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Hierzu      Tafel      XIX      u   n   d      XX.

Wâhrend   die   Kenntnis   von   Klappen   in   den   Excretionsappa-

raten   der   Cestoden   auf   einen   Zeitraum   von   circa   zwanzig   Jahren

zuriickgefûhrt   werden   kann,   ist   bisher   von   derartigen   Einrich-

tungen   in   den   gleichnamigen   Organen   der   Trematoden   nichts

bekannt   geworden,   und   selbst   die   in   jûngster   Zeit   auf   diesem

Gebiete   verôffentlichten   Arbeiten   enthalten   keine   diesbezUg-

lichen   Angaben.

Der   Schwerpunkt   bei   der   Untersuchung   der   einzelnen   Ab-

schnitte   des   Excretionsapparatcs   ist   bei   den   Trematoden   mit

wenigen   Ausnahmen   und   vielleicht   mit   Reclit   auf   die   Beschaffen-

heit   derjenigen   Theile   gerichtet   worden,   welche   die   Arbeit   der

Aufnahme   der   Excretionsstoffe   aus   dem   Kôrper   bezw.   dessen

Parenchym   tibernommen   hatten,   wâhrend   die   leitenden   und

sammelnden   Abschnitte   nicht   so   eingehend   in   Beobachtung

genoramen   wurden.

Nicht   uninteressant   und   vor   allen   Dingen   nicht   ohne   wissen-
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schaftlichen   Weitli   diirfte   dio   Thatsache   sein,   dass   aucli   bei

den   Treniatoden   iind   zwar   in   dcn   ziiletzt   erwâhnten   sammelnden

iind   leitenden   Abschnitton   derartige   Klappen   und   klappenartig

tiinctionirende   Einrichtungen   vorhanden   sind,   welche   in   gleicher

Weise   wie   bei   hoher   organisirten   Thieren   daiïïr   Sorge   trag?n,

dass   unter   iiornialen   Verhâltnissen   diejenigen   Stoffe.   welclie

zur   Ausfuhr   aus   dem   Kôrpei'   bestininit   sind,   nidit   in   diejenigen

Gebiete,   aus   denen   sie   kominen,   zuruckgelangen   konnen.

Dièse   Einiicbtungen   finden   sich   bei   einigen   derjenigen

Distomen,   deren   excretoriscbe   Apparate   Saramelkanâle   und

eine   Endblase   besitzen   ;   sie   habeii   ihren   Sitz   an   der   Ueber-

gangsstelle   aus   den   Kanàlen   in   die   Blase.

Von   nicht   zu   unterschâtzender   Bedeutung   niag   es   sein,   dass

der   Beweis   fiir   dièse   Bebauptung   nicbt   wie   bei   den   Klappen-

apparaten   der   Oestoden   fast   nur   allein   durcb   die   am   toten

Material   gewonnenen   mikroskopisclien   Prâparate,   sondern

durcb   die   Beobachtung   ibrer   Function   am   lebenden   Thiere

geliihrt   werden   kann.

Das   Gebiet   dei'   auf   Lôsung   dieser   P'rage   gerichteten   Unter-

suchungen   eistreckte   sicii   auf   eine   Reihe   von   Distomen^   und

wenn   auch   die   Zabi   der   untersucliten   verschiedenen   Arten   bei

der   unendlicb   grossen   Menge,   welche   es   von   diesen   iiberbaupt

giebt,   eine   relativ   kleine   geblieben   ist,   so   diirfte   gegen   etwaige

(laliin   zielcnde   Vorwiirfe   der   positive   Erfolg   der   angestellten

Untersuchungen   entscbuitigend   ointreten   ;   das   Material   zur

Prtifung   nnd   Bestâtigung   meiner   Angaben   bei   anderen   Distomen

bieibt   fur   andere   Forscher   ein   um   so   grôsseres.

Bevor   ich   auf   die   einzelnen   Methoden,   auf   die   einzelnen

Arten   der   untersuchten   Thiere   und   die   bei   denselben   festge-

stellten   Einrichtungen   eingehe,   wiil   ich,   unter   moglichster   Ver-

meidung   unnothiger   Ausdehnung,   aus   derjenigen   Litteratui",

welche   ftir   die   in   dieser   Arbeit   aufgestellte   Frage   in   Betracbt

kommt,   Nachstehendes   hervorheben   :
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Sommer   '   aussert   sich   in   seinem   Werk   liber   Dist.   hepaticum

in   Bezug   auf   den   excretorischen   Apparat   u.   a.   pag.   586   wie

folgt   :   '   Die   Wand   des   excretorischen   Apparats   wird   von   einer

libei'aiis   feineu,   structurlosen   und   elastisclien   Gewebsschiclit

gebildet,   deren   Inuenflâclie   nirgends   eine   Zellausldeidung   zeigt,

mithin   je'glicher   epithelialen   Dccke   eiitbehrt.   Wirkliche   Kiaj)-

penvorrichtungen   an   den   Einschnûrungsstellen   des   Stammes

sind   nirgends   nachweisbar   ;   ebenso   fehlen   dem   ietzteren   auch

aile   Andeutungen   vom   Flimmerlappen,   deren   Anwesenheit   fiir

eine   Anzahl   anderer   Distonien   von   den   Forscheni   behauptet

worden   ist.   Ein   muskulôser   Belag   der   Wand   des   Stammes,   der

ihm   ejgene   Conti'actilitat   verleihen   und   den   Charaktei-   eines

Expulsionsorganes   geben   kônnte,   ist   nicht   vorhanden.   »

Diesel'   Autor   sagt   ferner   pag.   586   :   «   Eine   in   allen   wesent-

lichen   Theilen   korrekte   Schilderung   des   Organes   ist   endlich

von   R.   Leuckart   in   dessen   grossen   Parasitenwerke   gegeben

worden.   »

Leuckart   '   giebt   uns   iiber   die   in   Frage   kommenden   Ab-

schnitte   des   Excretionsapparates   bei   den   Trematoden   folgenden

Aufschluss   :   «   Um   die   Anordnung   dièses   Excretionsapparates

im   Allgemeinen   kennen   zu   lei-nen,   unterscheidet   man   daran   am

besten   drei   verschiedene   Abschnitte   :   den   Sammelraum   mit

seinem   Porus,   der   die   Absonderungsprodukte   nach   aussen

bringt   (die   Endblase),   das   System   der   grcisseren   Gefâsse,   die

vorzugsweise,   wie   es   scheint,   zur   Fortleitung   dienen,   und   die

davon   ausgehenden   feinen   Capillaren,   die   ganz   ebenso,   wie   wir

das   fur   die   entsprechenden   Theile   dei-   Cestoden   kennen   gelernt

liaben,   je   in   einen   Flimmertrichter   auslaufen   und   in   tunctio-

neller   P)eziehung   offenbar   am   wichtigsten   sind.   »

'  SoMMKK.  Die  AnaUmue  des  Leberegels  Di>itonuuH  hepaticum  L.  Zeilsclirifl  fi
wissenschaflliclie  Zooloi^ic   1880.

^  R.  LiîucKAUT.  Die  Parasilen  des  Memr.hen,  I.  Bnud,  dritte  LiiH'cruii
IF.  Audage,  Seite  ."{6.
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Von   irgend   welchen   Klappen   oder   klappenartig   functioniren-

den   Einiichtunfien   im   Bereiche   der   Endblase   und   der   Sammel-

gefâsse   saijt   Leuckart   nichts.

Loos   '   bestâtigt   Fraipont's   Angaben   liber   den   Bau   der

Hxcretionsorgane,   richtet   dabei   aber   sein   Hauptaugenmerk   auf

die   Flimmertrichter.   also   auf   den   Ursprung   der   Kanàle   und

erwàhnt   nichts   tiber   den   Eintritt   der   letzteren   in   die   Blase.

Loos   hat   11.   a.   JDistommn   davigerum,   Distomum   endolohum,

Bistomum   cygnoides,   Distomum   ovocaudahim   und   Distomum-

glob  iporum  unte  rs  u  c  ht .

Fraipont   ',   deni   wir   die   ergiebigsten   Autklàriingen   tiber   den

Excretionsapparat   der   Trematoden   und   Cestoden   in   neuerer

Zeit   verdanken,   hat   bei   dem   Distomum   squamida   t'ulgende   Ein-

theilungen   der   Kxcretionsorgane   gemacht   ;   er   untefscheidet

drei   Partien   :   «   la   vésicule   terminale,   un   système   de   gros

canaux   qui   en   partent   et   un   système   de   fins   canicules   qui   dé-

bouchent dans  ces  canaux  et  qui  prennent  leurs  points  d'origine

dans   de   petits   entonnoirs   ciliés.   ■■■>

Fraipont   beschreibt   sodann   die   einzelnen   Abschnitte   ein-

gehend,   und   giebt   zu   den   Beschreibungen   die   erklârenden

lUustrationen.   Er   spiicht   bei   der   Beschreibung   der   grossen

Gefâsse   von   einei-   «   ScJieidewand   »   oder   einem   «   Diaphragma^,

welche   an   der   Bifurcationsstelle   der   grossen   Leitungskanàle

sich   befinden   ;   man   sieht   in   der   auf   Tafel   XVIII   gezeichneten

Figur   2   an   der   genannten   Stelle   einen   Zipfel   in   den   Haupt

stamm,   welchen   die   beiden   grossen   bilden,   hineinragen.

Dieser   Zipfel,   falls   er   durch   das   j^anze   Lumen   des   Gefâsses

geht,   kann   eventuell   als   Verschlussventil   aufgefasst   werden,

und   auch   als   solches   fungiren,   immeihin   aber   erfûllt   er   nicht

'  Beitrag  zur  Kenntniss  der  Trematoden.  Zeitschril't  iiir  wissenschaftliche
Zoologie,  1885,  pag.  405.

*.lul.   Fraipont.   Recherches   sur   l'appareil   excréteur   des   Trematodes   et
Cestodes,  Archives  de  Biologie.  188f),  t.  I.
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don   Zweck,   einen   Abschluss   zwischen   Blase   und   zufuhrenden

Gefâssen   lierzustellen.   Seine   Fuiictioii   kann   sicli   lediglich

darauf   besclirânken,   den   eineii   Kanal   zu   schliessen,   wâhrend

sicli   der   andere   seines   Inlialts   entleaigt   und   ungekehrt   ;   einen

Abschluss   der   Base   gegen   Riickstauung   ihres   Inhalts   in   die

Gefâsse   zuriick   vermag   er   niclit   liei'zustellen.

Fraipont   sagt   pag.   425   :   «   Au   point,   où   a   lieu   la   bifur-

cation  du   tronc   commun   d'origine   (Fig.   12),   on   remarque,   chez

les   jeunes   Distomes,   une   cloison   ou   un   diaphragme,   sur   lequel

nous   ne   pouvons   insister,   étant   donnée   notre   ignorance   du

mode   de   développement   de   l'appareil.   »

Dass   Fraipont   es   besonders   betont,   dass   man   bei   den

jungen   Thieren   dièse   Beobachtungen   machen   kann,   hat,   wie

wir   spâter   selien   werden,   seine   wohlbegriindete   Berechtigung.

Derselbe   Forscher   schenkt   in   einer   zweiten   Arbeit   '   dem

Eintritt   der   gtossen   Gelâssstàmme   in   die   Endblase   eingehen-

dere   Beachtung.   Bei   diesen   vergleichenden   Untersuchungen

der   Excretionsapparate   der   Cestoden   und   Trematoden   hat   er

das   Distomum   divergens   als   Untersuchungsobjekt   gewâhlt   und

bei   diesem   festgestellt,   dass   die   genannten   Gefâssstâmme   nicht

direct   in   die   Blase   an   deren   Wand   einmtinden,   sondern   noch

eine   gewisse   Strecke   in   das   Lumen   der   Blase   hineinragen.

Dièses   Endstilck   der   Gefâssstâmme   ist   nach   Fraipont   im   Innern

mit   Cilien   dicht   besetzt.   Er   sagt   pag.   2   :   «   Ces   deux   troncs   sont

plus   rapprochés   de   la   face   dorsale   que   de   la   face   ventrale   du

ver.   Leur   mode   d'insertion   sur   la   vésicule   est   particulier.   Ils

ne   débouchent   pas   directement   dans   celle-ci,   mais   ils   y   pénè-

trent  jusqu'à   une   certaine   profondeur   en   conservant   leur   dia-

mètre  extérieur.   Le   bord   libre   de   leur   orifice   et   leur   paroi

interne   sont   complètement   couverts   de   cils   vibratiles.     Cette

^Recherches  sur   i  appareil  excréteur   des  Treniatodes  et  Cestodes.   Arcliive.«
de  Biologie,  18S'l,  II.

Rkv.   Suisse   dk   Zool.,   T.   II.   1894.   31
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couche   ciliaire   s'étend   dans   le   canal   jusqu'à   une   certaine

distance   en   dehors   de   la   vésicule.    »

Auch   tlbor   dièse   Beobachtun<>en   sind   von   Fraipont   Zeich-

nungen   beigegeben,   indessen   ist   aus   denselben,   soweit   sie   die

Figuren   3   und   5   betreifen,   wo   die   Objekte   kôrperlich   gedacht

sind,   nicht   mit   absoluter   Sicherheit   zu   erkennen,   ob   dièse

Fortsetzungen   der   Gefâssstanime   nicht   vielmehr   als   Verschluss

der   Blase   gegen   das   Gefâss   dienen   soUen.

Lang   '   bezeichnet   in   den   allgemeinen   Bemerkungen   iiber

Plathelminthen   das   sogen.   Wassergefâsssystem,   fur   dièse   sehr

charakteristisch,   «   als   ein   System   feiner,   einerseits   sich   im

Mesoderra   veràstelnder,   andererseits   nach   aussen   mundender

Kanàle   ;   »   und   weiter   unten   '   :   «   Auch   bei   den   Trematodeu

finden   wir   typisch   zwei   Lângsstâmme,   die   entweder   durch   Ver-

mittlung   einer   gemeinsamen   contractilen   Endblase   von   sehr

verschiedener   Grosse   am   hintern   Kôrperende   nach   aussen

mtinden   (Distoma)   oder   getrennt   durch   zwei   erweiterte   End-

stucke   im   vordern   Kôrpertheile   dorsalwàrts   sich   nach   aussen

ôffnen.

MoNTECELLi   '   constatirt   bei   seiner   anatomisch-histologischen

Beschreibung   einer   ganzen   x^nzahl   Distomen,   die   von   Pintner,

Fraipont,   Loos   und   andern   angegebenen   Einrichtungen   der

Excretionsorgane   ;   beziiglich   der   Abgânge   aus   den   Kanâlen   in

die   Blase   macht   er   keine   Angaben,

NOACK   '   macht   beziiglich   des   Excretionsapparates   bei   dem

Dist.   davigerum   dieselbe   Eintheilung   wie   Fraipont   bei   Dist.

squamula.

Die   von   Noack   beschriebenen   beiden   Hauptstâmme   «   munden

'  Lang.  Lehrbuch  der  vergl.  Anatomie.  188S,  pag.  133.
^  Lang.  Lehrbuch  der  vergl.  Anatomie.  1881,  pag.  152.
'  Studii  sui  Trematodi  endoparassiti  di  Fr.  Sav.  Monticelli.  Jeiia,  1893.
■*  Die  Anatomie  und  Histologie  des  Distomam  davigerum  Rud.  Von  Eiiisl

AoACK,  1892.
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in   den   auf   ihror   Seite   gelegenen   Schenkel   der   Blase   und   zwar

am   vordern   Ende,   meist   eiii   wenig   seitlich,   ohne   sicli   dabei

raerklich   zu   erweitern.

Der   Ceiitraltlieil,   also   die   Blase,   stellt   einen   lânglichen,

sackartigen   Behâlter   dar,   welcher   sich   voriie   in   zwei   meist

ungleich   lange   Schenkel   spaltet.   »

Von   einem   Verschlussapparat   oder   dergleichen   an   der   Ein-

trittsstelle   der   Hauptstâmme   in   die   Blase   liât   Noack   nichts

erwâhnt   und   ansclieinend   auch   niclits   geselien,   denn   die   seiner

Arbeit   beigefûgte   Zeichnung   (Taf.   I,   Fig.   2)   lâsst   die   genannten

Stâmme   in   keiner   Weise   gehindert   in   die   Blase   eintreten.

Braun   '   giebt   dem   Excretionsapparat   der   meisten   Distomen

die   gleiche   Eintlieilung,   ohne   auch   niir   bei   einem   einzigen   der-

selben   das   Vorhandensein   von   Klappen   oder   dergleichen   zu

besprechen.   Ueber   den   Bau   der   Sammelrôhren   und   der   Blase

sagt   Braun   Folgendes   :   «   Freilich   ist   es   in   solchen   Fâllen   schwer

oder   unmôglich,   die   zipfelfôrmigen   Anhânge   der   Endblase

gegen   die   sammelrôhren   abzugrenzen,   namentlich   wo   letztere

das   gleiche   Caliber   wie   die   Kxcretionsblase   haben   oder   sich

an   ihrem   hinteren   der   Einmiindungsstelle   zugerichteten   Ende

mehr   oder   weniger   erweitern.   Vielleicht   wird   einmal   eine   ge-

nauere   histologische   Analyse   der   Wandung   Unterschiede   er-

kennen   lassen,   wie   z.   B.   Fraipont   angiebt,   dass   die   Endstucke

der   Sammelrôhren   von   Dist.   divergens   Bud.,   die   bei   dieser

Art   eine   Strecke   weit   in   das   Lumen   der   wenig   entwickelten

Zipfel   der   Endblase   frei   hineinragen,   Wimpern   tragen,   sonst

aber   wimperlos   siud.   Bis   wir   Genaueres   wissen,   mtissen   wir

nach   anderen,   weniger   sicheren   Anhaltspunkten   suchen   ;   môg-

licherweise   sind   solche   in   dem   verschiedenen   Inhalte   der

Sammelrôhren   und   der   Excretionsblase   gegeben.   »

In   den    Neapeler   Jahresberichten   finde   ich    in   den     Jahr-

^  Bron.n's  Klassen  und  Ordnungen  des  Tkierreichs.  IV.  Band,  1892,  p.  642.
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gangen   1879   bis   1892   keine   Angaben,   welche   darauf   hin-

weisen,   dass   von   Zoologen   der   in   Rede   stehenden   Frage

durcli   Verôffentlichnng   von   Untersuchungsbefiinden   anderweitig

nâher   getreten   sei.

Bevor   ich   zu   der   Darstellung   meiner   Beobachtungen   ûber-

gehe,   will   ich   kurz   iiber   die   angewandten   Untersuchungs-

metlioden   berichten.

Dass   fur   die   Untersuchungen   der   in   Frage   koinmenden   Or-

gane  das   Alter   und   die   Geschlechtsreife   der   Thiere   rine   grosso

Bedeutung   liaben,   ist   schon   in   Bezug   auf   letztere   bei   Be-

schreibung   der   einzeluen   Untersucliungsobjekte   erwàhnt   wor-

den   ;   je   mehr   der   Utérus   mit   Eiern   gefûllt,   nm   so   scliweror

ist   eine   Untersucliung,

Da   nun   die   Zuiiahme   der   Eier   mit   dem   zunehmenden   Alter

wenigstens   eine   Zeit   iang   gleichen   Scliritt   zu   halten   pflegt,

so   ist   es   einieuchtend,   d;iss   die   jungen   Thiere   zur   Untersuchung

ein   passenderes   Material   bieten,   als   die   alten.   Auf   diesen   Um-

stand   hat   auch   Fkaipont   '   hingewiesen   und   deshalb   die   jungen

Distomen   zur   Untersuchung   enipfohlen.   uni   die   von   ihm   be-

obachteten   Scheidewânde   in   den   Sammelkanâlen   und   Fort-

setzungeii   mit   ilirer   Wimperung   in   der   Endblase   sehen   zu

konnen.

Dasselbe   giit   fur   die   von   mir   untersuchten   Distomen.

Bei   der   Untersuchung   lebender   Thiere   ist   ferner   darauf   zu

achten,   dass   die   Ortsbewegungen   derselben   unter   dem   Deck-

glas   môglichst   eingeschrânkt   werden,   wàhrend   die   Thàtigkeit

der   Oi-gane   ungestort   bleibt   ;   man   erreicht   dièses   nach   meinen

Erfahrungen   ani   besten,   indein   man   die   Tliiere   mit   einem

kleinen   Deckglase   direkt   belegt,   ohne   an   letzteres   Wachsfiisse

oder   deigieichen   Unterstûtzungen   anzubringen   ;   von   Zeit   zu

Zeit   setzt   man   dem   Prâparat   eine   Wenigkeit   physiologischer

*  L.  c,  pag.  425.
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Kochsalzlôsung   zu.   Bei   dieser   Beliandluno-   bleiben   die   Thiere

ziemlich   auf   demselben   Flecke   liegeii,   sie   werden   ausserordeiit-

licli   ûbersichtlich   und   bleiben   2  —  3   Stunden   am   Leben.

Die   auf   dièse   Weise   behandelten   Tliiere   zeigen   eine   sehr

deutliche   Blase,   dièse   fûllt   sich   unter   dem   Deckglase,   ihre

Coiitouren   treten   scharf   hervor,   ohne   dass   die   zufiihrenden

Sammelkanâle   ihre   Dicke   oder   Fiille   ânderii   ;   bei   Thieren,

welche   raaii   unter   Deckglâsern,   welche   Wachsfusse   tragen,

untersucht,   kann   man   dièse   wiclitigen   Beobaclitungen   nicht

machen,   die   Thiere   haben   hier   mehr   Spielraum   sich   zu   be-

wegen,   den   Korper   zusammenzuziehen   und   auszudehnen   und

bei   diesen   Bewegungen   die   Blase   zu   entleeren.

Um   gutes   Material   fur-   Schnitte   zii   erhalten,   muss   man   nach

meinem   Baturhalteii   die   Thiere   nicht   unter   dem   Deckglase

tôten   ;   letzteres   erscheint   mir   fiir   Gewinnung   guten   Materials

geradeza   hinderlich.   Den   Druck   des   Deckglases   hait   das

lebende   Thier   fiir   die   Zeit   der   Untersuchung   aus,   der   elastische

Korper   und   die   Muskeln   leisten   dem   Druck   von   oben   Wider-

stand   und   weichen   nur   dem   lange   anhaltenden   Druck   ;   auf

die   toten   Organe   aber   ûbt   das   Gewicht   des   Deckglases   schon

einen   nachhaltigen   Eintiuss   aus,   es   drilckt   die   zarten   Klappen

fest   an   die   Blasenwand,   es   verandert   ihre   normale   Lage   und

Stellung.

Diesem   Umstande   aliein   glaube   ich   es   zumessen   zu   miissen,

dass   ich   die   im   Leben   bei   Dlst.   mentulafmn   so   deutlich   wahr-

genommenen   Klai)pen   an   Schuitten   nicht   habe   wieder   tinden

kônnen.

Das   mir   zur   Verfiiguug   stehende   Material   war   unter   dem

Deckglase   abgetotet   worden   ;   neues   konute   ich   trotz   ausge-

dehntester   Beintihungen   nicht   erlangen.

Dass   fiir   die   Feststellung   von   Klappen   am   toten   Material

fast   nur   Lângsschnitte   angefertigt   wurden,   darf   wohl   kaum

besonders   hervorgehoben   werden,   die   Nothwendigkeit   hierftir
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liegt   in   der   anatomischen   Anorenung   der   Endblase   uiid   der

Sammelkanâle   zuni   Korper.

Beziiglicli   der   Tôtungs-   iiiid   Farbemethoden   sei   kurz   Fol-

gendes   erwilhiit   :   Die   Abtotung   geschah   mit   Sublimât,   mit

Alkohol   iind   mit   Ciiroin-Osmiumessigsaure.

Distomum   isostomum   iind   Dist.   drrir/erum   habe   ich   mit   Pikro-

karmiii,   Alaunkarmin,   Eosin,   Hâmatoxylin   und   mit   der   Doppel-

fârbiing   Eosin-Hâmatoxylin   gefârbt   ;   auch   wurde   Boraxkarmin

versucht,   die   iibrigen   Thiere   meisteiis   mit   dem   sich   als   am

geeiguetsten   zeigendeii   Pikrokarmin   tingirt.

Bei   Gelegenheit   des   zoologischeii   Praktikums   fand   ich   in

den   Miiskehi   eiiies   Flusskrebses   Parasiten   :   es   war   das   Disto-

mum   isostomum^   vei'treten   dui'ch   wenige   Exemplare.

Der   Parasit   zeigte   sich   als   ein   zur   Beobachtung   und   Unter-

suchung   im   lebenden   Zustande   iiusserst   geeignetes   Objekt,   und

wenn   von   Professer   Schneider   und   Dr.   Gaffron   dièse

riihmliche   Eigenschalt   besonders   hervorgehoben   wird   ',   dann

kann   ich   micii   dieser   Ansicht   nur   im   weitesten   Sinnc   an-

schliessen.

Das   Bild,   welches   namentlich   der   Excretionsapparat   mir

bot,   war   iiberraschend   ;   es   zeigte   sich   am   lebenden   Thiere

ein   Klai)penapparat   zwischen   der   Endblase   und   den   Sammel-

kaniilen,   welcher   uber   ailes   Erwarten   voUkomraen   und   exact

functionirte.

Bei   kehier   Art   der   naciiher   diirch   mich   untersuchten

Distomen   habe   ich   iiber   den   ganzeu   Verlauf   des   unendHch

fein   und   weitverzweigten   Kanalsystems   einen   so   iiberaus   klaren

Ueberblick   gewiimen   konnen,   als   bei   diesem   Thiere.

Ans   diesem   Gninde   habe   ich   auch   Veraulassung   s^enommen,

in   Fig.   1   ein   Uebersichtsbild   des   ganzen   Apparates,   so   wie

ich   ihn   nach   dem   Leben   gezeichnet   habe,   beizufugen.

'  Gai-i"I(o.\.  Ziun  Nercensmtein  der  Tnnnatoden.  Zool.  Beiira<re.
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Die   baumartig   verzweigteii   kleinsten   Kanalclien   und   die

grôsseren   Kanâle   fliessen   jederseits   in   einen   Hauptkanal   zu-

sammen,   von   diesem   bleibt   der   vordcre   Hauptkanal   einstâm-

mig,   wâhrend   man   an   dem   hintern   eine   Trennung   in   zwei

ziendicli   gleicli   starke   und   gleicli   lang   nach   hinten   verlaufende

Stâmme   wahrnehmen   kann.

Gleich   hinter   dem   Bauclisaugnapf   treten   die   Hauptstamme

von   vorne   und   voii   hinten   in   ein   ziemlich   auffàllig   erweitertes,

fast   ini   rechten   Winkel   nach   innen   ziehendes   Geiâss.   Dièses

kann   kaum   als   ein   Kanal   bezeichnet   werden,   es   hat   eine

làuglich-ovale   Form   und   stellt   ein   Sannnelbecken   dar.   Aus

diesem   Sammelbecken   fûhrt   ein   kiirzei-   enger   Kanal   in   die

eigentliche   Endblase   ;   an   der   Mimilung   dièses   Kanals   in   die

Blase   befindet   sich   eine   Klappe.

Wir   sehen   bei   dem   unter   dem   Deckglase   liegenden   Distomum

isostomum   die   Blase   sich   mit   Iiihalt   fullen,   der   Excretions-

porus   ôffnet   sich   bisweilen,   es   tï   itt   Blaseninhalt   nach   aussen   ;

in   diesem   Augenblick   beobachten   wir   nun   weiter,   dass   die

vor   der   Mimduug   der   vorhin   erwahnten   Kanâle   befiudlichen

Klappen   sich   jetzt   an   die   Blasenwand   anlegen,   das   Ziigangs-

rohr   verschliessen   und   eine   Rucksîauung   in   die   Sammelbecken

verhindern.

Wàhrend   nun   die   Klappen   zwischen   den   Kaniilen   und   der

Blase   einen   Verschluss   herstellen,   fullen   sich   wieder   die   Sam-

melbecken, uni,  nachdem  der  Druch  der  Blase  aufgehôrt  hat^

sich   wieder-   zu   entleeren.   ISo   bleibt   FilUung   und   Leerung   einer-

seits   der   Blase,   andererseits   der   Sammelbecken   stets   in   ab-

wechselnder   Reihenfolge   iiii   Betfieb   ;   der   Apparat   t'unctionirt

tadellos.      (Fig.   2.)

Die   an   dem   lebenden   Objekt   geinachten   Beobachtungen

kônnen   an   den   von   diesem   Tliiere   angefertigten   Schnitten

bestâtigt   werden,   man   sieht   die   Klappen   als   selbsstândige

Gebilde   durch   mehrere    ''-^chnitte   hinduich   ;   man   kann   ihren
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Veiiauf,   ihre   Stârke   und   Anordnung   beobachten.   Auch   gelingt

es   bei   diesera   Objekt   Schnitte   anzufertigen,   auf   welchen   beide

Klappen   (Fig.   3,   4,   5)   nachzuweisen   sind   ;   bei   alleii   anderen

Arten,   welche   ich   untersuchte,   ist   mir   solches   nur   mangelhaft

oder   gar   nicht   gegliickt.

Die   bei   Dist.   isostomum   gewonnene   intéressante   Beobachtung

veranlasste   micli,   da   das   vorhandene   Material   verbraucht   war,

mir   neues   zu   verschaffen.   Diesem   Verlangen   stellten   sich   in-

dessen   grôssere   Hindernisse,   als   zu   erwarten   war,   entgegen.

Unter   circa   1400   Krebsen,   welche   ich   mir   aus   Ost-Preussen,

Schlesien,   Posen,   Brandenburg   und   Mecklenburg   habe   schicken

lassen,   habe   ich   nur   ein   Thier   gefunden,   welches   mit   Dist.

isostomum   behaftet   war.

Die   Unteisuchungsresultate   hinsichtlich   des   Excietions-

apparates   waren   genau   dieselben   und   bestâtigten   eiuwands-

frei   das   Vorhandensein   von   Klappen.

Die   Auftindung   dieser   Klappe   bei   Dist.   isostomum   veranlasste

mich,   bei   einer   Anzahl   anderei-   Distouien   mit   Endblase   und

Kanalsystem   nach   âhnhchen   Einrichtungen   zu   suchen.

Ichuntersuchte   zu   diesem   Zwecke   folgende   Arten   :

1.   Distomum   mentulatum   Rudolphi.

•J.   »   cirrigerum   Bser.

3.   «   assula   Dujardin.

4.   »   signatum   Rudolphi.

').          »   naja   Rudolphi.

6.   »   '   triganoceplialum.

7.   "   crassicoUe.

8.   »   clavigeriim   Rudolphi.

9.   »   endolobum   Dujardin.

Unter   den   geuannten   Distonieu   fanden   sich   Klappen   von   dem

bei   Dist.   isost.   beschriebenen   Bau   nur   bei   Dist.   mentalatam.

Dièses   Thier   eignete   sich,    da   es   in   den   vorhandenen    12
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Exemplaren   durchweg   eifrei   war,   zur   Beobachtung   im   leben-

clen   Zustande   ganz   besonders   giit.

Das   lange   schmale   Thier   ist   mit   einer   stinimgabelforinig

gestalteten,   bis   ans   vordere   Ende   des   Thieres   reiclienden   Blase

ausgestattet.    (Fig.   6.)

Die   auf   den   Darmschenkeln   liegenden   Kanâle   und   Sammel-

rôhren   begleiten   die   Blase   in   ihrem   ganzen   Verlauf,   bald   diclit

an   dièse,   bald   weiter   an   den   Kôrperrand   herantretend,   in

wellentormigen   Winduiigen.   Die   Kaniile   vereinigen   sich   etwa

in   der   Mitte,   der   Kôrperlange   ;   hier   bilden   2,   3   und   niehr

Gelasse,   von   denen   konstant   zwei   grôsser,   die   ilbrigen   wesent-

lich   kl   einer   sind,   einen   gcmeinsamen   Stamm,   welcher   wieder

âhnlich   wie   bei   Dist.   Isostomum   beckenartig   sich   erweitert,

sich   nach   kurzem   Verlauf   der   Blasenwaml   zuwendet   und,

dièse   von   vorn   nach   iiinten   begleitend,   sich   in   die   Blase   er-

giesst.   (Fig.    7,   8,   9.)

Hier   bilden   wieder   Blasen-   und   Gefâsswand   eine   Klappe,

deren   Bewegungen   nian   deutlich   beobachten   kann.   Bei   dem

Strudeln   der   aus   dem   Sammelrohr   in   die   Blase   fliessenden

Excretionsfliissigkeit   hebt   sie   sich   mehr   oder   weniger   von

der   Blasenwand   ab,   bei   starkerer   Ftiihmg   der   Blase   tritt   sie

nâher   an   die   Wand   heran,   uiid   bei   Kntleerung   der   Blase   durch

den   Excretionsporus   legt   sie   sich   fest   vor   die   Oeffiuing,   oder

so   fest   an   die   Wand,   dass   nur   wenig   Fliissigkeit   in   die   Blnse

gelangen,   erst   recht   aber   niclit   aus   der   Blase   in   die   Kanâle

zurûckstauen   kann.

Die   Miindimg   des   Sainmelrohres   ist   nicht   immer   an   einer

bestimmten   Stelle   zu   siichen,   sie   zeigt   sich   einmal   niiher   der

Gabelung   der   Blase,   einmal   niiher   an   das   vordere   Ende   der

Blasenschenkel   verlegt,   immer   aber   ist   sie   nur   einmal   auf

jeder   tSeite   vorhanden,   und   immer   ti-itt   das   Sammelrohr   von

der   àusseren   Seite   des   Biasenschenkels   her   in   die   Blase   ein.

Ich   habe   die   Thiere   stundeniang   unter   dem   Deckglase   iiegen
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gehabt,   wâhrend   des   Beobachtens   fiillte   sich   die   Blase   mit

Excretionsstoffen   und   wurde   mit   zunehmender   Flillung   îiber-

sichtlicher.   Mit   zunehmender   Flillung   verminderte   sich   zwar

der   Zufluss,   verlangsamte   sich   auch,   bis   endlich   die   Blase   sich

zusammenzog   und   ihren   Inhalt   durch   den   Excretionsporus

entleerte   ohne   Ruckstauung   in   das   Sammelrohr.

Tôtet   man   ein   unter   dem   Deckglas   liegendes   Dist.   mentula-

fum   mit   Sublimât,   dann   sieht   man   eine   kurze   Weile   den   Aus-

tritt   den   Excretionsstoffe   in   die   Blase   contiuuirlich   ertblgen,

plôtzlich   setzt   die   Thâtigkeit   aus,   die   Klappe   schwingt   langsam

ein   paar   mal   hin   und   her,   legt   sich   dann   an   die   Wand   an   und

bleibt   hier   liegen,   wenn   der   ïod   eingetreten   ist.

Trotzdem   die   Klappen   und   ihre   Functionen   am   lebenden

Thier   bei   starker   Vergrôsserung   deutlich   wahrzunehmen   und

eingehender   Beobachtung   zugànglich   sind,   ist   es   mir   nicht

gelungen,   dieselben   an   Schnitten   nachzuweisen.   Ich   habe

nicht   zu   ermitteln   vermocht,   wesshalb   ich   die   Klappen   am

toten   Material   nicht   wiederfinden   konnte,   ich   vermuthe   aber

dass   die   Behandlungsmethode   auf   die   tiberaus   zarten   und   l'einen

Klappen   einen   derartig   ungiinstigen   Einfluss   ausgetibt   hat   und

dass   vor   allen   Dingen   das   Dichranlegen   der   Klappen   an   die

Blasenwand   eine   Grenze   zwischen   beiden   nicht   hat   leststellen

lassen.   Die   Sammelrôhren   sind   auf   den   Schnitten   wohl   zu

finden,   ihr   Eintritt   in   die   Blasenwand   dagegen   nicht.

Die   negativen   Befunde   bei   den   von   Dist.   mentulatum   ange-

fertigten   Schnitten   sind   indessen   nicht   ira   Stande,   die   Beobach-

tungen   der   Klappen   am   lebenden   Thier   in   Frage   zu   stellen.

Ein   anderes   Untersuchungsobjekt   fand   sich   in   Dist.   signa-

tum,   aus   dem   Oesophagus   der   Bingelnatter   entnoramen.

Dièses   durchweg   zur   Untersuchung   ira   lebenden   Zustande

sehr   geeignete   Thier   zeigt   eine   sehr   grosse,   fast   iiber   die   ganze

hintere   Kôrperliâlfte   sich   ausdehnende   Endblase   (Fig.   10)   von

sehr   geringem   dorsoventralem   Durchmesser.
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Die   zahlreich   voihandeneu   Uterusschlingen,   welche   mit

Eiern   gefiillt   sind,   driickeii   die   Blaseiiwandungen   bei   iliren

Bewegungen   gegeneinander   uiid   gegeii   die   Ruckentlâche   des

Thieres.   Hinter   dem   Bauclisaiigiiapf   sieht   maii   die   grossen

Kanâle   von   jeder   Seite   der   Mitte   zustreben   (Fig.   10)   und   es

macht   den   Eindruck,   als   ob   sich   die   Kanâle   hier   zu   einera

genieinschaftlichen   kleinen   Sammeibecken   vereinigen,   um   aus

dieseni   in   die   Blase   zu   munden.

Der   Austritt   des   vermuthlicli   genieinsamen   Kanais   in   die

Blase   habe   ich   trotz   sorgfâltigster   Beobachtung   nicht   erniitteln

konnen;   auch   die   Schnittserien   haben   mich   bei   den   darauf

gerichteten   Nachforschungen   iin   Stich   gelassen.

Die   negativen   Resultate   der   Untersuchungen   von   Dist.   signa-

tum   liaben   sich   noch   bei   anderen   Distomen-Arten   wiederholt.

Bei   I)ist.   naja,   Dist.   triganocepludimi,   Dist.   crassicollr   haben

die   von   mir   angestellten   Unteisuchungen   zu   keinem   definitiven

Abschluss   uber   die   Verhaltnisse   zwischen   den   Sanimelkanâlen

zur   Endblase   geftihrt;   die   Schuld   bierfûr   war   eiiizig   wohl   nur

in   dem   Umstande   zu   suchen,   dass   aile   dièse   Arten   zur   Zeit   der

Untersuchung   libermâssig   mit   Eiern   gefiillt   waren   und   durch

die   Anwesenlieit   der   zahlreichen   iMer   eine   genaue   Feststellung

der   that^âchlichenanatomischen   Einriclitung   der   excietorischen

Endorgane   unmoglich   gemacht   wurde.

Giinstiger   sind   meine   Untersuchungen   bei   Distomum   cirrige-

rum,   Distomum   davigerum   und   Distomum   endolohum   ausge-

fallen.

Bei   diesen   Thieren   hnden   sich   zwar   nicht   selbststândi,<;e

Klappen,   wie   wir   sie   bei   Dist.   isostomum   und   Dist.   mentulatîim

kennen   gelernt   haben,   es   kommt   jedoch   an   der   Einmiindungs-

stelle   der   Saramelrrthren   in   die   Endblase   eine   Einrichtung   zu

Stande,   welche   in   gleicher   Vollkommenheit   eineii   Abschluss

beider   Abschnitte   gegen   einander   zu   bewirken   verinag.

Ich   werde   dieselbe   zunâchst   von   Dist.   cirrigerum   beschrei-

ben.
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Unter   der   grosse»   Anzahl   von   Krebsen,   welche   ich   mir   zur

Beschaffung   von   Dist.   isostomum   hatte   kommen   lassen,   tanden

sich   zwei   Thiere,   welche   ein   anderes   Distomum   und   zwar   das

Distomum   cirrigerum   belierbergten.   Dièse   Païasiten   waren

aber   nicht,   wie   Dist.   isostomum   frei   lebend   in   den   Krebsen   anzu-

tretfen,   sondern   encystiit;   ich   fand   dieselben   etwa   25   Stiick

fe>t   im   Muslielfleisch   sitzend   ;   ihre   Entfernung   ans   den   Cysten

bereitete   einige   Schwierigkeiten.

Wâhrend   die   von   Dist.   isostomum   gefundenen   Exemplaie

olme   Eier   angetroffen   wui'den,   waren   im   Dist.   cirrigerum   die

Uterussclilingen   mit   solclien   sehr   stark   gefiillt   Dieseï'   Um-

stand   erscliwerte   mir   die   bei   diesem   Thiere   angestellten   Nach-

forschungen   iiber   den   anatoniischen   Baii   dei-   Excretionsorgane.

Dieser   ist   von   jenem   des   Dist.   isostomum.   insofern   wesentlich

verschieden,   als   ihm   die   Sammelbecken   fehlen   und   auch   die

Anordniing   der   Sammelkanale   eine   andere   ist   Wir   selien

zwei   Hauptkanale   von   vorn   lierkommend,   ziemlicli   weit   vom

Blasengrund   seitwârts   in   die   Blase   einmunden   (Fig.   11).   Vor

ihreni   Eiiitritt   in   die   I^lase   zeigen   die   Kanâle   zwar   eine   kurze

Strecke   laug   eine   Erweiterung,   aber   so   beckenartig,   wie   sie

bei   Dist.   isostomum   im   Totalprâparat   zii   selien   ist,   ist   dieselbe

kfineswegs.

Nach   der   Blase   zu   verjiingen   sich   die   Kanâle   zusehends   ;

sie   treten   unter   sehr   spitzein   Winkel   in   die   Blase   ein   (Fig.   12).

Blasenwand   und   die   dieser   zugekehi'teKanalwand   verschmelzen

zu   einer   langen,   dïmuen   Membraii   (Fig.   13   a),   welche   als   feines

Hâutchen   die   Blascnwand   nacli   liinten   hiii   eine   Strecke   lang

begleitet.

Ani   lebendeii   Thier   sieht   man   luin,   dass   sich   dièses   Hâutchen

bei   Kontraction   der   Blase   gegen   die   Wand   derselben   legt   und

so   einen   Verschluss   der   Samenrôliren   herbeifuhrt;   nach   erfolg-

ter   Eiitleerung   der   lilase   lost   sich   das   ^Hâutchen   wieder   und
der   Zuhuss   ans   den   Kanâleii   i^t   wieder   frei.
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Die   von   (liesein   Thiore   angefertigten   Schnitte   (Fig.   12   u.   13)

bestatigen   den   am   lebenden   Tliiere   gemacliten   Befund.

Wenngleicli   das   Résultat   der   am   Dist.   cirrigerum   gemachten

Beobaclitungen   nicht   so   gunstig   ausgefallen   war   wie   bei   deiii

Dist.   isostomum,   iiidem   nicht   so   deiitlich   fiinctionirende   Klappen

gefunden   wiirden,   so   zeigte   doch   der   Befund   am   lebenden   und

toten   Thier,   dass   bei   den   Beziehungen   zwischen   Blase   und

Sammelrohr   dasselbe   Prinzip   hen-scht,   nàmlicli   critère   gegen

letzteres   unter   gewissen   Bedingungen   zu   verschliessen   ;   es   kaon

die   aus   Blasen-   und   Kanalwand   verschniolzeni'   zarte   Haut   als

ein   «   klappeuartig   functionirender   Apparat   »   bezeichnet   werden.

Das   Bist.   davigenim   zeigt   im   Totalprâi)arat   die   in   Fi   ;•.   14

angegebene   Beschaffenheit   der   Endblase   nebst   den   in   dièse

einmiindenden   Samuielkanillen.   Der   Eintritt   der   Kanâle   an

der   Aussenseite   der   Blasenschenkel   ist   ganz   diarakteristisch

und   t^'pisch   (Fig.   15),   nur   ausnahmswei^e   kommen   Abwei-

cliungen   vor.

A   m   lebenden   Thier   sieht   man   dies   Sammelrohr   scheinbar   in

das   Lumen   des   Blasenschenkels   hineinragen   (Fig.   15),   dièses

Bild   bekommt   mit   dem   von   Fraipont   beobachteten   Verhalten

bei   Dist.   divergens   '   tiberraschende   Aehnlichkeit.   Man   beo-

bachtet   sehr   gut,   dass   aus   dem   Sammelrohr   Excretstoffe,   kleine

hellgraue,   auch   glashelle   Kôrnchen   und   flïissige   Massen   in   die

Blase   hineingelangen^   und   dass   bei   einer   Kontraction   der   Blase

keine   Theile   dieser   Massen   wieder   in   das   Rohr   zurucktreten.

Ein   Flimmern   habe   ich   an   dem   Eintritt   des   Sammelrohres   in

die   Blase   nicht   beobachtet.

Die   von   Dist.   davigermn   angefertigten   Schnitte   geben   liber

die   am   lebenden   Thier   gemachten   Beobaclitungen   einige   Auf-

klarung.

Die   in   den   Figuren   16,     17,   18   wiedergegebenen   Schnitte

>  L.  c,  page  2,  PI.  I,  Fig.  3.
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lasseii   aiif   das   dcutlichste   erkemien,   dass   der   Eintritt   der

Sammelrôhren   uicht   wie   Noack   '   angiebt   <^   am   vorderen   Ende,

meist   ein   weiiig   seitlich   »  ,   sondern   ganz   bedeutend   weit   nach

hinten   und   an   der   Seite   dei-   Bliiseiischenkel   einmûnden.

Dièse   typisclie   Art   der   Einmtlndung   liaben   wir   schon   her-

voi-ragend   bei   Dist.   cirrigermn   kennen   gelernt.   Figur   16

zeigt   den   Eintritt   in   den   linken   Blasenscbenkel,   wâhrend   die

Figuren   17   und   18   den   Scbnitt   durcb   den   recMen   Blasen-

scbenkel  erkennen   lassen.   Die   aucb   bier   wiederverschmolzene

Wand   der   Blase   und   des   Kanals   setzt   sicb   als   eine   diinne   feine

Membran,   als   eine   Haut   in   die   Blase   fort   und   fungirt   aucb   bier

wieder   als   Scbliessapparat   zwiscben   Blase   und   Sammelrobr.

Aus   diesen   Ergebnissen   an   den   Scbnitten   erklârt   sicb   aucb

die   am   lebenden   Thier   wabriienommene   Erscbeinung,   als   ob

das   Robr   sicb   in   toto   ins   Blasenlumen   fortsetzte.   Die   gemein-

same   Blasen-   und   Gefâsswand   tâuscbte   am   lebenden   Objekt

dem   Beobacbter   ein   Bild   vor,   welcbes   den   Anscbein   batte,   als

ob   das   ganze   Robr   eine   Strecke   weit   bineinrage.   Ich   muss

nacb   diesen   meinen   Reobacbtungen   annebmen,   dass   Fraipont

sicb   in   Bezuii   auf   diesen   Punkt   bei   Dist.   divergens   geirrt   haben

kann   ;   leider   babe   icb   mir   keine   Exemplare   von   Dist.   divergens

beschaffen   kônnen,   um   event.   mir   liber   die   Frage   voile   Auf-

klârung   zu   verscbaffen.   Der   Verscbluss   durcb   die   genanute

diinne   Membran   wird   bei   Kontractionen   der   Blase   genau   in

derselben   Weise   berbeigetubrt,   wie   wir   es   bei   Dist.   cirrigerum

geseben   liaben.   Wûrde   bei   Dist.   davigerum   ein   einfacbe>

Hervorragen   des   ïSammelrobrs   in   die   Blase,   wie   Fraipont   es

bei   Dist.   divergens   bescbreibt,   vorbanden   sein,   das   Lumen   des

Kobis   nacb   der   Blase   zu   offen   steben,   dann   stânde   ja   dem

Iliicktritt   des   Blaseninbalts   in   das   Sammelrobr   kein   Hindernis

entgegen.      Dass    aber   ein   Verscbluss   bezweckt   wird,   zeigen

pagsp  -29.
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uns   die   P^xcretionsorgane   der   Cestoden   und   vieler   hôherer

Thiere;   es   kann   demiiach   auch   wohl   smgenommen   werden,   da^s

die   anntomischen   Einrichtungen   bei   dein   Dlst.   divergens   gaiiz

alniliche   siiid,   wie   ich   sie   bei   dem   Disf.   davigerum   i^efunden

habe.

Wûrdeii   die   Sammelrôhren   sich,   wie   Noack   meint,   bei

ilirer   Mlindiiiig   in   die   Blase,   wenn   auch   iinmerklich,   erweitern,

dann   wiirde   uns   niclit   nur   die   Grenze   zwischen   Blase   und

Sanimelrohr   fehien,   es   wiirde   die   einmal   ausgoschiedene   Excre-

tionsfliissigkeit   in   die   JOinâle   zuriickstauen,   dièse   melir   oder

wenii^er   erweitei-n   und   die   Aufnahme   der   Excretstoffe   in   die

Kanâle   nicht   unwesentlich   stôren.

Ganz   àhnlich,   wie   bei   dem   Dist.   davigerum   liegen   die   Ver-

hâltnisse   bei   Bist.   endolobum.

Wir   sehen   eine   anders   gestaltete   Blase,   es   fehien   die   nach

vorn   sich   ausdehnenden   Schenkel,   die   Blase   bildet   einen   Cylin-

der,   an   seinen   beiden   Seiten   beiinden   sich   die   Mûndungsstellen

der   Sammelrôhren.

Die   beigegebenen   Figuren   môgen   uns   orientiren.

Figur   19   und   20   zeigt   schematisch   die   Blase   mit   den   Sam-

melkanâlen;   Figur   21   lâsst   beide   Sammelkanâle   erkennen,

wâhrenddie   Figuren   22   und   23   die   Einmiuidung   des   Sammel-

rohres   in   die   Blase   auf   ihrer   linken   Seite   wiedergeben.   Wieder

sehen   wir   die   gemeinsame   Wand   der   Blase   und   des   zufuhren-

den   Sammeli'ohrs   einen   Verschluss   gegen   das   Kanallumen

bilden   ;   wieder   zeigt   sich   das   Prinzip   ausgesprochen,   den   Aus-

tritt   der   Excretstoffe   aus   den   Kanâlen   in   die   Blase   frei   zu

gestatten,   deren   Rûcktritt   aber   aus   der   Blase   in   das   Kanal-

system   zu   verhindern.

Fassen   wir,   am   Schlusse   der   Darstellung   unserer   Betrach-

tungen   angelangt,   noch   einmal   die   Ergebnisse   derselben   zusam-

men,   so   haben   wir   die   Thatsache   festzustellen,   dass   bei   sâmmt-

lichen   zur   Beobachtung   gelangten   Distomen   mit   excretorischer
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Enclblase   die   Saramelgefâsse   seitlich   in   die   letztere   eintreten,

welclie   Anordnung   allein   einen   klappenartigeii   Verschliiss   an

der   Miindungsstelle   mOglich   macht.

Die   Verschlussvorrichtungen   sind   auf   zwei   verschiedene

Weisen   zur   Ausbildung   gelangt.

Bei   Bist.   isostomum   und   Dist.   mentulatum   treten   die   Sammel-

roliren   unter   einem   annâhernd   rechten   Winkel   an   die   Blase

heran   und   in   diesem   Falle   werden   sie   bei   deu   Knntractionen

der   Endblase   durch   IVei   in   den   Holilraum   der   letzteren   hinein-

schwingende   Klappen   verschlossen.

Bei   Dist.   cirrigerum,   Dist.   clavigerum   und   Dist.   endolohum

hingegen   bilden   die   Sammelrôhi-en   mit   der   Wand   der   Endblase

einen   sehr   spitzen   Winkel,   wobei   die   der   Blase   zugekelirte

(médiane)   Wand   des   Sammelrohrs   mit   der   Blasenwand   zii

einem   am   Grunde   dickeren,   gegen   die   Miindungsstelle   des

Robres   sicb   verdîinnendem   Hâutcben   verschmilzt,   welches   bei

der   Kontraction   der   Endblase   durch   den   Gegendruck   des

Inbalts   derselben   vor   die   Mtindung   gelegt   wird   und   dièse   ver-

schliesst.
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hs  =  Bauchsaugnapf.
d  =  Darm.

ebl  =  Endblase.
ept  =  Epithel  der  Blaseiiwand.

exp  =  Excretioiisporus.
hhst  ==  hinterer  Haupfstaniiii.
Ibls  =  linker  Blasenscheiikcl.

Id  =  linker  Darmschenkel.
Ihhst  =  linker  hinterer  Hauplslamm
(klp  —  liiike  Kiappe.

Iklpv   =   linke   klappenartige   Vorrifhtung.
Isgf  =  linkes  Sainmelgefâss.
Isk  =  ̂ linker  Samrneikanal.

Ismlb  =  linkes  Sanimelbecken.
Ivhst  =  linker  vorderer  Hanplslanim.

ms  =  Mundsaugnapf.
rbls  =  rechter  Blasenschenkel.

rd  =  rechter  Darnjschenkel.
rhvst  =  rechter  vorderer  Hauptstainm.

rklp  =  rechte  Kiappe.
rklpv  =  rechte   klappenartige  Vorrichtung.

rsk  =  rechter  Samrneikanal .
rsgf  =  ̂ rechtes  Sarnmelgefâss.

rsmlb  ==  rechtes  Sammelbeckon.
sgf  =  Sammelgefâss.
sk  ==  Samrneikanal.

vhst  =  vorderer  Hauptstamm.

Fig.   1.   Distomum  isostomum.   Nacli   deni   Leben.
Fig.   2.   Distomum   isostomum.   Schematisch.
Fig.   3.   Distomum   isostomum.   Ser.   XI.
Fig.   i.   Distomum   isostomum.   Ser.    X.
Fig.   o.   Distomum   isostomum.   Sor.   0.
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bs  =  Bauclisauguajtf.
d  =  Darin.

ebl  =  Eiulblase.
ept  =  Epithel  rler  Blasenwaiid.
exp  =  Excretioiis[)oru,s.

hhst  =  hinteier  Hauptstamui.
Ibis  =  liiiker  Blasenschenkol.

Id  =  linker  Darmschenkel.
Ihhst  =  liiiker  hinterer  Hanptstaruni
Iklp  =  liiike  Klappe.

Iklpv  =  linke  klappenartige  V'orrichtung.
Isgf  r=  linkes  Sammelgofass.
Isk  =  linker  Saiiimelkaiial.

Ismlb  =  linkes  Sanimelbeckeii.
Ivhst  =  linker  vorderer  Hauplstainni.

VIS  =  Mnndsaugnapf.
rblx  =  recliler  Blasenschenkel.

)■(/  =  rechfer  Darmschenkel.
rhvst  =  recliter  vorderer  Hauptstainm.
rklp  =^  redite  Klappe.

rklpv  =  rechte   klappenartige  Vorriclitung.
rsk  =  recliter  Sammelkanal.

rsgf  =  redites  Sammelgefâss.
ysnilb  =  rechtes  Sammelbecken.

sgf  =  Sammelgefâss.
sk  =  Sammelkanal.

rhst  =  vorderer  flauptstamm.
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