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(Aus d. k. bayer. biolog. Versuchsstation fur Fischerei in Munchen.)

Beitrag zm' Kenntnis einiger Flagella.ten.
Von

Dr. Theodor Moroff (Munchen).

(Hierzu Tafel VII u, VIII und 1 Textfigur.)

Die nachfolgenden Beobachtungen sind in del' biolog. Station
fur Fischerei wahl'end mehl'el'er Monate bei verschiedenen Gelegen-
heiten gemacht worden. Die Mitteilung bezieht sich nul' auf wenig
bekannte und neue Formen. AuBel'dem sind mil' fast die meisten
in del' ziemlieh umfangl'eicheD Littel'atul' besehriebenen FormeD zur
Beobachtung vol'gelegen, die ieh jedoch unel'wii.hnt lasse; nul' dort,
wo meine Beobachtungen mich zu' abweiehenden Resultaten fiihl'ten,
maehe ich davon die notige Erwahnung.

Bevor ich zu del' Bespl'echung del' einzelnen Formen ubergehe,
will ich eine Liste del' zur Besehl'eibung kommenden Arten geben:

1. Ma8tigamoeba radimtla n. sp.
2. Mastigamoeba limax n. sp.
3. Mastigamoeba polyvacuolata n. sp.
4. Dimastigamoeba simplex n. sp.
5. Dima8tigamoeba agilis n. sp.
6. Cercomonas longicauda (DUJARDIN).
7. Eucomonas socialis n. sp.
8. Bodo caudatus (DUJARDIN).
9. Bodo ovatttS n. sp.

10. Costia necatrix (HENNE GUY).

11. Urophagus rostratus (STEIN).
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12. Urophagus intestinalis (DuJARDl:N).
13. Trepom01UlS agilis (TIUJARDI:N).

14. Euglena quarlana n. sp.

Mastigamoeba '1'adicula n. sp.
Taf. VIl Fig. 1a-c.

Korper beim Schwimmen sehr schlank, 4-5 mal so lang als
breit, meistens mit mehreren kurz ausgestreckten Pseudopodien, die
beim Schwimmen nicht zuriickgezogen werden. Xahrungskorperchen
und Protoplasmagranulationen nUl' in del' hinteren Halfte lokalisiert;:
die Vorderhalfte ist frei von solchen, daher hyalin aussehend. Gei£el
ein wenig langeI' als del' ausgestreckte Korper. Kontraktile Vakuolen,
zwei an del' Zahl, in del' hinteren Halfte. Kern verhaltnismaBig
klein in del' vorderen Halfte.

GroBe: 43-55 fL lang und 9-11 fL breit, GeiBellange 60 fl.

Del' allgemeine Habitus diesel' interessanten Mastigamoeba ist
so kennzeichnend, daB sie sogar bei Untersuchung des Praparates
mit schwacher VergroBerung auffallt. Beim Schwimmen behalt sie
eine langausgezogene Gestalt mit mehreren ausgestreckten Pseudo-
podien, die iiber die ganze OberfHicheverteilt sind. Die Form der-
selben ist meistens kurz zugespitzt, selten abgestumpft oder lappig.
Jedoch wechselt sowohl ihre Form als ihre Zahl bestandig, sogar
beim Schwimmen: einige werden eingezogen, an anderen Stellen
neue gebildet, odeI' manche bekommen ihrerseits schwache Ver-
zweigungen u. s. w. Einmal habe ich an dem hinter en Ende mehrere
kleine zackenahnliche Protoplasmaauswiichse beobachtet, wie das
S. KENT bei J\1astigamoeba monociliata angiebt. Gewohnlich
nimmt del' Korper bei del' Nahrungsaufnahme eine kurze oder schwach
verlangerte abgefl.achte Form an, mit breiten lappigen Pseudopodien,
die nach verschiedenen Richtungen ausstrahlen. Die Nahrung wird,
das Vorderende ausgenommen, iiberall auf del' Oberflache aufgenommenj
sie wird von den Pseudopodien umflossen und dann in das Proto-
plasma eingezogen (Fig. 1b, c); manchmal werden gleichzeitig viele
und verschieden groBe Fremdkorper umfl.ossen und erscheint dann
das Protoplasma als eine Gallerte, die zwischen den Fremdkorpern
verteilt ist. Sehr oft werden die Fremdkol'perchen direkt aufgenommen
ohne Vermittlung von Pseudopodien: das Protoplasma giebt einfach
an del' Stelle nach, wo die Nahrung mit ihm in Beriihl'ung kommtj
es bildet sich erst ein kleines Griibchen, das immer groBeI' wird, bis
schlieBlich das Nahl'ungskorpel'chen in ihm eingebettet wird j dann
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flieJ3tdas Protoplasm a am Rande zusammen und das Fremdkorperchen
wird dadurch vollkommen eingeschlossen. Das Tier ist sehr gefra.13ig.
Wenn es genug Nahrung in sich aufgenommen hat, streckt es sich
aus und durch kraftige Schwingilllg del' GeiBel fiihrt es seine ganz
unbeholfenen Schwimmbewegungen aus, dabei wird nul' das Vorder-
ende mit del' GeiBel in die Hohe gehoben, das Hinterende hingegen
bleibt in Beriihrung mit dem Boden und wird nachgeschleppt. Das
Vorwartsschwimmen geschieht auBerst langsam j dabei werden die
Pseudopodien auBerst selten nul' fiir ganz kurze Zeit vollkommen
eingezogen. Gewohnlich bleibt das Tier nach reichlicher Nahrungs-
aufnahme gewisse Zeit in Ruhe; erst nimmt es eine fast kugelige
Gestalt an, die Gei.Bel schlagt sehr langsam odeI' stellt ihre Be-
wegungen vollkommen ein, so daB sie kaum wahrzunehmen ist; dann
streckt es sich aus und heftet sieh mit dem hinteren Ende auf den
Boden, das vordere Ende schrag in die Hohe gerichtet. In solchem
Zustande bleibt es manchmal bis zu einer Stun de und wird durch
kraftiges Schlagen del' Gei.Bel in bestandig hin- und herzitternde
Bewegung gesetzt.

Die GeiBel geht yon del' Spitze des Vorderendes aus j jedoch
macht es infolge Formveranderung und Pseudopodienbildung' an dem
vorderen Ende manchmal den Eindruck, als ob sie nicht yon del'
Spitze, sondel'll von del' Seite ausginge. An Lange iibertrifft sie
nul' um ein weniges den ausgestreckten Korper. Ihre groBte Starke
zeigt sie an del' Basis, wo sie ohne eine scharfe Absetzung allmahlich
in das Protoplasma iibergeht; infolgedessen macht es den Eindruck,
als ob sie eine ganz feine VerHingerung des Protoplasmas darstellt.
Ihre Spitze ist fein ausgezogen.

Mit einer starken VergroBerung zeigt, das Protoplasm a eine
Eigentiimlichkeit, die bis jetzt bloB von MAYERfUr Mas t i g a m 0 eb a
com m uta n s berichtet worden ist. Alle Nahrungskorperchen sind
ausschlieBlich nul' in del' hinteren Halfte lokalisiert, infolgedessen
ist das Vorderende vollkommen frei yon solchen Korperchen und
erscheint hyalin (Fig. 1 a). Die Grenze zwischen diesen zwei Teilen
ist sehr deutlich, sogar scharf markiert. Viel1eicht ist das del' Grund,
warum das Tier beim Schwimmen eine schrage Hichtung bewahrt,
d. h. das hintere Ende nachschleppt unCI,das vordere in die Hohe
hebt, da vermutlich die Nahrungskorpel'chen schwerer sind als das
Protoplasm a selbst. Wenn das Tier bei del' Nahrungsaufnahme seine
schlanke Form verliert, verteilen sich die Nahrungskorperchen iiberati
in dem Protoplasma, so da.B eine Differenzierung in eine kornchen-
freie und eine kornchenhaltige Partie nicht mehr zu sehen ist, ans-
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genommen die Pseudopodien, die immer kornehenlos ersebeinen; so-
bald jedoeh die ausgestreekte Form angenommen wird, tritt aueh
die Lokalisierung del' Kornehen wieder ein.

Del' Kern befindet sieh in del' vorderen Halfte, nieht weit von
del' Grenze, wo del' hyaline 'l'eil beginnt.

Es sind gewohnlich zwei kontraktile Vakuolen zu sehen, die an
dem hinteren Ende ziemlich nahe bei einander entstehen. Die hintere
funktioniert bedeutend kraftiger und bleibt immer an derselben Stelle,
die andere wird von del' Protoplasmastromung mitgeftihrt und pulsiert
bedeutend langsamer.

Ich habe diese Art nul' einmal in drei Exemplaren in einer
Kultur gefunden. Das angefertigte Praparat habe ieh tiber eine
Woehe in del' feuchten Kammer aufbewabrt, und es gelang mil',
diese Form in vielen Dutzenden zu ziichten. Trotzdem habe ieh die
'l'eilung nieht verfolgen konnen, obwohl ieh in diesel' Riebtung
tagelang Beobaebtungen gemaeht, mehreremals das groJ3te Tier im
Praparat auserlesen und stundenlang (6-7 Stun den) ununterbroehen
beobaehtet habe; jedoeh alIes Bemtihen ist mil' leider fehlgegangen;
sehlieBlieh versebwanden aIle Tiere im Praparat, und zum zweiten-
mal fand ieh diese interessante Form nieht mehr.

Mastigamoe7Ja lirnax n. sp.
Taf. VII Fig. 3a-g.

Korper beim Sebwimmen sebJank, 2-5mal so lang als breit,
vorne zugespitzt, binten ftir gewohnlieb breit abgerundet. Protoplasma-
fortsatze kurz, breit, stumpf abgerundet. GeiBel 2-3 mal Hinger als
del' Korper. Kern dieht am vorderen Ende. Eine kontraktile Vakuole,
die von dem Plasmast~ome mitgefiihrt wird.

Lange 20-25 fl, Breite 4-6 fl.

Diese Art ist dem Habitus und del' Bewegung nacb Am 0 eb a
1i ma x ganz abnlicb. Icb bin zuerst auf sie durch ihre eigentiimlicbe
Plasmastromung aufmerksam geworden. Letztere findet namlich bei
Am 0 e b a Ii m a x von dem hinteren zugespitzten Ende nach vorn,
d. h. dem breiten Vorderende zu statt; bei Mastigamoeba limax
hingegen, bp,i welcher das Hinterende stumpf abgerundet und das
vordere verjiingt ist und das Plasma ebenfalls naeh vorn stromt.
flie.Bt es dem spitzen Ende zu. Bei del' Bewegung nimmt diese Art
-eine schlanke, etwas plattgedriickte gesehmeidige Gestalt an (Fig. 3a).
Ihre Vorwartsbewegung besteht in einem ruhigen bestandigen Flie.Ben
des Plasmas naeh vorne; auf einmal sehnellt sie geschwind vorwarts,
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urn nach einigen Momenten wieder ihr ruhiges Tempo einzuschlagen.
Auf einmal sieht man an irgend einer Stelle die Oberflache sich
warzenformig vorwolben und das Plasma nach diesel' Richtung
zustromen (Fig. 3 c); die GeiBel yerschwindet plOtzlich yon dem
Vorderende und zeigt sich in demselben Moment an del' neuent-
standenen Spitze. 1m Anfang dachte ich, die alte GeiBel wiirde
zuriickgezogen und eine neue gebildet, bei genauer Beobacht,ung
kann man jedoch bald ersehen, daB, sowie das Plasma in eine neue
Richtung zu stromen beginnt und eine neue Spitze gebildet wird,
die GeiBel auf einmal ihre alte Stelle yerlaBt und iiber die Ober-
flache gleitend an die neue Spitze kommt. Manchmal biegt sich die
Spitze urn und yerschmilzt mit dem iibrigen Plasma (Fig. 3 d) j nicht
selten entstehen gleichzeitig mehrere Plasmafortsatze, die bald mit
einander yerschmelzen, und das Tier bekommt auf diese Weise eine
breite, recht abgeflachte Form (Fig. 3 e u. f). Es ist iiberhaupt im
stan de, eine sehr mannigfaltige Gestalt anzunehmen, die in allem an
die einer A m 0 e b a Ii m a x erinnert.

Das Protoplasma ist sehr hell, hyalin, fein granuliert und be-
findet sich in einem ununterbrochenen FlieBenj yon hinten nach vom
bis zu del' Spitze kommend, biegt es nach unten urn und bewegt sich
weiter nach hinten. Durch diese standige Stromung ist diese Art
im stande, sich fortzubewegen. Sehr oft sieht man im Plasma fremde
Korper yon wechselnder Zahl und GroBe, die yon auBen aufgenommen
werden und wahrscheinlich Nahrungskorper sind.

Del' Kern befindet sich immer in del' Vorderspitze, dicht hinter
del' GeiBel, immer yon einem schmalen hellen Plasmahof umgeben.
Interes£aut ist es, daB auch del' Kem seinen Platz wechselt und del'
GeiBel nachfolgt. Sobald das Plasma in eine neue Richtung zu
stromen beginnt und eille neue Spitze gebildet wird, yerlaBt, wie
bereits erwahnt, die GeiBel ihren alten Platz und gleitet zu dem
neuen hin; ebenso yerHi.Bt del' Kern seinen Platz und folgt del'
GeiBel nach; daraus ist zu ersehen, daB ein engel' Zusammenhang
zwischen Kern und GeiGel besteht.

In dem Plasma befindet sich auBerdem eine kontraktile Vakuole,
die yon dem Plasmastrom mitgefiihrt wird. Gewohnlich entsteht sie
an dem hinteren Ende, wird yon dem Strom nach VOl'll mitgefiihrt,
kommt ziemlich nahe an die Vorderspitze, biegt hier nach unten urn
und bewegt sich dann weiter nach hinten. Wahrend diesel' kreis-
formigen Bewegung systoliert sie an verschiedenen Stellen: das eine
Mal yorn, ein anderes Mal in del' Mitte, meistens aber in dem hinteren
Ende, wo sie ihre Entstehung nahm.



74 THEODOR ~IoRoFF

Die GeiBel ist tiber dreimal so lang als del' ausgestreckte Korper;
meisteDs gaDz gerade ausgestreckt, selten schwach wellenformig ge-
bogen. Es maeht den Eindruek, als ob sie an del' Fortbewegung-
keinen aktiven Anteil nahme, da sie sieh umbiegt, so oft sich ihrer
Spitze beim Vorwartsgleiten Fremdkorper in den Weg stell en. Selten
flihl't sie kraftige SehwinguDgen aus, wodureh dann das ganze Tier
in eiDen zitternden Zustand versetzt wird. Es scheiDt, als ob die
Spitze del' Geii.lel etwas zugespitzt ist, naeh hinten geht sie jedoeh
allmahlieh ohne Absetzung in das Protoplasm a tiber, weshalb aueh
die GreDze zwischen Geii.lel und Plasma nieht deutlieh untersehieden
werden kann.

Obsehon ieh fremde Korper fast regelmaBig in dem Plasma be-
obachtet habe, gelang es mil' nicht, die Nahrungsaufnahme zu seben.
Moglicherweise werden die Nahrungskorperehen yon unten in den
Korper eingepreBt.

Die Teilung zu seheD gelang mil' ebenfalls nieht.
Ich glaube, daB ieh es bier mit keinem voriibergehenden Zustande

irgend eines anderen Organismus zu thun habe, da ich dieses '1'ier
Hingere Zeit beobaehtet habe und niemals eine UmwandluDg desselben
sehen konnte, so dai.l man wohl annehmen kann, daB del' flagellaten-
artige Zustand, in dem iell diesen Organismus bis jetzt angetroffen
habe, deljenige ist, in welchem er sieh wahrend des groi.lten '1'eils
seines definitiven Zustandes zeigt; jedenfalls ist er mit keinem
anderen bis jetzt besellriebenen zu identifizieren.

'Vie bereits erwahnt, erinnert er sehr an A III 0 e b a Iimax.
AuBerdem sind bis jetzt mehrere Mastigamoebaarten besehrieben,
die Parallelformen bei den Rhizopoden aufweisen; diese Erseheinung
ist vielleieht ein guter Beweis fill' die polyphyletisehe Entstehung
del' Rhizomastigina.

Beobaehtet wurde in einer alteren Kultur, die aus Abwiissern
einer Starkefabrik herstammte und welcher gekochtes Fischfleisch
zugesetzt wurde.

1JLastifjamoeba polyvacuolata n. sp.
Tal. vn Fig. 2a-g.

Korper beim Schwimmen 4-5 mal so lang als breit, mit un-
gleicher Oberflache, auf del' viele langere odeI' kiirzere warzenformige
Plasmaauswiichse verteilt sind, die am Hinterende eine Art Zapfen
bilden und fast immer konstant sind; im amoboiden Zustande werden
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breite fingerformige oder dicke warzige Pseudopodien gebildet. GeiBel
ungefahr 11/2 mal so lang als del' ausgestreckte Korperj. mit vielen
kontraktilen Vakuolen, die liberall im Korper verteilt sind. Kern
in dem Vorderende.

Lange 30-35 fl, Breite 6-8 fl.

Diese Form zeigt eine wurzelformige knorrige Gestalt j im aus-
gestreckteu Zustande ist sie sehr schlank, 4-5 mal so lang als
breit; die Oberflache ist mit vielen Warzen bedeckt, die oft ein-
gezogen und wieder neu gebildet werden. Manchmal werden sie,
mit Ausnahme derjenigen am Hinterende, wo sie fast niemals fehlen
und einen kleinen Zapfen bilden, vollkommen zuriickgezogen, dann
wird die Oberflache ganz glatt oder schwach wellig (Fig. 2 a). In
dem kriechenden Zustande nimmt das Tier verschiedene Formen an,
es werden entweder breite lange fingerformige odeI' zugespitzte
Pseudopodien, odeI'kurze dicke run deAuswiichse nach allen Richtungen
gebildet (Fig. 2 b, e, d, e). Das Protoplasm a ist fein granuliert mit
vielen Nahrungskorperchen, die liberall zerstreut sind.

Das charakteristisehe und interessante flir diese Art ist die
auBerordentlieh gToBe Zahl yon pulsierenden Vakuolen, die iiberall
im Korper zerstreut sind und ihn manchmal formlich ausflillen. An
jeder Stelle treten neue Vakuolen auf, nehmen allmahlich an Gr0J3e
zu, zwei, manchmal mehrere, :fIieJ3enin eine einzige zusammen, diese
letztere entleert sich, an ihre Stelle treten neue u. s. w. Manchmal
zieht sich durch den ganzen Korper eine Reihe yon dicht aneinander
verlaufenden Vakuolen, yon welehen sich je einige vereinigen und
im Anfang eine schmale lange Vakuole bilden, die sieh spateI' ab-
rundet und kontrahiert (Fig. 2 a). Bestimmte Herde, wo sieh die
einzelnen Vakuolen vereinigen, urn sich dann zu entleeren, sind nicht
wahrzunehmen; die Entleerung iindet an jeder beliebigen Stelle statt,
sobald die Vakuole eine bestimmte GroBe erreicht hat.

Die GeHlel ist verhiiltnismaBig fein, kaum Hi.nger als del' aus-
gestreckte Korper; das Tier schwimmt sehr unbeholfen und langsam,
das Hinterende nachsehleppend j manehmal bleibt es lange an einer
Stelle, durch die GeiBel heftige zitternde Bewegungen ausfuhrend.

Die Nahrungsaufnahme erfolgt in dem amoboiden Zustande durch
die Pseudopodien. Es gelang mil' nicht, die Teilung zu beobachten.

Einmal habe ich diese Art in groBer Menge fur kurz~ Zeit in
einer Kultur beobachtet, die aus Abwiissern einer Stiirkefabrik und
gekochtem Fisch:fleiseh zubereitet wurde.
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.Dimastigamoeba simplex n. sp.
Taf. VII Fig. 4a-k.

Korper wahrend des Schwimmens liinglich, schwach abgerundet;
in dem amoboiden Zustand breite stumpfe odeI' schwach zugespitzte
hyaline Protoplasmaauswiichse bildend. Die hintere GeiBel fast doppelt
so lang als die vordere. Viele kleine kontraktile Vakuolen, die nul'
in del' hinteren Halfte verteilt und nul' wahrend des amoboiden Zu-
standes thiitig. sind. Kern in dem vorderen Teil.

Lange 20-25 ~t, Breite 10-12 ~.
Wiihrend des Schwimmens hat diese Form eine sehr bestandige

Gestalt, ungefahr doppelt so lang als breit, mit stumpf zugespitztem
Vorderende; nul' durch Aussenden yon kleinen Protoplasmafort-
satzen wechselt das Hinterel1de etwas seine Form (Fig. 4 a). Am
Vorderende werden ebenfalls sehr oft zwei kleine Fortsatze gebildet
(Fig. 4 b). Die Bewegung besteht in einem ruhigen, langsamen Vor-
wartsgleiten. Del' amoboide Zustand zeichnet sich durch die Bildung
yon sehr breiten stumpfen odeI' schwach zugespitzten hyalinen Plasma-
fortsatzen aus. Die Bewegung in diesem Zustande besteht meistens
in Zusammenziehung und Ausstreckung einzelner Teile nach ver-
schiedenen Richtungen; sehr oft klebt das Tier mit dem Hinterende
auf dem Boden und dehnt sich sehr stark del' Lange nach aus, so
daB es eine lange zierliche bandfarmige Gestalt annimmt, odeI' es
dehnt sich bloBdas Hinterende sehr fein geiGelfarmig aus (Fig. 4 c, d, e).

Die Nahrungsaufnahme erfolgt in dem amoboiden Zustande; ge-
wahnlich flieBt das Plasma yom Hinterende in brei tel' Zunge umher,
bei del' Beriihrung mit einem fremden Karpel' wird ein starkerer
Strom dorthill gebildet, del' Karpel' wird yon allen Seiten umflossen
und in das Plasma eingezogen; sehr oft nndet die Nahrllngsaufnahme
direkt ohne eine Vermittlilng yon Plasmaauswiichsen statt. In solchem
FaIle giebt das Plasma an del' BeriihrungssteIle mit dem fremden
Korper nach, es bildet sich ein kleines Griibchen, \Vorin sich das
Nahrungskarperchen versenkt, es gerat immer tiefer hinein, bis es
schlieBlich voIlkommen yon Protoplasm a umgeben wird (Fig. 4 f.).
Das Vorderende bleibt wahrend del' Nahrullgsaufnahme unverandert
und die GeiBel behiilt ihl'e Schwingungell ununterbrochen bei. Das
Protoplasma ist feinkarnig; in demselben sind in wechselnder Menge
runde stark lichtbrechende, schwach griinliche Korperchen, die als
Reservestoffe angesehen werden kannen, verteilt. In dem schwimmen-
den Zustand sind sie in del' vorderen Halfte angehiiuft, sonst aber
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iiberall verteilt. Del' Kern befindet sich in del' vorderen Halfte.
Kontraktile Vakuolen sind mehrere vorhanden, ich habe deren bis zu
fiinf beobachtet; sie sind sehr klein, undeutlich und treten an ver-
schiedenen Stellenauf. Sie sind bloJ3wahrend des amoboiden Zustandes
thatig. Beim Schwimmen habe ich sie niemals beobachtet.

Die Vermehrung erfolgt durch Zweiteilung. Gewohnlich sind
es die groJ3eren Exemplare, die in Teilung iibergehen, daher ist es
nicht schwer, solche Tiere zu finden, die sich bald teilen werden.
Solche Tiere rllnden sich erst ab und verlangsamen ihre Bewegungen,
jedoch verlieren sie niemals vollstandig die letzteren. In diesem
kugeligen Zustand verbleiben sie an einer Stelle 1-2 Stunden, bloB
mit den GeiJ3eln schlagend; del' Kern kommt in die lVIitte und wird
sehr deutlich, viel ist aber an ihm nicht zu sehen (Fig. 4f.). Plotz-
lich gerM das Tier in starke Bewegllngen, die GeiJ3elnfangen kraftig
zu schlagen an und eine Verlangernng macht sich kund; gleichzeitig
verliert die Oberflache in del' :Mitte ihren glatten UmriB und es tritt an
diesel' Stelle eine Furche auf; unter heftigen Bewegungen des Tieres
wird die letztere immer tiefer, und beide HiHften ziehen sich all-
mahlich auseinander (Fig. 4 h, k). Del' DurchschniirungsprozeB dauert
nul' wenige Minuten.

Das Interessante bei diesel' Form ist das ganzliche Fehlen yon
Pseudopodien, diese Art ist eher als stark metabolisch aufzufassen;
in diesel' Beziehung ist sie bodoahnlicb, andererseits erinnert die
Nahrungsaufnahme und das Schwimmen an die Dimastigamoebaarten.
Hier haben wir eine Form, bei del' die Lokalisierung del' Nahrnngs-
aufnahme nicht Hand in Hand mit dem Verlust des Vermogens del'
Pseudopodienbildung geg'angen ist. Daher muB sie als ein Vermitt-
lungsglied zwischen R hi z 0 mas t i gin a und Bod 0 n i n a betrachtet
werden.

In alten Objekttragerpraparaten, die langere Zeit in del' fellchten
Kammer aufbewahrt wurden, war sie in reichlicber ]fenge immer
anzutreffen und dabei als Reinkultur, nachdem aIle anderen Tiere
yorher verschwunden waren. Die Kulturen waren aus stark ver-
diinnten Sulfitlaugen und Erbsenpiiree zubereitet.

Dimastigamoeba agilis n. sp.
Taf. vn Fig. 5a-k.

Korper beim Schwimmen sehr lang, meist mit riisselartigem
stark ausgezogenem Vorderende, hinten ebenfalls stark verjiingt,
nicht selten jedoch abgerundet. 1m amoboiden Zustande mit vielen,
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oft verastelten feinausgezogenen Pseudopodien, die in verschiedenen
Riehtungen ausstrahlen. Die vordere GeiBel so lang als del' aus-
gestreckte Korper, die hintere SchleppgeiBel um etwas Hinger als die
vordere. Eine kontraktile Vakuole dicht am Rande des Hinterendes.

Lange 10-14 fl, Breite 2-5 fl.
Diese Art ist durch ihre scblanke Gestalt (Fig. 5 a, b) und ihre

auBerst rasche Bewegung sehr auffallend. Del' Korper ist entweder
spindelformig an beiden Enden stark ausgezogen oder langlich oval
mit abgerundetem Hinterende. Wenn del' Korper gerade ausgestreckt
ist, macht er wahrend des Schwimmens rasche Rotationen, sebr oft
sind jedoch seine beiden Enden etwas umgebogen, so daB er eine
schwach bogenformige Gestalt aufweist (Fig. 5 b), in solchem FaIle
bleibt die Rotation aus und das Tier macht beim Sehwimmen bloB
rasehe Schwingungen nach rechts und links. AuBel' diesen rasehen
Schwimmbewegungen, die uns an Bodoarten erinnern, bewegt sieh
das 'l'ier am Boden langsam ruhig vorwartsgleitend wie eine Mastiga-
moeba. In den beiden Fallen wird das russelartig stark ausgezogene
Vorderende in versehiedenen Richtungen rasch bewegt, sehr oft wird
es aueh naeh hinten umgeschlagen.

Plotzlieh macht das Tier in seinen Schwimmbewegungen Halt,
rundet sich etwas ab und fangt an nach verscbiedenen Richtungen
feine, meist spitze, aus farblosem, sehr feinkornigem Plasma bestehende
Fortsatze auszusenden, sehr oft sind die letzteren reichlich verzweigt
(Fig. 5 c, d, e). III diesem Zustande erfolgt die Nahrungsaufnahme,
die vorwiegend aus kurzen Bakterien besteht. Das Tier dehnt seine
Pseudopodien nach allen Richtungen aus, aIle Nahrungskorperehen,
die mit ihnen in BerUhrung kommen, werden allseitig. umflossen und
in den Korper eingezogen. In diesem Zustande bleiben die Tiere
lange Zeit. Naehdem genUgende Nahrung aufgenommen ist, werden
die Plasmafortsatze eingezogen, das Tier rundet sich wieder ab und
beginnt seine im Anfang ruhigen, spateI' sehr raschen Bewegungen.
In den amoboiden Zustand geht das Tier nur in del' Nahe des Randes
YomDeckglaschen Uber, wenigstens habe ich niemals in diesem Zu-
stan de ein Tier beobachtet, das in del' Mitte des Praparates sieh
befand. Hingegen ist es im sehwimmenden Zustand uberall verteilt.
Nacb del'Nahrungsaufnahme geht das Tier nicht gleich zum Schwimmen
tiber, sondel'll nimmt sehr verschiedene Formen an; sehr oft sehnurt
es sich in zwei oder drei gleiche Stucke ab, die nur dureh einen ganz
dunnen Plasmastrang mit einander in Verbindung stehen, was in
solchen Fallen die Tauschung hervorruft, aIs ob man es mit einer
Teilung zu thun Mtte.
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Die pulsierende Vakuole ist ziemHeh klein, in dem ffinterende

und dieht am Rande angelegt, wahl'end del' Kern sieh ziemlieh in
del' Mitte del' vorderen HaUte befindet.

Die vordere Gei.Belist ungefahr ebenso lang als del' ausgestreekte
Korpel'; an del' Basis geht sie unmerklieh in das Plasma libel'. Die
Sehleppgei.Bel ist 11/2 mal langeI' als del' Korper, sie entspringt auf
del' Unterseite del' vorderen Korperhalfte und ist immer deutlieh zu
sehen, da sie dureh die rasehe Bewegung des Tieres immer in einer
seitliehen Richtung liegt.

Die Vermehrung erfolgt durch Zweiteilung in dem amoboiden
Zustande. Es werden die Pseudopodien nieht zuerst zuriiekgezogen,
wie das bei manehen anderen Arten del' Fall ist, sondern das Tier
dehnt sieh in seitlieher Riehtung etwas aus; dann beginnt es sieh
dureh eine Durehsehniirung in zwei gleiehe Stiieke zu teilen; sehlie.B-
Heh bleiben die beiden HaJften noeh dureh einen ganz diinnen Plasma-
strang in Verbindung. Zuletzt reiBt aueh diese Kommunikation
dureb, und die beiden Toehtertiere gehen auseinander (Fig. 5 f, g, h).
Darans ist ersiehtlieh, da.Bdiese Art im Gegensatz zu Dim as t i g a-
m 0 e bas imp 1e x keine Ruhepause durchmaeht, wedel' VOl'del' Tei-
lung noeh naeh derselben.

Leider gelang es mil' nicht mit Sicherheit festzustellen, ob die
GeiBeln VOl'dem Beginn del' Teilung verdoppelt werden oder wam'end
derselben. Da ieh jedoch bei dem Beginn del' 'l'eilung immer nul'
ein Paar GeiBeln sah und erst naehdem del' TeilungsprozeB ziemHch
weit fortgeschritten war, deren vier, so glaube ieh annehmen zu
diiden, daB ihl'e Vermehrung wahrend del' 'l'eilung erfolgt.

Cm'C01nonas longicauda DUJARDIN.

Taf. VII Fig. 6 a-d.

Cel'comonl\S longicauda DUJARDIN. Histoire natur. de Zooph. lnfus. Paris lS-U.
Taf. IV Fig. 15.

Cercomonas longicauda STEIN. Der Organismus der Iufusionstiere. III. 1. Hiilfte.
Flagellaten. Leipzig 1878. Taf. I. Abt. V.

Dimorpha longicauda KLEBS. Fagellatenstudien. in: Zeitschr. wiss. Zool. Bd. 55.
1893. p. 302. Taf. XIII Fig. 4 a-c.

Cercomonas longicauda BLOCIDlANN.Mikroskopische Tierwelt des SiHlwa8sers. 1. Abt.
Protozoa. Hamburg 1895. p. 41. Taf. ill Fig. 50.

Cercobodo longicauda SENN. Bearbeitnng der Flagellaten in ENGLER'Sund PRANTL'S
Pflanzenreich.

Korper bei del' Bewegung mit einem meistens sehr feinen, lang
ausgezogenen Sehwanzfortsatz, del' sehr oft volIkommen eingezogen
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wird. AuBerdem werden sehr oft, besonders am Hinterende, kurze
Plasmafortsatze gebildet (Fig. 6 d). Die GeiBel ist etwa doppelt so
lang als del' Karpel', del' Schwanz nicht mit einberechnet. Die kon-
traktile Vakuole befindet sich gewahnlich in dem hinteren Ende,
nicht selten habe ich sie jedoch etwas seitJich gelegen beobachtet.
Ich habe Gelegenheit gehabt, diese Art in groBeI' Menge zu be-
obachten, und konnte micb iiberzeugen, daB sie bloB eine GeiBel be-
sitzt. Die verschiedenen Formen stimmen mit den Abbildungen, die
DUJARDIN,STEINetc. geben, iiberein.

Riel' will ieh nul' die Art del' Nalnungsaufnahme erwahnen. So
weit meine Beobachtungen in diesel' Beziehung reichen, erfolgt sie
ii.ber die ganze Oberflache des Karpel's. Es bildet sich ein breiter,
etwas heller Fortsatz, del' das betreft'ende Nahrungskarpercben urn-
flieBt und in den Karpel' bineinzieht (Fig. 6 b). Einen soIchen Fort-
satz kannen wir als eine Nahrungsvakuole auffassen, trotzdern dies
mit del' Auffassung BihsOllLl'S nicht iibereinstimmt. Au£erdem babe
ich Falle beobachtet, wo die Nahrung direkt aufgenommen wurde, ohne
die Bildung eines Protoplasmafortsatzes. Es bildet sich einfach an
del' Stelle, wo das Nahrungskarperchen mit del' Oberfliiche in Be-
riihrung kommt, ein kleines Griibchen, in das das ~ahrungskarpercben
hineingerat (Fig. 6 c). Sobald letzteres vollkommen in dem Grii.bchen
liegt, flie£t das Protoplasma yon auBen zusammen, also auf dieselbe
,'fiT eise, wie es vol'hin bei den anderen Arten bescbrieben wul'de.

EuC01nonas socialis n. sp.
Taf. VII Fig. 7a-d.

Fast immer koloniebildende E u com 0 n as yon einer birnfarmigen,
etwas zusarnmengedriickten Gestalt. Die Kolonie ist freischwirnrnend.
Vorspringende Lippe del' Einzeltiere ziemlich kl'aftig und zugespitzt.
GeiBel steif, ebenso lang als del' Karpel'. Eine kontl'aktile Vakuole
in del' Mitte, del' Kern in del' binteren Halfte.

Lange 10-15 11-, Breite 10-12 11-.
Diese Form bildet ftir gewabnlich sternformige Kolonien von

15-20 Individuen, sehr oft steigt jedoch ihre Zahl iiber 40. Aile
Tiere vereinigen sich mit ihren schwach verjiingten Hinterenden in
einem l\fittelpunkt; die freien Enden ragen nach allen Richtungen
auseinander (Fig. 6 d). Die Kolonie schwimmt sehr schnell umher.
Die einzelnen lndividue.n losen sieh bei gewohnlichen Verhaltnissen
nicht los; durch starken Druck gehen sie jedoch auseinander und
schwimmen davon; bei Behandlung rnit Jodkalium weichen sie aus.

j
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einander. Jedes Tier del' Kolonie zeigt eine birnformige, schwach
zusammengedriickte Gestalt mit stumpf auslaufendem Hint€rende
(Fig. 7 a). hingegen ist das Tier im freischwimmenden Zustande mehr
del' Lange nach verkiirzt, und die allgemeine Gestalt ist rundlich
bis schwach oval (Fig. 7b). Die einzelnen Tiere heften sich auf del'
Unterlage entweder direkt oder, was meistens del' Fall ist, durch
eine feine stielformige Verlangerung des Hinterendes fest, die un-
gefabr so lang als del' iibrige Korper ist (Fig. 7 c). Das Vorder-
ende ist immer breiter als das hintere, mit einer verhaltnismaBig
groBen, spitz auslaufenden Lippe, deren auBere Flache bogenformig
gekriimmt ist, deren innere Flacbe hingegen gerade verlauft.

Die GeiBel ist ziemlich stark und steif, 1-2mal so lang als del'
Korper, sie entspringt an del' Basis del' inneren Lippenseite. Die
kontraktile Vakuole befindet sich ungefahr in del' Mitte, del' Kern
ebenfalls in del' ~fitte, nicht weit yon del' kontraktilen Vakuole.

Die Nahrungsaufnahme erfolgt, wie bei allen Eucomonasarten,
durch eine Nahrungsvakuole, die hauptsachlich an del' vorspringenden
Lippe, nicht selten jedoch auch auf del' Seite gebildet wird; die aus
del' Lippe gebildete Vakuole wandert sehr weit nach hinten, wo
sie sich allmahlich mit dem suspendierten Nahrungskorperchen in
den Korper zuriickzieht.

Die Vermehrung gescbiebt durch Langsteilung, und zwar auf
dieselbe Weise, wie dies bereits yon KENT bei Eucomonas termo
beschrieben wurde.

Diese Art steht durch ihre allgemeine Form und hauptsachlich
durch die Organisation des Vorderendes E u com 0 n a s r 0 s t rat u m
KENT sehr nahe; von ihr unterscheidet sie sich hauptsachlich durch
die Kolonienbildung und durch ihre GroBe; sie ist gewohnlich
2-3 mal groBer als die fragliche Art.

Beobachtet in einer Kultur aus Abwassern einer Starkefabrik
und gekochtem Fischfleisch.

Bodo caudatus (DuJARDIN).
Amphimonas caudatus DUJAlIDIN. Histoire natur. d. Zooph. Infus. 1841. Taf. II

Fig. 9.
Bodo caudatus STEIN. Der Organismus der Infusionstiere. ill. I. Flagellaten.

1878. Taf. II, Abt. V, Fig. 1-8.
Diplomastix caudatus KENT. Mann. of lnfnsor. London 1880-82. p. 432. Taf.

XXIV Fig. 1-10.
Bodo caudatus KLEBS. Flagelladenstudien. Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 55. 1893.

p. 314. Taf. XIV Fig. 5a-e.
Archiv fur Protistenkunde. Bd. III. 6
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Die Besehreibung von KLEBS ist so ersehOpfend, daB mil' nul'
wenig zu bemerken ubrig bleibt. Die Tiere, die mir zur Beobaehtung
vorgelegen sind, wiesen eine ziemlieh konstante Form auf. 1eh fand
sie in einer sehr stark faulenden Kultur. Den liehtbreehenden Karpel',
in dem Vorderende hinter dem Sehnabelehen, den KLEBsals Glykogen
deuten maehte, fasse ieh als ein aml vielen dieht zusammengepreBten
Nahrungskarperehen bestehendes Gebilde auf, was man am deutliehsten
an mit Jodkalium behandelten Praparatell sehen kann. Diese Kugel
vereinigt sieh nieht mit del' Vakuole, sondern es wird, da sie sich
ganz in del' Nahe del' letzteren befindet, diese Erseheinung dadureh
vorgetauseht, daB manehe rriere in dem Moment del' Kontraktion
getOtet sind und dann bloB die Kugel ubrig bleibt, die man wohl
mit del' Vakuole verwechseln kannte.

Die Teilung geht sehr lebhaft VOl' sieh, wahrend derselben
weehselt das Tier bestandig seine Form. Dnter starken Verzerrungell
gehen die beiden GeiBeln sehr weit auseinander, naehher dehnt sich
das Tier sehr lang aus und dann erst beginnt die Durehschnurung,
dabei bleibell die Toehtel'tiere eng in Bel'uhrung, solange die Trennung
llieht vollkommen stattfindet.

Die Nahrungsaufnahme erfolgt dureh die Spitze des Vorderelldes.

Bodo ovatus n. sp.
Taf. VII Fig. 8a-d, Taf. VIII Fig. 8e-f.

Karpel' elipsoid bis oval, stark zusammengedruekt; die GeiBeln
entspringen am abgerundeten Vorderende ziemlieh weit von einander,
die hilltere GeiBel ist urn etwas kurzer als die vordere.

Lange 10-12 ft, Breite 6-7 ft.

Diese Art ist durch ihre Form, dureh die Langoe del' GeiBelll
und dureh ihre Bewegungsweise sehr leieht von den ubrigen zu
unterseheiden. Sie ist meistens elipsoid, selten oval; das Vorder-
und Hinterende sind sanft abgerundet. Bei normalen Tieren ist am
Vorderende keine griibehenahnliebe Mundstelle zu sehen; bier und
da merkt man an mit Jodkalium behandelten Tiel'en eine solehe, die
ich als eine Folge del' Schrumpfl1ng betraehte; eine Grube wird, wie
mil' scheint, bloB in dem Moment del' Nahrungsaufnahme gebildet.
Von diesem Vorderende gehen die beiden GeiBeln aus; die vordere
geht nicht von del' Spitze, sondern ziemlich oberhalb derselben von
del' scbmalen Ruekenflache aus; hingegen entspringt die hintere
GeiBel unterhalb del' Spitze an del' Bauehseite (Fig. 8 a). Ebenfalls
sieht man an Jodkaliumpraparaten die Stellen sehr gut, an denen
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Textfig. A.

die Gei.Beln entsprillgen. Die hilltere Gei.Bel ist ungefahr 11/2 mal so
lang als del' Korper, die vordere GeiBel ist im Gegensatz zu allen
anderen bis jetzt beobachteten Arten urn etwas langeI' als die hintere,
ungefahr doppelt so lang als del' Korper. Die kontraktile Vakuole
befilldet sich im Vorderendej au1\erdem
sind in del' hinteren HiHfte mehrere
Xahrungsvakuolen zu sehen. Del' Kern
liegt. hinter del' Mitte.

Die Art del' Bewegung ist 'So
eigentiimlich, da.B einiges dariiber zu
bemerken nicht iiberfliissig ist. Das
Tier liegt auf del' abgeflachten link en
Seite und befindet sich rastlos in
heftigen Bewegungen, die durch lIas
bestalldige Hin- und Herpelldeln ver-
ursacht werden. Die Vorwartsbe-
wegung wird ebenfalls durch diese
Bewegungsart herbeigefUhrt. Zu ihrer A,....
Erlauterung will ich hier ein schema-
tisches Bild von einigen nacheinander-
folgenden Bewegungsmomenten geben
(Textfig. A). Durch ein Schwingen
nach links von A in A1 wird die In-
sertionsstelle del' VordergeiBel a nach
Punkt a1 verlegt, gleichzeitig damit
greift auch die letzterwahnte Gei.Bel etwas nach vorn und befestigt
ihl'e Spitze urn irgend ein Fremdkorperchen herum, gleich darauf
folgt eine Bewegung nach rechts (A2). Da del' Punkt a1 durch
die Vordergei.Bel fixiert ist und als Drehungspunkt dient, mu1\
die InsertioDsstelle del' Schleppgei1\el b etwas vorwarts geschoben
werden und kommt nach bl, dadurch wird die Hintergei1\el
etwas nachgeschleppt. Durch wiederholtes Schwillgen nach links
kommt Punkt a1 nach a2 u. s. w. Durch dieses bestandige Pendeln
nach links und rechts ist das Tier im stan de, sich sehr geschwind
vorwarts zu bewegen, und es macht den Eindruck, als ob es nach
vorn hiipft. Gerade die eigentiimliche Insertion del' beiden Gei1\eln
kommt dem Tiere beim Schwimmen zu gute, wie dieselbe iiberhaupt
eine solche Bewegung moglich macht, indem die ganze Yorrichtung
wie ein kompliziertel' Hebelapparat wirkt. Aus del' frtiheren Litle-
ratur ist bereits zu wiederholten !1alen tiber iihnliche Bewegungs-
arten berichtet worden, z. B. DALLINGERund DRYSDALEbei ihrer

6*
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sogen. "Springing monad" wahrscheinlich Bodo saltansj selbst
habe ich auch fliichtig andere Formen mit ahnlicher Bewegungsart
beobachtet die nicht l'echt leicht mit Bod 0 s a I tan s zu identifizieren,
sind. Wie aus dem Gesagten zu ersehen ist, k6nnen keine Rotations-
bewegungen stattfinden.

Es macht mil' den Eindruck, als erfolgte die Nahrungsaufnahme
wahrend del' Bewegung. Durch die eigentiimliche Bewegungsal't
wil'd die Stelle zwischen den beiden GeiBeln stark an die Fremd-
karpel', die im Wege stehen, gestoBen und diese letzteren hinein-
gepre.Bt.

Die Vermehrung erfolgt dmch Zweiteilung. VOl' del' Teilung
befestigt sich das Tier mit den beiden GeiBeln an einer Stelle und
fii.hrt bestandig heftige Bewegungen aus. Es verkiil'zt sich etwas
del' Lange nach, gleichzeitig dehnt sich das Vorderende etwas aus,
und es machen sich an den Stellen, wo die beiden GeiBeln sind, zwei
kleine Vertiefungen bemerkbar (Fig. 8 c). Die Verkiil'zung geht weiter
VOl' sich, gleichzeitig findet eine Verlangerung in entgegengesetzter
Richtung statt (Fig. 8 d); die GeiBeln verdoppeln sich und es zeigt
sich eine schwache Furche zwischen den letzteren (Fig. 8 d); mit
dem weiteren Eindringen del' Furche drehen sich die Tochtertiel'e
urn, so daB die GeiBeln nicht mehr in einer Ebene liegen (Fig. 8 e, f).
Die Durchschniirung geht ziemlich rasch VOl' sich, so daB del' ProzeI.}
in einigen Minuten vollzogen ist, worauf die Tiere aus einander gehen.
Eine andere Vermehrungsweise habe ich nicht beobachten kannen.

Diese Art habe ich in eiuer schwach fauleuden Kultur beobachtet,
die aus Abwassern einer Stiirkefabrik herstammte, del' gekochtes
Fischfleisch zugesetzt wurde.

Costut LECLERQ,MOROF:E'emendat.
Bodo RENNEGUY. in: Arch. Zool. expo gen. (2). V. 2. 1884. p. 403.
Costia LECLERQ.in: Bull. soc. belg. de Microscop. Vol. 16. 1890.
Tetramitus WELTNER. in: Centralblatt flir Bakteriol. U. Parasitenkunde. Vol. 16.

1894. p.25.
Costiopsis SENN. Bearbeit. der Flagellaten in ENGLER'Suud PRANTL'SOrdnullgen

des Pflallzenreichs.

Karpel' stark asymmetrisch und abgeplattet. An dem breiten
Hintel'ende befindet sich eine breite Mulde, die durch Umbiegung
des rechten und linken Randes zu stande kommt; nach vorn zieht
sie sich trichterfarmig aus; dabei dringt sie immer tiefer in das
Protoplasma ein und lokalisiert sieh mehr und mehr in del' linken
Halfte. In dem vordersten Winkel diesel' Mulde befindet sich del'
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Mund, von dessen Grund vier GeiBeln entspringen j zwei gleich starke
sind doppelt so lang als del' Korper, sehr dick und teilweise stellj
sie dienen zur Lokomotion und Befestigung; die beiden anderen sind
ebenfalls gleieh stark unter sieh, aber viel kiil'zer und feiner als
die ersteren, sie dienen zum Sehwimmen und zur Herbeistrudelung
del' Nahl'ung, die meistens aus abgerissenen toten Epithelzellen be-
.steht. Del' Kern befindet sieh ziemlich in del' Mitte, und die kon-
traktile Vakuole in del' vorderen Halfte. Vermehrung dureh Teilung
und Sporenbildung.

Mit del' einzigen bis jetzt beobaehteten Art.

Costia necatrix (HENNEGUY).

Taf. vrn Fig. 9a-h, und Fig. lOa-e.

Bodo necator fuNNEGUY. in: Arch. ZooJ. expo gen. (2). VoJ. 2. 1884. p. 403. PI. 2L
.costia necatrh: LECLERQ. in: Bull. soc. belg. de Microscop. Vol. 16. 1890.
Tetramitus nitschei WELTNER. in. NITSCHEund WELTNER,Centralbl. f. Bakteriol.

und Parasitenkunde. Vol. 16. 1894. p. 25.
Costia necatrix BLOClIMANN.in: Die mikroskop. Tienvelt d. Siil.lwassers. 1895. p. 47.
Costia necatrix DOFLEIN.DieProtozoen als Parasiten u. Krankheitserreger. 1901. p.73.
Costia necatrix HOFER. in: Allgemeine Fischereizeitung. Bd. 26. 1901. p. 493.

Bd. 28. 1903. p. 141.
.costia necatrix SENN,G. Bearbeitung der Flagellaten in ENGLER'Sund PRANTL'S

Ordnungen des Pflauzenreichs. p. 143.
.costiopsis llitschei BENN,G. Ebenda p. 144.

Dureh ihre weehselnde Form und dureh die Sehwierigkeit, eine
treffende Besehreibung von ihr zu geben, rivalisiert diese Form bei-
nahe mit del' Gattung T l' e po m 0 n as, mit del' sie, wie weiter unten
naher ausgefiihrt wird, eine gewisse .A.hnlichkeit hat. Diese Art
zeigt, je naebdem sie auf del' Fischhaut anhaftet oder im Sehwimmen
begriffen ist, zweierlei ziemlieh weit von einander differierende Ge-
stalten. Bei del' Besehreibung gehe ieh von dem sehwimmenden Zu-
stande aus, da das 'l'ier hierbei nieht so kompliziert aussieht und ver-
haltnismaBig leichter verstiindlieh ist. Das 'l'ier zeigt eine stark asym-
metrisehe plattgedriiekte, einem Ohr nieht unahnliehe Gestalt, dessen
linker Rand schwach konvex und dessen reehter Rand schwach kon-
kav verlauft (Fig. 9 a, b) Besonders ist das Hinterende dorsoventral
-sehr stark zusammengedriickt; naeh vorn wird del' Korper jedoeh
allmahlich starker, so daLl er an seinem Vorderende eine betraeht-
liehe Dicke erreiehtj dadurch bekommt das Tier, yon del' Seite ge-
sehen, eine keilformige Gestalt (Fig. 9 e). Die obere Flaehe ist
sehwach gewolbtj die untere Flache ebenfalls, auf den beiden Seiten
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mit dem rechten und linken Rand eine schwache Rinne bildend, so-
dafi man bei del' seitlichen Ansicht des Tieres das in Fig. 9 c ge-
zeichnete Bild zu sehen bekommt. Die Mundrinne ist viel tiefer
als die andere, was man an einem Querschnitt durch die Mitte
eines Tieres deutlich ersehen kann (Fig. 9 e). Durch eine mehr
oder mindel' starke Einwartsbiegung del' beiden Seitenrander nach
unten wird eine sehr breite Mulde gebildet, die sich jedoch nach
vorn trichterfarmig in das Protoplasm a fortsetzt, dabei lokalisiert
sie sich allmahlich bloB in del' linken Riilfte, so daB del' vorderste
Winkel diesel' Grube VOl'del' Mitte des Karpel's dicht an den linken
Rand zu liegen kommt. Daraus ist ersichtlich, daB das Hinterende
del' Grube unbestandig und von del' Umbiegung del' Randel' ab-
hangig ist; hingegen ist ihr vorderes, winkelformig verengtes Ende
immer vorhanden und von den Randern unabhangig (Fig. ga, b). Von
diesem vordersten Winkel entspringen vier GeiBeln, von denen je zwei
unter sich gleich stark und lang sind. Die beiden langeren GeiBeln
sind sehr kraftig und mehr als zweimal so lang als del' Karpel'
selbstj sie dienen zur Lokomotion, hauptsachlich aber zur Befestigung
des 'l'ieres, und sind entweder nach hint~n gerade ausgestreckt odel',
was bei lebenden Tieren fast immel' del' Fall ist, bogenfarmig- ge-
krlimmt und ziemlich parallel dem Rande verlaufend, so daB sie mit
ihren Enden VOl'das Vorderende des Karpel's vorragen. Die librigen
zwei GeiBeln sind viel klirzer und zierlicher als die erst erwahnten
und bei lebenden Tieren in del' Mundgrube eingebettet, daher sehr
schwer zu sehen; sie dienen zur Herbeistrudelung del' Nahrung;
auBerdem sind sie auch beim Schwimmen behilflich. Bei konser-
vierten und abgestorbenen Tieren, bei welcl1en meistens eine Zu-
sammenschrumpfung auftritt, sind diese Nahrungsgeifieln fast immel'
deutlich zu sehen.

Beim Verlassen del' Fischhaut schwimmt dieses Tier ziemlich
geschwind herum, gewohnlich bewahrt es eine schrage Richtung, mit
dem Vorderende mehr nach unten und mit dem breiten Hinterende
mehr nach oben gerichtet; in diesel' Lage bestandig hin- und her-
pendelnd bewegt es sich vorwarts. Wie es mil' den Eindruck macht,
wird das Schwimmen einzig und allein durch die beiden kurzen
Geifieln ausgeflihrt, da die librigen zwei kraftigen Geifieln bogen-
formig gekrlimmt sind und wahrend des Schwimmvorganges sich
ruhig verhalten. Auf einmal lafit sich das Tier auf dem Boden oder
auf Hautfetzen nieder und bleibt wie angeklebt unbeweglich eine
gewisse Zeitlang, um sodann wieder weiter zu schwimmen. Mit del'
Zeit Hi-fitseine Energie nach, und es bleibt dann bestandig am Boden,
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entweder an einem Platze sich hel'umdl'ehend odeI' breite Hogen be-
schreibend; hier werden nul' die dicken Geifieln gebmucht, die tlurch
bestandiges Ausbreiten und Biegen das '[,ier vorwal'ts schieben.

Beim Anhaften an die Fiscllllaut wechselt das 'riel', trotzdem es
eine bedeutend andere Gestalt aufzuweisen sclwint, nkllt besonders
seine Form. Die birnformige Gestalt wird beinahe einzig und allein
durch die Lage des 'rieres hervorgerufen: meistens sitzt es mit dem
Hinterende dieht an die Haut gepl'eBt in einer Renkrechten Richtung,
so daB man es fast immer yon del' Seite sieht und li.uBerst selt('n vom
Ri'teken j und gerade die Seitenansicht stellt uns eine bimfiil'l1Jige
Gestalt dar. Dabei wird die Verankerung nul' durch die l)('iden
kraftigen GeiBeln zu stan de gebraeht, die sieh dicM au die EpitheJ-
zellen anschmiegen (Fig. 9 e).

Da die ~'iere nach kurzem odeI' lii.ngel'em ~chwimmen sellr oft
ruhig stehen bleiben, kann man sellr Jeicht dl'n innel'en Ban
genau beobachten. Del' Kern beftndet siell ziemlich in del' ~[itte,
eine kontraktile Vakuole ist meistens in del' vol'den.n Hillfte Zll sehen.
Das ProtopJasma ist sellr fein gl'anuliert mit vielcn kJeillen, wahl'-
scbeinlieh Nahrungsvakuolen, obschon iell keille Xahnmgsko"Jwr<:!WlJ
in ihnen konstatieren konnte; es weist ehle HchwacJteHI'Wegullg yon
hintell naeh vorne auf. Direkt ill dem Protolilasma findpt man viele
eingestl'eute :Kahrungskorperehen.

Bei langel'el' Beobaehtung sieht man im Grund del' ::\IuldE'die
klein en GeiBeln, die durch ihr Zittel'll standig einen Strudel unter-
halten. Sehr oft bemerkt. man, wie fremde, in diesem Strudel suspen-
dierte Kol'per, meistens 10sgelOsteEpithelzellen, in die Grube geraten
und hier haften bleiben, urn allmahlich in das Protoplasma eingezogen
zu werden.

Die Bescha[enheit des Mundes und del' GeiBeln, dann die Art
del' Nahrullgsaufnahme erinnern lebhaft an die Gattung Tl'epo-
m 0n as, und ich habe im Anfang geglaubt, daB ich es mit einer
Form von del' letztgenannten Gattung zu thun hatte. Xaeh genauen
Beobachtungen habe ieh jedoch keine z-weiteMundstelle finden konnen.
AuBerdem sind die beiden Seitenrander diesel' Form nul' in einer
Richtung nach unten einwarts gebogen, was man aus dem Quer-
schnitt deutlich ersieht (Fig. 9 d). und del' Mund beftndet sich auf
del' unteren Seite nahe dem linken Rand, wodureh diese Fonn yon
T r e po m 0 n a s stark abweieht. Wenn iell hier einen Vergleieb
zwischen diesen zwei Formen gemaeht habe, so will ieh aUlldriicklich
bemerken, daB ieh keine systematische Verwandtschaft bel1aupte; die
entfernte Ahnlichkeit ist rein auBerlich.
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Die Vermehrung geht dureh Zweiteilung vor sieh, die auf den
ersten Bliek eine Querteilung zu sein seheint. Naehdem man aber
bei Flagellaten fast nur Langsteilung festgestellt hat, trage ieh
gegen diese Auffassung Bedenken und glaube aueh die Teilungs-
weise del' Co s 1. ia aus' folgenden Grunden als eine Langsteilung
denten zu diirfen. Wie es den Eindruek macht, ist das Tier hOehst
asymetriseh gebaut: und das Vorder- und Hinterende mUssen wir
vielleieht nieht an den. verlangerten Stellen suehen, sondern an del'
Stelle, wo del' Mundgrund ist; in dieser Vermutung werden wir
dureh die Erseheinung bestarkt, daB sieh fast bei allen Tieren, naeh-
dem sie eine Zeitlang herumgesehwommen sind, der Korper der Lange
naeh verkUrzt und die Stelle, wo del' Mundwinkel ist, scharfer bervor-
tritt (Fig. 9 c); demnaeh baben wir reehts und links, vorn und hinten
anders zu deuten als ieh es vorhin getan habe; es ist sehr schwer,
sieh ffir das eine oder das andere zu entschlieBen. In diesem FaIle
ist vielleieht das einzig riehtige, wenn wir die Teilungsriehtnng als
maJ.\gebend betraehten und hiernaeh die versebiedenen Riehtungen
bei diesem Tiere denten.

Zum Studium del' Kernverhaltnisse bei normal en und bei in
Teilung begri1fenen Tieren babe ieh nur Sehnitte benfitzt, da man
an lebenden oder ganzen Tieren die feinere Struktur nieht deutlieh
beobaehtell konnte. Der Kern laBt sich mit Boraxkarmin sehr sehwaeh
farben. Gute Bilder bekam ieh mit HEIDENHAIN'ScberHamatoxylin-
eisenalaunfarbungsmethode, nul' miissen die Praparate 8ehr stark
ausgezogen (di1ferenziert) werden.

Das Tier besitzt. einen typiseh blasehenformigen Kern. Er ent-
halt einen verhaltnismaBig kleinen Innenkorper, der von einem ziem-
lieh breiten hellen Hof - der Kernsaftzone - umhUIlt ist, in del'
ein scbwer wahrnehmbares Geri.istwerk zu seben ist; die Grenze
gegen das Plasma ist eine sehr deutlicbe Kernmembran (Fig. lOa).
Bei del' Teilung gebt der Kern voran. Er dehnt sich etwas in
die Lange, und del' Innenkorper nimmt deutlieh eine spindelformige
Gestalt an (Fig. 10 b). Bald sieht man in del' Mitte dieser Spindel
ziemlieh deutlieh eine Verdiekung, die auf eine Anhaufung des
Chromatins zu einer Aquatorialplatte hindeuten dUrfte. In dem
folgenden Stadium reiih das Chromatin der Aquatorialplatte in zwei
Teile dureh, die im Anfang dureh ganz feine Fasern in Verbindung'
zu stehen seheinen (Fig. 10d). Die beiden Chromatinteile rUeken
immer mehr auseinander; gleichzeitig damit beginnt an den Seiten-
wanden der Membran, die wahrend des ganzen Teilungsprozesses
erhalten bleibt und sehr deutlieh zu sehen ist, sieh eine sehwaehe



Beitrag zur Kenntnis einiger Flagella.ten. 89
Verdickung bemerkbar zu machen, die immer tie fer durch die Mitte
eindringt und den Kern in zwei Stiicke teilt. Also es teilt sich erst
del' Centralkern unabhangig fiir sich allein in zwei Teile und dann
erst wird durch eine Verdickung und Durchschniirung del' Kern-
membl'an die allgemeine Teilnng des ganzen Kernes herbeigefiihrt.

Aus diesel' Beschreibung und ans del' gegebenen Abbildung ist
zu ersehen, daB del' Kern dieses Flagellaten ein Centl'onucleus ist,
del' in diesel' Beziehung ziemlich an En to sip h 0 n erinnert. Infolge
seiner auBerordentlichen Kleinheit sind jedoch aIle Teilungsphasen
nicht so deutlich wie bei dem letzterwahnten Tier zu sehen; immer-
bin sind wir aber berechtigt, auf Grund des Beobachteten eine
engere "\erwandschaft in Bezug auf die Kernverhaltnisse anzunehmen.
In diesel' Beziehung zeigt Co s t i a viel entferntere Verhaltnisse zu
Euglena.

Die Encystierung erfolgt nach del' Entfernung yon del' Fisch-
haut. Kachdem das Tier eine Zeitlang herumgeschwommen ist,
setzt es sich zum Boden nieder; dann fangt es an, sich allmahlich
abzurunden; es werden die ausgebreiteten Randel' zuriickgezogen,
besouders das breite Ende del' Mundgrube (Fig. 9 f). Zuletzt nimmt
das Tier eine vollkommen kugelige Gestalt an, an deren Oberflache
sich del' ~fund als eine winkelformige Vertiefung kundgiebt; von
diesem Griibchen ragen die vier GeiBeln hervor; del' Kern ist jetzt
sehr deutlich zu sehen; auBerdem sind im Protoplasm a mehrere
Vakuolen und viele Nahrungskorperchen zel'stl'eut (Fig. 9 g). Ein
'l'eil des Protoplasm as mit. den Nahrungskorperchen wird als Aus-
seheidungsprodukt an die Peripberie verdrangtj del' iibrige Proto-
plasmateil mit dem Kern wird durch eine starke Membran ab-

... gesondel't. Del' periphere Teil zerflie1\t nach gewisser Zeit und
dann bleibt die Cyste als ein 7-10 'I groBes Kiigelcheu, in dessen
Innern sehr viele stark liehtbrechende Korperchen zu erkennen sind,
liegen. Solche Cysten sah ieh auch auf del' Fischhaut (Fig. 9 h). Diese
Encystierullgsweise erinnert uns an A r h a b d 0 m 0 n a s v uIgar is
Fisch, bei welcher Form F is ch diese Cystenbildung zuerst be-
sehrieben hat. Hierbei muB ieh jedoch bemerken, daB, als ich spater
die Eneystierung weiter verfolgen wollte, urn zu sehen, ab sie nicht
in den Vermehrungskreis des Tieres gehorte, mil' die Beobachtungen
fehlgingen, da die 'l'iere bloB bis zum Stadium, das in Fig. 9
abgebildet ist, gelangten und jede weitere Umwandlung ausblieb.
Daher ist es mil' nicht moglich, sichel' zu behaupten, in wie weit
del' vol'hin beschriebene EncystierungsprozeB normal ist. Allerdings
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habe ieh die wiederholte Beobaehtung- um eine Zeit g-emacht, in del'
mil' fast alles Material abg-estorben war.

Costia necatrix wurde zuerst von HENNEGUYim Jahre 1883 in
den Aquarien des Colleg-e de France in Paris beobaehtet, wo sie
unter den jungen drei woehigen Forellen epidemisch auftrat. HENNEGUY,
del' diese Form als Bod 0 nee a tor im allg-emeinen gut beschrieben
hat, hat nul' drei GeiBelll g-esehell; spater hat BUTSCHLI daranf hin-
gewiesen, daB diesel' Parasit nieht zur Gattung Bodo g-estellt werden
kann, worauf LECLERQ1) im Jahre 1890 die Gattullg Co s tia be-
g-riilldet hat. 1894 hat WELTNElt denselben Parasiten beobaehtet
und als Tetramitus llitschei beschrieben; er hat die Zahl del'
GeiBeln genau erkallnt, die Zeichnungen sind ebenfalls Ieidlich gut.
Bei del' Zuweisung diesel' Form zur Gattung- T e t ram i t us Pert y
kann icll ihm jedocll nicht beiptliehten, da die Gattung' Costia nur
durch die Zahl del' GeiBeln mit Tetramitus iibereinstimmt, sonst ist
sie dureh alles andere von ihm scharf g-etrennt. Die erwiihllten
Autoren nennen Vorderende das, was ieh als Hinterende bezeiehlle
und umgekehrt. Ebenfalls ist die Behauptung nieht dehtig-, daB
die Tiere mit dem Hinterellde (Vorderende diesel' Autoren) voran
herumsehwimmen, sondel'll umgekehrt, wie iell bereits erwiihnt habe.

Diese Art ist ein Fischparasit, del' sich auf del' Haut und an
den Kiemen versehiedener Fische aufhaIt; besondel's aber wird die
Salmonidenbrut gerne aufgesueht; durch ihre enorme Vermehrung
ist sie im stande, g-roBen Schaden anzurichten. Manchmal wird die
Fischhaut f6rmlich von diesem Parasiten iiberdeckt; man sieht dann
nichts anderes als eine Decke von dicht nebeneinander stehenden
1'ieren, die nach Tausenden zahlen, was man aus einem Querschnitt
del' Haut ersehen kann (Fig. 9 d). leh habe diesen Parasiten in
enormer Meng-e auch bei Seeforellenbrut beobachtet. Die stark be-
fallenen Fische zeigten dieselben Symptome, wie die bereits von den
friiheren Beobachtern erwahnten. Die Kiemen waren stark ent-
ziindet und die Kiemendeckel weit aufgerissen; in solchem Zustande
gingen sie zu Grunde, was auf eine Erstickung hindeutet.

Zur Vertreibung dieses Parasiten soli en verschiedene Mittel
ohne Erfolg angewendet worden sein. lch habe 2 % RocbsalzlOsung
vollkommen mit Erfolg angewendet, wenigstens was die Tiere an-
betrifft. Bereits HENNEGUYhat die Salzbi1der gebraucbt, jedoeh hat

1) LECLERQin: Bull. soc. belg. d. microscop. Vol. 16. 1890. Leider war mil'
dies Werk nicht zugallglich, daher war ich auf die Citate in del' tibrigen Litteratur
angewiesen.
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el' einen Feblel' dadurcb begangen, dal.l el' eine enorm starke, 10-20 %
Losung gebl'aucbt bat, die ibm wabl'scbeinlicb 110cbzu scbwacb zu sein
scbien, da er extra nocb Salz auf den Boden des Bassin bracbte, so
daB die Losung wabrscbeinlicb konzentriert worden sein dUrfte.
In einer soleben Losung mUssen natUrlicb niebt nul' die Parasiten,
sondern aucb die Fiscbe zu Grunde geben. In del' Tat sind aucb
fast aIle Fisebcben eingegangen, was er aber del' Krankbeit zn-
schrieb; bingegen soIlen die Parasiten niebt zu Grunde gegangen
sein. Wie es scbeint, sind aber ancb diese vernicbtet worden, was
ans seiner Mitteilung zu vermuten ist, da el' sagt, daB er die am
Leben Ubrig gebliebenen paar hundert Tiere in ein stark dureh-
stromtes Becken eingesetzt habe, auf dessen Grund sicb Sand und
viele Wasserpflanzen befanden; hierdurcb sind diese Fische gerettet
worden. HEXNEGUY ist del' Ansicbt, daB sicb die Fische dieses
A.qual'iums die Parasiten an dem Sande und an den Wasserpflanzen
abgestreift oder abgel'ieben haben. Meiner Ansicht nacb sind jedoch
die Parasiten bel'eits beim Baden zu Grunde gegangen, da nach
eigenen Versucben Uber die Einwirkung verschiedener SalzlOsungen
auf niedere Tiere 1) bei einel' 2-3 % Losung fast aIle Protozoen in
kUrzester Zeit zu Grunde gehen, und zwar wird ibr Tod durch
Wasserentziebung berbeigefUhrt, da die Tiere stark zusammen-
scbrumpfen. Ich betraehte eine 2 - 3 % Losung als ein ganz sicheres
:i\fittel fUr die Vernichtung einze11iger Parasiten. AIlerdings wird
bei Costia necatrix die Sache dadurch erseh wert, daB sich die
Tiere auf del' Rant encystiel'en, und die Cysten sind bekanntlicb
viel widerstandsfahiger als die Tiere selbst. Daher muB man das
Baden aHe 2-3 'l'age etwa 3-4 mal wiedel'holen, dadureh werden
aIle sich aus den Cysten entwiekelnden Tiel'e getOtet; auBerdem muB
man die Aquarien, in welehen die Fische gebalten werden, des-
iniizieren.

U'rophagus '1'ost'raliU8 (STEIN).
Hexamitus rostratus STEIN. Del" Organismus del" lnfusionstiere. Ill. 1. Flagellaten.

Taf. ill Abt. VI.
Hexamitus rostratus PFEF~'ER. Uber chemotaktische Bewegungen yon Bakterien,

Flagellaten und Volvocineen. Untersuch. Ttibinger lust. p. 596, 614.
Urophagus rostratus KLEBS. Flagellatenstudien. Zeitschr. f. wiss. 7.001. Bd. 55.

1893. p. 314. Taf. XVI Fig. 2-3.
Urophagus rostratus SENN,G. Bearbeituug der Flagellaten in ENGLER'Sund PRANTL'S

Orduungen des Pflanzenreichs. 1900. p. 150.

') Dartiber werde ich ausftihrliche Mitteilungen an anderer Stelle machen.
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Diese Form wurde zuerst von STEIN beobachtet und als ein
Hex ami t u s beschrieben. Erst KLEBS hat sich auf Grund seiner
Beobachtungen veranlaGt gesehen, eine neue Gattung fiir sie zu
hilden. 1m Gegensatz zum H a x ami t u s erfolgt hier die Nahrungs-
aufnahme durch das Hinterende, das sich schnabelformig offnet. Wie
es scheint, ist bier keine standige Mundoffnung, sondel'll das Hinter-
ende ist nul' wahrend del' Nahrungsaufnahme gespalten. Durch den
Schwanz erfolgt nicht nul' die Nahrungsaufnahme, sondel'll es werden
auch die unbrauchbaren Nahrungsreste ausgestoGell; dies geschieht
folgendermaBen; die Fremdkorper gelangen erst in den Schwanz,
del' letztere klebt sich an die Unterlage an; durch heftige Bewegungen
und Drehungen macht sich das 'l'ier wieder los und schwimmt davon,
del' Fremdkurpel' aber bleibt mit etwas Protoplasma kleben.

Es sind zwei Varietaten bekannt, die durch Ubergangsformen
mit einander in Verbindung stehen. Ich habe die beiden Varietaten
in groBeI' Menge in einer faulenden Fliissigkeit beobachtet, die auS
dem Grunde del' Isar unterhalb Miinchen herstammte.

U1'ophagus intestinalis (DUJARDIN), MOROFF.

TaL VIII Fig. 11 a-I.

Hexamitus intestinalis DUJARDIN. Histoire natur. de Zooph. Infus. 1841. p. 297.
Hexamitus intestinalis STEIN. Der Organismus der Infusionstiere. m. 1. HaUte:

Flagellaten. 1878. Taf. III Abt. V.
Hexamitus intestinalis KENT. A Manuel of Infusoria. London 1880-1882. p.318.

TaL XIX Fig. 60-62.
Hexamitus intestinalis SELIGO. Untersuchungen liber Flagellaten. COHN'SBeitrage

zur Biologie. IV. 1887. p. 148. TaL VIII Fig. 1-3.
Hexamitus intestinalis KLEBS. Fiagellatenstudien. Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 55.

1893. p. 340. TaL XV Fig. 10 a-b.
Hexamitus intestinalis SENN. Bearbeitung del' Flagellatell. in: ENGLER'Sund

PRANTL'SOrdnuugell des Pfianzenreichs. 1900. p. 150.
Hexamitus intestinalis DOFLEIN. Die Protozoen als Parasiten und Krankheitserreger.

1901. p. 84.

Korper ei- bis spindelformig, nach hinten meistens schwanzformig
auslaufend. An dem Vorderende zwei Paar Gruppen von je drei
langen Geil.leln; von dem Hinterende gehen zwei sehr lange Schlepp-
geiBeln aus. Kern in del' vorderen flalfte des Korpers.

Lange 12-16 f-l, Breite 6-7 ~l.

Diesen parasitischen Flagellaten habe ich in dem Mitteldarm
von erkrankten Regenbogenforellen beobachtet, im Gegensatz zu den
friiheren Beobachtern niemals aber im Enddarm. In dem unver-
diinnten Darminhalt zeigt er meistens eine nach hinten zugespitzte
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Gestalt, auch weist er nicht gar selten eine schwanzformige Ver~
langerung auf. Hingegen nehmen diese Tierebei Verdiinnung des
Darminhaltes eine mehr schlanke, spindelfarmige Gestalt an mit
einem verhiiltnismaBig langen Schwanz, del' gewahnlich allmahlich
in den Karpel' libergeht, manchmal ist er jedoch von dem letzteren
scharf abgesetzt (Fig. 11 a). Meistens erscheint er in seiner Lange
einheitlich, nicht ganz selten merkt man jedoch an seinem Ende
einen kurzen Strich, del' auf eine Aufklappnng dieses Endes hin~
deutet (Fig. 11 b). Die Bewegung wird durch acht GeiBeln herbei-
geflihrt, yon denen zweimal je drei GeiJ3elnan dem Vorderende ihren
Ursprung nehmen. Sie sind in zwei Gruppen verteilt; an Lange
libertreffen sie um etwas den Karpel'; bei langsamer Fortbewegung
werden sie nachgeschleppt, hingegen sind sie beim rasehen Schwimmen
meistens vorwarts gerichtet. Die librigen zwei SehleppgeiLleln gehen
von den Seiten des hinteren Sehwanzendes aus und sind ungefahr
doppelt so lang als del' Karpel' selbst. Del' Kern befindet sich in
del' Mitte del' vorderen RiHfte. Das Protoplasma ist hell, fein
granuliert, ohne Nahrungsvakuolen, aueh habe ieh keine kontraktile
Vakuole beobaehtet. In dern Protoplasma sind sehr oft mebrere
ziemlieh gro13eFremdkarper zu sehen, die auf eine Nahrungsaufnabme
hindeuten.

Dureh seine langen GeiBeln bewegt sich das Tier sehr rasch in
del' Fliissigkeit herum und erinnert dadurch lebhaft an U I'0P hag u s
r 0 s t rat. us (STEIN). Sebr oft wil'd del' Schwanz kraftig zum Boden
geschlagen, bier und da spaltet er sich gabelfarmig (Fig. 11 c); sehl'
oft klebt er sich mit den beiden langen SchleppgeiBeln am Boden
an und fLihrt in vel'schiedenen Ricbtungen kraftige, zitternde Be-
wegungen aus. Obschon ieh fremde Karpel' im Protoplasm a sehl' oft
beobachtet habe, gelang es mil' nicht, die Nahrungsaufnahme zu
sehen. Die Teilung konnte ieh gleichfalis nicht beobaehten, da die
Tiere nach 1/4-1/2 Stunde, nachdem sie dem Darm entnommen wurden,
zu Ul'unde gehen. 1m verdlinnten Magensaft starben sie regelmaBig
ab, im l'einen Darmsaft hingegen haben sie zuerst allmahlich die
Schwirnmbewegung eingestellt, dabei runden sie sich l;Lbund rotieren
dul'ch gleichmaBiges sanftes Scblagen del' GeiBeln an einer und der-
selben Stelle; naeb einiger Zeit hart jedocb aucb diese Bewegung
auf, und die Kugeln bleiben in Rube. Die GeiBeln werden urn die
Kugel herumgeseblungen und del' letzteren hierdurcb del' Anschein
gegeben, als ob sie bewimpert ware (Fig. 11 e u. f). In diesem
Zustande sieht man sehr deutlieh, daB die GeiJ.leln aus dl'ei Stellen
ihren Ursprung nehmen, und daB besonders die beiden Schleppgei.Lleln
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nieht gemeinsam mit den SehwimmgeiBeln entspringen, sondel'll fUr
sieh an del' entgegengesetzten Seite inseriert sind; ebenso sieht man,
daB die SehwimmgeiBeln gesondert yon einander sieh befestigen.
Weiter habe ieh die Tiere nieht verfolgen kOnnen, aber iell glaube,
daB hier auch eine Cyste gebildet wird, die vielleieht auf dieselbe
Weise zu stande kommt wie bei Costia necatrix; in dem Kot
des Enddarms fand ieh l'egelmaBig kleine starkglanzende Kiigelchen,
die moglieherweise die Cysten dieses Flagellaten sind.

Del' Darm del' infizierten Fisehe war meistens sehr stark entziindet,
und die Tiere gingen in groBer Menge zu Grunde; ob diesel' Parasit
jedoch als primarer Krankheitserreger odel' als ein harmloser
Sehmarotzer zu betrachten ist, ist sehr schwer zu entseheiden. Ieh
muB hier noeh die Bemerkung beifiigen, daB er nieht iiberall gleich
stark auftrat und bei manchen Schwererkrankten bezw. toten Fischen
vereinzelt vorkam.

Diesel' Parasit wurde bei vel'sehiedenen IVasserwirbeltieren, be-
sonders bei Amphibien, beobachtet; bis jetzt ist er nul' yon SELIGO

bei einem Fische, Leu cas p ius del i n a t u s gesehen worden und
yon allen Forscheru naeh DUJARDIN als Hexamitusart behandelt.
Dureh den doppelten Mund und allgemeine Beschaffenheit ist Hexa-
mitus eine wohl begrenzte Gattung. Ieh glaube kaum, daB del' vor-
liegende parasitisehe Flagellat zu diesel' Gattung gestellt werden darf.

Obwohl ich die Nahrungsaufnahme nicht beobaehten konnte,
glaube ieh doeh mit ziemlicher Sicherheit diesen Parasiten zu del'
Gattullg U I'0 P hag u s stellen zu diirfen. Wie bel'eits erwahnt, er-
innert er dureh die Art des Sehwimmens lebbaft an Uropbagus
rostratus; auBerdem babe ieb hier und da den Schwanz sieh nach
del' Art von U r 0 ph a g u s aufklappen sehen. Die Zahl del' GeiBeln
stimmt ebenfalls iiberein, nul' sind diese verhiiJtnismaBig langeI' als
bei del' erwahnten Art, besonders die SchleppgeiBeln. Diese Art
entbehrt del' zwei sehmalen Langsspalten, von welchell die beiden
SehleppgeiBeln del' anderen Art ihre Entstehung nehmen.

Prep01nonas agiUs DUJARDIK.
Taf. VIII Fig. 12a-d.

Trepomonas agilis DUJARDIN. Histoire natur. de Zooph. Infusoires. 1841. Taf. III.
Fig. 14.

Trepomonas agilis PRRTY. Zur Kenntnis kleinster Lebewesen. 1852. p. 171.
Taf. XIV Fig. 15.

Trepomonas agilis BUTSCHLI.Beitrlige zur Kenntnis del' Flagellaten etc. Zeitschr.
f. wiss. Zool. Bd. 30. 1877. p. 235. Tat XIII Fig. 16a-c.
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Grimaea vaculans FlIESExruS. Beitrage zur Kenntnis mikroskopischer Organism en.
A.bhandl. der Senckenb. Gesellsch. Bd. II. 1858. 'l'af. X Fig. 48 u. 49.

Treponomas agilis KEKT. A manual of the Infusoria. 1882. p. 300. Taf. XIX
Fig. 8-12.

Trepomonas agilis KLEBS. Flagellatenstudieu. Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 55.
p. 349. Taf. XVI Fig. 6-8.

Trepomonas agilis SENN. Bearbeitung der Flagellaten in ENGLER'Sund PRANTL'S
Ordnungen des Pflanzenreichs. p. 149.

Lange 17 fl, Breite 13 fl.
lch bin mil' nicht gallz klar, ob ich es wirklich mit einer bereits

bekannten Varietat von T r e p 0 m 0 n a sag i Iis zu thun habe oder
eine neue VOl'mil' habe, dll. die mil' vorliegende keillesfalls so kom-
pliziert und schwerverstandlich erscheint: wie KLEBS flir die be-
treffenden Varietiiten bel'ichtet. Obwohl die Figuren KLEBS' ganz
andere Bilder geben als die meinigen, glaube ich doch meine Form
zu diesel' Art rechnen zu diirfen, da es auch an Ubergangsformen
nicht feblt und die Beschreibung von' KLEBS mit meiner Form
ziemlicb iibereinstimmend ist. lch glaube: daB er viele von seinen
Zeichnungen nach J odkaliumpraparaten entworfen hat, die stark ge-
schrumpft waren.

1m gewohnlichen Zustande ist das Tier oval bis ellipsoid, stark
abgeplattet; hinten ist die Romprimierung starker als vorn. Del'
recbte und linke Rand breiten sich fiiigelartig aus und biegen sich auf
die entgegengesetzten Breitseiten einwarts urn. Von vorn nach binten
nehmen sie an Starke zu und bilden je eine Mulde, die von KLEBS

als .l\Iundtasehe bezeicbnet wird; am Hinterende gehen sie sanft in
den Rorper iiber, wodureh keine Spitze an del' Rante zu stan de
kommt. Die Mundtasche fangt vorn ganz fiach an, nach hinten wird
sie allmablieh starker, unterhalb del' Mitte erreicht sie ihre groBte
Ausbreitung, dmm nimmt sie wieder rasch ab (Fig. 12 a). Durch
eine ganz sehwaebe, niedrige Fortsetzung des Fliigels wird sie VOl'
del' l\Iitte in zwei Abteilungen geteilt; von dem vorderen, viel
kleineren ~'iischchen entspringt je eine starke GeiBel, die die Be-
w('gung besorgt. Die kleinen Mundeilien babe ich, soviel ieh mil'
aueb Miihe gab, nieht sehen konnen, trotzdem glaube ich abel', daB
sie vorhanden sind, da icll manchmal einen Wasserstrudel sab, del'
nicht durch die BewegungsgeiBeln el'zeugt wul'de. Sie werden wahr-
scheinlich so kurz sein, daB man sie sehr sehwer zu sehen bekommt.
Dureh Jodkalium schl'umpfen die Tiere sebr stark und bekommen
gewohnlich scharfe kantige Umrisse; an solchen 'l'ieren sieht man,
daB die Fli.igel vorn ineinander iibergehen; am Hinterende enden
sie hiDgegen spitz und getrennt von einander (Fig. 12 c).
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Das Protoplasma ist fein granuliel't mit mehreren Nahrungs-
vakuolen. Die Systole del' kontraktilen Vakuole erfolgt in dem Hinter-
ende. Die Protoplasmastromung ist ziemlieh stark und yon hinten
naeh vorn gerichtet.

Das Tier sehwimmt verhaltnismaBig gesehwind ohne plotzIiehen
Weehsel del' Riehtung und rotiert ganz gleiehmaBig; auf einmal
zieht es sieh in die Langsaebse zusammen, nimmt unter gleiehzeitiger
Ausdehnung del' beiden Fliigel am hinteren Ende die Form einel'
Sehiffssehraube an (Fig. 12d) und fangt an sieh radformig herum-
zudrehen, urn naeh einiger Zeit wieder weiter zu sehwimmen. Die
Sehwimmbewegungen bestehen in bestandigem Weehsel diesel' zwei
Bewegungsarten, ohne Stehenbleiben des Tieres. Die Nahrungsauf-
nahme erfolgt wabrend des Sehwimmens, und zwar wahrend del'
radformigen Umdrehung des 'l'ieres. Sehr oft sah iell, wie Fremd-
korperehen in die beiden Winkel gerieten. AuBerdem habe ieh be-
merkt, daB die Tiere, sowie sie in Beriihrung mit fremden Korperehen
geraten sind, sieh radformig zu bewegen beginnen.

Die Teilung habe ieh beobaehtet; wie bereits KLEBSberiehtete,
ist sie eine Langsteilung.

AuBerdem habe ieh die beiden Varietaten s imp Iex und eom-
m un i s in reiehIieher lVIenge beobaehtet. Auffallend ist, da.B ich
im Gegensatz zu KLEBS Trepomonas agiIis Varietat simplex
immer in del' Ruhe fand und die beiden NahrungsgeiBeln am
leiehtesten bei ihl' zu sehen waren. Die dritte Varietat kam mil'
Dieht zur BeobaehtuDg.

Euglena qUG/rtana n. sp.
Taf. VIII Fig. 13a-h.

Karpel' farblos, stark metaboliseh, wahrend del' Bewegung spindel-
formig, das Vorderende ist ziemlieh breit abgerundet, mit einer sehlitz-
ahnIiehen Mundoffnung, in del' sich die GeiBel befindet. Hingegen
ist das Hinterende ziemlieh spitz verjiingt. Hautmembran deutlich
differenziert und verhaItnismaBig stark entwiekelt. Kontraktile Va-
kuole nicht weit Yom Vorderende; del' Kern befindet sich fUr ge-
wohnlich in del' Mitte del' hinteren Halfte, meistens mit einem sehwach
entwiekelten gelb bis orang'e sehwaeh gefarbten Augenfleek. ~fit
sehr vielen, verhaItnismii.BiggroBen, ellipsoiden bis ovalen Paramylon-
korpel'n, die in einer Sehicht unter del' Membran angeordnet sind.
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Teilung nach dem Abwerfen del' GeiBeln, entweder del' Lange

~ach in zwei Individuen, odeI' nach einer Abrundung in vier Teile.
In beiden Fallen wird keine Htille ausgeschieden.

Lange 50 fl, Breite 15 fl.
Del' Korper diesel' Art ist sehr metabolisch und kann ver-

schiedene Formen annehmen, sogar beim Schwimmen wechselt er die
Gestalt j besonders wenn die Tiere unter verschiedenen Bedingungen
geziichtet werden. Im groBen und ganzen besitzt diese Form eine
rpindelformige Gestalt, mit einem etwas abgerundeten dicken Vorder-
ende und einem spitzauslaufenden Hintereude; manchmal findet sich
jedoch das umgekehrte Verhalten, so daB das Hinterende dicker ist
als das vordere. Nicht selten sind auch Tiere yon einer cylindrischen
Gestalt zu beobachten. Andere, im Dunkeln geziichtete Tiere weisen
eine etwas gekriimmte Form auf, deren beide Enden gleich stark
zugespitzt sind.

Del' Mundschlitz ist ein wenig auf die Bauchseite verschoben,
so daB die Spitze wie eine ganz kleine Lippe VOl'del' Mundoffnung
vorspringt. Del' Mundtrichter ist ganz eng schlitzformig und hat
einen schwachgebogenen Verlauf. In ihm ist die GeiBel inseriert,
diese letztere ist ungefahr 11/2 mal so lang als del' ausgestreckte
Korper, ziemlich kraftig und nm' gegen das Ende rasch zugespitzt.
Sie wird sehr leicht abgeworfen, es geniigt, daB man das Wasser
unter dem Deckglas entzieht, dadurch werden die Tiere etwas ge-
preBtj sie run den sich und werfen die GeiBel ab, die korkzieherartig
davon schwimmt.

Del' Korper ist mit einer ziemlich festen, deutlich differenzierteIl,
Membran bedeckt, an del' keine Streifung zu sehen ist; mit Eisessig
behandelt, verquillt sie sehr stark, sehr oft wird sie sogar ganz
aufgelOst j durch absoluten Alkohol wird sie sehr scharf yon dem
Protoplasma differenziel't.

Nicht weit yon dem Vorderende ist meistens ein ganz kleiner
schwachgelblicher Fleck, den man wohl als das Auge ansehen muB.

1m Korper befinden sich in ziemlicher :Menge groBe ovale Para-
mylonkorner, die in einer Schicht unmittelbar unter del' Membran
angeordnet sind. Bei del' Teilung oder beirn Ubergang in den
schwimmenden Zustand ist ihre Zahl sehr groB. Bei Tiel'en, die
langere Zeit herumschwimmen, wird ein Teil yon den Paramylon-
kornern riickgebildet. Del' Rest wird meistens giirtelf6rmig in del'
Mitte angeordnet.

Nicht weit yon dem Vorderende befindet sich eine kontraktile
Vakuole, deren Thatigkeit ich naher leider nicht beobachten konnte,

Archiv fiir Protistenkunde. Bd. lll. 7
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da sie meistens yon den Paramylonkornern verdeckt war, auBerdem
war es unmoglich, ein Tier fUr HLngere Zeit zum Stillstand zu
bringen, da es, sobald man versuchte, es mit dem Deckglas Zll

press en, sich zusammenzog. Durch eine 10 % SalzlOsung wird die
Vakuole sehr scharf umschrieben.

Del' Kern befindet sich in del' Mitte del' hinteren Halfte und
zeigt die fiir die Euglenen charakteristische bHtschenformige Be-
schaffenheit. Das Protoplasm a ist fein granuliert, farblos und dureh-
sichtig. Es sind keine Chromatophoren zu entdeeken. Dureh ihre
Vermehrung nimmt diese Form am meisten unser Interesse in An-
spruch. Die Teilung erfolgt auf zweierlei Weise. Bei del' Dar-
stellung gehe ich yon dem geiBeltragenden Zustande aus.

Nachdem das Tier eine gewisse GroBe erreicht hat, nimmt es
eine ovale Form an, gleichzeitig wird die GeiBel abgeworfen; in
diesem Zustande verweilt es gewisse Zeit ruhig. Nachher zeigt sich
an del' Spitze, d. h. an del' Stelle, wo friiher die GeiBel inseriert
war, eine ganz schwache Einschniirung, gleiehzeitig fangt das Tier
an, schwache Bewegungen auszufiihren, die in einer Verlangerung und
Verkiirzung del' beiden durehschniirten Teile bestehen; erst verlangert
sich del' eine Teil, dann fangt del' zweite an sich auszudehnen,
wahrend del' erste sich zuriickzieht; dabei flieBt das Protoplasma
yon dem einen TeilstUck in das andere, die Paramylonkorner mit
sich fUhrend. Das noch nicht geteilte Stiick bleibt ganz ruhig. In-
zwischen dringt die 'reilungsfurche immer tiefer in das Protoplasma
ein; wenn sie ziemlich die Mitte erreicht hat, entwickelt sich je
eine GeiBel an den getrennten Enden del' Tochtertiere, die sehr
kraftige Bewegungen ausfiihren. Auch bier macht es den Eindruck,
als ob die Membran die Hauptrolle bei del' Teilung spielte, indem
sie das immer hin und her flieBende Protoplasma aus einander drangt.
Die Teilung geht ziemlich rasch VOl'sieh, so daB eine halbe Stunde
nach dem ersten Auftreten del' Furche die beiden Tochtertiere nul'
noch durch eine ganz diinne Protoplasmabriicke in Verbindung stehen.
In diesem Zustande verbleiben sie iiber zwei Stunden. SchlieBlieh
gelingt es ihnen nul' durch kraftiges Sehlagen del' Geif3elnund durch
kraftige Bewegung die Verbindung durchzureiBen (Fig. 13c-e). Del'
ganze TeilungsprozeB dauert iiber drei Stunden. Daraus ist ersicht-
Hch, daB diesel' Teilungsvorgang sich ganz ahnlich wie bei einer eehten
Euglena abspielt, z. B. wie bei Euglena Spirogira, die yon KLEBS
bereits eingehend beschrieben wurde.

Dieses Tier habe ich zuerst in Glasel'll, in welchen Abwasser
mehrere Monate friiher mit Beggiatoa beschickt wurden und welche
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unberiibrt geblieben waren, bauptsacblich zwiscben den Faden dieses
Pilzes und in del' Raut, die sicb an del' Oberflacbe gebildet hatte,
gefunden. Es waren meistens Gruppen yon 2-4 Stiick zusammen,
yon denen jede Gruppe aus einem einzigen Tier durch Teilung ent-
standen sein durfte. Aus spateI' zu erorternden Grunden wirft das
berumschwimmende Tier die GeiBeln ab und nimmt eine vollkommen
kugelige Form an, dann beginnt die Teilung, ohne daB zuerst eine Cyste
gebildet wird; ebenso erleidet die Membran keinerlei bemerkbare Um-
gestaltungen in del' Struktur. Erst teilt sich del'Kern, dann beginnt eine
allseitige genaue Halbierung del' Kugel, es bildet sich genau in del'
:Mitte eine Furche, die immer tiefer in das Protoplasm a eindringt.
Sobald sicb diese Durchschniirung vollzogen hat, beginnt eine Teilung
del' Tochtertiere, die sich jedoch nicht erst yon einander entfernen,
sondern durch eine breite Ebene - die Teilungsebene - in Beriihrung
bleiben (Fig. 13f-g). Es ist wieder del' Kern, del' del' Teilung
vorangeht; man siebt deshalb sebr oft zwei weit yon einander ent-
fernte Kerne in einer Zelle. Es tritt eine neue Furche, die senk-
recht zu del' ersten verlauft, auf, jedocb ist es auBerst selten, daB
sich die beiden 'I'ochtertiere gleichzeitig teilen, gewohnlich teilt sicb
erst das eine und dann das andere. Wenn die Teilung bereits voll-
zogen ist, bestebt jede Gruppe aus vier ganz gleicben Zellen; mehr
als vier Tiere in einer Gruppe habe ich niemals beobachtet.

DaB es sich urn keine Cysten handelt, sondern urn '1'iere, die
ihre Lebensprozesse wabrscheinlich infolge sparlicher Nahrungsstoffe
verlangsamt haben, geht aus den yon mil' gemacbten Experimenten
hervor. Wenn man solchen Tieren die Lebensbedingungen, die fUr
sie wie es scheint giinstiger sind, entzieht, sind sie gezwungen, sich
solche wieder zu suchen. Ich habe Pilzfiiden mit Tieren in vel'-
schiedenen '1'eilungsstadien auf den Objekttrager unter das Deckglas
gebracht; nach einiger Zeit zeigten sich bei ihnen Kontraktions-
bewegungen, die immer starker wurden; schlieBlich riickten die ein-
zelnen '1'iere aus einander, bildeten je eine GeiBel uud schwammen
davon. In diesem Bewegungszustande vermehren sie sich sehr rasch,
und die 'l'eilung geht auf die zuerst bescbriebene Weise VOl'sich,
Jedoch nach kiirzerer odeI' langerer Zeit setzen sie sich nicht weit
weg von dem Rand des DeckgHiscbells nieder, werfen die GeiBel
weg und run den sich ab. In Kulturen, deren Zubereitung weiter
unten Erwahnung tindet, habe ich einige Male in Teilung begriffene
Tiere gesehen, deren Teilung durch eine allseitige Umschniirung VOl'
sich giug; und dabei war die Teilungsebene senkrecht zur Langs-
achse; unter dem Deckglas habe ich diese Teilungsweise nicht. be-

7*
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obachtet, kann daher nicht eine bestimmte ErkHi.rung geben. Es kann
del' ProzeB so VOl'sich gehen, daB sich das Tier erst in del' Langsachse
stark verkiirzt und gleichzeitig senkrecht zu diesel' Richtung ausdehnt
und dann die Teilung beginnt; dann haben wir wieder Langsteilung,
odeI' es kann, was das Unwahrscheinlichere 1st, die Verkiirzung in del'
Richtung del' Langsachse ausbleiben, dann haben wir eine Querteilung.

Nicht unerwahnt darf noch eine andere Erscheinung bleiben,
die ich mehrmals in Objekttragerkulturen beobachtet habe, die in del'
feuchten Kammer einem ganz langsamen Austrocknen ausgesetzt
wurden. In diesen habe ich, nicht Welt von dem Rande des Deck-
glaschens, Tiere beobachtet, die polygonal abgeplattet, gruppenweise
odeI' in zwei Reihen angeordnet waren, ebenso waren einfache Reihen
vorhanden, oder die in Gruppen angesammelten Tiere liefen in einer
oder zwei Richtungen in einfachen Reihen aus. Diese Gruppen er-
klare ich mil' aus einzelnen Tieren durch fortgesetzte rl'eilung ent.
standen. Durch das langsame Austrocknen werden sie von dem
Deckglas gepresst und konnen nicht aus einander riicken, sondern
bleiben an einer Stelle; die Teilnng wiederholt sich vielmals. Naher
betrachtet, stellt sich diese Teilung ebenfalls als abweichend von del'
bis jetzt bei den Euglenen beschriebenen dar. Hier geht ebenfalls
eine Langsteilung und eine Querteilung VOl'sich.

Wenn wir jetzt versuchen, eine Deutung des Beobachteten zu
geben, so ergiebt sich, daB die Teilung bei den beweglichen, frei-
schwimmenden Tieren genau wie bei den Eugleniden VOl'sich geht
und infolgedessen nichts Auffallendes an sich hat, so weit das Tier
als eine Euglene betrachtet werden kann. Del' zweite Vorgang, bei
dem sich das Muttertier in vier Tochtertiere teilt, hat an sich mehr
Interesse, weswegen derselbe eine nahere Erlauterung an diesel' Stelle
:linden sol1. Die kugelig abgerundete Zelle zeigt eine deutlich diffe-
renzierte Membran, die ganze FHi.che unter ihr mit groBen Para-
mylonkornern gefiillt. Hier ist unmoglich bestimmt zu sagen, wo
das vordere und das hintere Ende ist, da man nicht entscheiden
kann, wo die GeiBel stand. Dadurch ist uns die Moglichkeit voll-
kommen entzogen, bestimmt sagen zu konnen, ob die erste Teilungs-
ebene durch die urspriingliche Langsachse odeI' in einer anderen
Richtung geht; wenn wir aber annehmen daB sie wirklich durch,
die Langsachse geht, dann bleibt uns nichts anderes iibrig als an-
zunehmen, daB die beiden Tochtertiere sich quer teilen, da wir nicht
berechtigt sind, erst eine Umdrehung del' letzteren anzunehmen.
Nach meinen Beobachtungen konnte ich bei diesem TeilungsprozeB
nie eine Bewegung wahrnehmen. Die Tiere zeigten gewisse Be-
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wegungen erst, nachdem sie sich langere Zeit unter dem Deckglas
befanden, die aber nul' das Davonkriechen des Tieres bezweckten
und mit del' Vermehrung in keiner Beziehung standen. Del' dritte
und del' vierte Fall bestarkt uns in del' Annahme einer allseitigen
Langs- und Querteilung.

Wenn wir die friihere Litteratur beachten, so finden wir mehrere
A.ngaben iiber eine Querteilung bei Euglenenformen, jedoch sind sie
yon Kennern, wie KLEBS und anderen, als 8ehr zweifelhafter Natur
erklart, und als einzige Teilungsart bei diesel' Gruppe nul' die ein-
seitige Langsteilung angenommen worden. Auf Grund meiner und
friiherer Beobachtungen bin ich gezwungen, einen anderen, wenn
auch seh1' seltenen :Modus anzunehmen. Trotzdem bleibt fUr die
Eugleniden die einseitige Langsteilung als allgemein und am meisten
vorkommend.

Jetzt bleibt mil' noch einiges iiber die Lebensweise dieses
Tieres zu sagen iibrig. Wie erwahnt, gedeiht es in verdiinnter
SulfitIauge 1) 1: 50. In einer solchen Fliissigkeit fand ich das Tier,
nachdem erste1'e mehrere Monate nach del' Infizierung mit Pilzen nn-
beriihrt gestanden hatten. Wie es scheint, ist das Tier mit den Pilz-
faden in diese Fliissigkeit g'eraten. Es befand sich hier in einem
geiBellosen Zustande yon einer kugeligen Gestalt, ohne irgend welche
merklichen Bewegungen; dabei meist in verschiedenen rreilungsstadien.
Aus Griinden, die ich bereits erwahnt habe, bin ich del' Ansicht,
daB es sich hier urn keine Cysten handelt, sondel'll urn einen geiBel-
losen unbeweglichen Zustand des Tieres, da dasselbe auf die durch die
Entziehung des Sauerstoffs ungiinstig beeintluBten Lebensbedingungen
entschieden reagiert. In diesem Zustande spielen sich die Lebens-
prozesse, wenn auch bedeutend verlangsamt, weiter ab, und die Tiere
sammeln sich, urn den notigen Sauerstoff leichter zu beziehen, am
Rande des Deckglaschens an. Ich glaube diesen Zustand fUr eine
Dauercyste deshalb nicht erklaren zu konnen, weil nach unseren Be-
griffen bei einer Dauercyste aile Lebensprozesse sistieren und nul'
bei Wiederkehr yon giinstigen Bedingungen wieder eintreten. Solange
aber ungiinstige Bedingungen andauel'll oder gar eine Verschlechterung
del' letzteren eintritt, bleibt die Dauercyste gewohnlich im Zustand
des latenten Lebens, nachdem sie sich durch verschiedene Vorsichts-
maBregeln zu schiitzen gesucht hat. 1m Gegensatz hierzu spielen
sich bei dem abgerundeten Zustande unserer Form aIle Lebensprozesse
weiter ab; sogar eine langsame Vermehrung nndet statt. In einer
Uhrschalchenkultur hat es mil' den Eindruck gemacht, als ob eine

') Diese SuUitlauge stammt vom Abwasser einer Cellulosefabrik.
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sehr starke Vermehrung VOl'sich ging, jedoeh fand ieh niemals ein
geiBeltragendes Individuum, obwohl ieh die Kulturen sehr oft naeh-
revidiert habe. Bei einem Zusatz von etwas Erbsenpiiree zu del'
Fliissigkeit krieehen aIle Tiere aus und gehen in den sehwimmenden
Zustaud iiber. In einer solehen Kultur vermehren sie sieh gewohn-
lieh sehr raseh und treten, solange genug Nahrung vorhanden ist,
nieht in das Ruhestadium.

In rein anorganisehen Kulturen konnen sie nieht gedeihen, sie
gehen naeh kiirzester Zeit zu Grunde. Ieh war bestrebt, solehe
Tiere zu ziiehten, denen die organisehe Nahrung allmahlieh dureh
anorganisehe ersetzt wird, urn zu sehen, ob nieht diese farblose
Form sehlieBlieh in eine griine, Chlorophyll tragende iibergeht. Jedoeh
sind die Versuehe in diesel' Riehtung zu keinem positiven Resultat
gelangt. Sobald die Tiere in eine anorganisehe Losung, z. B. in
KNoPF'sehe Losung iibertragen wurden, gingen sie zu Grunde. Von
Chlorophyll habe ieh gar keine Spur wahrnehmen konnen. In diesel'
Beziehung verhii1t sieh uns~re Art wie eine eehte farb10se Form
und ist aussehlieB1iehauf organisehe Nahrung angewiesen. Es ge1ang
mil' hingegen solehe Tiere zu ziiehten, die einen Augenfleek ziemlieh
deutlieh aufwiesen. 1m Anfang zeigten die 'riere keine Spur eines
solehen; naeh mehreren Woehen habe ieh jedoeh solehe Tiere erzielt,
bei denen sieh das Auge a1s ein ganz kleines ge1bes Fleekehen kund
gab, noeh spater wies das Auge eine Orangefarbe auf und war etwas
groBer geworden; weiter habe ieh keine Resultate erhalten, das
Auge b1ieb in diesem Zustande. In diesel' Beziehung muB diese
Form friiher, wie eine eehte Euglena, ein wohl entwickeltes Auge
besessen haben, das sieh aber mit del' Zeit riiekgebildet hat.

Diese Art ist gegen Sauren sebr widerstandsfahig. In Pikrin-
essigsaure sehwimmt sie langere Zeit herum; in einer Konzentration
1 :5 habe ieh sie 10:-15 Tage geziiebtet, es war wabrend diesel'
Zeit eine bedeutende Vermehrung zu konstatieren.

Dureh Zusatz van Erbsenpiiree zu del' Sulfitlauge wird eine
Nahrlosung gebildet, die sieh als eine iiberaus giinstige fiir die Ver-
mehrung aufweist. Bei starkerem Zusatz von Erbsenpiiree entwiekelt
sieh ein denkbar intensivster Sehwefelwasserstoffgeruch, del', wie es
seheint, den Tieren nieht viel sehadet, da sie, wenn aueh kiimmerlieh,
doeh weiter gedeihen.

Beim Zusatz von Pepton zu diesel' Fliissigkeit entwickelt sieh
starker Geruch naeh Harnsaure; die Tiere gedeihen ebenfalls in einer
solehen Kultur, sobald del' Geruch allzu intensiv wird, gehen sie zu
Grunde (eneystieren sieh ?).
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In alten Kulturen verschwinden allmahlich aIle rriere; sie setzen

sich am Boden als kleine runde, stark lichtbrechende, mit dicker
Haut umhiillte Gebilde nieder. In solcher Cyste sind mehrere
dunkle Kornchen eingeschlossen. Derartige Cysten habe ich nicht zum
Keimen bringen konnen.

Es bIeibt uns noch die systematische Stellung diesel' interessanten
Form naher zu betrachten. Zweifelsohne gehort sie zu del' Unter-
ordnung E u g Ie n 0 i din a; es bleibt nul' zu entscheiden, ob sie zur
Gattung E u g 1e n a oder As t a s i a gehOrt. Gerade diese zwei
Gattungen werden aber nur durch willkiirlich gesteckte Grenzen
yon einander getrennt. Beinahe kein einziges Merkmal konnen wir
angeben, das bei del' einen Gattung iiberall vorkommt und bei del'
anderen vollkommen fehlt.

Als Hauptcharakteristik fiir die Eugleniden gaIt in erster Linie
das Vorhandensein von griinen Chromatophoren; jedoch man hat be-
wiesen (ZUMSTEIN), dafi manehe griine Euglenen in organisehen Nahr-
substanzen und im dunkeln die griine Farbe verlieren, so dafi dieses
Unterscheidungsmerkmal in seiner Bedeutung dadurch sehr herab-
gemindert wird. Nach den Untersuchungen von ZUMSTEIN (1900)
sollen die Chromatophoren beim Lichtabschlufi in Form kleiner Leuko-
plasten noch weiter fortbestehen und sieh als griine Chloroplasten
am Lichte wieder ausbilden. In diesel' Beziehung soIl ein prinzipieller
Unterschied zwischen diesen beiden Gattungen existieren, da die
Astasia vollkommen del' Chromatophoren entbehrt und in anorgani-
schen Losungen nicht mehr bestehen kann, fiir ihr Fortbestehen also
eine vorgebildete Nahrung unbedingt notwendig braucht. Als Haupt-
unterschied wird noch hervorgehoben, dafi die Teilung bei den
E u g 1e n en in del' Ruhe und bei den Astasien in del' Bewegung
verlauft; gerade in diesel' Richtung sind aber die Beobachtungen zu
ungeniigend und ist infolgedessen nicht sichel' zu entscheiden, inwieweit
diese 'l'hatsache zutreffend ist.

Nach diesen kurzen Bemerkungen verMlt sich diese Form durch
die Abwesenheit del' griinen Chromatophoren und ihre ausschliefilich
saprophytische Lebensweise wie eine echte Astasia, dm'ch die Art
del' Vermehrung hingegen wie eine echte Euglena. Sie ist insofern
sehr interessant, als sie in sich Merkmale vereinigt, die gewisser-
mafien spezifiseh fiir be ide Gattungen sind und das Tier dadurch
eine vermitteInde SteHung zwischen ihnen einnimmt. Nach alledem
bleiben also keine wesentlichen Unterscheidungsmerkmale zwischen
diesen zwei Gattungen, weshalb ihre Aufrechterhaltung kaum mehr
berechtigt el'scheint.
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Figurenerklarung.
Tafel VII.

Fig. la-c. Mastigamoeba radicula im schwimmenden und amoboiden
Zustande.

Fig. 2 a-g. }lastigamoeba polyvacuolata.
Fig.3a-g. Mastigamoeba limax.
Fig. 4 a-f. Dimastigamoeba simplex.
:Fig.4g-h. Dimastigamoeba simplex in Teilung.
Fig. oa-e. Dim a s tigam oe b a agiJ is im schwimmenden und amoboiden

Zustande.
Fig. of-h. Dimastigamoeba agilis in Teilung.
Fig. ok. Dimastigamoeba agilis, Tochtertier unmittelbar nach der

Teilung.
Fig. 6a-d. Cercomonas longicauda beim Schwimmen und bei del'

Nahrungsaufnahme.
Fig. 7 a-c. Eucomonas socialis einzeln.
Fig.7d. Eucomonas socialis Kolonie.
Fig. 8 a-d. Bod 0 0 vat u s. a) normales Tier ; b) mit J odkalium behandelt;

c-d) in Teilung.
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Tafel VIII.
Fig. Be-£. Bodo ovatus in Teilung.
Fig. 9. Costia llecatrix. a-b) normale Tierej c) ein Tier von derSeite

gesehen j d) Stiick Raut mit darauf sitzenden Tieren; e) Querschnitt durch ein Tier;
f -h) Encystierungsstadien.

Fig. lOa-e. Costia necatrix. Schnitte, verschiedene Teilungsstadien
des Kerns.

Fig. 11a-f. Urophagus intestinalis.
Fig. 12a-d. Trepomonas agilis.
Fig. 13a-h. Euglena quartana. a-b) schwilllmender Zustand; c-e)

Teilungj f-g) Teilung in del' Ruhe; h) ebenfalls.
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