirklich

Hermapbroditismus vorliegt, ist bei dem Erbaltungszustande des

Objekts nicbt sicber. — Einzellige Algen sind sebr zablreicb vor-

banden. Sie zeigen dieselben Eigenschaften wie bei L. tbyrsoides.

L. flabelluni (Q. G.). — GroBere Aebnlicbkeit mit L. tbyrsoides

im Habitus als die vorige Form scbeint mir diese Form zu baben.

Es feblt nocb die Anordnung der Polypen zu enger zusammen-

gescblosseuen Gruppen, die bei L. africanum bereits vorbanden ist.

Die Kolonie, die mir zur Verfugung stebt, ist nicbt voUstandig,

da der untere Teil feblt. — Die Tentakel der Polypen sind ein-

gefaltet, die Mundscbeibe ist sebr tief binabgezogen. Das Schlund-
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rohr zeigt starke Driisenabsonderung. Die Mesenterien sind sehr

dtinn, die Muskelfahne schwach, Geschlechtsprodukte nicht vor-

handen. — Das Couenchym ist mafiig entwickelt. Ein oberflacli-

liches Kanalsystem fehlt, dafiir sind die Verbindungen zwischen

den Polypen zum Teil eigeuartig. So fand ich im oberen Teil der

Kolouie mehrere Stellen, wo drei Polypenhotilen untereinander in

direkter Verbindung standen. Weiter unten fand ich dann auch

paarweis miteinander koramunizierende Coelentera, diese aber

direkt unter der Oberfliiche, wahrend die anderen im Innern der

Kolonie lagen. Im unteren, sterilen Teile der Kolonie sind die

mittleren Hohlen sehr weit, und die Gesamtzahl der getrofifenen

Coelentera ist viel geringer als die Zahl der vorhandenen Polypen.

Es mussen also viele schon nach kurzem Verlauf blind endigen.

— Einzellige Algen sind ebenso vorhanden wie bei den beiden

vorigen Arten, sie sind aber etwas groCer.

L. viridis (May). — Das Conenchym ist so sparlich ausge-

l)ildet, daC ein Kanalsystem in ihra gar nicht vorhanden sein kann.

Querschnitte durch den untersten Teil der Kolonie zeigen eine

groCe Anzahl verschieden weiter, meist sehr unregelmaBig ge-

stalteter Hohlraume, — Dafi die griine Farbe, von der die Art

ihren Namen hat, durch einzellige Algen hervorgerufen wird, ist

bereits bekannt.

L. confertum KUkth. — Die Polypen sind ziemlich stark re-

traktil. Das Conenchym ist von nicht geringer Dicke, durch das

DELAFiELDSche Hamatoxylin schwach gefarbt, mit Ausnahme der

an das Entoderm angrenzenden Laraelle, welche ebenso wie die

diinnen Stiitzwande der Mesenterien und des Schlundrohres sehr

stark gefarbt ist und sich von dem ubrigen Conenchym scharf ab-

hebt. Das Conenchym ist uberall mit zahlreichen Zellen durch-

setzt. — Die Kolonie enthalt im oberen Teile Eier in geringer An-

zahl, an der Basis dagegen, wo sie abgeschnitten ist, grofie Mengen,

die makroskopisch erkennbar sind. — Die Polypenhohlen werden

durch kurze, gerade Kanale verbunden, ein oberflachliches Kanal-

system war nicht nachweisbar. — In den oberen Teilen der

Kolonie sind alle Hohlraume mit einzelligen Algen geradezu voll-

gestopft.

L. elegans (May). — Die Polypen sind sehr klein. — Das

Conenchym ist in dem polypentragenden Teil der Kolonie nur

schwach entwickelt, ein oberflachliches Kanalsystem also nicht vor-

handen. Der untere Teil zeigt eine ziemlich dicke Rinde mit sehr

zahlreich eingelagerten Spicula. — Die in groCer Zahl vorhandenen
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einzelligen Algen sind groCer als bei den bisher besprochenen

Fonnen, gegeii 10 ^i im Durchmesser.

L. brassicum (May). — Das Conenchym ist so schwach ent-

wickelt, daC eiu oberflacbliches Kanalsystera kaum vorhanden sein

kann. — Sehr eigenartige Resultate gab besonders bier, aber auch

gelegentlich bei auderen Pniparaten, die Farbung mit Methylgrun.

Dabei farbten sich die Zellkerne u. s. w. wie gewohnlich gruu, die

organischen Ueberreste der Spicula (beim entkalkten Objekt) da-

gegen intensiv violett. — Die Kolonie enthalt Eier und die ub-

lichen einzelligeu Algen. — Die Querschuitte durch den unteren

Teil der Kolonie zeigen in der Mitte eine Auzahl weiter Hohlen,

in den Raudpartien engere. In den mittleren Hohlen sind noch

die Stiitzlamellen der Mesenterien zu erkennen und hier und da

Stiicke der Filamente. Diese Ueberreste lassen mit ziemlicher

Sicherheit darauf schlieCen, daC die ventralen und lateralen Fila-

mente ebenso oder sehr ahnlich gebaut sind wie die von L. thyr-

soides. Die engen, zum Teil unregelmaCig begrenzten Hohlen in

den Randpartien machen nicht den Eindruck eines besonderen

Kanalsystems, sondern scheiuen blind endigende Polypenhohlen und

deren Verbindungskanale zu sein.

L. armatum Kukth. — Das Conenchym ist nur schwach ent-

wickelt, andere Kanale als die Polypenhohlen und ihre kurzen Ver-

bindungen fehlen. Die ventralen und lateralen Filamente zeigen,

noch einigermaCen deutlich erkennbar, dieselbe maschige, schauniige

Struktur wie bei der vorigen Art, also auch ahnlich wie bei

L. thyrsoides. — Die einzelligen Algen sind nicht so zahlreich wie

bei den an deren Arten.

L. arboreum (Forsk.). — Die Querschnittbilder ahneln sehr

denen von Dendronephthya. Das Conenchym ist nur schwach ent-

wickelt und enthalt unmittelbar uuter dem Ektoderm zahlreiche,

dicht zusammeuliegende Zellen, tiefer einzelne Zellen und Zell-

strange. Die Stiitzlamellen der Mesenterien und des Schlundrohres

erscheinen dick im Verhaltuis zur Korperwand; die Mesenterien

sind oft ebenso dick wie die Trennungswande der Polypenhohlen.

— Ein Kanalsystem auCer den Polypenhohlen fehlt im oberen Telle

der Kolonie durchaus. Die meisten Coelentera endigen nach kurzem

Verlauf blind, nur wenige gehen tief hinunter. Die Mesenterien

sind schon ein Stiick vor dem blinden Eude so klein, dafi man

sie kaum noch wahrnimmt. — Die ventralen und lateralen Fila-

mente zeigen nahezu dasselbe Aussehen wie bei der weiter unten

beschriebenen Dendronephthya maxima, d. h. das Mesenterium ver-
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dickt sich Dach seinem Rande zu gleichmaCig und enthalt in seiner

Entodermbekleidung unregelmaCig verstreut groCe Driisenzellen.

Die Filamente erscheinen nicht so massig wie bei Dendr. maxima,

die Polypen sind aber auch bei der vorliegenden Form viel kleiner.

Die Mesenterien enthalten wenige Eier. — Die Orientierung der

Polypenbohlen ist auch hier — und das dtirfte die Kegel bei alien

Formen sein — derart, daC die dorsalen Mesenterien nacb innen

liegen. — Im Entoderm trifft man zahlreiche einzellige Algen an,

die sich durch besondere Kleinheit auszeichnen. Ihr Durchmesser

betragt gegen 5 ^u.

Zum Vergleich bringe ich einige Angaben iiber den Bau von

Lemiialia nach Bournes Arbeit (4).

Die Querschnitte, die Bourne von Lemnalia nitida Veer.

zeichnet, ahneln sehr denen, die ich bei manchen Formen von

Lithophytum (z. B. L. flabellum und L. armatum) sah, und zeigen

schwach entwickeltes Conenchym mit vielen, durch das Verschwinden

der Spicula infolge der Entkalkung hervorgerufenen Locheru. Die

Polypen sind durch kurze Kanale verbunden. Andere Kanale

fehlen. Die Mesenterien sind sehr dunn, die ventralen und late-

ralen Filamente kaum angedeutet. Allerdings gesteht Bourne ein,

daC der Erhaltungszustand seines Materials nicht sehr gut gewesen

sei, so daC er Genaues iiber die Filamente nicht sagen konne. Da
er aber sonst an seinen Praparaten ziemlich viel gesehen hat, kann

ich aus seiner Zeichnung schlieCen, daC die lateralen und ven-

tralen P'ilaraente im Prinzip ebenso gebaut sind wie bei der im

folgenden beschriebenen Dendronephthya und sich nur durch ihre

viel schwachere Ausbildung unterscheiden. — Das Entoderm zeigt

die gewohnliche Beschafifenheit und enthalt zahlreiche einzellige

Algen.

Dendronephthya maxima KCkth.

Diese durch ihre bedeutende GroCe ausgezeichnete Form ist

erst kiirzlich von Herrn Dr. Doflein in mehreren Exemplaren,

darunter eines von ^4 ^ Hohe, in den japaniscben Gewassern ge-

sammelt worden, wo sie in Tiefen von 120—400 m lebt. Herr

Prof. KtKENTHAL, der die Alcyonarien der DoFLEiNschen Reise be-

arbeitet und die Dendr. maxima zusammen mit anderen neuen Arten

im Zoologischen Anzeiger (19) kurz beschrieben hat, hatte die groCe

Giite, mir Bruchstticke davon zur Untersuchung zu uberlassen.
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Das Ektoderm zeigt von dem bei anderen Formen beob-

achteten Plattenepithel keine Abweichung. Auf den Tentakeln

befinden sich hohere Zellen, die an ihrer Basis die bekannte Lilngs-

muskulatiir abscheiden. Die Langsmuskeln der einzelnen Pinnulae

sind nicht so deutlich erkennbar wie bei L, thyrsoides.

Im Ektoderm sieht man Nesselkapseln in groGer Anzahl,

welche 8—10 /ii lang sind und einen Querdurchmesser von 2 bis

21/2 /tt haben. Die meisteu Kapseln sind oval, andere eiformig,

zuweilen sogar an einem Ende zienilich stark zugespitzt, wieder

andere halbniondforniig gebogen. Auch S-formig gebogene und

Biruenfornien konmien vor, Der Querschnitt ist rund. Die Nessel-

kapseln finden sich am Korper des Polypen tiberall, besonders

zahlreich an den Tentakeln ; dagegen konnte ich weiter unten, an

dickeren Zweigen, keine mehr nachweisen. Zum Teil liegen sie

einzeln, an manchen Stellen aber auch in groCerer Zahl beisammen,

Derartige Stellen, die etwas hervorgewolbt sind, gibt es ebenso

auf den Tentakeln wie auf dem Korper des Polypen. Die Nessel-

kapseln stehen mit ihrer Langsachse im allgemeinen senkrecht zum

Ektoderm. Sie zeigen eine sehr dtinne, glasklare, nicht farbbare

Haut, wahrend der Inhalt sich bei meinen samtlichen Praparaten

so dunkel gefarbt hat (mit Orcein oder Eisenhamatoxylin), dafi

nichts mehr darin zu erkennen ist. — Oft sieht man auch in

Zellen des Ciinenchyms Nesselkapseln liegen. Sie stellen Jugend-

stadien dar und wandern spater an die Oberflache.

Das Schlundrohr ist mit Cylinderepithel ausgekleidet, in

dem die bekannten drei Zellformen zu unterscheiden sind: die ge-

wohnlichcn, bewimperten Cylinderzellen, die etwas hoheren, mit be-

sonders langen und starken Wimpern versehenen Zellen der Sipho-

noglyphe und Driisenzellen. Die Driisenzellen zeigen ein eigen-

artiges Verhalten. Mit Toluidinblau wird durch violette Farbung

ein Schleimbelag nachgewiesen, das Eisenhamatoxylin hebt die

Driisenzellen durch tiefdunkle Farbung scharf hervor. Ganz be-

sonders schone Resultate gibt aber die Orceinfarbung; sie lafit

namlich ganz deutlich eine Verschiedenheit der Driisenzellen er-

kennen. Die einen farben sich ziegelrot, die anderen tief violett-

blau. Bei den iibrigen Zellen des Schlundrohres ist das Plasma hell-

blau, die Kerne sind dunkelviolettrot gefarbt. Daraus ergibt sich,

daU die Reaktion eines Teiles der Driisenzellen der Reaktion der

Zell kerne, die der iibrigen der Reaktion des Plasmas ahnlich ist.

Im Reagenzglase gibt das Orcein mit einer Base violettblaue, rait

einer Saure rote Farbung, so dafi man von basisch und sauer
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reagierenden Drusenzellen reden darf. Die Gestalt der Driisen-

zellen ist schlauch-, becher- oder birnformig. Der Inhalt besteht

bei den roten Zellen aus zahlieichen, maKig groCen Kornern, bei

den blauen aus groCeren zusanimenhangenden Klampen. Die roten

Zellen sind meist groCer, bauchiger als die blauen, auCerdera zahl-

reicher. Eine bestiinmte Verteilung der beiden Zellformen ist

nicht erkennbar. Beide fehlen naturlich in der Siphonoglyphe

;

am zahlreichsten sind sie in den niittleren Partien des Schlund-

rohres.

Die Mesenterien sind ziemlich dick. Longitudinale Muskeln

(Retraktoren) und radiale sind vorhanden aber nicht stark.

Die dorsalen Filamente zeigen die bekannte Struktur. Da-

gegen bedurfen die ventralen und lateralen einer genaueren Be-

schreibung. Als „Filameut" mu6 man an den ventralen und

lateralen Mesenterien eigentlich die ganze Bekleidung bezeichuen,

da diese im weseutlichen iiberall die gleiche Beschaiienheit zeigt,

Oder man durfte den Ausdruck „Filament" uberhaupt nicht ge-

brauchen. Die Mesenterien erscheinen im Querschnitt sehr dick

und von unregelmaCiger, lappiger Gestalt; am dicksten ist der

Rand. Eine einfache Entodermbekleidung ist nicht vorhanden,

vielraehr sind iiberall, auch im Innern des Mesenteriums, zahlreiche

Zellen zu finden mit runden Keruen und vielen kleinen Kornchen,

die sich mit Eisenhamatoxylin tief schwarz farben. Dazwischen

sind Drusenzellen eingelagert, die ganz den im Schlundrohr be-

findlichen gleichen. Es sind meist rote Zellen, die blauen nur

sparlich vorhanden. Sie sind zvvar an dem verdickten Rande des

Mesenteriums etwas hiiufiger, fehlen aber auch in dessen iibrigen

Partien uirgends. Gelegentlich fand ich Nesselkapseln an den

Mesenterien. Sie machten aber fast iramer den Eindruck, als

waren sie nur durch Zufall hierhergekommen.

Wie weit hinab die Mesenterien reichen, lieC sich nicht fest-

stelleu, da ich die Kolonien nicht an der Basis durchschneiden

konnte. Querschnitte durch einen der dickeren Zweige zeigen nur

wenige Polypenhohlen, aber in jeder alle 8 Mesenterien, zwar nur

klein, doch in der charakteristischen Gestalt. Die weitaus groCte

Zahl aller Coelentera endet bereits in den Zweigen; die Mes-

enterien gehen bis an das Ende.

Das Conenchym ist maCig entwickelt. Es zeigt zwei Schichten,

die besouders gut zu erkennen sind an solchen Priiparaten, welche

mit Eisenhamatoxylin so gefarbt waren, dafi auCer Zellplasma und
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Kernen alles iibrige vollstandig ungefarbt blieb. Unmittelbar unter

dem Ektoderm ist das Coneiichym glasklar und strukturlos. Ohne

das Ektoderm und die Zelleinlagerurigen batte man hier von der

Existenz des Conenchyms uberbaupt nichts gemerkt. Anders

sieht das Conenchym dort aus, wo es an das Entoderm angrenzt.

Hier zeigt es mattgelbe Farbe und deutlicbe Faserstruktur. Das

faserige Conenchym umgibt also alle Polypenhohlen, wahrend das

helle, durchsichtige die ganze Kolonie umgibt. Das letztere kommt

iibrigeus auch, aber nur in geringem MaBe, im Inneren vor, dort

wo mehrere Coelentera zusammenstoCen und das Conenchym

zwischen ihnen starker entwickelt ist. Die Grenze zwischen den

beiden Schichten ist ziemlich deutlich und oft durch Zellstrange

markiert. Bei Farbung mit Saurefuchsin nahm die faserige Schicht

die Farbe gut an, wahrend die andere sich nur ganz schwach

farbte.

Das Conenchym enthalt Spicula, die Kukenthal (19) be-

schrieben hat, und zahlreiche Zellen. Ich beschreibe von diesen

zunachst die in der auBeren Schicht vorkommenden. Unmittelbar

unter dem Ektoderm, zum Teil damit zusammenhangend, liegen

Zellen von verschiedener Gestalt, die leicht als Abkommlinge der

Ektodermzellen zu erkennen sind, mit rundem Kern und schwach

farbbarem, nur kleine Korner euthaltendem Plasma. Zuweilen

finden sich solche Zellen auch tiefer, einzeln oder zu Strangen

und Gruppen vereinigt. Oft trifft man Zellen, die durch starkere

Kornereinlagerungeu und auch meist durch bedeutendere Grofie

ausgezeichnet sind; sie sind mit den vorigen durch Uebergange

verbunden und demnach nicht scharf zu trennen. In beiden Zell-

formen kommen Nesselkapseln vor, manchmal nahe der Oberflache,

zuweilen aber auch recht weit im Inneren, sodaB die Zellen einen

betrachtlichen Weg zurucklegen ralissen, um die Nesselkapseln an

den ihnen zukommeuden Ort zu bringen. An vielen Stellen sieht

man groBe, lauggestreckte Zellen mit stark kornigem Inhalt, teils

einzeln, teils in Gruppen vereinigt, deren Richtung senkrecht zur

Oberflache ist. Nach innen sind diese Zellen in einen oder wenige

feine F'ortsatze ausgezogen, die bis an die faserige Schicht des

Conenchyms heranreichen. Ein merkwiirdiges Aggregat von Zellen

ist regelmiiBig in dem freien Teile der Polypen anzutreffen. Hier

zieht sich unmittelbar unterhalb des Tentakelansatzes um den

Polypenkorper herum ein breiter Ring von groBen, durch zahl-

reiche eingelagerte Korner stark verdunkelten Zellen. Die Zellen

haben polygouale Gestalt, ziemlich glatte Konturen und liegen



368 Hugo Reinhart,

dicht gedrangt, unmittelbar unter dem Ektoderm beginnend, bis

an die faserige Schicht des Conenchyms heran. Oft sind Nessel-

kapseln darin zu finden. Die Abgrenzung des Ringes nach oben

wie nach unten ist ganz scharf. — AuCerdem liegen allenthalbeu

im Conenchyui verstreut sehr kleine Zellen mit langen, gauz dunneu

Auslaufern. Der Zellleib ist bei ihnen spindelformig oder poly-

gonal. — Iq der faserigen Schicht des Conenchyms sind ebenfalls

Zellen vorhanden, wenn auch nicht in gleich groCer Zahl. Die

Formen sind die bisher beschriebenen, mit Ausnahme deren, von

denen gesagt wurde, dafi sie nur bis an die faserige Schicht heran-

reichen. Auch Nesselkapseln fand ich wiederholt, wenn auch nicht

gerade haufig.

SchlieClich habe ich auch noch Zellen gefunden, die als Nerven-

zellen gedeutet werden miissen. Sie liegen unmittelbar unter dem

Ektoderm und sind besonders gut an einem sehr schrag gefuhrten

Langsschnitt zu erkennen. Sie sind sehr klein, bi- oder multi-

polar und stehen durch Auslaufer untereinander in Verbindung.

Der Inhalt ist schwach kornig, Fasern konnte ich erst mit meiner

starksten VergroCerung (Leitz, Imm. Vis ^idq? Ok. 4) erkennen.

Die Scheidung des Conenchyms in zwei Schichten ist nur

dort erkennbar, wo es eine gewisse Machtigkeit besitzt. An den

Stellen, wo nur eine diinne Lamelle vorhanden ist, wie urn das

Schlundrohr herum , in den Tentakeln u. s. w., ist keine Dif-

ferenzierung zu erkennen; die Struktur erscheint hier raehr oder

weniger faserig.

Die Zellen des Entoderms sind von ziemlich unregelmafiiger

Gestalt, in der Regel ebenso hoch oder hoher als breit, so dafi

man von kubischen oder Cylinderzellen sprechen kann. Das Plasma

enthalt auBer dem runden Kern maCige Kornereinlagerungen und

kleine Vakuolen. Gelegentlich sieht man Zellen von driisigem Aus-

sehen mit groCeren dunklen Klumpen im Inneren. Auffallig ist

der Unterschied in der Hohe der Zellen. An den AuCenwanden

besteht das Entoderm aus sehr hohen Cylinderzellen, wahrend an

den anderen Wanden die Zellen bisweileu kaum noch kubisch ge-

nannt werden konnen. Hier und da findet man Nesselkapseln,

deren Lage manchmal durchaus den Anschein erweckt, als ob sie

hierher gehorten, d. h. sie sitzen so, dafi die helle Kappe, die bei

den im Ektoderm steckenden Nesselkapseln nach auCen gewendet

ist, hier in das Coelenteron hineinragt. Die Annahme, dafi die

Nesselkapseln in das Entoderm hineinwandern konnen, wird ge-
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stiitzt dadurch, daC in den angrenzenden Schicbten des faserigen

Conenchyras Nesselkapseln gefunden wurden. — Die Auskleidung

der geraden, kurzen und engen Verbindungskanale zwischen den

Polypenholileu besteht aus dem gewohnlichen typischen Entoderm.

— Einzellige Algen habe ich uicht gefunden.

Meine Praparate enthalten zahlreiche Eier in den verschieden-

sten GroCen , sodaG die Umwandlungen , die in der wachsenden

Eizelle vor sich gehen, sehr gut zu erkeunen sind. Reifeteilungen

allerdings konnte ich leider nicht finden. Der Kern ist schon in

einem sehr friihen Stadium blaschenformig, seine Grundsubstanz

ist schwach farbbar und umschlieBt ein stark farbbares rundes

Kernkorperchen. Zuweilen eutbielt der Kern sogar zwei solche

kleine Korperchen, die sich zieralich gleich verhielten. Das Plasma

farbt sich bei diesen jungen Eizellen gleichmaCig und ziemlich

schwach, aber dunkler als die Grundsubstanz des Kernes. Bei fort-

schreitendem Wachstura der Eizelle zeigen sich bald vereinzelte

kleine, scharf uragrenzte, runde, helle Stellen, die ich als Vakuolen

deute. Zu gleichcr Zeit treten feine dunkle Korner (Dotterkorner)

auf, die zu kleinen Haufchen vereint und auf den Inhalt der Zelle

unregelmaCig verteilt sind. Vakuolen und Korner nehmen all-

mahlich an GroCe und Zahl bedeutend zu und ordnen sich so, dafi

schlieClich der gesarate Zellinhalt eine gleichmaCige Schaumstruktur

zeigt und die Dotterkorner ebenfalls gleichmaCig auf die Plasma-

brucken verteilt sind. Der Kern, der schon bei jungen Eizellen

sehr exzentrisch, ganz nahe dem Rande, liegt, behalt diese Lage

und seine runde, blascheiiformige Gestalt bei. Seine Grundsubstanz

ist bei den alteren Eizellen nahezu ungefarbt, das Kernkorperchen,

das seiuerseits wieder im Kern exzentrisch liegt, farbt sich dagegen

sehr stark. — Die dunne Schicht des Eiplasraas, die den Kern

von der Aufienwelt trennt, zeigt starke Abweichungen von dem

ubrigen Inhalt der Eizelle. Sie ist sehr schwach gefarbt, von

gleichmiiCiger, auCerst feinkorniger Struktur (helle Kornchen) ohne

Dottereinlagerungen. Dafiir schliefit sie eine Anzahl stark farb-

barer Korper ein (wie viele, lieC sich nicht genau feststellen; es

mogen 10 oder raehr sein), die in ihrer Gestalt, GroBe und in der

Art, wie sie sich farben, sehr den Zellkernen der Follikelzellen

ahneln. — Die MaCe, die ich an einem grofien Ei fand, und die

ungefahr die DurchschuittsraaBe der erwachsenen Eier darstellen,

wareo folgende: Durchmesser des Eies 190 |W, des Kernes 50 fi^

des Kernkorperchens 12 fi.
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Schon friih bildet sich urn die Eizelle ein Follikel, dessen

Zellen vom Entoderm abstanimen, Er besteht anfaiigs nur aus

wenigen flachen Zellen. Spater vermehren sich diese sehr stark

und nehmen verschiedene Gestalten an. Zwischen ziemlich flachen

Zellen und hohen schlaiichformigen oder Cylinderzellen sind alle

Uebergange vorhanden, so daC die Oberflache des Follikels un-

regelniaCig wird. Das Plasma der Follikelzellen ist schwach mit

dunklen Kornchen durchsetzt und unischlitfit zahlreiche, bisweilen

ziemlich groCe Vakuolen und einen runden Kern. Nach dem Ei

zu scheiden die Follikelzellen eine helle Lamelle ab, die verhaltnis-

maCig stark wird und sich spater von dem Ei vollstandig abhebt,

wahrend sie mit den Zellen des Follikels im Zusammenhang

bleibt. — Ganz vereinzelt fand ich Nesselkapseln zwischen den

Follikelzellen.

In einer Schnittserie fand ich an einer Stelle zwei Gebilde,

die ich nur als Hoden deuten kann. Sie liegen in einem lateralen

Mesenterium, neben dem das quergeschnittene zweilappige Filament

eines dorsalen sichtbar ist. Zwischen ihnen liegt ein noch kleines

Ei. Die Gestalt der Hoden ist oval, nicht ganz regelmaCig, ihre

Durchmesser betragen 30—40 ^w. Eine Wandung oder ein Follikel

ist nicht zu erkennen. AUerdings muC hervorgehoben werden, daC

das Praparat mit Toluidinblau nur sehr schwach gefarbt ist, so

daC nur einiges scharf hervortritt. Dies sind besonders die Zell-

kerue des dorsalen Filaments, das Ei und in jedem der beiden

Hoden eine Menge kleiner Korper, die demnach die Spermatozoen-

kopfe sein mussen. Ihre Gruppierung ist in der Zeichnung ziem-

lich genau wiedergegeben. Es erscheint so, als ob bei dem einen

Hoden die Spermatozoen ziemlich gleichmafiig iiber den ganzen

Raum verteilt waren, wahrend sie in dem anderen in der Mitte

einen freien Raum lassen. In VVirklichkeit ist auch bei dem ersten

Hoden der freie Raum in der Mitte vorhanden, in dem gezeichneten

Schnitt aber nicht getrofl"en.

Es ist nicht das erste Mai, daC bei einer Alcyonacee Herm-

aphroditismus festgestellt wird. Ich fand in einem englischen

Literaturbericht eine Arbeit erwahnt, in der bei Xenia viridis

protandrischer Hermaphroditismus beschrieben sein soil. Als Ver-

fasser war, wenn ich mich nicht irre, Ashw^orth genaont. Leider

konnte ich mir die Arbeit nicht verschatien. Aulierdem teilt mir

Herr Professor Kukenthal mit, daC er bei Eunephthya antarctica

Hermaphroditismus gefunden hat. Die Arbeit, in der er diese

Form beschreibt, ist bereits im Druck.
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Znsammcnfassuiig.

Auf irgend welche Vollstandigkeit konnen die vorliegenden

Untersuchuiigeii natiirlich keioen Anspruch machen, denn es ist

meines Wissens das erste Mai, daC eiue Anzahl von Nephthyiden

verschiedener Gattungen anatomisch uod histologisch untersucht

worden ist. Die BouRNESche Arbeit iiber Lemnalia ist in der

Hauptsache eine systematische Arbeit und briiigt nur einiges iiber

den feineren Bau dieser Gattung. Beide Arbeiteu konnen demnach

nur als Vorarbeiten zu einer vergleichenden Anatomie der ISepthy-

iden gelten. Eine solcbe wird aber voraussicbtlich noch recht

lange auf sich warten lassen, da das hierzu notige, fiir histo-

logische Untersuchuugen ausreichend konservierte Material nur sehr

schwer zu bekoramen ist.

Als Resultat meiner Untersuchungen ergibt sich folgendes:

Die uutersuchten Formen sind nicht einheitlich anatomisch

charakterisiert. Gewisse Unterschiede zeigen sich schon zwischen

den Formen der Gattung Lithophytum. W'ahrend bei L. thyr-

soides ein gut ausgebildetes, dicht unter dem Ektoderm liegendes

Kanalsystem vorhanden ist, das auf eine Verwandtschaft niit den

Xeniiden hindeutet, ist das Fehlen eines derartigen Kanalsystems

bei den anderen Formen der Gattung teils erwiesen, teils hochst

wahrscheinlich. Schon das durchweg schwacher entwickelte Con-

enchym weist darauf bin. — Ein anderer wichtiger Unterschied liegt

in dem Bau der ventralen und lateralen Filamente. Sie zeigen

bei L. thyrsoides und anscheinend auch bei L. brassicum und

L. armatum die oben beschriebene Schaum- oder Wabenstruktur.

Bei L. arboreum dagegen findet sich ein ganz anderer Typus. Die

Filamente sind bier nur ziemlich schwache Verdickungen der

Mesenterien und enthalten unregelmaCig verstreute Driisenzellen.

Dieser Typus ist dann sehr schon ausgebildet bei Dendronephtbya

maxima, deren Filamente im Prinzip denen von L. arboreum

gleichen, aber viel massiger sind. — Die dorsaleu Filamente zeigen

keine wesentlichen Unterschiede.

Demnach muB die Gattung Lithophytum in mehrere Gruppen

eingeteilt werden ; wie diese Einteilung im einzelnen zu vollziehen

ist, lafit sich allerdings noch nicht entscheiden. L. thyrsoides wird,

selbst wenn die Filamente von L. brassicum und L. armatum ganz

genau dieselbe Beschaii'enheit zeigen, die man jetzt bei ihuen ver-

muten kann, durch sein Kanalsystem jedenfalls fiir sich allein
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eine Gruppe bilden. Eine andere Gruppe wird L. arboreum, das

im Inneren fast wie eine Dendronephthya aussieht, eventuell mit

anderen, ihm nahestehenden Formen, bilden.

Eine Sonderstellung ninimt L. thyrsoides auch dadurch ein,

daB bei ihm der grofite Teil der Polypenhohlen bis zur Basis

binabreicht, wahrend bei alien anderen Arten nur wenige so welt

geben, die meisten nach einer kurzen Strecke blind endigen. Das

ist eine Folge des verschiedeuartigen Wachstums: bei L. thyr-

soides erheben sich die meisten Polypen direkt von der Basis, nur

wenige entstehen durch spatere Knospung; bei den anderen Arten

entstehen durch Knospung von wenigen primaren Polypen alle

iibrigen,

AuBer diesen vergleichend-anatomischen Befunden ist noch

folgendes hervorzuheben

:

Im Schlundrohr von Dendronephthya maxima gibt es zwei

Sorten von Driisenzellen. Die Konservierung des Stiickes ist mir

nicht bekannt, entkalkt war es mit Salpetersaure. Danach reagierte

ein Teil der Drusenzellen basisch (Blaufarbung mit Orcein), die

iibrigen sauer (Rotfarbung mit Orcein).

Bei D. maxima findet sich Hermaphroditismus. Hierbei ist

besonders merkwurdig, daC Hoden und Eier in demselben Mes-

enterium dicht nebeneinander liegen. — Ein Befund bei L. afri-

canum, der ebenfalls auf Hermaphroditismus hindeutet, ist nicht

sicher.

Nesselkapseln wurden bei D. maxima auch im Entoderm ge-

funden.

Bei alien Formen von Lithophytum habe ich einzellige Algen

gefunden, dagegen keine bei Dendronephthya maxima und der

Doch nicht erwahnten D. eburnea. Diese Algen diirften kaum

alle einer Art angehoren, denn sie zeigen erhebliche GroCeuver-

schiedenheiten, und auch die innere Struktur ist nicht die gleiche.

Es ware vielleicht nicht ohne Interesse, wenn die verschiedenen

Formen der einzelligen Algen genauer studiert wurden.
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ErklSrung der Abbildimgen.

Tafel XXV.
Fig. 1. Ein retrahierter Polyp von Lithophytum thyrsoides im

Langsschnitt. Schema.
Fig. 2. Spicula der Rinde von L. thyrsoides. Vergr. 305.

Fig. 3. Ventrales Filament von L. thyrsoides im Querschnitt.

Vergr. 610. n Zellkern.

Fig. 4. Hoden von L. thyrsoides im Langsschnitt. Vergr. 305.

Fig. 5. Querschnitt durch ein Stammchen von L. thyrsoides.

Vergr. 26. si Siphonoglyphe , df dorsales Filament, vf ventrales

Filament, Jc oberflachliches Kanalsystem.

Fig. 6. Langsschnitt durch einige Polypen von L. thj-rsoides.

Vergr. 26. vf ventrales Filament, e Eier, Jc oberflachliches Kanal-

system.

Fig. 7. Querschnitt durch ein laterales und ein dorsales Fila-

ment von Dendronephthya maxima. Vergr. 305. e Ei, h Hoden.
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