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ABSTRACT: A contribution to the morphology, biology and systematic position of the 
polychaete Ctenodrilus serratus. The drilomorph polychaete Ctenodrilus serratus (0. ScvtMmT 
1857) is described. The following features are variable: size, colour of epidermal glands, 
number of bristles within one bundle, shape of bristles. According to these criteria C. s. iimu- 
Iicolus is not a valid subspecies. The pharyngeal bulb (buccal bulb) of the ctenodrilids can be 
compared with that of the archlannelids; it cannot be homologized with the buccal buib of 
the genus Potamodrilus (Oligochaeta). This pharyngeal bulb is important for feeding and 
movement. C. serratus and the other members of the family Ctenodrilldae have a ventral 
ciliary field on the first segments, which has apparently no function for feeding and locomotion. 
The presence of this field and the epidermal glands, as welI as the absence of paired tentacles 
and gills enable the Ctenodrilidae to be separated from the Cirratulidae. 

E I N L E I T U N G  

Die erste, jedoch no& recht unzure'ichende Beschreibung der Poly&aetengattung 
Ctenodrilus findet sich bei O. SCI-IMIDT (1857); er nannte die yon ihm untersuchte 
Form Parthenope serrata. CLArAt~DE (1863) konnte genauere Angaben iiber diese 
Art machen; yon ihm stammt auch der Gattungsname CtenodriIus. ScHMmTs und 
CLA~AI~gDES Bezeichnungen wurden zu dem heute giiltigen Namen CtenodriIus serra- 
tus vereinigt (endgiiltig yon MONTICELLI 1893). SUDZlS~I & S~KIGIJCHI (1972) stellten 
vor kurzem eine neue Unterart  als C. s. IimulicoIus vor. 

SCHAt~FF (1887) beschxieb als C. parvulus eine weitere Art, die sich yon C. serratus 
dutch die geringere Gr(it~e und die andersartige Ausbildung der Borsten unters&eidet. 

Weitere Untersu&ungen an den Ctenodrillden hefaf~ten sich haupts~ichlicb mit 
ihrer systematischen Stellung (VEJDOWSKY 1884, CAULLERY & MI~SNIL 1898), der Ana- 
tomie und Histologie (K~NNEL 1882, GALVAGN11903) sowie der Fortpflanzungsbiologie 
(KENNE~ 1882, MONTIC~LH 1906, SOKOLOW 19ti) .  

C. serratus-Funde aus Jugoslawien und einem Meerwasser-Aquarium boten nun- 
mehr die M~Sgli&keit, einige Widerspriiche in den Angaben der verschiedenen Autoren 
zu kl~iren und weitere erg~inzende Beobachtungen zur Kenntnis dieser Polychaeten- 
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Gattung zu machen. Besonders berti&sichtigt wurden dabd der Pharynxbulbus und das 
ventrale Wimperfeld auf den vordersten Borstensegmenten; den phylogenetischen Wert 
bdder Organe im Hinbli& auf die Verwandtsdlaf[sbeziehungen zwischen Anndiden 
und Mollusken hat erst ktirzlich SALVlNI-PLAwSN (1972) er6rtert. 

Da iiber die Lebenswdse yon C. serratus bisher kaum Einzdhdten bekannt waren 
(vgl. HARTMANN-ScHR6DER 197t), werden auch dnige biologische Daten mitgeteik. 

MATERIAL UND METHODEN 

Herkun~: 3 verschiedene St~imme (A-C) yon Ctenodrilus serratus dienten als 
Untersuchungsmaterial. Stamm A wurde in Kulturschalen gefunden, in denen im In- 
stitut ftir Zoologie der Universit~it Dtisseldorf ein marines Kamptozoon (Barentsia 
spec.) aus Palo Alto (Kalifornien) geziichtet wurde. Die Tiere des Stammes B wurden 
in Rovinj (Istrien, Jugoslawien) zwischen Kalkrotalgen (Corallina mediterranea) ge- 
funden. Ebenfalls aus Rovinj kam Stature C; diese Tiere lebten zwischen Detritus in 
der Uferzone. 

Die Zucht erfolgte bei Zimmertemperatur in Petrischalen yon 20 cm (i) in See- 
wasser, dem ein sterilisiertes, ldcht gequetschtes Weizenkorn zugegeben war. Etwa 
1-2real pro Woche w~rden Griinalgen der Gattung Dunaliella hinzugeftigt. 

Untersuchungstechnik: Leben& Tiere wurden mit einem Roto-Kompressor (WI•- 
FERT & BECKMANN 1972) festgelegt und beobachtet; zus~itzlich (und auch vor jeder Fixie- 
rung) wurden sie mit 7prozentiger MgCt2-L6sung oder mit Chloreton (0,5 %) bet~iubt. 
Im Dunkelfdd sind an iebenden Tieren besonders gut Cilien lind Tasth~irchen zu er- 
kennen. 

Die Fixierung fiir die Lichtmikroskopie erfolgte mit Bouin-Duboscq-Brasil, ge- 
f~irbt wurde mit Dobdl-Chromotrop oder Azan (Einbettung in Paraffin; Schnittdicke: 
3 $¢m). Nach der Methode yon PETERS (1961) wurden Aufhellungspr~parate angefer- 
tigt, die mit Alaunkarmin oder Direktdefschwarz angef~irbt wurden. 

Pr~iparationsweg fiir die Raster-Elektronenmikroskopie, speziell ftir Cilien-Dar- 
stetlung: Fixierung in einem 1 : 1-Gemisch yon 2prozenfiger Osmiums~iure und Meer- 
wasser; Auswaschen in Alkohol (70-100 %); anschlieigend KarboI : Xylol 1 : 1 (90 
rain), Xylol : TerpentingSt 2 : 1 (90 rain), gereinigtes Terpentin~51 (90 rain). Bedamp- 
lung mit Gold, Untersuchung im JEOL Scanning Electron Microscope ISM-U3. 

MORPHOLOGISCHE DATEN 

Ku l~e re  O r g a n i s a t i o n  

Ctenodrilus serratus ist dn sehr kleiner Polychaet (Abb. 1). Einzdtiere errdchen 
L~ingen von 1,1-2,5 mm (Stamm A), 1,2-2,8 mm (Stamm B) und 1,2-2,4 mm (Stamm 
C). Die K~Srperbreite be~r~igt je nach Kontraktionszustand 90-120/zm. 

C. serratus bildet durch Paratomie Tierketten, die 3-5 mm (A, C) und 4-7 mm (B) 
lang sin& Sie k~Snnen aus bis zu 6 (A, C) oder 7 (B) Einzeltieren bestehen; vorhe~- 
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schend sind Ketten aus 4-5 Zooiden. Die Lage der ersten Teilungszone ist recht kon- 
stant, sie liegt zwischen dem 3. und 4. oder 4. und 5, borstentragenden Segment. 

Ein charakteristisches Aussehen erh~ilt C. serratus durch farbige Hautdrtisen 
(Abb. 1, 2). Sie sind braun (St~imme A, C) oder blau bls schwarzviolett (B), 4-8/~m 
grot~ und in den meisten F~illen dicht und gleichm~it~ig tiber den ganzen K~Srper verteilt. 
Intensiti/t und Grad der Pigmentierung k~Snnen jedoch stark schwanken. Die Driisen- 
zdlen sind unregelm~it~ig gestaltet; das Sekret in ihnen liegt in kugelfiSrmigen Grana 
~-or~ 

Am ganzen Kgrper finden sich h~ir&enartige Forts~itze (.Tasth~ir&en" in der 
Polychaeten-Literatur). Sie treten geh~iut~ am Vorderrand des Prostomiums und am 
Hinterende des Tieres auf (Abb. 1); yon ~lteren Autoren wurden sie nicht besc.hrieben. 
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Abb. 1: Ctenodrilus serratus; iinks: Seitenansi&t (ohne Segmentalgefiit~e und Hautdriisen); 
rechts: Dorsalansicht (ohne Gef~iBsystem). b Borste, d Dissepiment, dg DorsalgefS, tg, ed End- 
darm, ef Falte des Pharynxtaschen-Eplthels, f farbige Hautdriise, hie Herzk~rper, md Mittel- 
darm, mdz braungef~irbte Mitteldarmzellen, n Nephridium, p Prostomium, sk Schlundkopf, 
ta Tasrh~irchen, vd Vorderdarm, vw ventrales Wimperfeld, wg Nuchalorgan, wp Wimperfeld 

auf dem Prostomium 
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Das Prostomium trSgt an den Sdten je ein Nuchalorgan, ein rundes Wimperfeld 
mit einem Durchmesser yon 19 -+ 3 ~m (Abb. 1, 3). Ventral ist das Prostomium aus- 
geh~ihlt; bier ist es mit Cilien ausgekleidet, an die sich kontinuierlich die Wimpern der 
weiten MundhShle anschliegen. 

Abb. 2: Farbige Hautdrtisen (f) yon Ctenodrilus serratus; der Pfeil weist auf eine CSlomozyte. 
Oben rechts: Borstenbiindel mit den fiir Ctenodrilus serratus charakteristischen gez~hnten 

Borsten 

Hinter dem Prostomium folgt das borstenfreie Schlundkopf-Segment (p. 337 und 
Abb. 1), in dem ein weiteres Wimperfeld beginnt, dessen Umfang bei friiheren Unter- 
suchungen (KENNEL 1882, GALVACNI 1903) nut unzureichend bekannt wurde (Abb. 4). 
Es ist in Form eines langgezogenen gleichschenkligen Dreie&s ausgebildet (L~nge: 
200-250/~m). Die Grundsdte dieses Dreie&s be ginnt im Schlundkopfsegment, seine 
Spitze lie gt am Ende des 2. Borstensegments. 

Die Parapodien yon C. serratus sind v61iig bis auf die &arakteristische Beborstung 
geschwunden. Die Borsten ste&en ventrolateral an jeder KSrperseite in Taschen und 
sind in je 2 Btindeln angeordnet; dies gilt grunds~itzlich fiir alle untersuchten St~imme 
und kl~irt unterschiedliche Beobachtungen ~ilterer Untersuchungen (ScHMIDT 1857, 
CLAI~ARkD~ 1863, K~NNEL 1882, VEJDOWSKY 1884). Tiere zwischen I und 2 mm KSr- 
perliinge besitzen 9-12 (meist I0-t  t) Borstensegmente. 

Die Anzahl der Borsten innerhalb eines Btindels auf einer K6rpersdte schwankt 
zwischen 1 und 5, die mdsten Borsten finden sich in den mittleren Segmenten. Die Bor- 
sten sind im Vorder- und Enddarm-Bereich etwa 45 _+ 8/zm lang, im Mitteldarm-Ab- 
schnitt sind sie mlt 70 + 5/zm etwas l~inger. Sie bestehen aus einem ann~ihernd geraden 
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S&aflg der sich im letzten Teil ldcht kriimmt. Der gebogene Tell tr~igt auf der Konkav- 
seite 4-7 unte:rschiedlich geformte Z~ihnchen (Abb. 3). Untersuchungen mit dem REM 
zeigten, dab gelegentlich auch die Konvexsdte z~ihnchenartige Forts~itze tragen kann. 

Der Chitosantest (vgt. P~T~RS 1968) an den Borsten verlief negativ; da sie in KOH 
gel&t wurden, ist zu vermuten, dag sie kaum Chitin enthalten urld im wesentli&en aus 
Protein bestehen. 

Abb. 3: Nuchalorgan yon Ctenodrilus serratus; Ansicht yon schrRg hinten 

Abb. 4: Aufsi&t auf das ventrale Wimperfdd (vw); t Pharynxtasche, rn MundhtShlenbereich 
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I n n e r e  O r g a n i s a t i o n  

Auffallend ist das Fehlen yon Ges&lechtsorganen. Auch bei den mehr als 5 Jahre 
in Kultur gehaltenen Tieren des Stammes A traten niemals Gonaden auf; die Fort- 
pflanzung erfolgte unter den angegebenen Kulturbedingungen auss&lieglich dur& 
Paratomie. 

Der Darmkanal kann in Ieichten Schlingen liegen; er ist dur&gehend bewimpert. 
Im Prostomium macht der Vorderdarm eine Biegung nach ventral und 5ffnet sich dur& 
den weiten Mund na& auflen. An diese MundhShle s&liegt sich caudad eine Pharynx- 
tas&e an (Abb. 1, 4), deren HShlung dutch Epithelfalten und einen ausstiilpbaren 
Pharynxbulbus eingeengt wird (Abb. 1). Der Aufbau yon Pharynxtas&e, PharynxbuI- 
bus und der Verlauf der Muskulatur wurden weder yon KENNEL (1882) und GALVAGNI 
(1903) no& yon SOKOLOW (1911) insgesamt richtig dargestellt. 

Das aus grogen Zdlen bestehende bewimperte Vorderdarmepithel (Abb. 5a, b) 
der Mundh6hle biegt an der Mund6ffnung caudad um und bildet ein wimperloses 
Pharynxtaschen-Epithel, das aus wesentlich kMneren Zellen besteht. Etwa in HShe des 
Umbiegens des Vorderdarms nach ventral macht auch dieses Epithel eine Biegung nach 
proximal und bildet dadurch links und rechts yon der Medianebene zwei grof~e Falten, 
die halbkreisfSrmig in die Pharynxtasche hineinragen (Abb. 1; 5a, c). Die beiden Fal- 
ten sind hervorstre&bar (s. unten) und kSnnen, wenn sie in der Medianebene anein- 
anderstofgen, die Mund~iffnung weitgehend verschliel~en. 

Vom distalen Ende der Fake ausgehend verl~iuflc das Pharynxtaschen-Epithel wie- 
der nach vorn (Abb. 5a), parallel zum Vorderdarm und bildet so die ventrale Ausklei- 
dung der Pharynxtasehe, bis es s&liel~li& auf die ventrate Epidermis trif~ (Abb. 5a). 

Dem Epithel unterhalb der Fake liegt ein unpaares Muskelpolster an (,,Unter- 
lippe" bei KENNEL 1882, ,,Schlundkopf" bei GALVAGNI 1903). Dieser Schlundkopf 
(Pharynxbulbus; Abb. 5a, c, d, 6) hat etwa die Form drier nach hinten zu grSger wer- 
denden Schaufel: In der Aufsicht gesehen sind die bdden Seitenr~inder emporgewStbt 
und laufen proximal in zwei abgerundete Zipfel aus, die dutch eine Einbuchtung mit- 
einander verbunden sind (Abb. 6). Das distale Ende des Schlundkopfes ist halbkreis- 
fSrmig gerundet. 

Kennzeichnend fiir den Bau des in si& abgeschlossenen Schlundkopfes sind zur 
KSrperliingsachse quergestellte, lamellenartig hintereinander angeordnete Muskelplat- 
ten (Abb. 5a, 6). Jede dieser Platten besteht aus zwei Einzelplatten, die dicht anein- 
anderliegen und kurz vor der Insertion am Epithd des Bulbus sich in ihre beiden An- 
teile aufspalten (Abb. 5a). GALVAGNr (1903) land im Schlundkopf auf mit Eisenh~imat- 
oxylin gef~irbten Schnitten ,,Stiitzfibrillen", die si& bei der Untersuchung mit Azan 
ni&t darstdlen liegen. Auch SoKoI.ow (1911) konnte bei Raphidrilus keine derartigen 
Fasern nachweisen. 

An de r paarigen grogen Epithelfalte sowie am ventralen Epithel des Vorderdarms 
grei£en jeweils mehrere Muskdfaserziige an, die zunSchst wdtgehend getrennt caudal- 
w~irts in L~ingsrichtung des Tieres verlaufen und sich kurz vor dem distalen Schlund- 
kopf-Ende zu einem einheitlichen breiten Muskelstrang aneinanderlegen (Abb. 5a). 

Dieser ,,Sagittalmuskei" legt si& nun an das Bulbusende an und umhiillt ihn ven- 
tral und an den Seiten, indem er im Bogen na& vorn biegt (Abb. 5a, c, d). An der 



338 M. WILFErVr 

Spitze des Schlundkopfes inseriert er in einzelnen Fasern an der ventralen Pharynx- 
taschenwand (Abb. 5a). Hier liegt au& die Anhet~ungsstelle fiir ein weiteres System 
yon Muskelfasern, die unterhalb des Schlundkopfes parallel zu diesem laufen und kurz 
vor dem Dissepiment im Hautmuskels&lauch enden (Abb. 5a). Ihre Kontraktion be- 
reitet das Ausstiilpen der Epithelfalten und des Pharynxbulbus vor. An ihrer Inser- 
tionsfl~iche wird das Pharynxtaschenepithel rii&- und ventralw~irts gezogen und bildet 
so eine Einbuchtung bzw. Falte (Abb. 5c). Dutch Kontraktion des Sagittalmuskels wet- 
den die Epithelfalten und der Bulbus in proximale Richtung gedrii&t; der Apex des 

d 

s m  

30 ~m 

Abb. 5: Sagittal- und Quersdmitte durch den Vorderk/Srper von Ctenodrilus serratus (sche- 
matische Ansichten). Im Sagittalschnltt a geben die Pfeile b, c und d die ungef~ihren Schnitt- 
richtungen der Abbildungen b-d an. cg Cerebralganglion, ef Falte des Pharynxtaschen-Epithels, 
lp Lumen der Pharynxtasche, re Retraktor des Pharynxtaschen-Eplthels, sm Sagittalmuskel, 
sk Schlundkopf, skr Schlundkopf-Retraktor, uef untere Epithel-Falte, vd Vorderdarm, vde 

Vorderdarm-Epithel 
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Schlundkopfes wird dabei nach ventral umgeklappt. Er gleitet tiber das zurii&gezogene 
Pharynxtaschenepithel, seine vordere Dorsalfl~iche liegt rmnmehr dem Substrat an. 

Zu diesen beiden Muskdsystemen treten zwei Retraktoren des S&lundkopfes. Das 
distale Bulbusende tr~igt in der Medianebene in Form groger blasiger Zellen besonders 
gut entwi&ehes CSlomepithel (Abb. 6). Links und rechts davon greifen am Schlund- 
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Abb. 6: Horizontalschnitt durch die ersten Segmente yon Ctenodritus serratus, b Borste, c ver- 
dicktes CSlomepithel, d Dissepiment, hk Herzkgrper, m Mesenterium, md Mitteldarm, n Ne- 
phridialkanal (ira oberen Nephridium ist der Nephridioporus anges&nitten), sk S&]undkopf, 

wt Wimpertri&ter des Nephridiums 

kopf zwei Rii&ziehmuskeln an (Abb. 5a), die sich parallel zum Darm caudalw~irts 
fortsetzen und s&liefllich am Ventralepithel inserieren. 

AIs I-Iahemuskulatur des Bulbus, die ni&t in den Vorgang der Pro- und Retrak- 
tion eingreift, sind feine Muskelfasern anzuspre&en, die jeweils zwis&en proximalem 
und distalem S&iundkop£ende und der Iateralen Epidermis ausgespannt sind. 

An den Vorderdarm (Pharynx und CJsophagus) schlieflt si& der stets breitere Mit- 
teldarm an (Abb. i), dessen Epithetzellen intensiv braun gef~irbte Granula enthahen. 
Die Erweiterung zum Mitteldarm liegt ausnahmslos zwischen dem 2. und 3. Borsten- 
segment; der I[/bergang zwis&en Mittel- und schmalerem Enddarm befindet si& meist 
zwischen dem 4. und 5. Borstensegment. 

Auf Schnitten lieflen sich im Darm keine peritrophischen Membranen nachweisen, 
wie sie PrT~RS (1968) und VIERHAUS (1971) bei zahlreichen Anneliden gefunden batten. 

Das Blutgef~igsystem (Abb. 1) ist geschlossen und besteht aus einem Dorsal- und 
Ventralgef~if~, die durch segmentale Ringgef~ige verhunden sin& Das DorsatgefSfl spaI- 
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tet sich im Prostomium in zwei Anteile, die sich unterhalb des Darmes im Bulbus-Seg- 
ment zu einem einheitlichen Ventralgef~it~ vereinigen. Kurz vor dem A~er werden 
beide Hauptst~imme ebenfalls durch zwei kurze Seiten~iste miteinander verbunden; 
GALVAGNI (1903) konnte diese Verbindung ni&t beobachten, vermutete abet richtig, 
daf~ das Gef~igsystem vollkommen geschlossen ist. 

Das Dorsalgef~it~ s&liegt in seinem ventraIen Tdi tiber dem Vorderdarm bis zum 
Mitteldarm-Beginn eine mehrs&ichtige Lage meist intensiv braungelb gef~.rbter Zellen 
ein (Abb. 1, 7), die dutch Bindegewebsfasern zusammengehalten werden. Dieser ,,Herz- 

Abb. 7: Herzk/Srper (hk) im Dorsatgef~g yon Ctenodrdus serratus. Unten iilaks: Querschnitt 
durch das Dorsalgef~ft mit HerzkSrper 

k6rper", der au& bei anderen sedent~iren Poly&aeten sowie einigen Oligochaeten zu 
finden ist (vgl. ST~rHENSON 1930), hat eine no& unbekannte Funktion. Bei der Kon- 
traktion des Gef~iges wird er gegen die dorsale Herzwand gedrii&t und iibt so m/Sg- 
licherweise eine Ventilfunktion aus. Seine PrimS~rfunktion k/Snnte nach FAUVEL (1959) 
die eines Stoffwechselorgans sein, vergleichbar eventuell einem Chloragog; dafiir 
spr~iche bei Ctenodritus, dag Farbe und Farbintensit~it der Herzk6rperzellen sich ~in- 
dern k/Snnen. 

C. serratus besitzt ein Paar Metanephridien (Abb. 1); ihr Wimpertrichter liegt im 
Segment des Schlundkopfes dem Dissepiment an (Abb. 6). Der Nephridialkanal dur&- 
bri&t das Dissepiment, biIdet mehrere S&leifen und miinde.t im ersten Rumpfsegment 
nach auflen. SVDZUKI & SEKmUCHI (1972) deuteten die Nephridien f~Is&lich als Spei- 
cheldriisen. 
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Das Nerve nsystem liegt, wie schon KENNEL (1882) erkannte, vSllig im Ektoderm 
verborgen. Die vom Cerebralganglion ausgehenden Konnektive treffen sich unterhalb 
des Schlundkopfes und bilden yon dort ab das Bau&mark. 

Schlundkopf-Segment und alte weiteren borstentragenden Segmente sincl vonein- 
ander dutch wohIausgebildete Dissepimente getrennt (Abb. 6), auch die Mesenterien 
sind vollst~indig vorhanden (von GALVAGNI 1903 nicht erkannt). Zwischen den Dissepi- 
menten des Hinterk~Srpers fallen frei flottierende CSlomzellen auf, deren Fun ktion 
noch ni&t bekannt ist (Abb. 2). 

BIOLOGISCHE DATEN 

Die blaue Form yon Ctenodrilus serratus konnte in grof~er Menge zwischen Coral- 
lina mediterranea gefunden werden, die in Rovinj (Jugoslawien) oR Iangausgedehnten 
Bewuchs auf Felsen der Uferzone bildet. 

Die Bewegungen der meist gekriimmten Tiere bestehen aus einem langsamen Vor- 
w~irtskriechen, ausgeR5st durch peristaltische Bewegungen des Hautmuskelschlauchs; die 
Wiirmer bleiben in st~ndigem Kontakt mit dem Substrat. Zu Beginn der Vorw~rts- 
bewegung erfolgt ein Aussfiilpen des Pharynxbulbus, der sich als Stiitzorgan gegen den 
Untergrund stemmt. Keine wesentliche Rolie bei der Bewegung spielen die Borsten; 
nur bei einem seitlichen Aufstfitzen des K~Srpers k/Snnen sie als Widerlager oder Ver- 
ankerung dienen. Auch die ventrale Bewimperung hat keinerlei Bedeutung ffir die 
Lokomotion. 

Die Nahrnng der Tiere besteht in erster Linie aus Detritus, abet au& ,sperrige" 
Algen, wie z. B. Licmophora (Diatomeae), fanden sich im Darm. Beim Ausstiilpen des 
Schlundkopfes schabt dieser Detritusmaterial yon der Unterlage ab bzw. wirbelt es auf, 
das durch Einziehen des Bulbus sowie dutch das Schlagen der Wimpern yon Prosto- 
mium und Vorderdarm in den Mund bef~Srdert wird. Auch bei der Nahrungsaufnahme 
1~igt sich dem ventralen Cilienfdd keine Funktion zuordnen, da seine Wimpern nur 
vom Mund weg caudalw~irts schlagen. 

In der Kulturschale bildeten die Wfirmer in einigen F~illen feine R~Shren aus Haut- 
sekret und Fremdstoffen; im nafiMichen Biotop konnten derartige Schleimr6hren nicht 
gefunden werden. Hier lebt C. serratus ot~ v611ig verste&t zwis&en Algenf~iden und 
Detritus (was vor allem ffir die braungef~irbten Tiere des Stammes C zutraf); in sol- 
chen F~illen kann die Ventralbewimperung viellei&t der Erzeugung eines Atemwasser- 
stroms und dem kontinuierlichen Abtransport der Exkretstoffe dienen. 

Die in Kultur genommenen Tiere zeigten eine positive Phototaxis; stets wird die 
dem Licht zugewandte Seite der Petrlschale bevorzugt. 

DISKUSSION 

Der Fund yon Ctenodrilus serratus in Rovinj (Jugoslawien) stellt einen Erstnach- 
weis ffir die Fauna dieser Gegend dar. KAVZMANN (1972) erwShnte in seiner faunisti- 
schen Studie der Polychaeten Rovinjs von den Ctenodriliden lediglich die Gattung 
Raphidrilus. 
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Der Vergleich der in Zucht genommenen St{imme zeigt die Variationsbreite der 
Art C. serratus auf: (1) Die Gr~f~e der Zooide schwankt zwischen 1 und 2,8 ram. Die 
Angaben von 8-9 mm L~nge bei FAUV~L (1927) und HA~TMANIq-Sc~n~6DER (1971) be- 
ziehen sich ohne Zweifel auf Tierketten aus mehreren Zooiden; Einzeltiere erreichen 
niemals derartlge K~rpergr~Sf~en. (2) Die Farbe der Hautdrtisen ist nlcht konstant; zu 
den bier beobachteten Farben Blau bis Violett und dem erstmals nachgewiesenen Braun 
finden sich weitere wie Schwarz (CLAvAP,~DE 1863, FAUV~L 1927, HAI~TMANN-ScHr, b- 
DER 1971) und Grtin (KENNEL 1882, GALV~-ONI 1903). Dat~ die Farbe innerhalb eines 
Stammes variabei sein kann, zeigte sich be{ der Haltung yon Stamm B, bei dem eln- 
zelne Tiere neben blauschwarzen auch gelbbraune Farbdriisen aufwiesen. (3) Dat~ die 
Zahl der Borsten in einem Bi~nde{ unterschiedlich ist, best~itigen die Z~hlungen yon 
KENNEL (1882); bei beiden Untersuchungen enthielten die mittleren Segmente die mei- 
sten Borsten. Sornit k~Snnen Zahl und Verteilung der Borsten nicht als artspezifisches 
Merkmal gelten. 

Auf Grund dieser Merkmalsvariationen kann die von SUDZUKI & S~KIGIXCHI 
(1972) aufgestellte Unterart C. s. limulicolus nicht als valide betrachtet werden. Die 
Unterschiede gegen~iber, der Nomlnatform (Borstenanordnung, Borstenform, K~rper- 
l~inge) fallen alle unter die Variationsbreite dieser Merkmale innerhaIb eines Stammes 
yon C. serratus. 

Bel fast allen untersuchten Formen yon C. serratus wurde als alle{nige Fortpflan- 
zung eine Vermehrung durch Teilung unter Bildung yon Tierketten festgeste{lt. Der 
Ausdruck ,,Ctenodrilisation", der fiir diesen Modus gebraucht wurde (D~Hot~NE 1924, 
FAUV~L 1959), erscheint iiberfliissig; es handelt sich um eine echte Paratomie (bei den 
Gattungen Zeppelina und Raphidrilus dagegen tritt Architomie auf). Lediglich MONTI- 
C~LI..I (1906) konnte eine kurze Beschreibung der geschlechtlichen Fortpflanzung geben. 

Seit den Untersuchungen yon MESNIL & CAULL~RY (1897) sowie CAULL~RY & M~S- 
NIL (1898) werden die Ctenodrilidae als drilomorphe Polychaeten in die nahe Ver- 
wandtschait der Cirratuliden gestellt; diese Einreihung beruht vor allem auf Ahnlich- 
keiten in der Anatomie zwischen friihen Entwicklungsstadien des Cirratuliden Dode- 
caceria concharum und den 3 Ctenodriliden-Gattungen Ctenodrilus, Zeppelina und 
Raphidrilus; die geschlechtliche Fortpflanzung erfolgt bei allen genannten Gattungen 
nach dem glelchen Modus. 

Die Untersuchungen an C. serratus und der Vergleich mit Zeppelina und Raphi- 
drilus lassen es ratsam erscheinen, diese 3 Gattungen als elgene Familie Ctenodrilidae 
KENNEL 1882 neben die Cirratulidae CA~_~s 1863 zu stellen (FAuwI. 1927 billigte 
ihnen lediglich den Rang einer Unterfamilie zu). 

Den Ctenodriliden fehlen die paarigen Tentakel und die Kiemen der Cirratuliden; 
sie lassen slch fernerhin yon ihnen durch zwei Merkmale abtrennen, die: die aus recht 
heterogenen Merkmalen zusammengestellte Familiendiagnose yon HARTivIANN-ScI~6- 
D~r, (1971) erg~nzen: Integument mit tiber den ganzen K~rper verteilten farbigen Drti- 
sen; Prostomium und erste Rumpfsegmente ventral bewimpert* (entgegen den An- 

*Fiir Raphidrilus nemasoma widersprechen sich in dieser Hinsicht die Angaben yon 
MONTIC;ELLI (1910) und SOttOLOW (1911). 
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gaben FAUVELS 1927 und MONTICELLIS 1910 triigt auch das erste Borstensegment yon 
C. parvulus Cilien; vgl. SCHARFF 1887 und GALVAGNI 1903). 

Fiir das ventrale Citienfetd auf den ersten Segmenten yon C. serratus lief~ sich eine 
Funktion weder Rir die Fortbewegung noch fiir die Nahrungsaufnahme feststellen. 
Ahnliche Bildungen sind bei verschiedenen Archiannetiden und Polychaeten-Larven be- 
kannt (vgl. BEAtTCHAMV 1959, MEYER 1901). Die Archianneliden sind grSBtenteils 
Mesopsammon-Bewohner**, die mit Hilfe der ventralen Ciliatur zu einem Gleitkrie- 
chen bef~ihigt sind. Vietleicht Ieitet sich auch Ctenodrilus yon Bewohnern des Sand- 
liickensystems ab; beim Ubergang zum Leben zwischen Algen h~itte dann die ventrale 
Bewimperung ihre ursprtingliche Funktion verloren. 

Neben dem ventralen Cilienfeld z~ihlt der ausstiilpbare Pharynxbulbus zu den 
charakteristischen Eigenschaflcen der Ctenodriliden. Vergleichbare Bildungen finden 
sich bei vielen Archianneliden (JA~c~RST~N 1947, BEAUCH~V 1959, OHM 1963), den 
Parergo.driliden (KAI~LINO 1958, RelSING~R 1960) sowie nach DALES (I963) bei weiteren 
Polychaeten-Familien (Pectinariidae, Ampharetidae, Terebellidae u.a.). Die prinzi- 
pielle Gleichheit des Baues des Pharynx besteht bei Archianneliden und Ctenodriliden 
im £olgenden: Sdllundkopf und Epithelfalten sind hervorstreckbar; die dazu nStige 
Muskulatur besteht aus einem massiven, im Bogen verlau£enden Sagittalmuskel, der 
auch die Unterlage des Schlundkopfes bildet, sowie Retraktoren und Haltemuskeln. 
Eine weitere Ubereinstimmung liegt im Bau des eigentlichen Schlundkopfes: Er ist in 
sich abgeschlossen und besteht aus lamellenartig hintereinander angeordneten Muskel- 
platten. 

Auch die Gattung Potamodrilus (Familie Aeolosomatidae nach BRIN~HURST 
& JAMIESON, Familie Potamodrilidae nach B~3NKE 1967) besitzt einen ventralen Pha- 
rynxbulbus, der jedoch nicht mit dem yon Ctenodrilus zu homologisieren ist. Der 
Schlundkopf (,,Zunge" bei BUNKe 1967) zeigt nicht den gleichen anatomischen Bau; er 
ist kein in sich abgeschlossenes Muskelpaket; die in ihn hineinziehenden Muskelstr~inge 
lassen ein Hervorstrecken aus der Mund~Sffnung nicht zu. 

BRINKHURST (in BRINKHtmST & JA~IESON 1971) schlief~t Potamodrilus und ver- 
wandte Gattungen yon den Oligochaeten aus; er h~ilt sie ftir n~iher mit den Polychaeten 
verwandt. U. a. verweist er auf das Fehlen eines Clitellums, das das kennzeichnende 
apomorphe Merkmal der Clitellata ist, sowie auf den ventralen Pharynxbulbus, der 
einzigartig bei Oligochaeten ist. 

Der Bulbus yon Potamodrilus l~ii~t sich jedoch zumindest nicht mit dem der Archi- 
anneliden, Ctenodriliden (s. oben) und Parergodriliden (vgl. BUNK~ 1967) homologi- 
sieren. B~NKE (1967) deutet dies als Zeichen der konvergenten Entstehung eines Pha- 
rynxbulbus bei verschiedenen Anneliden, vor allem bei Formen aus dem Lebensraum 
des Mesopsammons. DALES (1963) dagegen wertet den Pharynxbulbus als urspri~ng- 
liches Annelidenmerkmal, das sich aut~er bei den ArchianneIiden auch bei einigen Poly- 
chaeten-Familien (s. oben) erhalten hat. Eine genaue Untersuchung dieser Polychaeten 
w~ire w~inschenswert. 

Eine ~iberzeugende Homologisierung des Pharynxbulbus yon Ctenodriliden und 

** Der Polychaet Psammodrilus ist auch im adulten Zustand bewimpert; er gehSrt eben- 
falls zur interstitielIen Fauna (vgl. HARTMANN-ScHRODER 1971). 



344 M. WILFERT 

Archianneliden f~illt schwer, da bisher z. B. kdnerlei Angaben Jibe, seine Innervierung 
und nur wenige fiber seine Entwicklung vorliegen (bei Ctenodriliden: SOKOLOW 1911). 
Auch zdgen die Archianneliden eine Reihe yon Variationen im Bauplan des Pharynx 
(JA~GEI~STI~N 1947, O~vl 1963). 

Nimmt man eine Homologie des Pharynxbulbus innerhalb der Polychaeten zwi- 
schen Archianndiden, Ctenodriliden und dnigen anderen Familien an, so kommt den 
Archiannetiden dne Schllissdrotle bei der Beurteilung des phylogenetischen Werts des 
Merkmals Pbarynxbulbus zu. Sind sie urspriinglich gebaut, sekund~ir verdnfacht und 
heterogen oder, wie H~I~MANS (1969) ha& einer sorgf~iltigen Literatur-Smdie annimmt, 
Polychaeten, die prim~ir an den Lebealsraum Mesopsammon angepagt sind? 

Betrachtet man sie als spez:ialisierte Abk~immlinge dner ancestralen Anneliden- 
Gruppe wie DALES (1963), so ist der Pharynxbulbus dn symplesiomorphes MerkmaI, 
das dann nicht zur Begriindung dner n~iheren Verwandtschai~ der dnzdnen Archi- 
anndiden-Familien herangezogen werden k~Snnte. 

Sieht man in den Archianndiden eine heterogene Gruppe (z. B. DOGEL 1959, auch 
DaLeS 1963), die auf verschiedene Polychaeten-Familien aufzuteilen w~ire, so miigte 
sich bd ihnen und anderen Polychaeten der Bulbus im Hinbti& auf Fortbewegung und 
Nahrungsaufnahme erhalten baben; auch bier w~ire eine Urgr~appe mit einer derartigen 
Ausbildung des Pharynx zu fordern. 

Nicht auszus&liegen ist, dag fiir diese Formen der Lebensraum Mesopsammon als 
prim~ir anzusehen ist. Ctenodrilus serratus kommt zwar allein schon wegen seiner Fort- 
bewegungsweise als Sandliickenbewohner nicht in Betracht, das ventrale Cilienband 
kSnnte jedoch primer als Organ fiir eine derartige urspriingliche Lebensweise gedient 
haben. 

Elektronenmikroskopische Untersuchungen am Schlundkopf sowie eine FeststeI- 
lung seiner Innervierung sollen weiteres Material zur Ki~irung des Pharynxbulbus- 
Problems bei Anneliden liefern. 

ZUSAMMENFASSUNG 

1. Von dem erstmals fiir die Fauna yon Rovinj (Istrien, Jugoslawien) nachgewiesenen 
drilomorphen Polychaeten Ctenodrilus serratus (O. SCHMmT 1857) werden mor- 
phologische und biologische Daten mitgeteilt. 

2. Der Bau des Schlundkopfes (Pbarynxbulbus) l~it~t einen VergMch mit dem der 
Archialmeliden zu. Dieser Schlundkopf ist ein HiFsorgan bei der Nahrungsau£- 
nahme, au& bei der Fortbewegung spielt er eine wichtige Rolle. Auf Grund seines 
Baues t~iBt er si& ni&t mit dem Pharynxbulbus yon Potamodritus (Klasse Oligo- 
chaeta) homologisieren. 

3. Dem fiir die Ctenodriliden &arakteristis&en ventralen Wimperfeld auf den ersten 
Segmenten kann keine Funktion far Nahrungsaufnahme und Lokomotion zuge- 
spro~en werden. 

4. Wimperfdd und farbige Hautdriisen some das Fehlen yon mehreren Tentakeln 
bzw. Tentakelfiiden und yon Kiemen lassen dne deutli&e Abgrenzung zwis&en 
den Familien Cirratulidae s. str. und Ctenodrilidae zu. 
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5. Auf Grund der Variationsbreite der Ar t  C. serratus kann C. s. limulicolus SuI~zu~(~ 
& SEI~mUCHI (1972) nicht als valide Unterar t  betrachtet werden. 
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