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Stephanoscyphus planulophorus n. spec., ein neuer 

Scyphopolyp mit einem neuen Entwicklungsmodus 
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ABSTRACT: Stepbanoscyphus planulophorus n. spec., a new scyphopolyp with a new mode of 
development. A new solitary species of Stephanoscyphus (order Coronatae) is described. It 
has been collected in submarine caves of the rocky shore near Marseille, Mediterranean Sea, 
where it lives attached to colonies of corals at a depth of 10 to 20 m. The essential characteri- 
stics of the peridermal tube and the soR body are outlined. They are not sufficient to 
distinguish significantly the new species from others of the same genus. Identification was 
possible by the observation of a unique way of development which is characterized by the 
complete reduction of the free swimming medusa generation. First, the strobilation phase un- 
dergoes normal development whereby a chain of numerous ephyra-like stages is originated 
in the tube of the polyp. Simultaneously, its head is transformed into an opercular apparatus 
in the normal way whereby the aperture of the tube is closed completely. The strobilation 
stages must be considered as true young ephyrae because of ~heir flat shape, the regularly 
formed marginal lappets and contraction movements. Contrary to the normal development, 
the ephyrae metamorphozise directly to ciliated free swimming planulae. After a long 
period of incubation, the planulae hatch from the tube and begin a planctonic way of life 
for a period of about 14 to 50 days. They attach then to the substratum in the normal way 
and develop into young polyps with a basic disk and small peridermal tube. Thus, the 
life cycle is completed. Because of the existence of a strobilation phase and the production of 
ephyrae the mode of development must be considered as a reduced metagenesis. The problem 
of the existence and special realization of the sexual phase remains unsolved. The diagnosis 
of the new species is given, and the systematical, evolutionary and ecological aspects of the 
new mode of development are discussed. 

E I N L E I T U N G  

Die Lebensgeschichte der rezenten Scyphozoa ist irn typischen Fall  durch die 
Metagenese gekennzeichnet, die Existenz zweier Generationen und den Wechsd zwi- 
schen dem sessilen Polypen und der freischwimmenden Meduse. Als typisch, das heit~t 
als hinsi&tlich der Entwicklung urspriinglich, haben hierna& die Ordnungen Coro- 
natae, Semaeostomeae und Rhizostomeae zu gelten, deren Polypengeneration bekannt 
und deren Lebensgeschichte hinreichend erfors&t ist. Letzteres gilt vor allem fiir die 
beiden Ordnungen Semaeostomeae und Rhizostomeae, w~ihrend die Polypengeneration 
der Coronatae, die durch die Gattung Stephanoscyphus repr~isentiert wird, erst in 
ncuerer und n.euester Zeit eingehender untersucht und so in ihrer evolutionistischen 
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Bedeutung erkannt werden konnte (KoMAI 1935, W~RN~R 1966, 1967, 1970a, b, 
1971b). ,,Untypisch" sind die sessilen Stauromedusae, die Merkmale yon Polyp und 
Meduse in sich vereinen und eine abweichende, ,,direkte" Entwicklung tiber eine un~ 
bewimperte, kriechende Planula haben. Daher spricht vieles fiir die Auffassung, dat~ sie 
sich yon metagenetischen Vorfahren ableiten und daf~ ihre hypogenetische Entwicklung 
das Ergebnis eines sekund~iren, progressiven Evolutionsges&ehens ist (vgl. THIEL 1966). 
Die Cubomedusae werden wegen ihres ausgesprochen tetrameren Baues heute allgemein 
zu den Scyphozoa gestellt, obwohl sie sich in wesentlichen Merkmalen yon den Me- 
dusen der iibrigen Ordnungen unterscheiden (vgl. KRUMBACH 1925). Einer sicheren 
Beurteilung entziehen sie sich vor allem deswegen, weil ihre Polypengeneration his vor 
kurzem unbekannt geblieben war. Da yon CONANT (1898) und OXADA (1927) bei zwei 
verschiedenen Arten aus der Planula ein kleiner sessiler Polyp gezti&tet wurde, der 
sich jedoch ni&t iiber das Anfangsstadium hinaus weiterentwi&elte, kann als gesi&erte 
Tatsache nur gelten, dag die Cubomedusae ebenfalls metagenetis& sin& 

Inzwischen konnte in Zusammenarbeit mit Dr. CH.E. CUTRESS, Department of 
Marine Sciences, University of Puerto Rico, Mayaguez, der Polyp der Cubomeduse 
Tripedalia cystophora im Kutturexperiment bis zum adutten Stadium und bis zur 
Medusenbildung geztichtet werden, so dag jetzt endli& Klarheit tiber den Lebenszyklus 
dieser interessanten Gruppe besteht. 13berraschend ist das Resultat, daf~ der Polyp yon 
Tripedalia vom Scyphistoma der Semaeostomeae und Rhizostomeae und ebenso yon 
Stephanoscyphus vSllig verschieden ist, da er keinerlei Anzeichen eines tetrameren 
KSrperbaues erkennen l~if~t und eher einem Hydroidpolypen als einem Scypho~olypen 
gleicht. Bemerkenswert ist auch das Resultat, dal~ si& der Polyp in einer komplizierten 
Metamorphose in eine einzige Meduse umwandelt. Ein gemeinsamer Bericht tiber die 
ersten Resultate der Beobachtungen und tiber die wahrscheinli&en evolutionistischen 
Konsequenzen ist in Vorbereitung. Die Auffassungen tiber die Evolution der Scy- 
phozoa und des gesamten Tierstammes Cnidarla geraten damit erneut in Bewe~ung, 
und es besteht die begrtindete Hoffnung auf eine zuverl~issigere Deutung der ftir die 
Stammesgeschi&te wesentli&en Befunde, als sie bisher mSglich war. 

Der Polyp wird nach allem als selbstiindige Generation und nicht ledigllch als 
Larvenform ftir die si& yon ihm ablSsende Geschlechtsform der Meduse betra&tet. 
Das steht in Einklang mit der heute geltenden Auffassung (R~MANE 1954, CHAVMAN 
1966, THI~L 1966, UCHIDA 1969, W~RNER 1970a, 1971b), dat~ ein sessiler, sich sexuell 
fortpflanzender Polyp die Ausgangsform aller rezenten Cnidarier war, w~ihrend die 
Meduse das Ergebnis einer sekund~iren Evolution und ni&ts anderes ist als ein Polyp, 
der si& abgelSst und in Anpassung an die pelagis&e Lebensweise umgewandelt hat. 
Die Auffassung (CItAPMAN 1966, Wr~r~ER 1970a, 1971b), dat~ die Scyphozoa die 
Basisgruppe aller rezenten Cnidaria repr~isentieren, kann sich vor allem auf die ver- 
glelchende Auswertung der Untersuchungsbefunde an Stephanoscyphus sttitzen, der 
sich durch charakteristische Merkmale als direkten AbkSmmling der Conulata erwiesen 
hat, der fossilen Vorfahren der rezenten Cnidaria. 

Ftir diese Auffassung l~itgt sich weiterhin auch anftihren, dag die Scyphozoa in der 
Gesamtheit ihrer Organisationsformen und Lebenserscheinungen eine vM einheitlichere 
und weniger differenzierte Gruppe sind als insbesondere die Hydrozoa mit der relchen 
Ftille ihrer Baupl~ine und Entwicklungsgiinge (vgl. UCHmA 1963a, WrRN~I~ 1965). 
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Speziell hinsichtlich der Entwicklung boten die Scyphozoa bislang ein recht einhelt- 
liches Bild, well bei den metagenetischen Formen die Strobilation als Merkmal gelten 
muf~te, das mit dem Generationswechsel und der Existenz der freischwimmenden Me- 
dusen unver~inderlich verbunden ist. Insbesondere waren Abwandlungen dieses Ent- 
wicklungsganges in der Form einer Reduktion der freien Medusen unbekannt, wie sie 
bei vielen Hydroiden-Arten auftritt, deren Medusen mehr oder weniger stark riick- 
gebildet find und si& ni&t mehr vom Polypen abl~Ssen. Durch die eingehenden Unter- 
suehungen yon K/JHN (1913) find die verschiedenen Rackbildungsstufen der sessilen 
Gonophoren bei den Hydroidpolypen wohlbekannt; sie iassen sich als Eumedusoide, 
Heteromedusoide, Kryptomedusolde und einfach gebaute Sporosacs in eine evolutlo- 
nistische Reihe der progressiven Reduktion einordnen. 

Das Bild der einheitlichen Entwicklung der metagenetischert Scyphozoa bedarf 
jedoch einer Modifikation. Durch neue Beobachtungen konnte gezeigt werden, daf~ es 
bei ihnen F~lle einer Parallelentwicklung gibt, bei denen die Medusengeneration einer 
evolutionistischen R/ickbildung unterworfen ist. Ein erster Fall wurde k~irzlich be- 
schrieben (WrRNER 1971a). Er betri~ Tesseroscyphus eumedusoides n. gen., n. spec., 
einen solit~iren Stephanoscyphus-~hnlichen Polypen aus dem Marseiller FeMitoral 
(Abb. 1). Bei dem mit vollst~ndiger Peridermr/Shre versehenen Polypen entstehen die 
Medusen bei der Strobilation zwar auch in der typischen Weise dutch Querteilung des 
PolypenkSrpers in der R~Shre. Sie 15sen rich aber nicht mehr vom Polypen ab, sondern 
stehen am AboraI- und Oralpot st~ndig miteinander in fester Verbindung und bilden 
so eine zusammenh~ngende Kette yon meist 4 bis 8 Medusoiden, deren unterstes mit 
dem basalen Rest des Polypenk/Srpers verbunden bleibt. Durch die ausgesprochene 
Glockenform unterscheiden sie sich deutlich yon den flachen, scheibenfSrmigen Ephyren 
der Coronatae, Semaeostomeae und Rhizostomeae. Die Medusoide werden ohne 
Nahrungszufuhr geschlechtsreif. Die Keimzellen werden in den Gastralraum abgege- 
ben, sie werden hier befruchtet und entwickeln sich bis zur Planula. Die n~here Unter- 
suchung ergab, dab Zwittrigkeit die Regel und daf~ i~berdies Selbstbefruchtung mSglich 
ist. Gegen Ende der Strobilationsphase wird die Kette der Medusoide yon dem aus dem 
Basalteil regenerierenden Polypen aus der RShre herausgeschoben und 15st sich in die 
zerfallenden Einzelmedusoide auf. Die freiwerdenden Planulae het~en sich nach einer 
k[irzeren oder l~ngeren planktischen Phase an elnem geeigneten Substrat an und wan- 
deln sich in den Polypen urn, womit der Lebenszyklus geschlossen ist. Nach dem Grad 
der morphologischen Ausbildung handelt es sich in Parallele zu entsprechenderl sessilen 
Medusenformen der Hydroida um Eumedusoide. Wegen ihrer abweichenden Morpholo- 
gie kann der Erzeugerpolyp nicht der Gattung Stephanoscyphus angeh/Sren, da die 
scheibenf~Srmigen Ephyren aller Coronatae vor allem hinsichtlich der Organe des 
Schirmrandes vSllig verschieden gebaut sind. Der neue Polyp wurde Tesseroscyphus 
eumedusoides genannt, well HArCKEL (1880) die freilebende Scyphomeduse Tessera 
princeps beschrieben hat, die alle wesentlichen Merkmale der Eumedusoide tr~gt. Man 
darf daher folgern, dag Tesseroscyphus yon Vorfahren abstammt, die eine freilebende 
Medusengeneration besessen haben. 

Der vom typischen Entwicklungsgang der Scyphozoa abweichende Lebenszyklus 
von Tesseroscyphus mugte deswegen so ausfiihrlich besprochen werden, well im glei- 
chen Ausgangsmateriat inzwischen ein weiterer Scyphopolyp mit votlst~ndiger Peri- 
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dermr6hre entdeckt wurde, bei dem ebenfalls keine freien Medusen mehr entstehen. 
Allerdings ist die Reduktion erheblich weiter fortges&ritten, weil die Medusen nur 
no& als larvale Anlagen in Ers&einung treten und anschliegend einer vollstandigen 
Umbildung unterliegen. Da yon der neuen Art bisher nur 4 Exemplare zur Verfiigung 

Abb. 1: Tesseroscyphm eumedusoides n. gen., n. spec. Der erste Fall eines Scyphopolypen mit 
sessilen Medusoiden. Am Ende der Strobilationsphase ist die Kette yon 7 Eumedusoiden von 
dem regenerierenden Polypen (nur der obere Teil ist photographier~) aus der R~Shre heraus- 
geschoben und beginnt zu zerfallem Auf der re&ten Seite ist im S&irmraum des yon oben 

2. Medusoids eine Planula zu erkennen 

stehen, mug die folgende Beschreibung noch lii&enhaR bleiben. Andererseits verlief die 
Entwi&lung w~ihrend einer l~ingeren Beobachtungzeit yon fiber einem Jahr v~51Iig iiber- 
einstimmend, und die Befunde sind so eindeutig, dag der neue Entwi&lungsgang in 
seinen morphologischen Phasen hinreichend gekl~irt und dag die Errichtung einer neuen 
Art  gerechtfertig und notwendig ist. 

MATERIAL U N D  M ETHODE 

Wie bereits einleitend erw~ihnt, fanden sich 4 Polypen der neuen Art unter den 
zahlreichen Exemplaren der Species Tesseroscyphus eumedusoides; sie wurden yon 
t:[errn Dr. ZIBROWWS"" am 27. und 28. Oktober 1969 w~ihrend mehrerer Tauchg~inge 

* Danksagung vgl. p. t38. 
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in zwei submarinen HShlen in der Umgebung yon MarseilIe gesammelt, indem 
KorallenstSckchen an verschiedenen Stelten des HShleniiberhangs und der HShlen- 
de&e abgeschlagen wurden. Die Wassertiefe betrug 10 und 20 m. Da die meist 
5 bis 15 mm groi~en Polypen durch ihre braune Peridermr6hre mit bloflem Auge 
erkennbar sind, wurden die besetzten Korallenst6&chen sofort an Bord des Schiffes 
vorsortiert. Nach der Rii&kehr ins Laboratorium wurden die Polypen vom Substrat 
abgelSst, wobei darauf geachtet wurde, dag die diinnen Basalteile der RShren mit den 
Haffscheiben mSgli&st unbesch~idigt blieben. Ans&liegend wurden sie in filtriertem, 
t~iglich gewechseltem Seewasser geh~ittert, bei der Rii&kehr im Thermobeh~ilter nach 
Hamburg transportiert und hier in der [ibli&en Weise in Glass&alen yon ca. 200 cm a 
Inhatt isoliert geziichtet. Als Kulturmedium wurde filtriertes Seewasser yon Helgoland 
verwendet, das durch Zufiigen entsprechender Salzmengen auf den konstanten Wert 
yon 34,5 °/0~0 S aufgesalzen war. Als Futter dienten in der iiblichen Weise (vgl. WEI~NrR 
1968) Artemia-Nauplien und besonders auch Stii&chen der Mitteldarmdriise yon 
Mytilus edulis, die auf geeignete Partikelgr6ge zerkleinert waren. 

Wie bei der Laboratoriumskultur anderer Scypho- und Hydroidpolypen konnte 
der H~Iterungs- und Ziichtungserfolg neuerdings erheblich dutch die Verwendung des 
Harpacticiden Tisbe helgolandica gesteigert werden. Dieser Organismus hat sich nach 
seiner Isolierung durch U~tLIG (1965) als vielseitig verwendbare Kulturform erwiesen, 
die sich leicht in Massenkulturen ziichten l~igt. Die Copepodenart erfiillt den doppelten 
Zwe&, dag sie die RShren der Polypen und den Boden der Glasschalen abweidet 
und so die Kulturen sauber h~ilt und dag sie den Polypen gleichzeitig als Nahrung 
dient. Setzt man sie einer Einzelkultur in ausreichender Zahl zu, so l~igt si& iiberdles 
der Arbeitsaufwand verringern, weil dann bei einer Kulturtemperatur yon I50 C eine 
einmalige Fiitterung pro Woche ausreicht. Werden Eiersack-tragende Weib&en yon 
Tisbe zugefiigt, so kSnnen die ausschliipfenden Nauplien und die sich entwi&elnden 
Copepoditstadien auch yon kleineren Polypen gefressen werden. 

Bei den geschilderten Kulturbedingungen zeigten die Polypen gutes Wachstum, 
eine normale Entwi&lung und gingen nach einiger Zeit zur Strobilation fiber. Wie im 
einzelnen no& ausfiihrli& zu bes&reiben sein wird, find die Weiterentwi&lung und 
das definitive S&i&sal der Strobilationsprodukte yon allem Bekannten vSllig ab- 
weichend. In der RShre des Polypen entstehen n~imtich bereits Planulae, die nach 
einer kiirzeren oder l~ingeren Inkubationsphase ausschliipfen. Die freischwimmenden 
Planulae wurden in Kulturschalen geh~iltert und in mehrt~igigen Abst~inden in frisches 
Seewasser umgesetzt. Bei einem geringen Prozentsatz erfolgte die Weiterentwicklung 
zum angeheReten Bodenstadium und zum Polypen. Die Ftitterung machte wegen der 
sehr geringen GrSge der Jungpolypen erhebliche Schwierigkeiten, da alle lebenden 
Futterorganismen zu grog sind. Das Aufzuchtproblem wurde schlieglich in der Weise 
gelSst, dag kleine Stiicke der Mitteldarmdriise von Mytilus mit feinen Pinzetten aus- 
gequetscht wurden. Der austretende, sehr feinkSrnige Inhalt der Driisenzellen bzw. 
Driisenschl~iuche wird dem Polypen mit rein ausgezogenen Glasnadeln auf die aus- 
gestreckten Tentakel oder auf die Mundscheibe gebracht und kann auch yon den 
kleinsten Stadien aufgenommen werden. 
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DER POLYP 

Unter den zahlreichen Polypen der Species Tesseroscyphus eumedusoides, die eine 
kriifLige R6hre yon etwas gedrungener Form besitzt, fielen die wenigen Exemplare 
der neuen Art yon vornherein durch Form- und Strukturunterschiede auf. Wie die 
andere Art ist der Polyp solit~ir und mit einer kleinen basaien Ha~scheibe am Substrat 
angehei~et. Die diinnwandige R~Shre ist yon schlanker, meist nicht sehr stark gebogener 
Form und erweitert sich yon der sehr dtinnen Basis bis zur Miindung relativ wenig. 
Sie ist yon graubrauner bis hellgelber F~irbung. Die Oberfl~ichenstruktur ist in der 

a b 

Abb. 2 a, b: Stephanoscyphus planulophorus n. spec., RShrenstii& mit Zahnkranz, avon der 
Seite, b in der Aufsicht. Durchmesser der RShre in H6he des Zahnkranzes 0,8 mm. (Gezeichnet 

von F. HECKMANN) 

typischen Weise durch deutliche Quer- und L~ingsstreifung gekennzeichnet, ohne dat~ 
aber in diesem Merkmal ein deutli&er Unters&ied gegenliber anderen Stephano- 
scyphus-Arten gegeben ist. H/Schstens w~ire zu erw~ihnen, dag die Querringe relativ 
s&mal sind, so datg die RShre im Dur&licht yon etwas dichterer Struktur ers&eint. 
Sie besitzt im Inneren in der unteren H~ilfie 4 his 5 Zahnkr~inze. Im Gegensatz zu den 
bisher beschriebenen Polypen der Gattungen Atorella und NausithoF (WERN~R 1967), 
bei denen jeder Zahnkranz aus 8 Einzelz~ihnen besteht, treten bei dem Marseiller 
Polypen insgesamt I6 Z~ihne verschiedener GrSf~e auf, n~imlich 4 gr~Sgere perradiale, 
4 kleinere interradiale und zwis&en jedem gr6geren und kleineren Zahn no& je ein 
sehr kleiner, dorn~ihnlicher, adradialer Zahn. Wie Abbildung 2 zeigt, sind Form und 
Anordnung dieser Z~ihne sehr regelm~iffig. Ihre grSf~ere Zahl ist allem Ans&ein ha& 
nicht ohne weiteres als Artmerkmal zu deuten, da [KRAMP (1959, p. I83, Fig. 11) far 
Stepbanoscyphus corniformis ebenfalls das Vorhandensein kleiner adradiater Z;ihne 
angibt, die allerdings bei dem yon ihm abgebildeten Exemplar offenbar in unregel- 
m~igiger Zahl auftreten. 

Indes ist die Zahl yon insgesamt 16 grogen und kleinen Zahnbildungen in dem 
horizontalen Zahnkranz in anderer Hinsicht yon besonderem Interesse, weil sie genau 
mit der Zaht der L~ingselemente iibereinstimmt, die KIDERLEN (1937, p. 164, Fig. 46, 
47) far 2 verschiedene Conularien beschrieben und bildli& dargestellt hat. Sie bestehen 
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aus 4 Kanten, 4 Mittellinien und 8 adradialen Nebenlinien und zeigen im Querschnitt 
hinsichtlich der Symmetrieverh~,iltnisse und andeumngsweise auch der Gr&3enauspr~i- 
gung eine vollkommen identische Ausbildung und Anordnung. Die iiberraschende L~ber- 
einstimmung zwiSchen dem rezenten Polypen und den fossilen Vorfahren ist sehr 
wahrscheinlich kein Zufall; vielmehr darf sie als weitere Best~itigung fiir die friiher 
ge~iut3erte Auffassung gelten, daf~ Stephanoscyphus in seinen Zahnbildungen Rudi- 
mente der Geh~iusestrukturen seiner fossilen Vorfahren bewahrt hat (vgl. Wrl~NrI~ 
1966, p. 327, Fig. 7). 

Soweit der weiglich gef~irbte Weichk6rper yon aui~en, das heii~t ohne histologische 
Urltersuchungen erkennbar ist, bestehen keine wesentlichen Unterschiede gegen/~ber 
anderen Arten (vgl. W~RNrI~ 1966, 1967). Die Zahl der Tentakel schwankt urn 30; 
sie setzen am oberen Rand des relativ schmalen Kragens bzw. am Rand des Mund- 
feldes in einer Reihe an, werden aber abwechselnd nach oben und unten getragen. Die 
4 Gastralsepten ragen nur wenig in den Gastralraum vor und laufen bogenf~Srmig am 
Mund zusammen, der wie iJblich keine deutlichen Mundlippen besitzt und im Zentrum 
des Mundfeldes liegt. Ein entodermaler Ringkanal ist im Kopfteil vorhanden und im 
durchfallenden Licht auch am lebenden Organismus deutlich zu erkennen. Die 4 perra- 
dialen Einm~indungen des Ringkanals in den Magenraum haben allerdings nicht die 
Form yon kurzen L~ings- = Radialkan~ilen, wie es fiJr die friiher beschriebenen Species 
angegeben ist (WrRNrR 1966, p. 331, Abb. 9), sondern stellen porus~ihnliche Uffnungen 
dar. Das war bei Polypen mit weitgeSffnetem Mund deutIich erkennbar. Die Nessel- 
zellausstattung besteht wie bei anderen Arten der Gattung Stephanoscyphus aus einem 
Bicnidom yon (a) holotrichen Haplonemen und (b) mikrobasischen Eurytelen mit den 
GrN~enverh~iltnissen: (a) t4 × 11 #mund (b) 8 × 6 #m (unentladen). 

Nach den kurz beschriebenen Merkmalen des Weichk~Srpers und der R6hre, die in 
der Tabelle 1 noch durch quantitative Daten erggnzt sind, war der neue Polyp wohl 
yon der anderen, im gleichen Ausgangsmaterial enthaltenen Art Tesseroscyphus eume- 
dusoides zu trennen. Wie bei dieser Species abet waren die Unterscheidungsmerkmale 
spezietl der R~Shre nicht eindeutig genug und h~tten keineswegs erlaubt, den Polypen 
sicher gegen die anderen bisher nur nach R/Jhrenform und -struktur beschriebenen 
Arten Stephanoscyphus simplex und S. corniformis (vgl. Kl~aMv 1959) abzugrenzen 
oder ihn sogar als neue Art zu erkennen. Erst im Verlauf der Strobilation und der 
weiteren Entwicklung traten die Eigenschaflcen in Erscheinung, die mit dem Vorhanden- 
sein eines vSilig neuen Entwicklungsmodus die Aufstellung einer neuen Art recht- 
fertigten. 

DIE STROBILATION 

Die Anfangsphasen der Strobilation sind mit denen der friiher beschriebenen 
Species Atorella und Nausitho~ (WrRN~R 1967, pp. 305) vollkommen identisch. Das 
erste Anzeichen besteht in der Einschnlirung des PolypenkSrpers unterhalb des Kopf- 
abschnittes (Abb. 3, Abb. 8a). Der Polyp hat in diesem Stadium noch s~,irntliche Ten- 
takel und ist noch zur Nahrungsaufnahme bef~ihigt. Von der Eins&niirungsstelle 
schreitet die fiir die Strobilation typische Querteilung des Polypenk/Srpers nach oben 
und unten fort (Abb. 4, Abb. 8b-f). Die deutliche Verschm~ilerung des K~Jrpers und 
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seine Ringelung sind die dafiir ~iut~erlich kennzeichnenden Merkmale. Typisch ist auch 
die Ausbildung des Deckelapparates, der nach der Rtickbildung der Tentakel als 
trichterfSrmige Umbildung des Kopfabschnittes in Erscheinung tritt und sich zu einer 
Gewebsplatte differenziert, die die R6hrenmtindung vollst~indig verschliegt und tiber- 
dies nach aut3en einen feinen Peridermdeckel ausscheidet. Wie bei den anderen Arten 

Abb. 3: Stephanoscyphus planulophorus 
n. spec. Oberer Tell eines Polypen in der 
Anfangsphase der Strobilation, der Kranz 
der TentakeI (distale Teile nicht gezeichnet) 

ist noch vollst~indig. 
(Gezeichnet yon F. H~CKMANN) 

Abb. 4: Stephanoscyphus planulophorus 
n. spec. Der gleiche Polyp wie in Abbildung 3 
in fortgeschrittener Strobilation. Die Ket~e 
der scheibenf6rmigen Ephyren-Anlagen ist 
vom basalen RestkSrper des Polypen deutlich 
abgesetzt. Der Deckelapparat zum Verschlut~ 
der RShrenmtindung befindet sich auf dem 
trichterfSrmigen Anfangsstadium. (Gezeich- 

net yon F. HEKCMANN) 

der Gattung Stephanoscyphus entsteht bei der Strobilation eine grofle Zahl yon 
Ephyren-Anlagen, die anfangs zu einer Kette verbunden sind. Ihre Bildung geht mit 
einer Streckung des KSrpers einher und zwingt ihn vor allem bei grot~en Exemplaren, 
sich in der RShre in einer mehr oder weniger unregelm~il~igen Spirale aufzuwinden 
(Abb. 8d-f). Die sich im Inneren der R6hre abspielenden Vorg~inge sind dadurch we- 
niger gut erkennbar; sie bMben aber bei Betrachtung im Durchlicht und mit starkem 
Auflicht deutlich genug, um das nun folgende unerwartete Geschehen in seine Teil- 
phasen aufgliedern zu ktSnnen. Die Entwicklung der Strobilationsprodukte schreitet 
in der Kette soweit fort, daf~ sie als Ephyren-Anlagen einwandfrei identifiziert werden 
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k6nnen. Sie haben die typischen Randlappen, und in F~llen giinstiger Beobachtungs- 
m6glichkeit lassen sich sogar schwache aber do& deutliche Kontraktionsbewegungen 
dieser Randlappen erkennen. Auf diesem Stadium l&t sich die Kette am oberen, 
distalen Ende beginnend in die Einzelglieder (Abb. 8f, g) auf. Die Ephyren liegen dann 
als rundliche, gelappte Scheiben frei in der RShre (Abb. 5). Das obere Ende der Kette 
hatte sich bereits vorher yon dem De&eIapparat abgel&t. Der Gewebsde&el wird 

Abb. 5: Stephanoscyphus planulophorus n. spec. 2 Polypen in der Phase der Strobilation, in 
der die Abl6sung der Ephyren-Anlagerl am oberen, distalen Ende der Strobilationskette begon- 

nen hat. Der gelappte Rand der Ephyren ist zu erkennen 

zum Tell resorbiert und in die sich entwickelnde Ephyren-Kette einbezogen. Wie aber 
mehrfach beobachtet wurde, ist ein kMnerer Tell des Zellmaterials nicht an der weiteren 
Entwicklung beteiligt und zerf~illt schlief~lich. In dieser Phase setzt nun eine v/~llig 
andersarfige Entwicklung ein. Die Ephyren-Anlagen differenzieren si& n~imli& nicht, 
wie zu erwarten gewesen w~ire, in die schwimmf~higen Medusenlarven aus, sondern 
machen eine direkte Umbiidung zu Planula-Larven durch, ehe sie aus der geschlossenen 
R6hre nach aui~en austreten k~nnen. Die Umbildu!~g dieser winzigen Stadien, die 
einen Durchmesser yon kaum 0,5 mm haben (Abb. 5), ist zun~ichst durch die Riick- 
bildung der Randiappen und anschliei~end durch die Streckung der oral-aboralen 
Achse gekennzeichnet (Abb. 6a). Die Keime werden dadurch zuerst kugelig (Abb. 8h), 
dann ellipsoid. Sie sind bei durchfallendem Licht gleichm~ii~ig dunkel. Die im Inneren 
ablaufende Differenzierung mani£estiert sich in der danrl folgenden Sonderung yon 
Ektoderm- und Entodermschicht. W~ihrend das Ektoderm hell und durchscheinend 
wird, bleibt das Entoderm gleichm~if~ig dunkel und l~if~t die Spaltbildung fiir den pri- 
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m~iren Gastralraum noch vermissen. Die bislang immer no& nicht eindeutig als Planu- 
tae erkennbaren ellipsoiden Gebilde liegen dicht gedr~ingt meist in derN~he des basalen 
Restk6rpers des Polypen, und nur an den in der oberen H~il~e lose und einzeln 
liegenden Stadien ist das Umwandlungsgeschehen genauer zu verfoIgen. Wenn sie dann 
aber an der Oberfl~iche Wimpern ausbilden und beginnen, tebhafL in der RShre umher- 
zuschwimmen, erreichen sie wirklich das Stadium der Planula, als das sie nach Form, 
Struktur und Bewegung bezeichnet werden miissen (Abb. 6b). 

Abb. 6 a, b: Stephanoscyphus planulophorus m spec. Der gleiohe Polyp wie in den Abbildun- 
gen 3 und 4. a mit Ephyren, die sich im fortgeschrittenen Stadium der Umwandlung zur Pla- 
nula befinden; b nach Beendigung der Umwandlung in die bewimperten, lebhat~ in der RShre 
des Polypen schwimmenden Planulae. D Peridermdeckel der RShrenmiindung. (Gezeichnet von 

Fo HECKMANN) 

Da die Entwicklung des Hauptteils der Ephyrenkette yon oben nach unten fort- 
schreitet, besteht anfangs ein entspre&ender Entwicklungsunters&ied in den distal oder 
proximal gebildeten Strobilationsprodukten. In der relativ langen ans&liegenden 
Phase bis zum Auss&liipfen der Planulae aber verwischt si& der Unterschied, so dag 
s&liefllich alle Planulae die gteiche Form und den glei&en Differenzierungsstand 
haben. 

Der Dur&bruch durch den feinen Peridermde&el und das Ausschliipfen aus der 
RShre bereitet den Planulae offenbar gewisse Schwierigkeiten. Das geht aus der langen 
Dauer der Inkubationsphase hervor, wiihrend derer die Planulae st~indig in der R6hre 
in lebhatier Schwimmt~itigkeit begriffen sind. Wie in der Tabelte 1 zusammengestellt, 
ist die Inkubationszeit beim gleichen Polypen in aufeinanderfolgenden Strobilations- 
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phasen und bei verschiedenen Polypen yon unterschiedlicher Dauer. Sie betrug im kiir- 
zesten Fall 22, im liingsten 54 Tage. Mehrfa& wurde beobachtet, daB es den Planulae 
ni&t gelang, den Peridermde&el zu dur&bre&en oder ihn zur Abl~Ssung yon der 
R6hrenwandung zu bringen, obwohl sie si& meist zum S&luB in groger Zahl an der 
vers&lossenen R6hrenmiindung ansammelten. In solchen F~illen wurde der Periderm- 
de&el schliegli& erst yon dem aus dem Basalteil regenerierenden Polypen gesprengt, 
so daB die Planulae erst jetzt frei wurden. Dabei konnte es merkwiirdigerweise 
ges&ehen, dab der Polyp eine gr/Sgere oder kleinere Anzahl der Planulae wiihrend 
seiner Regeneration und seines Vorwachsens ,,verschluckte"; jedenfatls fanden sie sich 
in seinem Magenraum. Der gr/Sgte Tell wurde sp~iter wieder nach augen ausgestogen, 
was dur& genaues Ausz~ihlen und Isolieren der na&einander freiwerdenden Planulae 
ermittelt wurde. Es war aber auch zu beobachten, dag ein kleiner Teil der Planulae 
im unteren Tell des Magenraumes verblieb, der niclat frei wurde und allm~ihli& 
zugrunde ging; er wurde offenbar yon dem Polypen schlieglich resorbiert. 

In der Abbildung 8i ist der Polyp na& Beendigung einer Strobilationsphase dar- 
gestellt. Da s~mtli&e Reservestoffe verbrau&t sind, ist sein K/Srper sehr dfinnwandig 
und dur&si&tig. Nach einer Erholungsphase yon mehreren Wochen, in der neue 
Reservestoffe angesammelt werden, kann der Polyp erneut zur Strobilation fibergehen. 

Die ausges&liipf~en Planulae zeigten die typischen S&wimmbewegungen, die mit 
einer Rechtsdrehung um die K6rperliingsa&se verbunden sind, das heiBt, sie erfotgt 
von vorn gesehen im Uhrzeigersinn. Ebenso reagierten sie genau wie die Planulae 
anderer Arten auf Wasserbewegung. W~ihrend sie sich in ruhigem Wasser an der Ober- 
fl~i&e ansammdten, liegen sie sich bei einer Ers&iitterung der Oberfl~iche regelm~iBig 
zu Boden sinken, um dann wieder aufzusteigen. Sie sind also in der Lage, die Wasser- 
bewegung wahrzunehmen und auf sie durch Absinken zu reagieren. Gegen Ende der 
planktis&en Phase halten sie si& meist in Bodenniihe auf und lassen dann au& eine 
.Knderung yon der anfangs schlank-ellipsoiden zur stumpf-ellipsoiden Form erkennen. 
Die Gr/iBe der Planulae betr~igt 0,250-0,300 X 0,175 mm (LSngs- und Querdurch- 
messer). Gelegentlich traten vom Normalen abweichende polyedrische Formen auf, die 
durch Verschmelzen zweier oder mehrerer Planulae entstanden sein k6nnten. Auger- 
dem wurden mehrfach in der Rt~hre vor Beginn des S&liipfvorganges kleine rundliche 
Gebilde beoba&tet, die ebenso wie die normalen Planulae bewimpert waren und leb- 
hat~ umhers&wammen; ihre Gr~Sge (Durchmesser) betrug 0,05-0,06 mm. Die Unter- 
suchung yon Quetschpr~iparaten ergab auch bei starken VergrtiBerungen und mit 
Anwendung des Phasenkontrastverfahrens lediglich das Vorhandensein der ekto- und 
entodermalen Zellelemente, aus denen auch die normale Pianula aufgebaut ist. Da die 
Zahl dieser atypis&en Gebilde zum Ende der Inkubationsphase hin zunahm und da 
sie vorwiegend bei sol&en Strobilae beobachtet wurden, bei denen diese Periode fiber 
das Normale hinaus verzggert war, wird vermutet, dab es sich um Zerfallsprodukte 
normaler Planulae handelte. Dafiir spricht au&, dag si& ein groBer Teil der frei- 
schwimmenden normalen Planutae in den Kulturen nicht weiterentwi&elte. Sie wur- 
den vielmehr langsam kleiner, teilten sich in Fragmente auf und starben s&lieBlich ab. 

Die Zahl der bei einer Strobilation erzeugten Planulae h~ingt yon der Gr~SBe des 
Polypen ab; sie variierte yon ca. 30 bis maximal ca. 150 (vgl. Tab. 1). Zu erw~ihnen 
ist noch, dab sich im Ektoderm des Bewegungshinterpoles Nessetzellen befinden. Wie 
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der Polyp hat die Planulae ein Bicnidom aus holotrichen Haplonemen und mikro- 
basischen Eurytelen. Der erstere Kapseltyp ist nur in sehr geringer Zahl vertreten. 

Rei&t die beschriebene tFbereinstimmung der Morphoiogie und des Verhaltens 
aus, die Strobilationsprodukte als ,,e&te" Planulae zu bezeichnen? H~itte es si& ni&t 
au& um Stadien eines noch unbekannten Entwi&lungsganges handeln k/Snnen, die nut 
anfangs ein Planula4ihnliches Aussehen h~itten, si& abet sp~iter in anderer Weise do& 
no& in eine freis&wimmende Geschle&tsgeneration umwandelten? Tats~ichlich wurde 
zun~i&st vermutet, dat~ si& die ,,Planulae" zu medusen~ihnlichen Gebilden entwi&el- 
ten, die nur wegen ihrer Kleinheit und vermutti&en Seltenheit bisher der Beoba&tung 

Abb. 7. Stephanoscyphus ptanulophorus n. spec. 2 Jungpolypen, die si& im Kulturexperiment 
aus Planulae entwickelt haben. Ansatzmaterial" R6hrenstii&chen einer anderen Stephanos- 

cyphus-Art. Alter der Polypen: 40 Tage, L~inge: 0,9 ram 

im Plankton des Mittelmeeres entgangen w~iren. Die Wimperlarven ~inderten jedoch 
ihre Form ni&t. Es war lediglich eine gewisse innere Differenzierung zu erkennen, da 
im Entoderm ein zentraler Hohlraum sid~tbar wurde und da si& am Bewegungs- 
hinterpol eine Zellanh~iufung in diesem prim~iren Gastralraum bildete. 

Weil in der Ordnung Narcomedusae der Klasse Hydrozoa parasitische Stadien 
vorkommen, wurde experimentell die M/Sglichkeit geprtift, ob eventuell auch bei un- 
seren Planulae ein parasitis&es Stadium in die Entwi&lung einges&altet sei. Sie wur- 
den daher mit erwa&senen Medusen yon Leuckartiara spec. im glei&en Kulturgef~ig 
zusammengebra&t. Dabei wurde beoba&tet, daf~ die Planulae si& passiv verhietten; 
sie wurden yon den Tentakeln der Medusen eingefangen und in den Magen aufgenom- 
men. Wie die sp~itere Untersu&ung ergab, waren die Planulae aus dem Magen der 
Medusen vers&wunden, so dafg ein Parasitismus ni&t in Frage kam. 

Na&dem die mehrmonatigen Bemiihungen, bei denen die Planulae in den Kul- 
turen st//ndig zahlenm~igig kontrolliert wurden, vergebli& geblieben waren, gelang 
es dann noch, des R~itsels Ltisung zu finden. In einer Kultur, die mehrere Wochen un- 
behandett stehengeblieben war, wurden n~imlich bei einer sp~iteren Kontrolle kleine, 
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t 
b c 

! 

h i  i 
Abb. 8 a-i: Stephanoscyphus planulophorus n. spec. a-h aufeinanderfolgende Phasen der Stro- 
bilation des gleichen Polypen, Erl~iuterungen im Text. i der gleiche Polyp wie in den Abbildun- 
gen 3, 4 und 6 a, b unmittelbar nach Beend~gung der Strobilation. Der WeichkSrper hat den 
grSf~ten Teil der Reservesubstanzen verloren, ist dadurch sehr durchsichtig urld fiillt die RShre 

nicht mehr aus 
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am Boden angeheRete Polypen gefunden. Die Planulae hatten sich damit als solche 
einwandfrei identifiziert, hatten sich am Boden angehet~et und in der fiir Stephano- 
scyphus typischen Weise in Jungpolypen mit einer basalen Hafl~scheibe und kurzen 
Peridermr/Shre umgewandelt (Abb. 7). Dieser Befund wurde dann in drei weiteren, 
genau kontrollierten Kulturen best~itigt, und es gelang, die winzigen Polypen bei regel- 
m~il~igem Wasserwechsel und geeigneter Ern~ihrung zur Weiterentwicklung zu bringen. 
Der Dur&messer der Hat~scheibe betr~igt durchs&nittlich 0,23 ram, der Durchmesser 
der Prim~irr6hre 0,13 mm (je 19 Messungen). 

Die Art der Strobilation, ihr Beginn unterhalb des Kopfteils verbunden mit der 
Ausbildung eines typis&en De&elapparates, die Bildung sehr zahlrei&er Ephyren- 
Anlagen, die zudem flach und scheibenf6rmig gebaut sind und deren Schirmrand in 
Randlappen gegliedert ist, atle diese Merkmale tassen keinen Zweifel daran zu, daf~ 
der untersuchte Polyp in die Gattung Stephanoscyphus einzuordnen ist. Die Aufstel- 
lung einer neuen Art ist durch die Besonderheiten des Entwicklungsganges gerecht- 
fertigt, die im Speciesnamen zum Ausdruck gebracht werden sollen: der Polyp wird 
Stephanoscyphus planulophorus genannt (yore Griechischen =x~vSo3 ich irre umher, 
vgl. Planula, und q/poo ich trage). 

Wie in der Einleitung angedeutet, massen die bisherigen Untersuchungen noch in 
einem Punkt unvolist~indig bleiben, da bisher keine Antwort auf die Frage nach der 
Existenz und Art der Geschlechtsphase gegeben werden kann. Wit erinnern uns, dat~ 
in der normalen metagenetischen Entwicklung der Coronatae, Semaeostomeae und 
Rhizostomeae die unreife Larvenform der Ephyra w~ihrend ihres planktischen Daseins 
zur off hochdifferenzierten geschlechtsreifen Meduse heranwSchst. FOr die Art Tessero- 
scyphus eumedusoides mit ihrer reduzierten, aber no& deutlich metagenetischen Ent- 
wicklung ist, wie einleitend kurz erw~ihnt, charakteristisch, da~ die sessilen Eume- 
dusoide geschlechtsreif werden und Eier und Samenzellen bilden. Die Zwittrigkeit und 
M6glichkeit der Selbstbefru&tung sind sekund~ire Ph~inomene. In welches Stadium der 
wesentlich starker reduzierten, abet wenigstens der Anlage nach metagenetischen Ent- 
wi&lung bei Stephanoscyphus planulophorus die Ges&lechtsphase dnges&altet und 
welcher Art sie ist, kann nicht mit Sicherheit angegeben werden, da eine entsprechende 
Untersuchung die histologische und cytologische Prtifung des strobilierenden Potypen 
und der jiingsten Strobilationsprodukte notwendig machen wiirde. Darauf wurde we- 
gender geringen Zahl der Polypen bislang noch verzichtet. Immerhin l~it~t sich sagen, 
dab das Auftreten yon Eizellen, die ja stets nur wenig kleiner sind als die si& aus ihnen 
entwi&elnden Keime bis einschliet~lich der Planula, eben wegen ihrer relativen Gr~Sf~e 
sehr wahrscheinlich nicht unbemerkt geblieben w~ire. Auf~erdem darf darauf hingewie- 
sen werden, dal~ bei 8 Strobilationen yon 4 Polypen die Entwi&lung in der dar- 
gestellten Weise v611ig gleichartig verlaufen ist, so dat~ sie als fiir die Art typisch und 
normal betrachtet werden muS. Schlief~lich fehlen auch Anzeichen dafiir, daf~ bereits 
der Polyp die Geschlechtszellen ausbildet. Wenn aIso eine Geschle&tsphase in den 
Entwi&lungsgang eingeschaltet ist, mut~ sie yon verste&ter und besonderer Art sein, 
und sie mug entweder ohne Befruchtung oder mit Selbstbefruchtung ablaufen, well die 
Peridermr6hre w~ihrend der entscheidenden Phasen durch den De&elapparat v/511ig 
abges&lossen ist. Angesichts der Tatsache, dag die Ges&lechtsphase bei alien Metazoen 
in ausgepr~gter, wenn auch mitunter abgewandelter oder reduzierter Form ausgebildet 
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und daig sie yon entscheidender Bedeutung fiir die Evolution jeder Species ist, mug 
his zum Na&weis des Gegenteils als unwahrscheinli& gelten, daf~ sie bei S. planuIo- 
phorus vollst~indig fehlt. Es sollte mSglich sein, diese Frage an einem rei&haltigeren 
Material sp~iter eindeutig zu beantworten. 

DISKUSSION 

Die mitgeteilten Beobachtungsergebnisse zur Lebensgeschichte yon Stephano- 
scyphus planulophorus sind in mehrfacher Hinsicht yon besonderem Interesse. Zun~ichst 
haben sie die Erfahrung bestiitigt, dag die sichere Indentifizierung und zuverI~issige 
systematische Einordnung bei Arten des Genus Stephanoscyphus nicht allein nach 
morphologischen Merkmalen des Polypen mSglich, daf~ vielmehr die Kennmis des 
ganzen Lebenszyklus notwendig ist. Ebenso demonstrieren die Resultate in glei- 
cher Weise wie bei Tesseroscyphus eumedusoides, dag Strobilation und Metagenese 
keineswegs Ph~inomene sind, die nur nach dem einen, prinzipiell einheltlichen Ent- 
wicklungsgang ablaufen, wie er bisher bekannt war. Weiterhin handeit es sich fiir 
die metagenetischen Ordnungen Coronatae, Semaeostomeae, Rhizostomeae um den 
ersten Fall, dat~ die Medusengeneration im Endeffekt vSllig unterdrii&t ist. Der spe- 
zielle Modus der Entwi&lung, bei dem die Medusen als Ephyren noch angelegt wer- 
den und ni&t mehr zur Weiterdifferenzierung kommen, mug abet in jedem Fall als 
extrem reduzierte Metagenese gelten. Man kann daher auch fiir Stephanoscyphus 
planulophorus s&lietgen, dat~ er yon metagenetischen Vorfahren abstammt, die frei- 
schwimmende Coronaten-Medusen erzeugt haben. Augerdem darf vermutet werden, 
dag ehemals eine Zwischenform existiert hat, bei der die Reduktion der Medusen ni&t 
so weir fortges&ritten war, sondern zur Bildung von sessilen ges&le&tsreifen Medu- 
soiden gefiihrt hat. Daf~ iiberdies die MSglichkeit der t a t s~ i ch l i chen  E x i s t e n z  
e ine r  d e r a r t i g e n  r e z e n t e n  Z w i s c h e n f o r m ,  die noch der Entde&ung harrt, 
auch far die Gattung Stephanoscyphus nicht yon der Hand zu weisen ist, zeigt das 
Beispiel von Tesseroscyphus. Wie bereits mehrfach erw~ihnt, entsteht bei diesem Po- 
lypen in der Strobilationsphase wirkli& eine Kette yon sessilen geschlechtsreifen Me- 
dusoiden. 

In evolutionistischer Hinsi&t kann die morphologische und entwi&lungsgeschi&t- 
liche Reduktion als progressiv betra&tet werden, weil mit der in beiden Fiillen ver- 
s&ieden starken Rii&bildung der Medusengeneration und der offenkundigen Tendenz 
zur direkten Entwi&lung eine kritis&e Phase des Lebenszyktus verkiirzt und in den 
S&utz der PeridermrShre des Polypen verlegt wird. 

Bei der weltweiten Verbreitung von Stephanoscyphus, der in den Schelfmeeren 
aller Kontinente und his in grSflere Tiefen yon 7000 m gefunden wurde (KRAMP 1959), 
ist es sehr wahrscheinli&, dat~ sich speziell unter den beiden solit~iren Species 
S. simplex und S. corniformis, die bisher nut na& fixiertem Material und nur na& 
Merkmalen der RShre bes&rieben werden konnten, eine VMzahl verschiedener Arten 
verbirgt. Ebenso ist ha& den neuen Befunden wahrs&einlich, daig weitere Modifikatio- 
hen des Entwi&lungsganges existieren und gefunden werden, wenn es gelingt, die 
Formen in Kuhur zu nehmen. Das darf vor allem fiir die Arten des Bathyal vermutet 
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werden, bei denen in Analogie zu anderen Tierformen die direkte Entwicklung eine 
bessere Anpassung an die Lebensbedingungen der Tiefsee bedeutet. 

Damit beriihren wir den Zusammenhang zwischen Evolution und Ukologie. Es 
muB hier auf das interessante Ph~inomen hingewiesen werden, daB im Mittelmeer 
sessile Tiere des unteren Sublitoral und Bathyal gleichzeitig in submarinen H~Shlen des 
oberen Sublitoral angetroffen werden. Daftir sind neuerdings eindrucksvolle Beispiele 
aus den Tiergruppen der Porifera, Madreporaria, Polychaeta und Bryozoa gegeben 
worden (VAcEL~T 1969, Zmr, owIus 1969, HAI~M~L~N I969, POt3LIQU~N 1969). Die 
Scyphozoa mit den beiden solitiiren Fltihlenspecies yon Marseille k/Snnen hinzugeftigt 
werden, da allgemein die meisten Funde yon Polypen mit Peridermr6hre aus dem 
unteren Sublitorat und Bathyal stammen. Allerdings muB einschriinkend gesagt wer- 
den, dab Tesseroscyphus eumedusoides und Stephanoscyphus planulophorus selbst in 
tieferen Bereichen unterhalb 20 m noch nicht gefunden wurden. DaB beide Formen 
eine abgewandelte Entwicklung besitzen, IieBe im oben er6rterten Sinn auf einen 
evolutionisfischen Zusammenhang mit Formen der grtSBeren Tiefen schlieBen. 

POULIQU~N (1969) hat das Problem hinsichtlich der Milieubedingungen diskutiert 
und bemerkt, dab die vtSllige Dunkelheit und die fehlende Wasserbewegung im Inneren 
der H/Shlen Faktoren sind, in denen sich beide Lebensr~/ume gleichen, dab aber aus- 
gepr~gte Unterschiede hinsichtlich der Temperaturverhiiltnisse bestehen. Er zieht dar- 
aus die SchluBfolgerung, dal~ die Einwanderung in die Litoralbereiche nut den Formen 
des Bathyal mtiglich war, die hinsichtlich der Temperaturtoleranz pr~adapfiert waren 
und tiber eine ausreichend breite Reaktionsnorm verftigten. Es erscheint bemerkenswert, 
dab die beiden Species Tesseroscyphus eumedusoides und Stephanoscyphus planulo- 
phorus, die am gleicl~en Standort gefunden werden, sich in ihrer Strobilationstempera- 
tur unterscheiden. In entsprechenden Kulturversuchen strobilierte S. planulophorus bei 
15 ° C nidlt, wohl abet bei 20 ° C, wiihrend T. eurnedusoides bei Temperaturen yon 
15 ° C bis 20o C regelmiiBig strobilierte. Ftir die letztere Species liegt die obere Grenz- 
temperatur, bei der Strobilationen nur noch sehr selten auftreten, bei 22 o C. Ftir diese 
Art ist also der Temperaturbereich ftir die Strobilation im Vergleich zu S. planulo- 
phorus erheblich had1 unten erweitert. Danach i~Bt sich die Herkunf~ yon T. eumedu- 
soides aus tieferen, k:,ilteren Zonen wenigstens vermuten, w~ihrend S. planulophorus 
mit elner Strobilationstemperatur yon 20 ° C sich in dieser Hinsicht eher als echte 
Litoralform ausweist. Danach mtiBte man ftir diese Species annehmen, dab die redu- 
zierte Entwicklung als Anpassung an die Lebensbedingungen des oberen Litoral ent- 
standen w~ire. 

Andererseits gleichen sich beide Species in der Erscheinung, daf~ sie keine jahres- 
zeitlich begrenzte und genetisch fixierte Periode ftir die Strobilation haben; vielmehr 
strobilieren sie bei Konstanz der geeigneten Temperatur (siehe oben) stiindig in regel- 
miiBigem Wechsel mit einer Erholungsphase. Diese Erscheinung wtirde wieder dafiir 
sprechen, dab beide Arten yon Formen abstammen, die in gr~Beren Tiefen unter 
gleichm~iBigeren Temperaturbedingungen gelebt haben. 

Die Reduktion der Medusengeneration ist bei den Hydrozoa, die tiberwiegend 
auf die Litoralzonen konzentriert sind, nicht selten und daft mit dem erh/Shten Selek- 
tionsdruck und der gr/~Beren Evolutionsgeschwindigkeit erkl~irt werden, die gerade 
diesem Lebensraum mit seinen extremen Lebensbedingungen vor den Zonen gr6fierer 
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Wassertiefen mit gleichfSrmigeren Milieueigenschaf~en zuzuschreiben sind. Eine KiWi- 
rung der diesbeziiglichen Problematik ist f~ir die sol i t~iren Arten der Gattung 
Stephanoscyphus auf dem jetzigen unzureichenden Stand der Kenntnisse noch nicht 
m5glich. Es schien abet doch yon Interesse, auf diese Problematik hinzuweisen, die mit 
der Verbindung yon Evolution und Ukologie gegeben ist. Bei den koloniebildenden 
Arten Stephanocyphus mirabilis und S. racemosus konnte in fr[iheren Studien (W~l~- 
Nm~ 1970a, b) die Analyse etwas weiter gefiihrt werden, well diese Arten im oberen 
Sublitoral vorkommen und well bei ihnen die Strobilationszeit genetisch fixiert ist. 
Auf~erdem lief~ sich zeigen, daf~ bei den letzteren Arten die F~ihigkeit zur Verzweigung 
mit gr~Sgeren regenerativen Leistungen verkn~ipit ist. Der progressive Evolutionsschritt, 
dermit der F~ihigkeit der Koloniebildung gegeben ist, h~ingt kausal offenbar mit ihrem 
Eindringen in das obere Sublitoral zusammen. Wie solche Beispiele zeigen, diirf~e es in 
geeigneten Eillen m5glich sein, die evolutionistischen Schritte aufzuspi]ren, die zur 
Herausbildung der Anpassungen und zur Entstehung der ~kotypen gefiihrt haben. 

Abschlief~end muf~ erneut hervorgehoben werden, dai~ nur die Laboratoriums~ 
kultur die vSllige AufkI~irung der Lebensgeschichte yon Stephanoscyphus planulopho- 
rus wie auch yon Tesseroscyphus eumedusoides erm5glicht hat. Der Wert des Kultur- 
experimentes, den es in gleicher Weise fiir die Erforschung der Lebensgeschichte und 
Systematik wie auch der Okologie und Evolution hat, spricht damit fiir sich selbst. 

DIAGNOSE 

Stephanoscyphus planulophorus n. spec.: Scyphopolyp mit relativ schlanker und 
schwach gebogener, vollst~indiger Peridermr~Shre yon graubrauner bis braungelber F~ir- 
bung, meist in der unteren R5hrenh~l~e mit 4 bis 5 Zahnkr~inzen. Jeder Zahnkranz 
besteht aus 4 gr~Sf~eren perradialen, 4 kleineren interradialen und 8 sehr kteinen adra- 
dialen Z~ihnen. Oberfl~ichenstruktur der R5hre mit deutlichen Querringen und L~ings- 
streifen. Basale Haf~scheibe klein, ebenso Durchmesser der R5hre dicht ~iber der Ha~- 
scheibe gering. Weichk5rper mit rund 30 Tentakeln, der entodermate RingkanaI im 
Kopfteil miindet dutch 4 perradiate rundliche Poren in den Gastratraum. Entwicklung 
mit typischer Strobilationsphase; Strobilationskette mit zahlreichen Anlagen yon 
Ephyren, die sich in der RShre ablSsen und direkt in PIanulae umwandeln. Diese 
schl~ipfen aus und hei°cen sich nach einer planktischen Phase an einem Substrat an und 
wandeln sich ansehlief~end zum Jungpolypen urn. Geschlechtsphase noch unbekannt. 
Bicnidom aus holotrichen Haplonemen und mikrobasisdlen Eurytelen. Herkunflc: sub- 
marine H/Shlen des Marseiller Felslitoral, Wassertiefe 10-20 m. 

ZUSAMMENFASSUNG 

i. Mit anderen Scyphopolypen einer yon Stephanoscyphus verschiedenen Gattung 
wurden im Oktober 1969 in submarinen I-tShlen der Marseiller Felskiiste 4 lebende 
Exemplare einer solit~iren Stephanoscyphus-Art gefunden, die in Laboratoriums- 
kultur genommen und tiber den ganzen Lebenszyklus geziichtet werden konnt¢. 
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2. Durch einen bisher bei Scyphopolypen und speziell bei Stephanoscyphus unbekann- 
ten Entwicklungsmodus hat sich der Polyp als neue Art erwiesen, die S. planulopho- 
rus nov. spec. benannt wird. 

3. Die PeridermrShre des Potypen wird nach Form und StruktureigenschaRen be- 
schrieben. In ihrer unteren H~ilt~e befinden sich auf der Innenwand 4-5 horizontale 
Zahnkr~inze. Sie bestehen aus 16 Einzelz~ihnen, die eine charakteristische symmetri- 
sche Anordnung und GrSl%nausbildung besitzen. 

4. Im Gesamthabitus und in den wesentlichen EigenschaRen des WeichkSrpers unter- 
scheidet rich der Polyp nur wenig yon anderen Arten. Der im Kopfteil vorhandene 
entodermale Ringkanal 5finer sich zum Gastralraum durch 4 rundliche perradiale 
Poren. 

5. Der Polyp besitzt ein Bicnidom aus holotrichen Haplonemen und mikrobaslschen 
Eurytelen. 

6. Die Strobilation beginnt in der fiir Stephanoscyphus typis&en Weise und ist mit 
der Bildung eines Deckelapparates verbunden, der die RShrenmiindung vollst~indig 
nach auf~en verschliet~t. Sie fiihrt zur Entstehung einer Strobilationskette yon zahl- 
reichen Ephyren-Anlagen, die als solche durch die flache Scheibenform und den 
gelappten Schirmrand sowie durch schwache Kontraktionsbewegungen der Rand- 
lappen deutlich zu erkennen sind. Die Keime 15sen sich yon der Strobilationskette 
als scheibenf6rmige Ephyren-Antagen ab und wandeln sich in der geschlossenen 
RShre fiber ein kugeliges Zwischenstadium direkt in die bewimperte ellipsoide 
Planula urn. Nach einer Inkubationsperiode von ca. 20 bis 50 Tagen schRipfen die 
Planulae aus der RShre aus, wobei der Peridermdeckel durchbrochen wird. Nach 
einer liingeren planktischen Phase heflcen sie sich an einem geeigneten Substrat an 
und wandeln sich in den Jungpolypen um, womit der Lebenszyklus geschlossen ist. 

7. Die Frage nach dem Vorhandensein und der Art der Geschlechtsphase bleibt un- 
gekl~irt. 

8. Der beschriebene Entwicklungsmodus wird in seiner systematischen, evolutionisti- 
schen und 5kologischen Bedeutung diskutiert. 

9. Die sichere Identifizierung der neuen Art ist nur durch die Kenntnis des abweichen- 
Entwicklungsganges mSglich; er mu~ daher in die Artdlagnose aufgenommen 
werden. 

Danlesagungen. Die lebenden Polypen der neuen Art Stephanoscyphus ptanulophorus 
verdanke ich ebenso wie das sehr reichhaltige Material yon Tesseroscyphus eumedusoides der 
Hilfsbereitschat~ yon Herrn Dr. H. ZmtmwIus, Station Marine d'Endoume, Marseille, der ihr 
Vorkommen bei Tauchuntersuchungen in den submarinen HShlen des Marseiller Felslitoral ent- 
deckt hatte. Ich mSchte Herrn Dr. ZiBRowIus auch an dieser Stelle fiir den aktiven Einsatz und 
die gute Zusammenarbeit herzlich danken. Ebenso spreche ich dem Direktor der Station, Herrn 
Prof. J. M. P~R~s, meinen Dank aus, der mir Quarrier, Arbeitsraum und die notwendigen 
Hilfsmittel fiir die vorbereitenden Arbeiten zur Verfiigung gestellt hat, wodurch die erfolg- 
reiche ,Verpflanzung" nach Hamburg erst mSglich wurde. Fiir die Mitarbeit bei den lang- 
fristigen Kulturarbeiten danke ich Frau A. RrrNE~s, Hamburg; ihrer Aufmerksamkeit ist es 
zu verdanken, daf~ die Polypen aus dem iibrigen Material rechtzeitig gesondert wurden. Der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft bin ieh fiir die groflz[igige FSrderung meiner Arbeiten zu 
besonderem Dank verpfli&tet. 
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