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Einleitung.

Die folgenden Untersuchungen wurden im Herbst 1880 in Hel-

goland begonnen. An conservirtem Material warden dann die Stu-

dien an Tubularia coronata fortgesetzt. Durch andero Arbeiten

beschiiftigt, setzte ich dieselben aus bis zum Sommer 1881, wo

dieselben von neuem begonnen wurden. Ein Winteraufentbalt von

f) Monaten an der zoologischen Station in Neapel liess die Arbeit

bis zum Schlusse fiiren.

Urspriinglich sollte die Entstehung der Geschlechtsstoffe mit

erforscht werden, doch da dieselben bereits von Prof. Weisniann

in vergieichender Weise bei den Coelenteraten untersucht wird,

so wurde dieser Teil bei Seite gelassen und nur von einer Hale-

ciumart die Entstehung geschildert.

Die Histologie der Hydroidpolypen war bisher noch nicht ver-

gleichcnd dargestellt vvorden. Ueber die meisten Arten fehlten

bisher iiberhaupt Angaben. In Folge dessen ist auch ein natur-

liches System der Polypen noch nicht vorhanden.

Im Folgenden soil zuniichst eine Zusammenstellung der all-

gemeineren Resultate folgen, und zum Schluss die Histologie einiger

Arten gegeben werden.

Kurzer Ueberblick der die Histologie behandelnden
Abhandlungen.

Alle bis zum Jare 1870 erschienenen Arbeiten uber Hydroid-

polypen sind in dem grossen Werke von AUman^) zusammen-

gestellt worden. Dieselben euthalten wenig oder nichts, was auf

i)Allman, A monograph of the Gymnoblastic or Tubularian

Hydroids, London 1871.
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den feineren Bau der Hydroidpolypen Bezug hiitte und haben wir

uns deshalb auf die neueren Arbeiten zu beschranken.

Der ersten Arbeit, welche zur richtigen Erkcnntnis des feine-

ren Baues der Polypen beitrug, von Fr. E. Schultze'), folgte

die Monographie Kleinenbergs^) uber Hydra.

Ersterer Forscher unterschied zuerst die 3 Schicliten , welche

den Korper zusammensetzen , das Exoderm mit der Muskelschicht,

die Stiitzlamelle und das Entoderm.

In einer 1873 erschienenen Arbeit weist dann derselbe For-

scher 3) auch bei Syncoryne das Vorhandenscin der vier genann-

ten Gewebselemente nach.

Weiter ist dann eine Abhandlung von C. Grobben^) zu

nennen, welche sich mit dem feineren Bau von Podocoryne be-

schaftigt. In dieser Arbeit weist der Verfasser das Vorkommen
von Taeniolen im Entoderm mit Entschiedenheit zuruck. Wie wir

aber sehen werden, finden sich dieselben dennoch vor.

Dieser Arbeit folgte 1879 eine Abhandlung von Ciamician^),

welche sich betitelt: „Ueber den ferneren Bau und die Entvvick-

lung von Tubularia Mesembryanthemum." Trotz des Titels findet

sich jedoch nur die Histologie der Tentakel dargestellt. Die An-

gaben dieses Forschers konnen wir mit gutem Gewissen als in

alien Teilen falsch erklaren. Das Vorkommen von Ringmuskel-

fasern, die merkwiirdige Zellschicht, die von den Fortsatzen der

Nesselkapselzellen gebildet werden soil, habe ich nirgends gefun-

den. Gegen seine Darstellung der Entwicklung sind bereits Zweifel

von Balfour*') erhoben worden. Die ganze Darstellung ist ein

Conglomerat von Fehlern. Die epibolische Gastrula, deren Bildung

uns sogar durch Abbildungen erlautert wird, existirt gar nicht!

Was die iibrigen Angaben betrifft, so ist bereits von anderer

Seite die von ihm gegebene Entstehung der Eier in den Gono-

phoren bei Eudendrium widerlegt worden. Auch diese Bildung

erlautert er durch Abbildungen! Uebcr Tubularia hatte auch

^) Fr. E. Schultze, TJeber den Bau und Entwicklung von
Cordylophora lacustris. 1871, Leipzig.

2) Klein enb erg, Hydra. 1872.

3) Fr. E. Schultze, XJeber den Bau von Syncoryne Sarsii.

1873. Leipzig.

*) C. Grobben, Podocoryne carnea, Sitzungsberichte der Aca-

demie d. Wissenschaften zu Wien 1875.

») Ciamician, Zeitschrift f. wissenscliaftl. Zoologie , Bd. 32.

*^) Balfour, Handbuch der Embryologie, p. 148. Jena, 1880,
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V. Koch^) einige Notizen gegeben. Die Histologie von Clado-

coryne floccosa behandelte Du Plessis*) und die von Campa-

nularia Fraipont ^).

In neuester Zeit ist von Weismann^) auf den feineren Bau

von Eudendrium bezugliches in einer Arbeit, welche iiber bisher

noch nicht gekannte Organe handelt, veroffentlicht worden; des-

gleichen hat derselbe Forscher in liurzen Mitteilungen uber die

Entstehung der Geschlechtsstoffe auch Einiges iiber den feineren

Bau bezugliches zugefugt.

Die genannten Arbeiten bieten uns nur die Histologie inso-

weit dar, als dieselbe one Schnitte anzufertigen , zu erkennen ist.

Mit Ausnahnie von Koch, welcher einige Schnitte durch Tubu-

laria abbildet, ist die Schnittmethode nicht angevvendet worden.

Da auch die Polypen der Siphonophoren untersucht wurden,

so sind hier die Arbeiten von Glaus s) zu nennen, in welchen

das Vorkommen von Liingswulsten bei Halistemma festgestellt

wurde, und die vorlilufige Mitteilung von Chun*^), welcher liber

das Vorkommen von Ganglienzellen und Nerven berichtet. Die

iibrigen hier nicht genannten Arbeiten iiber Polypen werden in den

Anmerkungen citirt werden.

Methoden zur Untersuchung.

Da es jetzt allgemein Mode geworden ist, den Arbeiten eine

Beschreibung der angewendeten Untersuchungsraethoden beizuge-

ben, so soil auch hier dicser Sitte gefolgt werden.

Um die Hydroidpolypen untersuchen zu konnen, ist lebendes

Material unerlasslich. Ueber die Bewimperung zum Beispiel der

Entodermzellen ist man nur am lebenden Tiere im Stande zu be-

richten.

Daneben ist jedoch die Untersuchung an Schnittserien uner-

lasslich. Ebenso sind die Macerationsmethoden von grossem

Werte.

Zum Toten der Tiere empfielt sich Kleinenbergs Pikrinschwe-

1) V. Koch, Jen. Zeitschr. 7. Jargg. Mitteilungen iiber Coelen-

teraten.

2) Du Plessis, Sur le Cladocoryne floccosa, Neapler Mittei-

lungen, Bd. 2.

3) Fraipont, Campanul. angulata. Arch. zool. exper. Tom. 8,

*) Weismann, Zur Entstehg. d. Geschlechtsstoffe, Zoolog. An-

zeiger. — "Weismann, Ueber eigentiimliche Oi'gaue bei Eudendrium

racemosum. Neapler Mitteilungen, 1881.

5) C. Glaus, Ueber Halistemma tergestinum, 1878. Wien.

^) Chun, Zoolog. Anzeiger, 1880.



476 Dr. Otto Hamann,

felsiiure in unverdunntem Zustande am meisten. Daneben kann
audi die Totung durch Sublimat bewirkt werden, doch hat dieses

den Nachteil, dass die Zellgrenzen des Entoderms verwischt er-

scheinen.

Die Einbettung geschah mit der neuen Methode in Chloro-

form iind Paraffin 1). Die Schnitte warden mit einer ScheUack-

losung fest auf den Objekttriiger befestigt. Von Caldwell ist die

an selbiger Stelle angegebene Methode vereinfacht worden und

zwar auf folgende Weise. Man stellt sich eine Liisung von Schcl-

lack (womoglich des weissen in Stangen vorkommenden) in Kreo-

sot her, indem man (lurch Erwilrmen das Schellack lost. Die L'6-

sung braucht keineswegs concentrirt zu sein. Man hat hi(!rbei

vor dcm Zutritt von Feuchtigkeit, wie Wasserdiimpfen, das Kreo-

sot in Acht zu nehmen. Mit dieser Losung, die man vor dem
Gebrauch filtriren kann, bestreicht man mittels eines Pinsels ganz

diinn den Objekttrager. Die Schnitte werden nun auf den mit der

Losung bestrichenen Objekttrager gebracht und das Kreosot durch

Verdampfen auf einem 50 « Cels. bcsitzenden Wasscrbad lieseitigt.

Durch Riechen an dem Objekttrager tiberzeugt man sich, ob das

Kreosot vollkommen verdampft ist. Man spiilt nun mit Terpen-

tinol das Paraffin ab und verfilrt weiter in der bekanntcn Weise.

Zum Farben wurde das Grenachersche Alkohol-P)oraxcarmin und

das Ranviersche Pikrocarmin verwendet.

Die Isolationspraparate wurden auf folgende Weise gewonnen.

Man fertigt Schnitte an, die nicht allzufein zu sein brauchen,

bringt dieselben in Alkohol zuriick, wenn man zum Schneiden in

Paraffin eingebettet hatte und isolirt nun die Zellen durch klopfen

auf das Deckgliischen.

Will man die Zellen der Polypen in demselben Zustande er-

halten haben, in welchem sie im Momentc dei' Fixirung sind , so

ist ein rasches Uebergiessen mit heisscm Sublimat zu empfehlen. —
Dieses sind im Grossen und Ganzen die angewendeten Me-

thoden. —
Die Terminologie der Hydroi d polyp en.

Die Terminologie erfreut sich bei dieser Abteilung einer un-

geheuren Ausdehnung. Durch Hincks'^) und Allman^) ist

1) siehe Zoolog. Anzeiger, Kr. 92. 1881. Zur Schneideteclinik

von Giesbrecht.
2) Hincks, A History of the British Hydroid Zoophytes. Lou-

don 1868.

3) All man, A monograph of the Gymnoblastie Hydroids. Lon-

don 1871/72.
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eine feste Bezeichnuiig eingefiirt wordeii. Wir werden in den

meisten Bezeichnungeu diesen Forschern folgen, oue aber die ver-

schicdenen unnotigen Namen alio zu gebrauclien.

Wir sclieiden die verschiedeneii Personen der Hydroidpolypen

in drei Abteilungen. Zur ersten gehoren die Ntirpolypen oder Tro-

phopolypen , zur zweiten die Geschlcchtspolypen oder Gonopolypen

iind zur dritten die Wehrpolypen oder Machopolypen. Unter letz-

tere Kategorie gehoren die sogenannten Spiralzoids.

Die Gonopolypen sind riickgebildete, nur noch zur Aufnahme

der Geschleclitsstoffe dienende Polypen. Die Geschlechtskapseln

selbst nennen wir Gonophoren und unterscheidcn, um der Nomen-
clatur aus dem Wege zu gehen , in der sich niclitssagende Worte,

wie „Sporosac", linden:

1) polypoide Gonophoren,

2) medusoide Gonophoren.

Die ersteren sind stets von einer Chitinhiille umgeben, den

letzteren fehlt dieselbe.

Die ersteren sind riickgebildete Polypenkorper, die letzteren

hingegen nicht zur Ablosung gekoniniene Mcdusen,

Die Skelcttrore wird als Polyparium bezcichnet. Sobald man
aber nur das Skelett der einzelucn Person meint, spricht man von

der Hydrothcka oder dem Calyx. Es ist der Calyx also die

becherformige Erweiterung, welche dem Korper zum Schutze dient.

Das Skelett hingegen, der die einzelnen Tiere verbindende Weicli-

korper, wird als Perisa^k bezeichnct, und die von ihm umschlos-

senen Weichteile als Coenosa^k.

Die von All man gegebenen detaillirten Bezeichnungen fiir

die Telle des Gonophors, wie Gonoblastidium, Spadix u. s. w. er-

wanen wir unten, wenn wir sie anwenden.

Erster Teil.

I. Kapitel.

Zur Tectologie,

Von den vier Hauptstufen der Individualitaten , wie sie von

E. Haeckel aufgestellt wurden, der Plastide, dem Idorgan, der

Person und dem Stock treten uns bei den Hydroidpolypen die

letzten zwei entgegen.
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Die meisten dieser Tiere bilden Stocke und nur wenige For-

men bleiben als solitiirc Personen bestehen, vvie die Siisswasser-

form Hydra. Jede Person besitzt ihren eigenen Mund uud Magen.

Uni den Mund stehen die Tentakel meist stralenformig in einem

Kreise angeordnet. Bei vielen Arteu sind diese Organe noch nicht

auf einen Kreis urn den Mund beschrankt, sondern stehen an dem
ganzen Korper verteilt (z. B. Corydendrium , Syncoryue). Ausser

diesen schlechthin als Oraltentakeln zu bezeichnenden Tentakeln

tritt bei einigen Arten ein zweiter Tentakelkranz an der Basis des

Korpers auf (z. B. Tubularia).

Wir unterscheiden nur eine constante Axe, die Langsaxe (axon

principalis). Ihr einer Pol ist der Mund- oder Oralpol, warend

der andere, der Gegenpol, als Fuss- oder Aboralpol bezeichnet

wird. Mit dem Aboralpol heften sich die Tiere fest.

Die Stocke (cormi) werden durch Personen gebildet, welche

gleichfalls einaxig ungegliedert sind. Sie entstehen auf zweifache

Weise.

Bei der einen Gruppe entstehen die Stocke dadurch, dass an

einer Person neue Personen durch Sprossung entstehen. Diese

konimen nicht zur Ablosung von der Mutterperson, wie es zum
Beispiel noch der Fall ist bei Hydra, sondern bleiben im Zusani-

menhang mit derselben, sodass auch ihr Magen mit dem der er-

steren in Communication bleibt. Erfolgt die Sprossung nach be-

stimmten Gesetzen , so entstehen die regelmassigen Stocke (z, B.

Plumularien).

Bei der zweiten Gruppe treibt der den Stock erzeugende Po-

lyp an seiner Basis einen Wurzelstock, und es entspringen die

einzelnen Personen von diesem als Rhizom zu bezeichnenden Ge-

bilde gesondert. Auch hier bleiben dieselben in Communication.

Steht bei der ersten Gruppe der Stock senkrecht zur Anhef-

tungsfiache, so kriecht er bei der zweiten auf derselben und die

Personen erheben sich senkrecht von dem kriechenden Stock, der

oben als Rhizom bezeichnet wurde. —
Haben wir oben als Person jedes Individuum angesprochen,

welches eine centrale Hole, die Magenhole und eine Oeffnung, die

Mundoflfnung besass , so gilt dies nur fur die Grundperson der Po-

lypen. Die weiter unten naher zu besprechende Arbeitsteilung

lehrt uns den Begriff der Person zu erweitern. Wir haben riick-

gebildete Polypenpersonen vor uns, welche Mund und oft auch

die Magenhole eingebiisst haben. Zu ersteren gehoren die soge-

nannten Spiralzoids bei der Podocoryne-Gattung und die polypoiden
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Gonophoren, wiirend zu letzterer die als Nematophoren bezeich-

neten Bildungeii gehoren.

Warend wir an deu Hydroid-Polypen im AUgenieinen imr eine

Axe, die Liiiigsaxe unterscheiden konnen uiid die Organc noch

nicht ill bestimniteii Radien augelegt siiid, wie dies bei den Ko-

rallenpolypen und weiter bei den Medusen der Fall ist, so giebt

es doch eine Art und vielleicht mehrere, nur ist es bei den an-

deren noch nicht erkannt worden, bei welcher sich die Tentakel

in bestiinniten Radien anlegeu! Diese neue im Golf von Neapel

gefundene Art, wclchc zu der Gattung Podocoryne gehort, haben

wir unteu niiher beschrieben und als Podocoryne Haeckeli be-

zeichnet.

Wir unterscheiden an derselben die durch das iiberall kennt-

liche Mundkrcuz gebildeten vier Radien erster Ordnung, die Per-

radieii. In diesen vier Perradien legen sich die vier primiiren

Tentakel an (vergl. die Abbildungen auf Tafel XXIV). Dieselben

sind stets durch ihre auti'allende Grosse kenutlich. In den zwischen

den Perradien liegenden vier Interradien entstehen die 4 niichst-

I'olgenden Tentakel. Sie bleiben stets an Wachstum hinter den

perradialen Tentakeln zuruck. Die folgenden Tentakeln — es ent-

stehen nur noch zwci — entstehen in den zwischen letztereii Ra-

dien gelegenen Adradien. Man triftt nur Personen init acht oder

zehn Tentakeln an, wiirend die jungcn Polypen deren nur vier be-

sitzen.

Es ist also die gesetzmiissige Anlage der Organe nicht erst

bei den Medusen entstanden, sondern sie ist bereits bei den Hy-

droidpolypen vorhanden, wie eben gezeigt wurde.

Die Grundform

des Hydroidpolyp ist ein Cylinder, dessen Meridianebene ein

Rechteck ist. Auf der eiiien Kreisfiitche sitzt ein Kegel auf, dessen

Endfliiche mit der des Cylinders zusammenfiillt. Die durch die

Spitze des Kegels und durch das Centrum der gegeniiberliegenden

Endfliiche gehende Axe ist die Langsaxe. In der Spitze des Ke-

gels ist der Mund gelegen , wiirend der Kegel selbst den vorstiilp-

baren Mundkegel (Hypostoni) vorstellt. Die Endfliiche des Cylin-

ders bildet die Fussfliiche der Polypen. An der Basis des Kegels

inseriren die Tentakeln, welche gleichfalls von cylindrischer Ge-

stalt sind.
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Die Wandung des Cylinders besteht aus den zwei Keimblat-

tern, dem Exo- und Entoderm. Letzteres hat eine oft als Meso-

derm bezeichnete Stiitzlamclle ausgeschieden, wiirend das Exoderm

einc Chitinhiille in Form eines den Polypen umgcbenden Cylinders

gebildet hat.

Da die Tentakeln Ausstiilpungen der Magenholc sind, so mils-

sen sich auch dieselben Schichten auf ihnen vorfinden.

Die Gewebe des Entoderms.

Sammtliche im Folgenden zu besprechenden Gewebeformen

sind entstauden oder gebildet von dem Entoderm der Gastrula,

welche uns bei alien Hydroiden begegnet und bald als Planula,

bald als Actinula benannt wird.

Beginnen wir unsere Schilderung mit der histologischen Be-

trachtung des Entoderms der Actinulae.

Nachdem sich bei dem Genus Tubularia die Gastrula gebildet

hat (die Beschreibung siehc unten), also der Embryo aus den zwei

primitren Keimbliittern besteht, treten zuerst zwei Ausstiilpungen

auf, die zwei primaren Tentakeln. Ihnen folgen zugleich die iibri-

gen in unbestimmter Anzal nach. Zugleich mit der Anlage der

Tentakeln bricht der Mund hervor. Sehen wir uns nun einen

solchen Embryo naher an , so treten uns im Entoderm bereits fol-

gende zwei Bildungen entgegen. Die Magenhole wird von flim-

mernden Zellen ausgekleidet ; die Tentakel hingegen zeigen in ihrer

Axe ein eigenes Gewebe, das wir als

I. Das entodermale Bindegewebe

bezeichnen wollen. Diese Zellen der Tentakelaxen gehen nicht un-

mittelbar in die Zellen des Entoderms iiber, sondern bilden einen

Ringwulst in der Mitte des Korpers (siehe die Abbildungen).

Zwischen diesen Bindesubstanzzellen und den erniirenden Ento-

dermzellen kommt eine Stiitzlamelle zur Ausscheidung.

Die Zellen dieser Bindesubstanz liegen in der Tentakelaxe

wie die Geldstiicke in einer Geldrolle oder die Zellen im Chorda-

gewebe. Dieses Verhalten ist bei alien Hydroidpolypen, welche

solide Tentakeln besitzen, dasselbe. Auch bei den Tentakelaxen

der jungen Actinulae ist dies der Fall.

Beim erwachsenen Tier hingegen liegen dieselben regellos an-

geordnet, wie sie auch im Ringwulst vorkommen. Wie wir die
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EntstehuDg dieser Zellen uns zii deiikcii haben, wird im dritten

Teile gezeigt werdeii.

Was nun den Bau dieser Zellen anlangt, so bcsitzen sie eine

feste Menibran, in deren Innerera eine wasserhelle Fliissigkeit sich

findet. Das Protoplasma umgiebt den Kern and suspendirt ihn

im Centrum der Zelle an Faden. Der Beleg des Protoplasma ist

itusserst tliinn und oft kaum erkennbar. Warend bei den Zellen

der Tentakelaxe der Kern stets in der Mitte sich befindct, liegt

er bei den Zellen der Tentakeln der Tubularien, sowie in den

Zellen der Wiilste der ZcUwandung an. Das Protoplasma ist liier

kaum naclizuweisen und scheint es wie geschwuuden zu sein. Die

Form der Zellen ist eine blasige, kuglige, warend sie bei einsei-

tiger Lage die Form von Geldstiicken annehmeu.

Je nach dem Zustande der Contraction der Tentakel besitzen

die Zellen ein grosses oder kleines Lumen. Wir crwiinen, dass

in diesen Zellen haufig Ablagerungen von farbigen Concrementen

vorkommen, so vorziiglich in den Tentakelspitzen von Pennaria

Cavolinii. Ebenso bei den Spiralzoids von Podocoryne Haeckeli,

wo sic in der Mitte der Zellen dieser Gebilde liegen.

Sehen wir uns nach dem Vorkommen dieser Bindegewebszel-

len bei den iibrigen Coelenteraten uni, so finden wir sie bei den

Medusen wieder, wo sie gleichfalls die Axe der soliden Tentakeln

bilden. Nirgends treten sie aber in Form eines so milchtig ent-

wickelten Gewebes auf, wie es bei der Gattung Tubularia der Fall

ist (vergl. die Querschnittc Fig. 4, 5, 7 auf Tafel XXIII).

Wenn wir dieses Gewebe der Bindesubstanz zuzalen, so fol-

gen wir dem Vorgange von Haeckel') und Kollicker^).

II. Die Flimmerzellen.

Siiramtliche Holritume des Hydroidenkorpcrs werden von dem

inneren Keimblatte ausgekleidet. Die Magenhole und der Trich-

termund und ebenso die Tentakeln , falls dieselben hoi sind, wer-

den von stets flimmernden Zellen, deren Form bald cylinderformig,

bald abgeplattet sein kann, ausgekleidet. Wie schon Klein en-

berg hervorhebt, wechselt ihre Gestalt je nach den Contractionen

des Tieres. Das Flimmerhar — jeder Zelle kommt nur eins zu —
j&ndet sich iiberall. Diese Zellen sind also als Geisselzellen zu

1) E. Haeckel, Die Geryoniden. Jen. Zeitschrift Bd. II.

2) A. Kollicker, Icones histologicae. Leipzig, 1865.

Bd. XV. N. F. VIII. 4. 31
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benennen im Gegensatz zu jeneii Zellcn, welche zwei oder mehrere

Wiinpcni tragen unci von E. Haeckel den ersteren als Wimper-
zellcn gcgeniibergcstellt wcrden.

Die Geisselzellen sind Plasniaschlauche, deren Holraum mit

einer wasserhellen Fliissigkeit angefullt ist. Der Kern nebst seinem

iiberall sich findenden Kernkorperchen liegt im Plasma eingebettet.

An dem nach dem Magen zu liegenden Ende der Zelle findet eine

starkere Ansammlung der Protoplasmas statt, warend eine andere

den Kern einschliesst. Von letzterer setzen feine Faden durch

die das Zelllumen erfiillende Flussigkeit zu der den Zellschlauch

bildenden Protoplasmaschicht ^).

Stimmen nun die Zellen meist uberein mit dem eben geschil-

derten Bau, so ist bei sammtliclien Hydroidpolypen eine Sonde-

rung der Entodermzellen in zwei Gruppen erkennbar. Es unter-

scheiden sich die

Zellen des oralen Teiles, des Hypostomes in ihrer Ge-

stalt von den Zellen des mittleren und basalen Teiles. Hierin

ist zugleich die verschiedene Funktion ausgedruckt, welche beide

Arten ausiiben.

Schon bei Hydra linden sich zwei Arten vor. Die Zellen des

oralen Teiles sind von langerer und gestreckterer Gestalt, als die

ubrigen. Ihr Hohendurchmesser ubertrifft den Breitendurchmesser

bereits bei Hydra uni niehr als das sechsfache, warend bei Cam-
pauularien die Zellen fadenformige Gestalt angeuommen haben.

Im Gegensatz zu ihnen sind die den Magen auskleidenden Zellen

von wurielforniiger Gestalt.

Betrachten wir den Liingsschnitt Figur 10 auf Tafel XXV von

Halecium, so fallt uns der Unterschied sofort in die Augen. Wie
wir nun im dritteu Telle sehen werden , haben wir den Zellen des

Hypostomes eine Sekretabsonderung zuzuschreiben, warend die

grosseren Zellen des Magens die Naruug zu assimiliren haben.

Bei den bisher als Tubularien beschriebenen Formen, also den

Tubulariden, Pennariden, Eudendriden u. s. w. kommt diese Son-

derung der Zellen gleichfalls vor, doch da hier noch andre Um-
bildungen eingetreten sind, betrachten wir diese als Taeniolen zu

bezeichuenden Gebilde gesondert.

*) vergl. Kleinenberg, Hydra uud Fr. E. Schultze, Cordy-

lophora.
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III. Die Langswiilste oder Taeniolen,

Bisher warcn in den Magen vorspringende Liingswiilste nur

bei der Gattung Tubularia naher bekannt geworden, wo sie

G. V. Koch^) meines Wissens zuerst abgebildet hat,

Diese Langswiilste oder Taeniolen sind jedoch keiueswegs auf

diese Gattung beschrankt, sondern koramen alien bisher als Tu-

bularien beschriebenen Polypen zu. Es ist somit die von All-

mann auf das Skelett begniudete kiinstliche System audi ein dem

histologischen Bau entsprechendes. Ich bemerke hier noch, dass

audi bei Syncoryne, Podocoryne, Cladocoryne diese Wiilste sidi

finden und zwar gerade in ausgezeichneter Weise, obgleich sie in

den oben genannten Abhandlungen nidit besprodien werden, oder

wie bei Podocoryne geradezu in Abrede gestellt werden. Am Hy-

postom erheben sich bei sammtlichen Tubularien meist fiinf (oder

auch vier) Langswiilste. Diese Langswiilste teilen sich beim Ueber-

gange des Hypostomes in den Magen, sodass man auf Querschnit-

ten, welche durch den Korper gelegt sind, je uach der Stelle, wo

der Schnitt gefurt ist, bald 8, 10, 12 bis 20 Langswiilste ziilen

kann. Wiirend dieselben am Hypostom glatt verlaufen, bilden sie

nach der Verzweigung vorspringende Wiilste, wie auf dem Liings-

schnitt durch Podocoryne carnea in Figur 3 auf Tafel XX zu

sehen ist. Dcutlich erkennbar ist auch hier der Unterschied zwi-

schen den Zellen des Hypostomes und denen der Magenwiilste.

Im ersteren sind die Zellen von fast fadenformiger Gestalt.

Sammtliche Zellen haben an ihrer Basis Muskclfibrillen ab-

gesondert. Besonders stark entwickelt sind dieselben bei den ^ ,

Zellen des Hypostomes. Auch bei den Campanarien und Sertu- t^/

larien scheinen die Zellen des Hypostomes, und zwar nur des

Hypostomes, Ringmuskeln zu besitzen, vvenngleich wegen der Klein-

heit der Zellen ein Nachweis sehr schwer zu ftiren ist.

Die Muskeln verlaufen stets ringformig. Sie bewerkstelligen

also den Verschluss des Hypostomes.

Die Zellen der Magenwiilste sind in ihrem freien Endteil

breiter gestaltet. Nach der Basis zu verengen sie sich spindel-

formig. Die Wiilste verjiingen sich allmiilich, um unterhalb der

Korpermitte in die Entodermzellcn iiberzugehcn. Dieses Verbal-

ten ist auf derselben Tafel in Fig 4 dargestellt.

Wir wenden uns nun zu den Entodermzellcn im Allgemeinen

^) G. V. Koch, Jen. Zeitschrift, Mitteil. iiber Coelenteraten Bd. 7.

31*
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zuriick, uni die Einschliisse zu betrachteii, welche sich in densel-

ben find en.

Bei alien Polypen tiiulen sich Fiirbstotfe abgelagert, welche

die Farbe der ciiizelneii bedingen. Bald sind diesc Elenientc

orange, bald braun, bald rosa wie bei einer Clava, oder schwarz.

Die Zellen des Hypostomes zeigen nie Einlagcrungen dieser Art.

Aiisscr diesen Concrenientcn tinden sich Ei\veissk()rperchen,

Oeltropfen vor. Diese Bildungen liegen alle im Plasma eingebet-

tet. Die „gelben Zellen", welche als Einschliisse vorkommen, be-

sprechen wir weiter unten.

IV. Die Langswiilste der Siphonophorenpolypen.

Da wir dieselben im speciellen Teile naher betrachten werden,

so benierken wir an dieser Stclle nur, dass sich die Polypen die-

ser Coelenteratenklasse im histologischen Bau gerade so verhalten

wie die Tubularien. Die Wulstbildungen sind dieselben, wie bei

letzteren. Die Stiitzlamelle beteiligt sich auch bei ihnen nicht

an der Biklung der Wiilste wie bei dem Scyphostoma und Spon-

gicola tistularis ^), dem durch Schultzes Untersuchungen niiher

bekannt gewordenen immer noch riitselhaften Polypen.

V. Die Drxisenzellen des Entoderms.

Haben wir die Zellen des Hypostomes als Driisenzellen an-

zusprechen, welche die Verdauung durch Secretion eines Magen-

saftes einleiteu, so treten doch bereits bei den hoheren Polypen

besondere erkenntliche Zellen hervor, welche fur Driisenzellen er-

kliirt werden miissen. Bei Fiirbung mit Carmin tingiren sie sich

dunkelrot. Sie sind leicht zu isoliren, und ist dann deutlich in

den meist oval geformten Zellen eine Menge runder kleiner Kor-

ner zu sehen. Bei Pennaria sind diese Zellen sehr leicht durch

Maceration des Tieres in Essigsaure zu erkennen. Auch im Coe-

nosark finden sich dieselben bei Eudendrium, Tubularia und den

iibrigen. Ausser diesen Kornerzellen kommt noch eine andre Form
zur Unterscheidung. Es sind dies einfache protoplasmareiche Zel-

len, die sich gleichfalls stark tingiren. Bei dem Genus Tubularia

kommen sie in grosser Menge in den Gonoblastidium vor, das

ist der Stiel, an welchem die Gouophoren sitzen, Dass man es

hier nicht etwa mit Eizellen, die sich im Coenosark bilden, zu

1) Fr. E. Schultze, Ueber Spongicola fistularis. .Vrchiv fiir

mikroskop. Anatomie. Bd. 13.
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tun hat, ist aus dem Kern nebst Kernkoperchen ersichtlicli. Das-

selbe gleicht stets dem der iibrigen gewonlichen Entodermzellen

(vergl. die Abbildungen Fig. 10, 11 Taf. XXI, BMg. 17 Taf. XXII).

VI. Die Muskelzellen des Entoderms.

Bisher war das Vorkonimen von entodermalen Miiskeln bei

Hydroidpolypen noch nicht bekannt ^ ). Ich fand dieselbon bei

Tubularia coronata zuerst ini „Knopt'", wo sic am stiirksten aiis-

gebildet sind. Waren sie einmal hier constatirt, so hielt es nicht

schwer, ihr Vorkommen audi an den anderen Teilen dieser wie

der ubrigen Polypen zu constatiren.

Siimmtlichcn mit Taeniolen versehenen Polypen kommt eine

entodermale Muskulatur zu und zwar stets eine Ringmuskulatur.

Niemals sind Liingsfasern vorhanden wie im Exoderm. Am Hypo-
stom sind diese Muskelfasern am stiirksten entwickelt. Auf dem
Liingsschnitt treten sie in Form einer punktirten Schicht auf.

Die Muskulatur erstreckt sich aber keineswegs wio schon an-

g(!(i('utet, nur auf das Hypostom, sie ist vielmehr am Magen ebenso

entwickelt. Im Coenosark gelang es nie, Fasern nachzuweisen und

ist ihr Vorkommen hier sehr unwarscheinlich.

Die Muskelfibrillen sind, soweit es sich constatiren liisst, stets

im Zusammcnhang mit ihreu Bildnerinnen, den Geissclzellen
,
ge-

blieben. Selbst bei den Tubularien scheinen keine cchton mit

Kernen versehenen Fasern vorzukommen. Bei den Polypen der

Siphonophoren finden sich dieselben ebenfalls vor. Bei den nied-

riger organisirten Polypen, welchen die Taeniolen fehlen, kommen
die Entodermmuskeln nur im Hypostom vor. Dies glauben wir

mit Bestimmtheit behaupten zu konnen, wenn es auch nur selten

gelingt sie nachzuweisen. —
Eine Querstreifung habe ich nicht bemerken konnen, die Mus-

keln sind stets glatt und glaube ich dass da, wo eine solche auf

kleine Strecken auftritt, dieselbe vielleicht nur kunstlicher Natur

ist, durch die Behandlung mit Reagentien hervorgerufen. —

VII. Die gelben Zellen im Entoderm.

Die gelben Zellen, welche zuerst bei den Radiolarien von E.

HaeckeP), dann bei den Actinien von Heider^) und Ilert-

^) Weismann bcschreibt die entodermalen Muskeln zuerst bei

Eudendrium, in ,,Ueber eigentiiniliche Organe" u. s. w. 1881.

2) E. llueckel, Studien iiber Moneren, p. 119.

3) A. V. H eider, Sagartia troglodytes. 1877. Sitzungs-Berichte

d. Acad, zu Wien.
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wig') naher untersucht wurden und dann von mir bei den Rhi-

zostomen Medusen 2) gefunden wurden, kommen auch bei den

Hydroidpolypen vor, wenn auch nur selten. Vorzuglich habe ich

dieselben bei einer Aglaophenia angetroffen, wo das ganze Ento-

derm angefiillt ist von denselben. Ich glaubte friiher zwischen

den bei Radiolarien gefundenen und als jodhaltig nachgewiesenen

Zellen und den bei Actinien und Rhizostomen vorkommenden un-

terscheiden zu raussen, da die Reactionen beider Zellarten ver-

schieden waren, indera niemals bei letzteren Starke nachzuweisen

war. (Vergl. Her twig, Actinien p. 39). Da aber ihr constantes

Vorkommcn im Entoderm darauf hinwies, dass sie zur Narungs-

aufnahme in Beziehung standen, so beschrieb ich sie als Driisen-

zellen. Durch neue Untersuchungen von Geddes^) ist es jedoch

gehingen ihre Identitixt mit den bei den Radiolarien gefundenen

nachzuweisen. Eine Cellulosemembran kann iiberall erwiesen wer-

den, ebenso dass die Zellen Starkekorner enthalten. Es ist dem-

nach kaum noch zweifelhaft, dass diese „gelben Zellen" einzellige

Algen sind und im Entoderm der Coelenteraten (auch bei den

Siphonophorcn finden sie sich) durch ihre Aufnahme von Kolen-

saure und Abgabe von Sauerstoff vielleicht dem Ernarungsprocess

zu Statten kommen.

Die Grewebe des Exoderms.

Das Exoderm tritt bei den niedersten Polypen in Form eines

Epithels auf. Denn auch die sogenannten interstitiellen Zellen

haben wir als ursprtingliche Epithelzollen anzusehen. Bei den am
hochst organisirten Formen hat es aber seine epitheliale Form

insofern aufgegeben, als bereits eine Muskelschicht mit echten

Muskelfasern entstanden ist.

Wir konnen im Exoderm folgende Zellformen unterscheiden

:

1) Epithelzellen, welche im Zusammenhange stehen mit den

Muskeln, (Neuromuskel- oder Epithelmuskelzellen).

2) Epithelzellen one Zusammenhang mit den Muskeln.

3) Interstitielle Zellen, welche in die Tiefe geriickte Epithelzel-

len sind.

') Her twig, Actinien. Jena, 1879.

2) Hamann, Mundarme und Anhangsorpjane der Rhizostomen.

Jen. Zeitschr. Bd. VIII. 1881.

^) Geddes, Further researches on animals containing chloro-

phyll. Nature, 26. Jan. 1882.



Der Orgaaismus der Hydroidpolypen. 487

4) Echte Muskelzellen.

: 5) Ci^idozellen oder Nesselkapselzellen, das sind iinioebildete in-

terstitielle Zellen.

6) Driisenzellen, das sind umgebildete Epithelzellen.

VVir beginuen mit der Betrachtung der

I. Epithelmuskelzellen.

Das Epithel der Korper der Hydroiden besteht aus den grossen

Zellen mit ellipsoidischcn Kernen, wie sie bei Hydra zuerst be-

schrieben vvurden. Dieselben besitzen an ihrer Oberfliiche einen

verdichteten Plasmasaum, der scharf gegen die innere Masse sich

abgrenzt. Dieser Saura wurde von Fr. E. Schultze bei Cordy-

lophora und Syncoryne nachgewiesen , sowie ebenfalls bei Hydra

von K lei nen berg. Er zeigt eine feine Kornelung, die beini Ab-

sterben des Tieres fast immer vollstiindig verschwindet. An ihrer

Basis haben diese grossen Zellen entweder einen oder niehrere

Ausliiufer, die Muskelfibrillen, ausgeschieden , welche parallel der

Aussenfliiche und der Liingsaxe des Tieres verlaufen. Bei siinimt-

lichen Hydroiden mit alleiniger Ausnahme des Genus Tubularia

bleibt der Zusammenhang zwischen Muskelfibrille und Epithel-

zelle bestehen.

Warend die Zellen am Korper von grosser Gestalt sind, so

bilden sie an den Tentakeln oft nur eine dunne Lage. Von oben

gesehen bilden ihre Begrenzuugsflachen Polygone. Der Kern mit

Kerukorper ist oft schon am lebenden Tiere zu erkennen. Das

Protoplasma erfiillt nicht die ganze Zelle, sondern durchzieht die-

selbe in Form von Netzen.

Im Coenosark erscheinen die Epithelzellen bald abgeplattet,

bald aber haben sie dieselbe Gestalt. wie am Korper beibehalten.

Schon aus der Art der Entwicklung geht hervor, dass auch im

Coenosark Muskeln sich linden mussen. So besitzt die Actinula

am ganzen Korper Muskeln.

Dieselben mussten also, wenn sie am erwachsenen Tiere nicht

mehr vorhanden waren, riickgebildet worden sein. Auch bei Syn-

coryne, wo dieselben nicht vorkommen sollten, finden sie sich.

Von den geschilderten Exodermzellen weichen die im folgen-

den zu beschreibenden ab. An Teilen, welche im Wachstum be-

gritfen sind, so an dem fortwachsenden Wurzelskelett, bei der

Sprossiing jiinger Polypen, nehmen die Epithelmuskelzellen eine

cylindrische Gestalt an. Zugleich ist ihr Plasma feinkornig. Die-



488 Dr. Otto Hamann,

ses Wachstum der Zellen in ihrer Langsaxe hangt zusammen mit

der neuen Funktion, die dieselben tibernommen haben. Sie sondern

ein Sckret ab, welches das Perisark an der Stelle, wo das Wachs-

tum beginnen soil, aufiost. Es ist dies bereits von Weismann*)
bei der Bildung der Gonophoren geschildert worden. An den

])olypoiden Gonophoren fiudet man die Zellen der riickgebildeten

Polypen am Distalende in lange fadenformige Zellen ausgezogen,

welche durch ihr Sekret einen diinnen Verschluss erzeugen, wel-

cher das Eindringen sei es des Seewassers oder fremder Korper

in das Gonophor verhindern soil. —
Dieselbe Form, welche wir bei den Epithelmuskelzellen oben

beschrieben haben, tritt uns in der Fussscheibe der Polypen ent-

gegen. Sowol bei den Actinulis, den Gastrulis der Medusen, den

Planulis der Polypen kommt diese Form zur Beobachtung. Es

erfaren die Zellen der Fussscheibe eine Verlangerung ihres Langs-

dnrchmessers, wiirend sie an Breite abnehmen.

Constant bleibt diese Zellform warend des Lebens des aus-

gewachsenen Tieres bei Hydra, weshalb wir sie hier besprechen

wollen. Zuvor betrachten wir jedoch die Eigenschaft, welche den

Epithelmuskelzellen eigen ist, niimlich Pseudopodien zu entsenden.

Diese pseudopodienartige Bewegung ist bei den Hydroiden schon

langst bekannt. Am schonsten ist die Bewegung im Coenosark

zu sehen. Hier sind die Zellgrenzen nicht mehr kenntlich. Das

Plasma der Exodermzellen strait in Fiiden nach dem Perisark

aus und bewerkstelligt so die Festheftung. Auch in den Gono-

phoren ist dieselbe Erscheinung zu linden.

Bei Hydra findet sich die Eigenschaft Pseudopodien auszu-

strecken bei den Zellen der Fussscheibe vor.

Wir nennen dieselben daher:

II. Die Pseudopodienzellen der Pusssch.eibe bei Hydra.

Da bereits an einem anderen Orte dieselben ausfuhrlich be-

sprochen werden, so fassen wir uns hier kurz.

Die Zellen der Fussscheibe sind von cylinderformiger Gestalt.

Das Protoplasma erscheint fein granulirt. Wie die ubrigen Exo-

dermzellen so haben auch sie Muskelfibrillen ausgeschieden, doch

kommt einer jeden Zelle immer nur eine Fibrille zu. Die Zellen

sondern eine schleimartige Masse ab, welche zur Anheftung dient.

) Weismann, Zool. Anzeiger, Nr. 55, 61, 77. 1880/81.
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Bewegt sich nun aber das Tier und andert seinen Ort, so

Ziehen sich die Zellen der Fussscheibe in Pseudopodien aus. Da-

durch gleitet es immer auf der Unterlage hin. Die Zellgrenzen

gehen vollkommen verloren. „Es gewart nun ein hiibsches Bild,

wenn man sieht, wie die Pseudopodien auftreten, wider eingezo-

gen werden, warend schon wider andere Fortsatze auftreten, mit

einander verschmelzen , um wider zu regelrechten Zellen zu wer-

den". Jede Zelle besitzt ihren Kern in der Mitte im Plasma
liegend.

Die Eigenschaft Pseudopodien zu entsenden, isf den Zellen

der Fussscheibe bei den Planulis nicht mehr eigen, was daraus

zu erkliiren ist, dass dieselben nicht ihren Platz wechseln, sonderu

einmal festgesetzt an demselben Orte verharren.

Fine hiervon ganz verschiedene Erscheinung tritt uns entge-

gen, wenn wir

III. Die Exodermzellen der Nematophoren

betrachten. Zur Untersuchung dieser Gebilde sind die Plumula-

rien am gunstigsten. Doch kann auch fur die Nematophoren der

Aglaophenien das im Folgenden zu beschreibende Verhaltnis leicht

nachgewiesen werden.

Oberhalb und unterhalb der in Kelchen sitzendcn Trophopo-

lypen finden sich kleinere Kelche vor, in welchen der Weichkorper

sich findet. Von Huxley sind diese kleinen Kelche sammt ihrem

Inhalt als Nematophoren bezeichnet worden. A 11 man') be-

schreibt dieselben niiher bei Aglaophenia und Antennularia an-

tennina.

„The whole nematophore is foiled with a granular proto-

plasm." Er hat in demselben jedoch bei Antennularia keine

Cnidozellen nachweisen konnen, warend er sie bei Aglaophenia

gefunden hat.

Wie aus dem folgenden hervorgeht, haben wir es mit rilck-

gebildeten Persouen zu tun, bei denen Mund und Magen obliterirt

ist und in Folge dessen auch die Mund- oder Oraltentakeln ver-

loren gegangen sind. Verfolgen wir die Entstehung dieser Ge-

bilde. Es entsteht unterhalb des sprossenden Trophopolypen eine

1) All man, On the Occurence of Amoebiform Protoplasma and

the Emission of Pseudopodia among the Hydroida , Annals and Ma-

gaziu of natural history. 1864. Vol. XIII, p. 202.
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Ausstulpung des Exoderms wic des Entoderms und der zwischen

beiden gelegenen Stutzlamelle (siehe Figur 5 auf Tafel XXV). Die

Exodermzellen sind von fadenformiger Gestalt. Das ganze Gebilde

wird von einer von den ausgestulpten P^xodermzellen erzeugten

feinen Chitinhiille umgeben. 1st eine gewisse Grosse erreiclit, so

bricht das Exoderm durch das Distalende der Chitinbulle, welche

den Becher vorstellt und so ist das Nematopbor gebildet. Die

Zellen wacbsen nun und stellen am ausgebildeten Nematopbor

das in Figur 7 dargcstellte Bild dar. Im inneren desselben ver-

lauft die Entodermaxe mit ihren Zellen, in denen Kerne nacb-

weisbar sind. An der Spitze des als riickgebildeten Polypen an-

zusehenden Gebildes entstehen Nesselkapseln. Dieselben sind nie

zalreicb bei den Plumularien vorhanden; ja oft sucht man ver-

gebens nach denselben. Bei den Aglaophenien hingegen stehen

sie dicht gedriingt an der Miindung des Bcchers (siebe Figur 9).

Der Polyp kann sicb nun ungebeuer ausdebnen, sodass er

beinabe fadenformig erscbeinen kann. Dies mag zu der Annabme
Veranlassung gegeben baben, dass es Protoplasma im Kelcbe sei,

welcber Pseudopodien entsenden konne. Diese Debnbarkoit ist je-

docb nur vermittels der Muskelfibrillen moglicb, welcbe
diese Zellen besitzen (s. Fig. 15). Sie biingen mit ibren

Bildnerinnen zusammen.

Nacb der Scbilderung des Baucs wird unsere oben ausge-

sprocbene Behauptung, dass wir bier als Macbopolypen zu be-

zeichnende Bildungen vor uns baben, als gerecbtfertigt gelten

konnen.

Eine Bescbreibung der Nematopboren bei Antennularia, Ag-

laopbenia und den iibrigen Gattungen zu geben balte icb fiir iiber-

fliissig, da sicb uberall derselbe Bau widerholt.

IV. Die interstitiellen Zellen und die Nesselkapseln.

Ausser den grossen Epitbelzellen findet sicb eine zweite Zel-

lenart, welcbe an der Basis der ersteren, wo die Fibrillen ausge-

ben, liegt. Diese Zellen sind klein, spindeltormig und bergen

im Inneren einen grossen Kern, Von Kleinenberg^) wurden
sie als „interstitielles Gewebe" aufgefurt. Da sie sicb jedoch nicbt

uberall finden and oft nur vereinzelt vorkomnien, so ist es wol

besser nur von interstitiellen Zellen zu sprecben. Sie finden sicb

) Kleinenberg, a. a. 0.
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bei alien Hydroidpolypen und sind die Bildnerinnen der Nesselkap-

seln und der Eier, wie bei Hydra und Eudendriumi) nachgewicsen ist.

Der erste, welcher iiber die Nesselkapseln eigene Untersu-

chungen anstellte, war Mobius^). Wir recapituliren im Fol-

genden kurz das bisher bekannte und fiigen unsre eigenen Unter-

suchungen kurz an, vvelche die Frage, ob wir es mit Sinnesorga-

nen zu tun haben, der Entscheidung naher zu bringen geeignet

scheinen,

Wir unterscheiden an den Nesselkapselzellen einen Proto-

plasmakorper, in dessen Inneren eine diinnwandige Kapsel abge-

schieden worden ist. Im Protoplasma liegt der Kapsel an der

Zellkern der interstitiellen Bildungszelle. Oberhalb der Zelle er-

hebt sich ein feiner Protoplasraafortsatz, der als Cuidocil benannt

wird, wixrend am entgegengesetzten Ende ein Fortsatz in die

Tiefe abgeht.

An einem anderen Orte haben wir nachgewiesen , dass diese

Fortsatze mit der Stutzlamelle in Zusammenhang stehen. Als

bestes Objekt bot sich uns hierzu Carmarina hastata, eine craspe-

dote Meduse. In Figur 16 auf Tafel XXII sieht man an einem

Qucrschnitt durch einen Tentakel dieser Meduse die mit fs be-

zeichneten Fortsatze direkt in die Stutzlamelle ubergehen.

Diese Fortsatze finden sich an alien Cnidozellen vor, selbst

an denen der Nematophoren.

Hiernach durfte die Ansicht, dass die Cnidozellen Sinneszel-

len seien als falsch zuruckzuweisen sein. Die Fortsatze dienen

der in die Hohe geruckten Zelle als Stutzfasern und haben nichts

mit Nerven oder Muskel zu tun.

Die Cnidocils, die man gern als Sinnesharchen ansehen mochte,

sind dazu da, um durch den Druck, der auf sie von aussen aus-

geiibt wird, die darunter liegende Kapsel zur Entladung zu brin-

gen. So haben wir diese Nesselkapseln als Waffen anzusehen,

welche zum Schutze der Tiere, zum Fangen der Beute dienen,

worauf auch die in ihnen enthaltene Flussigkeit, welche der Amei-

sensaure nahe steht, hinweist, durch welche die mit dera aus der

Kapsel hervorgesclmellten Faden in Beriirung gekommenen Tiere

gelamt und getotet werden.

^) Klein enberg, Ueber die Entstehung der Eier bei Euden-
drium, Zeitschrift fiir wissenschaftl. Zoologie, 1881, bd. 35.

2) Mobius, Ueber den Bau und den Mecbanismus und die Eut-

wicklung der Nesselkapseln. Abhandlungen des Vereins Hamburg
1866, Bd. 5.
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V. Die Muskeln des Exoderms.

Bei sammtlichen Hydroidpolypen finden sich Muskelfibrillen

und zwar stets nur Langsmuskeln , das heisst solche Muskeln,

welche mit der Longitudinalaxe parallel laufen.

Die Muskeln convergiren am Hypostom. Zur Bildung von

Ringmuskeln kommt es weder hier noch an den Tentakeln, wo es

Ciamician beschrieben hat. An letzteren finden sich auch stets

nur Langsfasern vor.

Das Coenosark besitzt, wie im vorigen Kapitel bereits erwant

wurde, ebenfalls Muskelfasern.

Was nun die Fibrillen selbst betrifft, so hangen dieselben

entweder mit den Epithelzellen noch zusammen, — dies ist bei

alien niederen Formen der Fall — oder sie sind zu selbstandi-

gen Fibrillen mit cigenem Kern differenzirt, wie es bei der Gat-

tung Tubularia der Fall ist. Auch bei Corymorpha werden sich

wol echte Muskeln finden. In keinem Falle war cine Querstrei-

fung zu erkennen. Die Muskelfibrillen sind immer als glatte zu

bezeichnen (s. dieFigur9 auf Tafel XXIII). Es sind also die bei

den Craspedoten auftretenden quergestreiften Muskeln als eine

ueue Erwerbung und nicht als von den Polypen ererbt zu be-

trachten.

VI. Nerven und Ganglienzellen.

Da bei den mit den Hydroidpolypen in Generationswechsel

stehenden Craspedoten Sinnesorgane vorkommen und die Nerven

und Ganglienzellen bereits einen Plexus bildcn, so war die Frage

nicht ungerechtfertigt : Finden sich bei den Hydroiden schon Sin-

nesorgane, Oder doch wenigstens Nerven und Ganglienzellen vor?

Wir mussen diese Frage fur die einfachen Polypen verneinen. Nie-

mals haben wir Ganglienzellen constatiren konnen. Anders steht

es mit den Polypen der Siphonophorenstockc. Bereits Chun^)
hat das Vorkommen von Nerven und Ganglienzellen angegeben.

Ich untersuchte speciell Velella spirans, welche sich sehr gut zur

Untersuchung eignet. Es finden sich an den Polypen die Nerven

mit den Ganglien im Exoderm vor. Sie liegen den Musk(ilfibril-

len auf,

Es fragt sich nun, durfen wir immer noch annehnien, nach-

^) Chun, Vorlaufige Mitteilg. im Zoolg. Anzg. N. 71 1880.
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dem wir bei den Polypen der Siphonophoren , Neiven und Gang-

lien gefuuden hiiben, dass auch die Hydroidpolypen dieselben be-

sitzen, obgleicli sie hier niemals gefundeu worden sind? Die Si-

phonoplioreupolypeu siud keineswegs grosser als eine Tubularia,

wariini sollen wir sie aber nur bei ersteren nie bei letzteren fin-

den? Ebensogut wie sie bei letzteren auf Schnitten nachweisbar

sind, miissten wir sie doch wol audi bei ersteren nachweisen

konuen?

Haben wir bei den Hydroidpolypen nicht vielmehr ein nie-

deres Entwicklungs-Stadium vor uns, in welchem dem Protoplasma

der Epithelzelle noch allein die Funktion der Enipfinduug zukonmit

und der Reiz durch die Zelle weiter auf den Muskel geleitet wird?

Wenn wir deshalb die Epithelzellen des Hydroidpolypen als

Neuromuskelzellcu im Sinne Kleinenbergs ausprechen, so hul-

digen wir damit keineswegs der Ansicht, welclie aus einer Zelle

Muskel und Nerv ableiten will, da wie O. und R. Hertwig be-

tonen, im Tierreich ;die histologischeu Souderungsprocesse nicht

auf der Trennung und dem Selbstandigwerden verscliieden diffe-

renzirter Zellteile, sondern auf der verschiedenen Differenzirung

getrenuter und urspriinglich gleichartiger Zellen beruhen. Wie

wir uns die Entstehung der Nerven und Ganglienzellen denken,

wird im dritten Teile gezeigt werden. —
Die genannten Autoren nehmen in consequeuter Durchfiilirung

ilirer Ausichten auch fiir die Hydroiden Ganglienzellen und Ner-

ven an, ja sie stellen ihr Vorkommcn als selbstverstiindlich liin,

da man one diesclben die Contraktionen einer Hydra zum Bei-

spiel nicht erklilrcn konne. Es ist gegen dicse Anschauung ein-

zuwenden , dass wir ja im Tierreiche Muskeln antreffen , welche

one Vermittelung eiues Nerven ihre Funktionen vollziehen und

dass wir, solange der Nachweis ihres Vorkommens nicht erbracht

ist, auch Schlusse und mogen sie noch so logisch erscheinen,

nicht anerkennen konnen, wenn die Tatsachen nicht iibereinstim-

men. Solange also ein Nervensystem nicht bekannt ist, halten

wir an der Kleinenberg'schen Anschauung fest; trotzdem konnen

wir die Frage nach demselben als eine immer noch oifene be-

zeichnen.

VII. Die Driisenzellen des Exoderms.

Jede Exodermzelle hat die Fahigkeit eine Driiscnzelle zu wer-

den, das heisst ein Sekret abzusondern. An der Stelle, wo die
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Gonophoren auftreten uiid an audreu oben benannten Stellen

waiiclelu sich die Exodcrnizcllcn in Driisunzellen urn. Die Zellen

der Fussbdieibe guhoren ebeufalls hierher.

Als Drusenzellen crklaren wir aber jenen eigentumlichen Kranz

Yon Zellen, der an der Basis der Trophopolypen bei Eudendriuin

vorkommt'). Diese Zellen (s. Figur 1 Taf. XXI) sind niit fein

granulirtem Protoplasma erfiillt, in welchem ein grosser Kern sich

findet. Sie fiirbeu sich intensiv rot mit Carmin. Der nach aussen

gewendete Distalteil der Zellen ist frei von Protoplasma. Er er-

scheint als heller Saum und farbt sich nicht. Ausser diesen Zel-

len, deren Natur als Driisenzellen ubrigens nicht ganz zweifellos

ist, fiuden sich im Exoderm nirgends specielle Driisenzellen vor.

Die Sttitzlamelle.

Bei sanimtlichen Polypen findet sich zvvischen den beiden

Keimblattern cine hyaline Schicht. Sie fehlt weder in den Ten-

takeln noch im Coenosark; sie ist am ganzen Korper vorhanden.

Sie erreicht niemals eine solche Milchtigkeit wie etwa bei den

Medusen, sondern bleibt stets als dunnes Blatt nachweisbar.

Sie zeigt niemals eine Struktur; niemals finden sich Zellen

in derselben, wie bei den Medusen, wo die Bildnerinnen der Sttitz-

lamelle, die Entodermzellen, mit in dieselbe hineingerissen werdeu.

Die Stiitzlamelle endet in den Tentakel stets bhndsackartig.

Eine geringe Verdickung findet sich hier an ihrem Distalende,

welches mit nach aussen vorstehenden Spitzen und Zacken be-

setzt ist, wie Fr. E. S c h u 1 1 z e sagt. Diese vorstehenden Spitzen

und Zacken rtiren von den abgerissenen Fortsatzen der Cnido-

zellen her, welche, wie wir oben zeigten, in Verbindung mit der

Stiitzlamelle stehen. Da die Cnidozellen an der Spitze der Ten-

takel besonders reichlich sich finden, und da hier gewonUch die

Makrokuidien vorkommen, welche sich durcli stiirkere Fortsatze

auszeichnen, so treten die abgerissenen Enden besonders deut-

lich hervor.

Die Stiitzlamelle wird vom Entoderm abgeschieden. Dies

liisst sich direkt nachweisen. Nachdem an den Planidis oder den

Actinulis die Tentakeln entstanden sind und in ihnen sich bereits

*) Vergl. Wei s maun, Ueber eigent. Organe, Neapler Mittei-

lungen 1881.
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die Chordazelleii von dem ubrigen Entodermgewebe gesondert ha-

ben, tritt zwischcn beideu die Stutzlamelle auf luid trennt so das

eutodenuale Eriuiriiugsgevvebe von dem entodermaleu Bindesub-

stauz-Gewcbe. Bei den Tubulaiieu wird letztercs Gewebe, wo es

in den beideu Wulsten auftritt, ebenfalls von der Entodermschicht

durch eine Stiitzlanielle getreunt.

Die Stutzlamelle ist friih erkeuubar. So besitzen die Acti-

nulae beim Verlassen der Gonophorcn dieselbe bereits. Bei den

Planulis tritt dieselbe aui", wenu sie im Begriff sind sich festzu-

setzen.

Die Stutzlamelle niacbt alle die Ausstiilpungen zur Anlage

neucr Polypen oder Gonophorcn, oder Nematophoren u. a. mit.

Sie ist in den ersteren stets uachweisbar. Bei den medusoiden

Gonophoren der Tubularieu ist sie im Gonoblastidium - der Stiel,

an vvelclieni die Gonophoren sprossen — stets zu finden (s. Figur

3 Tafel XXIV).

Dass sie in den Nematophoren vorkommt, ist bereits oben

geschildert.

Das Chitinskelett.

(Peris ark.)

Das Skelett, welches die meisten Hydroidpolypen umgiebt,

ist von Fr. E. Schultze^) niiher uutersucht worden und hat

derselbe festgestellt, dass es aus Cliitin oder wenigstens einem

Material besteht, welches in seinem Verhalten gegen chemische

Reageutien von demselben nicht verschiedeu ist, Wiirend bei

Hydra dieses Skelett nicht vorhanden ist, besitzen es alle ubrigen

Polypen. Das Wachstum geschieht von Innen her durch Ablage-

rung neuer Telle, sodass man an alteren Chitinroren eine concen-

trische Schichtung warnehmen kann, eine Zusammensctzung des

cylinderformigen Skelettes aus Lamellen.

Das Skelett wird in Form einer dunnen Hiille angelegt und

zwar wird es bei den Planulis sofort nach der Festsetzung aus-

geschieden. Man sieht es dann als heller Saum dem Exoderm

aufliegen.

Bei den Actinulis der Tubularieu wird es bereits vor der

Festsetzung gebildet. Es ist an dem Aboralpol dcrselben bereits

^) Fr. E. Schultze, Cordylophora.
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warend des Schwiramens zu unterscheiden, wie unten im speciellen

Telle gezelgt werden wird.

Die Eigenschaft elue Skeletthtille zu bilden 1st alien Exo-

dermzellen clgeii. Bel den elnen wird es aber uur am Stiele ab-

geschleden, warend der Polyp selbst frei davon 1st, (Tiibularla)

warend bel anderen audi der Polyp von elner Hiille umgeben wird,

die als Becher oder Theca bezeichnet wird.

Elne besondere Form geht das Skelett bei den als Corbulis

bezeichneten Formen ein, (es verschmelzen hler' die elnzelnen Be-

cher) welche bei den Aglaopheuieu vorkommen (vergl. den spe-

ciellen Tell).

II. Kapitel.

Der Polymorphismus und die Entstehung der Medusen.

Nachdem wir die histologischen Verhaltnisse betrachtet haben,

wollen wir die unter den Namen Polymorphismus oder Arbeits-

teilung bekannten Erscheinungen naher ins Auge fassen.

Geheu wir von deni als niedrigsten unter den jetzt existiren-

den Polypen, der Hydra, aus, so finden wir die verschiedenen

Funktionen als Ernaruug, Verteidigung, Fortpflanzung auf nur eine

Person beschrankt. Warend aber bei Hydra die Entstehung der

Geschlechtsstoffe auf das Exoderm beschrankt ist, und zwar liier

sogar auf bestimrate Stellen, — tlie Hoden entstehen uuterhalb

der Tentakel die Ovarien der Basis naher — so miisseu wir au-

nehmen, dass bei den Urpolypen diese Eigenschaft beiden Keim-

blattern zugleich eigen war.

Tuen wir einen Schritt welter, so finden wir, dass einzelne

Personen zu Behaltern der Geschlechtsstoffe umgewandelt sind.

Es sind dies Polypen, die entweder Mund und Tentakel eiugebusst

haben, oder bei denen doch noch Tentakelrudimente nachwelsbar

sind, wie bei den Coryneen ^).

Friiher glaubte man, dass in diesen als polypoiden Gonopho-

ren bezeichnenden Gebilden die Eier eutstanden. Durch die Un-

tersuchungeu von Weismann^) und Kleinenberg^) sind wir

1) Gegenbaur, Zur Lehre vom Generationswechsel 1854 (p. 38).

2) Weismann, a. a. 0. und Observations sur le cellules sexu-

elles des Hydroides, 1881. Annales des sciences Naturelles. I. XI.

3) Kleinenberg, Ueber die Entstehung d. Eier bei Eudendr.

Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 35. 1881.
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aber uber das ware Verhiiltnis aufgeklilrt wordeii. Die Eier eut-

stehen iiu Coeuosark uiid wandern danii iii die riickgebildeten

Polypeii (vergl. unten).

Mit dieser Tatsache ist jene Ansicht ziiriickgevviesen, welche

den Generationswechsel oder die Entstehung der Mcdusen an den

Hydroidpolypen auf Arbeitsteiluug zuriickfiiren wollte.

Wir haben uus die Entstehung der Medusen vielmehr auf

folgende Weise zu erklaren.

Wir gehen hierbei von eiuem Polypenstock aus, an welchem

an alien Teilen, vvie es noch heute der Fall ist, Eier und Sperma

entstehen kann. Das heisst jede Zelle der beiden Keiniblatter

kauu zu einer Eizelle oder zu einer Spermazelle werden.

Denken wir uns nun einzelne Personen voni Stamme losge-

rissen, oder getrennt, wie es noch jetzt bei der Sprossung von

Tochterpolypen am Mutterpolypen bei Hydra und Tiarella singu-

laris ^) geschieht, so werden diese Polypen gezwungen worden

sein sich anzupassen an das neue Element. Sie werden im Meere

herumgetrieben worden sein und vermittels ihrer Tentakeln sich

wie vorher Narung gesucht haben. Diejenigen nun, welche sich

anpassen konnteu an das neue Element, werden es zur Hervorbrin-

gung von Geschlechtsstoffen uach wie vor gebracht haben, da ja

jede Zelle eine Propagationszelle werden kann. Aus diesen Ge-

schlechtsstoffen werden nun wider Hydroidpolypcnstocke hervorge-

gangen sein, deren Einzeltiere vom Stocke losgerissen schon eher

als ihrc Vorfaren an das freie Schwimnileben sich anpassten.

So wird sich dieser Vorgang immer widerholt haben und schliess-

lich haben die abgelosten Polypen, die durch das freie Wasser-

leben eine Mengc neuer Organe erworben haben, und jetzt als

Medusen benannt werden, die Funktion der Fortpflanzung aus-

schliesslich iibernommen. Damit ist jedoch keineswegs behauptet,

dass nun die iibrigen Zellen des Stockes nicht zu Propagations-

zellen werden konnen. Im Gegenteil haben dieselbcn nach wie

vor noch diese Eigenschaft und es finden sich an Medusen bilden-

den Polypenstocken im Coenosarke Eier vor 2).

Da eine vollkommene Homologie zwischen Polyp und Mcduse

besteht, ist gegen die eben gegebene Entstehung der Medusen

nichts einzuwenden.

^) Tiarella siugularis, ein neuer Hydroidpolyp, Fr. E. Schultze,
Zeitschrift f. Zoologie lid. 27.

2) Diese Angabe beruht nicht auf eigner Untersuchung, eondern

wurde mir von Herru Prof. Weismann gesprachsweise mitgeteilt.

Bd. XV, N. y. VIII. i. 32
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Wir geheii nun zuriick zur Arbeitsteilung und betrachten

kurz (lie diirch dieselben umgcbildeten iibiigen Polypen. Wir
farcn niit den Welirpcrsuncn uder Machopolypen fort. Die Nema-
toplioren, welche iiberhaupt ziini ersteu Male von Meneghinii)
bcschrieben wurdcn, haben wir bereits oben niiher kennen gelernt

und als Polypen rait riickgebildetera Mund, Magen und Tentakel-

kranz bezeichnet.

Bei den hoher organisirten Polypen, die wir weiter uuten als

Taeniolaten bezeichnet haben, tritt eine andere Form von Macho-

polypen auf, die sogenannten „Spiralzoids". Dieselben waren bei

Podocoryne carnea niiher bekannt und bilden Polypen, denen Mund
und Tentakel verloren gegangen sind, welche aber noch die Magen-

hole besitzen, Bei der von mir neugefundenen Art P. Haeckelii

ist in den Spiralzoids auch noch die Magenhole obliterirt und niit

Bindesubstanzzellen ausgefiillt. Es sind das dieselben Entoderm-

zellen, wie sie in den Wiilsten und Tentakelu der Tubularien zum
Beispiel auftreten.

Ausser dieseu Machopolypen ist noch eine dritte Art als

Skelettpolypen aufgestellt worden. Es sind dies Ausstiilpungen

des kriechenden Wurzelstocks, welche voui Chitinskelett iiberzogeu

werden und als spitze Zacken zwischen den Polypen stehen. Da
nun aber weder Tropho- noch Machopolypen von einer Chitinrore

unihiillt werden, — dieselbe hort an der Basis bereits auf — und

diose Skelettspitzen eine solche besitzen, so scheint niir die Deu-

tung als riickgebildete Polypen zum mindesten gewagt.

Die Homologieen zwischen medusoidem Gonophor

(Sporasac) und Meduse.

Die Homologieen, welche zwischen Polyp und Meduse bestehen,

sind bereits von Glaus 2) und von O. und R. Hertwig^*) fest-

gestellt worden. Vorzuglich letztere Forscher haben in vorzug-

lichster Weise bis in die Details dieselben beriicksichtigt, sodass

etwas neues zu sagen nicht gut moglich ist.

Wir wenden uns daher zu den medusoiden Gonophoren, wie

sie sich bei Tubularia, Gonothyraea, Garveia finden.

') Meneghini, Memorie del lustituto Veneto 1845.

''') Glaus, an verschied. Orten,

3) Hertwig, Der Organismus der Medusen.
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Auch bei dem Geuus Tubularia unci deu ubrigen genannteu

ist der Gcueratiouswcchsel auf diesolbc ebcii dargcstelltc Weise

entstandon gcwcsen. Durcli irgeiid welchen aussercn Grund siiid

aber die Mcdusen nicht raehr zur Loslosung gekommen, sonderii

sind im Zusammenhaug mit dem Stocke gebliebcn und iu Folgc

dessen riickgebildet worden. Dass diese Anscliauung die alleiii

richtige ist, hoffe ich im P'olgenden klar erweisen zu kouiien.

Wir betrachten zuerst uur die Tubularien, und zwar indivisa,

mesembryantliemum, larynx und coronata, welche nilher untcrsudit

wurden.

Bei Tubularia entsteht eine Ausstiilpung der beiden Keim-

blatter. Diese wird zu dem Gonophor. In gleichei- Weise bildet

sich auch die Meduse als einfache Ausstiilpung. In beiden Fallen

wuchert jetzt das Exoderm. In Figur 1 auf Tafel XXIV ist die

Knospe einer Tubularie, in Figur 6 und 7 die einer Obelia dar-

gestellt. ludem nun in beiden Fallen die Exodermwucherung sich

abschniiren will, wird sie vom Entoderm umwachsen, dessen beide

Schichten, bei der Meduse Fig. 7, durch spiiteres Zusammen-

wachsen die Gefasslamelle vorstellen, Bei Tubularia coronata ist

uur selten (Fig. 3) eine Doppelschicht zu erkenneu. In den Fi-

gureu ist diese Gefiisslamulle mit gf bezeichnet. Bei Tubularia

indivisa bilden sich wie bei Obelia und iiberhaupt den Medusen

durch Verwachsuug vier Liingskanale aus, die am Distalende in

einen Ringkanal zusammenlaufen.

Bei Garveia nutans entstehen auch die vier Kaniile, doch

endigen sie nach kurzem Verlaufe blind, Es ist bis zu einem ge-

wissen Punkte die Entwicklung der Medusenknospe vollkommen

gleich mit der des Gonophors. Es finden sich hier wie dort die-

selben Schichten vor.

Auf den Querschnitten ist dies am besten zu erkennen! In

Figur 4 ist ein Querschnitt durch den obereii Teil eines medusoi-

dem Gonophor von Tubularia coronata (Fig. 2) dargestellt. Die

ausserste Schicht ist das primare Exoderm (e*'^), es wird an der

Meduse zum Exoderm der ausseren Schirmfliiche. Die Gefass-

lamelle igf) bildet nur eine Schicht; es sind die Kanale bei dieser

Art bereits ruckgebildet, wiirend sie, wie ein Querschnitt durch

Tubularia indivisa (Fig. 5) lehrt, hier noch bestehen. Der Quer-

schnitt kommt vollkommen gleich einem durch eine junge Obelia

(Fig. 9) gelegten Querschnitt.

Fig. 8 zeigt uns ein Stadium einer Meduse, wo die Kanale

noch nicht gebildet sind.

32*
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Es entspricht nun an deni in Fig. 3 abgebildeten Gonophor

die mit ex"^ bezcichnete Scliiclit, deren Entstelmng aus Fig. 2 klar

wird, deni Exoderin der vuntralun Schirmflaclic , wiircnd die mit

ex'^ bezeichnete Paitie beini Gonophor die Gcschleclitsstolit'e vor-

stellt und an der Meduse dem Exoderm der Magenwand homolog

ist, wie aus ilirer Entstehung einleuclitet.

Bei Garveia entstehen die Geschlechtsstoii'e nicht iin Gono-

phor, sondern im Coenosark und wandern erst sekundar in das-

selbe.

Die von van Beneden als Euto-, Meso- und Exotheka be-

zeichneten Schichten sind die mit ex^, gf und ex^ bezeichneten

Schichten in unseren Figuren.

Die medusoiden Gonophoren der Tubuhirien bieten uns eine

stufenweise Riickbildung dar.

Tubuluria indivisa besitzt 4 Kanale nebst Ringkanal, hat je-

doch die Tentakeln eingebiisst. Bei Tub. meserabryanthemum finden

sich noch 8 den Tentakehi der Medusen homologe Bildungen vor.

Bei Tub. coronata hingegen ist die Zahl derselben bercits auf 4

reducirt und bei Tub. larynx fehleu sie iiberhaupt. Bei den letzt-

genannten Arten finden sich die Kanale nicht mehr vor. Auch

sie sind verloren gegangen.

Es gehen somit alle diejenigen Bildungen, welche der losge-

loste Polyp in Folge der neuen Lebensweise erworben hatte, und

welche ihn eben zur Meduse machten, wider schrittweise verloren,

indem die Meduse nicht mehr zur Ablosung kam. Sinnesorgane

finden sich an keinem medusoiden Gonophor mehr vor; sie sind

zuerst wider verschwunden. Die Zeugung von Geschlechtsstoffen

ist den Gonophoren der Tubulariaarten geblieben, dieselbe ist je-

doch schon wider verloren gegangen bei Garveia nutans. Eine

andere Umbildung ist hiermit Hand in Hand gegangen. Die Em-
bryonen verlassen erst nach erlangtem I'entakelkranze nach der

Ausbildung aller Gewebe das Gonophor. Dass dies erst eine secuu-

dare Erscheinung ist, geht daraus mit Sicherheit hervor, dass die

Actiuulae auf verschiedenen Stufen der Ausbildung stehen, sobald

sie aus dem Gonophor treten, indem namlich dieselben bei Tub.

coronata ausschlupfen, indem sie nur im Besitze der Aboraltentakel

sind. Bei Tub. larynx hingegen besitzen sie entweder bereits die

vier primaren Oraltentakel oder sie schltipfen auch one dieselben

aus, wie G. v. Koch beschreibt. Bei Tub. mesembryanthemum

endlich sind sie im Besitze sowol des Aboral- als auch des Oral-

tentakelkranzcs. — Stelleu wir noch eiumal in einer Tabelle die
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verschiedene Ruckbilduiig der Medusen dar, welche dieselbeii zu

medusoiden Gonophoren machen.
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man den Zweig niit heisser Subliniatlosung. Es tritt dann momen-
tan due Fixirung der Zellen ein.

Das Protoplasma der Eier ist stets fein granulirt. Das Kern-

korperchen zeichnet sich durch seine stark(i Lichtbrcjchung aus

und macht das Auffiuden der Eier sehr leicht.

II. Die Wanderung der Eier in das Gonophor.

Wenn bei Plumularia die Eier, welche aus dem Entoderm-

epithel entstanden, bis zu einer gcwissen Grbsse herangewachsen

sind, beginnen die Gonophoren sich zu bilden als Ausstiilpungen

des Coenosarks. An einem Punkte wachsen die Exodermzellen

in die Liiuge und liefern ein Sekret, welches die Perisarkschichten

auflost, wie dies auch von Weismann') bereits dargestellt ist.

Nun erfolgt eine Ausstiilpung des Coenosarks, welche in die Liinge

wiichst und zugleich urn sich die Ausscheidung einer neuen diinnen

glashellen Chitinhiille fortsetzt. An ihrem Distalende bleibt die

Exodermschicht in Verbindung mit der Chitinkapsel. Die Befesti-

gung an der nicht iiberall anliegeuden Hiille geschieht durch

Pseudopodien, welche die Exodermzellen entsenden.

Bei PI. fragilis enthalten dieselben eine Menge von Nessel-

kapseln; auch im Coenosark kommen dieselben vor. Nachdem

nun das Gonophor angelegt ist, beginnt die Wanderung der Ei-

zellen auf folgende Weise. Dieselben bewegen sich nach Art der

Amoeben auf der Stiitzlamelle hiu, dieselbe als Unterlage nehmend,

und sind von dem Entodermepithel iiberdeckt, wie es Fig. 3,

Taf. XXV zeigt. Indem nun die Eizelle am Ende des Gonophors

angelangt ist, beginnt eine Lage von Entodermzellen dieselben zu

umwuchern, sodass jetzt das Ei, zu welchem sich noch andere

vordem gesellt haben konnen, allseitig vom Entoderm umschlossen

ist (Fig. 4). Die spater einwanderndeu Eier gelangen unterhalb

der ersteren zu liegen, sodass die Eier desto junger sind, je naher

sie der Basis des Gonophoren liegen. Indem nun auf alien Seiten

des kreisformigen Gonophors die Einlagerung von Eiern erfolgt,

bleibt der Kanal in der Mitte liegen. Bei vielen Arten verzweigt

sich jedoch derselbe und die Eier liegen dann von Kanalen ein-

geschlossen. Bei Halecium liegen die Eizellen jede von der an-

deren durch eine Zelllage abgegrenzt im Kreise urn den Kanal.

Innerhalb des Gonophoren nuiss nun die Befruchtung erfolgen.

^) Weismaun a. a. O.
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Die Spermatozoen dringen jedenfalls durch das Distalende des

Gonophors eiii, doch liegt hieriiber keine sichere Beobachtung vor.

Was nun die Entstehung der Gonophoren anlangt, so geschieht

dieselbe an beliebigen Punkten. Nach Weismann gewohnlich

da, wo die Eier in grosser Anzahl vorhanden sind. Es ist dies

in der Tat auch oft nachzuweisen. Nichtdestoweniger findet man
oft Gonophoren in zienilicher Menge vor, wenn sich keine Eier

Oder Hodenzellen im Coenosark in der Nahe finden. Es scheint

deswegen nicht unbedingt die Bildung der Gonophoren von dem
Vorhandenscin der Eier abzuhangen.

Merkwurdig ist die Bildung der Gonophoren bei den Aglao-

phenien. Hier entstehen dieselbeu sicher ganz unabhiingig von

den Eiern, denn es sind die Stellen schon bei der Entwickhmg

der Aeste bestimmt. Warend die Aeste alternirend abgchen, sieht

man wie hier und da nur ein Rudiment vorhanden ist. Dieses

wiichst zur Zeit der Entstehung der GeschlechtsstofCe zum Gono-

phor, das man hier Corbula, der Form wegen, nennt, sodass Gono-

phor und Aeste hier alternirend stehen. An dieser Stelle erwilne

ich die cigentiimlichen Kornerzellen, welche sich ini Exoderm der

Gonophoren finden (s. Figur 3). Sie sind vielleicht den Driisen-

zellen zuzuzahlen.

III. Die Purohung und die Bildung der Gastrula (Planula).

Die Furchung wurde nur insoweit verfolgt, als es sich um die

Entstehung der Gastrula handelte, da mir eine solche durch

Bildung von Delamination nicht warscheinlich schien.

Bei Tubularia ist dieselbe unten naher beschrieben. Bei einer

Aglaophenia und verschiedenen Plumularien untersuchte ich die-

selbe und konnte nirgends eine Gastrulabildung durch Invagination

entdecken. Es scheint, dass bei alien Hydroidpolypen (mit Aus-

nahme von Hydra) auf die 2, 4, 8 u. s. w. Teilung eine Blasto-

sphaera folgt, und nun eine iiussere Zellschicht durch raschere

Vermehrung der ilusseren Zellen der Blastosphaera entsteht, welche

das Exoderm vorstellt. So verlauft der Vorgang bei Tubularia

und anderen untersuchten Plumularien. Bei Cordylophora hat

Fr. E. Schultze ebenfalls eine Art Delamination dargestellt. Es

scheint, dass die Planula stets durch einen Delaminationsvorgang

gebildet wird. Bei einer Aglaophenia besteht die Planula a us

einer ilusseren pallisadenformigen Schicht von Exodermzellen, und

das Innere ist von den Entoderrazellen ausgefullt, die unregel-
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massig angeordnet sind. Die Planula gelangt in diesem Zustand

mit einem Wimperkleid versehen zum Ausschlupfen. Jetzt wachst

dieselbe in die Liinge (Fig. 22 u. 23) und bewegt sich vermittels

ihres Wimperiiberzuges uni ihre eigene Axe rotirend ira Wasser

umher. Eine Hole im Inneren der Planula ist noch nicht zu

untcrscheiden, sie tritt erst auf kurz vor dem Festsetzen, wie an

Schnitten zu constatiren ist. Das Exoderm besteht aus cylinder-

formigen Zellen (s. Fig. 23) und sind Nesselkapseln schon vor-

handen.

In seinen Untersuchungen iiber die Entodermbildung der Coe-

lenteraten glaubt Metsclinikoff den schon fruher ausgesproche-

nen Satz aufrecht erhalten zu konnen, „dass sich bei den echten

Coelenteraten die niederen Formen, one ein Gastrulastadium zu

durchlaufen, entwickeln". Aus seinen Beobachtungen , dass das

Entoderm durch Teilung der Blastodermzellen entsteht, folgt dieser

Schluss doch keineswegs. Wir halten die durch Delamination ent-

standene Planula der Hydroiden, — welche faktisch besteht — und

in welchen die Furchungshole fehlt, ebenso fur eine Gastrulaform

als wie die durch Epibolie oder einen anderen Modus entstandene

Form. Die Delamination ist eine abgekiirzte Entwicklungsforra

und jedenfalls aus der Invagination herzuleiten. Damit vertragt

sich jedoch die Ansicht, welche Balfour aufstellt, dass namlich

die Planula die Widerholung einer freien Vorfarenform der Coe-

lenteraten sei, nicht. Er glaubt, dass diesen Vorfaren der Ver-

dauungskanal gefehlt habe. Diese Ansicht scheint mir jedoch so

vielen Bedenken zu begegnen, dass sie wol nie zu allgemeiner

Anerkennung kommen wird. Angesichts des sonst allgemeinen

Vorkommens einer Gastrula wird jedenfalls die Ansicht, welche

die Planula fiir eine umgebildete Gastrula halt, in Geltung bleiben.

Dass wir iiberhaupt bei den niedersten echten Coelenteraten sehr

modificirte von dem ursprunglichen Typus abweichende Bildungen

vor uns haben, sehen wir bei den Taeniolaten - Polypen , wo nahe

verwandte Arten sich in der Entwicklungsweise vollkommeu untcr-

scheiden. Deun warend die einen ein Planulastadium besitzen,

fehlt dasselbe den nachst verwandten Arten und es koramt bei-

spielsweise zur Bildung einer Actinula.

Durch die Tatsache der Delamination ist keineswegs, wie

Mctschnikoff glaubt, die Gastraeatheorie zum Wanken gebracht,

denn die Planula ist eben eine Gastrulaform, und es heisst den

Tatsachen Gewalt antun, wenn man sie einer Theorie zu Liebe

in so gezwunseuer Weise deuten will.
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Nach Metsclinikoff darf man iiberhaupt nicht von einer

Gastrula reden, sobald Blastoporus uud Furchungshole fehlen.

W(3nn derselbe Autor bei diesem Satze stehen bleibt, ist t:in Streiten

aussicbtslos und nutzlos, denn wir glaubeu auch dann nocb von

einer Gastrula sprechen zu diirfen, sobald es warscheinlicb ge-

niacht werden kann, dass das Fcblen beider Bildungen cnst sekun-

darer Natnr ist. Wir bezeichnen desbalb als Planula die

diirch Delimination entstandene abgeanderte Gastrula-
form.

Die Verwandtschaft der Hydroidpolypen mit den

Siphonophoren und Anthozoen, nebst

Stammbaum derselben.

Wenn wir in den nachsten Zeilen iiber die Verwandtschaft

der Polypen mit den Siphonophoren handeln werden, so brauchen

wir nicht zur Entwicklungslehre Zuflucht zu nehmen, um Beweise

fur dieselbe herbeizubringen, sondern fussen einfach auf den iiber-

einstimmenden Bau der Siphonophorenpolypen mit denen der mit

Taeniolen versehenen Polypen. Betrachten wir die Leibesschichten

eines hoheren Polypen und eines Siphonophorenpolypen, so tritt

uns der ubereinstimmende Bau beider in die Augen. Hier wie

dort haben wir die Langswiilste, hier wie dort eine entodcrmale

Muskulatur. Die Stiitzlamelle hat weder bei Siphonophoren noch

bei Polypen Teil genommen an diesen Bildungen, wie etwa bei

dem Scyphostoma und der Spongien bewonenden Spongicola es der

Fall ist. Bei den Siphonophoren sind nicht etwa cinzeln Polypen

mit Taeniolen versehen, sondern, wenn zum Beispiel zwei verschie-

dene Arten derselben vorkommen, wie es bei Velella der Fall ist,

so besitzen beide diese Wulstbildungen. Der Bau der Zeilen ist

vollkoramen ubereinstimmend bei Taeniolaten und Siphonophoren-

polypen.

Von E. Haeckel ist die Ansicht aufgestellt worden, dass die

Siphonophoren von den Anthomedusen abgeleitet werden miissen.

Nun sind aber die Anthomedusen in Generationswechsel mit den

Taeniolatenpolypen und erfart somit diese Annahme eine neue Be-

statigung, indem die Polypen beider Gruppen im Bau uberein-

stimmen.

Wir haben demnach die Siphonophoren, welche wir als Tier-

stocke ansehen , welche aus Anthomedusen und Taeniolaten ge-
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bildet sind, von den letzteren abzuleiten. Bei den Anthozoen,

und zwar wollen wir nur die Actinien naher ins Auge fassen,

liaben wir bei den entwickelten Tieren weit complicirterc Bildungen

vor uns. In der Entwicklung wird jedoch ein Stadium durchlaufen,

welches zu einem Vergleiche herangezogen werden kann. Die

junge Larve mit ihren vier priraiiren Taeniolen (oder Septeii) re-

capitulirt den Bau eines Taeniolaten. Der Unterschied besteht

nur darin, dass die Wiilste in bestimmter Anzal angelegt sind

und dass sich die Stiitzlamelle bereits an denselben beteiligt. Da

letzteres jedoch auch bei den Spongicoliden der Fall ist, so steht

es nicht als Ausnahme dar.

Una kurz zusammenzufassen , haben wir als Ausgangspunkt

eine unserer Hydra anliche Form anzunehmen. Nach der einen

Seite bin haben sich die Intaeniolaten (Campanularinae und Sertula-

rinae) entwickelt, nach der anderen Seite entwickelten sich Polypen

mit Langswtilsten , von denen als Seitenzweig die Spongicoliden

und die Scyphostomen zu betrachten sind, wiirend als ein ande-

rer Seitenzweig die Aktinien anzusehen sind. Von Taeniolaten,

welche Medusen gebildet hatten, zweigten sich die Siphonopho-

ren ab.

Wenn wir nun diese dargelegten Ansichten in einen Stamm-

baum zusammenstellen wollen , so wird derselbe folgendes Bild

geben

:

Siphonophora

I

Scyphostoma
Koralla /

Spongicolidae

Intaeniolatae

Taeniolatae (Hydroidpol. one Taeu.)

(Hydroidpol. m. Taeu.) (1) Sertulaviuae) Hydrocorallineae

I

20 Familien (2) Campanularinae) I

Hydra

(Hydrusae)

Archydra
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Das System der Hydroidpolypen.

Wenn wir die bisherigen Systeine durchmusteru , so finden

wir nur das einzige von Hincks, welches er seinen „British

Hydroid Zoophytes" zu Grunde gelegt hat, das der Beachtuug

verdieut. Auch All man hat sich demselben angeschlossen.

Das eben erwante System von Hincks ist ein kiinstliches.

Er stUtzt sich auf aussere Merkmale, namlich auf die Bildung der

Skelettroren , uicht aber auf anatoraische und histologische Tat-

sachen, da dieselben eben zu jeuer Zeit noch nicht bekannt vvareu.

Allman hat in neuester Zeit
'
) die Hydroidpolypen eingeteilt

in die beiden Subordnungen der Gymnoblastea und Calyptoblastea.

Letztere hat er nur in zwei Tribus geteilt in die Campanularinae

und Sertularinae.

Worauf haben wir aber ein naturliches System bei diesen

Polypen zu griinden?

O. und R. Her twig glaubten auf die Enstehung der Ge-

schlechtsstoffe eine solche Einteilung vornehmen zu konnen und

schieden die Coelenteraten in zwei Gruppen als Exo- und Ento-

carpen. Bei den ersteren sollten die Geschlechtsorgane im Exo-

derm, bei letzteren ira Entoderm entstehen. Es zeigte sich jedoch

bald, dass eine solche Einteilung nicht durchfiirbar sei. Auch

nicht einmal fiir kleinere Gruppen ist eine Einteilung nach der

Entstehung der Geschlechtsorgane moglich. Denn wollteu wir zum

Beispiel nach diesem Princip die Hydroidpolypen gliedern, so

wurden nachst verwandte Arten getrennt werdeu, ja eine Art

wiirde zerrissen werden, sobald die mannlichen Geschlechtspro-

dukte in einem anderen Keimblatte als die weiblichen entstanden.

Hiermit ist die Unzulanglichkeit dieser Einteilung bewiesen,

Ein anderer Gedanke ware der, der Systematik den Genera-

tionswechsel zu Grunde zu legen und zu unterscheiden zwischen

Polypen, welche Medusen erzeugen und solchen, welche nur poly-

poide Gonophoren hervorbringen. Doch auch eine solche Ein-

teilung ist zuriickzuweisen , da wir dem Generationswechsel keine

systematische Bedeutung zuerkennen konnen, da er bei verschie-

denen Polypen zu verschiedenen Zeiten unabhangig wird entstanden

sein. Dann wurden auch bei dieser Einteilung nahe verwandte

1) Allman, Report of the Hydroida of the Golf Stream. Cam-

bridge 1877.
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Formen, wie Corymorpha und Monocanlis zum Beispiel von ein-

ander getrennt wcrden, da bei der ersteren Medusen zur Bildiing

kommeii, bei letzterer jedoch nicht. Eine andere Eiiiteilung, nacli

welclier die Hydroidpolypen in 2 Gruppen geschieden wurden^),

je nachdeni die Eier und Hoden im Coenosark oder in Geschlechts-

kapselu eutstehen, ist ebenfalls nicht durchfiirbar, da dann im

System zum Beispiel nalie verwandte Gattungen wie Eudendrium

und Tubularia getrennt werden wtirdeu.

So bleibt uns denn nur allein ubrig die Systematik auf die

Anatomie und Histologic zu begriinden. Wenn wir dies nun im

Folgendeu tun werden, so wird es auffallen, wie unsere auf den

histologischen Bau gegriindete Einteilung im Grossen und Ganzen

tibereinstimmt mit der von Hincks und All man. Die Idee, das

kiinstliche System auf die Bildung des Skelettes zu grunden, ist

insofern als gliickliche zu bezeichnen, da eine Wechselwirkung

zwischen Perisarkbildung und der Entwicklung der von demselben

umschlossenen Polypen besteht. Bei der einen Gruppe, den Theca-

phora von Hincks, ist das Skelett am weitesten ausgebildet, in-

dem Hiillen fiir die einzelnen Polypen gebildet sind. Indem aber

die Polypen auf diese Weise gegen die Aussenwelt geschiitzt waren,

passten sie sich nicht weiter an und blieben auf der erreichten

Entwicklungsstufe stehen. Diejenigeu Polypen jedoch, welche die

Schutzbecher nicht besitzen, behielten ihre freiere Bewegung bei

und vervollkommneten sich allmalich im Kampfe mit den sie um-
gebenden Elementen.

Wir teilen die Hydroidpolypen naturgemass in zwei Gruppen

und zwar in solche, bei welcheu sich keine Langswiilste oder Tae-

niolen im Magen gebildet haben und in solche, bei welchcn die-

selben zur Bildung gekomnien sind. Die ersteren stellen wir den

letzteren als Taeniolatae zu bezeichnenden als Intaeniolatae gegen-

Uber. Die Intaeniolatae fallen mit der von A 11m an als Calypto-

blastea bezeichnenden und von Hincks als Thecaphora benannteu

Gruppe zusammen.

Die Taeniolaten bilden die Allman'schen Gymnoblastea oder

die Hincks'schen Athecata.

Die Intaeniolaten zerfallen in zwei Gruppen, in die Campanu-
linae und Sertularinae. Zu ersterer gehoreu die Campanularia- und

Haleciumarten , wiirend die letztere die Familien der Sertulariden

und Plumulariden umfasst, denen All man noch als dritte Familie

die Gramaridae zugesellt.

^) vergl. Weismann, Zool. Anz. 1880/81.
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Fiir die Siisswasserform Hydra und Protohydra, deren Vor-

kommen als selbstandige Form jedoch noch bezweifelt wird, rich-

ten wir unter den Intaeniolaten eine besondere Familie ein, oder

wir kounen eine Ordnung als Hydrariae den Intaeniolaten und Tae-

niolaten gegeniiberstellen und als einzige Familie die Hydridae

mit den Gattungen Hydra und Protohydra (?) aufstellen.

In jedem P'alle darf jedoch Hydra nicht mehr zu den Taenio-

laten gestellt werden , wie es Glaus ^) tut, wenn er sie zu deu

Gymnoblastea als erste Familie stellt.

Das System der Hydroidpolypen wird sich also etwa folgen-

dermassen gestalten.

Die Hydroidpolypen sehen wir an als die erste Legion der

als Polypen oder Hydrusae bezeichneten Klasse der Coelenteraten,

warend die zweite von den Korallenpolypen (Hydrocoralla) gebil-

det wird.

Klasse. Legion. Ordnungen.

/ 1) Hydroidpolypen, 1) Intacniolatae.

Polypen \ Hydromenae s. ^, „ , .„ ;{* ] TT I •, 1 • 2) Taemolatae.
Hydrusae / Hydroidpolypi. ^

s. Polypi. / 2) Korallpolypen s. 3) Milleporidae.

' Hydrocoralla. 4) Stylasteridae.

I. Legion: Hydropolypi.

1. Ordnung: Iiitaeuiolatac, Polypen one Magenwiilste. Das Ske-

lett bildet Kapseln fiir die Polypenpersonen.

1. Familie: Hydrinae, Gattung: Hydra, Protohydra (?).

2. „ : Oam^^awMZarmftc, Gattung: Campanularia,Obelia,

Lafoea, Leptoscyphus u. s. w.

3. „ : Sertularinae , Gattung: Sertularia, Antennula-

ria, Plumularia, Aglaophcnia.

2. Ordnung: Taeniolatae.

1. Unterorduung: Acolloblastae. Die Stutzlamelle ist nicht bei

der Bildung der Taenioleu beteiligt.

1. Familie: Clavidae, Gattung: Turris, Clava, Coryden-

drium, Cordylophore.

2. „ : Oor^/mt^ae, Gattung: Coryne,Syncoryne,Zanclea.

3. „ : Atractylidae, Gattung: Atractylis, Perigoni-

mus, Garveia, Dicoryne, Bimcria, Bongainvillia,

Diplura.

*) Claus, Lehrbuch der Zoologie p. 260.
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4. Familie: Eudendridae, Gattung: Eudendriura.

5. „ : Hydractinidae, Gattung: Hydractinia.

6. „ : Podocorynidae ^ Gattung: Podocoryne, Cory-

nopsis,

7. „ : Cladonemidae, Gattung: Cladoneuia.

8. „ : Nemopsidae, Gattung: Neniopsis.

9. „ : Pennaridae , Gattung: Pennaria, Stauridium,

Vorticlava etc.

10. „ : Cladocorynidae , Gattung: Cladocoryne.

11. „ : Myriothelidae , Gattung: Myriothcla.

12. „ : ClavateUidae, Gattung: Clavatella.

13. „ : Monocaulidae , Gattung: Monocaulii.

14. „ : Tubularidae, Gattung: Tubularia, Corymorpha,

Ectopleura, Hybocodon, Amalthaea, Acaulis.

2. Unterordnung: Colloblastae. Die Stiitzlamelle ist bei der

Bilduug der Taeniolen beteiligt.

1. Familie: Spongicolidae , Gattung: Spongicola.

2. „ : Scypliostomidae.

Zweiter Teil.

Ordnung: Taeniolatae.

Das Genus Tubularia.

Tubularia coronata,

„ „ larynx,

„ „ mesembryanthemum.

Die drei genannten Arten dienten zur Untersuchung. Wir

beginnen, ehe wir das fertige ausgewachsene Tier untersuchen,

mit der Entwicklungsgeschichte derselben.

Obgleich dieselbe von Ciamician ^) dargestellt ist, und zwar

sehr ausfiirlich , schien dieselbe doch von neuem in Angriff genom-

men werden zu miissen , da ich dieselbe fiir nicht richtig ansehen

musste, nachdem ich siimmtliche iibrigen Augaben desselben For-

schers als falsch erkannt hatte. Umsomehr war man hierzu be-

^) Ciamician, a. a, 0,
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rechtigt, als bereits Balfour^), auf Angaben Kleinenbergs
gestutzt, Zweifel gegeu die Darstellung Ciamicians aufgeworfen

hatte.

Nach clem Abschluss meiner Untersucliuugen erschien eine

Abhandlung von Metschnikoff 2), in welclier gleiclifalls die

Darstellung des genannteu Autors als falsch zuriickgewiesen wird.

Erabryologie.

Das reife Ei von Tubularia besteht aus zvvei Teilen, aus einer

ausseren Schicht von hoinogenen Protoplasraa and einer inneren

Schicht, welche aus eineni Netzwerk von Protoplasnia besteht. In

deinselben liegen die Pseudozellen Kleinenbergs eingestreut,

welche stets durch ihre dunklere Farbung hervortreten. Um die

zwei Schichten des Eies zu erkennen, ist es notig, Schnitte zu

fertigen. Das Ei bietet also denselben Bau dar, wie die Eier der

Medusen uud Siphouophoren.

Der Zweiteilung des Eies folgt eine Vierteilung und so fort.

Das Eude der Furchung ftirt zu einem Zellcomplex von gleichen

Zellen one Hole im Inneren (Fig. 11). Jetzt beginnen nun die

ausseren Zellen des kugligen Embryos rascher sich zu vermehren.

Man trifift jetzt in der ausseren Schicht eine Menge von Keruen

an , welche die Kerne der neu entstehenden Exodermschicht sind.

Fig. 13 zeigt auf dem Querschnitt einen als Planula zu bezeich-

nenden Embryo. Wiirend sich die Exodermschicht auf diese Weise

bildet, wird die innere Zellschicht zu dem Entoderm. Hierbei

entsteht die Magenhole im Centrum. Die Entodermzellen besitzen

jetzt sclion ihre typische Gestalt, Es sind cylinderformige Zell-

schlauche, in denen die Vacuolen schon deuthch hervortreten.

Nach der Anlage der Furchungshole treten an dem Embryo

zunachst zwei Tentakel, welchen aber sofort die iibrigen folgcn,

auf. Mit dem Auftreten der Tentakeln erfolgt der Durchbruch des

Mundes, welcher in Gestalt eines Kreuzes sich anlegt (Fig. 8).

In dieser Form schliipft der jetzt als Actinula bezeichnete Em-

bryo bei T. coronata aus. Er besitzt bei dieser Art eine eiformige

Gestalt. Ungefar in der Mitte desselben sind die Tentakel inse-

rirt, deren sich bald sechs, acht, ja bis zwolf finden konnen. Be-

reits wenn die Actinula noch im Gonophor weilt, entstehen die

^) Balfour, Vergl. Embryologie. p. 148.

2) Metschnikoff, Vergleichend-embryologische Studien p. 433.

Zeitschrift f. wiss. Zoologie 1881.
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Nesselkapselii im Exoderm. Das Exoderm besteht am Aboralpol

aus laiigen pallisadeiiiorniigcii Zellcn, welche nach den Tentakeln

bin an Il<)be abnehnicn, warend dieselben am Pol selbst ibre grosste

Hobc erreicben.

Das Entoderm der Tentakel bestebt jetzt aus einer Reihe
von Zellen, den „cbordaanlicben" Zellen. Wiirend dieselben in

dicser Entwicklungsstufe nodi in einer Reibe liegen — dies ist

der persistirende Zustand fiir die iibrigen Hydroidpolypen — wird

die Lage derselben in Folge unregehniissiger Teilung unregel-

massig. Man findet erst zwei, dann mebrere nicbt mebr unter-

scheidbare Reihen vor. In gleicber Zeit bildet sicb der „Abo-
ralwulst", wie wir denselben im Gegensatz zu der am Munde
vorkommenden und als Oral vvu 1st zu bezeicbnenden Bildung

nennen wollen. Derselbe bestebt aus denselben Zellen wie die

Axe der Tentakel. Fig. 4 zeigt uns einen Radialscbnitt durcb eine

Actinula, wiirend Fig. 5 uns einen Tangentialscbnitt vorstellt, um
die Lage des Wulstes zu erkennen. Derselbe ist von dem eigent-

lichen Entoderm durcb ein ieiues Hiiutcben, die Stutzlamelle, ab-

gegrenzt, ebenso wie von dem Exoderm. An der in Figur 2 ab-

gebildeten Actinula sind die Muskelfibrillen bereits deutlich zu

unterscheiden. Zugleicb ist jetzt am Aboralpol ein dunnes Hiiut-

chen zu erkennen, das als belle Membran sicb deutlicb abbebt.

Dieses Hautcben ist ein Produkt der pallisadenformigen Aboral-

zellen und stellt die erste Anlage des Ferisarkes vor.

Seben wir aber nun die weitere Entwickluug der Actinula von T.

coronata an ! . Der Aboralpol wiicbst mebr und mebr in die Liinge,

wiirend eine Einscbniirung oberbalb der Tentakeln auftritt. An

dem Oralpol bilden sicb in der Umgebung der Mundotfnung vier

kleine Hocker. Das Hautcben am Aboralpol ist miicbtiger entfal-

tet und erstreckt sicb weiter als im vorbergehend geschildertcu

Zustand, wo er nur als kleine Kappe dem Aboralpol aufsass.

Im folgenden Stadium sind die vier Hocker gewacbsen. Es

ist Exo- wie Entoderm deutlicb zu unterscbeiden. Jetzt sind auf

denselben, den vier primaren Mundtentakeln , bereits Nesselkap-

seln in ziemlicber Anzal zu erkennen.

Was die Stutzlamelle anlangt, so ist dieselbe erst jetzt deut-

licb warnebmbar. Sie scbeint von alien Geweben am letzten zu

entstehen.

Wiirend wir eben die Bildung der Actinula von T. coronata

scbilderten, so wollen wir jetzt dieselbe von T. mesembryantbemum
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widergeben. Obgleich bcide Arteii sich kaum im histologischen

Bau untcrsclieiden, ist die Bilduiig ihrer Embryonun verscbieden.

Warend namlich bei T. coronata die Eutstehung der Oralteii-

takel im Wasser erfolgt, so verlasst die Actinula der andereu Art

erst nach Bildung der vier primiireu Mundtentakel das Gonopbor.

Auch ill ihrer Gestalt unterscbeidet sie sich von der der ersteren

Art (vergl. Fig. 10). Nachdeni iiuii die Actinula eine Zeit lang

auf dem Boden des Gefasses sicb verniittels der Tentakeln bewegt

hat, (Wimpern fehleu ibr stets, bei keiner Art ist die Actinula

bewimpert) setzt sie sich vermittels ihres Aboralpoles fest (Fig. 11),

Sie wiichst nun bedeuteud in die Lange (Fig. 13). Es entwickelt

sich jetzt das Chitinskelett, welches bis uuterhalb der Aboralten-

takeln reicht. Der Oralwulst erreicht bald seine giosste Miichtig-

keit und in kurzer Zeit hat der Polyp seine vollkonmiene Grosse

erreicht.

Bevor wir nun die Histologie der ausgewachsenen Polypen

geben, wollen wir kurz die Entstehung der Gonophoren, in welchen

die Eier gebildet werden, betrachten.

Oberhalb der Aboraltentakeln bilden sich Ausstiilpungen der

Magcnhole, welche also aus Exo- und Entoderm bestchen , und

auch die Stutzlamelle mit einschliessen. An dieser Aussackung,

welche bald als Stiel erscheint — in Folge des Langswachstums —
entstehen secundar die eigeutlichen Gonophoren widerum durch

Ausstulpung des Exo- und Entoderms. Eine Stutzlamelle tritt

hier nicht auf. Der Stiel, an welchem die Gonophoren sitzen,

wird von All man als Gonoblastidium bezeichnet. Die Bildung

der Eier und Sperma aus dem Exoderm ist in neuester Zeit von

Weismann bei T. mesembryanthemum bestatigt worden. Ich

babe bei T. coronata dieselbe verfolgt und geschieht sie in folgen-

der Weise. Das Exoderm der Holknospe, so konnen wir die Aus-

stiilpung des Gonoblastidiums nennen, beginnt am Distalende zu

wucheru und drangt in Folge dessen die Entodernizellen nach

inneu. Die Exodermzellen werden nach und nach von der ilussc-

reu Exodermschicht abgeschniirt, indem das {Entoderm dieselben

umschliesst (gf). Jetzt wuchern die zuriickgedrangten Zellen des

Entoderm in die Exoderraverdickuiig und stollen den sogeiiaiinten

Spadix her. Die Exodermzellen, welche in ihrem Inneren eine

Holung zeigen, sitzen in Form einer zweischichtigen Kappe auf

dem Spadix. Die Entstehung der Geschlechtsstoffe verlauft ganz

wie bei Hydractinia^). Aus der mit ex^ in Fig. 2 u. 3 bezcich-

^) Die Darstellung Ciamicians ist auch in diesem Punkte
Bd. XV. N. F, VIII. 4., 33
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neten Schicht eutwickeln sich die Geschlcchtsstotfe. Fig. 3 stellt

ein spaturcs Stadium dar. Die dunkel gelialtene Partie sind die

Geschlechtszellen.

Das medusoide Gonophor ist jetzt dreischichtig. ex^ ist die

urspriiugliche primare Exodormschicht. Mit gf ist die der Gefass-

lamelle liomologe Zellschicht des Entoderm bezeichnet. Mit ex^^

ist die dritte Schicht, von Allman als Enthoteca benannt, be-

zeichnet. Ihre Entstehung wird aus Fig. 2 deutlich. Die Gefass-

lamelle ist stets einschichtig.

Auf die Homologieen, welche zwischen Meduse und medusoi-

dem Gonophor bestehen, ist bereits oben aufmerksara gemacht

worden, sodass wir hier uur darauf verweisen.

Bei T. coronata entwickelt sich immer nur eine Zelle zur Ei-

zelle. Bei den anderen Arten wie T. mesembr. findet man jedoch

in einera Gonophor deren mehrere in verschiedeueu Entwicklungs-

zustanden vor. Warend sich die Eizellen ausbilden , treten am
Distaleude des Gonophors vier Verdickungen auf; es entstehen vier

vom Exoderm uberzogene Hocker. Zugleich tritt zwischen den-

selben eine Oelinung auf, durch welche spater die Actinulae aus-

schlupfen. Bei T. mesembr. und larynx erfolgt die Bildung der

Oeffuuug durch das Hervorwachsen der Spadix. Derselbe durch-

bricht die beiden Zellschichten. Bei T. coronata ragt der Spadix

niemals zur Oeffnung heraus, da er nie bis zu solcher Lange an-

wachst. Er findet sich in vielen Fallen von dem Embryo ganz

auf die Seite gedriingt. Das Verlassen des Gonophors durch den

Embryo geschieht gleichfalls auf verschiedene Weise. Bei T. co-

ronata verlasst derselbe das Gonophor, indem er mit dem Aboral-

pol herausschlupft , warend er bei den anderen Arten (larynx,

mesembr.) mit den Tentakeln zuerst heraustritt. Noch ist zu er-

wanen , dass bei T. mesembr, sich acht Hocker um die Oeffnung

finden, und zwar bei den weiblichen Gonophoren deutlich ausge-

pragt, warend sie an den mannlichen kaum angelegt sind.

Histologic und Anatomic der ausgebildeten Polypen.

Geheu wir nun zu der Betrachtung der ausgebildeten Polypen

liber! Beti-achtet man einen Polypen von aussen, so treten zwei

Wulstbildungen uns entgegen ; von jedem entspringen die Teutakel.

falscli. Nach ihm soil sich die Entodermlamelle als zweischichtig

anlegen u. s. w.!
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Von dem oberen, als Oralwulst zu bcuenneiideu
,
geheu die Oral-

tentakeln ab, wiircnd an doni untercn weit grosseren Aboralwulst,

wio wir ihn nennen wollcn, die Aboraltentakel inscrireu. Unter-

halb dieser Tentakeln geht der Korper nicht sofort in den Stiel

uber, sondern bildet nach einer circularen Einschniirung eine am-

l)ullenforinige Erweiterung, um dann erst in den Sticl iibcrzugehen.

Das Perisark reicht bis unterhalb dieser knopfformigen Erweite-

rung.

Die Gewebe der Tentakel, welche bisher allein Gegenstand

von Untersuchungen gewesen sind, sind folgende. Zuniichst haben

wir die gewoulichen Exodermzellen zu erwanen , zwischen denen

die interstitiellen Zellen sich reichlich vertreten vorfinden. Auf

diese Zellschicht folgt eine Schicht von parallel mit der Tentakel-

axe verlaufenden Muskelfibrillen
;
jede Fibrille besitzt ihren Kern

von Protoplasma umgeben. Derselbe liegt in der Mitte der stets

glatten Muskelfaser. Bereits All man') hat diese Muskeln' ge-

sehen. Niemals kommt es jedoch zur Bildung von Quermuskel-

fibrillen, wie solche Ciamician sogar isolirt zu liaben vorgiebt

uud abbildet!

Was derselbe als Quermuskeln angesehen hat, sind die Zell-

grenzen des Axeugewebes. Bei Tubularia liegen die Zellen dieses

Bindegewebes nicht wie Geldrollen aneinander, sondern sind in

unregelmassiger Lage vorbanden. An gefarbten Priiparaten kanu

man nun in der Tat zu der Ansicht verleitet werden, dass hier

Quermuskeln vorliegen. Doch halt einen hiervon schon die Starke

dieser vermeintlichen Muskeln ab, sie als solche zu deuten. Die

Stiitzlamelle ist ein diinnes strukturloses Hautchen, welches im

Distalende des Tentakels blindsackartig endet. Das grossblasige

Bindegewebe besprechen wir weiter unten.

Der Oralwulst, welcher in einer starken Entwicklung einer

von dem Entoderm ausgeschiedenen Bindesubstanz besteht, beruht

in seinem oberen Telle darauf, dass die Tentakel nicht sofort vom
Korper ausgehen, sondern erst eine Strecke nebeneinander noch in

Verbindung herlaufen, um erst dann frei nach aussen zu diver-

giren. Ein Blick auf die Schnitte ah in Fig. 2 und Fig. 3 macht dies

klar. Erstere Figur zeigt die Tentakel, welche noch nebeneinander

verbunden herlaufen. An jedem Tentakelquerschnitt erkennt man

1) AUman, A monograph of the Gymnobl. or Tubularian Hy-
droids p. 206/7.

33*
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das Exoderm mit seineu Muskelfascrn , warend innen vou der

Stiitzlaincllc uiiischlu.stjeii die grossblasigcii Zullcii licgeii.

Iktracliteii wir jutzt uineii Qucrschuitt, der durch deu Pulypen

der Basis naher gelegen gefiirt ist, so sieht rnau, wie das Gewebe
des Wulstes an Dicke abgeuoinmeu hat, und dass beide Stiitzla-

niellen zuletzt miteinander verschmelzen (s. d. Langsschnitt Fig. 1).

Jetzt ist der Korper bis an die Basis der Aboraltentakel aus deu

drei typischeu Scliichten, Exo-, Entoderm und Stiitzlamelle zu-

sammengesetzt.

Der Aboralwulst hat eine weit grossere Machtigkeit erlangt,

als der erstere. Er lasst in seineni Centrum nur eiuen kleinen

Kanal, welcher von dem Entoderm ausgekleidet ist, und welcher

von dem Magen der Polypen nach der Kuopfhole lurt.

Diese grossblasigen Zellen der beiden Wiilste sind von der-

selben Beschaflfeuheit wie die „chordaanlichen Zellen" in der Ten-

takelaxe der Setularien, Campanarien und der iibrigen Polypen.

Das Entoderm, welches die Holraume auskleidet, zeigt fol-

gende Bildungeu. Schon, wenn man einen Polypen von aussen bei

miissiger Lupenvergrosserung betrachtet , erkennt man Laugsstrei-

fungeii an demselben, welche Langswiilsten im Entoderm entsprechen.

Am Hypostom erheben sich nieist ftinf Liiugswiilste , welche auf

ihrem Wege nach der Basis der Polypen zu sich verzweigen. Sie

erreichen ihre grosste Entwicklung vor der Mitte der Polypens,

um dann sich zu verjiingen und an der Stelle, wo die Gonopbo-

ren entspringen, in das einschichtige Epithel uberzugehen. Die

Zellen dieser Liingswiilste oder Taeniolen sind in die Lange ge-

wachseue Zellen, dereu Kern, vom Plasma umhtillt, meist in dem
dem Magen zugewendeteu Zellteile liegt. In diesen Zellen sind

Farbstoftconcremente der verschiechuisten Art abgelagert.

Warend die Gastralhole ihre grosste Ausdehnung oberhalb des

Aboralwulstes erreicht, lurt ein kleiuer Canal in den Knopf, In-

nerhalb desselben findet man die Zellen oft zottenformig ausge-

streckt. Sie sind auch hier dicht mit Farbstoffpartikelchcn an-

gefullt.

Die Querschnitte in Fig. 5 und 6 brauchen keine weitere Er-

lauterung, da sie verstiindlich sind, sobald man deu in Fig. 1 ge-

gebenen Langsschnitt mit betrachtet.

Warend das Entoderm in der verschicdensten Weise modifi-

cirt ist, erleidet das Exoderm nur im „Knopf" eine Aenderuug

(Fig. 7). Es bildet hier gleichfalls einen Wulst, der dadurch zu

Stande kommt, dass das ganze Exoderm in Falten gelegt ist.
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Die Stiitzlamelle reicht in Zipfeln in dieselben hinein. Eine weit

gewaltigere Entwicklung hat das Exoderm bei T. coronata (s. die

Figur), wo oberhalb der eingefalteton Partieen eine Lage von
Fxoderrazcllen mit Nesselkapseln sich vorfinden. Diese Lage ist

in der Figur weggelassen.

Die Entodermzellen, welche an ihrer Basis Muskeln ausge-

schieden haben, besitzen im Knopfe die schon oben geschilderte

Anordnung. Die Muskeln sind hier von gauz besonderer Ent-

wicklung.

Das Verhalten der Stiitzlamelle wird aus der Figur 1 ersicht-

lich. Sie trennt stets das Gewebe der Wiilste sowol vom Ento-

derm als dem Exoderm.

Podocoryne carnea.

Diese Art ist bereits G(!genstand einer besondcren Abhand-

lung
' ) gewesen , in welcher jedoch nur die an Situsprilparaten

gewonnenen Resnltate berichtet werdcn.

Die einzelnen Polypen sind vermittels eines Wurzelskelettes

auf gcmcinsamer Unterlage befestigt. Sie iiberziehen meist die

Schalen von Schnecken, welche von Eupagurusarten bewont werden.

Aus dem Wurzelskelett ragen zuniichst die Niirtiere h(;rvor,

die Tiophopolypen. Zwischen ihnen stehen kleine Spitzen, welche

vom Chitinskelett gebildet werden und von G rob ben als riickge-

bildete Trophopolypen angesehen werden. Zwischen beiden Ge-

bilden, den Polypen und deii Skelettspitzen , finden sich die von

A 11m an als Spiralzoid benannteii riickgebildeten Polypen vor,

welche ihren Mund nebst Tentakelkranz verloren haben. Sie gh^i-

chen schwingenden Peitschen und sind als die Polizei des Stockes,

als Wehrtiere anzusehen.

An den Trophopolypen treten schon bei iiusserer Betrachtung

am Hypostom mit der Axe parallel verlaufendc Streifen auf.

Grobben sagt: „Vier dunkle wie Leberstreifen aussehende Kih'-

per, welche am Hypostom vorkommen, sind nichts anders als vier

Falten, die das Exoderm bildet, sobald sich die Mundoffnung

schliesst".

- Dem ist zu entgegnen, dass erstens diese „Leberstreifen", wie

er sie nennt, n i c h t durch Faltung entstchen, s o n d e r n f e s t b e s t e -

hende Bildungen sind, und zwcitens, dass sie nicht vom Exo-

1) C. Grobben, Podocoryue carnea.
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derm sondern vom Entoderm gebildet werden! Von seiner

irrigen Ansicht hatte sicli der Verfasser der genanuten Arbeit

leiclit iiberzeugen kounen, wenn er einen Querschnitt durch das

Tier angefertigt hatte.

Das Entoderm springt am Hypostom in meist fiinf (nie vier)

konischen Verdickungen nach innen vor. Es sind dies dieselben

Taeniolen wie sie bei dem Genus Tubularia vorhanden sind. Auch

hier verzweigen sich dieselben in mannichfacher Weise. In der

ungefiiren Mitte des Polypen erreichen sie ihre grosste Milclitig-

keit, um dann melir und mehr abzunehmen. Nachdem diese Tae-

niolen das Hypostom verlassen haben , bilden sie zottenfurmige

Ausstiilpungen , wie auf dem Langsschnitt schon hervortritt. (Fi-

gur 3 Tafel XX).

Die Taeniolen werden am Hypostom von mit ausserst gerin-

gem Durchmesser besitzenden Zellen gebildet. Niemals finden sich

Concremente von Farbstoffen in denselben vor. Erst in den weit

grosseren Zellen der Wtilste des Korpers treten dieselben auf. Der

Bau der Zellen ist derselbe wie bei den Tubularien. Echte Drii-

senzellen mit kornigem Inhalt finden sich auch hier wie bei Tubu-

laria vor, wo wir sie nicht naher erwant haben, da sie bereits

im ersten Teil eingehend besprochen wurden.

Die Stutzlamelle beteiligt sich auch bei diesen Taeniolen nie.

Je nilher die Taeniolen der Basis der Polypen kommen, desto

mehr nehmen die Zellen an Grosse ab, um eudlich in einfache

cylinderformige Entodermzellen iiberzugehen, wie es in Fig. 4

dargestellt ist.

Die Tentakel, deren 10 bis 15 sich finden, gehcn unmittelbar

vom Polypenleib ab. Es findet sich nichts den Wulstbildungen

des Genus Tubularia an die Seite zu stellendes. Die Axe besteht

aus den bekannten Chordazellen.

Was nun den Bau der Spiralzoids anlangt, so stellen diesel-

ben hole vom Entoderm ausgekleidete Schlauche vor. Ihre Di-

stalcnden sind dicht mit Cnidozellen besetzt. Ihre Muskulatur

ist ganz besonders entwickelt, doch kommen nur Muskelfibrillen

vor, welche mit ihren Bildnerinnen , den Exodermzellen noch in

Verbindung stehen, wie es auch am Korper der Fall ist. Die

Stutzlamelle bietet nichts bcmerkenswertes dar. Besonders deut-

lich trat auf Liingsschnitten die Bingmuskulatur des Hypostoms

hervor.

Von Nesselkapseln kommen die beiden Arten vor, Makro-

wie Mikrocnidien.
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Was iiber den Bau sonst noch zu sagen wiire, findet sicli bei

Grobben vor. Seine Darstellung der Entodermzellen entspricht

selbstverstiindlich nicht den Tatsaclien.

Wir wollen zum Schluss noch erwanen, dass der Korper dor

Podocoryniden vollstandig nackt ist. Die von Grobben beschrie-

bene feine Cuticula, welche den ganzen Korper, Tentakel und Hy-

postoni unikleiden soil, ist doch wol der helle fei-ne Grenzrauni

der Exodermzellen, wie er hier und bei Syncoryne besonders deut-

lich hervortritt. Bei letzterer Art wurde er von Fr. E. Schultze ^)

beschrieben.

Podocoryne Haeckelii, n. sp.

Diese neue Art uberzieht meist kleine Kiiriier, wie kleine Steine,

abgebrochene Aestchen, doch kommt sie auch oft mit Syncoryne

zusammen vor und biklet dann einen hellrosa Ueberzug auf weite

Strecken bin.

Die Polypen sind viel kleiner als bei der vorhergehenden

Art. Sie erreichen im ausgestreckten Zustande nur die Grosse

von 2 mill. Die Farbe ist hellrosa bis weiss.

Es finden sich die Tropliopolypen , die Spiralzoids oder Ma-

chopolypen und drittens auch die Skelettpolypen vor. Die Figur

15 zeigt uns die Polypen, wie sie auf einem runden abgebrochenen

Aestchen sitzen.

Diese Art ist besonders wichtig, da die Tentakel bereits in

bestimmten Radien erscheinen.

Der Mund ist stets vierlappig. Wir unterscheiden die Radien

des Mundkreuzes als die vier Perradien. In diesen 4 Perradien

legen sich die 4 primiiren Tentakel an. Diese vier primiiren Ten-

takel iiberragen die nun entstehenden 4 nachsten Tentakel stets

an Grosse. Die 4 secundiiren Tentakel legen sich in den Inter-

radien an und zwar kommen sie etwas tiefer zu stehen als die

erstercn (siehe Figur 15). Die meisten Polypen besitzen 8 Tenta-

kel, von denen also 4 perradial und 4 interradial liegen. Die nun

folgenden Tentakel legen sich nicht in bestimmten Radien an,

sonderu entstehen beliebig an verschiedenen Orten. Ausser den

8 Tentakeln entstehen iiberhaupt nur noch 2 Tentakel. Nie be-

sitzt ein Trophopolyp mehr als 10 Tentakel.

Warend bei alien Polypen die Organe sich nicht in bestimmter

') Fr. E. Schultze, Syncoryne Sarsii.
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Arizahl anlegen, oder in bestimmtcn Radien liegeu, wie bei den

Medusen, so ist dies die einzige Art, bei welcher dies der Fall ist.

lui Entoderm laufen am Hypostom meist 4 Langstaeniolen

herab, welche sich jedoch alsbald in mehrere teilen. Die Taenio-

len sind schon entwickelt und schliessen sich ira Bau an die der

tibrigen Taeniolaten an.

Es finden sich Epithelmuskelzellen vor, ebenso wie an den

Alachopolypen. Letztere stehen auf einer hoheren Entwicklungs-

stufe als die der Podocoryne carnea, da ihre Axe nicht hoi ist,

sondern mit Chordazellen ausgefiillt ist. In Figur 15 ist in h^ ein

Machopolyp in ausgestrecktem Zustande dargestellt, wilrend in 6'

ein solcher contrahirt gezcichuet ist. Die Polypen konnen sich

stark contrahiren. Ihre Tentakel sind ebenfalls stark zusammen-

ziehbar, wie an dem mit a^ bezeichneten Trophopolyp zu sehen

ist. Die Skelettspitzen sind im Inneren von beiden Zellschichten

ausgekleidet und besitzen einen blindsackartigen Kanal. Es ist

ihnen also dersclbc Ban wie denen der ersteren Art eigen.

Die Fortpflanzung zu eiforschen ist leider nicht gelungen.

Niemals fandeu sich geschlechtsreife Tiere vor. Diese Art wird

wie die vorhergehende jedenfalls Medusen aufammen.

Pennaria Cavolinii.

Von den Pennariden kommt im Golfe von Neapel nur diese

eine Art vor, nicht aber auch P. gibbosa, wie Du Plessis*)

falschlich angiebt.

Diese Art bildet filcherformige Stocke. Von einem Haupt-

stamm gehen abwechselnd bald rechts bald links Zweige ab, auf

welchen die einzelnen Personen sitzen. Der am Ende jedes Zwei-

ges wie am Distalende des Hauptstammes sitzende Polyp ist

grosser als die ubrigen. Die Polypen sind von keulenformiger

Gestalt. Ihr Leib ist mit kleinen kurzen Tentakelchen gespickt,

warend an der Basis des Korpers ein Kranz von grossen Tenta-

keln sich befindet. Unterhalb desselben findet sich eine knopf-

formige Verdickimg, unter welcher das Chitinskelett beginnt, wel-

ches gcringelt erscheint. Der Bau der Polypen weicht in mehre-

ren Punkten von dem der anderen Taeniolaten ab. Was zuniichst

den Bau der Aboraltcntakeln betrifl"t, so bic^tot derselbe folgeudes

Verhalten dar.

>) Du Plessis, Catalogue provisoire, Neapler Milteilungen Bd. 2.

1380.
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Die Cnidozellen sind sammtlich auf die eiiie Seite der Ten-

takeln geriickt iind zwar auf die vom Polypen abgewendete. Zu-

gleich ist liiermit eine Zunahine der Grosse der Exodermzellen

verbunden. Auf Figur 14 sieht man, wie das Exoderm auf der

einen Seite urn mehr denn das funffache verdickt erscheiut, wii-

rend es auf der dem Kiirper zugewendeten Tentakelseite nur

eine diinne Lage von P^pithelmuskelzellen bildet. Eine Schicht

von Chordazellen bildet die Axe derselben. Wie mag aber dieser

sich bei keinem anderen Polypen vortindeude Bau zu Stande ge-

kommen sein? Reizt man einen Polypen, so schlagt er die Ten-

takel iiber den Korper zusammen. Die Cnidozellen erschcinen

aber an der dem Korper zugewendeten Seite unnotig, da hier ihr

Dienst von den Cnidozellen der iiberall am Kiirper zerstreut sitzen-

den Oraltentakel iibernommen wird. Bei Tubularia sitzen diesel-

ben in einem Kranz um den Mund und sind die Cnidozellen in

Folge dessen auf alien Seiteu der Aboraltentakeln glcichmiissig

entwickelt. Wir konnen deshalb annehmen, dass die urspriinglicb

an der dem Korper zugewendeten Seite der Tentakel sitzenden

Cnidozellen an die entgegengesetzte zu liegen kamen. Ungemein

stark entwickelt sind hier die Fortsittze der Cnidozellen.

Die Oraltentakeln, oder wie wir sie hier besser nennen miissten,

die Corporaltentakeln sind wie die ersteren solid, das heisst ihre

Axe wird von Chordazellen gebildet. An ihrem Distalende ist eine

Wucherung von Exodermzellen eingetreten, welche grosse und kleine

Nesselkapseln entwickeln (s. Fig. 13 Taf. XXI), Die Exodermzellen

des Polypen sind am Oralende abgeplattet, warend sie nach der

Korperbasis zu an Lange zunehmen. In der Gegend des Knopfes

werden sie zu langen Cylinderzellen. An ihrer Basis haben sie zwei

Muskelfibrillen ausgeschieden. Auch im Coenosark findet sich diese

Form der Epithelmuskelzellen wider. Im Coenosark gleichen die

Exodermzellen, welche wie eben geschildert cylinderformig sind,

dcnen des inneren Keimblattes vollkommen an Gestalt. Sehr schon

ist bei dieser Art die Pseudopodienentsendung der Exodermzellen

behufs Anheftung an das Perisark zu sehen (Fig. 16). Die Nes-

selkapseln finden sich auch im Coenosark vor und zwar in zicnii-

licher Anzal. Was nun das Korperentoderm anlangt, so verlaufen

auch hier im Hypostom die Taeniolen. Die Zellen besitzen im

Hypostom einen Jiusserst geringen Durchmesser, wai-end ihre Lange

zugenommen hat. In einer Verdickung der diinnen Zelle liegt der

Zellkern. Auch hier teilen sich die Taeniolen am Ende des Hy-

postoms, und finden sich echte kornerhaltige Drusenzellen in den-
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selben vor. Die Zellen sincl stark mit Concrementen augefiillt.

Die Farbe der Tiere riirt voii diesen im Entoderm liegenden Con-

crementen her. Hervorzuhcben ist das Vorkommen von schwarzen

Pigmentanhaufungen in den Spitzen der bciden Tcntakelarten.

Da diesc sich in den Chordazellcn vorkommendcMi Pignientkoriier

bei alien Polypen constant finden, so stehen sie jcidenfalls zii ir-

gend welcher Funktion in niiherer Beziebung. —

Cladocoryne floceosa.

Eine Beschreibung dieser Art ist von Dii Plessis^) gege-

ben worden. Wir fassen uns deshalb kurz und heben nur fol-

gende Punkte hervor. Zwischen den Oraltcntakeln am Mundkegel

besitzt die Art im Exoderm einen Kranz von grossen Nesselkap-

seln wie in Figiir 2 auf dem Querschnitt zu sehen ist. Desglei-

cben kommen diese grossen Kapseln in Anhiiufungen zwischen

den der Korperbasis am niichst liegenden Aboraltentakeln vor.

Das Vorkommen von Taeniolen hat Du PI ess is iibersehen,

da er nur die Tiere an Situspriiparaten untersiichte. Es lassen

sich fiinf oder sechs Taeniolen am Hypostom erkennen, die sich

alsbald teilen. Die oben erwanten grossen Nesselkapseln kommen
im Coenosark hiiufig vor und sind hier meist parallel mit der

Oberfliiche gerichtct.

Die Tentakeln gehen unmittelbar vom Kijrper aus. Hire

Chordazellen sind nur durch die Stutzlamelle vom Verdauungs-

entoderm geschiedeu.

Eudendrium racemosum Cav. und ramosum.

In einer Arbeit iiber Waffen, die bei dieser Art sich finden,

hat Weismann'^) bereits einiges von unseren Beobachtungen

zuvorgenonunen. So das Vorkommen der Ringfurche mit den

eigentiimlichen von ihm als Drusenzellen angesehenen Zellen, der-

gleichen hat or Entodermmuskeln gefunden. Betrachten wir sofort

den in Figur 7 auf Tafel XXI gegebenen Liingsschnitt. Es tritt

uns hier sofort das grosse Hypostom entgegen, welches soweit

nach aussen gebogen sein kann , dass die Entodermzellen frei in

^) Du Plossis, Neapler Mitteilungon Bd. 2.

2) TJeber eigentiimliche Organe bei Eudendr. racemosum. Mit-
teil. d. Stat. Neapel III. Bd. 1881.
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das Wasser hervorrageii. Am Gruiide dieser Zellen sieht man die

auf dem Langsschnitt getroffenen Ringmuskeln, welche als Punkte

hervortreten. In Fig. 8 ist dies noch deutlicher zu sehen.

Im zusammengeschlagenen Zustande erhalt man auf einen

Langsschnitt durch das Hypostom das in Fig. 9 gegebene Bild.

Im Hypostom laufen auch bei dieser Art meist fiinf Langs-

taeniolen, die sich dann vielfach verzweigen. In Figur 6 auf Ta-

fel XX ist ein Querschnitt in ungefiirer Mitte des Korpers dar-

gostellt.

Das Exoderm bietet nichts abweichendes dar ausser der eigen-

tiimlichen Ringfurche, welche den Korper einschniirt, ehe derselbe

in den Stiel iibergeht. Figur 1 stellt die untere Partie eines Po-

lypen dar von Eud. ramosum ^). Das Exoderm des Korpers ist

an der Ringfurche dicht besat mit Cnidozellen. Jenseits der Ring-

furche liegt ein Kranz von merliwurdigen Zellen. Dieselben zeich-

nen sich durch ihren Protoplasmainhalt aus, welcher jedoch nicht

bis zura Ende der Zelle reicht, sondern hier einen hellen Saum
iibrig lasst (Figur 2). Diese Zellen, die auch bei Eud. racemosum

vorkommen und hier von Weismann beschrieben wurden, sind

ihrer Funktion nach unbekannt. Letzterer Forscher glaubt Drii-

senzellen in ihnen zu sehen und glaubt, dass die Ringfurche zur

Aiifnahme des Sekretes diene. Dieser Deutung schliesse ich mich

an, solange keine andcre bessere gegeben ist. Immerhin unerklart

bleibt die starke Ansammlung von Nesselkapselzellen , welche als

Schutz fiir diesen Zollenring bestimmt zu sein scheint.

Was nun die eigentiimlichen Organe betritft, so sind dieselben

Ausstulpungen des Magens und erreichen, wie Figur 6 zeigt, oft

die drei- ja vierfache Gestalt des Polypen in ausgewachsenem Zu-

stande. Es finden sich im Entoderm Ringmuskeln vor, warend

die Zellen des Exoderms Langsmuskeln sind. Das nahere ist in

der ervviinten Abhandlung zu finden. —

Bongainvillia fructicosa.

Bei dieser Gattung steht ein Tentakelkranz um den Mund.

Die Tentakel sind nicht wie geknopft, sondern verlaufen bis zu

ihrem Distalende gleichmiissig. An den in Fructification begrif-

fenen Stocken finden sich lange peitschcnformige Organe vor, wie

1) Diese Art wurde von Rerrn Prf. Haeckel Sommer 1880

aus Portofiuo mitgebracht.
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sie unter der Ataeuiolaten bei Campanularia angulata^) beschrie-

ben wird. Dieselben liaben nichts mil Wafifen gemeiu, da sie von

eincr Chitinhiille umgebcn sind. Ich halte diese rankenformigen

Gebilde hier wie dort fiir sprossende Acste, an deren Spitze

durch irgend welche Ursache der Polyp nicht zur

Entwicklung gekommen ist, und der sprossende Teil in die

Lange gevvachsen ist. —
Audi bei Bongainvillia iinden sich die Langswulste oder Tae-

nioleu vor und zwar ist ihr Bau wie bei den vorher bescbriebenen

Arten , nur dass dieselben nicht in so miichtiger Weise wie bei

den vorh(n'ffelienden entwickelt sind.

Syncoryne Sarsii.

Coryne, Corydendrium parasitieum, Clava.

Die erstere Art Syncoryne ist histologisch durch die Unter-

suchung von Fr. E. Schultze bekannt. Ich trage hier nur nach,

dass sich auch bei dieser Art die Taeniolcn in ausgezeichneter

Entwicklung vorfinden, wie der in Figur 11 auf Tafel XX wider-

gegebene Querschnitt zeigt. Auch bei dieser Art finden sich Epi-

thelmuskelzellcn im Coenosark vor. Denselbcn Taeniol(>nverlauf

zeigen auch die verschiedenen Arten von Clava. Da die Schil-

derung mit der bei den vorhergenanntcni Art(;n ubei-einstimmt,

widerholen wir ihn hier nicht writer. Auch Coryne bietet die

Langswiilstc! in der gleichen Entwicklung.

Corydendrium parasitieum besitzt wie Bongainvillia giatte Ten-

takel, das heisst dieselben sind nicht am Distalende knopffih'mig

verdickt.

Eigentiimlich ist das Verhalten des Coenosarkes. Warend
bei den tibrigen Polypen die sprossenden Polypen im Coenosark

inseriren, so laufen die Stiele ders(>lben hier im Perisarkror neben

dem Ilauptcocnosarkstamm her und die jungen Polypen ragen

dann unterhalb der iilteren aus ein und derselben Perisarkriire

heraus. Auf dem Querschnitt sieht man , wie die jiingeren Coe-

nosarkroren eine Chitinhiille abgeschieden habcn, sodass, wenn 3
Roren verlaufen, das Perisark in drei Kammern geteilt ist, wie

in Figur 18 auf Tafel XXI daroestellt ist.

^) Fraipout, Recherches sur rorganisation de la Camp, augul.

Arch. zool. I. VIII. 1879.
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Die Polypen der Siphouophoren.

Velella spirans.

An Velella uiiterscheiden wir deii grossen im Centrum sitzen-

den Polyp luid die ihn umgebeudeii kleiuereu Polypen, an deren

Basis die jungeu Medusen knospen. Im Krcise um die letzte-

reu stehen eine dritte Art von Polypen, wclche rilckgebildet er-

scheinen, — ilir Mund ist obliterirt — sie fuugireu als Wehrtiere

und gleichen im Aeusseren Tentakeln.

Betrachten wir zunachst die Organisation der ceutralen Poly-

pen, so besitzt derselbe die bei den Taeniolaten geschilderten

Laugswiilste. Auch bei den Siphonophoren beteiligt sich die

Stiitzlamelle uicht bei der Bildung der Wiilste. Figur 5 auf Ta-

fel XX zeigt uns ein Stuck eiues Querschnittes durch den cen-

tralen Trophopolypen.

Untersuclit man die kleineren um erstereu herumstehenden

Polypen, so treten auch an diesem diesclben Bildungen auf. Er

besitzt dieselbe Taeniolenbildung wie irgend eine Art der Tae-

niolaten.

Die ruckgebildcten tentakelformigen Polypen haben jedoch die

Wulstbildung verloren, was mit der Einbusse des Mundes zusam-

menliiingt.

Doch nicht bios den Polypen der Velellen kommen diese Liings-

wiilste zu, sie fiuden sich bei sammtlicheu Siphouophorenpolypen.

So sind dieselben von Glaus bei Halistemma ^) bereits beschrie-

ben und abgebildet worden.

Was uns aber die Polypen der Siphonophoren besonders in-

teressant macht, ist das Vorkommen von Nervenfibrillen und Gang-

lienzellen bei den Polypen. Von Chun 2) ist hieriiber in eiuer

vorliiufigen Mitteilung im zoolog. Anzeiger berichtet worden.

In Figur 22 geben wir die Abbildung von zwci Ganglienzellen

von Velella. Die Nerven nebst den Ganglienzellen liegen oberhalb

der Muskelfibrillen, welche noch mit den Epithelzellen im Zusam-

menhang stehen. Meist findet man bi- oder tripolare Ganglien-

zellen vor. Auch auf den Querschnitten findet man dieselben

leicht auf.

Das Exoderm besteht aus meist cylinderformigen Epithelmus-

kelzelleu, welche besonders da, wo Cnidozellen vorkommen, vom

*) Halistemma lersjestiuum, 1878. Wieu.

2) Zoologischer Auzeiger, 1880.
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schmachtiger Gestalt erscheineu. Niilier aiit' den Bau der Polypen

eiiizuguheii liegt ausserhalb dein Plane dieser Arbeit (vergl. oben

die Verwaudtschaft der Polypeii mit deii Siphonoplioren).

Spongicola fistularis.

Bei der Untersuchung dieser Polypen kam es niir nur darauf

an festzustellen, ob die Stutzlarpelle bei der Bildung der Taenio-

len mitbeteiligt sei. Der histologische Bau ist bcreits von Fr. E.

SchultzeO beschrieben worden.

Die Wulste beginnen im Hypostom und zwar erhalt man durch

einen unterhalb der Tentakeln gelegten Schnitt das in Figur 17

gegebene Bild. Die vier entodermalen Taeniolen werden durch

vier ihrem Ursprung uach warsclieiulich exodermale rait ersteren

parallel verlaufenden Wiilsten gestutzt. Diese vier exodermalen

Wulste verlaufen konisch nach der Basis des Polypen zu, sodass

sie, je tiefer man die Schnitte legt, desto weniger ausgepragt sind.

Dieselben sind noch nicht beschrieben worden. Bei der Bildung

der vier entodermalen Langswiilste beteiligt sich die Stutzlaraelle.

Es sind die Spongicoliden also zu trennen von den ubrigen Poly-

pen und mit den Scyphostomeu in eine als Colloblastae zu be-

zeichnende Unterordnung den als Acolloblastae zu bezeichnenden

Taeniolaten gegeniiberzustellen. Fr. E. Schultze halt die Spon-

gicoliden fiir Scyptostomaformen also I'tir ein ungeschlechtliches

Gencratiousstadium einer acraspedoten Meduse. —

Ordnung: Intaeniolatae.

Polypen one Magenwiilste. Das Skelett bildet

Kapseln fiir die Polypen.

1. Familie: Campanularinae.

Obelia geniculata.

Die Gattung Obelia besitzt zierliche Becher, deren Rand bald

glatt, bald gezackt erscheint.

Die Histologie bietet nichts von dem gewohnlichen Bau ab-

weichendes.

^) Spongicola iistularis, ein in Spongien wonendes Hydrozoon,
Archiv f. mikrosk. Anatomie Ed. 13.
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Das Exoderm besetzt Muskelfibrilleii uud zwar nur Liingsfi-

brillen, welche niit deu Zelleu selbst iioch iu Verbiudung geblie-

beii siod. Zu eincu Soudcruug iu eclitii Muskdu kommt es iiber-

haupt boi keiner Art der lutacniolateu. Bei vielen Artcn ist uis

oft wogeu der Kleinheit der Tiere uumoglich zu einer bestimmten

Anscliauung zu kommeD, da eine Isolirung schwer geliugt. Was

aber die geuaante Art betriflft, so ist der Zusammenhang zwischen

Zelle uiid Muskelfibrille deutlich nachweisbar. Die Tentakel sind

niemals hoi, sondern es wird ihre Axe von den cliordaaulicheu

Zellen gebildet. Das Hypostom ist bei alien Arten weit vorstreck-

bar und bcsteben die Eutodermzellen derselben aus feinen cylin-

derformigeu Gebilden, welche an ihrer Basis Muskelfibrillen abge-

schieden liaben. Dieselben verlaufen ringformig und konncn die

Muudotinuug durch ihre circulare Coutraktion schliessen.

Die Zellen des Urdarmes sind mehr von quadratischer Gestalt

und bieten uichts bemerkenswerthes. Wir gehen deshalb sogleich

zur Entstehung der Medusen iiber. Es bilden sich iu deu Gouopho-

ren am Blastostyl kleiue Aussackuugen, an welchem das Exoderm,

die Gallertlamelle und das Entoderm Teil nehmen (vergl. die Fig. 6,

7 Taf. XXIV). Aus dieser eiufacheu Ausstiilpung bildet sich eine

Meduse aus, welche zur Ablosung gelaugt, Geschlechtsstoli'e her-

vorbriugt, aus welchen dann widerum Polypen hervorgehen. Die

Aussackuugen oder Knospen erfareu nun eine Verdickung an ihrem

Distalende. Das Exoderm wiichst in das Innere hiuein und stiilpt

so das Entoderm ein, welches die Form eines zweiblattrigeu Bechers

einuimmt. Die zwischen den beiden Blatteru zuriickgebliebene

Holung obliterirt nun in vier „iuterradiale Felder." Glaus') hat

dieses Wachstum zuerst bei den Siphonophoreu , am ausfiirlich-

steu bei Halistemma beschriebeu und zwar entwickeln sich hier

die Schwimmglocken auf diese Weise. Glaus betont, dass er bei

Podocoryne an den juugen Medusenknospen dieselbe Form des

Wachstums erkannt habe. Dieses Wachstum fiudet nun bei alien

Medusenknospen statt und zwar eutstehen die Radiargefasse uberall

durch Verwachsung, uicht aber, wie man friiher annahm, durch

das Auftreteu vou vier Holkuospen.

Die weitere Entwicklung ist vou A gas si z 2) wie Glaus ein-

gehend verfolgt und verweisen wir deshalb auf diese Augaben.

1) a. a. 0.

2) Agassiz, Contributions to the natural history of the united

states of Amerika. Bd. IV.
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Halecium tenellum.

Wareiid bei dem Genus Tubularia die Entwicklung der Pla-

nula durch Delaminatiou vor sich geht, habeu wir bei dieser Art

einen andcren Eiitwicklungsmodus, der zwischen der Delaminatiou

und Invagination zu stehen scheint, vor uns. Auf die regulare

Zwei-, Vier- u. s. w. Teilung folgt die Bildung einer einscliichtigen

Keimblase. Jetzt riicken Zellen, welche vom ausseren Keimblatte

gebildet werden, in die Furchungshole hinein. Auf diese Weise

wird die Furchungshole allmalich von einem Zellmaterial ausgefiillt,

welches deni Exoderm entstammt. Von einer Delamination kann

hier kauni geredet werden. Der Vorgang scheint sich eher der

Invagination anzuschliessen. Auf Querschnitten erhalt man oft das

auf dem ersten Holzschnitt angegebene Bild. (Auf dicseni Holz-

schnitt ist die ausserc Contour wegzudenken).

Die zweite Figur stellt einen Querschnitt durch eine Planula
kurz vor dem Ausschliipfen vor. Das Ausschliipfen der Planula

sowie die Bildung der Magenhole konnte leider nicht beobachtet

werden, da es an Material gebrach. Hoti'entlich gelingt es einem
anderen Forscher, die Entwicklungsgeschichte dieser Art an gutem
Material genauer darzustellen.

II. Familie : S e r t a 1 a r i ii a e.

1. Subfamilie:

2. Subfamilie:

S e r t u 1 a r i d a e.

P 1 u m u 1 a r i d a e.

Die Sertularinae besitzen Epithelmuskelzellen. Eine Beschrei-

bung von einer Sertularide zu geben, ist unnotig, da dieselben
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im Ganzen den typischuii Bau der ubrigen Polypen zeigen. Wir

gehen deshalb sogleich aii die Beschi'eibung der Plumularideii.

Flumularia fragilis u. sp.

Die diiniieii Stiimmclien siiid uicht verzweigt. Die Zweige

siud vvecliselstiludig. Aus jedem Stauiuiglied gelit eiii Zweig her-

vor. Untcihalb eiuer jedeii Person tiudet sicli ciu Nematotliek.

An den Zwischengliedern felilen jeduch dieseiben. Die Gonothelien

eutstehen am Stamme; sie sind glatt, von lauglich eiformiger

Gestalt.

Diese Art ist, soweit icli die Literatur kenne, nuch nicht be-

schrieben. Da die Zweige iiusserst fein, dem Auge fadeuformig

erscheinend sind, nanuten wir diese Plumidaria PI. fragilis.

An den Polypen der Gattung Plumularia zertallt der Urdarm

in zwei Teile, der Korper ist in der Mitte zusamniengescliniirt.

Der obere Teil, den man als Vormagen bezeicbnen kann, wird

durch lange entoderniale Cylinderzellen ausgckleidet. In diesem

Teil verweilt die Narung zuniichst, utn sclion in halb verdautem

Zustande durch eine enge Oetinung (oe) in den cigentliclien Magen

zu gelangen. Die Polypen sitzen in einem Becher, welcher jedoch

uur den unteren Teil desselben umschliesst, wiirend der Vormagen

mit Proboscis und Tentakeln frei liervorragt.

Die Eier entstehen bei dieser Art im Entoderm , wic oben

schon geschildert wiirde. Desgleichen wurde die Wanderung der

Eier in das Gonophor bereits geschildert.

Antennularia antennina.

Im Golfe von Neapel kommt sowol diese Art wie A. ramosa

vor. Der Bau beider weicht von der von Hincks gegebenen

Schilderung ab, doch glauben wir dies aut" die mangelhafte Unter-

suchung zuriickfuren zu konnen und halten die beiden Neapeler

Arten fur identisch mit den ersteren.

Hincks zeichnet einen Querschnitt dieser Art, auf welcher

8 Aeste getroffen sind. Dies ist nicht rich tig. Betrachtet man
einen Stamm von oben, so sieht man sechs Aeste abgehen und

zwar bilden je zwei einen Winkel von GC. Untersucht man aber

den Stamm auf Querschnitten , so erkennt man, dass inimer nur

drei Aeste in einer Ebene liegcn und zv/ar betriigt der Winkel

von je zwei Aesten 120^. Die auf diese drei Aeste nun folgenden
Bd. XV. N. F. VIII. 4. 34
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drei Aeste eiitspringeii iiuii so vom Stanime, sodass man glauben

kanii, dass diesclbeu iu derselben Eboiic licgen uiid allu 6 Aeste

in Winkein von 6U" abgclien.

Folgondes Diagramm maclit dies deutlidier. Wir denken uns

deu Stamm der Antennularia kouisch und

tragen nun jede Insertion der Aeste, welche

in einer Ebene liegen, auf je einem Kreise

ein. Die ersten Aeste, mit 1, 1, 1 be-

zeichnet, entspringen in Winkein von 120*'.

Die dariiberliegendeu desgleichen, doch

so, dass sie zwischen die ersteren zu lie-

gen kommen. Die nacbstfolgenden Aeste

liegen wieder senkrecht iiber den ersteren

und so fort.

Inncrhalb des Perisarkes verlauft bei dieser Gattung nicht

eine Coenosarkrore, sondern bald 8, bald 10, bald mehr, je nach-

dem man den Sclinitt an die Nilhe des Distalendes oder an der

Basis legt. Sammtliche vom Entoderm ausgekleidete Koren werden

vom P^ktoderm umschlossen. Das Centrum der Perisarkrore ist

hoi (Fig. 13). Bei der Bildung der Seiteuaste beteiligen sich

meist zwei der Roreu des Coeuosark. In Figur 12 ist ein Sclinitt

von Ant. ramosa abgebildet und in Figur 14 ein Stiick vergrossert,

um die Abgabe des Astes zu zeigen. Bevor das Coeuosark in

den A St eiutritt, versorgt es die Nematotbeken n n^. Im Ento-

derm sieht man vereinzelt Eier liegen, welche hier eutstanden

sind und von hier iu die Gouophoren wandern.

Das Ektoderm hat Muskelfibrillen ausgeschieden , welche im
Stamm ebenso nachzuweisen sind wie an den Personen.

Die Coenosarkroren commuuiciren mit eiuander, je naher sie

an das Distalende kommen, um schliesslich blind zu enden.

Antennularia ramosa.

Auch bei dieser Art ist die Verzweigung der Aeste irrig dar-

gestellt. Betrachtct man einen Stamm von oben, so scheint es,

als wenn 4 Aeste in einer Ebene abgingen, welche rechte Winkel

mit einander bilden,

Deni ist jedoch nicht so. Es gehen stets 2 Aeste, welche

sich gegentibersten iu einer Ebene, ab, warend die daruber ab-

gehenden Aeste mit denselben alterniren. Wir haben es also hier
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mit zweizalig alternirendeu Aesten zu tun

unci konnen wir diesc Stelluug als gekreuzt

decussirt bezeichneu. Jc zwei Aeste siud

also einander opponirt, um die Bezeicli-

nuug, wie sie bei Botauikcrn iiblich ist, an-

zuwenden. Beifolgeudes Diagramm maclit

dies noch deutliclier. Wir seheu liier

deutlich, wie die Aeste in vier seukrecht

zu einander stehenden Linien verlaufen.

Dritter Teil.

Histio gene sis.

In den nachfolgcnden Zeilen sollen alle Veranderungen der

Zellen der beiden Keimblatter dargestellt werden, welclie dieselben

bei der Difierenzirung in bestimmte Gewebe orleidcn. So soil ge-

zeigt werden, welche typischen Veranderungen in einer Zelle ein-

trcten, sobald sie zur Driisenzelle, zur Eizelle u. s. w. wird. Wir

lassen hierbei die Fragen uuberiicksichtigt, die nach Griiuden ver-

langen, welche die Umbildungen der einzelnen Zellen erklaren

sollen, sobald dieselben niclit klar zu Tage liegen. Wir gclien im

nachstfolgenden von einer Planulaform aus, bei welcber wir uns

die beiden Keimblatter als physiologisch und histologisch noch

nicht gegliedert vorstellen. Wir werden dann tinden, dass die

Fahigkeit sich zu ditierenziren in einer Steigerung der Empfind-

lichkeit gegen aussere Einfliisse besteht.

Als erstes Gesetz konnen wir folgendeu Satz aufstellen:

Die Zellen der beiden Keimblatter reagiren auf

aussere Reize in der Weise, dass sie nach der Seite

des Reizes Protoplasmafaden entsenden, welche sich

zu Flimme'rharen differenziren.

Diese Flimmerhare dienen nun zur Bewegung und zwar zur

activen Bewegung bei den Zellen des Exoderms, zur Bewegung

von anderen Gegenstitnden bei den Zellen des Entoderms.

Sobald als die tlimmernde Larve sich festgesetzt hat, verliert

sie friiher oder spater den Wimperbesatz , oder aber es konnen
34*
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sich die Fortsatze, wie bei Actiuieu es der Fall ist, erhalten

(vei'gl. wciter uuteu).

II. JcdcZelledci'bcidcii KcimblatteristimStande
eiiieu Fortsatz ihres Protoplasmas uach dcr dcm Reize
abgoweudctcu Soite zu senden.

Die Fortsatze der beiden Zellscliichteii habeu wir uus zu-

uiichst uocli als vollkommen indiliereut vorzustelleu, das lieisst sie

sind wedcr ausschliesslich uervoser nocli muskuloser Natur. lu-

deni uuu die eiiieu Fortsatze besonders geeignet waren die Reize

fortzupflauzen und andere sich als contractile Elenieiite sonderteu,

eutstanden die Nerven- und die Muskelfibrillen. Bei den Ilydroid-

polypen sclieint nun eine solclie Sonderung noch niclit eingetreten

zu sein, da wir nur Muskellibrillen linden, und ist vielleiclit die

Ansicht nicht ganz unriclitig, welclie meint, dass erst mit der

freien Bewegung der Polypeu, wie es bei den Siphonoplioren der

Fall ist, sich dieselben entwickelt haben. Sobald wir nur Muskel-

fibrillen linden, uiilssen wir wol den Zellen, welche denselbeu nach

aussen aufliegen, eine Fahigkeit, die Reize aufzufangen und den

Fibrilleu zuzuleiten, zugestehen, Sowol das Exoderni wie das

Entoderm erzeugt bei den Hydroidpolypen Muskcln. Bei den

Actinieu erzeugen beide Zellenschichten nervose Elemente.

Weiter ist jede Zelle befahigt uuter bestiminten Veranderun-

gen zur Driisenzelle zu werden. Wir konnen diese Unigestaltung

der Zellen beim Exoderm uuter unseren Augen sich vollziehen

sehen

!

Bei Hydra sondern sich die Zellen der Fussscheibe von denen

des ilbrigen Korpers, indem sie eine langgestreckte cylindrische

Form annehmen. Zugleich werden die Zellen protoplasmareicher

und dasselbe erscheint als feinkornig oder granulirt. Mit Farb-

stotlen iDehaudelt farben sich diese Zellen intensiver als die iibrigen

Exodermzellen. Diese cylindrischen Zellen sondern eine schleim-

artigc Masse ab, welche zur Auheftung dient. Diese typische

Umanderung der Zellen konnen wir so formuliren:

Jede Zelle der beiden Keimblatter kann durch
Langenzunahme und Abnahme ihrer Breite zu einer

sekretalsondernden Zelle, einer Driisenzelle, werden.
Dabei wird ihr Protoplasma feinkornig, granulirt.

Ausser dieser neuen Funktion iibt die Zelle (wenig-

stens zuniichst) ihre alten Funktionen weiter aus.

Betrachten Avir die Actinula der Tubulariden. An der jungen

Actinula benierkt man, wie die Zellen des Aboralpoles nach und
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nach eine lauge cylinderformige Gestalt amiehmen, wiirend ilir

Breitendurchmesser derselbe bleibt (s. Fig. 1, 3, 10, Taf. XXII).

Zugleich tritt aber auf ihrer Aussenflache eiu feines Hiiutcbeu auf,

welches sie aiissclieiden, die erste Anlage des Chitinskelettes. Sehen

wir uus nun in der Literatur um, so finden wir diese Umwand-
lung der Exodermzellen beschrieben bei der Gastrula der Aurelia,

dem Scypbostoma. Hier beschreibt Glaus ^) dieselbeu als Cy-

linderzellen mit feinkornigem Inhalt. Ebeuso beschreibt Haeckel ^)

dieselben bei der Gastrula der Discomeduseu am aboraleu Pol.

Sie scheiden hier ein Sekret ab, vermittels desseu die Anheftung

geschieht.

Bei den Planulis ist die Urawandlung der Exodermzellen an

dem Pol, mit welchem sie sich festsetzen, ebenfalls zu sehen.

Direkt beobachten konnen wir diese Zellen in ihrer Funktion am
lebeuden Tier bei der Anlage der Gonophoren. Hier hat es

Weismann^) beschrieben. Bei der Sprossung neuer Polypen

findet derselbe Vorgang statt. In den Gonophoren selbst wandcln

sich die Exodermzellen des Spadix am Distalende in solche Zellen

um und bilden einen Verschluss desselben gegen das Wasser.

Im Entoderm zeigen sich dieselben Veriinderungen. Im Ilypo-

stom der Hydra sind die Zellen bereits von denen des Magens

durch ihre cylinderformige Gestalt zu unterscheiden. Bei den

Intaeniolaten ist die Sonderung des Entoderms in cylinderformige

Zellen, welche im Hypostom vorkommen, und in die des Magens

vollzogen. Erstere sondern ein Verdauungssekret ab, wiirend letz-

tere die Narungsaufuahme besorgen. Bei den Taeuiolaten ist

gleichfalls ein tiefer Unterschied zwischen den Zellen des Ilypo-

stoms und denen des Magens zu erkennen (vergl. die Abbildungen

von Eudendrium u. s. w.).

Wiirend sich bei den Planulis, den Actinulis die Zellen der

Fussscheibe besonders auszeichnen durch ihre Liingc, so sind auch

die ubrigen Korperzellen auffallend cylinderformig gestaltet, wiirend

am erwachsenen Tier dies nicht mehr der Fall ist. Es kommt
dies daher, dass sammtliche Zellen nach der Festsetzung an der

Ausscheidung des Perisarkcs sich gieichmiissig beteiligen. In ge-

wissem Sinne sind also sammtliche Exodermzellen driisiger Natur.

Dasselbe gilt auch von den Entodermzellen , denn diese sondern

eine Stiitzsubstanz ab zwischen sich und dem Exoderm, welche

*) Glaus, Qualleu uud Polypen der Adria.

^) Haeckel, Metagenesis u. Hypogenesis v. Aurelia. Jena, 1881.

^) Weismann, a. a. 0.
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als Stiitzlamelle zu bezeichnen ist. Das Verhalten der Entoderm-

zelleii ist jedoch weit verwickelter , da dieselben nebeii dieser

Fuuktion noch zu Muskelbildnerinneu mid Verdauungssekret-Bild-

nerinneii geworden sind uud drittens noch die Narung aufnehmen.

Wenn wir oben sagten, dass die Zellen des Hypostomes das

VerdauuDgssekret lieferu, so ist damit keineswegs behauptet, dass

iiicht auch andere Zellen des Urdarmes sekretliefernd sein konn-

ten. Im Gegenteil finden sich hier besonders protoplasmareiche

Zellen vor, die bald mit Kornern angefiillt sind, oder denen die-

selben fehlen. Diese Zellen haben wir als echte Driisenzellen an-

zusehen.

Dass wir alle diese Funktionen der Zellen erst als nach und

nach erworbene anzusehen haben, dies lehrt die Entwicklungs-

geschichte. Zuerst hat es sich urn den Schutz gegen iiussere Ein-

fliisse gehandelt, und die Zellen sonderten Chin ab. In welcher

Weise die Entodermzellen ihre Funktionen erworben haben, und

wie wir uns dies vorzustellen haben, wenn wir Formen wie Hydra,

Sertularia und Tubularia vergleichen, darauf soil hier nicht niiher

eingegangen werden.

Wir erwanen hier noch, dass die als erster Satz formulirte

Tatsache der Entsendung eines Fortsatzes nach der Stelle des

Reizes auch bei den tiefer liegenden Exodermzellen , den inter-

stitiellen Zellen in Geltung steht. Sobald diese Zellen an die

Oberflilche rucken und in ihrem Inueren eine Nesselkapsel gebildet

haben, tritt ein harformiger Protoplasmafortsatz, das Cnidocil, auf.

Wie wenig aber im Ganzen das Protoplasma sich dilferenzirt

hat und wie es vorziiglich in dem Stamme der Polypencolonieen,

dem Coenosarke noch seinen chemischen und physikalischen Eigen-

schaften nach gleich geblieben sein muss dem der ursprunglichen

Eizelle, geht aus der Tatsache hervor, dass:

Jede Zelle des Exoderms und Entoderms sich zu

einer Fortpflanzungszelle umwandeln kann. Und zwar

ist hierbei das Wachstum allein das Umbildende. Aus den epoche-

machenden Untersuchungen Weismanns i) geht sogar hervor, dass

bei zwei Arten desselben Genus die Eicr bald im Entoderm, bald

im Exoderm entstehen konnen. Das Wachstum der einzelnen Zellen

besteht sowol in der Vergrosserung des Zellleibes als auch des

Zellkernes nebst Kernkorperchen (vergl. oben 1. Teil). Wiirend

des Wachstumes wird das Protoplasma jedenfalls in physikalischer

wie chemischer Hiusicht veriindert werden.

^) Weismanu a. a. 0.
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Wir habeu mm nocli eiue andere Form der Entodermzellen

zu erwiinen, welche dieselben annehmen konnen. Dieselbe kommt

in deu Tentakeln vor uiid bildet hier die Axe. Urspriiuglich

haben wir uns, wie es bei Hydra der Fall ist, hole Teutakeln vor-

ziistelleii. Dies ist das urspriingliche Verhalten, niclit aber werden

die soliden Tentakeln, wie G. v. Koch will, das primiire Verhillt-

nis darstellen. Die Tentakel sehen wir als Ausstulpungen des

Urdarraes an. Erst secundar ist eine Wucherung von Entoderm-

zellen eingetreten und sind so die Tentakeln zu soliden geworden.

Wie aber aus den soliden Tentakeln sich die ersteren sollten ent-

wickelt haben, ist nicht gut einzusehen.

Der Bau dieser Zellen, welche die Funktion, Muskeliibrillen

zu bilden, aufgegeben haben, ist oben bereits geschildert worden.

Wir sahcn, dass sie eine teste Membran besassen, welcher das

Protoplasma randstilndig anlag, warend der Kern an Faden im

Inneren der Zelle aufgehangen war. Das Lumen der Zelle ist mit

einer hellen Flussigkeit erfullt, Bei dem Genus Tubularia war

der Kern jedoch der Wandung anliegend, es zeigte sich hier iiber-

haupt eine Weiterentwicklung dieses Gewebes.

Welches ist aber die Funktion dieser Zellen V

Betrachten wir dieselben am lebenden Tiere!

Wenn die Tentakel vermittels der Langsmuskeln contrahirt

sind, so werden sammtliche Axenzellen zusammengepresst (s. Fig. 4,

Taf. XXI). Die Zellen konnen so bis auf ein viertel und noch mehr

ihres urspriinglichen Lumens zusammengepresst werden. V(u-ni(ige

ihrer Elasticitilt sind nun diese Zellen bestrebt, sich wider auszu-

dehnen und bringen auf diese Weise deu Tentakel schneller zur

Ausdehnung. So wirken diese Zellen als Antagonisten der

Langsmuskeln. Auf einfache Weise ist hier aus den Entoderm-

zellen eine neue Zellform geziichtet worden, welche die Entstehung

von Ringmuskeln unnotig machte. Da schon so wie so alien

Entodermzellen das Bestreben innewont nach der Contraction sich

wider auszudehnen, so war jedenfalls dieser Wcg einfacher als

die Bildung von Ringmuskeln. Bei Hydra sind die Tentakeln hoi

und wir sehen, dass das Zusammenziehen nach einer Beriirung

zum Beispiel rasch und plotzlich erfolgt, das Ausstrecken jedoch

langsam und schwerfallig von Statten geht. Auch hier wirken

die Entodermzellen als Antagonisten, doch ist dies uur eine Ne])en-

funktion derselben. Warend aber Hydra ihre holen Tentakeln so

stark zusammenziehen kann, sodass sie wie Punkte erschcinen

konnen, warend sie im ausgestreckten Zustande centimetergross
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sincl, ist flics den mit Axeiizelleii versehonen Tentakelu nicht mog-

lich. Dafiir ist jedocli eiue grosserc Beweglichkeit eingetreten.

Die Contraction kanu zwar nicht soweit geschehen, dafiir aber

desto rascher auf einander folgen.

In den Wiilsten bei dem Genus Tubularia ist dieses Gewebe

gleicbfalls zur Ausbildung gekommen und wirkt bier jedenfalls in

analoger Weise.

In den Gonopboren vieler Hydroidpolypen ist ebenfalls En-

todermgewebe zu Bindegewebe unigewandelt , in welcbem dann

die Eizellen liegen.

Wenn wir so mit wenigen Strichen die Gewebeentstebung der

Hydroidpolypen zeicbneten, so sehen wir, dass den Keimbliittern

„ein bestimmter histologischer Charakter" nicbt aufgepragt ist,

wie dies von O. und R, H e r t w i g ' ) in ihrem Actinienwerke ge-

zeigt wurde. Die Entwicklung aus den Keirablattern als Ein-

teiliing der Gewebe zu nehnieu, wie es viele Histologen wollen,

wird durcb die Histiogenesis bei den Hydroidpolypen besonders

scblagend widerlegt, da bier sowol die Exodermzellen wie die des

Entoderms Muskeln bilden, da beide sekretbildend sind,

und was vor alien die erwante Einteilung als uurich-

tig zuriickweisen lasst, die Tatsache namlicb, dassbei

dieser Gruppe Eizellen und Spermazellen bald aus den

Exoderm-, bald aus Entodermzellen bervorgehen kon-

nen. Desbalb ist der von den genannten Autoren angegebene

^Yeg, die Gewebe nach ibrer histologiscben Beschaftenbeit und

ibren Funktionen zu classificiren, der allein richtige.

Kurze Zusammeiifassung der llesultate.

Im ersten Telle sind die bei der Specialuntersuchung gewon-

nenen Resultate gegeben. Wir sahen, dass im Allgenieinen bei

den Hydioidpolypen nur eine Axe, die Liingsaxe, unterschieden

werden kann, dass aber bei einer Art bereits die Tentakel sich

in bestimmten Radien anlegen , sodass also die symmetrische An-

lage der verschiedenen Organe nicht erst bei den Medusen eut-

standen zu seiu braucht. Dann betrachteten wir das Entoderm

mit seinem Bindegewebe, welches besonders bei Tubularia machtig

entwickelt ist. Vor Allem aber sei der Auffindung der Taenio-

len Oder Liingswiilste gedacht, welche man bisher nur dem

1) 0. unci R. Hertwig, Die Actiuien, p. 208—217.
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Genus Tubularia zuschrieb. Wir fanden, dass diese Langswulste

alien bisber unter den Namen „Tubularien" oder „Gymno-
b las tea" bekannten Hydroiden zukommen, warend die iibrigen

derselben entbehren.

Wir teilen deshalb die Polypen in zwei Gruppen ein, in solche

mit Magenwiilsten und in solche one Magenwulste , in Taenio-
latae und Intaeniolatae. Auch wurden echte Drusenzellen

aufgefunden.

Weiterhin gelang es nachzuweisen , dass sammtliche Tae-

niolatae eine Entodermmuskulatur sowol im Hypostom, als

auch im Magen besitzen, warend die Intaeniolatae dieselben nur

im Hypostom zu besitzen scheinen.

Bei der Untersuchung des Exoderms gelang es nie, irgend-

welche Sinneszellen oder Nerven rait voller Gewisheit nachzuweisen.

Oft glaubte ich, dieselben gefunden zu haben, doch stets zeigte

es sich, dass die vermeintlichen Ganglienzellen nur interstitielle

Zellen waren.

Weiter wurden dann die Nematophoren untersucht und bereits

aus der Entstehung derselben gesehen, dass man es hier mit riick-

gebildeten Polypen zu tun habe, keinenfalls aber mit amuboiden

Protoplasma. In Kiirze wurde dann der Pseudopodienbildung der

Zellen der Fussscheibe von Hydra gedacht, iiber welche an anderer

Stelle ausfurlich berichtet werden wird, ebenso wie uber die Na-

tur der Fortsatze der Nesselkapselzellen.

Im zweiten Kapitel wurde dann die Entstehung der Medusen

abgehandelt, sowie die Homologieen zwischen denselben und den

„Sporosacs" oder medusoiden Gonophoren besprochen.

Die Entstehung der Eier und ihre Wanderung in das Gono-

phor, sowie die Bildung der Planula, welche stets durch Delami-

nation oder durch Einwanderung von Zellen, welche von dem Exo-

derm der einschichtigen Keimblase herstammen, zu entstehen

scheint, wurde dann mitgeteilt.

Die histologischen Funde gestatteten weiterhin die Verwand-

schaft der Polypen mit den Siphonophoren und Anthozoen aufzu-

klaren und einen Stammbaum aufzustellen.

Im zweiten Teil wurde der Bau vornehmlich von Tubularia

geschildert. Bisher war iiber diese Gattung so gut wie garnichts

bekannt, zumal die Abhandlungen von Ciamician viel Falsches

enthielten. Die Entwicklungsgeschichte dieser Art, welche zu einer

Gastrula durch Delamination furt, wurde klargestellt und die Hi-

stologie der Actinulae sowol als des erwachsenen Tieres gegeben.
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Die ubrigen Taeniolaten wurden berucksichtigt, soweit ihr Bau
vom allgemeinen Typus Abweichendes bot. Am Ende des zweiten

Teiles wurden oinige Punkte in der Anatomie der Antennularien

verbessert.

Im dritten Teil folgte oin Versuch einer Histiogenie der Hy-

droidpolypen.

Es wurden die Veriinderungen beschrieben, welche die Zelleu

des Embryos zu erleiden haben, bis sie in die Zellclemente des

ausgewachsencn Tieres iibergehen, Es wurde festgestellt , dass

jede Zelle sowol des Exoderras wie des Entoderms die Fahigkeit

besitzt, in eine Propagationszelle, Driisenzelle, Muskelzelle u. s. w.

uberzugchen. Dann wurde unter anderem die Funktion der so-

genannten cbordaithnlichen Zellen in den Tentakelaxen zu bestim-

men gesucht und auf die verschiedene Differenzirung des Ento-

derms hingewiesen, und der das Hypostom auskleidende Teil als

sekretabsondernd , der den eigentlichen Magenraum auskleidende

hingegen als der verdauende Teil in Anspruch genommen.
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Tafelerklarung.

Tafel XX.

Fig. 1. Querschnitt durch Podocoryne caruea.

Fig. 2. Querschnitt durch Cladocoryne floccosa oberhalb der

Oralteutakel. Man sieht die grosseu Nesselkapselu. I), nc. 2.

Fig. 3, Liingsschuitt durch Podocoryne carnea. Der Unterschied

zwischen den laugen Cylinderzellen der Hypostomwiilste uud der der

Mageuwulste ist deutlich zu seheu.

Fig. 4. Stiick eines Langsschnittes durch Podocorjaie stark ver-

grdssert, um den Uebergang der Taenioleuzelleu in die grossen Ento-

dermzellen zu zeigen. F. oc. 2.

Fig. 6. Querschnitt durch den centralen Fresspolyp von Velella

spirans. A. oc. 2. mf. = Muskelfibrillen. siI. = Stutzlamelle.

Fig. 6. Stiick eines Querschnittes durch Eudendrium racemo-

sum in der Mitte des Kdrpers gefiirt.

Fig. 7. Querschnitt durch Clava. U. 2.

Fig. 8. Querschnitt durch den Mundkegel von Corydendrium

parasiticum. D. oc. 2.

Fig. 9. Ende des sogenannten Tentakelpolypen von Velella spi-

rans. I), oc. 2. Laugsschnitt.

Fig. 10. Querschnitt durch eine juuge Actinienlarve. Kopie

nach Kowalevsky.

Fig. 11. Querschnitt durch Syncoryne Sarsii. .4. oc. 4.

Fig. 12. Querschnitt durch eineu Fresspolypen von Velella

spirans. ^. oc. 2.

Tafel XXI.

Fig. 1 . Eudendrium ramosum. Basis eines Polypen , um die

Ringfurche mit dem darunter liegenden Driisenring zu zeigen. JSw. =
Nesselwulst. Rf. = Ringfurche. J. oc. 2.

Fig. 2. Driisenzellen des Driisenringes. Immersion Zeiss ^/jg*

oc. 2.
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Fig. 3. Entodermzelleu vom Korper von Eudendrium ramosum.

Fig. 4. Stiick eines Tentakels, coutrahirt von einem mit Os-

miumsaure getotetem Tiere. Die Axenzellen sind stark contraliirt.

F. oc. 2.

Fig. 5. Stiick eines Tentakels im ausgestreckten Zustande von

mnem mit Alk. abs. getotetem Polypen. Man erkennt, wie der Kern

an Protoplasmafaden aufgehiiugt ist.

Fig. 6. Ein Polyp von Eudendrium raeemosum mit der langen

Nesselpeitsche = up.

Fig. 7. Kadialsehnitt durch Eud. racemos. Der Trichter in

aufgeklapptem Zustande.

Fig. 8. Stiick des Trichters (Hypostoms) starker vergr. Man
sielit am Gruude des Entoderms die auf dem Querschnitte getroffenen

Muskelfibrillen = entm.

Fig. 9. Tangentialschuitt durch das Hypostom desselb. Polypen.

Fig. 10. Entoderm rait Driisenzelleu desselb. Polypen. Imm.

Vx2- «^' 4.

Fig. 11. Driisenzelleu aus dem Entoderm von Penuaria Cavo-

linii. Imm. ^/^g. wc. 4.

Fig. 12. Penuaria Cavoliuii. ^. oc. 1.

Fig. 13. Oraltentakelspitze vergroasert. D. oc. 2. Man sieht

die Makro - und Mikrocuidien.

Fig. 14. Aboralteutakel desselben Polypen. ^4. oc. 2.

Fig. 15. Stiick eines Aboraltentakels macei-irt. ect. = Exo-

derm.

Fig. 16. Exoderm, Pseudopodien nach dem Perisark entsen-

dend. Penn. Cav. D. oc. 2.

Fig. 17. Querschnitt durch das Coenosark v. Peunaria C.

Fig. 18. Querschnitt durch das Coenosark von Corydendr. pa-

rasiticum.

Fig. 19. Polyp von Corydendrium parasiticum.

Tafel XXII.

Fig. 1. Actiuula von Tubularia coronata nach dem Ausschliipfen

aus dem Gonophor. (Stadium 1).

Fig. 2. Weiteres Stadium. Anlage der vier Oraltentakeln. (Sta-

dium 2).

Fig. 3. Desgleichen Actinula mit entwickelten Oraltentakeln.

(Stadium 3).

Fig. 4. Kadialsehnitt durch Stadium 2, um die Anlage des

Aboralwulstes mit den Bindesubstauzzellen darzustellen.
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Fig. 5. Taugentialschnitt durch Stadium 3. ch. = Chitineke-

lett. entw. = Eotoderraaler Aboralwuist.

Fig. 6, Tentakelende vou Stadium 3 , um die eine Eeihe der

Axeuzellen zu zeigen.

Fig. 7. Tentakelende von derselben Actinula. Es siud schon

zwei Reihen von unregelmassigen Axenzellen kenntlich.

Fig. 8. Junge Actinula im Gonophor von Tubularia mosem-

bryauthemum. Es entstehen die Tentakel und zugleich der Mund in

Gestalt eines Kreuzes. J oc. 2.

Fig. 9. Actinula vor dem Ausschliipfen. Tub. mesbr.

Fig. 10. Actinula nach dem Ausschliipfen mit vier Oralten-

takeln. Tub. mesbr.

Fig. 11. Actinula, 1 Tag nach der Festsetzung. Tub. mesbr.

Fig. 12. Junger Polyp von derselben Art 2 Tage alt.

Fig. 13. Aelterer Polyp. Das Wurzelskelett beginnt sich zu

entwickelu. ah die Linie , bis zu welcher die Perisarkaulage reicht.

Fig. 14. Natiirliche Grosse des in Fig. 13 vergrossort darge-

stellten Polypcn.

Fig. 15. Fussscheibe von Hydra, Pseudopodien entsendend.

Fig. 16. Stiick des Exoderm von cinem Querschnitt von Car-

marina hastata. D. oc. 2. nkz. = Nesselkapselzellen. fs. = Fort-

satze dossclbeu. gf//. = Stiitzlamello.

Fig. 17. Protoplasmareiche Zellen vou Tub. mesembryanthe-

mum, aus dem Gonoblastidium.

Tafel XXIII.

Fig. 1. Liingsschnitt durch eine Tubularia, halbschematisch.

Das Exoderm ist durch Schattiruug vom Entoderm zu uuterscheiden.

Der Verlauf der StUtzlamelle, wclche weiss gehalten ist, zwischen

Exoderm und dem die Holraume auskleidenden Entodermzellen und

dem Bindosubstanzgewebe im Oral - und Aboralwuist ist deutlich zu

sehen. ow. = Oralwulst. abow. = Aboralwuist. ./. or. 2.

Fig. 2. Querschnitt durch eine Tub. coronata in der Kichtung

ah. D. oc. 2.

Ein Stuck desselben starker vergrdssert vou Tubular.

oc. 1.

Querschnitt in der Richtung ef.

Querschnitt in der Richtung gh.

Die Entodermzellen des Knopfes vergrdssert.

Querschnitt in ik, um den Exodermwulst des Knopfes

mit den Muskelfibrillen zu zeigen.

Fig.
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Fig. 8. Exodermzellen vom Korper. Imm. Vi2- ^^- '*•

Fig. 9. Exodermale Muskoltibrilleu, durch Maceration isolirt.

Fig. 10. Exodormzelleii vom Teutakel vou Tub. coronata.

Fig. 11. Entodermzellen aus dem Coenosark vou Tub, mesem-

bryanthemum. F. oc. 2.

Fig 12. Chordaiinliche Zellen aus der Tentakelaxe einer Pe- •

nuaria Cav. mit Sublimat behandelt.

Fig. 13. Driisenzelle einer Tub, mesembr. Imm. '/i2* "^- '^•

Fig. 14, Querschnitt durch den Exodermwulst des Knopfes von

Tubul. coronata.

Tafel XXIV.

Fig. 1, Langsschnitt durch die Anlage eines Gouophors vou

Tub, mesembryanthemum.

Fig. 2. Langsschnitt durch ein weiter vorgeschrittenes Stadium.

ex^ = aussere Exodermschicht. gf. = Gefasslamelle. ex^ = Schicht,

aus welcher sich die GeschlechtsstofFe entwickeln.

Fig. 3, Reifes Gonophor, Die Stiitzlamelle sfl. im Gouoblasti-

dium zu sehen.

Fig. 4. Querschnitt durch den oberen Toil eines Gonophors

von Tub. mesembr.

Fig. 5. Querschnitt durch das Gonophor vom Tub. indivisa.

Die vier Radiarkanale sind auf dem Querschnitt geiroffen.

Fig. 6. Anlage einer Meduse (Obelia) als einlache Ausstiilpuug

vom Exo - und Entoderm. F. oc. 2,

Fig. 7, Weiter vorgeschrittenes Stadium derselben.

Fig. 8. Querschnitt durch Fig. 7,

Fig. 9. Junge Obeliaknospe. Die vier Radiarkanale sind zu

erkennen, F. oc. 2.

Fig. 10a. Reifes Ei vom Tub. mesembr. Eine Sonderung in

eine aussere Schicht und eine innere von Protoplasmanetzeu durch-

zogene iat zu unterscheiden.

Fig. I b. Ei in Furchung begriffen. Die Pseudozcllen sind in

der vorhergeheuden und den folgenden Figuren dunkel gehalten, da

sie sich starker mit Farbstoff tingiren als die iibrigen Teile. Querschnitt.

Fig. 11. Weiteres Furchungsstadium. Querschnitt.

Fig. 12. Einzelne Zelle desselben. Querschnitt.

Fig. 13. Gastrula durch Delamination entstanden.

Fig, 14. Entoderm und Exoderm nach Anlage der Gaatralhole

der Actinula.

Fig. 15. Podocorync Haeckelii. n^ und a^ Trophopolypen,

Z»j b^ Machopolypen, c Skelettspitze.
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Fig. 16. Ein Polypenkopf von obeu , um das Mundkreuz , die

vier perradialen und die vier interradialen Teutakeln zu zeigen.

Fig. 17. Querschuitt durch Spougicola fistularis. exw. = Exo-

dermwulst.

Eig. 18. Coenosarkeutoderm vou Plumularia fragilis. Imm. ^I^^'

oc. 2. Man sieht, wie eiuige Zellen sich vergrossert habeu , um zu

Eizellen zu werden.

Fig. 19 und 2 0. lu Bewegung begriffeue Eizellon derselben Art.

Fig. 21. Planula einer Aglaophenia kurz nach dem Ausschliipfen

aus dem Gonophor. Man sieht die Bewimperung.

Fig. 2 2. Planula vor dem Festsetzen, Die Bewegung geschieht

mit dem verdickten Ende nach vorn.

Fig. 2 3. Liingsschnitt durch dieselbe. Es ist die Gastralhole

zur AnJage gokommeu.

Tafel XXV.

Fig. 1. Plumularia fragilis in nat. Grosse.

Fig. 2. Langsschnitt durch eine Plumularia, um die Einschnii-

rung des Korpers in zwei Teile zu zeigen. /lyf/. = Hypostom.

Fig. 3, Gonophor von Plumularia. Wanderuug der Eier in

dasselbe. ou. = Eizelle. /). oc. 2.

Fig. 4. Die Eizelle ist von alien Seiten vom Entoderm um-

wachseu worden. D. oc. 2.

Fig. 5. Anlage eines Nematophoren vou Plumularia. pel'. = Pe-

risark. c.r. = Exoderm. en(. = Entoderm. F. oc. 2.

Fig. 6. Zwei Neraatophoren.

Fig. 7. Ende des riickgebildeteu Polypeu eines Nematophors.

Die Exodermzellen enthalten an der Spitze desselben Nesselkapseln.

Die Axe besteht aus Entodermzellen , welchc durch die Stiitzlamelle

vom Exoderm getrennt werden.

Fig. 8. Calyx mit Nematophorcu von einer Aglaophenia.

Fig. 9. Ein Nematophor stark vergrossert von Aglaophenia.

nk. = Nesselkapseln.

Fig. 10. Langsschnitt durch einen Polyp von Sertularella po-

lyzonias. /lyp. = Hypostom.

Fig. 11. Langsschnitt durch einen Polypen derselben Art, um

das Chitinskelett zu zeigen.

Fig. 12. Querschnitt durch den Stamra von Antennularia ra-

mosa, um die Absendung der zwei gegeniiberstehonden Aeste zu

zeigen. ^. oc. 2.
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Fig. 13. Querschuitt durch den Stamm an eiuer Stelle, wo
keine Aeste abgchen. ex, = Exoderm. cut. == Entoderm, per. = Pe-

risark.

Fig. 14. Stiick des in Fig, 12 gegebonen Querschnittes stark

vergrossert. Man sieht im Entoderm die Eizellen. D. oc. 2. «. = Ne-

matophor.

Fig. 16. Exodermzellen mit Muskelfibrillen vom Ncmatophoren

einer Plumularia.
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