
Kelgolander Leptomedusen.

Von

R. Bdliin.

Hierzu Tafel II—VII.

Es ist eine dem Zoologen wohlbekannte Thatsaclie, dass mit

dem progressiv anwachsenden Beobachtungsmaterial das ideale

Ziel einer erschopfenden Kenntniss der Thierwelt niclit nur nicht

naber zu riicken, sondern sich eher der Abstand, der uns noch

von diesem angestrebten Endpunkt trennt, immer melir zu ver-

grossern scheint.

Stets neues, oft von vermeintlich langst ausgebeuteten

Punkten herbeigeschafftes Material lasst die Fulle des noch Uner-

forscbten erst abnen, tiberraschende Entdeckungen auf scheinbar

ganz bekanntem Gebiet eroffnen neue, unerwartete Perspectiven

oder bringen das bisber unverruckt Bestehende plotzlich in's

Wanken.

Vielleicht" konnte man jeden Thierstamm als Beweis hierfiir

anfiihren — nicht den schwachsten liefern die am tiefsten steheu-

den Metazoen, die Zoophyten, bei deuen die Entdeckungen des

Polymorphismus und Generationswechsels scheinbar unantast-

bare Fundamentalbegriffe zum Gegeustand lebhaftester Streitfragen

machten. Und einen grossen Theil dieser neuen Aufschliisse

lieferte die Klasse der Hydromedusen.

Wir besitzen iiber sie eine ausgedehnte, namentlich deutsche

und englisch-amerikanische Litteratur. Denn nachdem liberhaupt

erst einmal eine eingehendere Beobachtung niederer Thierformen

begonnen hatte, beschaftigte sich mit ihnen anfangs vielleicht

Mancher ihrer auffallenden Schonheit und Zierlichkeit halber.
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Spjitcr wiiclis das Interesse flir sic mit den in die Grundan-

scliauuDgen der g-esammten Wissenschaft eiDgreifenden Entdeckun-

geu; fUr welelie ihr Studium Gelegenlieit geboten hatte.

Und doch ist grade „die Masse dcs hier noch verborgen

licgeudeu Materials so gross, dass wir wohl uoch lange mit

Ausgrabeu uud Herbeiscbaffen der einzelaen Bausteine iins werden

beguiigen miissen, ebe es iins moglicb sein wird, aus diesen das

Gebiiude eiuer allgemeiueu Natiirgescbicbte dieser wunderbaren

Tbicrgnippe autzuriebten , imd den gesetzlicben Zusammenbang

in der Fiille der Erscbeinungen zu abnen." ^)

Moge drum aucb dieser kleiue Beitrag, dem das Studium

einiger Leptomeduseu auf Helgoland zu Gruude liegt, niebt fiir

liberfliissig gelten. Als meinen tbatigen und vielerfabrenen Mit-

arbeiter neune icb dankeud den gewiss jedem Zoologen, der die

rotbe Felseninsel besuebt, woblbekannten Fiscber Hilmar Liilirs.

I. Auatomie und Histologie.

Sammtliebe Gewebe der Leptomedusen differenziren sicb aus

den zwei primaren Keimbliittern, dem Exoderm und dem Ento-

derm. Die ersten Stadien der am Polypenstock oder der proli-

ferirenden Meduse sprossenden Knospen, sowie die aus dem
gefurebten Medusenei durcb Vermittlung des Planula-Stadiums

sicb entwickelnde Gastrula, mag sie nun den Untersucbungen

Kowalewsky's 2) zufolge invaginirt, oder, wie es Metscbnikoff^)

darstellt, delaminirt sein, werden alle aus diesen beiden, cine

centrale Cavitat umscbliessenden Blattern gebildet.

Bei den ungescblecbtlicben Personen der Hydroidenstocke,

den Polypen, bleiben die Gewebe auf einer verbaltnissmassig

niederen Entwicklungsstufe stebeu. Das im Wesentlicben im

primaren Zustande verbarreude Exoderm und Entoderm bilden

die beiden Hauptzelllagen der Korperwandung. Wobl die moisten

entwickeln zwischen beiden Scbicbten cine dem Exoderm ange-

borige und mit dessen Zellen in unmittelbarem Zusammenbang

^) Haeckel, Die Familie der Riisselquallen (Geryoniden). 1865. Vor-

wort, p. V.

-) Ontogenie der Coelenteraten ( ussisch), Moskau 1873.

') Studiea iiber die Entwicklung der Medusen und Siphonophoren. Zeitschr.

f. wissensch. Zool. XXIV. 1874.
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bleibende ^) Muskellage. Nur wenige aber differenziren eine

Scbicht echter kernhaltiger Muskelfasern ^) und erheben sich

hiermit auf die Stute von Triblasterien. ^)

Bei den geschleehtlichen Medusen dagegen gelangen die

Producte der beiden Keimblatter zu viel hbherer Differenzirung.

Eine grosse Anzahl charakteristischer und sehr verschiedener

Gewebsformen wird gebildet , es finden sich Nerven und Sinnes-

organe, und fast alle besitzen kernhaltige, quergestreifte Muskel-

fasern, sind also zu den Triblasterien zu rechnen. Nur einigen

wenigen, wie den Obelien, fehlen die letzteren, so dass sich auch

unter den Medusen Vertreter der Diblasterien finden.

Das ^Mesoderm" der Leptomedusen, als dessen Producte —
im Gegensatz zu den kernlosen Fasern der Neuromuskelzellen

bei den meisten Hydroidpolypen — ihre kernhaltigen Muskeln

anzusehen sind, entsteht, wie die Entwicklung der Medusen-

knospen zeigt, durch Abspaltung aus dem Exoderm und ent-

spricht nur dem Hautfaserblatt hoherer Metazoen. Ein Darm-

faserblatt scheint nirgends ausgebildet zu sein.

Producte des gesammten Exoderms (Hautsinnesblatt Haut-

faserblatt) sind die Epithelien der umbrella, der die Unterseite

des Ringkanals am freien Rande des Schirms bekleidende Zell-

strang mit seinen directen Fortsatzen, dem Tentakelepithel, die

subumbrella mit ihrer rauskulosen Fortsetzung, dem velum, die

Magen- und Tentakelmuskeln, das Epithel der subumbrella mit

seinen Fortsatzen auf das velum und die Magenwandung und

schliesslich das Nervensystem (?). Die oft machtig entwickelte

Gallertsubstanz der umbrella ist ein secundares Erzeugniss der

Umbrellarepithelien. Dem Entoderm gehort die Zellwandung des

gesammten Gastrovascularsystems an, sowie deren unmittelbare

Fortsatze, die Innenzellen der Tentakeln. Besondere Gewebe-
bildungen fur die Geschlechtsorgane fehlen durchaus. Die Ge-

schlechtsproducte fand ich verschiedenen Ursprunges, und zwar

>) Kleinenberg, Hydra. 1872.

Grobben, Ueber Fodocoryne carnea Sars. Sitzungsber. der kais. Acad,

d. Wissenscb., math, naturw. Klasse. Nov. 1875. Bd. LXXII. 1. Abtheilung,

6. 1876.

^) Tubularia coronata. Allman, A monograph of the Gymnoblastic or

Tubularian Hydroids. 1871-72, p. 112. PI. XXIII. F. 6.

Hydractinia echinata. E. van Beneden, Bullet, de I'acad. roy. de Bel-

gique 2, Serie. T. XX XVII. 1874, p. 22. PI. 11. F. 5.

') Haeckel, Studien zur Gastraea-Theorie. 1877, p. 32.
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entwickeln sich die miinnlicben aus dem Exoderm, die weiblichen

aus dem Eutoderm

1. Die umbrella.

Bei den an Polypcn sprossenden Medusen wird die um-

brella ursprlinglich nur durcb eine Zellenschicht reprasentirt,

welche eine directe Fortsetzung des Ectoderms des Ammenpo-
lypen ist. Ganz ahnlicb wie bei diesem wird auch die umbrella

der an Medusen knospenden Sprossen gebildet. Auch hier legt

sie sich als eine directe Fortsetzung der ausseren Ectodermal-

Zelleulage des proliferirenden Organs an.

Die flimmernden Kuospen an der inneren Magenwand von Aegi-

nideu lassen sich wohl sammtlich auf parasitische oder auf inner-

halb des Gastrovascularsystems der Alten aus Eiern entstandene

junge Medusen zuriickfUhren, da doch nicht anzunehmen ist, dass

sich das Ectoderm der Kuospe aus dem flimmernden Entoderm

der Ammenmeduse bilden kann. ^) Schliesslich besteht auch bei

den aus Eiern entstehenden Medusen das Ectoderm der Gastrula,

welches sich spater zum Theil zur umbrella ausbildet, aus einer

Zellenschicht.

Die Gallertsubstanz selbst entwickelt sich erst spater, und

wird sowohl auf ihrer oberen, wie unteren Fliiche von den ur-

spriinglich allseitig zusammenhangenden Ectodermzellen als einem

zarten Epithel iiberzogen. Deshalb, und well sie selbst im Gegen-

satz zu der der Acraspeden keine Spur von Zellen enthalt, wurde

sie bereits von Haeckel ^) fiir ein Product des Epithels als einer

matrix erklart.

Ich selbst habe das allmahliche Anwachsen und Machtig-

werden der Gallertsubstanz bei jungen Lizzia-Knospen beobachtet.

(Taf. IV. Fig. 18 a, b, c). Sie ist als eine Ausscheidung der ur-

spriinglich nach alien Richtungen hin ziemlich gleich ausgedehnten,

^) Stenogaster complahatus in Eurystoma rubiginosum. Kblliker,
Zeitschr. f. wissensch. Zool. IV. 18.53. Knospen der Cunina Kollikeri. Fr.

Miiller, AViegmann's Arch. 1861. Knospea der Cunina rhododactyla, pro-

boscidea. Metschnikoff, Zeitschr. f. wissensch. Zool. 1874. Aegineta

gemmifera Keferstein und Ehlers, Zool. Beitriige 1881. Aegineta proli-

fera. Gegenbaur, Generationswechsel. 1854. Cf. hierfiir die parasitische

Larve der Cunina octonaria, gleichfalls mit Tochtersprossung, im Magen von

Turritopsis uutricola. Ilaeckel, Geryouiden, p. 143.

^) Geryoniden, p. 166.
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spater ganz diinnen und platten Ectodermzellen , als eine Art

Intercellularsubstanz , zu betrachten.

Das aussere, die umbrella bedeckende Epithel ist bei er-

wachsenen Medusen nicht immer leieht zu erkennen. Schon

Forbes erwahnt eine feine, liomogene Epidermis, welche die

Oberflache der umbrella bedecken soil, doch erseheint es sebr

fraglich, ob er hiermit wirklich das Epithel meint.

Von diesem werden besonders bei einzelnen Arten zunachst

die Kerne als kleine, blasse Blaschen bemerkbar, welche unregel-

massig iiber die Oberflache verstreut sind. So z. B. bei Tiara

pileata Forsk und Syncoryne (Sarsia) eximia Allm.

Nach Anwendung von Farbungsmethoden mit Carmin und

namentlich Haematoxylin, das uberhaupt bei der histologischen

Untersuchung kleiner Medusen sehr gute Dienste leistet, werden

die Zellen deutlicher.

Die nuclei treten durch dunklere Farbung scharf hervor, bei

manchen Species, wie z. B. bei Syncoryne eximia (Taf. VI. Fig. 17),

Tiaropsis scotica (?) Allm. (Taf. I, Fig. 25— 27) und Lizzia octo-

punctata Forb. wird auch ein nucleolus in ihnen sichtbar. Die

Form der Kerne fand ich bei Sarsia eximia meist langlich, aber

von ziemlich unregelmassigem Umriss. Abgesehen vom nucleolus

enthielten sie noch eine Anzahl kleinster Kornchen.

Ist die Gallertsubstanz nicht besonders stark entwickelt, so

bilden die Zellen ein uberall etwa gleich hohes, durch scharfe,

bei passender Beleuchtung unschwer erkennbare Grenzen geson-

dertes Epithel. So fand ich es bei Tiaropsis. Die einzelnen

Zellen waren von unregelmassiger, zum Theil sogar sternfijrmiger

Gestalt. Nach langerem Liegen in alcohol absol. contrahirten

sich die gesammten Zellen um den sehr klar hervortretenden

Kern, so dass zwischen ihnen die Gallertsubstanz frei zu Tage
trat (Taf. IV. Fig. 8.)

Regelmassig sechseckige Zellen fand L. Agassiz bei Coryne

mirabilis ^), wahrscheinlich aber nur bei sehr jungen Exemplaren.

Ist die Gallertsubstanz von grosserer Machtigkeit, und wird

mit der Dickenzunahme zugleich nothwendiger Weise auch die

convexe Oberflache der umbrella betrachtlich vergrossert, so

macht sich eine eigenthumliche Modification der Epithelzellen

bemerkbar. Wahrend namlich rings um den Zellkern das kbrnige

*) Contributions to the Nat. Hist, of the U. St. of Amer. Acalephae.

1857-62. Vol. III. PL XIX. F. 22.
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Protoplasma iu grosserer Menge erhalten bleibt, fehlt es an der

Peripherie dor Zellen vollkommen, so dass liier nur cin ganz

zartes, diinues Hiiiitcbeu die Gallertsubstanz iiberzieht. Bei

Lizzia octopimctata eutspricbt die Form der koruigen Protoplasma-

masse rings um den Kern etwa der Form der gesammteu Zelle.

Bei Anwendung von Carmin und Haematoxylintiuktiouen erscheint

deshalb die umbrella in ganz cbarakteristischer Weise getigert,

indem sicb das Zellprotoplasma duukler als die iibrige Substanz

fjirbt. Im Centrum jedes Tigerflecks liegt dann der noch viel

duukler tingirte Kern (Taf. Ill, Fig. 5).

Dagegen geben bei Sarsia eximia und den Obelien von der

centralen Masse feine Protoplasmastriinge strablenformig nacb

den hervorspringeuden Zelleckeu. Hier stossen sie mit alinlicben

benacbbarter Zellen zusammen, so dass ein Protoplasmanetzwerk

die gesammte Umbrellarflache iiberzieht, welches ziemlich weite,

nur mit ganz zarten Hautchen ausgefitllte Liicken zvi^ischen sich

lasst. In diesen Liicken kann man hier und da die feinen Zell-

greuzen unterscheiden. Nach liingerem Liegen in alcohol werden

letztere deutlicher. (Taf. II, Fig. 32. Taf. V, Fig. 17).

Die Erkliirung dieser Erscheinung muss wohl in ahnlicher

Weise wie fiir die Sparlichkeit des Protoplasma in den Tentakel-

centralzellen gegeben werden. Das Protoplasma hat die mit dem
Wachsthum der umbrella betrachtlich vergrosserte Flache der

Epithelzelleu nicht mehr ganz auszukleiden vermocht. In Folge

dessen hat es sich in der Mitte concentrirt, oder ist, wo einzelne

Verbindungsstellen mit der Peripherie erhalten blieben, durch die

fortwachsende Membran in strahlenfdrmige Fortsatze ausgezogen

worden.

Im Gegensatz zum Subumbrellarepithel gelang es mir nicht

durch Anwendung von Farbungsmethoden und ebenso wenig auch

durch Silberniederschlag die Zellgrenzen auffalliger zu machen.

Irgend eine Kittsubstanz zwiscben den einzelnen Zellen ist also

keinenfalls vorhanden. Eine isolirbare „basemeut membrane",

wie sie Kblliker ^) unter dem Epithel von Aequorea , aber auch

nur bei dieser, fand, war an keiner der von mir untersuchten

Medusen zu unterscheiden.

Bei vielen jungen Medusen ist die ganze Oberfliicbe der

umbrella mit Nesselkapseln bedeckt, die spater hier vollstiindig

fehlen.

^) Wiirzburger naturw. Zeitschr, V. 1864.
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Es scheint dies jedoch nur bei solchen der Fall zu sein,

welche durch Sprossung, gleichviel ob an Polypen oder Medusen,

entstehen.

Die einfache Erklavung dieses Factums liegt darin, dass das

Epithel der umbrella ursprttDg'lich eine directe Verdickung imd

Ausstlilpung des Exoderms des Ammenpolypen, resp. des Exoderm-

epithels des Magens, der Bulbi, oder Tentakel der ammenden
Meduse ist, welche beide, wie bekannt, reichlich Nesselkapseln

erzeugen. Ich selbst fand junge Exemplare der Clytia Johnstoni

Aid., welche noch keine ausgebildeten Geschlechtsorgane hatten,

vollstandig mit Nesselkapseln bcdeckt, wahrend bei alteren der-

selben Art keine Spur davon zu finden war (Taf. I, Fig. 2,1).

Auch die Sprossen der Lizzia octopunctata F. und des Hybocodon

prolifer Ag. (Taf. IV, Fig. 21 , Taf. VI , Fig. 7) waren uber und

iiber mit Nesselkapseln besat. Diese Erscheinung scheint sehr

weit verbreitet zu sein, da der bei Weitem grosste Theil der

von Strethill Wright^) und Hincks ^) abgebildeten, sammtlich

noch jungen und unentwickelten Medusen, ebenso auch die junge

Oceania languida (— Campanulina acuminuta in A. Agassiz

Catalog 2) Nesselkapseln tragen. Stark lichtbrechende , rund-

liche Korner, welche hier und da im Epithel alterer Exemplare

der Sarsia eximia zerstreut lagen und sich bei Tinctionen nie

mit farbten, sind moglicherweise die Reste derselben. Wahrschein-

lich atrophiren sie in Folge von Nichtgebrauch, wahrend die am
Magen, den Tentakeln und dem Scheibenrand befindlichen haufig

zum Todten der der Velaroffnung sich nahernden Beute benutzt

werdeu, und sich nicht nur stcts ersetzen, sondern sogar machtig

entwickeln und vermehren.

Speciesunterschiede diirfen daher auf das Felilen oder Vor-

liandeusein der Nesselkapseln auf der umbrella in keiner Weise

begriindet werden, und ist durch das spatere Schwinden der-

selben sehr erklarlich, weshalb die Medusen der Syncoryne Sarsii

Lov^n von Sars mit Nesselkapseln abgebildet wurden, wahrend

Wright deren Vorhandensein in Abrede stellt *) und auch Fr.

^) Proceedings of the roy. phys. soc. of Edinburgh, New phil. Journ. of

Edinburgh etc.

") A history of the British Hydroid-Zoophytes. 1868.

') Illustrated catalogue of North-Amer. Acalephae 1865, p. 72. F. 96.

*j Cf. Hi neks, Ann. and Mag. of nat, hist. vol. X. 3. Ser. 1863 on the

production of similar Gonozooids on Hydroid Polyps belonging to different

Genera.
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E. Schulze^) an ihr (Sarsia tnbnlosa) keine zii finden ver-

mochte.

In bcschrauktem Maasse erhalten sicli aber die Nesselkapseln

der umbrella bei gewissen Arten audi an erwachsenen Medusen.

So laufeu Reiben von Nesselkapseln vom Pol zum Cirkelkanal

z. B. bei Willia ornata Mc. Crady ^) , Oceania coniea Escbsch. 3),

Syucoiyne cleodorae Ggb. •*) Hybocodon prolifer Ag. (Taf. VI

Fig. 7) und den Ectopleuien (Taf. VI, Fig. 13)

An den beiden letzteren faud ich sie von ubereinstimmender,

eigentblimlicber Gestalt. Jede derselben lag namlich inmitten

einer grossen, scharf umgrenzten Epithelzelle, welche die Grund-

lage der Langsstreifen bildeten. In einigen derselben waren

zwei Nesselkapseln vorhanden, in anderen wieder fehlten letztere

ganzlich (Taf. VI, Fig. 8, 12.) Die Radialstreifen entstehen also

dadurch, dass sich an ibnen, wo ja auch meist, indem sie ilber

die Radiitrkanale fallen, der urspriingliche continuirliche Zusammen-

hang der umbrella mit der subumbrella erhalten bleibt, die primi-

tive Structur des Gewebes am wenigsten andert. Die Ecto-

dermzellen, welcbe an der iibrigen Oberflache zu ganz zarten,

mit kaum wabrnelimbaren Umrissen versebenen Flatten geworden

sind, behalten ihren ursprlingliclien Charakter als scharf von ein-

ander abgesetzte, derbere Zellen, die sie besetzenden Nesselkapseln

gehen nicht zu Grunde.

Das die Unterseite der umbrella bekleidende Epithel ist dem

der Oberflache ahnlich. Bei den sehr kleinen Medusen lasst es

sicli nur schwierig zur Ansicht bringen. Doch traten an Profil-

ansichten der umbrella von Lizzia octopunctata die einzelnen

Kerne deutlich hervor (Taf. IV. Fig. 26), und wurde nach der

gelungenen Carminfarbung einer dieser Medusen (Taf. Ill, Fig. 0)

auch an der Unterseite der umbrella die charakteristische fleckige

Tinction sichtbar. Sehr klar ist das untere Epithel der verhalt-

nissmassig grossen Sarsia eximia. Die grossen, unregelmassig

geformten Pflasterzellen grenzen hier scharf und deutlich contoa-

rirt aneinander. Die Kerne fand ich hier denen des oberen

Epithels ahnlich. In einigen waren zwei nucleoli sichtbar

(Taf. V, Fig. 18). Das untere Umbrellarepithel scheint schon

^) Ueber den Bau von Syncoryne Sarsii Loven und der zugehorigen Me-

dusa Sarsia tubulosa. 1873.

^) A. Agassiz, catalogue, p. 172.

') cf. unten Tiara pileata.

*) Generationswechsel, p. 12. T. 1, F. 4.
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von Buski) beobachtet worden zu sein, da er von einem „lax

cellular tissue" spricht, welches bei Tunis neglecta die subum-

brella mit der umbrella verbindet.

Dass sicli das untere Epitbel auch liber die der Unter-

seite der umbrella auliegenden Radiarkanale hiuwegzoge, wie

Fr. E. S c h u 1 z e fiir wahrsclieinlicb halt ; habe ich nicht wahr-

uehmen kounen, und halte ich dies auch der Knospenentwicklung

zufolge fiir nicht wahrscheinlich. Die zarte, membranose Hiille,

welche Fr. E. Schulze den Kanal umfassen sah, wird wohl nur

von den Membranen der Gattrovascularzellen selbst gebildet.

Da die Zellen der Medusengewebe zum grossen Theil mit starken,

oft deutlich doppelt contourirten Membranen versehen sind, konnte

man an sehr vielen Stellen das Vorhandensein feiner, die Epi-

thelien abgrenzender Lamellen oder Membranen vertheidigen (s. u.)

Bei den Obelien, wo eine subumbrella nicht differenzirt ist,

triigt das die Unterseite der umbrella bekleidende Epithel einen

besonderen Charakter. Seine gekernten, sehr deutlich von ein-

ander abgesetzten Zellen haben, von der Fliiche gesehen, eine

unregelmassige Contour (Taf. II, Fig. 6) und erweisen sich im

Profil als ziemlich hoch und convex nach unten vorspringend,

so dass sie sich schon der Form des Cylinderepithels nahern.

Um den Kern liegt eine kornige Protoplasmamasse (Taf. II,

Fig. 27). Hochst wahrscheinlich werden sie, iihnlich den „Neu-

romuskelzellen" bei Hydroidpolypen , bei den kurzen, zuckenden

Schwimmbewegungen dieser Medusen thatig sein, indem sie mit

ihren dicken, zusammenhiingenden Basen eine contractile Schicht

unter der Umbrellarsubstanz bilden.

Das Product der Epithelzellen , die Gallertsubstanz der um-

brella, besteht aus einer hyalinen, klaren Masse, in der sich, im

Gegensatz zu den Acraspeden, nie Zellen finden. Dagegen sieht

man zuweilen in der frischen Umbrellarsubstanz klare, feine

Strange, die einen geschlangelten Verlauf haben und sich mit-

unter auch verasteln. Hackel beschreibt diese ausfiihrlich bei

Geryoniden, Fr. E. Schulze ahnliche von Sarsia tubulosa. Ich

habe dieselben auch bei Tima pellucida Will beobachtet, welche

Gattung ja iiberhaupt in mancher Beziehung den Geryoniden

ahnlich ist. Behandelt man die frische Umbrellarsubstanz mit

cone. Essigsaure, so wird sofort eine tiberall senkrecht zur Ober-

flache gerichtete, streifige Structur sichtbar, welche besonders

^) Transact, of the microscop. soc. of London III. 1852.
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sclion diircli Fiirbiuig mit Carmin hervortritt (Taf. I. Fig. 25).

Vielleicht hat B usk ^) dicse gcmeint, wenn er von einer scliwacben

Andcutung eincr Zusammensetzung aus langen, prismatischeii

Zelleu spricht. Zellen sind diese Streifen nun niclit, wolil aber

dcr Ausdruck davon, dass die Gesammtmasse der umbrella aus

einer Menge einzeluer Abscbeidungsgebiete zusammengesetzt ist,

abnlicb, wie auch die cuticula der Insecten oft eine prismatische

Zusammensetzuug, entsprecliend den daruuter liegenden Zellen

der bildenden matrix (epidermis, bypodermis) erkeunen liisst.

Durcb diese streifige Zusammensetzuug wird die Entstebung der

umbrella als Ausscbeidung der Epitbelial-Zellen unzweifelbaft.

Den Anbaftungsstellen der subumbrella entspreebend treten

bei mancben Arten auf der Oberflacbe der umbrella scbarf doppelt

contourirte Linien auf. Sie bezeichnen feine Lamellen, die aus

consistenterer Substanz als die librige Gallertmasse zu besteben

scbeinen, aber aucb bei den stiirksten Vergrosserungen ohne An-

zeicben von Structur bleiben. Wie ibre Grenzlinien auf der

Umbrellarflacbe von Lizzia octopunctata beweisen, bleiben sie

keineswegs immer einfaebe; vom Pol zum freien Rande herab-

geliende Streifen, sondern konnen sieb zu complicirten, unsym-

metriscb die Gallertsubstanz durebziehenden Systemen verzweigeu

(Taf. III. Fig. 3). Auf derartige Streifen in der umbrella, vrelebe

bei der Contraction, der Anbeftung der subumbrella gemass, be-

sonders deutlicb bervortreten, ist vielleicbt ein Tbeil dcr von Agas-

siz^) beschriebenen, oberbalb und unterbalb der umbrella betind-

licben Musculatur zuriickzufubren , welclie an keiner einzigen

europaischen Medusa vorhanden zu sein scbeint.

2. Muskelsystem. Subumbrella und velum.

Die nur den Obelien cbenso wie das velum feblende subum-

brella ist bei den Leptomedusen mit der umbrella uur am Apicalpol

— hier jedocb nicbt immer — am Cirkelkanal, langs der Radiar-

kanale und oft noch an vier interradialen Langsstreifen verbunden.

An den radialen Anheftungsstreifen liegt, vrenigstens bei

mancben Arten, ein Strang Langs-Muskeln unter den circularen.

Langsmuskeln in der subumbrella vpurden schon 1850 von Agassiz

^) Transactions of microscop. soc. III. 1852.

®) Contribut. to the nat. hist, of the acalephae of N. Amer. 1849.
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beschrieben, von Haeckel auch an Geryoniden gefunden, wo-

gegen Busk^) und A 11m an 2) ihre Anwesenlieit nicht aner-

kennen woUen. Sehr deutlich fand ich die Langsmuskeln bei

Sarsia eximia und Lizzia octopunctata.

An den zwischen den Anheftungsstellen der subumbrella

liegenden Strecken bleibt oft, wie z. B. sehr anffallig bei Tiara

pileata, ein breiter Zwischenraum zwischen umbrella und subum-

brella, indem die erstere in Folge sehr starker Entwickluug von

Gallertsubstanz viel mehr nach aussen gevrolbt ist

Fr. E. Schulze legt diesen „spalten- oder tasehenformigen

Hohlraumen", welehe er bei Sarsia tubulosa und Bougainvillia

sp. beobachtete, und die diesen nicht eigenthiimlich sind, sondern

bei Leptomedusen, wo iiberhaupt ein Muskelsystem entwickelt

ist, durchgangig vorzukommen scheinen, „als vom Gastrovascular-

system vbllig gesonderten, aber dasselbe umgebenden Cavitaten

im Korper eines Colenteraten" besondere Wichtigkeit bei. Er

sieht in ihnen namlich eine „der Leibeshohle hoherer Thiere ver-

gleichbare Einrichtung".

Um diese Ansicht zu begriinden, will er sie als Spalten im

Mesoderm, die Umbrellarsubstanz als eine Art Bindegewebe

(„Vorlaufer der zellenhaltigen Gallertmasse") und Theil des Meso-

derms, die ihre untere Flache bekleidende Zellenschicht als eine

Art Endothel angesehen wissen. Ich mochte mich dieser Ansicht

in Erwagung der verschiedenen, aus ihr folgenden Consequenzen

nicht anschliessen.

Einmal wiirde die ganze Lage der subumbrellaren Hohl-

raume, wenn auch kein Geganbeweis, so doch wenig gunstig fiir

eine derartige Auffassung sein.

Das coelom der Coelomaten entsteht durch eine Spaltung im

sog, mesoderm, wobei sich die eine Schicht an den Darm anlegt

und als dessen Muskulatur (Darmfaserblatt) differenzirt, wahrend

die andere mit der Haut als dem Beweguugsorgan in uahere Be-

ziehung tritt (Hautfaserblatt). Somit umgiebt das coelom den

Darmkanal. SoUte das Darmfaserblatt, wie es in der That bei

den Leptomedusen der Fall ist, noch nicht differenzirt sein und

trotzdem ein wirkliches coelom existireu, so mtlsste dieses jeden-

falls auch unter dem Hautfaserblatt rings um den Darmkanal

liegen.

1) 1. c, p. 16,

*) A monograph of the Tubularian Hydroids, p. 113.
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Nun liabeu aber die Medusen mit den Coelomaten nur den

soueuannten ,,Magen" gemeinsam. Denn die von diesen aus-

gehenden Gastrovascnlarkaualc sind g-auz cigenartige Fortsatze

der jjrimitiven Darmholile, pliylogenetiscli wohl durcli eiue Modi-

lieation von Tentakelholilraumen entstanden.

Demuach wiirde man ein coelom, welches dem der Coelomaten

homolog sein soil, doch vor allem als einen den „Magen'' der Me-

dnse umschliessenden Holilraum zwiscben der dera Hautfaserblatt

zugeborigen Musculatur und dem entodermalen Gewebe suchen.

Gerade urn den Magen aber vermisst man einen soleben Hobl-

raum vollkommeu.

Bei der grossen Anzahl von Medusen, welche einen ent-

wickelten Gallertstiel baben, oder bei denen der aborale Pol mit

dor umbrella fest verwacbsen bleibt, reichen auch die in Rede
stehenden Holilraume uberbaupt nielit an ibn heran. Und nur

ein, wie aus der Entwicklung der Medusenknospen hervorgebt,

secundiires Verhaltuiss ist es, wenu sich Spaltraume zwisehen den

Radiarkaniilen iiber dem aboralen Magenpol nach dessen Ablosung

von der umbrella zu einem gemeinsamen Hohlraum vereinigen.

Spaltraume, die in dieser Weise die nur den Zoophyten

eigeneu Gastrovaseularkanale — und aucli diese nicht einmal

allseitig — nicht aber auch den dem progaster der gastrula und
somit auch dem primitiven Darm niederer Coelomaten homologen

„Magen" umgeben, konnen jedenfalls nur gezwungen als Homo-
loga eines wirklichen coeloms gelten.

Fr. E. Schulze berucksichtigt diese Erwagung nicht, be-

tont dagegen die Lagerung der Hohlraume zwisehen zwei dem
Mesoderm angehbrigen Schichten. ^)

Gesetzt, man sahe wirklich die umbrellare Gallertsubstanz

der Craspedoten als ein zum Mesoderm gehbriges Gewebe an, so

wiirde doch die ungleiche Entstehung der Hohlraume von der

des coeloms einleuchten, sobald man sich zu der Ausicht bekennt,

dass die zwei Blatter, in welche sich das Mesoderm spaltet, ur-

spriinglich verschiedenen primaren Keimblattern angehoren.

Ist in der That, wie ich nicht zweifle, das Hautfaserblatt

urspriinglich ein Abspaltungsproduct des Exoderms, das Darm-
faserblatt ein solches vom Entoderm, so liegt folglich das durch

^) Wie dieselben iibrigens vbllig abgeschlossene Spalten „i n der hyalinen

Gallertlage" genannt werden konnen, ist mir nicht klar, da sie doch zwisehen

der Gallertlage und der Muskelschicht liegen.
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den antag'onistisclien Druck der zwei von einander uuabhangigen

Muskelblatter entstehende ^) coelom in der W else zwischen den

vier secundaren Keimblattern, dass es nach ausseu von den aus

dem Exoderm, nach innen von den aus dem Entoderm entstan-

denen begrenzt wird. Die Lage des coeloms zwischen den Ge-

bieten des Exoderms imd Entoderms wiirde natiirlich dieselbe

bleibeu, falls sich das eine der beiden Muskelblatter nicht ent-

wickelt haben sollte.

Die Hohlungen unter der umbrella sind dagegeu (wie die

Enlwicklung der Knospen direct zeigt) auf eine im Exoderm selbst

entstehende Spaltung zuriickzufiihren , konnen also nicht wohl

solchem homolog sein, die sich durch Abspaltung zweier urspruug-

lich dem Exoderm und resp. dem Entoderm zugehorigen Blatter

bilden.

Hierbei ist nun noch immer die Schulze'sche Auffassung

von dem Werth der umbrella minus dem ausseren Epithel als

eines selbststandigen Gewebes vorausgesetzt, eines Gewebes,

welches von dem deckenden Epithel so vollkommen zu trenneu

ist, dass beide sog:ar verschiedeneu Keimblattern zugezahlt werden

konnen.

Aber auch dieses muss ich, der Ausfuhrung H a e c k el's 2)

mich anschliessend, bestreiten.

Dass die Ectoderm-Zellen, welche in der Medusenknospe die

Stelle der spateren umbrella einnehmen, unter sich vollkommen

gleich sind, folglich auch nur ein einziges Gewebe darstellen, ist

nicht zu bezweifeln.

Sollen nun aus diesem einheitlichen Gewebe zwei verschie-

dene entstehen, so kaun das doch nur heissen, dass sich ein Theil

der Zellen von den iibrigen absondert und durch irgendwelche

Modificationsvorgange von diesen diiferenzirt. Ohne diese Zell-

absonderung ist keine neue Gewebebildung moglich, denn „der

Begriff des Gewebes bezeichnet stets ein einheitliches Aggregat

von Zellen von bestimmter, morphologischer (und meist auch

physiologischer) Beschafifenheit." ^)

Bei den acraspeden Medusen geht eine solche Dififerenziruug

eines Theils der Zellen der urspriinglich einheitlichen Schicht in

der That vor sich. Diese trennen sich von den iibrigen, indem

^) Haeckel, Studien znr Gastraea-Theorie, p. 27.

2) ib. p. 248.

"j ib. p. 249.
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sic Gallcrtsub.stan/ rings uni sicli ausscheiden und so iiiit diescr

ciu ncues, vou dein Epitbcl verscliiedeues Gevvebe („Gallert-

gewebe" ^)) bildcn.

In der Gallertsnbstauz der Craspedoten liegen'nirgends Zcllon,

dieselbe allein kann also anch nicht ein neues Gewebe bilden.

WoUte man aber etwa die Sondernug der urspriinglicli un-

mittelbar nnter eiuander liegenden Zellen in zwei von der Gallert-

substanz geschiedene Epithclien betonen, und etwa die Gallert-

substanz sammt dem unteren Epitbel als zum Mesoderm geborig

dem ausseren Epitbel gegenitberstellen; so wiire diese Sebeidung

cbeufalls kiiustlich. Deun von einer Verschiedenbeit des Ver-

halteus der die Gallertsubstanz abscbeidenden Ectodermzellen

ist nicbts zu beraerken. Die iiiissereu, wie die inneren sebeiden

Gallertsubstanz aus, bcide werden scbliesslicb zu zarten, glatten

Epitbelzellen reduzirt, und die Zusammengeborigkeit der gauzen

Masse als ein uutrennbares Ganze (eine „morpbologisclie Ein-

beit") wird dureb den radiaren Zerfall der Umbrellarsubstanz,

sowie durcb das Persistiren einzelner Verbindungsfitden -) be-

stiitigt.

Hieraus folgt, dass das Ganze, die Gallertsubstanz mit ibren

beiden Epitbelien zum iiussersten der secundaren Keimblatter,

den Hautsinnesblatt, zu recbnen ist. 3) Durcb diese Erwagung
wird der Auffassung der Hoblraume unter der umbrella als coelom

eine neue Stiitze entzogen.

Scbliesslicb ist nocb ein wicbtiger, pbysiologiscber Grund

gegeu diese Annabme auzufubren.

Ueberall, wo ein coelom existirt, findet man, dass dasselbe

aus dem von ibm umscblossenen Darmtractus eine Fliissigkeit

in sicb aufnimmt (HaemolympbC; perienteriscbe Fliissigkeit), diese

den peripberiscben Korpertbeilen zufubrt und so zur ersten An-

lage des Gefasssystems wird.

Die Circulationsfunktion wird nun aber bei den Medusen

^) Q-egenbaur, Grundriss der vergl. Anat. 1874, p. 23.

") Haeckel, Geryoniden, p. 166.

') Dass die Trennung in die Gebiete der 2 ursprunglich vom Exoderm

abstammendo.n secundaren KeimblJitter (Hautsinnesblatt und Uautfaserblatt)

mit der Trennung in Gallertscheibe und Muskelschicht der Glocke zusammen-

fallt, wird durch die gebraucbliche Terminologie derselben als umbrella und

subumbrella sehr passend bervorgehoben. Fr. E. Schulze, der die Treunungs-

flache in die Gallertscheibe selbst zerlegt, bezeicbnet die gesammte Schwimm-

glocke als umbrella.

Bd, XII. K. F. V. i. 6



82 ^' Bohm,

(lurch die unmittelbaren Fortsatze der primitiven Darmholile

selbst, die Lateralkauale verrichtet. Der Chylus liberiiimmt hier

die Rolle der aiis dem Darmtractus durch Filtration abgesoii-

derten imd niit Darmfaserzellen vermiscbteu Haemolympbe.

Gerade dieser Umstand veranlasste Leiickart^), die Gastrovas-

kiilarkanale als Honaologe eines coeloms anzusehen.

Dageg-eD muss icli die Auwesenheit irg-end eines Fluidums

in den Spalten zwischen umbrella und subumbrella, das F r. E,

Schulze erwahnt, und dessen Vorhandensein jedenfalls fur

seine Auffassung- spreeheu wurde, entscliieden in Abrede stellen.

Ich lege daher diesen Hohlraumen nur eine locomotoriscbe

Bedeutuug unter. Die Muskelfasern konnen sich, wie ein Se-

cantensystem nur an einzelnen Punkten mit der umbrella ver-

bunden, viel besser contrabiren, durch die Annaherung gauz be-

stimmter Langslinien des Schirms aneinander eine viel ausgiebigere

Capacitatsverminderung der Glockenhohlung bewerkstelligen, als

wenn sie continuirlich mit der umbrella verwachsen wareu.

Die circularen Muskeln, welche subumbrella und velum zu-

sammensetzen, sind langlich spindelformige Fasern, an beiden

Knden spitz zulaufend und in der Mitte ein wenig bauchig an-

schwellend. Sie sind dicht nebeneinander, meist in alternirender

Weise, angereiht. Ihren fast drehrunden Qiierschnitt kann man
an Faltungsstellen der subumbrella am besten erkennen, wo die

einzelnen Fasern an der Umbiegungsstelle eine neben der andern

halbrundlich hervorspringen. Liicken zwischen den einzelnen

Fasern, wie sie A 11 man am Syncoryne pulchella ^) beschreibt,

habe ich nirgends wahrnehmen konnen.

Die einzelnen Fasern sind durch eine hyaline Substauz innig

mit eiuander verbunden. Dass eine solche wirklich vorhanden

ist, kann man daraus ersehen, dass selbst da, wo das subum-

brellare Epithel abgelost ist, die einzelnen Muskelfasern noch

vollkommen fest zusammenhalten und auch bei Anwendung von

starkem Druck zwar etwas von einauder weichen, aber in ihrem

Zusammenhang nicht gelockert werden. Auch beim Zerzupfen

erhalt man Fetzen abgerissener, aber eng verbundener Faserstiicke

(Taf. V, Fig. 15), wahrend dagegen die Muskeln des Magens sich

leicht von einander losen und isoliren lasseu.

1) Z. B. Archiv f. Naturg. 1870.

Dagegen bes. Haeckel, Monographie der Kalkschwiimrae. 1872. Bd, I,

p. 467 ff".

-) Tubularian Hydroids, p. 113.
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Dagegen liabc icli liber der subumbrella ebcnso vvenig- wie

G r () b b e u ^) das voii F r. E. S c li u 1 z e bcschricbcuc hyaline

llautcheu bemcrkeii lionneu.

Die Vclarmuskelii sind klirzer imd verliUltuissmassig' brcitcr

als die der subumbrella.

Alle diese Muskeln erweisen sich bei genauer Untersuchung

iiiul besonders Dach Zusatz von Reag-entien (z. B. Glycerin und

Essigsaure) selbst bei der kleinsten Medusc als quergestreift.

Doppelt und einl'ach brechcnde Substauz wechseln so scharf, wie

in den hochst eutwickelten Vertebraten- und Arthropoden-Muskeln

niit einander ab (Taf. V, Fig. 14). Ein disti notes Sarcolemm babe

icb nicht unterscheiden konucu, wohl aber sind die Muskelt'asern

von Strecke zu Strecke mit hellen, langlicbruuden Kernen besetzt,

welche uacli Zusatz von Essigsiiuse zuweilen leichter und sclmeller

als die Querstreifung zur Ausicht gebracbt werden konnen. An
den kiirzereu Velarmuskeln konnte ich immer nur je einen, an

ihrer starksten Anscbwellung gelegenen Kern erkennen, Bei Sar-

sia eximia vvurde bei sehr starker Vergrosserung aucb ein nu-

cleolus in den Kernen sichtbar.

Aucb da, wo die Querstreifung der circularen Muskeln klar

bervortritt, lasst sicb an den die Anheftungsstellen der umbrella

mit der subumbrella begleitenden Langsmuskeln eiue solcbe nie

wahrnebmen. Dieselben bleiben vielmebr stets blasse, durcbsicbtige

Fasern, welche von Strecke zu Strecke rait liinglichen, glanzenden

Kernen besetzt sind (Taf. V, Fig. 14). Desbalb sind dieselben als

glatte Muskeln anzuseben.

Muskulose Elemente finden sich aucb in der Magengegend

und in den Tentakeln vor.

Die der Schirmbolile zugekehrtC; freie Flache der subumbrella

wird stets von einem continuirlichen Pflasterepithel iiberzogeu.

Ganz im Gegensatz zu dem ausseren Umbrellarepithel sind die

Zellengrenzen stets sehr leicht zu unterscheiden. Das subumbrel-

lare Epitbel lasst sich zuweilen (Sarsia) streckenweis von den

Muskeln ablosen, und. dann kann man erkennen, dass die eiu-

zelnen Zellen durch cine kornige Intercellularsubstanz verkittet

sind (Taf. V, Fig. 19). Das Dasein einer solchen wird dadurch be-

statigt, dass sich bei Anwendung der Haematoxylintinction die

Zellgreuzen schuell tief violett farben, wahrend die Zellen selbst

noch fast farblos bleiben, und so wie ein starkes Netzwerk auf

») L. c, p. 479.
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der subumbrella siclitbar werden. Besonders leiclit werden die

einzelnen Zellen des Subumbrellarepitliels liiugs der Radiargefasse

uud in der Gfegend des Scbeitelpols zwiscben den sicb einander

nahernden Kanalen sicbtbar. Die Form der Zellen ist sehr ver-

scbieden. Icb fand sie theils regelmassig sechseckig (Lizzia octo-

pimctata (Taf. Ill, Fig. 8), tbeils von mebr irregularen Umrissen, in

welcb letzterem Fall sie ganz das cbarakteristiscbe Geprage von

Endotbelzellen tragen, wie sie bei hoheren Tbieren auf serosen

Hauten, kleinen Blutgefassen etc. vorkommen. Jede Zclle ist mit

einem centralen nucleus und nucleolus versehen, zuweilen liisst

sich um den ersteren nocb cine Anbaufung von kornigem Proto-

plasma unterscbeiden.

Das subumbrellare Epitbel setzt sicb unmittelbar auf das velum

und die Magenwand fort. Die Ringfasern des velums werden auf

beiden Seiten von Pflasterepithel bekleidet. Die Zellen sind sebr

zart und erbeben sicb, wie aus Profilansicbten deutlicb wird, nur

rings urn den Kern zu etwas grosserer Hobe (Taf. I, Fig. 24). Die

Grenzen der einzelnen Zellen babe icb nie zu unterscbeiden ver-

mocbt. Desbalb mocbte icb das Velarepitbel zu den Coenepitbe-

lien ^) recbnen. Dagegen treten die Kerne besonders nocb Tinc-

tioneu sehr klar und deutlicb bervor. Sie sind langlich rund und

besitzen ein kleines, rundes und belles Kernkorpercben (Taf. I,

Fig. 30, 31).

3. Margin alstrang (Knorpelring).

Rings um den freien Rand des Medusenscbirms uuterhalb

des Cirkelkanals und dessen untere Wand verstarkend lauft ein

aus Zellen zusammengesetzter Strang, der sicb an alien von mir

untersucbten Medusen in grosserer oder geringerer Ausbildung

wieder fand (Taf. I, Fig. 4, 9, 15, 21, 22. Taf. II, Fig. 29, 35.

Taf. VI, Fig. 10 ma).

Da icb ibn aucb mebr oder minder deutlicb bei genaueren

anatomiscben Darstellungen anderer Craspedoten, wenn auch z.

Tb. sebr verscbieden erklart, bescbrieben finde, so nehme ich

keinen Anstand, seine Anwesenbeit fiir sammtlicbe Craspedoten

anzunebmen.

Dieser Zellenring, den icb im Allgemeinen als Marginalring

bezeicbnen will, gewinnt dadurch ein erbobtes Interesse, seine

^) Haeckel, Geryoniden, p. 168.
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g'cnancrc Untersacbiing deshalb einc besoiulcre Wiclitigkcit, well

cr von eiuigeu Forscliern als Nervemiug angesprochen imd als

soldier beschriebeii wordeu ist.

Wie ich an den Lizzia-Knospen mit volliger Sicherhcit er-

kennen konute, ist er von demselbeu Ursprunge wie die umbrella,

gebort also glcich ihr den Ectodermalbildiingen an (s. u.).

Mit scharfer Contour von den die Uuterseite des Cirkelkanals

bildendeu Gastrovascularzellen abgesetzt, begleitet er den ganzen

Cirkclkanal uud schwillt an den Basalverdickungen der Tentakel

oft in der Weise an, dass er fast allein die Bulbi zusammensetzt.

In jedem Falle bildet er die aussere, gleichfalls scharf abge-

grenzte Lage der Verdickungen (Taf. I, Fig. 9, 21. Taf. II, Fig. 18.

Taf. VI, Fig. 10). Der „outer wall" der Bulbi bei L. Agassiz ^) ist mit

den Zellen des Margiualstiauges identiscb, Ueberall wird er von

hellen, ziemlicb grossen Zellen zusammengesetzt, die entweder

eiue mebr ruudliebe (Clytia, Obelia, Lizzia, Taf, III, Fig. 7) oder

mebr uuregelmUssig eckige Contour baben (Tiaropsis, Hybocodon).

Auch hier lasst sicb in den meisten Fallen ein centraler nucleus

in den Zellen nachweisen.

Elemente^ welcbe irgendwie auf nervose Natur hindeuten

konnten. Strange, Faseru oder veriistelte Zellen fehlen vollkommen.

Ausserdem ist eine solche Deutung scbon von vorn herein durch

die an den Tentakelbulbis oft sehr zunehmende Miichtigkeit des

Margiualstrangs ganz und gar unwahrscheinlicb gemacbt. A lie

Anscbwellungeu, welcbe vom Marginalstrang gebildet werden,

haben mit Gauglien absolut nichts zu thuu, sondern sind einfacbe

Anhaufungen seiner Zellen. Sie bezeicbnen entweder die erste

Anlage eines sprosseuden Teutakels oder liegen als Scbutz aussen

vor den Raudbliiscben (Tiaropsis Taf. I, Fig. 15, 20). Grade diese

Lage gab Yeranlassung, an einen fimctiouellen Zusammenhang

mit letzteren zu denken und die betreffenden Anschwellungen fur

gangliose Polster zu erklaren.

Da der Marginalstrang derGeryoniden eine besondere Resistenz

zeigt, und seine Zellen durcb Intercellularsubstanz von einander

getrennt werden, so wurde er hier von Haeckel als „Kuorpelring"

bezeichnet. Seine jiusserste Lage ist hier zu einem distincten

Epithel differeuzirt -). Bei den Leptomedusen fehlt die Inter-

cellularsubstanz , so dass die Zellen unmittelbar uebeneinander

1) Contributions 1862. III. PL XIX. F. 26.

2; Geryoniden T. V. F. 63, 64.
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liegen. In Folge dessen tragt der ganze Strang- mehr den Charaktcr

eines — oft geschicliteten — Epitliels.

In der Kegel liegen in den Zellen des Marginalstrangs Nesscl-

kapselu in grosserer oder geringerer Menge zerstreut.

Wie das Epithel des Magens direct mit dem siibumbrellaren

Eplthel zusamraenhangt, so ist das Epithel der den RingUanal

besetzenden Tentakel eine nnmittelbare Fortsetzimg des Marginal-

strangs: Die von letztcrem gebildete, iiussere Lage des Bulbiis

setzt sich direct als Epithelschicht auf den aiis dem Bulbus

hervortretenden Tentakel fort.

4. Nervensystem. ^)

Das Nervensystem der Leptomedusen bat seinen Sitz laugs

des Marginalstrangs am freien Rand der umbrella, wabrend es

sich bei den hocborganisirteu Geryoniden uocb weiter verbreitet.

Seine Entsteliung aus dem Ectoderm wird durcb diese Lage,

wie aucb durcb den unzweifelliaft ectoderm alen Urspruug des

Neuromuskelsystems der esexuellen Hydroidenpersonen sebr wahr-

scbeinlich, wenn nicbt sicber gemacbt.

Es zerfallt in zwei Theile, den Nervenring und die peripheriscben

Sinnesorgane. Letztere sind entweder Ocellen, welcbe analog denen

anderer Tbierklassen als unvollkommene Augen anzuseben sind,

oder aber blascbenformige Organe, welcbe gewobulich als Gebor-

werkzeuge angesprocbeu werden.

Die Sinnesorgane sind der Beobacbtung viel leicbter zugang-

lich, als die sie verbindenden Nerven. Daber ist, nacbdem man
die ersteren als solcbe erkaunt batte und nun nacb den ver-

bindenden Nerven sucbte, Mancberlei als solcbe angeseben wordeu.

A. Der marginale Nervenring.

Bei einem Ueberblick uber die Angabe der Forscber, welche

ein distinctes Nervcnsystem an craspedoten Medusen gesehen

haben wollen, findet man, dass vielfach dor das RiuggeiUss be-

^) Die sehr ausfiihrlichen und in mehreren Puukten abweichenden Beob-

aclitungen von O. und R. Hertwig, „Ueber das Nervensystem und die Sinnes-

organe der Medusen" (diese Zeitschr. November 1877) konnten leider nicbt

mehr beriicksiclitigt werden.
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gleiteiulc uud auf (lessen uiiteie Waud sicli aiiflagerndc Mar-

ginalstrang- das Scliieksal geliabt hat, als Nervenring- angesprochen

zii werdeu,

Escbscholz uud Forbes, welche Beide selbst die auffallendcu

Siiniesblascbeu der Craspedoten Itbersahen, beiicliten aiich uichts

iiber den viel schwerer ziir Beobachtiing gelaiigenden Nerveuiing.

Van Beneden ') sail sonderbarer Weise die sicli entwiekelndcn

Ovarieu an den Kadiiirkaniilcn der Obelien, welch letztere er I'iir

Miiskelbiinder hielt, fiir Ganglieu an.

Die ersten Augaben iiber uervose, mit den Randbliischen in

Verbindung trctcnde Elemeute sind von Kolliker -) uud Will ^)

gemaclit wordeu. Letzterer fiihrt nach der Beschreibung des

Siuuesbliischeus von Geryonia (Tima) pellucida fort: „Wo das

letztere am Einggefiiss sitzt, befindet sich eine kleine Vertiefuug.

Dieselbe wird durch eine gelblich-griine Masse ausgefiillt, in welche

das Bliischen selbst zu ein Drittel seines Umfangs eingebettet ist.

leh halte dieses Gebilde fiir ein Ganglion, obgleich sich histologisch

uichts nachweisen liisst." Was Will gesehen und als Ganglion

gedeutet hat, wird aus der von ihm gegebenen Abbilduug nicht

klar. Bei Tima sp. habe ich etwas Aehuliches nicht bemerkt

uud lilaube ich, dass Will nur eine etwas verdickte und duukler

gefjirbte Stelle des Ectodermalstrangs um das Sinuesblascheu als

Gaugliou beschreibt. Einen Zweifel iiber die Haltbarkeit der

Will'scheu Deutung spricht sclion 1847 Leuckart ^) aus, der be-

souders hervorliebt, dass die angeblichen Ganglieu nicht scharf

geuug vom umgebendeu Korperparenchym abgegrenzt seien, um
als diustincte Nervenceutra gelten zu kouuen.

Ebenso unsicher ist, was Kolliker bei Geryoniden mit dem
von ihm freilich nur sehr zweifelhaft als Nerv angesehenen „von

einer Scheide umhiillten Strang" gemeint hat, „der vom Mittel-

punkt der Scheibe nach dem Randkorper hiugeht, uud wo er an

denselben anstbsst, leicht keulenformig anschwillt". Denu es ist

wohl kaum auzunehmeu, dass dies der zarte Nerveustrang ist,

der, wie Haeekel beobachtet hat, bei Geryoniden, von den radialen,

^) Memoire sur les Campanulaires de la cote d'Ostende. Mem. de I'acad.

roy. d. sc. et de b. 1. de Bruxelles. T. XVII. 1844.

^) Ueber die Randkorper der Quallen, Polypen und Strablthiere. Froriep's

neue Notizen. 1843. Nr. 534, p. 81.

3) Horae tergestinae. 1844, p. 72. T. II. F. 10.

*'Frey u. Leuckart, Beitrage zur Kenntniss wirbelloser Tbiere,

1847, p. 39.
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unter dem radialen Sinnesbliisclien gelegeiien Ganglion aus „den

Radiarkanal in seiner ganzen Lange vom Schirmrand bis zum
Mageu begleitet'^ ^) Viel plausibler erscheint es, dass Kolliker

die radiale Mantelspange selbst als Nerv gedeutet hat, da diese

ja in der That in der Gallertsubstanz verlaut't und von einer

Nesselepithel-„Seheide" liberzogen ist.

L. Agassiz ist der Erste, der ein vollkommenes Nervensystem

bei Craspedoten beschrieben und damit einen bis jetzt noch nicht

entschiedenen Meinungskampf hervorgerufen hat, ob das, was er

als nervose Elemente gedeutet, wirklich als solche anzusehen sei.

Aus seinen Worten selbst ^), wie aus den beigegebenen Abbil-

dungen geht aber zur Evidenz hervor, dass das, was er als Nerven-

strang rings urn die Schirmwand ansieht, der Marginalstrang selbst

ist, den er auch histologisch vollkommen zutreffeud beschreibt.

Weniger deutlich ist, was er als Nerv liings der Radiiirkanalc

ansah, nach PI. Ill, F. 6 scheinen es nur Falten der umbrella

zu sein.

Ausser L. Agassiz will auch Str. Wright ^) bei Leptomedusen

nervose Elemente langs der Radiarkanale gesehen haben. Er

geht aber noch weiter und lasst bei Eudendrium pusillum (=Peri-

gonimus repens) ein ganglioses Netzwerk sich iiber die ganze

subumbrella verbreiten. Die glanzenden Korper, welche er als

Ganglienrudimente beschreibt, scheinen indess Kerne der Muskel-

fasern oder der subumbrellaren Epithelzellen zu sein.

Agassiz' unrichtiger Deutung eines am Cirkelkanal liegenden

Zellstrangs als Nervenring schliesst sich Mc. Grady ^) an. Warum
auch Hensen '") flir die Richtigkeit der Agassiz'scheu Deutung

eintreten will, motivirt er selbst nicht naher. Mc. Grady's Zeich-

nungen des vermeintlichen Nervensystems von Eucheilota ventri-

cularis zeigeu deutlich, dass bier nichts als die entodermale

^) Geryoniden p. 50.

^) „In Medusae the nervous sy.stem consist of a single cord, of a Strang

of ovate cells, forming a ring around the lower margin of the animal, exten-

ding from one eye-speik to the other, following the circular cliymiferous

tube etc. — The substance of this nervous system is troughout cellular. Con-

tributions. Acalephae. 1849, p. 232.

^) Proceedings roy. ]ihys. soc. Edinb. I. 1858.

*) Proceed, of the Ellist. soc. of Charleston. S. C. 1859, p. 107. PI. XII,

F. 1, 2.

^) Studien iiber das Gehororgan der Decapoden. Zeitschr. f. wissensch.

Zool. XIII. 1863, p. 355 Anm.
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Waudnng dcs Riiigkanals selbst, deren Zellen sicli oft besondcrs

in deu Teutakelbulbis schr veimeliren, zusumnicn mit den die

Tcntakelbiilbi austiillcnden Cliyluskorperclien Uicrfur angcsprochen

ist. Solche im Veiliiiltniss zur Grossc des Thiers kolossale Gang-

lieuniassen, wic seine Fig. lla zeigt, wtirden wohl schwerlicb so

lange luientdeckt gebliebeu sein und ihrer physiologischeu Deutung

so grosse Scbwierigkeiteu bereiten.

Da Me. Grady uichts von dem an die Concretioneu der Sinnes-

bliischeu lierautretenden Siunesnerv gesehen hat, ist es urn so

weniger anzimehmen, dass er den schwierig zu verfolgenden

feineu Nervenring liings des Cirkelkanals entdeckte.

Etwas dem vermeintlichen Nervenring von L. Agassiz Ana-

loges hat auch Fr. Miiller als Nerven seiner Liriope catharinensis *)

(Giossocodon cath. Hckl), der Tamoya haplonema und quadrumana ^)

(Charybdaeidae) und der Cunina Kollikeri ^) (Aeginiden) be-

schrieben. Am ausfUhrlichsten bescbreibt er ihn bei Liriope catha-

rinensis : ,;Um das Ringget'iiss zieht sich ein ziemlich undurchsichtiger,

gelblicher Saum, der namentlich nach anssen scharf contourirte,

ruudliche Zellen von 0,005 — 0,008 Mm. Durchmesser zeigt und auf

dem mehr oder weniger reichliche Nesselkapseln liegen. An der

Basis der Tentakel und in der Mitte zwischen diesen Stelleu zeigt

er laugiiehe Anschweliungen, denen die sogeuannten Raudbliischen

aufbitzen, Mit alter Wahrscheinlichkeit ist er als Nervenring an-

zusprechen; dafiir spricht ausser den Randblaschen tragendeu

Anschweliungen, da^is sich von jeder dieser Anschweliungen ein

zarter, aber scharf begrenzter Strang nach oben veri'olgen lasst,

vier zur Dasis der Tentakel, vier zu Punkten, an denen das junge

Thier dem erwachsenen fast vollig fehlende Tentakel getragen hat."

Es uuterliegt keinem Zweifel, dass in dem Nervenring Milller's

der von Haeckel so genau untersuchte Knorpelring der Geryoniden

und sein Homologon bei anderen Craspedoten zu sehen ist. Als

solchen hat ihn bereits Haeckel selbst in seinen Geryoniden ^)

bestimmt angesprochen. Glaus ^) wies ausserdem nach, dass sich

^j Polypen und Quallen von St. Catharina. Troscbel's Archiv f. Naturg.

XXV. 1859, p. 310. T. XI, F. 5, 7, 10 etc.

-) Zwei neiie Quallen von St. Catharina. Abhandl. d. naturf. Gesellsch.

zu Halle. Bd. V. 1860. T. I, F. 10. T, II, F. 2.3. T. Ill, F. 28.

^) Cuuin.i Kollikeri n. sp. Beitrage zur Naturg. der Aeginiden. Tr. Archiv

f. Nat. 1861, p. 46. T. IV, F. 5, 8, g.

*) P. 51, 52.

'^) Zeitschr. f. wisseuscL. Zool. XIV. 1864.
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I

ein solcher, aus kleinen Zellen g-ebildeter und mit. Nesselkapseln
j

versehener Strang (=Marginalstrang') an der unteren Seite des '

Ringkanals auch bei anderen Craspedoten (Clytia Johnstoni) ver-
'

folgen lasse und mit einem Nervenriug keine Aehnliclikeit zeige. \

Gegen den begriindeten Einwand von Claus, dass „es sich
;

hier niclit um einen Gegensatz von Ganglien und nach den ein-
I

zelnen Organen ausstrahlenden Fasern handle" entgegnete Miiller ^), i

er habe ja nicht nur auf die Anschwellungen des fraglichen Rings i

unter den Randbliischen, sondern auch auf zarte Strange Bezug i

genommen, die von dort nach den Tentakehu'spriingen liefen und

moglicherweise Sinnesnerven sein konnten. Aber auch dieser Ein- :

wmi ist durch die Bestimmung dieser Strange als ebenfalls zum i

Knorpeh'inge gehorige „Marginalspangen" entkraftet. In ahnlicher 1

Weise wie Glaus spricht sieli auch Allman ^) aus. Es geniigt
j

auch in der That, gesehen zu haben, wie der Marglnalstrang an 1

den Tentakelbulbis oft zu niassiven Zellcoraplexen anschwillt; um •

sich davon zii iiberzeugen, dass er mit einem Nervenriug gar I

keine Aehnlichkeit hat und dass ein solcher in viel feineren und i

zarteren Elementen gesucht werden miisse.
j

Solche feine Faden sind von Fr. E. Schulze '^) uuterhalb des
I

Ringkanals von Sarsia tubulosa gesehen worden. Nur gehort „die
]

grosse Menge ovaler Kerne, welche von wenig korniger Masse i

umgeben, zwischen oder an diesen Fasern bemerkt wird", ganz '.

entschieden nicht zu ihuen, sondern zu dem wahrscheinlich zer-

driickten oder durch Conserviriliissigkeit undeutlich gemachteu 1

Marginalstrang, liber dessen Vorhandensein und Ban von Fr. <

E. Schulze iiberhaupt nichts angegeben wird. c]

Der Nervenring der Leptomedusen ist ein zarter, blasser \

Strang, welcher an der inneren Seite des Marginalstrangs entlang
]

liiuft. Hier ist auch bei manchen Arten, wie z. B. bei Obelia
|

und Tiaropsis, der Sitz der Sinnesbliischen. Da die Basis eines

Theiles der Sinnesblaschen tief im Gewebe des Marginalstrangs

liegt, und die Nerven nur von dieser aus in das Blaschen ein-

treten, kann der Nervenring hier auch nicht frei auf der Oberfliiche

aufliegen, sondern muss innerhalb des Marginalstrangs, von dessen

aussersten Zellen bedeckt verlaufen, ganz wie dies Haeckel fiir

die Geryoniden nachgewiesen hat. Aber auch da, wo die Rand-

^j M. Schulze's Archiv fiir mikroskop. Anat. I, 1S65, p. 145 Anm.
2) Tubularian Hydroids. 1871, p. 137.

») L. c, p. 22. T. II, F. 16.
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bljischen frei anf dem Alarsinalstrang aufsitzen, sclicint mir das-

selbc statt zu finden, und der Nerv erst unter oder dicht vor dem

Siuncsblascheu hcrauszutreten. Denn ich bckam die zarten Nerven

bier zuerst nnmittelbar au der Basis der Randblaschen deutlich

zn Gesiebt, wiihrend sie schon in niicbster Niihe zu verscbwinden

scbienen, also bocbst wabrscheinlicb von den oberflacblichen Zellen

des Marginalstrangs bedeckt wnrden. Derbere nervose An-

scbwelliiugcn babe ich aber aucb hier ansserhalb des Bliiscbens

nie beraerkt, nud gehort daS; was man bisber bei Leptomedusen

als solche beschrieben bat, den Zellen des Marginalstrangs an.

Bei Tima sp. und Obelia geniculata(?) konnte ich die Nerven an

der Blascbenbasis deutlich sehen. Strahlenformig, bei Tima auch

vonistelt, liefen die zarten Faseru von dem nervosen Polster aus,

welches stets die Basis des Blaschens erfiilt (Taf. II, Fig. 2 J, 36).

Nach diesem Ausstrahlen zu urtheilen, liegen die Hauptcentra des

Systems in den Basen der Siunesblaschen selbst. Dort bilden

sie das Basalpolbter, welches Haeckel bei den grossen Geryoniden-

Sinnesblascheu wirklich aus Ganglienzellen zusammengesetzt fand.

Das Basalpolster ist stets dicker als der tibrige im Randblaschen

zu beobachtende Nervenbeleg, znweilen sogar ziemlich hoch (Taf. I,

Fig. 16). Seine Oberflache zeigte sich oft unregelmassig wellig,

doch liessen sich nie einzelne Zellen in der stark lichtbrechendeu

Masse unterscheiden.

Bei vorsichtig angewandtem Druck, unter dessen Einwirkung

die Zellen am Cirkelkanal sehr bald ihren Zusammenhang ver-

lieren, und der bei den kleinen Formen bessere Dienste leistet,

als Zerzupfen, lasst sich bei den Obelien dann und wann eine

Strecke des Nervenrings isoliren.

Er bildet das einzige fasrige Element langs des Cirkelkanals

und besteht aus einer Anzahl schwach granulirt erscheinender

Nervenfibrillen. Von Zeit zu Zeit schwellen diese zu kleinen

multipolaren, aber nur wenig veriistelten Ganglienzellen an, die

in ihrer Mitte eineu deutlichen, rundeu Kern zeigen (Taf. II, Fig. 24).

Die einzeluen Fibrillen, die ich sah, waren viel zarter als die von

Fr. E. Schulze bei Sarsia tubulosa abgcbildeten.

Dagegen babe ich mich, wie bereits Busch, vergebcns bemiiht,

auch an die Ocelli deutliche Nerven herantreten zu sehen. Nur

bei einer vollkommen ausgebreiteteu, mit nach oben gekehrtem

Codonostom unter dem Mikroskop liegenden Tiaropsis schien mir

ein heller, zarter Streifen im Marginalstrang zu verlaufen und

an die ocelli herauzutreten.
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Ob dieser aber wirklich ein Nerv war, und nicht vielleicht

durch die Grenzlinie des Entoderm- und Ectodermepithels gebildet

wurde, wage ich nicht mit Sicherheit zu behaupten.

B. Sinnesorgane.

a. RandblJischen.

Die Randblaschen, welche bei einem Theil der Leptomedusen

am Cirkelkanal; entweder an der Basis von Tentakeln oder zwisclien

denselben liegen, haben eine verschiedeue Form. Tbeils sind sie

fast rund oder langlichrund (Taf. I, Fig. 4), theils mehr halbkugel-

(Taf. II, Fig. 22) oder birnformig (Taf. I, Fig. 15).

Der Marginalstrang bildet um ihre Basis gewbhnlich eine

geringe Verdickung, so dass die Blaschen ein wenig in denselben

hineingesenkt erscheinen ; oder aber das Blaschen liegt mit seiner
1

unteren Halfte in einer tiefen Aushohlung des Marginalstrangs I

verborgen (Taf. I, Fig. 4).
j

Die Wand der meisten Randblaschen wird von einer feinen, I

homogenen Membran gebildet. Ueber diese ziehen sich bei Clytia i

Johnstoni und Tima sp. die Zellen des Marginalstrangs, das
j

Blaschen auf diese Weise von alien Seiten umhiillend, epithelartig
\

hinweg (Taf. I, Fig. 4, Taf. II, Fig. 35). Schon von Will i) wird eine ;

solche doppelte Umhiillung des Randblaschens einer Tinia wenigstens
j

andeutungsweise abgebildet. Aehnlich scheint auch die Structur
'

an der von Huxley -) beschriebenen Mesonema (?) zu sein.
'

An einem Randblaschen eines Exemplars von CI. Johnstoni
,

fand ich jedoch die feine, im optischen Durchschnitt als ein zarter,

lichtbrechender Streifen unterhalb des epithelialen Ueberzugs sicht- ^

bar werdende Membran nicht ausgebildet; das ganze Blaschen

war nur sehr klein und ragte wenig aus dem Marginalstrang
|

hervor (T. I, F. 8).
|

Wahrscheinlich war dies noch in der Entwicklung begriffen,

wofiir auch die Kleinheit und Anzahl der Concretionen in den

Nervenumhlillungen sprach (s. u.). Demnach scheint sich die Special-

membran erst spater auszubilden.

Bei den Sinnesbliischen von Obelia und Campanulina wird
|

^) Horae tergestinae. 1844. T. II, F. 10.

2) Philos. transactions. 1859, p. 416. PL XXXVII, F. 10.
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die Kapsclmenibran gleichfalls von eiiieni Epithcl liberzogen,

welches als einc unraittelbarc Fortsetziuig der Ectodeniizelleu des

Marginalstraiig-s anzuseheu ist. Dasselbe ist hier jcdoch uur eiii

ganz zartes Pflasterepitbel, desscn langliche Kerne allein etvvas

iiber die Obeifliiche der Menibran bervorragen (Taf. II, Fig. 22).

Den Randblliscben von Tiaropsis feblt eine besoudere Kapsel-

mcnibrau ganz und gar. Die polyedrischen Zellen des Marginal-

strangs, welche bier allein die Blascbenwand bilden, bleiben im

Aussebeu und Volum ziemlicb unveriindert, nur sind ibre Mem-

brancn uugewobnlicb stark verdickt (Taf. I, Fig. 15, s. u.). Der

Inueuranm des Blliscbens ist stets vollkommen abgescblossen und

stebt in keiner freien Communieation mit dem Ringkanal.

Die gcsammte Innenseite der Blascbenwandung ist — ab-

Tveicbend von den Randblascben der Geryoniden — mit einer

Nervenraasse ausgekleidet, welche an der Basis stets zu dem be-

schriebenen mebr oder weniger voluminosen Polster anschwillt.

Von dieser Nervenbekleidung gehen Fortsatze in den hohlen (oder

mit klarer Fliissigkeit erfUllten?) Raum des Blaschens, deren jeder

je eine oder mehrere Concretionen umschliesst.

Letztere sind durch ibr starkes Licbtbrecbungsvermogen die

am ersteu und leiclitesten erkenntlichen Tbeile des Sinnesblascliens.

Es konnen von ilinen in einem Randblascben nur eine einzige,

oder mebrere, oder eine grossere Anzahl vorhanden sein. Ebenso

kanu eine einzelne Nervenumbiillung eine oder mehrere umfassen.

Diese Zablenverhaltnisse variiren bei manchen Species, so

besonders bei Clytia Johnstoni, in vollkommen regelloser Weise

(T. I, F. 4—7) und alle Combinationen sind hier moglich. Bei einem

Individuum konnen in jedem Sinnesbllischen nur eine Concretion,

beim zweiten in einigen, beim dritten in alien mehrere Concretionen

liegen. Das eine Randblascben kann in jedem Nervenfortsatz

nur eine, das benachbarte in einem oder zwei mehrere Concretionen

beherbergen etc.

Bei einigen Medusen findet sich dagegen regelmassig nur eine

Concretion in jedem Randblascben vor, so bei den Obelien (Taf. II,

Fig. 20-22), bei anderen wieder stets mehrere, wie bei Tiaropsis

(Taf. I, Fig. 15-20).

Der Gestalt nach lassen sich zwei Arten unterscheiden. Die

einen sind so gross, dass sie ibre Nervenumhiillung zum grossten

Tbeil ausfiillen, und von mehr oder weniger rimdiicher, bis voll-

kommen runder Gestalt. Die anderen liegen oft in grosser Anzahl
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beisammen; sind viel kleiner, vollig unregelmassig gestaltet und

klebeu zuweilen geldrollenartig- aueinander (T. I, F. 19).

Wie Haeckel an jungen ludividuen von Glossocodon Eurybia

beobachtete, konnen die grossen, runden Concretionen aus einer

Verscliraelzung kleiner, unregelmassiger entstehen. In dem oben

erwahnten, allem Anschein uach noch jungen Randblascbeu der

Clytia lagen gleichfalls im mittelsten Nerveufortsatz eine grosere

Anzahl kleiner Concretionen, wabrend die beiden seitlichen sogar

nur je eine einzige, sehr kleine enthielten. Nicht selten sieht man
neben einer grossen Concretion noch eine einzelne ganz kleine,

welche entweder unmittelbar aus ihr hervorragt (Taf. II, Fig. 1 2)

oder, von der Nervenumhiillung mit eingeschlossen, neben ihr

liegt (Taf. I, Fig. 6.) Wahrscheinlich ist dies in vielen Fallen der

letzte Rest einer nrspriinglicb grosseren Anzahl.

Kann sich so mit zunehmendem Alter der Medusen die An-

zahl der in ihren liandblaschen vorhandenen Concretionen ver-

mindern, so erfolgt im Gegentheil bei vielen Arten durch

Neubildung von Concretionen eine Vermehrung derselben, die

zuweilen sehr betrachtlich sein kann. So findet man bei alteren

Exemplaren von Tiaropsis regelmassig mehr Concretionen in den

Randblaschen, als bei jlingeren.

Die sich zuweilen vorfindenden Doppelreihen ^) sind dabei

hochst wahrscheinlich, ahnlich wie die haufenformige Anordnung,

durch Verschiebung in Folge von Raumniangel entstanden.

Auf dieselbe Ursache lasst sich auch die Form zweier Con-

cretionen zuriickfiihren , welche ich in einera Randblaschen von

Tima beobachtete (Taf. I, Fig. 18.) Diese lagen unmittelbar

nebeneinander und waren an den sich beriihrenden Seiten, die

eine ganz, die andern zum Theil abgeplattet.

Die Concretionen selbst sind sehr hart und widerstehen sogar

starkem Druck oft sehr lange. Schliesslich zerbrechen sie plbtz-

lich in vielc; unregelmassige, scharfkantige Stiicke (Taf. II,

Fig. 23). Zuweilen erscheint die Contour der Concretion deutlich

doppelt, so dass man zwei in einandergeschachtelte Korper, oder

einen hohlen zu sehen glaubt (Taf. I, Fig. 4).

Ohne Zweifel riihrt diese Erscheinung von einem Wachsthum
der Concretion durch lamelliire Ablagerung her, indem die

jiingste, ausserste Schicht das Licht in anderer Weise als die

alteren ; inneren bricht. Bei Zusatz von Sauren, z. B. cone.

^) Z. B. bei Halopsi.1 ocellata. A. Agassitz catalogue p. 101. F. 146, 147.
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Essig'siiure, losen sich, wenn das umscbliessende Gewebe niclit

diirch liiugcrcs Licgcu in Conservirtiiissigkeiten undurclulriug-

licher gemaclit ist, die Coucretionen selir schuell vollkommeu

aiif, was auf eiue Zusamnieusetzimg aus kohlen- oder phosphor-

saiircni Kalk schliessen liisst.

Verscbicdeu , wie die Auzabl dcr in einem Sinnesblascben

vorkomniendeu Concretioneu , ist aucb ibre Lage innerbalb des

Bliischens und die Art iind Weise, in der sie mit der Bliischen-

wandung- durcb den Nerv verbimden sind. Die Concretionen

liegen cntweder, jede von eiuem besonderen Nervenfortsatz um-

geben, an der Waud des Randblascbens, oder aber werden in

eiuen Haufen zusammengeballt, oder perlschnurartig in eine Reibe

geordnet von einer eiuzigen zusammenbangenden Nervenmasse

in der Sebwebe gebalten.

Die waudstJindigen Concretionen werden meist von einem

kurzeu , soliden Fortsatz der die Wand des Sinnesbliiscbens aus-

kleideuden Nervenmasse, dem Sinnesnerven, gebalten.

Diese Fortsatze konueu von alien Tbeilen der nervosen

Auskleidimg in das Innere des Blascbens vorragen, sowobl direct

von dem Basalpolster, als aucb von der Kapselbekleidimg aus.

So findet man bei Clytia Jobanstoni die Concretionen tbeils auf-

recbt auf dem Basalpolster aufsitzend, tbeils seitlicb oder von

oben in das Blascben bineinhiingend, (^Taf. I, Fig. 5, 6).

Ein Aublick, den man nicbt selten wiedergegeben findet, als

wcnn cine Concretion von eiuem zarten, runden Blasclien um-

blillt ganz t'rei in der Mitte des Sinnesbliiscbens sebwebe, rttbrt

davou ber, dass man die Basis des in das Sinnesblascben berein-

ragenden Sinnesnerven in der Flacbenansicbt beobacbtet (Taf. I,

Fig. 4.) Freischwebende Coucretionen kommen in Wabrbeit nie-

mals vor.

Der nervbse Fortsatz kann dieselben eutweder beutelformig

umscbliessen, in welcbem Fall man seine zarte Contour rings

um die glanzende Concretion wabrnehmen kanu (z. B. Taf. I,

Fig. 7), oder aber die letztere sitzt in einer scbaleuformigen Ver-

tiefung des ersteren. Dies fand icb sebr oft bei Campauulina

acuminata, nicbt selten aucb bei Clytia. In einem und demselben

Randblascben der letzteren Meduse kam die eine, wie die andere

Form vor (Taf. I, Fig. 6). Dabei ist es keineswegs durcbgangig,

dass die Nervenscbale die Concretion aufrecbt, wie auf einem

kurzen Stiel tragt, diese kann vielmebr seitlicb umfasst und so

tbeilweise vom Nerv uberzogen werden (Taf. I, Fig. 5).
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Bei den Obelien ist die nervose Umhiillung kein solider Fort-

satz, sondern eine hohle Schale rait sehr zarten, an der Basis

etwas verdickten Wanden, welche von oben, dem Basalpolster

gegenitber, in das Bliischen liineinliang't und die Concretion etwa

an ihvem Halbmesser umfasst. Im optischen Quersclinitt geselien

erscbeint die Nervenscbale wie zwei feine, an die Concretion

herantretende Spangen (Taf. II, Fig. 6.) Scbrage Ansichten, bei

denen man den Rand der Scbale rings um die Concretion wabr-

nehmen kann, Oder ibre kreisformige Basis an der inneren

Biascbenwand erkennbar wird (Taf, II, Fig. 22), sowie der Um-
stand, dass die scbeinbaren Spangen stets in derselbeu Weise

seitlicb , nie von vorn und binten an die Concretion berantretend

sicb darstellen, geben iiber den wahren Sachverbalt Aufscbluss.

Es liegt hier also nicbt etwa ein abnliclies Verbaltniss, wie

bei Geryoniden (Haeckel) vor. Bei Anwendiing von Driick

erweist sicb die Nervenschale in Folge der Zartbeit ibrer Wan-
dungen sehr debnbar und nacbgiebig, so dass sie sicb auf die

verschiedenste Weise bin und bei'zerren lasst, ohne dabei zu

zerreissen.

Ein Verhalten, das zu der zweiten Art der Anbeftung von

Concretionen iiberfulirt , fand icb in einigen Randblascben von

Tima sp. Eine oder auch zwei von drei Concretionen sassen

auf diinnen, ziemlicb Iangen Nervenstielen auf, welcbe sicli erst

unmittelbar unter ihnen schalenartig erweiterten und sie so um-

fassteu (Taf II, Fig. 35). In Folge dieser Anbeftungsweise lagen

die drei Concretionen in einer Reibe in der Mitte des Rand-

blascbens. Die iibrigen Sinnesblascben der Tima zeigten die

zweiteArt der Anlieftung (Taf II, Fig. 36).

Diese fand sicb durcbgangig bei Tiaropsis scotica (?) Allm.

(Taf. I, Fig, 15—20). Die Concretionen liegeu bier perlscbnur-

artig in einer Reibe, welche bei grosserer Anzabl sicb bogenformig

der Blascbenwandung anscbliesst. Die beiden an den Enden der

Reibe gelegenen Concretionen werden in der bei Clytia gewohn-

lichen Weise von einem Nervenfortsatz umfasst und dieser ziebt

sicb von ihnen, der Form jeder eiuzelnen Concretion angeschmiegt,

iiber die gesammte Reibe hinweg.

Zuweilen kommt es vor, dass die Concretionen, statt in einer

Reihe, in ein Hitufcben zusammengeballt liegen. Die Art und

Weise ihrer Anbeftung bleibt dabei dieselbe (Taf. I, Fig. 17).

Bei Obelia fand ich die normale Anzabl (8) der Randblascben

ofters nicbt ausgebildet, indem einzelne oder selbst die Mehrzahl
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fehlten. Bei Clytia iind Campanulina sind sie niclit selten in

(ler Weise unregelmassig vei'tlieilt, dass zwischen je zwci Ten-

takeln zwei oder keins liegt.

Da icli bei der letztereu Mediise meist Randblasclien mit

uur eiuer Concretion fand, eiuige jedoch langyestreekt und mit

zwei Coucretiouen verselieu, schliesslich aucli zwei Blascben so

unmittelbar uebeu einander auf dem Ringkanal sitzend, dass

sich ihre Wiinde beriilirten (Taf. I, Fig. 12, 13), so dachte ich

sotort daran, ob hier niebt cine Vermebruug durch Theilung

stattfiinde.

Leider kam keiu einziges grade in der Theilung selbst be-

findliches Blascben zur Ansicbt, doch fand ich nachtraglich, dass

A. Agassiz bei seiner mit der Campanulina acuminata augen-

scheinlich identischen Oceania languida die Theilung wirklich

beobachtet hat. ^) Ob diese Vermehrung der Randblaschen weiter

verbreitet ist, mtissen fernere Untersuchungen lehren.

Was die specielle Function der Randblaschen betritft, so ist

die von mauchen Autoren getheilte Ansicht, dass sie als Gesichts-

orgaue zu betrachten seien, entschieden unhaltbar, da die Con-

cretionen namentlich da, wo sie in grosserer Anzahl auftreten,

mit „Linsen" gar keine Aehnlichkeit liaben.

Die ersten Anfange von Augenbildungen bestehen bei niede-

ren Thieren gauz gewohnlich aus einer Anhaufung von Pigment

in der aussereu Korperbedeckung, zu welcher spiiter Nerven und

brechende Medien hiuzutreten.

Da nun die Medusen zum Theil solche, den unvollkommenen

Augen anderer niederer Thiere ganz entsprechende Bildungen be-

sitzen,und diese bei einer Gattung(Tiaropsis)zugleich mit den Rand-

blaschen vorkommen, so kann man unmoglich den letzteren eine

Bedeutung als Gesichtsorgane zuschreiben. Man musste denn

die Analogic der Medusen-Ocellen mit anderen gradezu leugnen,

wozu absolut kein Grund vorliegt.

Ob man dagegen in den Sinnesblaschen Gehororgane zu

sehen hat, vermag ich nicht zu entscheiden, da ich vergebens

nach Horharchen gesucht habe, ^)

Ira Allgemeinen scheinen die Randblaschen der Leptomedusen

in ihren wesentlichen Structurverhaltnissen iibereinzustimmen.

^) N. Amer. Acalephae p. 71.

-) O. u. R. Hertwig beschreiben dagegen solche fiir mehrere Lepto- und

Trachymedusen.

Bd. X' •:. N. F. V. 1, 7
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Die abweichenden Angaben der verschiedenen Beobacliter

konnten zuerst die Meinung hervorrufen, als lagen hier sehr be-

deutende Modificationen vor. Eine vergleichende Zusammen-

stellung zeigt aber, dass dieselben mebr einer verschiedenen

Auffassung und physiologischen Deutung des Geseheneu, als

einem wirklich differenten morphologischen Verhalten zuzu-

schreiben sind

Da mil- keiue Gelegenheit geboten war, die iiach den Untersu-

chungen von H a e c k e 1 in manchen wichtigen Puui?ten abv^eichen-

den und hoher organisirten Randblaschen der Tracbymedusen zu

beobachten, so habe ich in Folgendem die Angaben der Autoren,

die sich nur auf solche bezieben, niebt beriicksicbtigt.

Als Fr. Eschscboltz 1829 sein grimdlegendes System

der Acalephen verfasste, wareu die Randkorper der hoheren

acraspeden Medusen scbon entdeckt, wenn auch ihre Function

noch ganz im Dunkeln blieb. Sie erfuhren zum Theil die wunder-

licbsten Deutungen: 0. Fr. M tiller^) hielt sie fur After,

R s e n t b a P) fiir Medusenknospen , T i 1 e s i u s ^) fiir Expira-

tionsorgane, (M. Edvrard's*) glaubt Ovarien, in denen einer

Craspedote gefunden zu haben) und erst Ebrenberg^) nahm
sie sicber als Sinnesorgane (gestielte Augen in Verbiudung mit

Respirationsorganen) in Anspruch. So konnte sie nocb Esch-
scboltz (p. 41) nur als: „dunkle, bisher noch unerklarte, kleiue

KOrper" bezeichnen.

Bei den kleinen, der genaueren Beobachtung fiir die dama-

ligen Hiilfsmittel weit schw^ieriger zuganglichen Craspedoten waren

dagegen die Randkorper bis dahin noch vollig iibersehen vrorden.

Deshalb unterscheidet auch Eschscboltz seine Discophorae

cryptocarpae— die Craspedoten Ggb. — hauptsachlich durch nega-

tive Merkmale von den Phanerocarpen : „Gleichzeitig mit dem
Mangel der Keimwiilste an der unteren Flache des Magens

werden auch die acht kleinen Korner am Rande der Scheibe

vermisst, vs^odurcli die Quallen dieser Abtheilung als viel ein-

facher gebaut erscheinen" (p. 84).

1) Zoologica danica 1788—1806.

2) Tiedemann und Treviranus, Zeltschr. fur Physiol. Bd. I.

^) Nova acta Acad. Caes. Leop. Nat. cur. T. XV. P. II.

4) Annales d. so. nat. 1833. T. XXVIII, p. 254, PI. XI—XIII (Charybdea

marsupialis Per.).

*; Acalephen des rothen Meers. 1836.
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Nach iind nach wurdeii jcdoch die Randbliischcn bei eincni

Tlieil der Craspedoteu aufgefunden und dieuten spiiter, naclidem

Gcgeiibaur ilirc systematisclie Wichtigkeit hervorgeboben ') imd

zum ersten Male bei seiner Aufstellung eines neueu Systems der

Craspedoteu -) praktiscb diircbgeruhrt batte, als wcseutliches Unter-

sebeidiingsraerkmal natiirlicber Grnppen.

Nur Forbes^) hat sie gleicbfalls ganz iiberseben, und die

Angaben anderer Forscber missverstebend, sowie durcb die Deu-

tung der Randbllischen als Geliororgane irregefiibrt , die Hohl-

raume der Tentakelbulbi mit deua in ibnen oscillireuden Chylus

als solche bescbriebeu. Es muss dies ausdrlicklicb hervorge-

boben werdeu, da ein grosser Tbeil der von ihm beschriebeneu

Thaumautiaden (z. B. sicher seine Tbaumantias lucifera, welche

eine Obelia-Meduse ist (PL X, Fig. 2) zu den Eucopiden Ggb
zu Ziehen ist. Busk^) glaubte in den bulbosen Anscbwellungen,

welche Forbes zwischen den Tentakeln seiner Tbaumantias

octona PI. VIII, Fig. 4 b, c, Th. quadrata PI. IX, Fig. 2e
Th. maculata PI. IX, Fig. 4 e, Th. globosa PI. X, Fig. 49,

Th. inconspicua Taf. VIII..Fig. 3 abbildet und beschreibt, die Kand-

kbrper erblickeu zu durfen , vponach diese Medusen Eucopiden

vs^aren. Diese Annahme wird iudess dadurch haltlos, dass

solche sich bildenden Tentakelbulbi bei Thaumautiaden ebenso

gut, V7ie bei Eucopiden vorkommeu. Auch halt er die ent-

sprechenden Verdickungen mehrerer Oceaniden gleicbfalls fur

von Forbes falsch gedeutete Randkorper, wahrend sie diesen

bekanntlich gauz fehlen.

Dass Forbes die Randblaschen v^irklich iiberseben hat, geht

daraus sicher hervor, dass er sie auch bei Geryonopsiden und
Geryoniden nicht beschreibt, wo sie doch sebr auffallig sind. Die

Identitat seiner vermeintlicheu Gehorblaschen mit den vom
oscillireuden Chylus gefilllten Bulbushohlen wird aus den be-

treffenden Beschreibungen auf p. 8, 9, 28 etc. ersichtlich.

Da ist es denn nicht zu verwundern, wenn sich Leuckart^),
als er liber die Randblaschen der Geryoniden spricht, aussert

:

^) Bemerkungen iiber die Randkorper der Medusen. MuUer's Archiv f.

Anat. 1856, p. 231.

-) Versuch eines Systems der Medusen. Zeitschr. f. wissensch. Zool. 1857.

^) A monograph of the Brit. Med. 1848.

*) Transactions of the microscopical society of London, vol. III. 1852.

^) Beitrage zur Kenntniss der Medusenfauna von Nizza. Troschel's Arch.

f. Nat. XVII. 1856, p. 7 Anm.
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„Wie sich Geryonia appendiculata in dieser Hinsicht anszeiclinet,

geht aus der Beschreibuug von Forbes niclit deutlich hervor."

Der Erste, der wirklich die Sinnesblasclien an eiuer Lepto-

meduse entdeckte, ist der besonders um die Entwicklungsge-

schichte der Hydromedusen so verdiente S a r s. ^) Er beobachtete

sie 1835 als aclit zwischen den „vier kolleformige Jndlem"

liegende „Randkorn" mit vielen (11) Concretionen an einer

Craspedote, die er, der von Forbes filr die Thaumantiaden ge-

gebenen Diagnose gemass, Thaumantias multicirrata nannte, und

die mit der Tiaropsis diademata L, Ag. identisch oder docli

selir nah verwandt ist (s. u.). Weniger genau, als die Sars'sche

ist die 1841 von M. Edwards 2) publicirte Abbildung der Sinnes-

bliischen von Aequorea violacea M. E. als „vesicules hemisplieri-

ques oil ovalaires qui renferment deux ou quelquefois trois cor-

puscles spheriques," iiber deren wirkliclie Natur als Sinnesblaschen

Gegenbaur 1857 noch nicht ganz ohne Zweifel ist.

Weder Sars noch M. Edwards sprechen sich uber die

Function der Sinnesblaschen aus. Die folgenden Beobachter sind,

wolil geleitet durch die Ergebnisse der inzwischen an hoheren

Medusen namentlich durch Ehrenberg angestellten Unter-

suchungen, tiber ihre Natur als Sinnesorgane einig. In Bezug auf

ihre specielle Verrichtung aber deuten sie dieselben theils als

Gesichts-, theils als Hororgane, theils schliessen sie sich keiner

dieser Ansichten an und enthalten sich eines definitiven Urtheils.

Die Aehnlichkeit der Sinnesblaschen sowohl mit Gesichts- wie

mit Gehororganen hob Beneden hervor, als er sie an den Me-

dusen seiner Campanularien (Obelien) beobachtete ^) : „0n dirait

un cristallin ou un otolithe au milieu du globe de I'oeil ou d'une

capsule auditive." Fiir die Natur der Sinnesblaschen als Gehor-

organe erklaren sich insbesondere Kolliker, Will, Leuckart,
Hen sen, wahrend L. und A. Agassiz, Busk und Fr.

Mil Her sie fur Augen halten. Dagegen entscheiden sich beson-

ders Gegenbaur, Haeckel, Hincks und Allman fiir keine

dieser Deutungen.

W i 1
1

'') beschreibt „Geh(5rblaschen" an Geryonia (Tima) pellu-

^) Beskrivelaer og Jagttagelser over nogle moerkelige eller nye ihavet

ved den Bergenske kyst levende dyr. etc., p. 27. PI. V.

2j Ann. d. sc. nat. 2. Ser. vol. XVI, p. 196. PI. I. F. 1 c.

^j Mem. sur les Campanulaires. Nouv. mem. de I'ac. roy. d. sc. de Bru-

xelles. T. XVII. 1844, p. 24.

*) Horae tergestinae. 1844, p. 72,



Helgolander Leptomedusen. IQj^

cida. Er hat jedoch niclits als das SinnesblJischen selbst und die

Concretioueu beobachtct, welcbe er als „rimde Korpercheii" imd

„Kug-elchcii" bezeiclinet imd als deren Zahl er 1—9 und selbst

mebr angiebt. Ausdriicklich sagt er von diesen: „Ich habe nie

gesehen, dass sie sich bewegen." Weshalb er also in ihnen

Gebororgane sieht, ist nicht recht ersicbtlich. Seinen Angabcn

scbliesst sicb Leuckart ^) an. Er bezeiclinet das SinnesblJischen

gradezu als „Gehorkapsel oder Gehorblaschen", die Concretion als

Otolithen. Dass auch er sich der Dentung als Gehororgane an-

schliesst, obgleich er die vollige Bewegungslosigkeit der„otolithen"

hervorhebt, scheint mir uur aus einer Analogisiriing mit den

entsprechenden Organen der Cydippiden zu folgen. Leuckart
hat aber schon damals etwas von den uervosen Elementen im

Sinnesbliischen gesehen. Denn nachdem er bemerkt, dass er die

Otolithen stets „in einer bogenformigen Reihe an der ausseren

Wand der Gehorblaschen gelegen" gefunden habe, fahrt er fort:

„Wahrscbeinlich hat diese Lage in einer bestimmten Anordnung

ihren Grund, und schien es uns, als ob ein jeder Otolith von

einer besonderen, sehr zarten Zelle getragen und znm Theil darin

hineingeseukt wiire." Diese Zelle ist nichts Anderes, als der an

die Concretion antretende Nerv und entspricht die Schilderung

Leuckart's ganz der uach dem Gehorblaschen einer Tima ent-

worfenen Zeichnung (Taf. II, Fig. 35).

Leuckart hat also hier vollkommen genau beobachtet und

ist sein spater ^) in Bezug hierauf ausgesprochener Zweifel unbe-

griiudet. Was er namlich hier an den Randblaschen von Phia-

lidium viridicans (= Campanulina acuminata) beobachtet hat ^),

ist nur eine weitere Modification des bei Tima Gefuudenen. Die-

selben sind namlich nach ihm bei Phialidium „rundliche Kapseln

mit einem sphiirischen Otolithen, der fest und unbeweglich in

einer eigenen Zellhlille eingebettet und an den ausseren Rand der

Kapsel befestigt ist." Augenscheinlich entspricht die Zeichnung

Leuckart's der Fig. 8 auf Taf. I. Die eigene Zellhiille ist

der die Concretion ganz umschliessende Nerv.

In der Deutung der einzelnen Theile des Sinnesbliischens

^) Frey und Leuckart, Beitrage zur Kenntniss wirbelloser Thiere.

1847, p. 39.

^) Beitrage zur Kenntniss der Medusenfauna von Nizza. Troschel's Arch,

f. Nat. XXII. 1856, p. 9.

», Ibid. p. 19. T. I. F. 14.
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als eines Gehororgans geht am weitesten V. Hen sen.*) Der-

selbe sagt von dem Sinnesblasclien einer Eucope : „Hiev fand sich

in den zalilreichen Otolitliensacken an der centralen Seite eine

verdickte Stelle, als verdickte Epitlielscliicht zu deuten. Von

hier aus sah man selir feine Haare nacli einem Stein zu strahlen,

der in der Mitte des Sackes lag'. Der Stein war aber in einer

inneren Blase, die er nicbt ganz ausfiillte und an die eine Seite

dieser Blase gingen noch weitere Haare heran. Diese Beobach-

tung war an alien Blaschen zu wiederholen. Die Harchen waren

sehr blass und wenig liehtbrechend." Eine Deutung fiir diese

auffallende Angabe H e n s e n's ist bereits von H a e c k e 1
2) gegeben.

Die „feinen Harchen" erklart er fiir die von dem Basalpolster

(=1^ verdickte Epithelschicht H e n s e n) aufsteigenden Sinnesnerven.^)

L. Agassiz giebt auffallender Weise in seinen Contribu-

tions 1857—62, in denen die Entwicklung und tlieilweise auch

die feineren Structurverhaltnisse der Craspedoten einer ausfuhr-

lichen Untersuchung unterworfen sind, bei einer Anzahl Medusen

liber die interessanten Sinnesblaschen keine detaillirtere Beschrei-

bung. So werden sie bei der sonst so eingehend besprochenen

Obelia commissuralis (= Obelia dicbotoma L.) nur mit den

wenigen Worten bedacht: „Each eye is a globular body, con-

taining, at its centre, another globular body, abont one quarter

its diameter and possessing highly refracting properties". '^) Der

jungere Agassiz folgt in seinem Katalog der amerikanischen

Acalephen der Deutung seines Vaters. Man findet aber bei ihm

iiber die „eyes" der Craspedoten nirgends Niiheres , als dass sie

eine oder mehrere (bei Eutima limpida (p. 117)—14) „granules"

enthalten, die einzeln, in einer Bogenreihe (Tima) oder „in

a cluster in the centric" (Aequorea p. 111) im Blaschen liegen.

Die nervosen Elemente scheinen von ihm nicht beachtet zu sein.

Ein genaues Studium ist dagegen den Sinnesblaschen von

Busk 5) gewidmet worden. Er untersuchte dieselben an einer

Meduse, die seiner Beschreibung nach mit der Clytia Johnstoni

Alder identisch ist, die er aber, gemiiss der Nomenclatur des kurz

vorher erschienenen Forbes'schen Medusenwerkes, als Thaumantias

») Zeitschr. f. wiss. Zool. XIII. 1863, p. 355 Anm. T. XX. F. 24 B.

") Geryoniden p. 59.

''j Dagegen werden, wie schon oben bemerkt, von O. und R. Hertwig

(1. c.) wieder HiJrbaare in den Sinnesblaschen beschrieben.

1) IV. p. 319. PI. XXXIV. F. 21.

^) Transactions of the microscop. soc. of London III. 1852.
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sp. bczeiclmet. Die von ilin im Sinncsbliischeu beobacliteten

„cysts filled with a trausparent fluid, and containing also a sphe-

rical, highly refractive corpuscle", sind nach seincn Figuren 12

und 13 nur als die von dera Basalpolstcr ausgehenden, die Con-

cretiouen (spherical corpuscle) umgebenden Sinuesnerven zu deuten.

Fig. 14 ist als Ansicht auf die Basis eines seitlich in das BUlschen

hereiuragcnden und raehrere Concretionen uraschliessenden Nerven

zu erkljiren Das spherical corpuscle der Fig. 15 ist wohl erst

durch Einwirkung eines Reagens zusammengeschrumpft. We-
nigstens scheint der die sehr kleine Concretion umgebende Kreis

iunerhalb der nervosen Urahiillung ihren urspriinglichen Umfang
anzudeuten. Da die Anwendung von polarisirtem Lichte in der

Concretion ein schwarzes Kreuz erkennen und so auf „eine grossere^

nach der Peripherie zu allmilhlich abnehmende Dichtigkeit im

Centrum", also eine auch direct beobachtbare (s. o.) Art von con-

centrischer Schichtung schliessen liess, so sieht Busk hierin eine

Aehnlichkeit mit den Linsen der Fische und deutet das Sinnes-

blaschen als Auge.

Aehnliches, wie in den Randblaschen der Liriope (Glossocodon

Hckl) catharinensis, will Fr. MUller auch bei einer Eucope, deren

Randblaschen 5—7 Concretionen enthielten, gesehen haben. Von
der Liriopse sagt er aus ^) : „Die rundlichen Blasen haben etwa

.0,03 Mm. Durchmesser und zeigen eine doppelte Contour. Am
oberen Rande entfernt sich die innere von der ausseren, eine Art

breiten, kurzen Stil bildend, auf den eine gelbliche Kugel von

0,02 Mm. Durchmesser aufsitzt. Diese, den Stiel gegeniiber leicht

ausgehohlt, umfasst hier eine kleinere, stark lichtbrcchende Kugel.''

Es ist leicht ersichtlich, dass in Bezug auf die Eucope die doppelte

Contour der Wand des Randbliischens durch die innere Nerveu-

auskleidung entsteht. Der breite, kurze Stiel und die Kugel,

welche die Concretion umzieht, ist der Sinnesnervenfortsatz.

Miiller erklart sich zwar fiir die Agassiz'sche Deutung der

Randblaschen als Auge, die Concretion als „Linse" und ihre

Nervenumhiillung als „Sehuerve". Doch ist er weniger der

Ansicht, dass „in diesen Organen das Licht als Licht", sondern

eher, dass „im Lichte nur die begleitenden Wiirmestrahlen" em-

pfunden wUrden. '^)

1) Abhandlung der naturf. Gesellsch. in Halle. V. 1859, p. 314. T. XL
F. 9—11.

2) Troschel's Archiv f. Nat. 1859, p. 315. Cf. Gegenbaur, Grundriss

der vergl. Anat. 1874, p. 45.
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Viele der neueren Beobacliter, wohl vertraut mit der Schwierig-

keit der Deutung- von Sinnesorganen niederer Thiere, bei denen

physiologisclie Experimente ziir definitiven Erscheinung kaum mbg-

licli sind und die Deutung der morphologischen Bestandtheile nach

Analogieen leicht irre fiihren kann, entbalten sich eines bestimmten

Urtheils iiber die specielle Function der Sinnesblaschen.

Hincks beriihrt sie in seinem besouders die Systematik be-

riicksiclitigenden Hydroidenwerk ^) nur mit wenig Worten. Das

in F. 12 gezeichnete Sinnesblaschen lasst die Concretion mit dem
antretenden und umschliessenden Nerv deutlich erkennen. Dagegen

hat sich Gegenbaur wieder eingehend mit ihnen beschaftigt und

sie in einem besonderen Aufsatz ^) behandelt.

Der ;,kurze Stiel" und die „feine Membran", welche er an

und um die Concretion gehend fand, sind wieder der Sinnesnerv.

„Weniger/' fahrt Gegenbaur fort, „gelang es mir bei den

Aeginiden Solches festzustellen, und nur bei einer Species gllickte

es, die die Concretion umhiillende Membran deutlich zu sehen,

wahrend die anderen Arten nichts davon erkennen liessen, wovon

ich die Ursache mehr in der Kleinheit der Randkorper, als in

einem wirklich abweichenden Verhalten suchfen mochte." Ich

bin iiberzeugt, dass Gegenbaur, ganz so, wie Leuckart bei Tima,

auch in diesem Fall richtig gesehen haben wird, indem eben nicht

boi alien Craspedoten die Concretionen in einer nervosen Umhiillung

eiugeschlossen sind, sondern oft nur in einer schalenformigen

Vertiefung des antretenden Sinnesnerven aufsitzen.

Von Haeckel '^) wurden bei Octorchis Gegenbauri Hckl, Tima
Cari Hckl und Mitrocoma Annae mehrere (— 10), bei Phialidium

ferrugineum Hckl. nur eine Concretion in den Randblaschen be-

obachtet. Sammtlich erschienen sie von Nervenumhiillungen (zart-

wandigen Blaschen) umschlossen, die theils wandstandig waren,

theils (bei Mitrocoma) sich wie bei Tiaropsis verhielten. In neuester

Zeit hat AUman in seiner prachtvollen Monographic der Tubularien

auch die Randblaschen der Craspedoten naher behandelt. Allman

ist aber in diesem Kapitel weniger gliicklich gewesen, als auf

anderen Gebieten, und hat bei der Deutung des Beobachteten

') A history of the British Hydroids Zoophytes. 1868. V. I, p. XXV.
2) Bemerkungen iiber die Randkorper der Medusen. Muller's Arch. f.

Anat. 1856, p. 230. T. IX.

''j Beschreibung neuer craspedoter Medusen aus dem Golf von Nizza.

Jenaische Zeitschr. I. 1864.
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besonders in Folge cines eigenthlimliclien Irrtlinnis fehlgegiiffen.

Diescr Uisst sicli kurz so praecisiren, dass Allnian die lecren (rcsp.

von klarer Fliissig-keit erfiillten) und die von fester Substanz

eing-enonimenen Thcile des Sinuesbliischeus (lithocyst Allm.) mit

einander vevweelisclt hat.

Schon Bnsk hatte von den Sinnesblaschen der hochst wabr-

scheinlich mit Clytia Jobnstoni identischen Tbaumantias sp. aus-

g-esagt: „The cavity of the outer cell or cyst (Randblilscben),

exterior to the smaller or inner cyst (Nerv) which contains the

refractive corpuscle, is occupied by a tine granular material, in

which an indistinctly tibrous, radiating appearance may sometimes

detected" und hatte eine entsprechende Abbildung gegeben. *)

Diese Bemerkung scheint AUman, da er sie ausdrucklich an-

zieht, dazu geflihrt zu haben, Hohlraum und feste Substanz mit

einander zu verwechseln. Allman beschreibt das Sinnesblaschen

von Campauulina (Clytia) Jobnstoni — nnd dasselbe soil auch

von dem der Obelien gelten — wie folgt: „It consists of a sphe-

rical transparent and structurless vesicle or capsule, the greater

part of whose cavity is occupied by a soft spherical pulp,

in whose distal pole, or that opposite to the point of attachment

of vesicle, there exists a deep well-defined excavation;
and within this, but not entirely filling it, is the

spherical highly refractive concretion. In the pulp

itself I could not detect no trace of structure, but when seen in

])rotile, it has a slightly wavy outline, possibly occasioned by a

spherical layer which intervenes between it and the walls of the

capsule." ^)

Eine Vergleichung von Allman's F. 58 und besonders F. 59

zeigt sofort, dass Allman den (mit Fliissigkeit erfiillten?) Hohl-

raum des Sinnesblaschens fiir eine Pulpa, die Nervenauskleidung

der Wand flir den leeren Zwischenraum zwisclien einer solchen

und der Blaschenwand, resp. fiir eine die Pulpa umschliessende

Specialmembran, und den die Concretion uragebenden Nerven fiir

eine Aushohlung in der Pulpa gehalten hat. Die Oberfiache der

Pulpa soil 12 — 15 helle Streifen zeigen, welche radienartig von

der Pulpaaushohlung, also der Nervenumhiillung der Concretion,

uach der Wand des Sinnesblaschens ausstrahlen ^), und soil Busk

')
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Aehnliches gesehen liaben, wenn er von ^indistinct radiating

appearance" spricht. Was ein solches Bild vorgetauscht haben

mag-, weiss ich nicht mit Bestimmtheit zu sagen, da mir cine

derartige Streifenerscheinung nie aufgefallen ist. Moglicherweise

ist es durch eine faltige Schrumpfung der Blasclienwand nach

dem Tode der Meduse oder nach Einwiriiung von Reagenzien

entstanden, oder aber es sind die feinen Streifen Zellgrenzen

des das Blaschen umhiillenden Epithels. Fiir letztere Annahrae

konnte der Umstand sprechen, dass Allman ihre grossere Dent-

lichkeit nach Behandlung mit acid, acet. hervorhebt, welches

Reagens auch die einzelnen Zellen deutlicher erkennbar macht.

Unrichtig ist naturlich Allman's Meiuuug, dass V. Hensen

diese Streifung fiir Horharchen gehalten hat; und ebenso wenig

sind die von Haeckel beobachteten zwei Sinoesnerven der Ge-

ryoniden-Randbliischen dasselbe, wie seine ^meridional striae".

Auch die Concretion von Tiaropsis scotica Allm. (-- diademata

Ag. ?) sollen nach Allman, ganz wie die einzige bei Campanularia

und Obelia, in einer „Pulpa" eingebettet sein.

Das ,;finely granular layer" welches zwischen Pulpa und

Blaschenwand ausgebreitet sein soil, ist auch hier als die Nerven-

auskleidung anzusprechen.

In der That kann es zuweilen den Anschein haben, als ware

die ziemlich stark lichtbrechende und daher hell erscheinende

Nervenumhiillung der Concretionen nichts als eine Aushohlung

in einer trUberen, das Blaschen erfullenden Masse. Genauere

Beobachtung, namentlich bei Anwendung von leichtem Druck, lasst

aber sofort die Tauschung erkennen.

Ausserdem kommt es bei Tiaropsis zuweilen vor, dass die

Wand des Randblaschens zerstort, oder vielleicht iiberhaupt nicht

ausgebildet ist. Dann sieht man die Nervensackchen mit den in

ihnen eingeschlossenen Concretionen frei am Cirkelkanal herab-

hangen, eine Abnormitat, die soforft das wahre Sachverbal tniss

unbestreitbar macht (T. I, F. 27).

Auch Agassiz ^) lasst bei der Beschreibung des Randblaschens

von Tiaropsis das Blaschen selbst von einer festen Masse aus-

gefiillt sein. Ja, er geht hierin noch weiter als Allman und be-

zeichnet das ganze Randblaschen als eine solide, directe Ver-

langerung des „inner wall of the disk", welcher mit diesem in

unmittelbarer Communication stande. Was Agassiz iibrigens mit

1} ContributioBS, 1862. PI. XXXI. F. 12—15.
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(licseni „inncr wall of the disk" gemeint hat, ist nicbt ganz klar,

(la seine Fig. 12 das Raiidblasclicn als eine dirccte Veilangeiuiig

dcs I'^iitoderms des Cirkelkanals imd der Teutakel crscheinen lasst.

b. Ocellen.

Die Ocellen liegen stcts im Ectoderm in den Zellen des

Marginalstraugs, allermeist an den Tentakelblasen. Bei Tiaropsis

liudet man sie dagcgen an der Basis der Randbliisclien in eincr

bnlbosen, das Blascben von aiissen scblitzenden Verdickung des

Marginalstrangs (T. I, F. 15. 20).

Die Ocellen bestehen aus Anhiiufungen von Pigmentkornchen

innorbalb der Zellen des Marginalstrangs, welche mehr oder weniger

scharf begrenzte Flecke bilden. Die bei einigen Meduseu vor-

kommenden licbtbrechenden Korper ^) feblten den von mir be-

obachteten Ocellaten.

Wenig concentrirt zeigen sicb die verhaltnissmassig spiirliclien

rothen Pigmentkorner der Ocellen von Tiara pileata.

Sehr wohl muss man sicb bttten, mit den ecbten Ocellen die

oft sebr farbenprachtige Tinction der Entodermzellen an den

Tentakelbulbis zu verwecbseln (s. u.)-

5. Gastrovascnlarsystem. Tentakel.

Das Gastrovascnlarsystem der Medusen entwickelt sicb ganz

nnd gar aus dem Entoderm. Es besteht aus dem centralen, in

die Schirmboble berabbangenden Magen, den von ihm abgebenden

Iladiarkanalen und dem dieselben am Scbirmrande verbindenden

Cirkelkanal. Letzterer ist stets mit Tentakeln in sebr verschiedener

Anzabl besetzt, welcbe als Bestandtbeile des gesammten Systems

aufgefasst werdcn mlissen.

Das Lumen des Gastrovascularsystems wird zunacbst uberall

von einem aus den eigentlichen Gastrovascularzellen gebildeten

Epitbel umgeben. Die einzelnen Zellen dieses Epithels sind jede

mit nucleus und nucleolus verseben und ibrer Form nacb zum

Cylinderepitliel zu recbnen, wie besonders deutlicb an den Radiiir-

^) Quatrefages, Memoire sur I'Eleutberia dichotoma, nouveau genre des

Rayonncs. Ann. d. sc. nat. XVIII. 1842. — Gegenbaur, Miiller's Archiv f.

Anat. 1856. — Allman, A monograph of the Tubularian hydroids. — Kefer-

stein u. Ehlers, Zool. Beitrage. 1861.
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kanalen hervortritt (T. 11, F. 8). Nur an der an die umbrella

stossenden Halfte des Riogkanals siud die Zellen in der Kegel i

flacher (T. I, F. 21), bei den Obelien sogar ganz zarte Pflaster-
|

zellen, welche, von der Oberflache betrachtet, unregelmassige,
*

haufig dreieckige Umrisse zeigen (T. II, F. 28, 29).

Ira Gegensatz zu den flaehen Zellen der oberen Halfte des
;

Ringkanals bleibt das Epithel seiner Unterseite, welches an den

Marginalstrang grenzt, oft niclit einfacb, sondern ist hier ge- •;

sehichtet und kann eine betrachtliche Dieke erreichen (z. B. bei
|

Clytia Johnstoni, T. I, F. 4, Tima sp. T. II, F. 35). An den 1

Tenlakelbulbis schwillt das Epithel des Ringkanals bei manchen
|

Gattungen, ahnlich wie der Marginalstrang, durch Verraehrung I

seiner Zellen sehr an (T. I, F. 9, 21) und bildet so entweder ge-

meinschaftlich mit dem sich verdickenden Marginalstrang, oder
|

auch in der Hauptsache nur allein, die Basalverdickung. Der \

Bulbus kann demnach, abgesehen von der Erweiterung des Kanal-
;

lumens, entweder aus einer Zellvermehrung und entsprechenden

Verdickung beider Schichten des Ringkanals, oder der Hauptsache I

nach nur aus der Verdickung der einen von beiden bestehen. In
j

letzterm Fall bildet die andere Schicht nur eine schwachere,
|

aussere oder resp. innere Bekleidung des Balbus.
\

Die Gastrovascularzellen des Magens von S. eximia haben
j

eine regelmassige sechseckige Basis (Taf. V. Fig. 20).
j

Die Entodermzellen des Magens, der RadiarkanJile mit ihren
;

Aussackungen, den Geschlechtsorganen, der hohlcn Tentakelbulbi,
!

meist auch der gesammten hohlen Tentakel, und die der unteren
|

Halfte des Ringkanals sind mit sehr schnell schwingenden Cilien
\

versehen. Den flaehen und zarten Pflasterzellen, welche bei den
j

Obelien die obere Halfte des Ringkanals von der Umbrella ab-
|

grenzen, fehlt jede Flimmerung. Aber auch bei den iibrigen Me-
;

dusen gelang es mir nie, hier mit Sicherlieit Cilien zu constatiren.
j

Die Cilien selbst sind lange, feine Geisseln, welche in wellen-
j

formiger Bewegung schlagen. In den Radiiirkanalen verlief die
]

Richtung ihrer Bewegungen stets vom Magen zum Cirkelkanal,
'

in den Tentakelbulbis wurden die Chyluskorperchen von alien
j

Seiten zugleich, vom Radiarkanal und von den beiden abgehenden I

Strecken des Ringkanals her getrofifen und in rotirender Bewe-
j

gung erhalten, die Richtung der Flimmerung in dem Ringkanal
I

blieb mir undeutlicher.

Jede einzelne Gastrovascularzelle tragt nur eine einzige

solcher langen Cilien. Demnach sind dieselben als „Geis8elzellen"
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zu bezciclincu, wie solche ja liaufig bei Zoophyten vorkommen

(Taf. I, Taf. 11, Fig. 29 etc.). Die Geisselu selbst sind liiuger als die

Kaniile breit, so dass sic uach dem volligen, beim Absterben dor

Mediiseu scbliesslicb eiutrctenden Stillsteben scbriig durcb das

Lumen verlaut'cu uud sicb mit ibrem Endtbeil an die gegeniiber-

liegende Kanahvand anlegen. Beim Zerzupfen oder Zerscbneiden

des Gewebes, sowie durcb Einwirkung von Reagentien oder Con-

servirfllissigkeiteu coutrabiren sie sicb aber sofort bedeutend.

Dies erkliirt, warum die Geisselzellen bei der Untersucbung zer-

zupfter Meduscngewebe unter den tibrigen Zellen wenig oder gar

nicbt auffallen. So zeigten sie sicb an den Zellen des zerzupften

Magencpitbels von Sarsia eximia sebr verkiirzt and demgemass

besoudcrs an ibrer Basis verdickt. Sebr deutlicb trat in diesem

Zustand der grosse, runde, mit einem nucleolus versebene nucleus

bervor (Taf. V, Fig. 16). Ganz iibnlicbe Geisselzellen sab ich in den

mit einer deutlicben, bei starker Contraction des Polypen sogar

ziemlicb weiten Mundoflfnung versebenen Nahrpersonen der Hy-

dractinia ecbinata Flem.

Da selbst die kleinen und zarten Leptomedusen unverhalt-

nissmassig viele und massige Nabrung zu sicb nehmen und die

verscblungeuen Tbiere innerhalb des Magens scbnell bis auf sebr

resistente Tbeile, wie die Hautpanzer von Crustaceen etc., auf-

gelost werden, so miisscn die das Mageulumen umgebenden Zellen

nothwendig eiue secretorische Function ausiiben. In specifisch

drlisiger Weise modificirte Zellen, wie sie Haeckel bei Geryo-

nideu beobacbtete, kamen mir jedocli bei den kleinen Leptome-

dusen nicbt zu Gesicbt. Es scbeint, dass fast nur braucbbare

Stoflfe in die Gastrovascularkanale iibergefubrt werden, und der

gauze, zur Ernahrung nicbt verwendbare Rest durcb den Mund
wieder ausgestossen wird, da man nie grossere Partikel in den

Magen zuriickgestrudelt siebt. Nur einmal sab ich in einem Ra-

dijirkanal von Campanulina acuminata einen lauglichen, undurch-

sicbtigen Korper unbeweglicb liegen, an welchem sicb der Cbylus

stark staute. Auch bier konnte man wieder beobacblen, dass der

constante Strom des Cbylus vom Magen zum Ringkanal bin statt-

fiudet, indem die Ansammluug der Chyluskorperchen nur an der

dem Magen zu liegenden Seite erfolgte (Taf. I, Fig. 11).

An gewisseu Stellen des Gastrovascularsystems verweilt der

von den Geisseln fortbewegte Chylusbrei besonders lange und in

besonders grossen Massen. Dies ist der Fall im Magen selbst;

wo die verscblungene Nabrung bis zu ibrer ganzlicben Auflosung
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verliarrt, in den Aiissackungen der Geschlechtsorgane iind ganz

besonders in den Tentakelbulbis. An diesen beiden letzteren

Stellen wirbeln die Chyluskorper, durch die Cilien von verscliie-

denen Seiten getroflfen, oft lange Zeit iimlier, ohne vorwarts

kommen zu konnen, und staiien sich zu eompacten Massen an,

welche nicht selteu das Lumen ganz und gar ausfullen. Diese

dichten Chylusliaufen gewahren oft, besonders in Folge der Aelin-

lichkeit vieler Cliyluskorper mit den Entoderrazellen der Meduse

selbst (cf. Taf. II, Fig. 17), einen ganz eigenthiimliclien Anblick, und

scheinen in der That melirfach als integrirende Bestandtbeile des

Medusenkorpers besclirieben worden zu sein. So kann ich mir

die von Me. Crady ^) als Ganglien in den Tentakelbulbis von

Eucbeilota ventricularis beschriebenen, dunklen Kornerhaufen nur

als solclie angestaute Chylusmassen erklaren.

An den genannten Ansammlungsstellen des Chylus pflegen

sich die Entodermzellen ganz und gar mit demselben zu tranken

und seine Farbe anzunehmen (Taf. I, Fig. 2 J, II, Fig. S. IV, 6.

VI, Fig. 10), ja, diese Farbung erstreckt sich von dort aus oft

in geringerem Masse noch in das zunachst liegende Epithel der

schmaleren Kanale selbst.

Ich bin der Ansicht, dass die Tentakelbulbi als Hauptauf-

saugungs- und Aufspeicherungsstellen des im Magen bereiteten

Chylusbreis eine hohe physiologische Bedeutung fiir die gesaramte

Ernahrung der Meduse haben. Die hier haufig zu beobachtende

Vervielfaltigung der Entodermzellen scheint mir nicht nur, wie

das gleichfalls an diesen Punkten oft mehrschichtig werdende

Ectoderm , den Zweck einer festen Stlitze fiir den Tentakel zu

haben, vielmehr eine Vermehrung der die Nahrflussigkeit auf-

nehmenden und v^eiter verarbeitenden Zellwerkstatten zu be-

deuten. Dagegen bleiben die Ectodermzellen auch bei intensiver

Tinction der Bulbi stets farblos und haben mit einer directen

Aufnahme des Chylus nichts zu thun. Die Wichtigkeit der Bul-

bushohlraurae wird dadurch bestatigt, dass sie sich selbst bei

solchen Tentakeln, die von der Basis an solide sind, doch an der

Innenseite der letzteren vorfinden (Taf I, Fig. 21. Taf II, Fig. 18).

Die Trankung der Entodermzellen beginnt mit einer dunk-

leren Farbung des nucleus, der ja iiberhaupt der imbibitions-

fahigste Theil der Zelle ist (Taf. Ill, Fig. 9). Zuletzt aber fiirbt sich

^) Proceedings of the Elliot soc. of Charleston S. C. 1859. PI. XII.

F. 1, 2.
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(lie gauze Zelle diflfiis. Auch danii nocli bebt sieb aber ziiwcilen

der nucleus durcb ticfste Fiirbung bervor (Hybocodon).

Je nacli der verscbiedeuen Nabrung kann die Farbung der

angegebeueu Stellen sebr verscbieden sein, wie icb dies ganz be-

souders aiiffallend bei Syncoryue (Sarsia) eximia vorf'and.

Bei dieser Meduse war die Herkunft der, statt wie gewobn-

licb brauDgriiuen, biiufig pracbtvoll purpurrotben (Taf. VI, Fig. 1

u. 2) Farbung der Bulbi und des Magenaufsatzes ganz uuzweifel-

baft zu constatiren. Der Magen der durcb rotbe Farbung aus-

gezeicbneten Individuen war uiimlicb sebr baufig von grossen,

tbeils farblosen, tbeils aber aucb orangerotben Fetttropfen erfUllt

(Taf. V, Fig. 7, 26). Diese riibrten von zersetzten Copepoden ber,

welcbe zu der Zeit, in der icb die Sarsia fand (April), die Stro-

mungen um die lusel in ungebeuren Mengen erfiillten, von den

Medusen massenweis verscblungen warden, und von denen mancbe

Species rotbgefarbte Korpertbeile batten, ja selbst ganz rotb

waren. Nun ist es von dem an den Nieren liegenden Fettkorper

des Froscbes bekannt, dass dessen Zellen im Herbst mit gelbem

Fett ganz geflillt sind, wahrend im Friibjabr, wo das Fett selbst

zum grbssten Tbeil wabrend des Winters verbraucbt ist und nur

nocb wenige Tropfcben im Innern der Zellen zuriickbleiben, diese

intensiv orange bis rotb gefiirbt sind, indem das zurlickgebliebene

Pigment auf einen kleinen Raum concentrirt ist.

In ganz derselben Weise wird bier aus den orangefarbenen

Fetttropfen, mit denen sicb die Gastrovascularzellen tranken, das

Fett selbst in die ubrigen Gewebe iibergefiibrt, wabrend das

Pigment zurttckbleibt, und so nacb und nacb eine immer inten-

sivere Farbung auftritt, welcbe sicb zuletzt bis purpurbraun

steigeru kann-

Die Farbung an den genannten Stellen des Gastrovascular-

systems riibrt also nicbt etwa direct von einem in den Entoderm-

zellen erzeugten Sekret ber. Dieses, welcbes entscbieden im

Magen abgescbieden wird, scbeint vielmebr vollkommen farblos

zu sein, durcb seinen Zutritt jedocb dem Nabrungsbrei die cba-

rakteristiscbe braungrline J'arbung mitzutbeilen , welcbe viele

Cbyluskbrpercben stets zeigen, wenn aucb daneben nocb rotbe

Fetttropfcben oder andere accessoriscbe, variirende Bestand-

tbeile vorbanden sind. Dann erst erfolgt auch die Farbung der

Zellen durcb Trankung mit dem gefiirbten Cbylus. Ware das

Erstere der Fall, so miissten wenigstens bei ein und derselben

Art die Entodermzellen stets gleicb gefarbt sein, wabrend in
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WabrheJt die Farbung einmal je nach den Farben in der Nabr-

fliissigkeit wecbselt, dann aber aucb, wie z. B. bei den Obelien,

gerade am Magen bei manchen Arten vollkommen feblt, trotzdem

der Chylus duukel braungriin erscheint. Auch spricht unbe-

dingt fiir die letztere Annahme die allmabliche Farbung der vor-

her ganz farblosen Entodermzellen in den Genitalaussackungen

der Radiarkanale , sobald sicb der farbige Chylus bier sammeln

kann. Ebenso auch die ganz gleiche Tinction der urspriinglich

wasserklaren Entodermzellen am Magen und den Tentakelbulbis

der Medusenknospen, sobald der Chylus aus dem Magen der pro-

liferirenden Meduse in das Gastrovascularsystem der Knospe

iibertreten kann.

Aeltere Autoren, so namentlich Forbes, scheinen auf die Va-

riationen der an und fiir sich sehr interessanten und beachtens-

werthen Farbung zu viel Gewiebt gelegt und sogar Speciesunter-

schiede auf sie begrlindet zu haben. Wie aber iiberhaupt bei

niederen Thieren, so sind auch bei den Medusen die verschiedenen

Farben nur in den seltensten Fallen systematisch verwerthbar.

Die oft sehr auffallende und intensive Tinction der Ento-

dermzellen an den Tentakelbasen kann ausserdem auch leicbt Ver-

wechselungen mit Ocellarbildungen veranlassen. Die Ocelli liegen

aber stets im Ectoderm, haben mit den besprochenen Farbungen

der Tentakelbasen absolut nichts zu thun und konnen natiirlich,

wie es z. B. bei Sarsia eximia in der That der Fall ist, neben

diesen bestehen.

Wie sehr viele der von Forbes erwahnten Ocelli auf die

Farbung von Gastrovascularzellen zuriickzufiihren sind, so halte

ich auch die sog. „jet black, triangular ocelli" ^) der Lizzia octo-

punctata Sars. nach der Forbes'schen Zeichnuug PI. XII, F. 3e

fiir nichts Anderes, als solche Anhaufungen von Chylus und ge-

farbten Entodermzellen, und deshalb diese Meduse fiir identiscb

mit der von mir beobachteten Lizzia.

Dasselbe scheint mir mit den ^pigment cells" des „sensitive

bulb" an der Lizzia grata A. Agassiz 2) und dem „small eye speck"

an den Tentakelbasen von Tiaropsis diademata L. Agassiz ^) der

Fall zu seiu. Ja selbst der von Hincks ^) als typisch ab-

1) British Medusae, p. 64.

2) N. Amer, Acalephae, p. 16L F, 253.

') Contributions Acalephae, 1849, p. 291 (wohl zu unterscheiden von den

echten Ocellen an den Basen der Randblaschen).

*) British Hydroid-Zoophytes, p. XXV. F. XII.
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gcbildete „colourecl spot or ocellus" an der Tentakelbasis ciner

niit Kaudblascbeu versehenen Mcduse ist so zu deuteu uud nichts

weuiger als eiue ecbte Ocellarbildung.

Bei den Medusen mit dicker Magenwandung liegt iiber dem
das Lumen umschliessendeu Geisselepitbel noch eine mebrfaclie

Scbicbt grosser Zelleu, die gleicb den innerstcu ihrer Entstebung

nacb dem Entoderm augehoren. Die Entwicklung dieser Schicht

kaun mebr oder minder macbtig sein. Besonders an den bervor-

springenden Kauten des Magens zeigen sich ihre Zelleu oft sebr

vermehrt. Aebnlicbe Zelleu bildeu auch die den Muud umgeben-

deu Lippen uud Arme (Taf. II, Fig. 31, V, Fig. 2). Keferstein

und Eblers wollen, entgegen der Darstellung Gegeubaur's, die

Mundarme von Lizzia Kollikeri nicht solid, sondern bobl ge-

funden baben (?). Die der beiden von mir beobacliteten Lizzien

waren jedenfalls vollkommen solid. Von einer Fortsetzung der

Magenbohle in dieselben war keine Spur zu sehen. Eine solche

wiirde auch, wegen der unfeblbar erfolgenden Farbung der den

Hohlraum umgebenden Zellen durch den Cbylus, leicht zu con-

statiren sein.

Dagegen zeigten sicb die Mundarme der Lizzien stets glas-

artig durchsicbtig.

Die einzelnen Zellen an der Magenwandung sind grossten-

tbeils prosencbymatiscb, in horizontaler Ricbtung gestreckt. Des-

balb sind sie aucb von Gegenbaur als „querstehend" bezeicbnet

worden. Ihre Gestalt ist unregelmassig spindelformig, mit ihren

zugespitzten Enden greifen sie maschenartig ineinander. Die

Membranen sind sebr stark, deutlich doppelt contourirt, so dass

das Ganze mit pflanzlicben Geweben die grosste Aehnlichkeit hat.

Das Protoplasma der Zellen ist auf ein Minimum reducirt, in ihm

liegt wandstandig hier und da ein grosser, runder nucleus mit

nucleolus (Taf. I, Fig. 28, II, Fig. 30, V, Fig. 1, 3). Bei Lizzia

octopunctata fallt besonders die ausserste peripherische Schicht

auf. Diese wird aus einer Lage besonders grosser, langgestreckter

Zellen von Palissadenform gebildet. Nach aussen grenzen sie mit

den abgeplatteten Basen aneinander, wahrend ihre inneren Enden

zugespitzt in das darunterliegende Zellgewebe hineinragen (Taf. V,

Fig. 1). Da sammtliche Zellen, wo sie nicht vom Cbylus durch-

traukt sind, vollkommen wasserhell, die starken Membranen klar

und scharf begrenzt erscheinen, so gewahrt das ausgebildete

Magengewebe einer Lizzia oder Obelia, namentlich bei auffallen-

dem Licht, eiuen prachtvollen Anblick.

Bd. XII. N. F. V. 1. 8
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Ueber den Ectodermzellen des Magens liegen die Muskeln,

welche seine oft sehr ausgiebig-en Bewegungen iind den haufig

ganz erstaunlicben, schnellen Wechsel seiner Gestalt iind Grosse

vermitteln. Die Doppellage von Langs- und Ringfasern, welcbe

Fr. E. Schulze bei Sarsia tubulosa beschreibt, fand ich auch bei

der von mir beobacbteten Sarsia mit grosser Klarbeit wieder,

wabrend mir an den ubrigen, kleineu, nur in Spiritiisexemplaren

hierauf untersucbten Medusen die innere circulare Lage weniger

deiitlicb blieb. Dureb fortgesetzten , vorsicbtigen Druck, unter

dessen Einwirkung die aussere und innere Epitbelscbicbt sich

ab- und auflosen, kann man das Muskelsystem am Magen

der Sarsia in betracbtlichem Umfang isoliren. Die ausseren

Langs- und die inneren Circularfasern liegen bei ungestortera

Gewebe ilbnlicb den Fasern der subumbrella dicbt nebeneinander

(Taf. V, Fig. 10). Ganz im Gegensatz zu den letzteren trennen

sie sicb aber bei Zerzupfung oder Anwendung von starkerem

Druck sebr leicbt von einander. So erscbeinen sie als ein gitter-

formiges Gerust (Taf. V, Fig. 11, 12). Die einzelnen Muskeln siud

sebr lange, diinne, an beiden Enden spitz zulaufende Fasern, an

denen keine Spur von Querstreifung zu beobacbten ist (Taf. V,

Fig. 13).

Eine byaline, von Fr. E. Scbulze zwiscben den zwei Muskel-

lagen angenommene Lamelle vermocbte icb nicbt zu unterscbeiden.

Ob eine solcbe wirklich vorbanden ist, erscheint mir aucb nicbt

nur wegen der leicbten Trennung der einzelnen Muskelfasern von

einander zweifelbaft, da diese auf das Feblen jedes Bindemittels

scbliessen lasst, sondern bauptsacblicb, weil icb mir nicbt erklaren

kann, wie der Entodermzapfen der am Magen sprossenden Knospen

(z. B. bei Sarsia gemmifera Forb.) und die im Entoderm sicb

bildenden Eier durcb dieselbe nacb aussen hindurcbtreten sollten.

In der gastrulaabnlicben Knospe liegt zwiscben Ectoderm

und Entoderm keine Spur irgend einer muskulosen oder byalinen

Scbicht; vielmebr scbeiden sicb beide Keimblatter nur mit ganz

zarter, oft kaum wabrnebmbarer Contour von einander ab. Aucb

ist von keinem der iibrigen, die Knospung an Medusen be-

scbreibenden Autoren eine solcbe Zwischenlage geseben oder ab-

gebildet worden. Es bleibt also nicbts Anderes iibrig, als dass

die Muskelfasern des Magens an den Knospungsstellen vom Ento-

derm auseinandergedrangt sind, was auch bei der leicbten Trenn-

barkeit derselben unscbwer begreiflicb ist. Mit einer continuir-

licben Lamelle ware dies aber nicbt moglich.
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Leider habe ich keine Gelegeuheit geliabt, Eier am Magen
eiuer Mediisc zii beobacliten.

Ft. E. S

c

h u 1 z e — wie aiich Grobben^) — liisst die-

selbeu freilich liber den Muskelii iind der Lamelle aus „imregel-

miissig ruudliclieu Zelleii der Mageustielriude" , also aus dem
Ectoderm entstelien. Nach anderu Augaben aber, welche iiber die

Herkuuft der Gescblechtsproducte bei den Hydromeduseu gemacht

sind-), sovvie nach meinen eigenen Beobacbtungen iiber die

Eientstelumg; in den Kadiarkaniileu, kaun ich aber nur aunehmen,

dass sie auch am Magen aus dem Entoderm sich entwickeln und

erst spater, vielleicht schon in sehr friihem Stadium , wie in den

Ovarien der Radiiirkanale ^) durch die Muskelfaseru hiudurch

unter das Ectodermepithel treten. Durch eine im Ectoderm g-e-

legene Lamelle ware ihnen aber dieser Weg vollig abgesperrt. —
Der ganze Magen wird ausserlich von einem Epithel iiber-

zogen , welches eine directe Fortsetzung des subumbrellaren

Epithels ist. An der Ansatzstelle des Magens schlagt sich dieses

niimlich eint'ach um und bekleidet seine Oberflache. Dem ecto-

dermalen Epithel gehoren auch die inneren Epithelzellen der

Lippen und Mundarme, wenigstens bei den durch Knospung ent-

standenen Medusen an, da sich ihre Mundoffnung durch Inva-

gination bildet (s. u.).

Gewohulich sind die Zellen dieses Epithels ebenso hoch als

breit, zuweilen noch hoher, weshalb es auch bei Geryoniden von

Ha eke 1 zu den Cylinderepithelien gerechnet wird. ^) Jede

Zelle ist mit einem ziemiich grossen nucleus versehen (Taf. i,

Fig. 28, V, Fig. 1). Bei Sarsia fand ich die Epithelzellen be-

sonders klein, jedoch gieichfalls siimmtlich kernhaltig (Taf. V,

Fig. 21). Am leichtesten werden die eiuzelnen Zellen in situ in

der Mundgegend sichtbar, da hier gewohnlich das darunter

liegende Entoderm weniger massig entwickelt ist.

Nesselzellen finden sich iiber das ganze Magenepithel zer-

streut, ganz besonders miichtig ist aber ihre Entwicklung an den

Lippen und Mundarmen, wo sie oit dicke Biischel und Knople

bilden (z. B. Taf. V. Fig. 2). Die feinere Structur derselben ist

^1 Sitzungsbericlite d. kais. Acad. d. Wissensch. math. -naturw. Klasse

LXXIL Bd. 1875. 1. Abth.

2) Z. B. von Haeckel, v. Koch, van Beneden.

*) Cf. Haeckel, Geryoniden, p. 40.

*) Geryoniden, Taf. VI, Fig. 73 ke.
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von A 11 man und Fr. E. Schulze bereits sehr ausfiilirlich

beliandelt worden. Alle lieg-en in besonderen Zellen, welche bei

den grossen, zuweilen ganz isolirbaren Nesselkapsein von Sarsia

eximia eine flaschenformige Gestalt haben. Neben der Kapsel

selbst liegt ein langlicher Kern, um den sich durcb die Ein-

wirkiing des Alcohols der kornige Protoplasmainhalt der Zelle

concentrirt. Der kurze Halstheil ragt iiber die Nesselkapsel lier-

vor und tragt seitlich das von Schulze benannte Cnidocil (Taf. V,

Fig. 22.) Die Substanz der Zelle ist nicht durchweg weich und

zart, vielmehr liisst sich deutlich eine feine, festere cnticula oder

Membran erkenneu, durch welche das Cnidocil hindurchtritt.

Gleich den Geisseln der Entodermzellen wird dieses durch die

Einwirkung des Alcohols verkiirzt und verdickt.

Das manubrium des Nesselfadens fand ich theils einfach

ikschenformig verdickt (Taf. V, Fig. 2), theils auch mit riick-

warts gerichteten Widerhaken versehen (Taf. V, Fig. 22).

Ganz auffallend ist die Homologie in der Struktur der Magen-

wandung vieler Medusen mit der Korperwand mancher Polypen,

ein Umstand, der ja auch vom phylogenetischen und ontogeue-

tischen Gesichtspunkte aus sehr naturgemass erscheinen muss.

Vergleicht man z. B. den Durchschnitt durch die Magenwand

einer Lizzia (Taf. V, Fig. 1) mit der Zeichnung, die Clark vom

Durchschnitt durch die Korperwand eines Coryne-Polypen gegeben

hat ^), so findet man hier wie dort die Hohle von kleinen Ento-

dermzellen ausgekleidet, die wahrscheinlich auch bei dem Polypen

mit Flimmergeisseln versehen, und deren Kerne durch den Chylus

dunkel gefarbt sind. Hierauf folgt die Schicht grosser, maschen-

artiger („vacuolated" Wright) Entodermzellen. Diese haben auch

bei den meisten Polypen, wie bereits KOlliker^) und Wright^)
Ireffend bemerken, und wie ich besonders an Hydractinia echi-

nata Flem, Bougainvillia ramosa v. Ben. und Vorticlava humilis

Alder ^) ausgepragt fand, eine grosse Aehnlichkeit mit Pflanzen-

1) L. Agassiz, Contributions, 1862, III. PI. XI c, F. 14. PI. XXIII a,

F. 12.

-) Bericlit iiber einige an der Westkiiste von Schottland angestellte, ver-

gleichend-anatomische Untersuchungen. Wlirzburger naturw. Zeitschr. V. 1864,

p. 236.

^) Proceedings etc., p. 265.

*) Ich beziehe auf diese Art eine zuweilen an anderen Polypen solitar

aufsitzende Pennariide, mit 5 an der Spitze mit einem Knopf von Nessel-

kapsein und mit einer Doppellage von Exodermzellen versehenen oralen, und
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zellcn. Dass die liierauf an der Magenwand der Lizzia folgende

muskulose Schicht dcm Coryne-Polypen zu fehlen sclieint, ist

olinc Bedcntung-, da selbst uahe verwaudte Polypeu (Syucoryne

Sarsii) eine solche bcsitzen, imd sie vielleicht selbst bier bisher

nur iiberselieii wordeu ist. Das Ganzc wird hier, wie dort, von

einem kerubaltigen Ectodermalepitbcl iiberzogen.

Die Tentakel, welcbe den Cirkelkaual der Leptomedusen

besetzt halteu, siud, wie bemerkt, von directen Fortsetzimgen

seiner Wandungen gebildet. Die Gastrovascularzelleu , wie die

dem Ectoderm angeborigen Zellen des Marginalstrangs, betbeiligen

sich als Central oder resp. Epitbelzellen an ihrer Bildimg.

Sie mtissen jedoeb in zwei grosse Hauptkategorien einge-

tlieilt werdeU; in solche mit und obne Lumen.

Die Basis des Tentakels wird gewobnlich durcb einen Bulbus

ausgezeicbnet, doch kann derselbe aucb regelmassig oder aus-

nahmsweise feblen.

Die einzelnen Zellen des ectodermalen Epitbels, jede mit

ibrem nucleus verseben, sind von bedeutender Hohe und reiben

sicb desbalb den Cylinderepitbelien an (Taf. I, Fig. '^^1, II, Fig. 18).

Sie sind jedoeb keineswegs immer prismatisch, vielmebr, wie

sich besonders bei Sarsia beobachten Hess, oft von kegelformiger

oder umgekehrt kegelformiger Gestalt, oder sonstwie unregel-

massig, so dass sie zuweilen die Oberflache kaum oder iiber-

haupt nicht erreichen, sondern von den benachbarten Zellen tiber-

wolbt werden. Zwischen den grosseren Zellen liegen auf diese

Weise hier und da kleinere ira Grunde des Epitbels verborgen

(Taf. V, Fig. 24).

Bulbi und Tentakelepithel sind stets mehr oder weniger

reichlich mit Nesselzellen besetzt, besonders an den Tentakeln

bilden sie oft dicbte Buschel. Bei Sarsia ist die Oberflache der

Tentakel stellenweise voUkommen von Nesselkapseln bedeckt.

Sie gehoren, wie es schon Fr. E. Schulze bei Sarsia tubulosa

beschrieben hat, zwei Arten an, von denen die grosseren kranz-

formig von den kleineren umgeben werden (Taf. V, Fig. 23).

Sie scheinen in der Tiefe des Epitbels innerhalb der kleineren,

meist 15 aboralen Tentakeln, ganz diinnem Polypar und zerstreuten, dunkel-

rothen Flecken an Kopf und Hydrocaulus. Alder (Catal. of Zooph. of Nort-

umberl. and Durh. Transact. Tyneside natur. Club III, Pi. Ill, F. 1—4) gibt

zwar als Zahl der aboralen Tentakel 10 an, docb halte ich dies bei der

grossen Inconstanz derartiger Zahlenverhaltnisse fur kein wesentlichea Unter-

schoidungsmerkmal.
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von den grosseren umschlossenen Zellen zu entstehen. Die zum

Gebrauch bereiten liegen senkrecht zur Oberflache des Tentakels,

die Basis des eingestiilpten Fadenhandgriflfes nacb aussen ge-

kehrt, die tasterabniichen Cnidocils starr ansgestreckt. Mancbe

siebt man aber aucb parallel znr Tentakeloberflaebe gelagert,

zuweilen aucb nocb von anderen, umliegenden Zellen tiberragt

und z. Th. verdeekt. Diese werden sich allem Anscbein nacb,

wenn die andern functionirt baben , aufricbten und an ihre

Stelle setzen. Der ganze Apparat erinnert unwillkiirlich an

die nacbriickenden und sicb aufricbtenden Zabnreiben der Squa-

liden.

Die Entstebung der boblen Tentakel ist so einfacb, wie

moglicb, und mit den ersten Stadien einer Medusenknospe tiber-

einstimmend.

Zunacbst bildet sicb an der betreifenden Stelle eine kleine

Verdickung des Marginalstrangs , in welcbe sodann eine Aus-

bucbtung des Entoderms sich einsenkt. Indem diese vom Ecto-

derm epithelartig tiberzogene Aussackung grosser und grosser

wird, wachst der junge Tentakel.

Der Bulbus an der Basis des neuen Tentakels entstebt da-

durch, dass sich das Entoderm im ganzen Umfang der Abgangs-

stelle des Tentakels durch Zellvermebrung verdickt. In Tbeilung

begriffene Entodermzellen fand ich in dem dicken Bulbus. von

Sarsia eximia (Taf. V, Fig. 17). Ist das Ectoderm bei der Bul-

busbildung wesentlicb betheiligt, so verdickt sicb aucb dieses und

umwachst dabei unter starker Vermehrung seiner Zellen den

ganzen Ringkanal.

C 1 a u s ^) hat den ganzen Vorgang etwas zu complicirt dar-

gestellt. Drei verschiedene Verdickungen des Entoderms, eine ober-

balb und zwei seitlich von dem sich aussackenden Tentakellumen,

werden nicht gebildet, vielmebr geht die Verdickung continuirlich

im ganzen Umfange des Ringkanalquersebnitts an der Tentakel-

abgangsstelle vor sich. Dies stellt sich aber im optischen Durch-

scbnitt ganz so dar, als waren drei getrennte Zellenwucherungeu

vorhanden, wie seine Fig. 9 ganz entsprechend wiedergibt.

Die soliden Tentakel werden zum grossten Tbeil aus einer

einfachen Reibe grosser, eine directe Fortsetzung des Entoderms

bildender Zellen zusammengesetzt und siiid gleicbfalls vom ecto-

dermalen Epithel ilberzogen.

1) Zeitschr. f. wissensch. Zool. XIV. 1864, p. 389. Taf. XXXVIII.
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Die Centra Izcllen verleihen dem Tcntakel eiue gTossere

Festigkeit, welche sicli bis zu eiuer ziemlichen Starrlieit steigeru

kann (Obelia), und sind in ihreni Ban vollkonimen iibereinstimmend

mit den von Haeckel an den Tentakeln von Geryoniden nnd

Aeginiden eingeliend beschriebonen, gTOSsen Knorpelzelleu. Die

Anlage des soliden Tentakels ist im Grossen und Ganzen die-

selbe, wie die des hohlen.

Eiu Untersehied waltet nur insofern ob, als der in die Ver-

dickuug- des Exoderms sicli hinein streckende Entodernifortsatz

nicht hold, sondern solide ist.

Doch bleibt wenigstens die Basis innerhalb des Bulbus bei

mancheu Medusen aucli bier hobl, so dass der Bulbus selbst genau

so wie bei den hohlen Tentakeln gebildet ist. Bei den Obelien

und Lizzieu fand ich die Hauptmasse des Bulbus hinter (oder

unter) der Tentakelbasis an der Velarseite liegend, so dass der

Tentakel nur oberflaehlich in den Bulbus eingesenkt erschien.

Aber auch hier hatte sich eine hohle Ausbuchtung des Entoderms

in die Ectodermalverdickung gebildet, so dass hinter der soliden

Tentakelbasis das Lumen des Cirkelkanals bedeutend erweitert

war (Taf. I, Fig. 21, II, Fig. 18).

Die ungevi'ohnlich gross werdenden Centralzellen der soliden

Tentakel liegen zum grossten Theile iu einer einzigen Reihe, wie

die Flatten einer Volta'schen Saule, iibereinander. Nur an der

Basis sind sie meist, der Lage der Zellen in der Anlage ent-

sprechend, in mehrere Reihen unregelmassig nebeneinander g-e-

ordnet. Zuweilen findet man auch niiher der Spitze zu zwei

Zellen nebeneinander liegen, die augenscheinlich aber erst spater

durch Langstheiluug aus einer g-rossen Centralzelle entstanden

sind.

Mit der Vergrosserung der Entodermzellen verdicken sich

auch ihre Membranen sehr stark.

Das Protoplasma, welches zuerst die ganze Zelle einnimmt,

kann naturlich, ganz wie in den Zellen pflanzlicher Gewebe, das

machtig vergrosserte Lumen nicht mehr ausfuUen. Es kleidet

in den ausgewachsenen Zellen als schmaler Belegsaum die Mem-
bran ringsum aus und sendet ausserdem Strange quer durch den

Hohlraum. Diese sind oft einfach und zieheu sich parallel mit

der Llingsaxe des Tentakels oder schrag von oben nach unten

durch das Zelllumen, oder aber sie bilden verastelte Netzwerke

(Taf. I, Fig. 21, II, Fig. 18).

Auch der nucleus hat sich vergrossert , sein nucleolus wird
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sichtbar and erreicht selbst etwa die ursprtingliche Grosse des

Kerns. Nucleus und Nucleolus erscheinen vollkommen rund. Dei-

Kern liegt entweder wandstandig an der Basis des das Zelllumen

durchsetzenden Protoplasmastrangs oder ist in seiner Mitte sus-

pendirt. Verastelt sich das Protoplasma, so gehen die einzelnen

Faden strahlenartig von dem centralen Nucleus aus (Taf. I, Fig. 21,

II, Fig. 18). Die starken Tentakelcentralzellen von Obelien und

Lizzien erinnern sofort an die bekannten Zellbilder bei Fritillaria,

Cucurbita und anderen Pflanzen.

Bei uncontrabirtem Teutakel ist der Langendurchmesser der

cylindrischen Zellen ihrem Querdurchmesser etwa gleicb. Letzterer

kann sich aber bei starker Contraktion auf eine sehr geringe

Distanz reduciren, so dass dann der Nucleus an die obere und

untere Membran anstosst. Die Zusanimeuziehung, deren selbst

sehr lange Tentakel fahig sind, ist fast unglaublich. Die grosse

Elasticitat der Knorpelzellen wurde schon von Kolliker ^) betont.

Die aktive Contraktion der Tentakel wird durch eine be-

sonders im Verhaltniss zu den grossen, massigen Entodermzellen

nur diinne und zarte Langsmuskellage ausgefuhrt, vrelche zwischen

den Entodermzellen und dem ectodermalen Epithel gelegen ist.

Die einzelnen Muskelfasern sind gleich denen des Magens glatt

und strahlen mit ihren spitzen Enden ImBulbus aus. Querfasern,

welche Busch ^) an den Tentakeln der Sarsien erwahnt, habe ich

nicht gefunden. Bei den Obelien fehlt auch die Muskellage unter

dem Epithel und erscheinen die Tentakel selbst in Folge dessen

vollig Starr. Befreit man im Zustand der Contraktion befindliche,

solide Tentakel von ihrem Epithel, so kann man die Muskellage

besonders deutlich da beobachten, wo sie, ein wenig vgrdickt, die

durch die Abplattung der Knorpelzellen stark eiugeschntirten

Grenzen derselben liberbriickt (Taf. V, Fig. 4). Die Zellen des

ectodermalen Epithels sind an die Muskellage derartig ange-

schmiegt, dass dieselbe bei intaktem Gewebe fast unsichtbar ist

und erst nach theilweiser Ablbsung des Epithels klar erkenn-

bar wird.

Das, was Keferstein und Ehlers ^) „in jeder zelligen Ab-

theilung der Tentakel von Aegineta coronata und Oceania poly-

1) Wiirzburger naturw. Zeitschr. V. 1864, p. 236.

^) Beobachtung iiber Anatomie und Entwicklungsgescbichte niederer See-

thiere. 1851, p. 7.

») Zoologiscbe Beitriige. 1861, p. 95, T. XIV, F. 9 a, b, c. Keferstein
Untersucbung liber niedere Seetbiere. 1862, p. 27. T. II, F. 13.
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cirrlia als „in der Laugsrichtuug stehende oder verzvveigte Muskel-

zellcu" beschreiben, ist, wie aus den beziigl, Abbildiingen hcrvor-

gcht, nichts, als das den Zellhohlraum durebsetzende Protoplasma.

Zwiscben der Muskelscbicbt und den Entodermzellen der

Tcntakel soil uach Fr. E. Scbulze und Grobben eine „byaline

Stiitzlamelle" liegen. Was als solcbe von ibnen beschrieben ist,

kann icb fur nicbts Auderes als die zusammenhangeuden, starken

Membraneu der Entodermzellen balten. Solcbe zarte Lamellen

konnte man nicht nur bier, sondern fast iiberall da bescbreiben,

wo die z. Tb. mit sehr starken Membrauen (of. z. B. die grossen

Entodermzellen des Magens) versebenen Gewebezcllen der Medusen

ancinander greuzeu. Wer z. B. mit Anwendung starker Ver-

grosserung die intacten Gewebe am Schirmrand von Leptomedusen

nacb uervosen Elementen durcbmusterte, dabei immer wieder

einen glanzenden, deutlicb doppelt contourirten Streifen in ibnen

gefunden zu baben glaubte und immer wieder einseben musste,

dass er dureb den optiscbeu Durcbscbnitt einer zarten Platte ge-

tjiuscbt wurde, welche die nebeneinauder liegenden starken Grenz-

membranen einer Zellscbicbt bilden, der wird den oft lamellaren

Charakter von Gewebsmembraneu bei Hydromedusen nicbt in

Abrede stellen.

Fiir solcbe, den Entodermzellen selbst angeborige Membranen

halte icb so Manches, was als eigene ^Stiitzlamelle" bescbrieben

worden ist. Reicbert ^) sagt von den soliden Tentakeln der marinen

Hydroidpolyen, die bistologisch mit denen von Leptomedusen

vbllig iibereinstimmen : „An den Fiiblern der Sertularieu und Cam-
panularien feblt die innere Zellscbicbt und zwar der ganzen Lange

nacb. Von der Stiitzlamelle geben aber in regel-
massigenAbstanden Scheidewiinde aus, welche die
Hoblriiume des Fiihlers in Kammern abtbeilen." Fr.

E. Scbulze lasst dagegen die Querwande in den Tentakeln
von Syncoryne Sarsii nur aus den Membranen der
(v on Reicbert irrtbiimlicb fiir fe blend erklar ten) Ento-
dermzellen besteben, wabrend er unter der Muskellage des

Tentakels gleicMalls eine starke Stiitzlamelle beschreibt.

In Uebeinstimmung mit Allman und Kolliker babe icb mich

davon iiberzeugt, dass die „Kammern" der Hydromedusen-Tentakel

^) Ueber die contractile Substanz und den feineren Bau der Campanu-
larien, Sertularien und Hydriden. Monatsber. d, kg. Acad. d. Wissensch. zu

Berlin aus d. J. 1866. 1867.
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iiberhaiipt nur aus grossen Zellen gebildet werden, welche eine

directe Fortsetzung des Entoderms am Hydrocaulus resp. am
Ring-kanal sind. Die Querwande sind, wie Reichert richtig dar-

stellt, kaum oder nicht weniger dick, als die Langswan de und
beide stehen in continuirlichem Zusammenhang. Beide werden

aber durch keine besondere Lamelle, sondein vielmehr durcli die

aussergewohnlich verdickten Membranen der Entodermzellen selbst

gebildet; welche deutlich doppelt contourirt erscheinen und sich

scharf von dem inneren Protoplasmabelege abheben. ^) Unter der

Stiitzlamelle folgt nicht etwa noch eine besondere Zellmembran,

sondern unmittelbar der protoplasmatische Wandbeleg. Die stark

verdickten und in der Weise in einander iibergehenden Mem-
branen, dass sie, wo sie quer durch den Tentakel gehen, zwei

benachbarten Zellen gemeinsam sind, kann man freilich als „spar-

liche lutercellularsubstanz" auffassen. ^) Deshalb hat auch Kolliker,

obwohl er ausdrUcklich sagt: „Die genannten Zellaxen sind eine

Fortsetzung des inneren Epithels der Leibeshohle, d. h. des Epi-

thels, das die verdauende Cavitat auskleidet, und entstehen als

solide Wucherungen desselben"^)^ das die Tentakel erfiillende

Zellgewebe bei Hydroidpolypen als „zellige, einfache Bindesub-

stanz" bezeichnet. Ebenso beschreibt Haeckel an den soliden

Geryoniden-Tentakelu, wo die Zellmembranen zu einer knorpel-

artigen Masse verschmelzen und besonders : n den Langswanden
colossal verdickt sind, das Ganze als „Knorpel{j(-webe" ^) und be-

tont ausdrUcklich seine Identitat mit der Kolliker't chen „zelligen,

einfachen Bindesubstanz."^)

Ob man die das Protoplasma der Tentakelcentralzellen um-
schliessende Substanz als verdickte Zellmembranen oder Inter-

cellularsubstanz bezeichnen will, ist schliesslich irrelevant. Theile

einer besonderen, oder gar vom Entoderm als Product eines

„Mesoderms" zu trennenden Lamelle kann ich in ihr aber nicht

sehen.

Meiner Ansicht nach wird sich wohl in raanchen Fallen die

^) Dass Reichert die „Stiitzlamelle" „ein erhiirtetes Secret des Exoderms"
nennt, erklart sich daraus, dass er die Existcnz der Muskellage zwischen dem
Exoderra und der Lamelle leugnet und das Exoderm selbst fiir eine homogene
contractile Substanz erklart

^) Cf. G e g e n b a u r , Grundriss der vergl. Anat. 1874, p. 22.

') WUrzburger naturw. Zeitschr. V. 1864.

*) Geryoniden, p. 176.

'') Ibid. Vorwort, p. VIII,
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gesamnitc „Stiitzlamclle" dcr ITydroidpolypon auf solche lamellar

entwiekelteMi^nibranou derEntodermzellenlage zuriickfiihren lassen.

Hierfiir spriclit, was Fr. E. Scbulze von ihr bei Syiicoryne Sarsi

anssagt: „Selir zart, ja oft verschwindcud diinn ist sie ini Coenosarc

ctwas dicker am Korper iind besonders deutlich waliniehnibar an

den Armen der Hydranthen. ^)" Jedenfalls halte icli sie zufolgc

ilirer Laj^e zwischen Entodermzellen und Muskelschiclit, sowie der

Beschreibung unzwoifelhafter Entodermzellmembrauen als Theile

der Stutzlamelle, fitr ein Erzengniss des Entoderms.

A. Agassiz -) hat fiir eine Anzahl craspedoter Medusen die

Eutwicklungsfolge ilirer Tentakel in bestimmte Formeln gebracbt.

Wahrend ich dicse fiir junge Stadien von Tiaropsis bestatigt fand,

konnte ich in der Tentakelentwicklnng der Obelien kein so ge-

naiies Innehalten der aufgestellten, regelmassigen Folge constatiren

(s. u.).

6. Geschlechtsorgane.

Die Geschlechtsorgane liegen bei den Craspedoten im Verlauf

des Gastrovascularsystems, und zwar entweder in der Magen-

wandimg oder an den Radiiirkanalen. Ihre Structur ist aiisser-

ordentlich einfach, ja so primitiv, dass sie, besonders beim miinn-

lichen Geschlecht, morphologisch kaum den Naraen Organe be-

auspruchen konnen. Sie sind dem urspriinglichen Zustande, der

sich bei Spongien erhalten hat, sehr nah geblieben, dass niimlich

einfach einzelne Zellen der Korperwandung zu Sexualzellen w^erden.

Eine hohere Ausbildung ist in der Hauptsache nur in der Con-

centration der Geschlechtsproducte erzeugenden Epithelstrecken

auf bestimmte, umgrenzte Stellen zu erkennen.

Die Ovarien der Weibchen stellen einfache, nur in Form und

Anordnung sehr variirende und dadurch oft den Anschein grosserer

Complication verursachende Sacke dar, in denen die reifen Eier

liegen. Am Magen wird die innere Sackwaud von der Muskel-

lage, die aussere vom ectodermalen Epithel gebildet. ^) Ob sich

an den Ovarialaussackungen der Radiiirkanale die subumbrella

iiber den Eierhaufen hinwegzieht, oder ob ihr Verhalten dasselbe

1) Cf. auch Grobben, T. I, F. 11, 12.

^) On the mode of development of the marginal tentacles of the free Me-
dusae of some hydroids (1862). Proceedings of the Boston society of natural

history, vol. IX. 1865.

*) Fr. E. Schulze, Sarsia tubulosa.
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I

ist, wie am Magen, oder ob scbliesslich die Muskelfasern von
j

den sich hervorwblbenden Entodern)aussackungen in ahnlicher
j

Weise auseinanderg-edrangt werden , wie die Magenmuskeln von
j

der sprossenden Knospe, vermag ich leider nicht anzugeben, da
j

sich im April, als ich die Medusen genauer auf ihre Histologie
j

untersuchte, keine geschlechtsreifen Weibchen mit entwickelter
i

subumbrella fanden. Die vorhandenen Beschreibiingen und Abbil- :

dungen von Leptomedusen-Ovarien geben keinen Aufschluss, da ^

sie das Verhalten der subumbrella ganz unberiicksichtigt lassen. ') j

Jedenfalls liesse sich der Sachverhalt bei gegebener Gelegenheit
j

ohne Schwierigkeit constatiren. i

Die Hoden der Mannchen — wie ich wenigstens bei zwei
i

Gattungen fand, erscheinen noch einfacher, da bier nicht einmal '

eine Sackbildung eintritt, sondern das gauze Organ nur durch -

einen Haufen von Sexualzellen dargestellt wird. Dieser Unter- i

schied, welcher die weiblichen Organe anscheinend vollkommener
I

macht, ist indess nur durch die verschiedene Eutstehuug der i

Sexualzellen selbst bedingt. Complicationen durch besondere Ge- \

webebildungen fehlen bei beiden Geschlechtern durchaus, sowie
j

jede Praeformation. Bei jungen Medusen vermisst man jede

Spur von Geschlechtsorganen und wurden deshalb, ehe man die

Bedeutung der Sexualtaschen erkannte, von alteren Autoren ofters
j

Speciesunterschiede auf ihr Fehlen oder Vorhaudensein hin be-

griindet. Erst mit den an den betreffenden Stellen sich zu ent-

wickeln beginnenden Geschlechtsstoffen werdeu auch die Sexual-

organe gebildet, und verschwinden, wenigstens bei manchen Gat-

tungen, nach Austritt derselben von Neuem (daher „temporare

Organe" Gegenbaur.)

Die verschiedenen Formen, welche die Ovarien annehmen

konnen, gewinnen durch hieran sich kniipfende und zum grossten I

Theil auf ihnen basirende tbeoretische Ansichten ein besonderes
'

Interesse (s. u.)
|

Die mannlichen und weiblichen Geschlechtsproducte haben,
'

wie ich an den Sexualorgauen von Obelia geniculata beobachten
i

konnte, verschiedenen Ursprung. Und zwar entstehen die Samen-
j

zelleu aus Zellen des Exoderms, die Eier aus Zellen des Ento-
j

derms. Man findet also hier dasselbe, was schon fiir Hydroid-
j

^) Z. B. Ovarien von Clytia. Gegenbaur. Zeitschr. f. wissensch. Zool.

1857, von Tiaropsis. L. Agassiz, Contribut. 1862.
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polypen constatirt wiirde ^), iind was im Thierreich vielleicht

weiter verbrcitet ist ^), cine Entstehung der Sexualproducte aus

zwei verschiedcnen Keimblilttern.

Die in der ersten Eutwiclilung begriffenen Sexiialorgane ge-

wjiliren bei miiunlicben und weiblichen Obelien einen iibnlicLeu

Anbliek, doch lassen sicb sclion jetzt die Geschlechter iinter-

scbeiden. An der von dem sicb anlegenden Hoden eingenomme-

uen Stelle des Radiarkanals findet man, im Gegensalz zum juugen

Ovarium, sehr bald eine betrachtliche Ausbuchtung des Kanal-

lumcns, in welcher sicb schnell der Cbylus ansammelt. Der Grund

dieser Verscbiedenbeit ist unschwer zu errathen. Wabrend sicb

namlich eine verbiiltnissmassig nur kleine Zabl von Entoderm-

zellen zu Eiern entwickelt, wird eine grosse Menge von Ectoderm-

zellen zu Mutterzellen der Spermatozoen, wesbalb es — um sich

kurz teleologiscb auszudrucken — zweckmiissig ist, dass sicb die

FiJicbe der die mannlichen Sexualproducte erzeugenden Zellen-

scbicbt vergrossert.

Verfolgt man nun zunacbst die Entwicklung des Ovariums

der Obelien, so siebt man die Schicbt blasser Epithelzellen, welcbe

die Unterseite der umbrella bekleiden und dem Ectoderm ange-

horen, stets unverandert in einer einzigen Lage das sich mebr
und mebr ausdehnende Ovarium iiberzieben (Taf. ill. Fig. 2—9).

Dagegen geht mit der inneren Lage der entodermalen Gastrovas-

cularzellen eine auffallende Veranderung vor sich. Einzelne der-

selben vergrossern sich durch x\nschwellen des nucleus und all-

mablicber Anhaufung von Dottersubstanz um denselben mebr
und mebr, wabrend sie ibre Geisseln verlieren (Taf. II, Fig. 2, 3).

Bald treten sie aus der Reihe der Gastrovascularzellen beraus

und liegen zunacbst gewbhnlicb zwiscben ibr und dem ausseren

Epitbel, durcb den gegenseitigen Druck in mannichfacber Weise

abgeplattet, durcb ilire immer zunehmende Grosse das aussere

Epitbel ausdebnend, den Umfang des Ovariums erweiternd und
durcb ibre Schwere das Kanallumen selbst zu einer immer grosseren

Aussackung berabziebend (TafJ II, Fig. 5, 9).

Schliesslicb durcbbrecben sie oft, zu macbtigem Umfang an-

geschwolleu, die Schicbt der Gastrovascularzellen, deren Zusammen-

^) Van Heneden, De la distinction originelle du testicule et de I'ovaire.

Bullet, de I'acad. d. sc. d. Belg. 11. Ser. T. XXXVIII. 1874.

Von Koch, Morphol. Jahrbiicher, II. 1876. T. 11.

-) Cf fiir andere Zoophyten H a e c k e 1 , Gastraea-Theorie. 1877, p. 204, 219,
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hang durch ihren Austritt schon gelockert war. Nun tritt der

in der Kaiialaussackung angestaute Chylus iiberall zwischen

sie hiudurch und umgibt sie hier und da von alien Seiten

(Taf.II, Fig. 4).

Die Flimmerbewegung in der Kanalaussackung hort nun

nothweudiger Weise voUkommen auf, da einmal die Reilie der

Geisselzellen durclibrochen ist und dieselben nur uuregelmassig

hier und da zwischen den Eiern liegen, sodaun aber auch, well

die Eier und die Chyluskorpercheu den ganzen Centralhohlraum

des Ovarialsackes fast voUig ausfiillen.

Das subunibrellare Epithel sebmiegt sich, auf das ausserste

angespannt, den rundlichen Formen der Eier genau an, so dass

es in mannichfacher Weise ausgebuchtet erscheint, das ganze

Ovarium hangt als ein schwerer Sack am liadiarkanal herab

(Taf. II, Fig. 9).

Zuweilen treten die reiienden Eier gleieh statt zwischen

Gastrovascular- und Subumbrellarepithel in das centrale Lumen
hinein. Es kommt jcdoch auch hjiufig vor, dass das Gastrovas-

cularepithel noch fest genug zusammeuhalt, um dem Druck der

Eier zu widerstehen, in welchem Fall diese sammtlich bis zur

Entleerung zwischen der Gefasswandung und dem Subumbrellar-

epithel zusammengepresst liegen (Taf. II, Fig. 5).

Zuletzt, wenn die Eier ihre voile Grosse und Reife erlangt

haben, reisst das Epithel durch Ubergrosse Anspannung eiufach

durch, die Eier werden in Folge des im Ovar herrschenden

Drucks mechanisch durch die so entstandene Oeffnung hindurch-

gepresst, wobei die Elasticitat und Nachgiebigkeit ihrer Membran
den Durchtritt durch das oft nur enge Loch sehr erleichtert. So

gelangeu sie zugleich mit einer Menge der sie umgebenden
Chyluskorpercheu in das Wasser (Taf. II, Fig. 7).

Die Dehiscenz des straff angespannten Subumbrellarepithels

und den Austritt der Eier konnte ich nach liingerem Warten un-

mittelbar unter dem Mikroskop an einer frei in der Hohlung des

Objectglases ohue den Druck eines Deckgliischeus schwimmenden
Obelia mit reifen Ovarien beobachten. Wendet man den leisesten

Druck an, so geht bei recht prall gefUUten Ovarien der Austritt

der Eier sofort vor sich.

Die reifen Eier sind verhaltnissmassig sehr gross und, wenn
sie von dem gegenseitigen Druck befreit sind, vollkommen rund.

Aussen werden sie von einer zarten, aber sehr elastischen und
resistenten Membran umgeben, die sie befahigt, unbeschadet die
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verschiedensten Formen anzunehmen. Dicse Membran wird be-

souders daun siclitbar, weun sich der Dolter durch Einwirkung

vou Keagentieu zusammengezogen und so von ihr entfernt hat

(Taf. II, Fig. 13).

Unter der Merabrau liegt eine betrachtlicbe Masse von fein

grauulirter, faibloscr Dottersubstanz.^) Im Innern befindet sich der

sehr gTOSse, rimde nucleus als eiu dem Auschein nach mit einer

besonderen, zarten Membran umgebeues, mit heller und klarer

Flussigkeit erfiilltes Blaschen. In ihm liegt ein grosser nucleolus.

Schliesslich ist dieser mit einem nucleolinus und ausserdem einer

Auzahl kleiner Granulationen versehen, welche zuweilen ring-

formig um diesen augeordnet sind (Taf. II, Fig. 13).

Gauz auders, wie in den Ovarien, spielt sich der Vorgang der

Reife in den manulichen Sexualorganen ab.

Wahrend hier, im Gegensatz zu den Ovarien, die Gastrovas-

cularschicht stets unverandert bleibt, verdickt sich das dieselbe

deckende Subumbrellarepithel durch Zelltheilung mchr und mehr
(Taf. Ill, Fig. 10-12).

So entsteht ein sich fort und fort verstarkender Belag kleiner,

runder, mit eiuem nucleus versehener Zelleu, welche gleich den

Epithelzellen, von denen sie herstammen, blass und zart contourirt

sind und sich scharf von dem durch griinlichen Chylus gefiirbten

Gastrovascularepithel abheben. Durch gegenseitigen Druck platten

auch sie sich, ahnlich vs'ie die Eizellen, ab, so dass sie zuweilen

hohen Cylinderzellen gleichen i^Taf. II, Fig. 11).

Die durch fortgesetzte Theilung aus dem Subumbrellarepithel

entstandenen, also dem Ectoderm angehorigen Zellen sind die

Mutterzellen der Spermatozoen (Spermatoblasten). Jede einzelne

von ihnen zerfallt namlich in eine Anzahl kleiner Samenzellen

mit rundlichem Kopf und ziemlich langem Schwanzanhang

(Taf. II, Fig. 15, 16).

Da das Gastrovascularepithel im Gegensatz zu dem des Ovars

vollkommen intact ist, und die im ganzen Umfang des Hodens

sich gleichmitssig entwickelnden kleinen Spermatoblasten nirgends

einen Druck auf dasselbe ausitben , so zerreisst dasselbe niemals

und kommen die mannlichen Zellen nie in Beruhrung mit dem
Chylus. Der Zerfall der Spermatoblasten geht centripetal vor

sich, indem die der Peripherie des sackformig herabhangenden

*) Dagegen sind die Eier anderer Hydromedusen farbig, so die von

Hydractinia ecbinata rosenroth.
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Hodens zunachst liegenden Zellen ziierst in die Spermatozoen zer-

fallen. Ein reifender Hoden zeigt unmittelbar am Entoderm noch

die runden, kernhaltigen Zellen, wahrend nach der Peripherie zu

eine undeutlich granulirte Masse liegt, deren Zusammensetzung

aus einzelnen Spermazellen erst beim Austritt der letzteren deut-

lich erkennbar wird (Taf. II, Fig. 11).

Da die Epithelzelleu selbst durch hiiufige Theiliing zu Samen-

mutterzellen und dann scbliesslich zu Samenzellen werden, so ist

ein distinctes Hodenepithel gar uicht vorhanden, und scheint die

ganze Masse mehr durch Aneinanderkleben zusammengehalteu zu

sein. Wenigstens sieht man nicht selten Haufen von Samenzellen

und Spermatoblasten unregelmassig iiber die sonst gleichmiissig

abgerundete Oberflache des Hodens hervorgetreten und sich doch

erst nach Anwendung von Druck in die einzelnen Zellen auf-

losend, worauf die Spermatozoen mit lebhaft peitschenartigen

Schwingungen im Wasser umherwirbeln.

Von Geschlechtsorganen , die in der Magenwand liegen,

kamen mir nur miinnliche zu Gesicht. Bei Lizzia fand ich sie

einfach als vier langliche, ziemlich stark bauchige Witlste, die

zwischen den vier hervorspringenden Kanten des Magens sich

bis zur Mundgegend herabzogen. Die Muskelfaserschicht ging

unverandert einfach unter ihnen fort, wahrend das Ectoderm-

epithel unmittelbar in den Haufen der Spermatoblasten iiberging

(Taf. V, Fig. 3).

II. Kiiospiing der Leptomeduseii.

Die Knospnng von Leptomedusen habe ich im August an

einem Polypen der Bougainvilla ramosa, im April an einer Meduse,

der Lizzia octopunctata, beobachten konnen. Beide Vorgange

waren bis auf geringe, unwesentliche Einzelheiten so iiberein-

stimmend, dass die Darstellung des einen auch fiir den andern

giiltig ist. Ich wahle hierfiir die von mir am genauesten beobach-

tete Sprossung an der Lizzia-Meduse.

Die Knospen sprossen aus der Wand des Magens an seiner

Ansatzstelle an die tief in die Glockenwolbung herabhaugende
subnmbrella hervor, bei sehr lebhaftem Proliferiren auch noch

tiefer nach unten. Nicht selten sieht man sechs, sieben und
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nielir Knospen in alien Stadien rler Entwicklung '/ugleicb deu

Magen riindum besetzen.

Einige Mediiseu zeigten sich zu gleicher Zeit geschleclitsrcif,

nnd zwar waven die beobachteten Munnclien. Das Proliferiren

gebt also ganz nnabbiingig von der Gescbleclitsreife tbeils vor,

tbeils nocb wabrend derselben vor sicb, wie dies bereits Buseli ^)

bei Sarsia prolifera hervorhebt.

Da die Knospen bis zn ibrer Ablosung von der proliferirenden

Mednse fast glasartig durchsiclitig, ja fiir die Erkennung der ein-

zcluen Tbeile oft fast zu transj^arent bleiben, so kaun man ibre

Structur aiich obne die Anfertigung von Durcbscbnitten studiren.

Letztere wlirden aucb bei der Kleinbeit und Zartbeit der Objecte

uud ibrer grossen Empfindlicbkeit gegen Behandlung mitReagentien

nur scbwerlicb genligend ausfallen uud unklarer als die optiscben

Durebscbnitte bleiben.

Die erste Anlage der sprossenden Knospe bestebt aus einer

durch Zelltbeilung sicb bildenden Verdickung der Ectoderm

-

Epitbelzellen des Magens (Taf. IV, Fig. 1, 2). In den so ent-

staudeuen, aus zarten, blassen Ectodermzellen zusammengesetzteu

Wulst stitlpt sich ein gleicbfalls vollkommen farbloser und durcb-

sicbtiger Fortsatz des Entoderms aus (Taf. IV, Fig. 3).

Von irgend einer Scbicbt zwiscben Ectoderm und Entoderm,

sei sie nun muskulos oder byalin odor gar melirfacb, ist keine

Spur zu seben, vielmebr ist die Abgreuzung der zu den beiden

Keimblattern geborenden Zellen ganz zart, ja selbst uicbt einmal

sofort erkennbar. Somit stellt aucb die junge Medusenknospe

ein Gastrulastadium mit den beiden primareu Keimblattern, dem

Exoderm und dem Entoderm, dar. Nur werden die beiden Blatter

bier nicht, wie bei der Arcbigastrula, durcb zwei einscbicbtige,

sondern durcb mehrscbicbtige Zellenlagen dargestellt.

Sebr bald kann man aucb bemerken, dass sicb die Magen-

liohlung der proliferirenden Meduse als ein ganz feiner, nur mit

starker Vergrosserung wabruebmbarer Centralkanal in den Ento-

dermzapfen der Knospe fortsetzt (Taf. IV, Fig. 4). Wabrscbein-

lich existirt die dem Urmagen der Gastrula entsprechende, centrale

Trennung scbon in dem nocb ganz uneingestiilpten Entoderm-

zapfen und ist nur wegen des nocb unmittelbaren Aneinander-

stossens der Zellen nicht direct zu bemerken.

Zunachst stiilpt sich nun der Entodermzapfcn becherformig

M Beobacbtungen iiber Anatomie etc 1851, p. 7.

Bd. XII. N. F. V. 1
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ein (Taf. IV, Fig. 4) und in der Tiefe der so entstandenen Con-

cavitat wieder aus (Taf. IV, Fig. 5). Der Raud des durch die

Eiustiilpung des Entodermzapfens entstandenen Bechers wiichst

schnell in die an Umfang zunehmende Masse des Ectoderms

hinein, wobei er sich in vier breite Blatter sondert, welche un-

mittelbar nebeneinander liegen und vorlaufig in ihrer ganzen

Lange mit einander verwachsen bleiben. Diese vier Blatter sind

die Anlagen der Gastrovascularkanale, die in der Tiefe des Bechers

sich erhebende Hervorwolbung die des Magens.

Das ganze Gastrovascularsystem entsteht also durch succes-

sive Ein- und Ausfaltung eines primiiren Zapfens, welcher Um-
staud fur die Auffassung der morphologischen Individualitat der

einzelnen Theile wichtig ist (s. u.). Eine Hohlung im Exoderm,

welche durch „Verflussigung" zwischen den vier Radialblattern

entsteben und die beginnende Glockeuhohluug sein soil, wie sie

Keferstein und Ehlers ') nicht nur bei Siphonophoreu-, sondern

auch bei Medusenknospen (Cytaeis pusilla Ggb.) vor der Bildung

des Magens beschreiben, fehlte durchaus.

Form und Structur der vier dicht nebeneinander liegenden

Radialblatter lasst sich durch die Beobachtung der Knospe von

der Seite und von oben, sowie durch verschieden hohe Eiustellung

genau constatiren. Bei seitlicher Lage der Knospe stellt sich das

nach oben gelegene Blatt en face als breit, abgerundet und un-

mittelbar an die zwei benachbarten Blatter grenzend dar (Taf. IV,

Fig. 7). Bei tieferer Einstellnng wird der optische Durchschnitt

der letzteren sichtbar (Taf. IV, Fig. 4). Dieser lasst erkennen,

dass die Blatter sich nach der Spitze der Knospe zu gewblbe-

artig gegeneinander neigen, dass ihr Dickendurchmesser verhalt-

nissmassig kurz ist and dass sich das in den Magenansatz er-

streckende Lumen auch in die Radialblatter fortsetzt. Der in der

Tiefe, in der Mitte der vier Radialblatter, wie der Fruchtknoten

zwischen den Blumeublattern sitzcnde Magen zeigt schou jctzt

eine geringe Einstulpung seiner Spitze (Taf. IV, Fig. 5). Diese

vertieft sich spater mehr und mehr, so dass zuletzt der Durch

bruch zu der centralen, mit der Magenhoble der alten Meduse

communicirenden Hohle erfolgt, und so die Mundoffuung der jungen

Meduse ganz in derselbcn Weise wie bei hohen Thieren entsteht.

Schon kann man auch bemerken, dass sich ein Theil der Ecto-

dermzellen uni den Magenzapfen, sowie inuen an die vier Radial-

*) Zoologische Beitriige, ges. im Winter 1859—60 in Neapel u. Messina.

Leipzig 1861.
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blatter anlegt unci durcb eine feiue Contour von den librigen^ die

^•anze spiitere ScbirnibiUile vollig erfiillcnden Zelleu absetzt (Taf. IV,

Fig-, b). Diese Zelleu bilden spiiter die subumbrella mil ihrem

Epitliel uud Muskeln, wie Epitbel des Magens.

Die Form der vier Radialblittter wird durcb die successive

Beobacbtung von optiscben Querscbnitten der Knospen nocb deut-

licber, wozu giinstig gelegene und durcb den zufiillig nur wenig

gefarbten Magen der proliferirenden Meduse nicbt verdunkelte

Knospen zuweilen Gelegenbeit bieten. Aus ibnen wird ersicbt-

licb, dass die vier Blatter iiberall in unmittelbarem Zusammeubang
stelien, dass nacb oben, vro sie sicli zusammenwolben, ihr Quer-

durcbraesser ab-, ibr Sagittaldurcbmesser zunimmt, dass ibre Con-

vexitiit nacb aussen betracbtlicli grosser, als ibre Concavitat nacb

innen ist, uud dass die sie durcbsetzende Hoblung der ausseren

Form der Blatter entsprecbend eine breite, feine Spalte darstellt

(Taf. IV, Fig. 9, 10). Bei tiefer Einstellung wird aucb der Durcb-

schnitt des Magens sicbtbar (Taf. IV, Fig. 10).

Wabrend bisher die vier Radialblatter mit ibren freien Endeu

einen ungetbeilten Rand bildeten, beginnen jetzt einzelne Fort-

satze sicb von da aus in die Ectodermmasse auszustrecken. Zu-

nacbst wacbst die Spitze jedes Blattes in einen kurzen, solideu

Zapfen aus. Diese bilden die ersten Anlagen der vier radialen

Teutakelbiiscbel. Um jeden dieser Zapfen legt sicb das Ecto-

derm, indem es sicb durcb Spaltung aus der Gesammtmasse son-

dert, fest an (Taf. IV, Fig.. 11, 12) und bildet so die Epitbel-

bedeckung der spateren Teutakel. Durcb die Abspaltung der

Teutakelbelagszellen bleibt eine Schicbt von Ectodermzellen iibrig,

welcbe unmittelbar iiber der Ectodermscbicbt des mittlerweile be-

trachtlicb angewacbsenen Magens liegt. Diese ist niclits Anderes,

als das nocb undurcbbrocbene velum (Taf. IV, Fig. 11).

Da, wo sicb die Spitzen der vier Radialblatter als die vier

primaren Tentakelfortsatze von einander sondern, bleiben die vier

Blatter fest mit einander verwacbsen und ibre Hoblungen ver-

einigen sicb in einen gemeiusamen Ringkanal. Wiibrend dieser

mit zunebmcndem Dickenwacbstbum der Knospe gleicbfalls an

Umfang zunimmt und sicb so die vier Verwacbsungsstellen der

Radialblatter zu den iuterradialen Kanalstrecken auszieben, bleiben

unterbalb des so entstehenden Cirkelkanals die vier Radialblatter

nicbt nur von der urspriinglicben Breite, sondern verscbmalern

sicb sogar etwas, wabrend sie sicb in die Lange strecken. So

ver.liereu sie ibren urspriinglicben Zusammeubang und bilden die
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vier von einander getrennten Radiarkanale (Taf. IV, Fig. 15),

deren einfache Zellenlage sich bei alteren Knospen unschwer er-

kennen lasst (Taf. IV, Fig. 17).

An den vier Linien, in denen die vier Radialbliltter urspriing-

lich zusammenstiessen, und ebenso langs der vier aus ihnen ent-

staudenen Radiarkanale selbst, erhalt sicli der urspriingliche

Zusammenhang der gesammteu Zellenschichten. Dagegeu bleibt

in den Zwischenraumen zwisclien den mit dem Dickenwachsthum

der Knospe auseinanderriickenden vier Radiarbliittern und den

ihrer ursprtingliclien Breitengrenze entsprechenden Linien die

aussere und innere Scliicht der Ectodermzellen von einander ge-

trennt. So ist schiiesslich umbrella und subumbrella nur an acht,

vier radialen und vier interradialen, Langsstreifen mit einander

verbunden. Aus dieser Entstehungsart wird es erkliirlich, warum
die Medusenknospen kurz vor ihrer Ablosung nocb so unverhalt-

nissmiissig breite Radiarkanale und so miiclitige; dicht neben-

einander liegende Bulbi haben (Taf. IV, Fig. 16).

Fast zu gleicher Zeit mit der Anlage der vier radialen Ten-

takelbiischel und dem Entstehen des Ringkanals drangen sich

auch schon vier neue Auswiichse zwischen den ersteren hervor,

urn die sich gleichfalls eine Ectodermschicht aulegt. Diese vier

ueuen Fortsiitze sind die Aulagen der vier interradialen Teutakel-

blisehel. Bei eiuer oberflachlicben Ansicht der Knospenspitze kann

man die so entstandenen acht Entodermzapfen sich gegeneinander

wolbeu sehen (Taf. IV, Fig, 15). Die Spalten des Ectoderms,

welche die Greuzen des um die acht Tentakelfortsatze sich an-

legenden Epithels bezeichnen, bilden ein ftir dieses Stadium sehr

charakteristisches Johanniterkreuz (Taf. IV, Fig. 12).

Die Anlagen der radialen Tentakelblindel beginnen bald

darauf drei Fortsiitze auszustrecken, welche sich zu den drei

Tentakcln verliingern, wiihrend die interradialen bis zur Losung

der Mcduse uugetheilt bleiben. Gegenbaur's ^) Aussprucli , dass

jungen Lizzien die interradialen Tentakel ganz fehlen, muss also

in etwas modificirt werden, da die Sprost-en der L. octopunctata

schon lange vor ihrer Losung vier interradiale Bulbi mit je einem

Tentakel besitzen. Aehnliches ist auch mit der Lizzia grata

A. Agassiz der Fall. -)

Das Lumen der Magenanlage erweitert sich jetzt betrachtlich,

so dass man unschwer den Kanal verfolgen kann, welcher durch

*) Zeitschr. f. wissensch. Zool. 1857, p. 224.

2) Proceed. Boston soc. of nat. hisf. 1862, p. 100.
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die niascliigeu Entodermzcllen der proliferirenden Mediise hin-

diirch die Communication mit ihrem Gastrovascularsystem ver-

mittelt (Taf. IV, Fig. 16). Ebenso ist bereits das Lumen der

Radiiirkanale als ein ziemlich breiter Kanal sichtbar, der sich am
Ringkanal zur Bulbusliohlung erweitert. Schon beginnt der Speise-

brei aus dem Magen der alten Meduse in die Gastrovascular-

kauJile der Knospen einzustromen, und scbon farben sich Magen-

wand und Tentakelbulbi, wie die der alten Meduse mit der

braungriinen Chylusfarbe. Der Chylus tritt aus dem Magen der

Ammeumeduse nicht nur mechanisch durch den offenen Communi-

catiousweg in das Gastrovascularsystem der Knospe iiber, sondern

wird durch die Action der Geisselzellen geradezu hineingepresst.

Wenn der verbindende Kanal noch ganz eng ist, sieht man diesen

bereits mit Chylus vollgepfropft, und wahrend die ersten Korperchen

mit der allmahlichen Erweiterung des Kanalsystems langsam weiter

vorrUckeu, werden schon wieder neue hinten angestaut. Schliess-

lich sind die erweiterten Stellen des Gastrovascularsystems, Magen

und Bulbushohlungen dicht mit Chylus gefullt. Dabei haben die

Entodermzcllen reichlich Zeit und Gelegenheit sich mit demselben

zu triinken.

Wahrend die ganze Knospe an Umfang zunimmt, wachsen

die Tentakel mehr und mehr, wobei sie sich in die Glocken-

wolbung zuruckkrilmmen und als dichter, verschlungener Knauel

den Raum zwischen Ringkanal und velum ausfuUen. Letzteres

wird durch sie eng an den Magen und die subumbrella angepresst.

Erst jetzt ist hier und da ein kleiner, freier Raum innerhalb der

Umbrellarhohlung sichtbar, so besonders an der Uraschlagsstelle

des velum iiber den Magen, zwischen velum, subumbrella und

Magenepithel. Der Raum innerhalb der umbrella bleibt um so

mehr ausgefuUt, als bereits in diesem Stadium der Magen der

Knospe selbst neue Sprossen zu treiben anfangt, welche nach der

Losung der jungen Meduse bereits die ersten Phasen ihrer Ent-

wicklung hinter sich haben (Taf. IV, Fig. 16). Durch diese iiber-

reiche Productionskraft wird es erklarlich, dass ich im April keine

•einzige L. octopunctata fand, deren Magen nicht mit mehr oder

weniger Knospen besetzt gewesen ware.

Die Subumbrellarschicht ist jetzt noch unverhiiltnissmassig

dick, wahrend die ausserste Ectodermschicht im Gegentheil aus

eiuer verhiiltnissmassig nur diinnen Lnge von Zellen besteht. Diese

bleiben am Ringkanal fast unveriindert bestehen und bilden hier

den Marginalstrang. Im Umfang der spateren umbrella beginnt
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aber jetzt die Ausscheidung der Gallertsuhstanz, welche an Dicke

mehr und melir zimimmt. Die urspriinglich in einer continuirlichen

Scliicht untercinander liegenden Ectodermzellen werden von ihr

auseinandei'gedrangt, wobei sie sich in zwei die Gallertsnbstanz

von beiden Seiten deckende Epithelien ordnen. Anfangs sind die

Zellen noch ziemlich hoch, scliliesslich werden sie aber zu zarten,

platteu Epithelzellen reducirt (Taf. IV, Fig. 18 a, b, c). Der Mar-

ginalstrang ist also eine directe Fortsetzimg der umbrella und

nur dadurch von ihr differenzirt, dass liier die Ectodermzellen in

ihrer iirsprunglicben Lage, Gestalt und Machtigkeit erhalten

bleiben. Uebrigens haben die jungen Lizzien bei ihrer Losung

eine noch wenig entwickelte umbrella und wird die Hauptmasse

der Gallertsubstanz erst spater abgeschieden.

Auch die charakteristische Bildung der Mundgegend hat

unterdess begonnen. Der Rand der becberformigen Vertiefung

an der Spitze des Magens zieht sich in vier Zipfel aus (Taf. IV,

Fig. 14), jeder derselben theilt sich noch einmal in zwei, welche

sich zu Mundarmen verlangern und an ihrer Spitze die dicken

Nesselkapselbiischel differenziren. Nesselkapscln linden sich jetzt

nicht nur am Magen und den Tentakeln, sondern iiber die ganze

umbrella zerstreut. Der Durchbruch des Mundes erfolgt kurz vor

der Loslosung. Zuweilen stosst dabei die junge Meduse einen

Theil des in ihrem Magen belindlichen, der proliferirenden Meduse

entnommenen Chylus durch den Mund aus, eine Eigenthiimlich-

keit. welche durch die ilberreichliche Fiillung ilires Gastrovascular-

systems bedingt ist. Wahrscheinlich erfolgt auch jetzt der Durch-

bruch der Velaroffnung.

Nun beginnt sich die zusammeugeknauelte Knospe lebhaft

zu contrahiren. Der dicke, hohle, aus Ectoderm und Entoderm

gebildete Strang, weleher sie mit dem Magen der alten Meduse
verbindet, wird diiuuer und diinner und zieht sich bisweilen zu

einem langen pedunculus aus. (Bei den Knospen der Bougainvillia

ist er von Anfang an lang und mit einem geringelten Polypar-

iiberzug bedcckt.) Schliesslich reisst das Exoderm, die umbrella

der Knospe trennt sich vom Magcnepithel der alten Meduse. Nui-

das Entoderm slellt noch einen verbindenden Strang dar, weleher

auch bei der freigewordenen Meduse noch immer die umbrella

zu durchsetzen pflegt (Taf. IV, Fig. 22).

Die junge Meduse strebt sichtlich, nicht nur sich von der

alten abzuschnilren, sondern auch ihre ineinandergeknauelten und

in stark contrahirtem Zustand befindlichen Tentakel zu entrollen,
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die ziisammengezogene umbrella aiisznbreiten. Dass dcv Kniiuel

der Tciitakel so fest zusamnienhalt iind erst mit grosser Anstren-

giins: gelost vverden kanD, dass er liberhaupt die ganze Entwick-

liing hindurth wie eine compacte Masse znsammenklebt, obgleieh

cr doeh von keiner aiisseren Hiille umgeben ist, erklare ich mir

durch eine i.och niclit iiberall vollstandige Trennung der iirspriing-

lieh eontinuirlichen, durcli Spaltung um die einzelnen Entoderm-

fortsiitze gcsonderten Ectodermzellen.

Zuletzt faltet sich der Mednsensprossling mit einen plotzlichen

Ruck, wie eine anfbrechende Bliithe, auseinander und entrollt seine

sich augciiblicklich zu betrachtlicher Lange ausdehnenden sechs-

zehn Tentakel (Taf. IV, Fig. 21). Kurz darauf reisst auch der

haltende Entodermstrang, und die junge Meduse schwimmt davon,

bereits beschwert mit den ihren Magen ringsum besetzt haltonden

Tochtersprossen.

Bei der jungen Lizzia octopunctata lost sich der anfangs

noch durch den Entodermalfortsatz mit der umbrella verbundene

Magen sehr bald von dieser los, wahrend bei anderen Medusen

diese Trennung erst spater oder iiberhaupt nie erfolgt. Das durch

die reichliche Knospung sehr erhohte Gewicht des Magens wird

hierbei nicht ohne Einfluss sein.

III. Zur Tectologic der craspcdoten Medusen.

Nachdem die verwickelte und vrichtige Streitfrage iiber die

Sexualverhaltnisse der Hydroidpolypen vor AUem durch die eine

Theorie des Generationswechsels begriindenden und durchflihren-

den Arbeiten von Steenstrup *) und Gegenbaur ^) eine gluckliche

Losung gefunden hatte, machte sich in Kurzem eine ahnliche,

noch jetzt ungeschlichtete Meinungsverschiedenhcit in der Auf-

fassung der geschlechtlichen Natur der Medusen geltend. Auch

diese Frage fallt in das Gebiet der Tectologie oder der Lehre

von den morphologischen Individualitatsstufen, deren hohe Be-

deutung zuerst von Haeckel ansfiihrlich dargelegt worden ist. ^)

') Oni forplantning og udvikling i di lavere dyrklasser. Kjijbenhavn, 1842.

Uebersetzt von Lorenzen.
'^) Zur Lehre vom Generationswechsel etc., 1854.

') Generelle Morphologie Bd. I. Mouographie der Kalkschwamme, 1873.

I, p. 89 ff.
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Der Streit liber scxuelle imd esexuelle Polypen unci ihre ver-

schiedenartigen, von den Autoren aufgeziihlten , oft scheinbar

hbchst abweicheudcn uud fremdartigen Fortpflanziingsweisen *)

war durch die Erkenutniss der Homologie aller Gonosome von

der einfachsten, kugeligeu Gemme bis zur frei werdenden, hocli

differeuzirten Mednse und ihres Wertlies als Personen (Morpho-

logische Individuen dritter Ordnung, blasti und prosopa) beendet

vs'orden. Sammtliche Gonosome werden hiernach als die durch

Sprossung entstandenen Geschleehtsthiere eines Stockes (cormus)

angesehen, dessen Personen durch Arbeitstheilung zur Ausiibung

verschiedener, spezieller Functionen differenzirt sind.

Nun war aber bei den ganz allgemein fiir sexuelle Personen

geltenden Medusen in einer ganzen Reihe von Fallen eine Er-

scheinung beobachtet worden, welche Elirenberg 1836 ^) noch eine

„contradictio in adjecto" genannt hatte, die Sprossung junger

Medusen an gleichzeitig geschlechtsreifen Thieren. ^)

^) Cf. besonders van Beaedeu, Recherches sur I'embryogenie des Tu-

bulaires. Mem. de I'acad. roy. de Belgique, XVII, 1848.

*) Acalephen des rothen Meeres, jo. 50, 59.

*) Proliferirende Craspedoten:

I. Am M a g e n :

Cytaeis pusilla. Keferstein und Ehlers, Zool. Beitriige, 1861, T. I,

F, 24, 25. XIII, F. 8, 9.

Cytaeis tetrastyla. Soulayet, Voyage de la Bonite 1836—37. Atl.

Zooph. PI. II.

Lizzia octopunctata, Sars (Cytaeis), Fauna littoralis Norvegiae, 1846,

T. IV, F. 7— 13 (mit Tochtersprossung) Forbes, British Medusae,

1848, PI. XII, F. 3.

Lizzia bio n din a. Forbes, British Medusae. PI. XII, F. 4.

Kolliker, WUrzburger naturw. Zeitschr. V. 1864.

Lizzia s p. (?). A 1 1 m a n , Tabularian Hydroids, p. 82, F. 36.

Lizzia s p. Claparede, Zeitschr. f. vv. Z. X. 1860. T. XXXII.
Cf. Metschnikoff, Zeitschr. f. wissensch. Zool. XXIV. 1874, p. 17.

Podocoryne carnea. Sars, Fauna littoralis Norv. T. I u. II.

Krohn, Troschel's Archiv 1851, p. 267.

Bougainvillia mediterranea. Busch, Beobachtungen iiber Ana-

tomic etc. 1851.

Sarsia gemmifera. Forbes, British Medusae. PI. VII, F. 2.

Sarsia clavata. Keferstein, Untersuchung iiber uiedere Seethiere, 1862,

T. IT, F. 1, 2.

Sarsia s p. A 11 m a n , Tubularian Hydroids, p. 82, F. 37.

Dysmorphosa fulgurans. L. Agassiz, Contributions Acalephae. 1849,

p. 163, F. 259 - 60.
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Der Gedanke musste uahc liegcn, es mochte vielleicht auch

bei deu Mcduscn das, was mau bisher fUr Geschlechtsorgane ge-

halteu hatte, einen gleiclicu morphologischeu Werth wie ilire

sicb losenden Sprossen haben; es niochten die anscbeinend ge-

scblecbtlichen Medusenpersonen Stocke niit einzelnen Geschlechts-

tbiereu sciii.

Den ersten Anstoss zn einer solchen Deutung hat 1856

Leuckart gegeben. Derselbe sagt von von den sackformig von

II. Am Magenstiel:

Cyclogaster gcinmascens. Haeckel, Jenaische Zeitschr. I. 1864,

p. 342.

III. An den Radiarkanalen (Ovarien):

Tbaiimantias multicirrata (Tiaropsis). Sars, Fauna littoralis Nor-

vegiae, 1846.

Eucope gem inigera(?). Keferstein, Untersuchungen iiber niedere See-

tliiere, 1862. T. II, F. 9. „Bei einer voUig ausgebildeten Qualle dieser

Art, mit reifen Ovarien, befand sich im Grunde der Glocke, ich habe

nicht genaii notirt, an welcher Stelle, ob am Magen oder den Radiar-

kanalen, eine braunliche, mit langen Cilien besetzte Quallenknospe,

die sich in ganz regelmjissiger Weise aus den beiden Bildungshauten dcs

Mutterthiers bildete" (p. 28). Ob dies wirklich eine Knospe war, erscheint

fraglich, da die Flimmerung, wie anderwiirts (s. o.) auf eine parasitische,

aus einem Ei eutstandene junge Meduse deutet.

IV. Am Ringgefass:

Eleutheria dichotoma. Krohn, Wiegmann's Archiv. 1861.

= Clavatellaprolifcra. Allman, Tubularian Hydroids. PI. XVlll, F. 5.

= Herpusa ul vae(?) (mit Tochtersprossung). O.Schmidt, Brehra, Illustr.

Thierleben. VI. p. 993.

Staurophora laciniata L. Agassiz, Mem. Amer. Academy IV. PI. VII.

V. An der Tentakelbasis:

Sarsiaprolifera. Forbes, British Medusae. 1848. PI. VII, F. 3.

Busch, Beobachtungen iiber Anatomic etc. 1851.

Coryne fritillaria. Steenstrup, Om forplantning etc. 1842.

Syncoryne(?) sp. Allman, Tubularian Hydroids, F. 38.

Hy bo CO don prolifer. L. Agassiz, Contributions. 1862. IV. PI. XXV
(mit Tochtersprossung).

VI. An den Tentakeln:

Diplura. Greene, Nat, hist. Rev. 1857. Vol. IV.

VII. An parasitischen Larven:

Cunina octonaria, Haeckel, Geryoniden, p. 143.

Cuni na rhododa cty la "\ Metschnikoff, Zeitschr. f. wissensch. Zool,

Cunina proboscidea | XXIV. 1874.

Angaben iiber flimmernde Knospen im Gastrovascularsystem s. o,
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den Radiarkanalen am Magengrimde sich entwickelnden Ge-

schlechtsorganen der Aglaura Peronii ^) : „0b man diese Geschlechts-

organe auch vom morphologlschen Standpunkt mit den Gesehlechts-

organen der iibrigen Medusen vergleichen darf, will ich dahin- |

gestellt sein lassen. Ich muss gestehen, dass sie anf mich einen
j

anderen Eindiuck machen. In Anbetracht der Erfahrung, dass
j

der Magen bei einer Anzahl der nacktaugigen Medusen die Bil-
J

dungsstiitte fiir cine Knospenbrut abgibt, mochte ich unsere An-
|

hange fiir Knospen halten, die, statt zu einer vollstandigen, indivi-
j

duellen Entwicklung zu kommen, in ihrer primitiven Form ver-

harren und uach Art der Geschlechtskapseln bei den Hydroiden
j

mit Eiern oder Samenkorperchen sich anfiillen. Unsere „Ge-

sehlechtsorgane" wiirden dann als Geschlechtsthiere zu betrachten
\

sein und zwar als sessile Gechlechtsthiere, die mit ihrem Mutter-

thiere eine polymorphe Colonie zusammensetzen."
j

Der Hauptvertreter der in diesen Worten bereits klar
j

ausgesprochenen Auffassung ist Allman.-) Derselbe erklart die-
j

jenigen Medusen, deren Geschlechtsproducte im Verlauf der Ra-
\

diarkanale entstehen, fiir esexuelle „Blastochemen", ihre Ge-
]

schlechtsorgane fiir durch Sprossung erzeugte Personen oder
,

Zooiden. Diese bilden zusammen mit den sprossenden Medusen i

knospen eine Generation und unterscheiden sich von letztcren —
ganz in derselben Weise, wie die sessilen Gemmen der Polypen i

von den sich losenden Medusen -- wesentlich nur dadurch, dass

sie als blasti sessil bleiben und nicht, wie jene, als prosopa

selbststandig werden. Die iibrigen Medusen, welche die Ge- \

schlechtsstoffe in der Magenwand erzeugen, stellt Allman den

Blastochemen als direct sexuelle „Gouochemen'' gegeniiber. I

Durch eine solche Auffassung wird den als Blastochemen
|

bezeichneten, bisher als Personen betrachteten Medusen ein hoherer '

Individualitatswerth, der echter Gormen gegeben. Und zwar

hoch differen zirter, also phylogenetisch schon sehr alter cormen, da

einzelne der den Stock zusammensetzenden Personen einzig und

allein die sexuellen Functionen iibernommen („destined for the

sexual reproduction of the colony'' Allm. p. XIV) und sich dem
j

entsprechend zu „sporosacs" aus- resp. rlickgebildet haben.

Es ist wichtig, stets diesen Punkt im Auge zu behalten, da

') Beitfage zur Kenntniss der Meduscnfauna von Nizza. Troschels Arch,

f. Nat. XXII, p. 13.

"y Tubularian Hydroids. 1871—72,
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hicrdurch eist die Tragweitc dcr vcrschiedencii Auffassungen der

Gcschlcehstsiickc als Organe oder Personen crsicbllich wird.

Wiirdcn nicbt durch sic die Meduscu aiif verschiedene Individua-

litatsstufen gestellt imd somit uothweudiger Weise auch ihre

Phylogcuie in versehiedeuer Weise hergeleitet werdcn, so konnte

es schliesslich imwichtig iind beinahe mir als Geschmackssache er-

scheincn, ob man die mit Geschlechtsproducten erflillten Sacke

der Medusen als „Gechlechtsorgane" oder Gechlechtspersoneu be-

zeichnen will.

Die Aiiffassung Allraau's hat zuerst viel Gewinnendes. So

besonders wegen der Uebereiustimmung der Erklarung von „Ge-

sehlechtsorganen" imd sprossendeu ^Geschlechlsthieren" als mor-

phologiscli gleichwerthige Individuen mit dcr '/ur allgemeinen

Auerkenuuug gelaugten fur gleichc Vcrhaltnisse bei den Hydroid-

polypen, so auch wegen des scheinbar ganz gleichartigen Bans

eiues Tlieils der sogenannten sporosacs an Blastochemen mit den

sessilen Gemmeu an Hydroidpolypen.

Es fragt sich nun aber vor Allem, ob die morphologischen

Verhaltnisse wirklich in almlicher Weise, wie bei den Hydroid-

polyi)en, cine solche AulTassung unterstiitzen. Sie miissen ent-

scheiden, ob man berechtigt ist, einc Homologie zwischeu den

sessilen Medasoidgemmen der Polypen und den Geschlechtsorganen

von Medusen anzunehmen.

Entgegen den ausdrlicklichen Worten Gegenbaur's ^), welclier

die vollige Gleichartigkeit der Sexualorgane sammtlicher Craspe-

doten betont und darauf hinwcist, dass sie nirgends etwas Anderes,

als einfach Geschlechtsproducte erzeugende Gewebestrecken der

Medusen seieu, will Allmau an den im Verlauf der Radiarkanale

auftretenden Organen ein von dem dcr ubrigen ganz verscliiedenes

Verhaltcu erkennen, was ihn berechtigt, sie im Gegensatz zu den

letzteren als wirkliche Blasten gleich den sessilen Gemmen der

Hydroidpolypen anzusehen.

Die grosste Aehnlichkeit mit sessilen Medusoidgemmen er-

reichen die Genilalien (sporosacs AUman) bei Eucopiden Ggb.

Allman selbst hat als typisches licispiel eines „sexual zooid"

(„sporo8ac budding from a radiating canaP') ein Geschlechts-

organ dcr Obelia geuiculata gewahlt (Fig, 10). Dasselbe er-

seheint in der That z. B. dem „adelocodonic gonophore" einer

Hydractinia echinata (Fig. 1) sehr ahnlich. Die ganze Form

') Zeitschr. f. wissensch. Zool. 1857, p. 238 nebst Anm,
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eines gestielten Blaschens, der durcli eine zapfenartige Ver-

langerung des Entoderms gebildete „spadix" mit centraler Ca-

vitiit, die aussere WandiiDg des Sackes (dem nur bei der Obelia

geniculata die Muskellage der Hydractinia fehlt), die den Hohl-

raum des Sackchens ausfiillenden , den Spadix auf mancherlei

Weise znsammenpressenden Eier — Alles stimmt iiberein. vSo

mochte nach der Vergleichiing der Fig. 7 und 10 AUman's die

Annahme der morphologischen Gleicbwerthigkeit der beiden

Gemmen wohl plausibel erscheinen.

*^un gibt aber L. Agassiz von den noch nicht vbllig ent-

wickelten Ovarien seiner Eucope diaphana, die ich mit Hincks

fiir identisch mit der europaeisehen Ob. geniculata halte, eine

Abbildung ^), die sie nur als unbetracbtliche Auftreibungeu der

Radiarkanalwand erscheinen lasst. Dasselbe gilt fiir die mit

Ob. geniculata sehr nabe verwandte Eucope fusiformis Al. Agassiz,

deren langgestreckte Ovarien ahnlich denen der Thaumantiaden

fast die ganze Lange des Radiarkanals einnehmen. ^) Und weiter:

Eine mit der AUman'schen Zeichnung ganz ubereinstimmende

Abbildung giebt Gegenbaur^) von den Ovarien seiner Eucope

thaumantoides. Dieselben soUeu gestielte, mit einer langen, sack-

formigen Aussttilpung des Radiarkanals versehene Blascben sein.

Dagegen erscheinen die Ovarien seiner Euc. campanulata und

affinis als nichts Anderes, wie „Geschlechtsproducte erzeugende

Wiinde" der Radiiirkanale , wahrend sich das Kanallumeu nur

unbetriichtlich erweitert hat.

Ich selbst fand die jiingeren Geschlechtsorgane der Clytia

Johnstoni Alder, mit der die drei Gegenbaur'schen Medusen augen-

scheinlich identisch sind, gleichfalls nur als einfache, halbruudliche,

mit Eiern erfitllte Aussackuugen, welche den graden Verlauf des

Radiarkanals nur wenig beeinflussten.

Ganz ahnlich werden sie auch von Str. Wright '*) gezeichnet.

1st nun anzunehmen, dass ganz nah verwandte Medusen so

verschieden geformte Geschlechtsorgane haben, dass die einen

ihre Auffassung als Blasten sehr begunstigen , wahrend die an-

dern nichts aufweisen, was fiir eine solche Annahme sprechen

konnte? Sollte etwa doch Eucope diaphana L. Ag. und Obelia

1) Contributions. 1862. IV. PI. XXXIV, F. 9 a.

2) N. Am. Acalephae, p. 98, F. 133.

'') Zeitsch. f, wissensch. Zool. 1857. T. X.

*) Proceedings etc. Vol. I. 1858. PI, XIX, F.4.
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geniculata L., Eucope thaiimantoides Ggb. einerseits, Eucope

affinis, campauulata Ggb. iind Clytia Johnstoni Aid. andrerseits

differeute Species sein?

Oder sollten an einer imd derselben Meduse verschiedene

Ovarialformen vorkommen ?

Die Vergleichuiig- einer Auzahl Ovarien der Obelia dichotoma

imd Obelia geniculata in verschiedenen Stadien der Entwicklung

beantwortet diese Fragen in allereinfachster Weise:

Der „spadix" ist, wie schon oben betont, eine mecbanische

Erweiterung des Radiarkanallumens, verursacht diirch die in der

Kaualwand selbst sich bildenden grossen Eier.

Das Lumen des Radiarkanals wird durch ihre an verschie-

denen Stellen ungleich starke Entwicklung, sowie durch ihre

verhaltuissmassig bedeutende Schwere aus seiner urspriinglichen

Lage gepresst, herabgezogen und erweitert, so dass zuletzt eine

sackformige Ausstiilpung
,
ja sogar ein gestieltes Blaschen vom

Canalhohlraum ausgehen kann. Die Entstehung eines Spadix ist

also keine Sprossbilduug, wie bei den knospenden Medusoid-

gemmen und Medusen (Entodermzapfen der Magenanlage), son-

dern vielmehr ein ganz raechanischer, passiver, secundar durch

das Gewicht und den Druck der sich eutwickelnden Eier be-

wirkter Vorgang. Das Erste, was an den jungen Ovarien auf-

tritt, sind die Eier, das Zweite erst der Spadix, wiihrend bei

einem Sexualblastus zuniichst seine gesammte Korperanlage,

Exodermauftreibung und Entodermzapfen mit centraler Cavitiit,

und spater erst, wenn er einen gewissen Grad von Ausbildung-

erreicht hat, die Sexualproducte entstehen.

Nur an den miinnlichen Organen der Medusen bildet sich

von Anfang an (cf. auch Eucope diaphana A. Agassiz) *) eine

kleine Ausbuchtung des Radiiirkanalhohlraums, deren Bedeutung

oben anzugeben gesucht ist.

Solche Ausstiilpungen der Radiarkanille , wie sie bei den

Eucopiden Ggb. an den Geschlcchtsorganeu vorkommen, konnen

aber auch unabhangig von der Bildung der Sexualproducte aut-

treten, und dies giebt die Erklarung fur die Entstehung einer

zweiten Art anscheinend blastenahulicher Genitalien.

Bei der Gattuug Polyorchis A. Agassiz ^) (Melicertum Eschsch.)

ist der ganze Verlauf der RadiilrkanJile mit alteruirenden, langen

1) N. Am. Acalephae, p. 84, F. 121.

^) Ibid., p. 119, F. 179, 180.
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Aussackungen (von Eschsch. fiir Fangfaden gehalten) ^) besetzt,

von denen einige besouders lange, am Magengruude gelegene in

ihren Wandungeu die Eier erzeugeii. Wollte man diese letzteren

nach der Theorie Allman's als sprossende Sexualpersonen erklaren,

so lage absolut kein Grund vor, uicht ebensowohl sammtliche

Ubrige Aussackungen als Blasteu zu bezeichnen.

Die ganze Meduse mttsste also als ein aus hunderten von Per-

sonen zusammengesetzter Cormus angesehen werden. Viel ein-

faeher und ungezwungener ist es doch, anzunehmen, daps, ganz in

derselben Weise, wie bei alien iibrigen Medusen, deren Geschlechts-

producte im Verlauf der Radiarkanale entsteheu, auch liier ein-

fach eine Stelle der Radiarkanalwandung Eier erzeugt, und

uur in Folge der eigenthumlichen Form der Kanale auch die

Ovarien die Form langer, frei herabhangender Sacke bekommen
haben.

Bei der Gattung Olindias Fr. Miiller 2) sind sammtliche, hier

sogar verastelte Aussackungen mit Eiern erfiillt. Es findet hier

also nur einfach eine Ausdehnung des Eier erzeugenden Theils

des Radiarkanals statt, genau so, wie bei den grade verlaufenden

Radiarkanalen der Thauniantiaden in Bezug auf die Genitalien

der Eucopiden. Die ramificirte, schlauchartige Form der Ovarien

ist auch hier nur eine Folge der Kanalform und uicht ihrer

Blastennatur. Reduciren sich dagegeu die Aussackungen der

Radiarkanale auf die Stelle am Magengrunde, wo die Geschlechts-

stoflfe entsteheu und wo eine grosse Ausdehnung der Radiar-

kanalwandung - urn sich tcleologisch auszudriickeu — behufs

Erzeugung recht vieler Sexulproducte stets zweckmassig bleibt,

so kann die an Trachyneuiiden beobachtete Ovarialfbrm eut-

stehen. ^)

Weit weniger uoch als dergleichen blaschen- oder sack-

formige, auf kleine Strecken des Radiarkanals centralisirte Geni-

talien haben die der iibrigen von Allman als Blastochemen bezeich-

neten Medusen Auspruch auf den Worth als Blasten. Am uach-

sten schliessen sich an die der Eucopiden der Form nach die der

Thaumantiaden und Aequoriden an, zu welchen die langgcstreckteu

Ovarien von Campanuliua acuminata iiberleiten. Im Bau stimmen

sie mit denen der Eucopiden iibereiu, uur dass sie hier vied

^) System der Acalephen, p. 105.

2) Troschel's Arch. f. Nut. 1861.

'j A. Agjussiz, N. Am Acalephae, F. 78, 81.
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weuiger coitralisirt ersclicincu imd als laiige, schmale Taschen den

Verlaiif des Radijirkanals begleiten. Diese besonders von L, Agas-

siz \) boschricbene Ovarialform fand icb bei Campanulina wieder,

deren Ovaiicu im gefiillten Ziistand von einem „spadix" keine

Spur scben lassen, und als eiufache, mit Eieru erfiillte und durch

sie mannichlacb ausgebncbtete Siicke lang-s der Radiiirkaniile

verlaufen.

Scbou bei Tbaumantiadeu Ggb. (z. B. bei Cosnietira punctata

Hckl. 2), Gonionemus vertens A. Ag.) ^) legen sich die langge-

streckten Ovarien dureb seitlicbe Einbiegiingen zu krausenformig

gefalteten Bandern zusammeu, und diese Bildung leitet zu der

von Allnian bei Tima als typiscb ftir ibre Blastocbemennatur

bervorgehobenen Form iiber. Solclic krausenformigen Genitalien

baben besonders cbarakteristiscb Tima Bairdii Jobnst. und Tima

formosa A. Ag. Dagegeu ist die Form der Ovarien bei anderen,

und so aucb bei den beiden von mir gefundenen Timen mit der

der Tbaumantiadeu iibereinstimmend.

Diese Krausenform , welcbe sich bis zu dem Anscbein einer

laugen Reibe alternirend vom Radiarkanal abgeheuder Sackcben

steigern kann, balte icb demuach — gauz wie die einfaebe Sack-

bildung bei Eucopiden Ggb. — fiir cine secundare, mit einer

Sprossbildung in keinem Zusammenhang stebende Erscbeinung,

mechaniscb verursacht durcb die reichliche Eutwicklung der Eicr,

(— iibnlicb geformte Iloden scheinen nocb nicbt beobacbtet zu

sein). Die auf cine kkine. Stelle des Radiarkanals bescbriiiikten

Sexualtascben der Obelien konnen sich nicht gut zusammenfalten

und sacken sich daher mehr und mehr aus, wabrend derartig

langgestreckte Ovarialsiicke, weun das Gesammtvolum der sie

erflillenden Eier im Verhiilmiss zur Lange des Radiarkanals zu

gross wird, in alinlicher Weise die sich seitlich gegeneinander

vcrscbiebenden Eier umgeben, wie ein den langen Darm beglei-

tendes, dabei aber von einer verbaltnissmassig nur kurzen Basis

ausgehendes Mesenterium.

Am allerwenigsten Grund fiir die Allman'sche Auffassung

scheinen die Geschlechtsorgane der Geryoniden zu geben, und

grade auf sie mussle sich in Riicksicht auf ihre Individualitaten-

frage ein lebliaftes luteresse conceutriren. AUman selbst erklarte

1) Contributions. 1862. IV. PL XXXI, F. 3 (Tiaropsis).

~) Jenaische Zeitschr. f. Med. u, Natnrw. I.

3; N. Am. Acalephae, F. 200.
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in einem besondern Aufsatz ') die Geryouiden fiir Blastochemen,

ihre Genitalien fiir sporosacs von Personenwertb , urn somit in

der Geryonide eine ungeschlechtliche erste Generation fiir die

gesehlechtliche Cunina als zweite Generation erblicken zu konnen,

und er halt audi seine Auffassung gegeniiber der Zuriickweisung

Haeckels ^) aufrecht. ^)

leh babe ebenso wenig wie Allman Gelegenheit gehabt,

Geryoniden selbst zu beobachten, naeh der ausfiihrlichen Dar-

stellung Haeckel's sind sie aber geradezu Gonocbemen im emi-

nentesten Sinne. Denn bei ihnen sprossen die Eier ohne sack-

artige Ovarialbildungen aus dem unteren Epitbel der Radiar-

kanale frei in ihr seitlich erweitertes Lumen herein. Zuweilen

sind sie dabei in ihrer Lage so wenig centralisirt, dass zwischen

ihnen „haufig schmalere oder breitere eierfreie Zwischenraume

iibrig bleiben, welche eine freiere Circulation des Chylus ge-

statten". Sonach kanu man die Genitalien der Geryoniden mor-

phologisch nur als Organe der allereinfachsten Art bezeichnen.

Allman erklart freilich die freie Lage der Eier an der Innen-

seite der Kanalwandung fiir ein Ding der Uumbglichkeit und die

Chylusstromungen , die Haeckel iiber und zwischen der Eierlage

beobachtete, fiir einen mit Chylus erfiillten „ramificirten Spadix".

Bei Obelien babe ich aber selbst mit aller Sicherheit die freie

Lage von Eiern inmitten des sie umgebenden Chylus feststellen

konnen. Aber selbst wenn das Epitbel des Radiarkanals das

Ei lager von der Gastrovascularcavitiit trennen wiirde, so wiirde

doch diese.tlacheuartig ausgedehnte, von den Eiern mannichfach

ausgebuchtete Decke nicht nur nicht fiir Allman's Deutung giin-

stig sein, sondern vielmehr in vielfacher Wiederholung die all-

miihliche, mechauische Entstehung eines „spadix", wie er bei

Obelien vorkommt, illustriren.

Die bei Geryoniden und Obelien sich vorfindende Lage der

Eier im Kanallumen selbst, ohne jede Trennung von diesem durch

einen eutodermalen Spadix, fiihrt nun aber zu einem zweiten,

wichtigen Grund gegen die Blastennatur der Genitalien.

Selbst bei sehr riickgebildeten Gemmen an Hydroidpolypen

findet sich doch stets ein besonderer Korper vor, gebildet durch

die zwei Hauptzellschichten der Hydranthenwandung, dem Exo-

*) Ann. and Mag. of nat. hist. XV. 1865.

'^) Geryoniden. Vorwort, p. VII.

^) Tubularian Hydroids.
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dcrni 1111(1 (km Entoderm, zwischen welchcn der Brntranm fUr

die sich cntwickelnden Sexualproducte liegt. Gaiiz anders bei

den Gesclilcc'litsorg-nnen der Medusen. Treton in den Ovarien die

Eier, wie ich cs haiifig bei Obelien beobachten kounte, und wie

es bei Gciyoniden Kegel zu sein scheint, nicht im Beginn ihrer

Eutwicklung unter das subnmbrellare Epithel, sondern verharren

sie bis nach der Erlangung einer betriiclitlichen Grosse im Ento-

dermalepithel, dem sie entstammen; treten sie schliesslich in das

erweitertc Kaiiallnmen selbst hinein, so fehlt liberhaupt die Bil-

dnng eines mit der Eutodermwanduug der Mediisoidgemmen

zu vergleicheudeU; aus eiuem continuirlichen Epithel gebildeten

spadix.

Wie die Form, so ist also Uberhaupt die Existenz dieses Ge-

bildes dem Zufall iintervvorfen und uichts weniger, als das Re-

sultat der Sprossbildiing einer Person.

Wie aber bei den Ovarien haiifig die eutodermale, so fehlt

bei den Hoden — wie ich wenigstens bei Obelia und Lizzia

fand — regelmiissig die ectodermale, dem Ectoderm der Gemmen
entsprechende Wand. Denn hier zerfiillt das ganze Ectoderm

selbst in Spermatoblasteu und Spermatozoen, so dass von Anfang

an ein distincter, ectodermaler Ueberzug ttber den sich ent-

wickelndeu Sexualproducten fehlt.

Hiitte Allman bei der Vergleichung die manulichen Organe

ebenso eingehend, wie die weiblichen in Betracht gezogen, so

ware die Verschiedeuheit zwischen den Person -Gemmen der

Polypen und den Organ-Genitalien der Medusen viel auffalliger

geworden. —
Beriicksichtigt man die aussere Form, so kounten selbst die

Sexualorgane einzelner Gonochemen Allman's eher berechtigt er-

scheiuen als Blasten zu gelten, als manche sogenannter Blasto-

chemen. Zu diesen gehoren unter anderen die Geschlechtsorgane

der Tiara pileata Forsk. Sie bestehen aus krausenformig

aneinander gelegten Sacken, welche in vier Doppelstreifen die

Magenwand besetzen. Somit batten diese mindestens dieselbe

Berechtigung, als Blasten zu gelten, wie die krausenformigcn Ge-

nitalien der Tima Bairdii. Nicht viel anders steht es mit den

Ovarien des Genus Stomotoca Ag. '), wie so mancher anderer

Oceaniden Ggb.

Hier aber, wie dort, wird sich durch Verfolgung der Ent-

. ^) A. Agassiz, N. Am. Acalephae, F. 272.

Bd. XII. N. F. V. 1. 10



146 R- Bbhm,

wicklung beweisen lassen, dass bei alien Craspedoten die Genita-

lien nichts sind als Gechleclitsproducte erzeugende Gewebsstrecken

am Verlaufe des Gastrovascularsystems, cine Tliatsache, die, urn

Gegenbaur's Worte anzuf iibrea, ;,f'lir die Couceptiou einer physiologi-

schen Vorstellung dieser Organismen von hoher Wichtigkeit" ist.

Stellt man einmal die Gescblecbtsthiere des Polypenstockes

den Geschlecbtsorganeu der Meduse gleich , so ist es nur

ein Scbritt weiter, wenn man eine Homologie auch zwischen

den iibrigeu Theilen der Meduse und den ungescblecbtlichen

Polypeupersonen nachzuweiseu sucbt. Eine solcbe Parallele

zwiscben Meduse und Polypenstoek in Bezug auf den indivi-

duelleu Wertb ibrer Tbeile versinnlicbt eine interessante von

Str. Wrigbt gegebene Zeicbnung. ^) Wrigbt verglicb die Colonic

von Hydractinia mit einer craspedoten Meduse und zog Parallelen

zwiscben der fiiicbenartig ausgebreiteten Hydrorbiza (flat expanded

polypary) der Hydractinia und abnlicber Polypencormen und der

umbrella und subumbrella, zwischen ibren Kanalen und den

Gastrovascularkanalen der Meduse, den Hydrantben und dem
Magen der Meduse (alimentary polyps or organs), den „spiral

appendages" und den Tentakelu (^tentacular polyps or organs"),

den Medusoidgemmeu und den Gescblecbtsorganen der Meduse

(„reproductive polyps or organs").

Die Uebereinstimmung zwiscben den Diagrammen von Po-

lypencolonie und Meduse musste um so auflalliger sein, als aucb

die langeu Spiralpolypen der Hydractinia, entsprecbend den Me-

dusententakeln , nur den Umkreis der ganzen Colonic besetzt

balten, und die Hydractiuien dioeciscb sind, d. b. gleich den Me-

dusen immer nur eine Art Gescblecbtsstoffe produciren.

Factiscb sprossen freilicb die sporosacs der Hydractiuien —
wie gewohnlich bei Hydroidpolypen — nicbt direct aus dem die

einzelnen Persouen verbindeuden coeuencbym (creeping stolon

Hincks, Hydrorbiza AUman), soudern von besonders diflt'erenzirten

Polypen (gonoblastidium AUmau 1865, blastostylus 1871). Das

Verbaltniss derselben zu den ubrigen Personen des Stockes wird

also eigentlich nicbt, wie es nacb Wright's Zeicbnung erscbeiut,

durch das Diagramm:

cormus.

Pers.; Tr. + Tr. + Tr. + • . • etc. . . + Gon.

ij New Edinburgh. Phil. Journ. 1857.

Proecedings etc. 1858. PI. XII.
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sonderu dureh;

cormiis.

(Tr. H- Tr. + Tr. + . . . etc. . . + Tr.

Pers.: <! +
I God.

ausgedriickt. Eine Aiisnalime davon liabe icli bei Hydractinia

nie beobacliten kouneu , imd beruht nacli Allnian ^) die Augabe

Wright's, dass die Gemmen zuweilen aiis der Hydrorhiza direct

entspringen , auf Tjiuschuiig. Es ist diese Complication indess

fiir deu vorliegenden Zweck unwesentlich. Denn das morpho-

logischc Werthverhal(niss zwisclien den Gemmen und den iibrigen

Pcrsonen des cormus, als zwischen sammtlich ungeschlechtlich er-

zengten und fiir besondere Functionen entsprechend differenzirten

Person-Individueu eines Stockes, wird durch die Sprossungsstelle

der ersteren, ob am gemeinsamen coeueuchym, ob am Hydranthen

oder an einer besonderen zu Triigern der Geschlechtspersonen

ausgebildeten Polypenkategorie nicbt geiindert. Abgesehen hier-

von entspringen auch der Wright'schen Zeichnung entsprechend

die Gonosome einiger Polypen in der That ohne Vermittelung

eines Blastostylus aus der Coenenchymbasis des Stockes. ^)

Die Darstellimg Wright's involvirt eine von der gewohnlichen

total abweichende Auffassung des Verliiiltnisses zwisclien Hydroid-

polyp und Meduse. Soil statt der medusolden Gemme (sporosac)

die gesammte Polypen colonic mit der Meduse gleichwerthig sein,

so muss entweder die Meduse ein cormus , ihre verschiedenen

Organe Blasten sein, oder aber die ganze Polypencolonie eine

Einzelperson, die verscMedeuen Polypen Organe repriisentiren.

Wright entscheidet sich fiir die letztere Ansicht und stellt die

flachenartig ausgebrcitete Coenenchymbasis als ein Einzelthier

(^individual animal") hin, an dem die Polypen als Organe ent-

stehen.

Ich glaube kaum, dass diese Theorie viele Anhanger gefunden

hat, da morphologische, ontogeuetische und phylogeuetische Griinde

dagegeu sprechen. Sieht man diejenigen Colonieu, deren Polypen,

wie bei Hydractinia und Perigonimus sich von einer flachenartig

ausgebreiteten Hydrorhiza erheben, als Personen an, so mttsste

man consequenter Weise sammtliche Polypen, und seien es auch

1) Tubularian Hydroids, p. 223.

^) Z. B. bei Podocoryne areolata Aid. Perigonimus sessilis Allm. P. ser-

pens Str. Wright, Hydrauthea margarica Hincks.

Cf. Hincks, British Hydroids. Vol. II. PI. VI, XVI, XVH, XIX.
10*
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die reichverzweigten Biischformen von Eiulendrium rameum Pall,

und Obelia longissima Pall., fiir Einzelthiere erklaren. Denn ihre

Polypen sind nicht mehr Persouen als die Polypen der Hydractinia,

ja sogar abliangiger vom gemeinsamen Stock, als diese. Und
;

nicht nur ein einziger dieser vielverzweigten Stocke, sondern '

selbst gauze Colonien derselben miissten nach Wright als Per-

sonen gelten, denn ihre machtigen Blische erheben sich, wo sie

massenweis die Steine und Pflanzen besetzt halten, ebenfalls von ;

einem verbindeuden, wenn auch nur sparlichen Coenenchym-

netzwerk.

Nach Wright sollen die Polypen der Hydractinia und ahn-

licher Hydroidencolonien, sexuelle wie esexuelle, ebenso veie die '\

Tentakel, der Magen und die Geschlechtsorgane aus einer gemein- i

samen Basis, der Hydrorhiza Allm., beziiglich aus der ihr entsprechen-

den umbrella mit subumbrella sich entwickeln, und folglich deren
|

Organe sein. Diese Darstellung ist aber nach zwei Seiten nicht i

wohl haltbar. Binmal ist der Entstehungsmodus der Hydractinia-

polypen, wie der Medusenorgane nicht als Sprossung aus einer i

gemeinsamen Basis aufzufassen, und dann wurde, ware dies selbst
\

der Fall, hierin kein Beweis ihres Organwerthes liegen. i

Nicht aus einem selbststiindigen, gemeinsamen Coenenchym
\

entstehen die einzelnen Polypen der Hydractinia etc., sondern, i

ganz wie bei buschartig verzweigten Stocken, der eine vom
|

andern, wenn auch durch Vermittlung horizontal auf dem Sub-
'

strat sich ausbreitender Stolonen. Die flimmernde Planulalarvc
;

bildet sich nach ihrer Festsetzung direct zu einem Hydrantlien
|

um, und erst in der Folge strecken sich aus seiner Basis eiuzelne

Fortsatze aus ^), die sich, nachdem sie eine Strecke auf der [Inter- i

lage fortgekrochen sind, hier und da erheben, um zu neuen
Polypen zu wcrden. Es wurde also, um mit Wright zu reden,

j

erst das Organ und dann erst das „individual animal" entstehen. !

Die Verzweiguug des cormus ist auch bei der Hydractinia etc.,
i

wie bei alien iibrigeu Polypen, in der Weise monopodial angelegt, !

dass der Mutterspross immer ein mit einem Kopfchen abschlics-

scnder Polyp ist. Die einzelnen Polypen entstehen hier ebenso
;

wenig als coordinirte Seitensprosse an der horizontalen Hydro- i

^) So stellt es aucb Wright selbst dtir: ..others (der Planulalarven) have
in a few days been developed into small four tentacled polyps and protraded

creeping tubes from their base — the rudiments of the future polypary".

Proceedings etc., p. 203. PI. VIII, F. 8, 9.
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rliiza, als die von Buschcormen an eiuer gemeinsamen, aufrechten

Axe. Eiu Unterschicd zwisclien beiden liegt hauptsaclilicb darin,

dass sieli bei Hydractiuia etc. kein Sympodium bildet, wie sonst

gewobnlicb (z. B. bei deu weit verbrciteten Cicinnuscormen, Obelia

dicbotoma etc.). Die Stockform ist bier eber eine flaeb ausge-

breitete Autbela zu nennen.

Dieser Auffassung der Verzweigiingsart von Polypencoimen

ziifolge kann ich auch der Deduction Reichert's nicbt beistimmen,

welcber das coenosarc Allm. (Polypbophylou Reich.) „einen jugend-

licben Zustand dieser Thiere" nennt, „aus vv^elchem durcb Knospeu-

bildiing die sogeuannten Polypen oder Polypenkopfcben hervor-

geben". Der solitiire, junge Polyp hat bei seiner Festsetzung

nach dem Schwarmstadium nur den Werth eiuer einzigeii Person,

uicht den eines cormus, der sich erst durch Sprossung des „Po-

lypenkopfchens" aus seinem „polypophylon" gebildet hat. Sprosst

eiu zweiter Polyp, so kann ich den so entstandeuen corniiis nur

aus zwei Personen, nicht aus drei zusammengesetzt ansehen. Ein

solcher cormus wurde durch das Diagramm Polyp+ Polyp

und nicht durch ausgedriickt werden.
Polyp Polyp.

__+ +__
I

Polypophylon I

Aber selbst weun das Coenosarc allein ohne Polypen ein „indi-

vidual animal" darstellte, an dem die Polypen erst entstanden,

brauchten letztere keineswegs die Organe des ersteren zu sein,

sondern konnten, wie bei ihrer directen Entstehung aus einander

selbststandige Personen sein, die an einem in niederem Ausbil-

duugsstadium verharrenden Ammenthier sprossen ^) uud niit ihm

zusammen einen cormus bilden. Auch Reichert, der wie Wright

die Polypen von einem selbststaudigeu „polypophylou" sprossen

lasst, legt ihnen trotzdem den Werth echter Personen, dem Ganzeu

den eines echten cormus bei. —
Auch bei der Meduse, wo die Organe Wright's wirklich diesen

Werth haben, kann man nicht von eiuer gemeinsamen, der Hydro-

rhiza des Polypenstocks entsprecheuden uud nur, statt tlach aus-

gebreiteten („flat expanded"), gewolbteu („bell shaped") Basis

sprechen, von der die Organe entspringen. Die Zusammenstellung

der umbrella und subumbrella mit den „lateral canals" als einer

matrix fiir die iibrigen Organe ist durchaus uuhaltbar.

^) Mouatsbericht der kgl. Acad. d. Wissensch. zu Berlin. 1867.

^) Cf. Gegenbaur, Grundriss der vergl. Anat. 1874, p. 91.
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Weder ontogenetisch, noch phylogenetisch kaun der Magen
als eiu Spross des Gastrovascularsystems aufgefasst werdeu. Als

Homologon des progaster der Gastraea ist er das primare, die

Lateralkanale sind dagegen erst secimdare, pliylogenetisch spater

erworbene und specifisch differenzirte Tlieile des gesammten

Systems. Der Entodermzapfen der Gastrulaknospe mit seiner cen-

tralen Cavitat reprasentirt den Gastraeamagen, wie den spiiteren

Magen der Meduse. Dass durch seine erste, ontogenetische Ver-

anderimg, die Einstiilpung, zunachst die Anlage der Radiarkanale

gebildet wird, iind dann erst wieder aus dem Gruude des Beohers

der definitive Magen „liervorsprosst", ist nur ein cenogenetiscber

Vorgang, durch den das pbylogenetiscbe Verhaltuiss, die Ent-

stebung der Lateralkanale aus dem Magen als Fortsiitze desselben

verdnnkelt wird. Die umbrella mit ibren Epitbelien hat natiirlicb

mit der Entstebung des Magens iiberbaupt nicbts zu tbun. Beim

Reifen der Geschlecbtsorgane tritt, wie oben ausgefiibrt, iiberbaupt

kein besonderer Sprossungsact auf, der mit dem der sporosacs an

Polypen verglicben werdeu kbunte, und es bleiben nur die Ten-

takel iibrig, deren Entstebungsweise als eine Art Sprossung vom
Gastrovascularsystem aufgefasst werden kounte.

Es geuiigt iibrigeus wobl die geuaue morpbologische Ver-

gleicbung der sprossenden und ausgebildeteu Polypen und Me-

dusen, um zu erkenneu, dass diese, sowie ibre einzelnen Tbeile

einander homolog sind und dass die von Wrigbt gezogene Parallele

nur auf Analogieen basirt. Niebt der Polypencolonie, sondern

dem Einzelpolyp ist die Meduse, nicbt dem HydrantbeU; sondern

der Proboscis ist der Magen , nicbt den Spiralpolypen , sondern

den Hydrautbeutentakeln sind die Tentakel, nicbt den Kaniilen

der Hydrorbiza, sondern den Kanalen der Hydranthententakel

sind die Kadiarkauiile (s. u. Der Riugkanal bildet sicb bei den

Medusen ontogenetiscb , wie pbylogeuetiscb erst secundiir durcb

scitlicbc Verbindungen urspriinglicb getrenuter Kaualboblriiume),

nicbt den Ssporosacs, sondern nur einem Tbeil ibrer beiden Zell-

scbicbten sind die Geuitalien der Medusen homolog. Hydrautb,

Spiralpolyp und Sporosac bildeu alle drei eiu Homologon der ge-

sammten Meduse.

Durcb die Tbeorieen Allman's und Wright's sind die geltend

gemacbten Ansicbten iiber die Individualitiitsverbaltnisse der

Hydromedusen (in der Gegenbaur'scben Begrenzung ^)) und ibre

1) Ibid., p. 86.
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richtigc tectologische Vergleichung vermehrt worden, und lassen

sicli die nach diesen moglicbeD Vergleichungen in folgendes

I Schema briugen :
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Die morphologischen Befunde begunstigeu weder die Indivi-

dualitatentheorie AUmau's, noch die Wright's. Was I'iir dieselben

zu sprechen scheint, erweist sich bei naherer Betraelitung- als

Tauschung' oder doch einer ungezwungenereu Deutuug fabig. Nun

iragt es sich aber, ob nicht vielleicht phylogenetische GrUnde,

deretwegeu doch schliesslich sulche Auffassungen geltend gemacht

werdeu, dringend^fiir ihre Annahme sprechen. Ich denke, nein.

Beide Deiitungsweisen wollen die Gleichheit zwischeu Medusen

und Polypen erlautern iind damit ihre directe Abstammung von

eiuander, den sog. Generationswechsel, fasslicher machen. Wright

zieht Parallelen zwischen alien eiuzelnen Theilen der beiclen

Formen, Allman sucht mit seiner Darstellung die gleiehen Sexual-

verhaltnisse bei Medusen, wie Polypen nachzuweisen.

Mit der alleinigen Coustatirung eines Geuerationswechsels,

d. h. der in einem bestimmten Tarnus aiifeiuanderfolgenden Ent-

stehuug von unter sich verschiedenen, theils geschlechtlichen, theiis

ungeschlechtlichen Generationen auf ungeschlechtlichem oder be-

zuglich geschlechtlichem Wege, ist noch keine Erkliirung der That-

sachen gegeben. Denn die oft sehr weit gehende Verschiedenheit

der sog. zweiten Generation von der ersten scheint alien Grund-

satzen einer ganz allraahlicheu Veriinderung durch natiirliche

Zlichtung zu widersprechen und vielmehr der Annahme einer

„spruugweisen" Entwicklung (Kolliker) giinstig zu sein. Daher

dient eine derartige Anschauungsweise vielmehr nur dazu, das

thatsachlich Vorliegende in riehtiger Weise aufzufassen und so

eine feste Basis fiir Untersuchungen zu griinden, welche eine na-

tiirliche, phylogenetische Erkliirung bezwecken.

Eine solche Erkliirung ist aber noch keineswegs in alleu den

Fallen, wo ein sogeuauntcr Generationswechsel angenommen wird,

gefunden wordeu, und es ist moglicb, ja wahrscheiulich , dass

sehr verschiedene Ursachen den Verhiiltnissen zu Grunde liegen,

welche insgesammt unter den Namen eines Generatiouswech.sels

begriffen werden.

Bei den Hydromedusen ist eine Erkliirung fiir den unter

ihnen in so priignanter Form auftretenden Generationswechsel in

dem Princip der sog. „Arbeitstlieilung" gegeben worden. Durch

ihre Eiuwirkuug auf die urspriinglich einander gleiehen Nach-

kommeu einer Stammform ist die oft so erstaunlich weit gehende

Verschiedenheit der „Generationen" entstandeu. Die Annahme einer

solchen, fiir Polypen wie Medusen gemeinsameu Stammform, aus

dereu morphologischen Veriindcrungen die Polypen-, wie Medusen-
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form licrziileiteu ist, ist eiue unumgjinglich iiotliweudige Ilypo-

tliese, wcuu mau uicht die Eutstcliimg- so ditVereiitcr Formen aus

ciuander als vod Aufang au bestchend, oder plotzlicli unverniittelt

autgetreteu, d. h. als uberhaupt unerklarlicb binstcUen will.

Freilicli erscbeiuen die von einaiider abzuleitenden Formen

der Polypen und Meduseu zum Tbeil recbt different, aber doeb

lasst sieb der genieiuscbaftlicbe Typus ibres Bans gar nicbt ver-

kenuen. Dass dieser aiieb bereits seit lange zum Bewusstsein

gelangt ist, kaun mau sebon daraus erseben, dass van Beneden,

ebe die ricbtig-e Auffassung- der Sexualverbiiltuisse bei den Hydroid-

polypeu durcbgedriingen war, die frei werdeudeu Medusen fiir

nicbts Anderes, als juuge, sicb spater festsetzende Polypen balten

kounte, und durch eiu einziges, bypotbetiscb construirtes Glied

die Kette scbliessen zu konnen glaubte, welcbe die Entwickluug

junger Polypen aus alten vermittelst des Larveustadiums der

freien Meduse darstellen soUte. ^)

Versuebt man sicb die Stammform der Hydromedusen zu re-

construireu, so ist natiirlicb in erster Liuie zu beriicksicbtigen,

dass diese von der Urform der Metazoen uberbaupt, der Gastraea

abzuleiten ist. Bei keinem Thierstamm erscbeint ja die Abstam-

muug von dieser so gesicbert, wie bei den Zoopbyten, wo das Vor-

kommen der Arcbigastrula in der Ontogeuie weit verbreitet ist,

und von denen eiue Ordnung(Pbysemaria ^)) zeitlebens im Gastrula-

Stadium verbarrt.

Eine der nacbsteu Naebkommen der uralten Gastraea muss

als die Stammform der Zoopbyten, eiue nicbt weit von ihr ent-

fernte als die der Hydromedusen angesebeu werdeu. Bei jder

bypotbetiscb en Construction der letzteren bat mau zwiscben drei

Moglicbkeiten zu wablen.

Entweder war diese sebon entscbieden polypoid, ibre nacbsteu

Naebkommen waren Polypen, und die Medusen baben sich erst

spater aus diesen entwickelt.

Oder sie war gauz medusoid, die Medusen siud die primaren,

die Polypen die secundaren Naebkommen.

Oder scbliesslicb, es war eine intermcdijire, zwiscben Polypen

und Medusen stebende Form, uud Polypen, wie Medusen baben

^) Recherclies sur I'embryogenie des Tubulaires. Mem. de I'aead. roy. de

l^^elgique XVII. 1844. PI. II, F. 26.

2) Haeckel, Studien zur Gastraea-Theorie. 1877. III. Die Physemarien,

Gastraeaden der Gegenwart.
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sich von ihr aus nach zwei verschiedenen Richtungen hin ent-

wickelt.

Die letztere Annahme scheint mir manche Grunde fUr sich zu

haben. Deun der lange Weg vom wenig differenzirten, festsitzenden-

PolypeD bis zur hochansgebildeten, freischwimnienden Meduse wird

wcsentlich abgekUrzt- durch die Annahme einer Mittelform.

Es scheint mir nicht unberechtigt, ein Wesen als Stammform
anziinehmen, welches die Charaktere beider Formen in moglichst

neutraler Weise in sich vereinigt. Von dieser konnen sich dann
durch die Wirkung der Arbeitstheilung und durch verschiedene

Anpassung hier die einen, dort die andern in specieller Weise

ausgebildet haben. Viel schwieriger ist — um die durch fort-

gesetzte, weitgehende Arbeitstheilung sehr dififerent gewordenen

Siphonophoreupersouen hier, wo es sich um die Grundformen

handelt, fortzulassen — zu verstehen, wie sich aus dem Polypen

allmahlich die Meduse, oder umgekehrt entwickelt hat, als die

Entstehung beider aus einer zwischen ihnen stehenden, die Basis

fur zwei divergeute Organ-Entwicklungsreihen gewahrenden Form.

Eine solche scheint sich mir aber in einer gastrula darzu-

bieten, deren Wundung unter Betheiligung beider primaren Keim-

blUtter etwa in der Mitte zwischen oralem und aboralem Pol

in eine Anzahl nicht scharf getrennter, sondern mit ihren Basen

zusammenfliessender Fortsatze ausgezogen ist. Die erste Anlage

dieser Fortsatze kann man sich, in der Weise, wie es schon

von Koch angegeben hat i), als eine anfangs solide Wucherung
des Ectoderms vorstellen, welche sich an einigen Stellen starker

hervorwolbte und hier eine Ausbuchtung des auskleidendeu Ento-

derms zur Folge hatte.

Diese Urf'orm muss dabei, wie alle Gastraeaden und alle

heutigen Zoophyten, bereits sexuell ditierenzirt gewesen sein. 2)

Und zwar werden sich, den bei Ilydromedusen gemachten Be-

obachtungen zufolge, die Eier aus Entoderm-, die Sameufaden aus

Exodermzellen entwickelt haben. Der gonochoristische Charakter

aller Hydromedusenpersonen 3) macht auch die geschlechtliche

') Jenaische Zeitschr. f. Nat. VII. 1873.

•) Cf. Haeckel, Gastraea-Theorie, p. 219.

*) Hydra scheint allein hiervon, wie iiberhaupt von der Esexualitat aller

Hydranthen eine Ausnahme zu raachen. Jedoch weist bei ihr die scheinbare

Entstehung der Eier aus dem Exoderm auf eine ausserste Reduction spros-

sender Geschlechtsthiere hin (of. Gegenbaur, Grundriss der vergl. Anat.

1874, p. 119, Glaus, Grundziige der Zoologie. 1876, p. 218).
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Treimuiii^ bei ihrer speciellen Stammform wahrscheinlich. Die

ihr jedenfalls sehr iilmlicbe Stammt'orm aller Acalepheu muss da-

gegen noch hermapliroditiscli geweseu seiu.

Schliesslich siud der Stammform noch die fiir alle Aealephen

dnrcliweg- charakteristischeu Nesselzelleu ') beizulegen. Ueber

den Hauptsitz derselben wird man kaum zweifelhaft sein: da,

wo sie am leichtesten uud meisten die Beute beriihren konnen,

da, wo sie bei so vielen Hydroidpolypen dicbte Knopt'e bilden, an

den sich riugsum ausbreitenden Armenden.

Die Frage nacb der Natur der Stammform spitzt sich nun

aber dahin zu, ob dieselbe frei oder festgeheftet war.

Nimmt man iiberhaupt eine Intermediarform als Ausgang-s-

punkt an , so kann man sich nar fiir das Erstere entscheiden.

Denn eine deiinitiv festgesetzte Form wiirde sofort zum echten

Polypen werden.

Mit dem ganzliclien oder theilweisen Verschwinden der Ga-

straea-Ectodermgeisseln begann die Stammform sich mittelst ihrer

Arme fortzubewegen, vielleicht auch voritbergehend mit dem

aboralen Pole festzusetzen. Von diesem Verhalten aus lasst sich

wiederum nach der einen Seitc bin die definitive, lebenslangliche

Festsetzung der Polypen, nach der andern die freiere Beweglich-

keit der Medusenformen ableiten. Ausser dem intermediiiren

Charakter einer solchen Lebensweise ist es aber auch ein anderer

Grund, dessentwegen ich fur die Annahrae einer freien Hydro-

medusenstammform sprechen mochte, und den ich gleich erwahnen

werde.

Zunachst muss die Fragc beantwortet werden, ob fiir ^die

Moglichkeit der einstigen Existenz einer derartigen Stammform

empirische Erfahrungeu sprechen. Es wird stets die Wahr-

scheinlichkeit einer hypothetisch construirteu Urform erhoheu,

wenn sich unter den noch jetzt lebeuden Descendenten solche

fiuden lassen, welche das in der Phantasie entworfeue Bild mog-

lichst getreu wiedergebeu.

Und in der That finden wir eine noch jetzt existireude, der

angenommenen in den Hauptsachen entsprecbende Indermediiir-

form in der merkwUrdigen Eleutheria (Quatrefages und Krohn).

Wenn diese Ocellen besitzt, und die vom progaster aus-

gehenden, in Tentakel verlangerten Hohlraume durch einen

1) Ibid., p. 220.

Monographic der Kalk.schwiimme I, p. 458.
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Ringkanal verbunden sind, so sind dies, wie Hincks hervor-

hebt 0, secuudiire, dnrch Anpassiing uach der medusoiden Richtung

bin ervvorbeue Complicationeu. Aucb bei den sprossendeu Medusen

bildet sicb der Ringkanal erst spat durcb Zusammeufiiessen ur-

sprlinglich vollig getrennter Kanalboblraume.

Die Eleutheria ist eine so augenscbeinliche Zwischenform,

dass sie, obwohl gewohnlicli als „Meduse'^ ihres Polypen, der

Clavatella prolifera Hincks^), bezeichuet, von Hincks doch mit

vollem Recht „a free polypite'' genannt wird. Man braucht unr

den Stiel, der die Eleutheria-Sprosslinge mit der Clavatella ver-

bindet, persistiren nnd die erwahnten secundaren Organe feblen

zu lassen, so erhalt man eine reguliire Polypeuform, welclier sicb

diejcnigen Polypeu unmittelbar anschliessen, deren Teutakelbasen,

wie bei Clavatella iind Campanulina, durcb eine Membran ver-

bunden sind. Denkt man sicb dagegen den scbwacben Umbrellar-

ansatz zwiscben Aboralpol nnd Cirkelkanal verlangert und die

Gallertsubstauz entwickelt, so ergibt sicb die Form einer wahren

Meduse. ^)

Auch die exceptionelle Lage der Geschlecbtsproducte bei der

Eleutheria spricbt fiir ein Bewabren urspriiuglicber, bei den Lepto-

medusen durcb Anpassuug abgeanderter Verhaltuisse

Die reifen Eier liegen bei ihr bekanntlicb am Apicalpol zwi-

scben der ausseren Bedeckung und der Magenspitze (zwiscben

Exoderm und Entoderm, Krobu\ Durcb eine einfacbe iiiterradiale

Verscbiebung der Entwicklungsstelle der Eier nacb abwiirts gegen

die Mundoffnung bin gelangt man zum Sitz der Gescblechtsorgane

bei Oceaniden Ggb. Bleibt sie bober an den Umbiegungsstellen

der Radien in den Mage'ngrund, wobei sicb diese zugleicb mit

der Bildunuf eines Gallertzaptens als „Magenstiel" ausdebnpn,

und breitet sie sicb von da in die Radien aus, so entspricbt dieses

Verlialten dem Sitz der Geuitalien bei Geryonopsiden, reducirt

') British-Hydroids, p. 72: „The only additional elements besides are the

circular canal and the ocelli, which may be regarded as simple organs of

sense and the natural accompaniments of a free and independent existence."

") Ob die Eleutheria dichotoma Qu. Ann. d. sciences nat. XVIIl von der

Eleutheria Krohn, Wiegmann's Archiv. 1861, Clavatella prolifera Hincks wirk-

lich verschicden ist, orscheint noch zweifelhaft. Jedenfalls sind beide ganz

nab verwaudte, bis auf kleine Einzelheiten gleich gebaute Formen.

'') Ueber die Ilomologie der Radiarkaniile mit Tentakelhohlriiumen cf.

Hincks, p. XXXIII.
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sic sicli aiif die Radieii, so ergiebt sich dadiircli dcr bci Eucopidcn,

Tliaiirnantiadcu imd Acquoriden.

Der Silz der GcDitalien bei Elciitheria ist also als ein Cen-

trum zn bctracbten, voii wclcbem ans dnich radiale oder inter-

radiale, in Folge der Entwicklung- eincr festen Gallertscheibe

nothig- gewordene Versebiebungen sicb die difl'erenten Lagen der-

selbcn bei den iibrigen LejDtomcdusen ableiten lassen.

Dass in den Radiiirkanalen die Eier nicht in der oberen,

sondern in der unteron Hiilfte ihres Querscbnittes entstehen und

nicbt gegen die umbrella, sondern die subumbrella bin austreteu,

^vird durcb die Vcrwacbsung der Radiarkanale mit der umbrella

und den Widerstaiid der stark entwickelten, der Eleutberia, gleicb

der Stammform noch feblenden Galleitsubstanz leicht erklarlich.

Nicbt nur die Morpbologie, sondern aueb die Lebensweise

der Elcutberia triigt den intermediaren Cbarakter, welcber der

hypotbetiscben Stammform zugescbrieben wurde. Sic ist frei

beweglicb, kriecbt jedocb gewohnlicb langsam und unbebiilflicb

auf den Meerespflanzen umber, es feblen ibr noch die ausgiebigen

Locomotionsorgane, vor Allem die entwickelte Sehwimmglocke der

umbrella, welcbe sich die Medusen phylogenetiscb im Kampf um's

Dasein erworben. Man iindet sie aber aucb nicht selten mit dem

aboralen Pole festsitzend und so voritbergcbend eine Existenz

fubrend, welcber sicb die Polypen fiir Lebcnszeit angepasst liaben.

Dem Einwurf, dass mit einer kriecbenden Fortbewegungs-

weise der Stammform sich bald eine bilaterale Symmetric geltcnd

gemacbt baben wlirde, konnte man entgcgnen, dass aucb die

kriecbende Elcutberia nicbt bilateral symmetriscb ist, und dass

etwaige Anfilnge zur Ausbildung bilateraler Symmetric bei der

Stammform, viellcicbt als starkere Ausbildung cines Antimers,

bei den Descendenten durcb Anpassung an die sessile Lebens-

weise, resp. die den Medusen eigcntbitmlicbe Art der Fortbewc-

gung, wieder verwischt werdcn konnten. Die letzterc ist nichts

als ein Aufscbnellcn von unten nach oben, olme bestimmte seit-

liche Richtung. Eine solcbc wird nur durcb die Stromung des

Wassers gcgeben. Uebrigens cxistiren in der That einzclne bila-

teral symmetrische Medusen (Steenstrupia, Euphysa, Hybocodon

s. u.). Von den Sipbonopborenpersonen sind viele bilateral sym-

metriscb.

Von Koch ^) spricht fiir die Annahme einer sessilen, poly-

^) L. c.
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poiden Stammform , aiis tier die Meduseu secundar abzuleiten

waren, well letztere sich nur schwer mit anderen Thierklassen

verkntipfen liessen.

Aber auch durch die Annahme einer der entworfenen alin-

liehen Intermediarform wird den nahen, morpholog-ischen Be-

ziehnugeD der Hydroiden zu Schwammen und Korallen (zu welch

letzteren besouders die Milleporen iiberleiten) kaum weniger

Rechnung gtragen.

Der Hauptnnterschied der von v. Koch angenommenen
Stammform und der, die icli beflirworten mocbte, liegt nur in

der sessilen gegeniiber der Ireien Lebensweise. Und dem ent-

sprechend wird die Deduction des Stammbaums der Zooi)hyten

bauptsachlich nur darin verschieden, dass die Festsetzung der

im Uebrigen gleichen Urtbrmen erst spater angesetzt wird. Nam-
lich erst fiir die speciellen Stammformen der Spongien, Korallen

und Hydroiden, wahrend aus der Annahme einer festsitzenden

Hydromedusenstammform ein Festsitzen bereits der Urform der

gesammten Acalephen und somit auch aller Zoophyten folgert.

Bei ersterer Annahme konnen auch die freien Siphonophoren

und Ctenophoren ^) (vielleicht auch ein Theil der Medusen ohne

Polypengeneration ?), sowie die nur ganz lose angehefteten Lucer-

narien direct ohne Unterbrechung durch eine sessile Zwischen-

form aus einer Reihe freier Stammformen abgeleitet werden.

Fiir die freie Lebensweise der Hydromedusenstammform
mochte ich nun aber besonders auch deshalb sprechen, weil sich

mit dieser Annahme erkliiren lasst, warum gerade nur die sexuell

differenzirten Personen vieler Hydroidenstocke frei werden und
sich im hohem Grade ausbilden.

Die Hydromedussenstammform, sexuell differenzirt, wie jetzt

nur noch ein Theil ihrer Nachkommen, vermehrte sich danebeu

durch Sprossung, wie noch jetzt die Polypen, zum Theil auch die

Medusen — unter ihneu wieder, falls man sie wirklich eine Me-
duse nennen will, ihrem Charakter entsprechend auch die Eleu-

^) Die Ctenophoren mochte ich wegen ihres Hermaphroditismus, des

Fehlens von Stockbildungen unter ihnen, und ihres ganz eigenthiinilichen pro-

morphologischen Charakters, in Folge dessen sie „den achtstrahligen Alcyo-

narien durch ihren Bau niihcr verwandt sind, als den vierstrahligen Hydro-

medusen" (Haeckel, Gener. Morphol. 1, p. 484), als eine schon friih abge-

zweigte Klasse der Acalephen halten.
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theria — nnd wic viele nicdcre Thicre iibcrliaupt. ') War die

Staninil'oim tVei, so wurdeii es zimiiclist audi allc ihr anfaiigs

uocli gleiclien Spiosscn, und erst spiiter wurdc ein Theil sessil.

Hierdnrch eutstaud zuiiclist eiu echter, schwiramender Cormiis.

Diejenigen Sprosscn, welche sicli immer noch
vom Stocke lost en, bliebeu der Stammform zu-

nJichst noch am iihnlichsten. Gleich ihr lebten sic

frei weiter und gleich ihrblieben sie sexuell diffe-

renzirt. Dagegcn eutfernten sich die anderen bereits weiter vou

der Stammform, wurden zu sessilcn Personen und dififerenzirten

sich durch die Wirkung der Arbeitstheilung unter Verlust der

Sexualitjit zu blossen Nahrpersonen, bei den Siphonophoren auch

noch weiter behufs der speciellen Ausiibung anderer Functionen.

Die gleich der Stammform frei und sexuell bleibenden Sprossen

konnten dann durch natUrliche Ziichtung allmahlich zu leichterer

und freierer Bewegung, vor Allem durch die Ausbildung der der

Stammform wie den „Polypen'' fehlenden Schwimmglocke, zu

besserer Orientirung etc. befahigt werden und sich so in hoherer,

fiir ihr Freileben giinstiger Weise ausbilden.

Dieses Verhalten blieb bei vielen, gleich dem Stammcormus
frei bleibenden Siphonophorenstocken und vielen, selbst sessil ge-

wordeneu Hydroidencormen. Bei einem andern Theil der —
schwimmenden wie festgehefteten — Gormen wurden sammtliche

Personen nach und nach sessil. So konnten die sexuell geblie-

benen Personen durch fortgesetzte Arbeitstheilung schliesslich zu

blossen Gemmen herabsinken.

Dagcgen erschcint mir der von v. Koch fiir das Zusammen-

fallen der Losung mit der Sexualitat angegebene Grund, dass

durch das Erhalten der Sexualitat gerade nur der sich losenden

und frei weiter lebenden Nachkommen einer urspriinglich sessilen

^) Die aus den Eiern entstehendeu Personen waren anfangs natiirlich

siimratlich audi sexuell difi'erenzirt. Denn da der Zerfall der Personen der

Ilydromedusenstocke in sexuelle und esexuelle, d. li. eben der Generations-

wechsel, als allmalilich — und zwar durcli die Wirkung der Arbeitstheilung

— entstanden und nicbt als von jeher vorhanden erklart werden muss, kann

ich durchaus nicht dem von Kleinenberg (Hydra 1872, p. 33) ausgesprochenen

Satz beipflichten : ,,Urspriinglich scheint bei den Hydromedusen allgemein

das Verhiiltniss bestanden zu haben, dass die aus den Eiern hervorge-

gangenen Individuen selbst niemals Eier und Samenkorper produciren, son-

dern sich nur ungeschlechtlich durch Knospung oder Theilung fortpflanzen,

und erst die nachste oder eine spiiter ungeschlechtlich erzeugte Generation

wieder geschlechtsreif wird."
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Stammforni eine Inzncht erschwert sei, nicht ganz befriedigcnd.

Denn eine solche hUtte ja gleich durcli denselbeu Ausweg ver-

mieden werden konnen , den wir fast iiberall da eingesclilagen

seheu, wo die sich ursprUnglich l<3senden Sexiialpersonen spater

sessil geworden sind, namlich dass die sich bildenden Stocke

dioecisch wurden.

Abgesehen hiervon aber findet sich Monoecie und selbst Her-

niaphroditismiis unter den Zoophyten so allgenaein verbreitet

(Schwamme, Korallen, Ctenophoren, die monoecische Hydra selbst),

dass eine Inzncht unter ihnen kaum schiidlich seiu, noch weniger

den Grund zu so cigentbUmlichen Erscheinungen, wie dem regel-

mjissigen Zusammeufallen der Sexualitat mit der Losung ab-

geben kann.

Dass der Uebergang von einem sich losenden zu eiuem sessil

bleibenden Spross - vom prosopon zum blastus — absolut nichts

Gewaltsames an sich hat, zeigen noch heut vor den Augen des

Beobachters sich abspielende Vorgange: Hincks beobachtete die

Losung von Obelia- und Clytia-Medusen in sehr verschiedenen

Stadien ihrer Entwicklung, theilweise sogar mit schon reifenden

Ovarien. ^) Agassiz constatirte bei Coryne mirabilis selbst ein

Losen oder Sessilbleiben der Gemmen je nach dem Einfluss der

verschiedenen Jahreszeit 2) und Hincks glaubt dasselbe fur Po-

docoryne proboscidea annehmen zu konnen. ^)

Die Stammform blieb nun theils frei und wurde in diesem

Zustande znm cormus, theils setzte sie sich wahrend des Proli-

ferirens fest. Diirch entsprechende Anpassung an diese Lebens-

weisen differenzirten sich die cormen dann weiter. Hierdurch

gcwinnen wir die Ausgangspunkte ftir Siphonophoren- und Hy-

droidencormen.

Auch die Annahme der Festsetzung einer ursprlinglich freien

Form hat ebenso wenig etwas allzu Gewagtes, als die des Sessil-

werdens ursprlinglich sich losender Sprossen, da sich auch hier

verbindende Mitteiglieder finden.

Die Eleutheria heftet sich nicht selten mit ihrem aboralen

Pol fest, so dass sie dann „wie ein kleiner Polyp" aussieht"^)

1) British Hydroids, p. 143, 147.

") Contributions. 1862. IV, p. 189.

") O. c, p. 317.

*) Kefer stein u. Ehlers, zoolog. Beitrage 1861.
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imd ibr Eutdccker Quatrefages diese StelluDg- fiir die gcwohnliclie

bei der Fortbeweguug- balten konnte. ^)

Die Lucernarieu, dereu gauzer Bau einen sehr medusoiden
und zuni Tbeil der Eleutberia ahulicbeii Cbarakter tragt ^), siud

zwar niit ibreiii aboralen Pol festgebeftet; aber so verschieden von
der Anbeftungsweise der Polypen und so oberflacblicb, dass ge-

wobnlicb eine starke Erscbtitterung oder soustige Beunrubigung
genugt, urn sie zu bewegen , ibren Platz auf den Algen, an
deueu sie sicb festgesetzt, aufzugebeu und sicb zu Boden fallen

zu lasseu.

Aucb die Hydra ist nur lose mit ibrer Basis augebeftet, ibre

Sprosseu reissen sicb vom Stocke los, indem sie zuweilen die

Tentakel an in der iS'abe befiudlicbe Gegenstande beften , somit

ganz dieselbe Stellung aunebmeu, wie die kriecbende Eleutberia,

und setzten sicb uacb ibrer Freiwerdung wieder fest.

In der Ontogenie der Hydroiden sind die ersten pbylogene-

tiscben Vorgange naturgemass am meisten abgekUrzt und ver-

wiscbt. So feblt allermeist das Bild der Stammform, so ist die

aus der Flimmerlarve sicb bildeude Person gleicb ein esexueller

Hydrantb, so sprosst jede Person des sicb entwickelnden Stockes

gleicb mit der speciellen Differenzirung , bezliglicb denjenigen

secundaren Orgauisationsmangeln; welcbe pbylogenetiscb erst

ganz allmiiblicb durcb Aus- und Riickbildung in Folge von Ar-

beitstheilung und Anpassung entstanden sind.

Bei einer Familie abe.r, den Tubularien, findet sicb eine

kriecbendC; Eleutberia-abnlicbe Form in der Ontogenie in frap-

pirender Weise wieder, und gerade bierin mocbte icb eine neue

^) Memoire sur I'Eleutheria dichotoma, Ann. sc, nat, XVIII. 1842, be-

richtigt vonKrohn. "Wiegmann's Archiv f. Nat. 1861.

-) W. Keferstein, tjutersuchungen iiber niedere Seethiere. 1862, p. 18

fiihrt aus: „wie in alien wesentlichen Theilen diese so anormal scheinende

Gattung mit den Medusen iibereinstimmt, so dass man sich eine richtige Vor-
stellung von ihrer Form und der Anordnung ihrer Organe macht, wenn man
sie sich wie eine noch festsitzende, gcstielte Medusenknospe denkt, bei der

der Magen bereits gebildet und am Ende geoffnet ist, bei welcher aber die

Radiiirkanale noch eine sehr grosse Breite haben und durch schmale Quer-

wJinde von einander geschieden sind, welche dann in diesem Zustand der

Entwicklung stehen bleibt, auswiichst und im Verlaufe der Radiarkanale Ge-
schlechtsorgane entwickelt." Die alien Bemiihungen zum Trotz bisher noch
unentdeckt gebliebene Ontogenie dieser merkwiirdigen Thiere konnte viel-

leicht ein helles Streiflicht auf die Phylogenie der Hydromedusen werfen.

Bd. XII. N. F. V. 1. 11
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Stiitze fur die Annahme einer Eleutheria-ahnliclien Stammform der

Hydromedusen erblicken.

Die den weiblichen Medusoidgemmen der Tubularien ent-

scWiipfte Larve, von Allmau mit dem Namen Actiuula belegt,

ist nicbt, wie gewobnlich, eine fiimmernde Planulaform , besitzt

vielmebr bereits Tentakel, ein manubrium mit Mundoffnung und

einen kurzen Hydrocaulus. Diese Larve kriecht genau wie die

Eleutheria, den Mund gegen die Bodeuflache gewendet, mit Hiilfe

der Tentakel umber, um sich scbliesslich mit dem aboralen Pol,

ganz so, wie es die Eleutheria voriibergebeud tbut, festzusetzen

und in dieser Stellung zum Polypen zu werden. i)

Vergleicbt man die von Allman gegebene Abbildung der

kriecbenden actinula ^) mit einer in gleieber Stellung befindlichen

Eleutberia , ^) so muss die Uebereinstimmung zwiseben beiden

auffalien.

Claparede's Annabme, dass sich die junge actinula mit dem
Theile, den er iibrigens treffend „mit dem manubrium der ecbteu

Quallen" vergleicbt, festsetzt '^), wurde von Allman bericbtigt. ^)

Dem Aus.^prucbe Claparede's, dass der Tubularienpolyp eine „fest-

sitzende Meduse" ist, schliesse icb micb aucb in phylogenetischem

Sinne insofern an, als icb ibn fiir einen sessil gewordenen Descen-

denten einer urspriiDglicli freien Stammform balte. Nur sitzt

derselbe nicbt mit dem Munde, sondern vielmehr, genau wie die

sich anheftende Eleutberia, mit dem aboralen Pol fest.

Bei einer Anzabl Hydromedusen feblt scbliesslich die ge-

sammte Bildung eines Stockes mit sexuellen und esexuellen Per-

sonen, und erstere entwickeln sich allein, ausgeriistet mit den

speciell erworbenen Eigenschaften. In vielen Fallen ist bier wohl

abgekiirzte Vererbung im Spiel, nicbt ausgescblossen ist aber die

Mbglicbkeit, dass sich der durch Arbeitstheilung entstebende

Polypenstock auch phylogenetisch uberbaupt nicbt differenzirt

^) Kleinenberg (Hydra, p. 81), halt es fiir nicht passend, diese Jugend-

form der Tubularien mit einein besonderen Namen zu belegen, weil sie von

dem ausgewachsenen Thier nur uubedeutend verschieden sei. Meiner Ansicht

nach ist aber auf dieses sich frei bewegende Jugendstadium so viel Gewicht

zu legen, dass ihni wohl ein besonderer Name gebiihrt.

') Tubularian Hydroids. Pi. XX, F. 4.

3) lb. PI. XVIII, F. 4.

"*) Reobachtuugen iiber Anatomic und Entwicklungsgeschichte wirbelloser

Thiere an der Kiiste der Normaudie. 1863, p. 3.

^) O. c., p. 90.
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und die freiscliwimiucadc MeJuse allciii aiis der kriechcudeu

Stammlbrm entwickelt hat. Mau darf nicht vergessen, dass gerade

im Gebiet des sogenaniiteu „Generationswechsels" gleich scliei-

nende Eudresultate auf selir verscbiedenen Wegen erreicht sein

koDuen.

Will man das Princip der Arbeitstheilung fiir die Erklanmg
der Verwaudtschaft zwischeu den verscliiedenen Formen der

Hydromedusen-Personen gelten lassen, so sind die Ausdrucks-

weiseu erste und zweite Generation, sowie Generationswechsel

selbst eigentlicli niclit ganz zutrefiend.

Die solitaren Medusen sind in phylogenetischem Sinne keiue

auf den PolypeDCormiis generiscli folgende^ von ihm abstammende

Tochterreihe. Vielmelir sind sie mit jeJem am Stock sprossenden

Polypen zii parallelisiren und in eine Generation mit ihm gehorig,

als ihm gleichwerthige, nur in Folge der Arbeitstheilung diffe-

rent gewordene Schwestersprossen. Nur scheinbar, durch die zu-

fallige Veriistelung des Stockes, stehen sie, ganz ebenso wie die

Polypenpersonen unter sich, in verschiedenem Verwandtschafts-

verhaltniss zu den einzelnen Polypen,

Alle das Geschwisterverhaltuiss zwischen Polypen und Me-

dusen undeutlich machenden Umstande, das spatere, zu einer be-

stimmten Zeit eintretende Erscheinen der Medusensprossen , die

Differenzirung von besonderen Tragern (blastostyli) sind phylo-

genetiseli secundar erworbene, hierfUr unwesentliche Eigen-

thtimlichkeiten.

Sonach findet auch eigentlieh kein Wechsel; sondern vielmehr

ein Nebeneiuanderentstehen diiferenter Geschwisterreihen statt.

Wollte man trotzdem die Ausdrucke erste und zweite Gene-

ration auwenden, so ware es jedenfalls correcter, die sexuell

differenzirt gebliebene Form die erste zu nennen (wie dies bei

Botanikern iiblich ist), da sie der Stammform in geschlechtlicher

Beziehung, worauf es hier vor Allem aukommt, am nachsten

steht.

Bei der Annahme einer freien Hydromedusenstammform

(Actinaea, aus Actinula) wiirde sich ihr Stammbaumetwa folgender-

massen gestalten:

11*
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Acalephae

Hydromedusae

Ctenophora,
frei. herin.

Coralla
8 isile Gormen, z. Th. herm.

Spongiae

Acraspetla.
Siplioiiophora

freie Gormen mit
z.Th.sessilenPers. Craspedota.

(Medusae ohne
Polypenstadium ?)

Hydroida sessile Gor-
men mit z |Th. freige-
bliebenen Pars.

festgehefteter Actinaeacorm. '^l^*'^'''*^'''^*
„ ,

loselfestgelieftet.

freier Actinaeacormus.

Actinaea gonog.

Porifera
Procorallium

Archisjpongia. (jastraeada.
ses eil. (Physemaria)

sessil.

sessil. herm

Freie Acalephenstammform, herm.

Gastraea.

Gastraeada.

Gastraea.

Auf solche, liier nur kurz angecleutete, oder alinliclie Weise

lasst sicli (lurch das Princip der Arbeitstheilimg die Entsteliimg

so differenter Formen, wie Polypen und Medusen auseinander

natiirlicli erkliiren, ohne dass freilich bis jetzt ein sicherer Weg
durch das noch vielfach unerforschte und durch unzahlige, se-

cundare Verschlingungen schwierig- zu verfolgende Labyrinth ihrer

Entwicklungsgeschichte sich finden liesse.
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Naturlich maclit der liier angetretene Versuch in keiner

Weisc Auspnicli auf grossere Siclierlicit als antlerc, bereits durch-

get'iihrte. Er soil vielmehr liauptsaclilicli uur zeigen, wie etwa,

olme deu Personenwertli der Polypen imd Medusen anzutasten;

die Verwaudtsclial't zwisclieu beideu auf Grund der Descendenz-

tbeorie cikliirt werdeu kanu.

Scliliesst man sicb mm der AUman'scben Tbeorie liber die

Sexualverbiiltnisse bei deu Medusen an — eine Auffassung, die

sicb nur sebr gezwungen in den Rabmen der morpbologischen

Tbatsaehen bineinpassen liisst —; so wird die Pbylogenie statt

klarer nur um so verwickelter.

Die Gegenbaur'sebe Erkliirung der sessilen Geschlecbtsgemmen

an Polypen als Personen stellt alle friiber in sexueller Beziebung

in vielfacbe Kategorien eingetheilte Polypen ^) auf eine Stufe, be-

stimmt alle Hydrantben als ungescblecbtlicli. Die Auffassung

xVllman's trennt im Gegentbeil nahe stebende Medusen als zum
Tbeil Personen, zum Tbeil weitgebend differenzirte Gormen und

erklart dieselben tbeils als sexuell, tbeils als „not directly sexual."

Die pbylogenetiscbe Entstebung beider miisste sonacb eine

gauz andere sein. Die Gonochemen waren, der gewobnlicben

Auffass lingsweise gemasS) als solitare, gescblecbtlicb differenzirt

gebliebene Nacbkommen der Stammform zn betracbten. Die Ent-

steliung der Blastocbemencormen musste dagegen von Neuem
aus der Bildung eines cormus urspriinglich gleichgebildeter,

siimmtlicb sexueller Blasten bergeleitet werden und liesse sicb

als Ausgangspunkt die proliferirende Meduse wablen. Es wiire

aber dabei sehr scbwer erklarbar, wie einzelne Personen die ge-

scblecbtlicbe Function iibernommen batten und durch fortgesetzte

Arbeitstbeilungzu blossen Gemmen gleieb den sporosacs der Polypen

berabgesuuken wiiren, ohne dass sicb aucb eine Diiferenzirung fiir

andere specielle Functionen, vor Allem in der Bildung blosser Nabr-

persouen gelteud gemacbt batte. Es wiire ein sebr merkwilrdiges

Factum, dass der so gebildete Stock mit einer esexuellen und
mehreren Sexualpersonen den solitaron Sexualpersonen der iibrigen

Medusen so sebr abnlicb geblieben oder geworden sein sollte. ^)

^) Cf. hierfur besonders : Van Beneden, Recherches sur I'embryogenie

des Tubulaires. Mem. de I'ac. roy. d. Belgique XVII. 1848.

-) Allman selbst scbeint dies gefiihlt zu haben und zu der Ansicht bin-

zuneigeu, dass vielleicbt alle Crasnedoten als Gormen zu betracbten seien.

Denn nacb der Bescbieibuug der Gescblecbtsorgane an der als Typus einer
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Der Vortbeil, den die Allman'sche Theorie fiir die Erklarung

einer directen Abstammung- der Aeginiden von Geryoniden darzu-

bieten schien, fallt mit der Erklarnng- der anscbeinenden Spros-

sung als Parasitismus. Aber selbst wenn eiue unmittelbare Ver-

wandtschaft zwiscben diesen oder anderen Medusengeneris be-

stande, wiirde eine Erkliirung bierfiir durch die Auffassung der

proliferirenden Generation als ungescblecbtlicber Blastocbemen

in keiner Weise gegeben sein. Denn, wie gesagt, geniigt die

blosse Constatirung der Abstammung geschlecbtlicber Genera-

tionen von imgescblechtlicben zur Erklaruug derartiger Facta

keineswegs.

Die Wrigbt'sche Auffassung des gesammten Hydractinia-

cormus als einer einzigen Person, seiner der Ausiibung verscbie-

dener Functionen entsprecbend ausgebildeten Persouen als Organe

und die Gleicbsetzung- dieses gesammten Stocks mit einer Meduse

(Wright nennt die Hydractinia geradezu: ,,2i zoopbyte inter-

mediate in its form and structure between tbe true zoopbyte

and tbe acalepb") scliliesst eine Erklarung der Abstammung von

Polypen und Medusen von einander durch Arbeitstbeilung von

vorn herein aus.

Der von ihm gezogenen Parallele zwischen dem Generations-

wecbsel der Atractylis ramosa und den bei Aphiden vorkommenden
gescblecbtlicben und ungescblecbtlicbeu Fortpflanzungsweisen feblt

dagegen jede wabre Homologie, abgeseben davon, dass durch

eine solche Auffassung absolut keine Erklaruug des Vorganges

gegeben v^iirde.

Bekanntlich werden die mit wirklicben weiblicben Ge-

scblechtsorganen ausgeriisteten viviparen Aphiden jetzt als der

Befrucbtung nicht bediirftige Weibchen angeseben ') und derartige

Fortpflanzungsweisen als Parthenogenesis bezeichnet.

Ausserdem werden durch die Wrigbt'schen Parallelisirungen

die verschiedenen Polypen und Medusengenera in Bezug auf ibre

Tectologie ganz willkiirlich getrennt. Die Polypenstocke sind

Gonocheme aufgestellten Oceania coronata (= Tiara pileata Forsk?) sagt er

ausdriicklicli, er bestreite uicht die Moglichkeit, dass auch an dieser Meduse,

und zwar an der Magenwand (manubrium) Geschleclitsgemmen („true buds,

to which the development of the sexual elements may be confined") auftreten

konnten, und wenn dies der Fall sein soUte, so wiire auch sie unter die

Blastocbemen zu rechneo,

*) Cf. Glaus, Ueber die Bildung des Insekteneies. Zeitschr. f. wissensch.

Zool. 1864.
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theils Cormcii , tlicils Einzelpersonen, die mcistcn Polypen iingc-

st'lilcclitlicli erzeug-te Personeu, die der Hydractinia etc. Organc;

die jMeduseii der Atractylis ramosa sind sexuell gewordene und
besonders difl'erenzirte Polypen, wiilirend von der des Eudendrium
piisillam ausdriicklieli gesagt wird, sie sei „uot as a sexual

polyp'^ zn erklarcu etc.

So meiue icb, dass anatomisclie und ontogenetische, wie

auch phylogenetiscbe Griinde dafiir sprecben die frilher unbe-

strittene Auffassung sammtlicber Medusen als sexuell diilferenzirte

Einzelpersonen auch feruerbin beizubebalten.

IV. Beobaclitctc Arten.

1) Clytia Johnstoni Alder, T. II, F. 1—9.

Eucopidae Ggb. Oceanidae Ag. Thaumantiadae Forb.

Sertularia vol u bills. Ellis und Soland e'r. Zoopli. 51.

PL IV. F. e, f. E. F. (Polyp.)

(nee S. volubilis Linue (== Campanularia vol.) cf. Hincks, p. 161.)

Campauularia volubilis Jobnston. Brit. Zoopb. 107—108,
F. 18. (Polyp).

Couch. Cornish Fauna pt. 3, 40. t. II, F. 11.

Gosse, Naturalist Rambles Dev. Coast. 296. t. 18.

— — Hincks, On reproduct. of Camp. Ann. Nat. Hist., July 1852.

PI. Ill, F. 5. (Medusensprossung).

Campanularia Johnstoni (Polyp.) Alder, Ann. Nat. Hist|

Vol. XVIII, 2. Ser. 1856, p. 359. PI. XIII. F. 8.

Alder, Catal. Zoopb. Northumb. and Durham. Transact.

Tyneside natur. Club. 1857. V. 126. PI. IV, F. 8.

Wright, Ed. New. Phil. Journ., April 1858. VI, Ph VII,

F. 3. Proceed, roy. phys. soc. Ed. Vol. I, PL XIV, F. 5,

XIX. F. 3, 4.

A 11m an, Proc. roy. phys. soc, Ed., December 1858. VI.

Ann. and Mag.' Vol. XIII, 3. Ser. 1864. Tubularian

Hydroids p. 35, F. 9 (Meduse).

Clytia volubilis (Polyp. Meduse) van Beneden. Mem. s. 1.

Camp, de la cote d'Ostende. Mem. de I'ac. roy. d. Belg.

XVII. 1844. Bullet, de I'acad. roy. d. Belg. XIV. 1847.

Nro. 5, p. 457. Fig. 7 der Taf. Recherches sur la

Fauna litt. de Belgique 1866, p. 166. T. XIV, F. 1— 10.
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Clytia. Johnston i. Hincks, British Hydroid Zooph. V. I, p. 143.

Vol. II, PI. XXIV, F. 1 (Polyp. Meduse).

Clytia bicophora. A. Agassiz, Proc. Boston soc. N. H. IX,

F. 14, 15. 1862. ;
Illustrat. catal. of the. N. Am. Acalephae

1865. p. 78, F. 108^-111 (Polyp. Med.).

L. Agassi z, Contributions Nat. Hist. U. St. 1862.

IV, p. 304, 354. PL XXIX, F. 6—9 (Polyp).

Platypyxis cylindrica. L. Agassiz, Cont. Nat. Hist. U. St.

IV. p. 307, F. 41, PI. XXVII, P. 8-9.
Campanularia sp. Gegenbaur, Generatiouswechsel 1854,

p. 13, T. I, F. 1, 2.

Campanularia Gegenbauri. Sars, Middelhavets Litt.

Fauna. 1856—57, p. 48.

Eucope campanulata. ] Gegenbaur, Zeitschr. f. wissen.

Eucopethaumantoides.
[ Zool. 1857. p. 243—44. T. IX,

Eucope affinis.
J

F. 9—13.

Eucope picta 1 Keferstein u. Ehlers, Zool. Beitrage.

Eucope exigua / 1861. T. XIII, F. 11, 12, 13.

Eucope variabilis. Glaus, Zeitschr. f. wissensch. Zool. 1864.

T. XXXVIII, F. 9—13.
Eucope gemmigera (?). Keferstein, Unters. niederer Seeth.

1862. T. II, F. 9.

Thau man tias sp. Busk, Transact, micro sc. soc. Lond. III.

1852, p. 22.

Thaumantias dubia n. sp. Kolliker, Zeitschr. f. wissensch.

Zool. IV. 1853.

?ri ,. ^1 ..^^IForbes, British Medusae,Thaumantias Thompsoni (?) ,

'

Thaumantias convexa (?) ^j ^'^ ^^ ^
^- ^' P' ^^'

^) Zur Gattung Clytia, ein von Lamouroux fiir eine Gruppe
der Campanularien Lamarck (Anim. sans vert. II), Sertularien

Linne aufgestellter Genusname, gehoren nach van Benedeu,

L. Agassiz und Hincks diejenigen Campauulariiden, deren freie

Medusen sich durch eine gewolbte Glockenform, durch eine ver-

^) Da Synonymie und Systematik der craspedoten Medusen noch vielfach

uuklar und unsicher erscheint, so hielt ich es fiir nicht iiberfliissig, bei den mit

vielen verschiedenen Namen belegten Species etwas ausfiihrlicber auf die iiber

sie existirende Litteratur einzugehen. Jedenfalls bin ich bereits nach der

Beobachtung weniger Medusen zu der Ueberzeugung gekomnien , dass eine

bedeutende Anzahl der aufgestellten Arten gestrichen werden muss.
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haltuissmassig geringe .Anzalil beweglicher Tcntakcln und zwi-

scliCD diesen liegeude Sinnesblasclien auszcichiien. Allman behiilt

fiir dieselbe Gruppe den alteu Lamarck'scben Namen Campanu-

laria bei, wiibrend er flir die Campanulariiden mit sessilen

Gemmeii, die Campanulai-iae Hiucks, den Gattungsnamen Lao-

medea gebraucbt. Van Beneden adoptirte zuerst, als er die Me-

duseugemmation an der Campanularia volubilis Johnston ent-

deckte und die grosse Verscbiedenbeit ihrer Sprosslinge mit den

anderen, bereits bekannten Campanularia-Medusen, den spateren

Obelien, beobaehtete, Lamouroux's Gattungsnamen fiir diese Hy-

droide. Hincks behielt dagegen, als auch er 1852 die Sprossung

der jungeu Mednse sah, wobl aus Unkenntniss der vorange-

gang-enen van Beneden'scben Beobacbtung' den alten Namen Cam-

pauularia volubilis vorliiufig- noch bei. Die Artverscliiedenlieit der

Campanularia volubilis Jobnston mit der Sertularia volubilis Linne

wurde von Alder constatirt, und ibr der Name Campanularia

Jobnstoui nacli ibrem Entdecker beigelegt. So musste sie nach

dem die Meduseu beriicksicbtigenden Eintbeilungsprincip von jetzt

an den Namen Clytia Johnstoni fiihren. Auf dieselbe Species

ist wabrscbeinlicb die Campanularia zu bezieheu, deren Gemma-
tion Geg-enbaur in seinem Generationswechsel bescbrieb, und der

Sars den Namen C. Gegenbauri gab.

Nacb der Agassiz'scben Systematik gebort die Meduse zu den

Oceaniden, d. b. denjenigen Eticopiden Gegenbaur, deren Rand-

korper zwiscben, nicht an den Tentakelbasen liegen. ^) L. und

A. Agassiz nenuen sie nacb der Weise amerikaniscber Zoologen

mit einem neuen Specisnamen Clytia bicophora. Von L. Agassiz

wurde sie einmal fur die ausgebildete Meduse der Platypyxis

(Clytia) cylindrica gebalten und so bescbrieben, da die neu ent-

deckten Sprosslinge der Platypyxis den jnngen Clytien sebr iibn-

lieb waren; ein Irrtbum, der von A, Agassiz wieder bericbtigt

wurde.

Unter den Forbes'scben Tbaumantiaden ist sicher eine oder

mebrere mit CI. Jobstoni identiscb, da es giinzlicb unwahrschein-

licb ist, dass der engliscbe Forscher diese so biiufige Meduse nicbt

beobachtet baben sollte. Das angeblicbe Fehlen der Randblascben

^) „The Eucopidae and Oceauidae have distinct eyes; but in the Euco-

pidae they are attached to the base of the tentacles, which in the Oceanidae

they are free, and occupy along the circular tube a position which seems

independent of the arrangement of the tentacles." Contribut. 1862. IV, p. 352.

Anm. 2.
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kommt, wie oben bemerkt, niclit in Betraclit iind die Ansammlung
von Chyluskorpercheu sammt der Entodermtinction in den Ten-

takelbulbis kanu als Ocellarbildiing beschrieben sein.

Die von Busk imd Kolliker beschriebeoen Thaumautiaden

stimmen mit Clytia Johnstoni voUkommen iiberein. Nach dem
Gegeubaur'sclien System gehort die Mediise zu den Eucopiden,

und hat der Beg-riinder dieser Familie selbst drei ihrer Eutwick-

lungsstadien imter verscMedeneu Speciesnamen beschrieben.

Eucope picta und exigua Kef. und Ehl. sollen von diesen nur

durch die Zahl der Tentakel resp. der Randblaschen verschieden

sein, sind also mit ihnen und CI. Johnstoni identisch. Schliesslich

hat sie noch 1H64 Glaus auf Helgoland beobachtet und als Eucope

variabilis beschrieben. Nicht unmoglich ist es auch, dass Eucope

gemmigera Kef. mit der vielbenannteu CI. Johnstoni identisch

ist. Denn dass die Geschlechtsorgane „in der Mitte der Radiar-

kanale" ihren Sitz haben sollen, halte ich fiir kein sicheres Unter-

scheidungsmerkmal und sonst wiisste ich nicht, warum die von

Keferstein beobachtete Meduse „mit keiner bisher bescbriebenen

Eucope zu verwechseln^' sein soil.

Durchmesser 2, 3 — etwa 9 Mm. (Glaus).

Umbrella mit miissig ontwickelter Gallerlsubstauz und variabler

Form, In der Jugend hochgewolbt, spater von flacherer Glocken-

form. Zuweilen der freie Rand mehr viereckig, wobei die vier

radialen Bulbi die Ecken bilden.

Subumbrella und velum stark entwickelt. Codonostom oft auch

bei alteren Thieren ziemlich eng.

Marginalstrang sehr stark entwickelt, mit mehreren Zell-

schichten, an den Tentakeln zu fast kugelformigen Bulben an-

schwellend. Marginalstrang, Bulbi und Tentakel, bei jungen

Medusen auch die ganze umbrella mit lauglichen Nesselkapseln

bedeckt.

Vier Radiargefasse ; die untere Wand des Girkelkanals mit

geschichtetem, scharf vom Marginalstrang abgesetztem Epithel.

Der ziemlich quadratische Magenansatz unmittelbar unter

der umbrella. Magen mit vier vorspringenden Kanten und ein-

gebuchteten Seiten, das velum auch im ausgedehnten Zustand

nicht erreicheud. Contractu, jedoch in der Form wenig variabel.

Die maschigen Eutodermzellen ziemlich stark entwickelt. Lumen
im Querschnitt kreuzformig, Mund ganzrandig, durch die Ein-

buchtung der Magenseiteu vierlippig erscheineud.

Die Eutodermzellen der Bulbi gewohulich hellbraun tingirt.
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Die FiirbiiDg- ansclieinend aber aiich hier selir vuriabcl, da

A. Agassiz von „black pigment cells in the bulb" spricht.

Die jiingsten beobacliteten Medusen , denen die Genitalien

nocli vollkommen fehlten, mit 4 radialcn Tentakeln und 4 inter-

radialen Aulagcn, sowie 8 Randbliiscben, je 1 zwisclien 2 Ten-

takeln. In diesem Zustand losen sie sicb nach A. Agassiz vom
Polypenstock ab. Die iiltcsten und grossten zur Beobachtuug

gelangten nur mit 16 Tentakeln. Die regelmassige Entwicklungs-

folge derselben durch die abwecbselnd starkere und geringere

Ausbilduug der interradialen angezeigt.

In der Kegel dieselbe Anzahl Randbliiscben , diese jedoch

nicbt stets regelmJissig zwischen den Tentakeln vertheilt, viel-

mebr zwischen 2 Tentakeln zuweilen 2 oder keins befindlieh. Bei

alten Exemplaren gewohulich nah an einem Bulbus liegend.

Glaus fand sehr grosse Exemplare von 9 Mm. Durchmesser

mit 24 - 28 Tentakeln und gleicher Anzahl Randblaschen.

Tentakel hohl, von geringer Dicke, Lange sehr variabel und

zuweilen die Glockeuhohe iibertreffend.

Die Randbliiscben mit eigener Membran versehen und von

den Zellen des Marginalstranges epithelartig iiberzogen. Zahl

und Anheftungsweise der Concretionen ausserordentlich va-

riirend (s. o.).

Geschlechtsorgane kleine Sacke, welche am Raditirgefass in

etwa doppelt so grosser Entfernung vom Magen, wie vom Ring-

kanal liegen. Nicht selten bei Weibchen drei mit Eiern gefiillt

wahrend das vierte noch nicht ausgebildet ist. ^)

2) Campanulina acuminata Alder. T. II, F. 10—14.

Eucopidae Ggb. Oceanidae Ag. Thaumantiadae Forb.

Campanulina tenuis, van Beneden, Bullet, de I'acad. roy.

de Belg. XIV. 1847. no. 5, F. 6 (Polyp.) Fauna litt.

de Belgique. 1866. p.«174. PI. XIII (Polyp. Meduse).

Allman, Ann. and Mag. N. H. XIII. 1864.

Campanulina acuminata. Hincks, British Hydroids. I.

p. 187. II, PI. XXXVII (Polyp. Med. pull.).

1) Cf. auch Gegenbaur, Zeitschr. f. w. Z. 1857, T. IX, F. 13.

Keferstein, Untersuchungen etc. 1862, p. 28 (Eucope gemmigera).
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Laomedea acuminata. Alder, Ann. and Mag. N. H. XVIII.

2. Ser. 1856, p. 4Ui. PI. XVI, F. 5-8 (Polyp.) Cat.

Zooph. North, and Durh. Transact. Tynes. natur.

Club. 1857. F. C. III. p. 124. pi. V, F. 5-8 (Polyp.)

Str. W right, Proceed, roy. phys. soc. Edinb. I. Ib57,

p. 254. PI. XIV (Polyp. Med. pull.) Edinb. new. phil.

Journ. Jan. 1858. Vol. VII, p. 108. pi. I, II (Polyp.

Med. pull.)

W right! a acuminata. L. Agassi z, Contributions Nat. Hist.

U. St. 1862. IV, p. 354 (Polyp).

Oceania languid a. A. Agassiz, N. Am. Acalephae p. 70,

F. 94-102.

Epenthesiasis folleata(?). Mc. Crady, Proceed. Elliot.

soc. nat. Hist. Charleston. S. C. I. 1859.

Phialidium viridicans. Leuckart, Troschels Arch. f. Nat.

XXII. 1856, p. 18.

Thaumantias lineata^?). Forbes, British Medusae, p. 48.

PI. XI, F. 1.

Wie Clytia Johnstoni, so ist auch Campanulina acuminata

zum Typus eiues von van Beuedeu auf ihre Uutersuchung bin

begruudeten Genus gewordeu. Derselbe gab dem von ihm eut-

deckten Polypen seiner Aehnlichkeit mit den Lamarck'schen Cam-

panularien halber den Gattuugsnamen Campanulina und beschrieb

ihn als C. tenuis. Derselbe Polyp wurde 1856 von Alder als neu

unter dem Namen Laomedea acuminata beschrieben. Die Arti-

dentitat dieses mit der C. tenuis v. Ben. wurde spiiter von ihm

selbst nach Autopsie der Originalexemplarc van Beueden's aner-

kannt (Hincks I, p. 107). Da Alder der Erste ist, dem wir cine

genaue Beschreibung des Polypen verdanken, so lasst Hincks den

von ihm aufgestellten Speciesnamen bestehen, wahrend er die

Prioritat van Beneden's durch Beibehaltuiig des Gattungsnamens

wahrt. Hincks stellt Campanulina mit Zygodactyla Brandt und

Opercularella Hincks in eine besondere Familie Campanulinidae,

well ihnen der fiir die echten Campauulariideu charakteristische,

glockenformige Habitus der Gonothekeu fehlt. Die Medusen-

sprossung wurde 1857 zum ersten Mai von Wright beobachtet.

L. Agassiz fiihrt den Polypen unter dem Gattuugsnamen Wrightia

auf. So well sich aus der kurzen, von keiner Abbildung begleiteten

Diagnose erkcnnen lilsst, ist auch die Epenthesiasis folleata Mc.

Crady's mit der C. aciimiuata-Meduse idcntisch. Ebenso passt

die Beschreibung, die Leuckart von seiner Eucopide Phialidium
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viricUcans g'iebt („eiiie Thaumantias in weiterem Sinne"); aiif C.

acuminata. Untcr den Forbes'sclien Thaumantiaden ist moglicher-

weise Tli. lineata mit ilir identiscli.

Die grossten der von mir geseheiien Exeniplare dieser selionen

Leptomeduse etwa 20 Mm. im Durclimesser, fiir eine Craspedote

schon eine betrachtliclie Grosse, Doch hat A. Agassiz noch viel

grossere Exemplare beobachtet.

Umbrella der geschlechtsreifen Tbiere nur flach, schlaff, zu-

weilen fast scheibenformig, Jung:e Thiere nacb A. Agassiz und

van Beneden hochgewolbt. Die Gallertsubstanz miissig stark,

subumbrella und velum dagegen nur schwach entwickelt, daber

der scblaffe Habitus der ganzen Meduse.

Marginalstrang nur wenig schwjicher als bei Clytia aus-

gebildet, an den zapfenformigen Tentakelbasen stark anschwel-

lend. Die Verbreitung der Nesselkapsein dieselbe wie bei Clytia.

4 RadiarkanJile. Magen obne die grossmasehigen Entoderm-

zellen^ kurz und stets in zierlicher Weise zusammengefaltet, so

dass am Mundrand eine Art Vierlippigkeit entstebt.

Die Form und Structur der Tentakel ahnlicb wie bei Clytia.

Ihre Anzabl gross und bei ganz normalen Verbaltnissen in jedem

Interradialraum gleich. Leuckart beobachtete als grosste Zabl

32 (4x7 + 4), fand jedoch dieselbe oft unvollstandig und die

Tentakelanzahl in den Interradialraumen verscbieden. Wie er so

z. B. eine Meduse rait 27, so fand ich eine solche mit 29 Ten-

takeln.

Zwischen je zwei Tentakeln I oder 2 Randblasehen frei am
Ringkanal liegend. Gewobnlicb nur mit 1 Concretion. Die Ge-

scblecbtsorgane lange, schmale Sacke langs der Radiarkanale,

bei starker Fullung mit iliren Enden fast an den Cirkelkanal an-

stossend.

Magen, Tentakelbasen und Geschlechtsorgane bei auffallen-

dem Licht von zart meergriiner, bei durchfallendem von hell-

brauner Flirbung. Dalier nennt sie Hincks : „pale emerald green",

van Beneden „aussi belle que les plus belles emeraudes", wahrend

A. Agassiz als Unterscbied zwischen mannlichen und weiblichen

Organen angiebt, dass erstere „somewhat darker brownish-colored

than the ovaries" seien.
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3)ObeIiadichotomaLinne.
I

4) Obelia sp. (g-eniculata Linne?) T. Ill, F. 1—34.

Eucopidae Ggb., Ag. Thaumantiadae Forb.
1

See -thread Coralline. Ellis, Corall. 21. pi. XII. F. a. A.

(Polyp).
i

Sertiilaria dichotoma. Linne, Syst. 1312 (Polyp).
j

Ellis u. Soland, Zooph. 48 (Polyp).
]— — Daly ell, Rare and remarkable animals of Scot. 1848.
j

PI. XLI (Polyp. Med.).
'

Laomedea dichotoma (Polyp.) var. a. J o h n s t o n , Br. Zooph.
;

102. pi. XXVI, F. 1, 2 (2 nd. ed.) 1847.
\

Alder, Trans Tynes. nat. Club. F. C. III. 121.

Leydy, Mar. Jnv. N. J. and R. J., p. 6. PI. XI, F. 3G. J

1855.
\

Obelia dichotoma. Hincks, Brit. Zooph. I, p. 156. II. PI.
j

XXVIII, F. 1 (Polyp. Med. pull.),
\

Campanularia gelatinosa(?). Van Beneden, Mem. d.
|

I'ac. roy. de Belg. XVII. 1844 (nach Allman, Ann. and
i

Mag. N. H. 1864, p. 372).
j

Obelia commissuralis (Polyp. Med.). Mc. Crady, Proceed.
]

Elliot soc. nat. hist. Charleston. S. C. I. 1859, p. 197.
|

PL 11, F. 5—7.
I

L. Agassiz, Contribut. Nat. Hist. U. St. 1862. IV, p. 315,
;

351. PI. XXXIII, XXXIV, F. 10—21.
|

A. Agassiz, Proceed. Boston, soc. nat. hist. IX, p. 91, 1

F. 5. N. Amer. Acalephae. 1865, p. 9J, F. 134—35.
|

Eucope polystyla(?). Gegenbaur, Zeitschr. f. wissensch.
\

Zool. 1857. T. VIII, F. 18.

Thaumantias(?). Gregenbaur, Generationswechsel, p. 24.
|

Anm.
]

Thaumantias plana(?). Sars, Beskrivelser og Jagttagelser. !

1835, p. 28. T. V, Fig. 13 a -g. ;

Thaumantias lucifera(?). Forbes, British Medusae, p. 52. '

PI. X, F. 2.

Tintinnabulum. Dalyell, Rare and remarkable animals.

PI. XLI, P. 8, 9.
\
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Mit Reclit neuiit es Iliucks eiue schwierige Aufg-abe, die

Synouymie der Obelia dichotoma aufzastellen. Und dies gilt

nicht nur t'iir dieseu, sondern aiich fiir die librigen Reprasentanten

des Genus Obelia. Mehr wie in irg-end einer anderen Hydroiden-

grnppe tritt bier der misslicbe, leicbt Verwecbselung und Ver-

wirruug in die Systematik bringende Umstand auf, dass verschiedene

Polypen ununterscbeidbar abnliche Medusenspr(3sslinge erzeugen,

Oder nacb der Lezeicbnung Allman's die Association gleicber

(^similar") Gonosome mit ungleichen Tropbosomen. Eine baltbare

Unterscbeidung der von den verscbiedenen Hydroidenspecies ber-

riihrenden Medusen ist bis jetzt wenigstens trotz mancber Versucbe

und trotz der entgegengesetzten Ansicbt von A. Agassiz, der ge-

nligeude Unterscbiede dureb die Beobacbtung der Entwickluug

gefuuden zu baben glaubt und deriei Uebereiustimmungen „allem

in der Entwicklungsgescbicbte der Tbiere JJekanntem total wider-

sprecbend" nennt, nicbt gelungen, und scbeint-auch uiebt dureb-

fubrbar. ^) Die Folge dieser Tbatsacbe ist, dass die Bestimmung

der Synonymie da, wo nur die Medusen berlicksicbtigt sind, un-

moglicb ist, und dass man bei iilteren, die Form der Polypen

weniger scbarf bestimmenden Diagnosen und Abbildungen nie

sieber ist, ob nicbt differeiite Species identificirt oder mit einander

verveecbselt sind, resp. ob dieselbe imter verscbiedenen Namen
aufgefiibrt ist. Denu aucb die Polypengenerationen siud z. Tb.

so wenig von einander verscbieden (man vergleicbe z. B. Obelia

dicbotoma, flabellata, plicata Hincks. British Hydroids), die ver-

scbiedenen Beobacbter legen das Hauptgewicbt auf so verscbiedene

Cbarakteristiken, wie die Form der Hydrotbeken und Gonangien,

die Anzabl der Ringe und die verscbiedene Liinge der Hydro-

cauli, es werden so viel relative Unterscbiede angegeben, dass es

oft kaum moglicb ist, zu entscbeiden, ob eine Bescbreibung oder

Abbildung auf diese oder jene Species zu bezieben ist. Man
findet solcbe, die sich eigentlicb ununterscbeidbar abneln und

docb dififerente Species cbarakterisiren soUen, und solcbe, die

einer und derselben Species gelten soUen und docb in Kleinig-

keiten, auf die von Einigen Gewicbt gelegt wird, differiren. Es

scbeint mir demnach glaublicb, dass sicb mit der Zeit allerlei

') Auch dieser Umstand, dass in einer Hydromedusenfamilie die noch

sehr niedrig organisirten Medusenpersonen gleich, die Polypenpersonen da-

gegen verscbieden sind, mochte ich als der Annahme einer sessilen, polypoiden

Stammform nicbt gunstig auffassen.
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Mittelformen findeii werden, durch welche die Existenzberechtigung

mancher bisher als solclie anerkannten ;,guten Arteu" in Frage

gestellt werden konnte.

Die Campannlarien Lamarck's wurden zuerst von Lamouroux

in die zwei Genera Clytia und Laomedea gespalten. Doch basirte

diese Untersclieidung auf unhaltbaren Charakteristiken. Scharf

begrenzte Gruppen wurden erst 1864 von Allman aufgestellt, die

von Hiucks, wenn auch theilweise unter anderer Bezeichnung,

adoptirt wurden. ^) Beide fassen unter dem sclion von Peron und

Lesueur aufgestellten Gattungsnamen Obelia alle diejenigen Cam-

pannlarien zusammen, deren sicb losende Medusensprossen, um
ein typisches Beispiel zu wablen, die cbarakteristische Gestalt

der Eucope polystyla^ Ggb. liaben. Nach dem Gegenbaur'schen

System gehoren alle Campanularia-Medusen zu den Eucopiden,

doch wies schon 1861 Fr. MUller-) auf die grosse VerscWeden-

lieit bin, die zwiscben den nacb dem Typus der Eucope polystyla

Gebauten und den ubrigen berrsche. Sein Vorschlag, ersteren

den Dalyell'scben Genusnamen Tintinnabalum zu geben, die

ubrigen dagegen als Thaumantiaden Escbscb. zu bezeicbnen,

drang jedocb nicht durch, weil der Name Obelia die Prioritat

hat und die Zugehbrigkeit der zwei Thaumantiaden Eschscholtz's

zu den Eucopiden Ggb. doch nur Vermuthung ist. Die euro-

paischen Synonyme fiir die Polypen der Obelia dichotoma babe

icli der Monographic von Hincks entnommen, der diese fiir die

sicher mit der Sertularia dichotoma L. ubereinstimmenden halt.

Ob Eucope polystyla und die angefiihrten Thaumantiaden Ggb.,

Sars und Forbes sich auf Obelia dichotoma oder eine andere Obelia

beziehen, lasst sich nicht entscheiden.

Auf gleichfalls unsicheren Boden begiebt man sich bei dem

Versuch einer Feststellung der amerikanischen Synonymic fiir

Ob. dichotoma. Von L. Agassiz wurde das ganzc Genus Obelia

wieder in zwei verschiedene Gattungen, Eucope und Obelia, getheilt,

deren Kennzeichen die grossere oder geringere Tentakelanzahl

der jungen Meduse zur Zeit ihrer Losung sein solltc (24 bei

Eucope, 16 bei Obelia). A. Agassiz betont iiberdies das Fehlen

oder Vorhandensein der Geschlechtsorgane zur Zcit der Losung

als Speciesunterschied und halt hiernach die Laomedea geniculata

^) Campanularia Allm. = Clytia Hincks.

Laomedea A. = Campanularia H.

Obelia A. = Obelia H.

") Troschels Arch. f. Nat. 1861, p. 309. Anm.
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Wright's ') mid die Gosse's -) fiir 2 differcute Species. ^) Die

Haltbarkeit dicser von den beiden Agassiz aufgestellten Kenn-

zeicheu wurde durch die Beobaclitung der Losung derselben Obelia,

wie auch Clytia-Medusen nach verscliiedener Zeit und in ver-

schieden fortgescliritteueu Eutwickliing'sstadien von Hincks wider-

Icgt. Dass librigens nicht in jedeni Fall dieselbe Tentakelzahl

bei der Losung der Medusen derselben Species ausgebildet ist,

muss A. Agassiz selbst wenn audi nur als seltene Ausnahme —
bestatigcn. •*) Hincks nenut niclit ohne einige Bereclitigung die

Eiutlieilungsweise der beiden Agassiz „one which introduces con-

fusion and difficulty into the science by enlarging- the list of

synonymes." Deun da nach dieser dieselbe Hydroide nicht nur

unter verschiedenen Species, sondern selbst Genusnamen auf-

gefiihrt werden kann, wird die sichere Constatirung der Synonymic

fast unmoglich. Dazu kommt, dass schon lange bekannte Arten

unter neuen Nanien aufgefiihrt sind und ein Verg-leich mit den

europaischen Reprasentanten grossteutheils ganz unterlassen ist.

Jedenfalls bediirfen die amerikanischen Campanularien mindestens

ebenso sehr „a thorough revision in order to extricate them

from the confusion existing in their synonymic"^); als die euro-

piiischen. »

Die Obelia commissural! s Mc. Crady und L. Agassiz ist nach

des Letzteren eigenen Worten '^') mit der Obelia dichotoma zu

ideutificiren. Zwar scheint die von L. Agassiz IV. PI. XXXIII,

F. 6 gegebene Zeichnung durcli die ziemlich langen Hydrocauli

und die einfache Form der Gonangien nicht ganz iibereinstimmend,

dafiir ist aber in der Detailzeichnung (PI. XXXIV, F. 11) die fiir

0. dichotoma charakteristische Form der Gonanoien deutlich zua

erkennen. Auch A. Agassiz ^) giebt eine mit unserer 0. dichotoma

gut stimmende Abbildung der 0. commissuralis Mc. Crady, so

dass ihre Identitiit wohl gesichert erscheint.

1} New Edinb. Phil. Journ. IX. 1859, p. 112, PI. II, F. 15.

') Devonshire Coast, p. 84. PI. IV.

^) N. Amer. Acalephae, p. 82.

*) Ibid., p. 90.

5) Ibid., p. 82.

•*) ,,In its mode of branching it comes nearer to Laoraedea dichotoma of

the European shores, as figured by Johnston . . . them to any other species

thus far described." Contribut. 1862. IV, p. 315.

') O. c, p. 91, F. 134.

Bd. XII. N. F. V. 1. 12
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Die von L. Ag-assiz, Contrib. 1862. IV, p. 322. PI. XXXIV,
F. i— 9 als Eucope diaphana genau beschriebene Obelia ist be-

sonders auf Grund der charakteristischen Verdickungen an der

Basis der Hydrocauli wohl mit unserer 0. geniculata zu identi-

ficiren. *) Ihr Synonym bei A. Agassiz ist Eiic. alternata, wahrend

ei* den Namen Euc. diaphana fitr eine von L. Agassiz schon friiber

beschriebeue, aber von der Euc. diaphana der Contrib. angeblich

dififerente Species beibehalt. Eucope fusiformis scheint von Obelia

geniculata einzig durch die lauge Form der Medusenovarien ver-

schieden zu sein.

Dass die im August von mir beobachtete Obelia die Obelia

dichotoma L. ist, schliesse icli mit Sicherheit daraus, dass ich sie

in vei'schiedenen Altersstufen zusammeu mit den lebhaft proli-

ferireuden Stocken dieser Species fand, wahrend ich nach dem ja

sonst gar uicht seltenen Polyp der Obelia geniculata vergebens

suchte. Ob dagegen eine im April gefundene Obelia die Obelia

geniculata L. ist, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Der

Durchmesser der geschlechtsreifen Thiere war im Mittel etwas be-

deutender, die Tentakel verhiiltnissmassig langer und dunner, die

Mundlippen ausgebildeter, die Haltung der umbrella eine etwas

andere. Im Allgemeinen sind, wie gesagt, die Obelia-Medusen

untereinauder so ahnlich, dass solche geringe, moglicherweise auch

inconstante Unterschiede abgerechnet, die Beschreibung der einen

auch fur die andere gelten kann.

Die Obelien fallen in dem mit pelagischem Auftrieb gefullten

Glase sofort durch die eigenthiimliche Haltung, welche sie beim

Schwimmen einnehmen auf. Statt dass namlich ihre umbrella,

wie die auderer Medusen, glockenartig iiber den Magen herab-

gewolbt ist, ist sie fast oder ganz horizontal ausgebreitet, ja stiilpt

sich, wie ich ubrigens nur an der 0. dichotoma, nicht auch an

geniculata (?) beobachtete, sogar nach oben in die Hohe, so dass

die Innenflache der umbrella nach aussen gewandt ist. Die Ten-

takel sind dabei sammtlich strahlenformig ausgebreitet,

Durchmesser der geschlechtsreifen Medusen bei der im April

beobachteten Obelia ca. 5 Mm., bei der Obelia dichotoma ca.

2—3 Mm.
Gallertsubstanz der umbrella stark entwickelt. Subumbrella

und velum vollig fehlend. Erstere durch ein eine contractile

1) Cf.z. B. L. Agassiz, PI. XXXIV, F. 8 mit Hincks, PI. XXV, F. la.
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Scbiclit biklcudes („NeuroimiskeI"-) Epitliel ersetzt. Auf diesem

Maugel beriiht vor AUem der abwcicheude Habitus und die be-

sondere Art und Weise der Scbwimmbeweguugen (s. o.).

Die Zellen des Marginalstrangs in wenig, meist nur 2 Scliicb-

ten angeorduet, docb auch bier den Haupttbeil der zapfeu- oder

kurz keuleniormigeu Bulbi bildend. Das Ringgefass mit iiberall

nur einscbicbtigem Epitbel. 4 Radialgefasse. Magen kurz mit

scbwaeb kreuzformigem Ansatz und deutlicb kreuzformigem Lumen.

Entodermgewebe stark ausgebildet. Der Mund zu vier zuweilen

sebr verlangerteu Lippen ausgezogen.

Tantakel solidC; obne Muskelu, daber starr, aus sehr grossen

Knorpelzellen zusammengesetzt. Sie sind oberflacblicb im Bulbus

eingesenkt, dessen Hauptmasse und Hoblung auf ibrer unteren

Seite (bei borizontaler Umbrellarstellung) liegt. Die oberste Knorpel-

zelle von der Gestalt einer Halb- oder Dreiviertelkugel und in

die Gallertsubstanz der umbrella hereinragend. Die darauf fol-

gende Zelle oft in der Mitte ringsum eingescbniirt, so dass der

ganze Tentakel wie ein geknopfter, durcb den Bulbus hindurcb-

gesteckter Stab aussieht. An den durcb die Quermembranen der

Knorpelzellen gebildeten Riugen liegen grosse, langliclie Nessel-

kapseln. Der Nervenring zuweilen streckenweis isolirbar. Die

Randbliiscben an der Innenseite des Marginalstrangs an den

Teutakelbasen selbst liegend. So folgen bei der einer normalen

sicli nabernden Umbrellarbaltung von aussen nach innen Tentakel,

Bulbus, Randbliiscben, wabrend bei hocbgestulpter umbrella die

Randblaschen frei nacb aussen gekebrt sind.

Die Randblaschen balbkugelig mit nur 1 von einer hoblen

Nervenschale umgebenen Concretion. (Nur einmal fand icli in

die grosse nocb eiue kleinere eingesenkt.) Je 2 Randblaschen

zwiscben 2 Radiarkanalen liegend, sodass ibre Gesammtzahl 8

ist. Diese Zahl bei der Losung vom Stock schon vorhanden und

sicli nicht vermehrend. Sehr hiiufig feblen 1 oder mebrerc Rand-

blaschen. Anzahl der Tentakel sehr gross (56, 61, 86 etc.), so

dass sie zuletzt dicht nebeneiuander liegen. Bei der Losung von

der Meduse ist nach den gemachten Beobachtungen die Ver-

theilung der Tentakel zwiscben den Radiarkanalen und den

Randblaschen eine regelmassige. Z. B. 24 Tentakel = 4 radiale

und je 5 interradiale, oder 16 = 4 radiale und je 3 interradiale,

die interradialen immer abwechselnd mit Randblaschen besetzt.

Spater aber erfolgt die Vermehrung der Tentakel nicht iiberall

12*
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ganz gleichmassig, sodass die eine Strecke zwischen 2 Tentakeln

oder zwischen 2 Randblaschen den iibrigen in der Entwicklung

vorgeeilt oder auch zurlickgeblieben sein kann. Feste Anhalts-

pimkte fiir die Verfolgung der Entwicklung bilden immer die

radialen und die mit Randbliischen versehenen Tentakel. Bei

geschlechtsreifen Medusen der Obelia genicnlata(?) habe icb in

Bezug hierauf eine Anzabl Zahlungen angestellt, von denen icli

einige bier folgen lasse. Die Zablen hinter den Tentakelzeichen

geben die wabrscbeinliche Entwicklungsfolge der Tentakel (nach

der Agassiz'scben Formel fiir eine mit 24 Tentakeln sicb Ibsende

Meduse) an.

Zwischen Radiarkanal

A
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Geryonia pellucid a. Frey und Leuckart, Beitr. z. K.

wirbell. Th. 1847, p. 138.

Geryonopsis pellucida. Forbes, British Medusae, p. 40.

Tima pellucida. Zool. Ergebn. d. Nordseef. 21. Juli bis 9.

Sept. 1872, 1874, p. 138. T. II, F. 6.

Oceania gibbosa. Peron et Lesueur, Ann. d. mus. d'hist.

nat. XIV.

Eirene gibbosa. Eschscholtz, Syst. d. Acal. p. 94.

Dianaea gibbosa. Lamarck, Anim. sans vert, p. 507.

Diauaea lucullaua. della Chiaje, Anim. senza verteb.

1823—25. PL LXXI, F. 1.

Tima gibbosa. L. Agassiz, Contrib. J 862. IV, p. 362.

Von dieser schon von Frey und Leuckart unter der Helgo-

lander Fauna aufgefiihrten Geryonopside wurde niir ein ganz

defectes Exemplar gefangen. Der Mageustiel war breit und nur

wenig aus der Velaroffnung hervorstreckbar. Der Magen selbst

kurz, mit ganzrandiger, nnr durch Faltung vierllppig erscheinen-

der Miindoffnung. Die gefullten Ovarien verliefen an den Kadiar-

kanalen bis zur Umbiegungsstelle in den Magenstiel. In der

umbrella wurden sehr deutlicbe, verzweigte Fasern siclitbar. Am
Schirmrand war nichts als einige wenige Tentakelstummel er-

halten.

6) Tima sp. (Taf. Ill, Fig. 35, 36).

Leider kann ich auch iiber die zweite im August gefundene

Tima nichts Naheres mittheilen, da ich sie, derzeit mit anderen

Beobachtungen beschaftigt, nicht genauer histologisch untersucht

habe. Die umbrella war flachgewolbt, der Magenstiel hing lang

aus der Velarofinung hervor, der Magen war kurz, mit zusammen-

gefaltetcn, eine Art Vierlippigkeit verursachenden Wandeo. Die

Ovarien erstreckten sich nur auf die am Magenstiel gelegene

Strecke der Radiarkanale. Der Schirmrand war mit 2 oder 4

sehr langen, diinnen und hohlen Radiiirtentakeln besetzt, und

ausserdem mit einer Menge ganz kleiner, stummelformiger Inter-

radialtentakeln, von denen oft 2 von einer Basalverdickung ent-

sprangen. Die in grosser Zahl vorhandenen Sinnesblaschen habe

ich allein genauer untersucht. (s. o.)

Die bei den verschiedenen Individuen wechselnde Zahl der

langen Ptadialtentakel macht es mir sehr fraglich, ob wirklich
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die Zwcizahl dcrselben bei einigcn Geiyonopsiden so constant

ist, dnss daranf bin ein besondcres Genus, Saplienia, begriindet

werden konnte.

Vielmehr scheint niir die Helgolander Tima mit der Saplienia

dinema Esclisch. (uec Forbes), Oceania dinema Per. et, Les.,

Goodsirea mirabilis Wright ') identisch zu sein. Mit Ausnahme

der Zwcizahl der Tentakel ist weder an der Zeichnung Wright's,

noch an den anderen, wenig deutlichen, z. Th. aiich nach defecten

Exemplaren gezeichneten Abbildungen -) der zwei von L. Agassiz

angenommeneu Saphenien etwas zu sehen, wodurch sie von echten

Timeu unterschieden vs^aren.

Im April habe ich vergebens nach dieser Meduse gesucht.

7) Tiaropsis scotica(?} Allman Taf. II, Fig. 15—30.

Oceanidae As.'&•

Tyaropsisscotic a. Allman, Tubularian Hydroids. 1871—72.

Thauniantias multicirrata. Sars, Beskrivelser og Jagt-

tagelser. 1835, p. 27. PI V, F. 12.

Tiaropsis diademata (?) Agassiz, Mem. Am, Acad. IV,

p. 289. PI. VI. Contrib. 1862. III. p. 354. PI. XXXI, F.

9-15. IV, p. 308, F. 45-48.
— — A. Agassiz, N. Amer. Acalephae, p. 69, F. 91—93.

1) Edinb. phil. Journ. X. 1859. PI. IX, F. 1.

^) Dianaea (Saplienia) balearica Quoy et Gaimard, Zoologie

du voyage fait par Freycinet. 1824. PI. 84, F. 3.

= Dianaea bitentaculata. Quoy et Gaimard, Observ. faits a bord

de I'Astrolabe en Mai 1826. Ann. sc. nat. X. 1827. PI. 6 A, F.9.

Oceania (Saphenia) dinema. Cuvier, regne animal. Zoophytes. PI. 54,

F. 1 (Copie aus den nicht publicirten Tafeln zu Peron et

Lesueur, Tableau des caracteres etc. de toutes les Meduses etc.

Ann. du mus. d'hist. nat. XIV, p. 346).

«

Dianaea endrachtensis. Quoy etGaimard, voyage de Freycinet,

p. 566. PI. 84, F. 2. Eirene endrachtensis. Esclisch., p. 94 ist ganz

aus der Liste der Geryonopsiden zu streichen. Denn nach der Zeichnung

von Quoy und Gaimard ist sie sicher eine sechsstrahlige Geryonide. Da zwi-

schen den langen Mundlippen ein Zungenkegel sichtbar zu werden scheint,

ware sie zur Gattung Carmarina Hckl. zu rechnen.
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M. Sars beschrieb 1835 eine Meduse als Tliaumantias mul-

ticirrata, welche mit der von mir beobachteten Meduse, anschei-

nend aucli der Tyaropsis seotica Allmaii und ebenso der Tiaropsis

diademata Ag. in den wesentliclisten Punkten iibereinstimmt.

Ueber die von Allman als seotica bezeicbuete Tiaropsis liegt

meines Wissens nocb nicbts Naberes, namentlich keine Abbil-

dnng- vor. Ob die T. diademata Ag-. wirklicb von der europai-

schen Tiaropsis verscbieden ist, muss nocb dabingestellt bleiben.

Ein Unterscbied zwiscben der von mir gefundenen und der

von Agassiz bescbriebenen Tiaropsis liegt nur insoferu vor, als

erstere mit einem der T. diademata feblenden Aufsatz auf der

umbrella verseben ist und vier ziemlicb starre Lippen bat, welcbe

sicb nicbt so, wie L. und A. Agassiz abbilden, in viele Faltcben

legen. Ein Polypenstadium fur Tiaropsis ist bisber nocb nicbt

aufgefunden worden und feblt moglicber Weise ganz. Da Tia-

ropsis sowobl Randblascben als Ocellen besitzt, so passt sie in

keine der von Gegenbaur aufgestellten Familien.

Diese Craspedote scheint in unseren Meeren zu derselbeu

Zeit, wie ibre Vertreterin an den amerikaniscben Kiisten aufzu-

treten, denn, ganz wie A. Agassiz, beobacbtete icb sie im April

in grosser Anzabl zusammen mit einer Sarsia (Syncoryne eximia

Allm.), wahrend im Hocbsommer nicbt eine einzige sicbtbar

wurde.

Durcbmesser der beobacbteten, noch jungen, gescblecbtslosen

Medusen ca. 1,5—2,5 Mm., Hobe 1-2 Mm. Nacb der Zeicbnung

von A. Agassiz erreicbt die ausgewaclisene T. diademata bis ca.

22 Mm. Durcbmesser, 20 Mm. Hobe.

Die Gallertsubstanz ziemlicb stark entwickelt, am Apicalpol

eine stumpfe, auf die Glocke aufgesetzte Spitze bildend, der An-

fang eiues Knopfes. Diese im contrabirten Zustand viel starker

bervortretend, so dass dann die umbrella eine ausgepragte Birn-

form hat.

Subumbrella und Velum stark entwickelt, die Querstreifung

der Subumbrellarmuskeln sehr scbarf und deutlicb, die der Velar-

miiskeln blasser und scbwerer erkennbar.

Marginalstrang aus grossen Zellen gebildet und an den

abulich wie bei den Obelien gebildeten Bulbeu stark auscbwel-

leud. Ausserdem bildet er vor jedem Randblascben einen Wulst,

welcber ibre Basis von aussen deckt.

Vier Radiarkanale, das untere Epithel des Ringkanals nur

einscbicbtig und allein an den Bulben verdickt.
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Der Mageii mit st<ark ausg-ebildetem , mascliigem Entoilcrm-

gewebe, vierkantig- in der Art wie bei Clytia, aber liber dem
Miinde eingeschniirt und mit 4 langen Lippen verseben, so dass

er einer berabbiiugeiideu Bliitbe iibnelt. Die Entoderrazellen des

Magens, der Bulbi und aucb des Ringkanals vom Cliylus braun-

griin gefiirbt. Der Ringkanal so dicht mit Tentalceln besetzt,

dass ibre Basen zuletzt nnmittelbar aneinander stossen. Die

AcbtzabI der Raudblaschen bleibt unveriindert.

Die von A. Agassiz angegebene, regelmJissige Entwicklungs-

folge der Tentakel batte bei den gefundenen Exemplaren augeu-

scbeinlicb Statt gehabt, Einige stimmten in Vertheilung und

Anzabl der Tentakel zwischen den Blaschen genau mit dem
jiingsten von A. Agassiz beobachteten Stadium liberein. Von den

24 Tentakeln waren 4 radial, 4 lagen in der Mitte zwiseben je

2 Radiarkaualen und ausserdem noch zu beiden Seiten jedes

Randblasehens je einer (T^ (rad.) tg Rdbl. t^ to t^ Rdbl. % T^ nach

Agassiz). Ebeuso fand sich das folgende Stadium mit je 5 Ten-

takeln zwiseben 2 Raudblaschen vor. (T^ (rad.) t4 tg Rdbl. tg tg

ta tg tg Rdbl. tg t^ Ti (rad.)). Aeltere, an Tentakelanzahl noch

ausserordentlich zunehmende Exemplare kamen nicht zur Beob-

achtung.

Die Tentakel mittellang, solide, ziemlich starr und zum
grossten Theil aus einer einzigen, nur an der Basis aus mehreren

Reihen von entodermalen Knorpelzellen gebildet.

Magen, Ringkanal, Tentakel und bei jungen Thieren die

Umbrella mit langlichen Nesselkapseln bedeckt.

Die Wand der 8 birnformigen , auf einer schwachen Ver-

dickung des Marginalstrangs aufsitzendeu Raudblaschen von po-

lyedrischen, etwa ebeuso hohen wie breiten Ectodermzellen

gebildet. Ihre derben Membranen besonders an den Stellen, wo
eine Anzahl Zellen zusammenstossen stark verdickt, sodass zu-

weilen sternformige Figuren entstehen. Dunkel gefarbte, wand-

standig liegende Korper in den Zellen sind wohl als Kerne an-

zusehen. Die Anzahl der Concretionen bei den beobachteten von
1—6 steigend. An erwachsenen Thieren ist sie noch grosser.

Sie liegen in einer Bogenreihe oder in einen centralen Haufen

zusammengeballt und sind von einem gemeinsamen Nerveniiberzug

umschlossen. Das Basalpolster zuweilen sehr hoch. Der Binnen-

raum des Blaschens ist stets vollkommen abgeschlossen, eine

zellige Masse, welche nach L. Agassiz das Blaschen innen aus-

fUllen soil, babe ich nie gesehen.
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An der Basis der Randbliischen , in den Ectodeimzellen des

Marg'iualstrangs liegt ein wohl umscbriebener, runder, schwarzer

Ocellus.

Die Geschlechtsorgane sind nach L. Agassiz langliche, an

den Radiarkanalen gelegene uud wie bei Campaniilina gebaute

Tasehen. Sars beobachtete ein Proliferiren an ihnen.

8) Lizzia octopunctata Sars. T. IV, V, VI, Fig. 1—4.

Oceanidae (Bougainvlllidae) Ggb. Sarsiadae Forb. Bougainvillidae Ag.

Bougainvillia octopunctata. Lesson, Acalephes 1843,

p. 292.

Hippocrene octopunctata. Forbes, Ann. and Mag. VII.

1841, p. 84.

Cytaeis octopunctata. Sars, Beskrivelser etc. 1835, p. 28.

PI. VI, F. 14. Fauna litt. Norvegiae. 1846 T.IV, F.7—13.

Lizzia octopunctata. Forbes, Britisb-Medusae, 1848, p. 64.

PI. XII, F. 3.

Durchmesser ca. 1—2 Mm., Hohe ca. 1,2 Mm. — 2,2 Mm.
Die Gallertsubstanz der umbrella stark ausgebildet und auf

dem Apicalpol zu einem bei alteren Exemplaren oft bedeutend

hohen Aufsatz verdickt, eine im Vergleich zu Tiaropsis fortge-

schrittene Knopfbildung. (Die von Forbes PI. XII, F. 3a wieder-

gegebene Form ist jedenfalls nicht genau.)

Die Anheftungsstellen der subumbrella an die umbrella durch

4 radiale und 4 interradiale , von feinen Lamellen gebildete

Streifen markirt, welclie sich zu einem unregelmassigen, anasto-

mosirenden System verzweigen konnen.

Subumbrella und Velum kraftig ausgebildet.

Erstere am Apicalpol tief in das Glockengewolbe herein-

hangend, sodass der Ansatz des Magens von der Unterseite der

umbrella betriichtlich entfernt ist und dazwischen ein weiter

Hohlraum bleibt. Langsmuskeln liings der Radiargefiisse.

Der Marginalstrang nur aus einer Lage kleiner Zellen be-

stehend und sich kaum an der Bildung der Bulbusverdickungen

betheiligend.

Die 4 Radialgefasse an der Basis der radialen Tentakel-

buscbel plotzlich zu einer trichterformigen Anscbwellung erweitert.

Das Epithel des Cirkelkanals iiberall nur einschichtig.
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Der kiirze, taber iu Folge seiner tiel'liegenden Ansatzstelle

docli zuweilen die Velarijflnung' fast erreichendc Magen mit sehr

dickeu Wiindeu. Unter der Muskellagc zuniichst eine Lage

grosser, pallisadeuformigerEatodermzelleu, daraiif kleinere, welche

theilvveise vom Cliylus gefarbt sind, zu innerst das scharf abge-

grenzte Geisselepithel.

Der Mund von vier Armen umgeben, deren jeder bei jungen

Medusen zweigetlieilt ist. Bei alteren Exemplaren diese noch

weiter veriistelt, sodass nebeu den zwei Hauptiisten jederseits

noch ein Nebenast liegt. Moglicherweise geht die Verastelung

auch nocli weiter. Jeder Ast in einen dicken Knopf Nesselzellen

endend. Bei Reizung, z. B. durcli acid, acet., entfalten sich die

laugen Nesselfaden strahlenformig nach alien Seiten bin.

Die Manubrieu der Faden flaschenformig.

Die Entodermzellen des Magens zwischen seinen 4 radialen

Kanten, sowie die Basen der Tentakelbiiscliel vom Chylus braun-

grlin bis fast schwarz gefarbt. Diese Farbnng durcli die massen-

hafte Ansammlung des Chylus noch sehr verstiirkt. Sie wurde

an den Bulbis von Forbes ftir eine Ocellarbildung angesehen,

welche dieser Lizzia, wie Sinnesorgane liberhaupt
^
ganz fehlen.

(Der Name octopunctata ist sehr wenig bezeichnend, da die

Tinction nicht punktfbrmig ist und eine ganz ahnliche sxch auch

bei anderen Leptomedusen (z. B. Tiaropsis) vorfindet.)

Ausser den 4 radialen Bulbis am Ringkanal noch 4 inter-

radiale liegend. Die radialen sind stets mit 3, die interradialen

mit 2 Oder 3 Tentakeln besetzt. Ein einziger radialer Tentakel

eines Individuums war — wohl abnormer Weise — getheilt.

Junge Medusen haben bei ihrer Losung von alten an den inter-

radialen Bulbis nur 1 Tentakel. Ein junges Exemplar zeigte

neben dem ausgebildeteu interradialen noch einen ganz kleinen,

in der Bildung begrififenen, zweiten Tentakel. Die Tentakel solide

und von der gewohnlichen, sehr deutiich erkennbaren Structur.

Ihre Contractilitat ist ganz erstaunlich.

Schwimmt die Lizzia ruhig im Wasser, so streckt sie die

20—24 Tentakel in ihrer vollen Lange, welche melir als das

Doppelte der Glockenhohe betragt, nach alien Seiten aus und

halt sie dabei gewohnlich aufwiirts gekriimmt. Bei der geringsten

Beunruhigung aber zieht sie sammtliche Tentakel bis auf Vs oder

Ve ihrer Llinge zusammen, wobei ihre Dicke verhaltnissmiissig

wenig zunimmt.

Viele Individuen scheinen indess iiberhaupt nur ktirzere Ten-
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takel zu haben. Diese sitzen im contrahirten Zustand als nur

ganz kleiae, stummelformige Zapfen an den Biilbis, und man
sieht sie sich niemals zu betracbtlicher Liinge ausdehnen. Dies

ist aber nicht etwa ein constanter, jugendlicher Zustand, da ich

die ausgebildeten Knospen stets scbon mit betrachtlich langen

Tentakeln fand.

Tentakel, wie die umbrella junger Thiere dicht mit Nessel-

kapseln besetzt.

Die Geschlechtsorgane, von denen ich nur mannliche sah,

als 4 langliche Wulste interradial an den Magenseiten zwischen

den 4 hervorspringenden Kanten gelegen und sich von der An-

satzstelle des Magens bis zur Mundgegend herabziehend. Der

Magen sammtlicher gefundeuen Exemplare war mit Knospen

besetzt.

Diese Meduse bedient sicb ihrer Mundarme mit grossem Ge-

schick zum Ergreifen der durch das Nesselgift getodteten oder

gelahmten Crustaceen. Zuerst fasst sie dieselben zwischen die

Aeste eines Armes, wie mit einei Zange, fiihrt die Beute durch

Einkriimmen des Armes vor die Muudoffuung, greift mit alien

vier Armen zu, um sie in der zum Verschlingen bequemen Lage
festzuhalten, und kriimmt dann alle Arme nach iunen und oben,

auf diese Weise das erfasste Thier in die Mundoffnung selbst be-

fordernd.

9) Lizzia blondina Forb. T. VI, F. 5.

Lizzia blondina. Forbes, British Medusae, p. 67. PI. XII,

F. 4.

Ko Hiker, Wiirzburger naturw. Zeitschr. V. 1864.

Der gauze Habitus des einzig gefuudenen, noch unentwickelten

Individuums, wie bei Lizzia octopunctata.

Umbrella mit stark entwickelter Gallertsubstanz , von %
Kugelform. Mit der subumbrella an 4 radialen und 4 interradialen

Streifen verwachsen. Subumbrella und velum stark entwickelt.

Marginalstrang und Gastrovascularkanale wie bei L. octo-

punctata. Magen nicht so tief angesetzt, klein, aber sehr aus-

dehnungsfahig. Mund von 4 einfachen, kurzen, mit dicken Nessel-

zelleuknopfen besetzteu Armen umgeben.

Vier langere Radial- und vier kiirzere Interradialtentakel.
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Zahl and Aiiordnuug dieser nach Kolliker ausserordentlich va-

riireud. Ocellarbildiingen gauz fehleud.

10) Bougainvillia raraosa van Ben. T. VI, F. 6.

Tubularia raraosa. Dalyell, Rare and remark, anim. Scot-

land. 1847-48, p. 64. PI. XI (Polyp).

Eudendrium ramosum. van Beneden, Mem. de I'ac. roy.

d. Belg. XVII. 1844. PI. IV. (oline die 8ynonyme).

Fauna litt. de Belgique, p. 112, PI. VI, VII (Polyp.

Med. pull.)

— — — Grgb., Generationswechsel. 1854, p. 15 (Med.).

Atractylis ramosa. Str. Wright, Proceed, roy. pliys. soc.

Edinb. I. 1858, p. 469 (Polyp. Med. pull.)

Edinb. new pMl.'journ. Januar 1859. VIII, PI. I, F. 1, 2, 3.

Margelis ramosa. L. Agassiz, Contribut. 1862. IV^ p. 344.

Medusa ocilia |Dalyell, Rare and rem. anim. Scot-

Medusa duodeciliaf land, p. 66, 72. PI. XL
Hippocrene Britannic a. Forbes, Ann. nat. Hist. VII. 1841,

p. 84. PI. I, F. 2.

Bougainvillia Britannic a. Lesson, Acalepbes. 1843,

p. 291.

Forbes, British -Medusae. 1848, p. 62. PI. XII, F. 1.

Bougainvillia ramosa. Allman, Ann. and Mag. nat. Hist.

XIII. 1864. Tubularian Hydroids, p. 311. PI. IX, F.

5—7 (Polyp. Med.)

Hi neks, British-Hydroids. I, p. 109. II. PI. XIX, F. 2

(Polyp. Med. pull).

Den Polypen der Bougainvillia ramosa beschrieb 1844 van

Beneden zuerst, da er ihn fiir identisch mit Eudendrium ramosum
Ehrnbg. Tubularia ramosa L. hielt, unter dem Namen Eudendrium

ramosum und publicirte zugleich den Sprossungsvorgang junger

Medusen. Gegeubaur vervollstiindigte die Beschreibung derselben

in seinem Generationswechsel, wobei er darauf hinwies, dass sie

wahrend ihrer spiiteren Entwicklung vielleicht noch mehrfache

Veriinderungen erfahren wiirden, eine Annahme, die sich in der

Folge bestatigte.

Eine der noch unbekannten, ausgebildeten Medusenform des

Eudendrium ramosum v. Ben. sehr ahnliche, vielleicht mit ihr
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identische Craspedote war bereits von Lesson
'J uuter dem Nameu

Cyanea Bougainvillei aufgefiihrt worden. Ihre Beschreibung wurde

von Brandt-) verbessert, der auch, einsehend, dass sie mit jener

zu den Acraspeden gehorigen Gattung nichts zu thun habe, ihren

Gattimgsnamen in Hippocrene anderte. ^) A, Agassiz bestreitet

wohl mit Unreclit besonders auf Grund der Grossenunterschiede

die Artidentitat von Cyanea Bougainvillei Less, iind Hippocrene

B. Brandt.^)

Die ausgewaebsene Meduse des Eudendrium ramosum v. Ben.

bescbrieb zuerst Forbes 1841 als Hippocrene britannica, ohne je-

docb ibren Ursprung zu kennen, wabrend Lesson, obne die von

Brandt gegebene Gattungsbezeichnung und dessen Protest zu be-

riicksicbtigen, seiner Cyanea Bougainvillei den Namen Bougain-

villia macloviana gab und die Hippocrene britannica Forbes als

Bougainvillia britannica auffubrte. Da auch Forbes bald darauf

in seinem Medusenwerk den vom Entdecker selbst gegebenen

Genusnamen anerkannte, so ist er von da an unter den europaei-

scben Autoren gebrauchlicb geworden, obgleicb Mc. Crady eigent-

lich mit Recbt die Prioritat Brandt's durcb Beibebaltung der

Gattung Hippocrene v^abrt. Dalyell hatte den Zusammenbaug
seiner Medusa ocilia und duodecilia mit Eudendrium ramosum

V. Ben. (Tubularia ramosa Dalyell), wenn aucb nicht ganz sicber

constatirt, so docb sebr wabrscheinlich gemacbt, und Forbes^)

wies ricbtig auf ihre Identitat mit der Lesson'schen Bougainvillia

britannica bin. Den definitiven Nacbweis des directen Zusammen-

bangs zwischen Eudendrium ramosum v. Ben. und der Boug. bri-

tannica Less, gab 1858 Str. Wright, dessen Beobachtungen durch

ahnliche an amerikanischen Bougainvillien von Mc. Crady ^) und

A. Agassiz ^) gemachte bestatigt wurden.

Da nun scbon Eudendrien mit sessilen Gemmen bekannt

waren, so trennte Wright Eudendrium ramosum von den echten

^) Lesson et Garnot., Zool. du voyage sur la Coquille. 1826—30. Atl.

Zooph. Nr. 14, F. 3 dl—din.

^) Beschreibung der von Mertens auf seiner Weltumsegluug beobachteten

Schirmquallen. Mem. de I'acad. de St.-Petersbourg. IV. 1S38.

^) Frodromus descript. Polyp. Acal. Echin. a Mertensio observ. Petrop.

1835.

*) N. Am. Acalephae, p. 152.

^) British Medusae, p. 68.

^) Proceed. Elliot soc. Charleston. S. C. 1859. Hipp, carolinensis.

^) Contribut. 1862. IV. Bougainvillia superciliaris.
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Eudeudrien unter dem Gattimg-suamen Atractylis. Allman setzte

au dessen Stelle den iilteren, fiir die Meduseu allgcmein gebriiiu'li-

lichen, Boiig-ainvillia, so dass nach ihm Polyp und Meduse als

Bougaiuvillia ramosa v. Ren. bezeichnet werden.

Wie das Genus Obelia, so wird auch Boiigainvillia von L.

Ag'assiz in 2 verschiedene Genera getrennt. Nach ihm ist die

Bongainvillia britannica Lesson und Forbes generisch von der

Hippocreue Boug. Brandt und Mertens (Bougainv. macloviana

Lesson, B. i\Ierteusii L. Ag.) verschieden, nur aus dem Grunde,

weil letztere einen kiirzeren, runderen Magen und reichlicher

verastelte Mund- und Randtentakel hat. Deshalb iasst er nur

i'iir die letztere den Nanien Bongainvillia bestehen, wahrend er

fiir die mit der ersteren ubereinstimmenden Bougainvillien den

1849 von Steenstrup fiir eine Bougaiuvillia gebrauchten Genus-

namen Margelis anwendet. Die Bereehtigung- zu dieser durch-

greifenden Trennuug' bestreitet Allman ^) wohl mit Recht, da die-

selbe doch nur auf Merkmale gegriindet ist, die den charakte-

ristischen Habitus der Meduse kaum beeinflussen und ausserdem

sehr inconstant sind.

Von dieser Meduse kamen mir nur im August ganz junge

Exemplare zu Gesicht, welche sich von dem reichlich proliferi-

renden Polypenstock losten. Die umbrella war an der Spitze noch

offen. Der Magen kurz, ahnlich wie bei Lizzia blondina, mit 4

einfacheu, stets in die Hohe gehaltenen Mundarmen. Jeder der-

selben war mit einem Knopf Nesselzellen versehen. Die 4 grossen

radialen Bulbi leicht gelblich tingirt, mit je 2 kurzen, dicken,

soliden, gewohnlich gleichfalls aufrecht getragenen Tentakeln.

An der Unterseite der Bulbi 2 wohl umschriebene, schwarz er-

scheinende, bei starkerer Vergrosserung dunkelrothe Ocelli, je einer

an der Basis eines Tentakels.

11) Syucoryne (Sarsia) eximia Allman. T. VI, F. 7—26

T. VII, F. 1-6.

Oceanidae (Sarsiadae) Ggb. Sarsiadae Ag. Sarsiadae Forb.

Coryne Lister i. Alder, Catal. Zooph. Northumb. Durh. Trans.

Tynes. nat. Club. III. 102.

^) Tubularian Hydroids, p. 310. Anm. 6.
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Coryne eximia. AUmaii, Ann. nat. hist. August 1859.

A der, Suppl. Catal., p. 2.

Syncoryne eximia. Hincks, British-Hydroids. I, p. 50. PL

IX, F. 2.

A 1 1 m a n , Ann. nat. Hist. May 1864. Tubularian Hydroids,

p. 282. PI. V. u. p. 139.

Hohe der sammtlicb noch ungeschleclitlichen Medusen ca. 4 Mm.
Durclimesser ca. 3,5 ]\im., die kleinsten 2 Mm. hoch, 1,5 Mm.

breit.

Die umbrella hocbgewolbt, butpilzformig, mit macbtig ent-

wickelter Gallertsubstanz , daber die ganze Meduse ziemlicb re-

sistent.

Subumbrella uud velum stark entwickelt, die Laugsmuskeln

langs der 4 Radialkanale sebr deutlicb.

Die 4 radialen und 4 interradialen Befestiguugsstreifen der

subumbrella an die umbrella waren bei einem gauz zusammen-

gezogenen Exemplar sebr scbon markirt, Aucb bier die subum-

brella an der Spitze etwas in die Glocke bereinbangend, sodass

eiu kleiner Hohlraum zwiscben umbrella und subumbrella entstebt.

Der Marginalstrang aus nur einer Lage rundlicber Zellen

zusammengesetzt.

Die Ptadiargefasse breit, das Pdnggefass etwas schmaler, obue

gesehicbtetes Epithel. Die 4 radialen Bulbi gross und von eigen-

tbumlicher Structur. Radiar- und Ringkanal erweitern sicli, wo sie

zusammenstossen gemeinsebaftlicb zu einem kreiselformigen Hohl-

raum. Um diesen verdickt sich die Gastrovascularwandung dureh

Vermehrung ibrer Zellen und bildet so eine runde Kugel. Die

untere Halfte derselben wird von einer zweiten, grbsseren, von

den Zellen des Marginalstrangs gebildeten Kugel umfasst, sodass

der ganze Bulbus, wie besonders aus Profilansichten deutlicb wird,

aus 2 Kugeln besteht, von denen die kleinere, hohle in einer

halbkugeligen Aushohlung der grosseren steckt. (Cf. auch den

halbschematischen Bulbuslangsschnitt von S. eximia Allm. p. 139.)

Die aus diesem Bulbus hervortretenden Tentakel hohl, ziem-

licb lang und sebr contractu. Im contrahirten Zustand erscheint

ihr unteres Ende dick keulenformig angescbwollen. Entoderm-

zellen ohne Flimraerung.

Der Magen mit nur diinnen Wandungen, aber stark ent-

wickelter Muskulatur. Von seiner Spitze ein kleiner, aus Ento-

dermzellen gebildeter Kegel („small conical proces of granular

tissue" Forb.) durch den Hohlraum iiber der subumbrella zur um-
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brella gelicml, imd sich zuweileu als feiuer Fadeu durch die

gauze, miichtig'e Gallertschiclit fortsetzend — ein sicheres Keun-
zeiclieu der Sprossuatur der Medusen.

Der Mag-en ist im hoclisten Grade beweglich und formver-

anderlicli. Im leeren Zustand kanu er sich so ausdeliiieu, dass

er weit aus dem Codouostom herausragt. Je mehr er sich aiis-

streckt, desto mehr verdiiunt er sich auch, und hat so mit seiuen

sclaugelndeu, wiudeuden und tastenden Bewegungen ein voll-

kommen wurmartiges Aussehen, welches durch die kopfartige

Verdickung des Mundeudes noch verstarkt wird. Aus der Wurm-
form kaun er in die eines langlichen Sackes iibergehen, dicht itber

dem Mund, oder weiter obeu sich ein oder mehrere Male einschnuren,

sich zu einer flachen , an einem ganz diinnen Stiel hangenden

Glocke ausdehnen, kurz alle moglichen Formveranderungen durch-

machen. Zu machtigem Umfaug- dehut er sich aus, wenn er mit

Nahruug angefiillt ist, in welchem Zustand er schwer und unbe-

weglich herabhangt. Ebenso veranderlich ist der Mund. Er kann
sich weit offnen und wieder, namentlich im gefullten Zustand

des Magens, um die Nahrung festzuhalten, so zusammenziehen, dass

man eine Oeffnuug vergebens sucht.

Mund, Marginalstrang, Bulbi und Tentakel mit einer Menge
langlicher, am manubrium mit Widerhaken versehener Nessel-

kapseln bcdeckt, einzelne liegeu ilber die ganze Magenoberfiache

zerstreut. So scharf von eiuander abgesetze Nesselwitlste, wie sie

Allman abbildet, waren aK den beobachteten Medusen nicht ent-

wickelt. Magen und Tentakel hellbritunlich gefarbt, die Bulbi

und der kegelformige Aufsatz des Magens oft von der gewohn-
lichen, braungninen Chylusfarbe, haufig aber auch prachtvoll pon-

ceau-, purpur- bis braunroth tingirt (s. o.). G,Manubrium pale

pink with bright rose-colored base; basal bulbs of marginal

tentacles rose colour". Allman p. 282.) Bei einer Vergleichung

zweier Medusen, wie sie Fig. 1 und 2 auf Taf. VII wieder-

geben, konnte man auf Grund der so verschiedenen Form des

Magens und der so auffallend abweichenden Farbung leicht

geneigt sein, dieselben fiir zwei verschiedene Species zu halteu.

In der Ectodermmasse des Bulbus liegt ein runder, schwarz

erscheinender Ocellus, uber dem sich die umbrella zipfelavtig am
Bulbus befestigt. Bei starker Vergrosserung erweist er sich aus

einer Masse von dunkel purpurbraunen Pigmentkornchen zu-

sammengesetzt. Zuweilen sind diese nur unvollkommen concen-

Bd. XII. N. F. V. 1. 13
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trirt. Hierbei liegt die Hauptmasse des ocellus tiefer, wahrend

vereinzelte Pigmentkornclien strahlenartig im dariiber liegenden

Gewebe vertlieilt sind. Auch bei ganz coneeutrirten Ocellen

bleiben zuweileu in seiner Mitte kleine Stellen frei, durcb welche

das darunter liegende Gewebe hell hindurchschimmert.

Keine der beobachteten Medusen war gescblechtlich ent-

wickelt. 1)

Diese Sarsia ist ungebeuer gefrassig und verscblingt selbst

auf dera Objecttrager, obne sicli storen zu lassen, kleine, in ihrer

Glocke eingeschlossene Copepoden, welche ihre Hauptnahrung

auszumachen scheinen. Selbst grosse Sagitten iiberwaltigt sie

trotz ihres Straubens. Eine Sarsia hatte den Magen ganz und

gar mit Eiern, wahrscheinlich von Copepoden, angefiillt. Medusen-

eier waren es jedenfalls nicht. Das Verschlingen der durch die

Nesselkapseln getodteten Thiere geht mit erstaunlicher Schnellig-

keit vor sich, gleichviel ob sie der Quere oder der Lange nach in

die Mundoifnung kommen. Oft liegen schon ein oder zwei

Krebse iinverdaut in dem sich an ihre Form anschmiegenden

Magen, wahrend bereits ein neuer gefasst und hineingewurgt wird.

12) Tiara pileata Forsk.

Oceanidae Ggu. turues. iNucJeiferae Less. Ag.

Medusapileata. Forskal, Descriptiones anim., quae in itinere

orient, observ. P. Forsk. 1775, p. 110.

Icones rer. nat. ed. fig. ill. 1776. Tab. XXXIII, F. d.

Modeer, Abb. schwed. Acad. 1790. 12, p. 241.

— — Ehrenberg, Acalephen d. roth. Meers. 1836. T. VIII,

F. 2—4, Bericht der Berl. Acad. d. Wissensch. 1835.

Dia,naea pileata. Lamarck, Syst. 1816. T. II, p. 506.

— — Delle Chiaje, Memoria. anim. senza vertebr. 1830.

T. LXXIII, F. 3-5.

Oceania pileata. Per on et Lesueur, Ann. du mus. d'hist.

nat. XIV. 1809, p. 345.

Eschscholtz, Syst. d. Acalephen. 1829, p. 98.

^) Es ist nicht unmoglich, dass auch diese Sarsia am Magen proliferirt.

Die proliferirende Sarsia gemmifera Eorbes (British Medusae, p. 57, PI. VII,

F. 2) stimmt wenigstens mit S. eximia auffiillig iiberein.
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Oceauea pileata. Claus, Zcitsclir. f. wissenscb Zool. XIV.

1861 T. XXXVIII, F. 14.

Oceauia cocpinea (S) Leuckart, Arch. f. Nat. 185G. Pi. II,

F. 1.

Oceania ampullacea. Sars, Beskrivelser og Jag ttagelscr

etc. 1835, p. 22. T. IV, P. 8 a-f.

Oceauia octona
] porbes, British - Mednsae. 1848

Oceania turrita
^ 27-28. PL II, F. 1-3.

Oceania episcopalis
j

Tiara octona. \ ^ Agassiz, Contrib. 1862. IV, p. 347.
Tiara pileata.

j

Tiara papalis. Lesson, Acalephes. 1843, p. 287.

Oceania coronata (?) Allman, Tiibularian Hydroids, p. 33.

F. 8.

Die 3 genannten von Forbes beschriebenen Oceanien mochte

ich fiir identisch mit Tiara pileata halten, uud zwar scheint 0.

octona mit den rothgefarbleu Geuitalien, wie 0. coccinea Leuckart

ein Mannchen zu seiu. Agassiz halt sie zwar gleichfalls fiir eine

Species, jedocli fiir verschieden von Tiara pileata. Dagegen er-

scheint mir die Dianaea conica Quoy et Gaimard^), Oceania

couica Esclischoltz, -) Oceauia sedeciracostata Kolliker ^), Oceauia

pileata Keferbtein and Ehlers '*) (nee Forsk. Per.) von der T. pi-

leata, an der ich keine Nesselkapselreihen auf der umbrella

beobachtete uud deren Gallertknopf viel grosser ist, verschieden

zu seiu.

Diese oft beschrieberie, im August in einigen Exemplaren
gefangene Meduse habe ich histologisch nicht naher untersucht.

13) Hybocodon prolifer L. Ag. T. VII, F. 7-9.

Tubulariadae Ag.

Hybocodon prolifer. L. Agassiz, Contrib. 1862. IV, p. 243.

PI. XXIIIc, F. 10, 11. PI. XXV.
A. Agassiz, N. Amer. Acalephae, p. 193, F. 325 — 28.

Allman, Tubularian Hydroids, p. 422.

1) Ann. sc. nat. Zool. X. 1827. p. 182, 83. PI. VI, F. 34.

^) System der Acalephen, p. 49. Ggb. , Zeitschr. f. wiss. Zool. 1857,

p. 221.

') Wiirzburger naturw. Zeitschr. V, 1864, p. 324.

*) Zoologische Beitrage. 1861.

13*
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Diese prachtvolle, bisher meines Wissens nur als amerikanisch

bezcliriebene Craspedote scheint bei uns selten zu sein. Aiich ich

fand nur ein Exemplar, welches in lebhaftem Proliferiren be-

griffen war. Das Vorkommen dieser Meduse bei uns beweist zur

Geniige, dass die einzelnen Arten der craspedoten Medusen eine

selir weite Verbreitung haben und dass man mit vollem Reclit

in mancher der zaMreiclieu, von amerikauischen Zoologen aufge-

stellten Species die alten^ langstbekannten , europaeischen Arten

wieder erkennen darf. Es liegt ja auch gar kein Grund vor,

warum niclit die Medusen, von den Stromungen bin und herge-

triebcn, sowolil an den europaeischen, wie den amerikauischen

Kiisten ihre Eier ablegen und so hier wie dort die Polypeu-

generationen sich entwickeln konnen.

Sehr auffallig ist Hybocodon durch seine bilaterale Symmetric

in Folge der ungleichen Ausbildung einer radialen Kreuzachse.

Wiihrend die meisten Craspedoten, wie uberhaupt die meisten

Medusen, zu den isopolen Homostauren zu rechnen sind, gehort

Hybocodon zu den Heterostauren, und zwar zu den zygopjeuren

Zeugiten (Allopolen), speciell zu den Eutetrapleura radialia (mit

ungleichpoliger Dorsoventral-
,

gleichpoliger Lateralaxe, 4 Anti-

meren und in eine radiale Kreuzaxe fallender Mcdianebene. ^)

Das dorsale Antimer zeichnet sich uicht nur, wie z. B. bei

Steenstrupia, durch die alleinige Ausbildung des hier doppcltcu

Tentakels aus, sondern auch durch die Verdoppelang des die

Radiiirkanale begleitenden umbrellareu Nesselkapselstreifens. Auf

jede Korperhalfte kommt somit 1 Tentakel und 1 Nesselzellen-

streifen des dorsalen Antimers.

Grosse etwa wie die der Sarsia eximia. Audi die umbrella

von ahnlicher Form, wenn auch nicht gauz derselben Dicke. Im

contrahirten Zustand die Form einer Mougolfiere annehmend.

Auf der Oberflache verlaufen 5 Langsstreifen von grossen, platten,

polygonalen Zellen, welche zum grossten Theil in ihrem Centrum

Nesselkapseln bergen. .

Drei ziehen sich uber den Radiarkaniilen der schwiicher ent-

wickelten Antimere zum Ringkanal herab, zwei rechts und links

.von dem Radiiirkanal des dorsalen Antimers. An ihren unteren

Enden verbreitern sie sich sammtlich, der Form des darunter

gelegenen Bulbus entsprecliend. Auf der Spitze der Glocke ver-

^) Haeckel, Geiierelle Morphologie. I, p. 513.
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einigen sich alle 5 Streifen, ein kleines Kronchen von Ncsscl-

kapseln bildenil.

Die an 8 Streifen rait der umbrella vorbundene subumbrella

imd das velum stark cntwickelt, die Velarofifnung- nur eng.

Der Margiualstrang aus grossen, eekigen Zellen zusammen-

gesetzt, welche in einer, stellenweis in zwei Scbichten ange-

ordnet sind.

Die vier RadiiirgefUsse breit, wie bei Sarsia, und sieb nach

ilirem unteren Ende zu allmablich erwciternd, wodurch allein die

3 scliwacberen Bulbi gebildet werden. Das Epitbel der unteren

Wand des Ringkanals aus grossen, aber nur einschichtig ange-

ordneten Geisselzellcn besteliend.

Die Lange des Magens etwa gleich der Halfte der Glocken-

bobe. Seine Wiinde mit starken, maschigen Entodermzellen. Be-

sondere Lippenbildung fehlend und, wie bei S. eximia, durcb

einen dicbten Kranz von Nesselzellen ersetzt. Der von der Magen-

spitze durcb die umbrella hindiircbgeliende, entodermale Kegel-

aufsatz verrietb die Sprossnatur der Meduse.

Dieser Aufsatz, die innersten Entodermzellen an der unteren

Halfte des Magens, sowie die Bulbi waren von praebtvoll rosen-

rotber Farbung, welche sicber aucb von irgend einem Nabrungs-

stoflf berriihrte. Hierbei liatten sieb die Zellen diffus, die nuclei

etwas dunkler gefarbt. Dreien von den Bulbis feblt jede Spur

von Tentakeln. Der vierte ist macbtig entwickelt, indem er sieb

tbeilt und zwei starke, braunlich gefjtrbte, boble Tentakel aus-

seudet, welche gewbhnlich spiralig aufgerollt und mit Nessel-

kapseln bedeckt sind.

Sammtliche Nesselkapseln sind kreisrunde, fiache Sclieiben.

Widerhaken babe ich an der Fadenbasis nicht bemerkt.

Die sich theilende Masse des dorsalen Bulbus, sowie der

oberste Theil der beiden Tentakel war mit einem dicbten Haufen

von mehr als einem Dutzend Medusenknospen besetzt, welche

siimmtlich noch in den ersten Entwicklungsstadien, von der ein-

facbsten Anlage durcb eine Ectodermauftreibung bis sur Aus-

bildung der zapfenartigen Magenanlage und der 4 breiten Radial-

blatter, begriffen waren.

Die Meduse war noch nicht geschleclitsreif.
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14) Ectopleura Dumortieri. T. VII, F. 10-13.

Tubulariadae Ag.

Tubularia Dumortieri. van Beneden, Mem. de I'ac. roy.

de Belg. XVII. 1844, p. 50. PL II.

Fauna litt. de Belgique, p. 111.

Ectopleura Dumortieri. L. Agassiz, Contrib. 1862. IV, p. 343.

Hincks, British-Hydroids. I, p. 124. II. PI. XXI, F. 4.

— — Allm.an, Ann. and Mag. uat. hist. 1864. Tubularian Hy-

droids, p. 424,

Gleich Hybocodon kam mir nur ein noch ungeschlechtliches

Exemplar zu Gesicbt.

Umbrella ballouformig, festonartig liber den Ringkanal herab-

bangend. Gallertsubstanz stark entwickelt, die Sprossnatur der

Meduse durcb eine nacb oben weit offeue Trichteroiifnung am
aboralen Pol anzeigend. Von der Spitze der umbrella aus ver-

laufen auf ihrer Oberflache rechts und links von jedem Radiar-

kanal zwei Streifen breiter, platter, zuweilen rcgelmassig sechs-

eckiger Zellen, welcbe, wie bei Hybocodon, eine oder anrb zwei

runde, platte Nesselkapseln tragen. Am Bulbus vereinigcn sich

die Paare unter geringer Verbreiterung. Subumbrella un^^ \'elum

stark entwickelt, Velaroffnung nur eng. Die 8 Befestigungs-

streifen der Subumbrella bei Contraction sebr markirt. Marginal-

strang ahnlicb wie bei Hybocodon an den 4 radialen, breit

zapfenformigeu Bulben stark anschwellend.

Das Epithel der 4 Radiarkanale war so ungewobnlich zart,

dass dieselben nur mit einiger Miihe unterscheidbar waren.

Magen so lang, dass er bei stark contraliirter subumbrella

an das velum stosst, umgekebrt flaschenforraig mit sehr umfang-

reichem Ansatz.

Die Entodermzellen kraftig entwickelt. Mund mit 4 lang-

lichen, wulstigen Lippen besetzt und mit viereckiger Oeffnung,

jedoch bis zu Punktgrosse zusammenziehbar,

Die Entodermzellen der Lippen und der Bulbi waren prachtig

orange- bis purpurroth gefarbt. An den Lippen war die Tinction

ganz zerstreut, indem bauptsacblich nur die Kerne der Ento-

dermzellen gefarbt waren, in den Bulben waren die direct am
Hohlraum gelegenen Zellen am stiirksten tingirt, und strablte von

da an die Farbung weniger continuirlich in die mehr peripheri-
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scheii Zellen aiis. (^Scattered trough whole swelling at the base

of the tentacles". L. Agassiz). Dicht unter dem Magenansatz lag

ein Ring von dunkelgriin gefarbten Entodermzellen Da van

Benedcn von dieser brillanten FJirbinig gar nichts erwiihnt, so

wird sie auch hier, wie bei anderen Medusen, variiren und von

der Nahrung abhiingen — ein neuer Beweis, wie wenig syste-

niatischen Werth bei den Medusen noch so ausgezeichnete und

eigenthlimliche Farbungen haben. Oeellen fehleu ganz.

Die 4 hohlen Teutakel kurz und dick, oft spiralig aufgerollt

und dicht mit ruuden Nesselkapseln bedeckt.
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Erklaruiig" der Tafelii.

Taf. 11.5

Fig. 1. Clytia Johnston i. Aeltere Meduse (vergr.).

Fig. 3. Junge Meduse (vergr.).

Fig. 3. Velarmuskeln.

Fig. 4— 7. Randblaschen.

Fig. 8. Randblaschen in Entwicklung.

Fig. 9. Radialer Bulbus.

A Ectoderm, a aussere, zum Marginalstrang gehbrige Bulbuszellen.

ma Marginalstrang

c Tentakelepithel

m Langsmuskelschicht

B Entoderm, i innere, zum Gastrovascularepithel gehorige Bulbus-

zellen

g Einfaches
"J

r Geschichtetes /
Gastrovascularepithel.

Fig. 10. Campanulina acuminata. Aeltere Meduse (vergr.).

Fig. 11. Unverdaulicher Korper im Radiarkanal. (Die Pfeile deuten die

Stromrichtung des Chylus an.)

Fig. 13—13. Randblaschen, wahrscheinlich Theilungsstadien.

Fig. 14. Faltung des Magens (Grund der Vierlippigkeit des Mundes).

Fig. 15—20. Tiaropsis scotica. Randblaschen, von der Innenseite des

Schirmrandes aus gesehen, oc Ocellus.

Fig. 21. Radialer Bulbus, t grosse, entodermale Centralzellen („Knorpel-

zellen"), sonst wis inF. 9.

Fig. 22. Abnormes Randblaschen, ohne Blaschenwand und Schutzverdickung

des Marginalstrangs. Ansicht von der Unterseite des Schirmrands aus.

ve Velum.

Fig. 23. Zellen der Randblaschenwand (gez. bei 950facher Vergrosserung)

Fig. 24. Velarepithel, Profilansicht (Haematoxylin).

Fig. 35. Aeusseres Umbrellarepithel.

Fig. 36. Dass. Profilansicht.

Fig. 27. Dass. alcohol absol.

Fig. 28. Durchschnitt durch die Magenwand
A Ectoderm, e Epithel

m Muskelschicht

B Entoderm, gr Grossmaschiges Gewebe

g Geissel (Gastrovascular-) epithel.

Fig. 39. Junge Meduse vergr.

Fig, 30. Dies., natiirl. Grosse.
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Tiif. III.

Fig. 1. Obelia genicul ata(?). Alte Meduse, vergr.

Fig. 2. Junges Oviirium (Optischer Durchsclinitt), se Ectodermales Epithel !

der untereu Umbrellarllache, g Entodermales Gastrovascularepithel. I

Fig. 3. Dass. Aelteres Stadium.

Fig. 4. Ovarium oliiie „spadix".
|

Fig. 5. Stark gefiilltes Ovarium mit „spadix".
;

Fig. 6. Optischer Durclischnitt durch ein reifes Ovar obne „spadix", mit 'j

sehr regelmassiger Eierlage.

Fig. 7, Austretendes Ei (die aufklappeuden Epithelzellen genau nach der i

Natur gez.), ch Austretender Chylus. >

Fig. 8. Wand des Ovarium am Eintritt des Eadiarkanals.
]

Fig. 9. Lage eines reifen Ovars mit „spadix" am Radiarkanal.

Fig. 10. Junger Hoden, sm Samenmutterzellen.
\

Fig. 11. Reifender Hoden, sa Saraenzellen.
j

Fig. 12. Reifender Hoden mit z. Th. hervorgetretenen Sexualzellen. '

Fig. 13. Ei, alcohol abs., me Membran.
Fig. 14. Spermatoblasten, durch gegenseitigen Druck abgeplattet.

^

Fig. 15. Samenzellen.
|

Fig. 16. Samenzelle (950fache Vergrosserung). '

Fig. 17. Chyluskbrperchen.

Fig. 18. Tentakel. liez. wie bei Taf. II, Fig. 21. U Umbrellarsubstanz.

Fig. 19. Getheilte, oberste Tentakelcentralzelle.

Fig. 20. Randbliischen mit Nebenconcretion.

Fig. 21. Nervenaustritt aus dem Basalpolster.

Fig. 22. Randblaschen. Schiefe Ansicht.
,

Fig. 23. Zerbrochene Concretion. !

Fig. 24. Isolirte Nervenfibrillen mit Ganglienzellen. si Sinnesblaschen.

Fig. 25. Tentakelepithel.
\

Fig. 26. Epithel des Ovariums- (= ectodermales, unteres Umbrellarepithel). i

Fig. 27. Contractile Zellen des unteren Umbrellarepithels,
;

Fig. 28. PHasterepithel der oberen Hiilfte des Ringkanals. i

Fig. 29. Ringkaual.
j

Fig. 30. Entodermzellen der Magenwandung.
j

Fig. 31. Desgl. an den Lippen.

Fig. 32. Aeusseres Umbrellarepithel.

Fig. 33. Obelia dichotoma, nat. Gr.

Fig. 34. Obelia geniculata (?) nat. Gr.
|

Taf. IV.
j

Fig. 1. Lizzia octopunctata. Ruhig schwimmende Meduse mit aus-
|

gestreckten 24 Tentakeln, g getheilter Tentakel (vergr.).
]

Fig. 2. Meduse mit kurzeu und contrahirten 20 Tentakeln in lebhafter

Schwimmcontraction.

Fig. 3. Unsymmetrisches Lamellensystem in der umbrella.

Fig. 4. Verastelungsweise der Mundarme.

Fig. 5. Umbrella nach Haematoxylintinction.

Fig. 6. Radiarer Zerfall der umbrella. Acid. acet. und Carmin.
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Fig. 7. Margiaalstrang-Zellen, von der Elache gesehen.

Fig. 8. Subumbrellarepithel.

Fig. 9. Entodermzellen des Magens, durch Chylus gefarbt. Zerzupfungs-

praparat.

Taf. V.

Fig. 1—23. Lizzia octopunctata. Knospenentwicklung.

Fig. 1. Verdickung des Magenepithels.

Fig. 2. Concentration der Verdickung.

Fig. 3. Gastrula-Knospe.

Fig. 4. RUckstUlpung des Entodermzapfens, Sichtbarwerden der centralen

Cavitat.

Fig. 5. Anlage des Magens. Erste Sonderung der Ectodermzellen.

Fig. 6. Auswachsen des Magens.

Fig. 7. Dass. Stadium. Oberflachliclie Einstellung.

Fig. 8. Knospe von oben gesehen. Fliichenansicht.

Fig. 9. Dies, bei tiefer Einstellung.

Fig. 10. Dies, bei holier Einstellung.

Fig. 11. Sprossung der radiaren JVIitteltentakel. Abspaltung des velums (ve).

Einstromen des Chylus.

Fig. 12. Spitze der Knospe bei oberflachlicher Einstellung.

Fig. 13. Anlage der 8 Bulbi, von oben gesehen.

Fig. 14. Anlage der radiaren Seitententakel.

Fig. 15. Spitze einer entwickelteren Knospe.

Fig. 16. Optischer Langsschnitt durch eine noch altere Knospe niit zusammen-

geknauelten Tentakeln und beginnender Tochtersprossung (die eine Halfte

des Zirkelkanals ist mit angedeutet).

Fig. 17. Zellen des Kadiarkanals einer ziemlich ausgewachsenen Knospe.

Fig. 18 a, b, c. Allmahliches Ausscheiden der Gallertsubstanz und Reduction

der Ectodermzellen, r Radiarkanalzellen (ent.), su subumbrella (ect.).

Fig. 19. Beginnende Viertheilung des Mundrandes.

Fig. 20. Anlage der zweigetheilten Mundarme.

Fig. 21. Knospe im Moment der EntroUung ihrer 16 Tentakel.

Fig. 22. Aboraler Pol einer Knospe nach Abschniirung der umbrella.

Fig. 23. Ectodermzellen einer jungen Knospe.

Fig. 24. Sprossung des 2. Interradialtentakels.

Fig. 25 a, b. Ergreifen eines Copepoden.

Fig. 26. Durchnittsansicht eines Radiarkanals und seiner Umgebung.

Taf. VI.

Fig. 1. Lizzia octopunctata. Durchschnitt durch die Magenwandung. Bez.

wie bei Taf. II, Fig. 28.

Fig. 2. Nesselknopf an der Spitze eines Mundarmastes mit ausgestulpten Nessel-

faden (acid, acet.), letztere nicht ausgezeichnet.

Fig. 3. Aus Spermatoblasten bestehender Hodenwulst eines proliferirenden

Mannchens.

Fig. 4. Muskelschicht unter dem Tentakelepithel.
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Fig. 5. Lizzia blondina, junge Meduse (vergr.).

Fig. 6. Bougainvillia ramosa, desgl.

Fig. 7—9. Syncoryne (Sarsia) exiinia. Magenformen, Fig. 7 mit Fett-

tropfeu erfiillt, ur Umbrellarrand.

Fig. 10. Radiale und circulare Muskeln des Magens bei intacten Geweben. ,

Fig. 11. Dies, bei Anwenduug von Druck.

Fig. 12. Unterer Raud der Muskulatur nach theilweise entferntem Epithel.
1

Fig. 13. Isolirte Muskelfaser.
,

Fig. 14. Quergestreifte Subumbrellarmuskelu und glatte Langsmuskeln langs

eines Radiarkanals.
;

Fig. 15. Abgerissene Subumbrellarmuskeln. Zerzupfungspraparat.

Fig. 16. Contrahirte Geisselzelle des inneren Magenepithels.

Fig. 17. Zelleu des ausseren Unibrellarepithels.
]

Fig. 18. „ „ inneren „

Fig. 19. Zellen eines abgelosten Stiicks Subumbrellarepithel.
I

Fig. 20. Geisselzellen des Magens von der Basis gesehen.
j

Fig. 21. Ectodermzellen der Mundgegend. i

Isolirte Nesselkapsel am Magen (alcohol absoL).
I

Grosse und kleine Nesselkapseln des Tentakelepithels.

Tentakelepithel.

Syncoryne eximia, stark contrahirt, von oben gesehen (vergr.).

Fig. 26. Durchschnitt durch den mit Fetttropfen und einem Copepoden ge-

fullten Magen. Bez, wie Taf. II, Fig. 28. >

Taf. VII.

Fig. 1. Syncoryne (Sarsia) eximia, mit ausgestrecktem Magen, in Schwimm-
bewegung.

Fig. 2. Dies. Meduse mit contrahirten Tentakeln und gefiilltem Magen im

Zustande der Verdauung.
I

Fig. 3. Radialer Bulbus. Flaohenansicht.

Fig. 4. „ „ Radialer Langsschnitt.

Fig. 5. Zerstreuter Ocellus.
j

Fig. 6. Tentakelepithelzellen ohne Nesselkapseln. '

Fig. 7. Hybocodon prolifer (vergr.).

Fig. 8. Zellen eines umbrellaren Nesselkapselstreifeus.

Fig. 9. Nesselkapsel.

Fig. 10. Ectopleura Dumortieri Bulbus.

Fig. 11. Umgebung eines Radialbulbus, U umbrella, su subumbrella, r Ra-

diarkanal, st Anheftungsstreifen der subumbrella, n Nesselkapselstreifen. i

Fig. 12. Zellen eines Nesselkapselstreifens.
;

Fig. 13. Junge Meduse (vergr.). i

Fig.
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