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ABSTRACT: Hydroid generation and developmental history of Eucheilota maculata (The- 
cata - -  Leptomedusae). With a contribution to the methods of culturing marine hydroids. 
Polyps and medusae differ in regard to habitats, evolution, and morphological structures. In 
order to replace the former taxonomic systems which deal with polyp and medusa generations 
separately, by a single valid classification including both generations, knowledge of all 
essential life history phases is necessary. Modern methods of culturing marine hydroids 
are outlined briefly. Successful culturing provides the means to link formerly unidentified 
polyps or medusae with one another. The present paper is concerned with the hydroid 
Eucheilota maculata HAI~TtAUB, the medusa of which is common in the southern North Sea. 
The polyps formerly unknown have been reared from fertilized eggs of the medusae, They 
were raised to full size, formed colonies, and produced gonangia and medusae. Thus the mor- 
phology of the single polyp, the polyp colony, and of the young medusa could be investigated 
in detail. The nematocyst equipment of the two generations and of all developmental stages 
is described as well as the number of chromosomes. The systematic position of the genus 
Eucheilota is discussed and the diagnosis of the species E. rnaculata, including the two genera- 
tions, given. 

E I N L E I T U N G  

In fdiheren Arbeiten (WERNEI~ 1956, 1961) wurde mehrfach auf die bekannten 
Schwierigkeiten hingewiesen, die einer voltst~indigen und einheitlichen Hydroiden- 
systematik entgegenstehen. Sie sind tells prinzipieller, tells praktischer Natur. Eine 
yon Natur  aus gegebene Erschwerung ist in der Tatsache begdindet, daff das System 
bei zahlreichen Arten die had1 Lebensraum und evolutiver Entwicklung, damit nach 
morphologischer Struktur verschiedenen Generationen yon Polyp und Meduse be- 
rficksichtigen muff. Diese Grundtatsache hat die praktische Behinderung zur Folge, dab 
in nicht wenigen Fgllen Polypen und Medusen der gleichen Art zu verschiedenen 
Zeiten, an verschiedenen Orten und yon verschiedenen Forschern aufgefunden, be- 
schrieben und klassifiziert wurden, off ohne Kenntnis der ZusammengehSrigkeit. So 
ist es auch zu erkl~iren, daff noch immer eine ganze Anzahl yon Arten existiert, bei 
denen nur eine der beiden Generationen bekannt oder einwandfrei beschrieben ist. 
Unsicherheiten oder Irrtiimer in der systematischen Einordnung waren in solchen 

* Herrn Professor TOHRU UCHIDA, Tokio, Japan, zum 70. Geburtstag gewidmet. 
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F~illen kaum zu vermeiden. Sie belasten auch heute noch die Hydroidensystematik, 
obwohl in den letzten Jahrzehnten in dieser Hinsicht erhebliche Fortschritte erzielt 
wurden. 

Sie waren dadur& m6gli&, dat~ si& die neuere Hydroidenforschung ni&t mehr 
tiberwiegend auf die Beschreibung fixierten Materials, sondern in zunehmendem 
Mage auf die Beobachtung der lebenden Formen sttitzt. Die Bedeutung der Lebend- 
untersuchung war vielen ~ilteren Klassikern der Hydroidensystematik durchaus klar; 
abet erst die Forts&ritte der modernen Kulturmethodik haben in dieser Hinsicht eine 
entscheidende Wandlung eingeleitet und erm6gli&t. Die Hydroiden stellen heute 
eine der vorerst noch nicht sehr zahlreichen Gruppen mariner Wirbelloser dar, die 
si& im Laboratorium lei&t ztichten lassen; sie bieten sich daher als geeignete Objekte 
besonders far eine moderne experimentell-~ikologische Analyse an, deren Ziel die 
Kl~irung des komplexen Wechselspiels zwischen Umwelt und Organismus ist. Die da- 
far notwendige Kultur tiber den ganzen oder doch mindestens einen grogen Tell des 
Lebenszyklus gibt gleichzeitig die M6glichkeit, vorhandene Lti&en in der Kennmis 
der Entwi&lungsgeschichte und der systematischen Stellung auszuftillen. 

Ftir ein einheitliches System, das die bisher meist tiblichen ,dualen" Systeme mit 
der getrennten Behandlung yon Polypen und Medusen ersetzen soll, ist die Kennmis 
des erwachsenen Polypen und die Art seiner Gonophorenbildung, bei metagenetischen 
Formen auch die Kennmis der zugeh6rigen ges&lechtsreifen Meduse Vorbedingung. 
Bei Polypen, die im Freien gefunden werden, die si& aber nicht auf Grund sicher 
erkennbarer Merkmale identifizieren lassen, gelingt dies meist ohne S&wierigkeit, 
wenn man sie zur Medusenknospung bringen und die abgel&ten Jungmedusen his zur 
Geschlechtsreife aufziehen kann. Umgekehrt kann man yon ges&lechtsreifen Medusen 
des Planktons ausgehen und aus ihren Geschle&tsprodukten den bisher unbekannten 
Polypen ztichten. 

Von den neueren Autoren hat besonders Nau~ov (1960, nach THIEL 1964) auf 
die Bedeutung der Laboratoriumskultur ftir die Hydroidensystematik hingewiesen 
und eine Liste der Arten zusammengestellt, bei denen yon ~ilteren und neueren 
Autoren der Lebenszyklus beschrieben und ftir die Kennmis und Sicherung der 
systematischen Stellung ausgewertet wurde. Nach R~Es (1957), der ftir einen Teil- 
bereich, n~imlich ftir die Sectio Capitata der Hydroida Athecata dutch die konse- 
quente Berii&sichtigung der Merkmale beider Generationen ein einheitliches System 
zu begrtinden versucht hat, ist NAu~OV auch der erste, der s~imtliche Familien der 
Hydroida in einem einheitlichen System zusammengefal~t hat, soweit sie in den Ge- 
wSssern der UdSSR vertreten sin& Leider fehlt eine l~bersetzung der ftir die Syste- 
matik wesentlichen Diagnosen der Familien, Gattungen und Arten, so dab dieser Ver- 
such, die Hydroidensystematik durch die gleichm~it~ige Berticksichtigung der beiden 
Generationen auf die den naturgegebenen Verhitlmissen entsprechenden Basis zu stel- 
len, sich vorerst noch der allgemeinen Beurteilung entzieht 2. 

-~ Inzwischen wurde mir yon Herrn Dr. M. E. TmEL, Hamburg, mitgeteilt, dag er dan- 
kenswerterweise auch diesen Tell aus der Monographie NAuiovs iibersetzen wird. Dieser syste- 
matische Tell mit den Diagnosen der Familien, Gattungen, Arten wird wie die beiden voran- 
gegangenen Teile in den ,,Mitteitungen aus dem Hamburgischen Zoologischen Museum und 
Institut" erscheinen. 
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Bei den eigenen langj~/hrigen Kulturexperimenten mit marinen Hydroiden gelang 
es, den Entwicklungszyklus yon mehreren Arten der Nordsee aufzukliiren, deren Le- 
bensgeschichte nut unvollst~/ndig bekannt war (W~r.NER 1955, 1958, 1961). Inzwischen 
konnten weitere Formen in die Untersuchung einbezogen werden; eine solche Art ist 
Eucheilota maculata, deren Medusengeneration yon HARTLAUB (1894) entdeckt und 
beschrieben wurde. CLeMeNS HARTLAUB geh~Srte der ersten Forschergeneration der 
Biologischen Anstah Helgoland an und war einer der fiihrenden und international 
anerkannten Hydroidenforscher seiner Zeit. Mit bewundernswerter Sorgfah war er 
stets bemiiht, die Formen eingehend zu beschreiben, ihre Lebensgeschichte zu unter- 
suchen und durch die Lebendbeobachtung auch die ZusammengehSrigkeit der Genera- 
tionen zu ermitteln. 

Aus den befruchteten Eiern der Medusen hat HARTLAUB auch den Prim~irpolypen 
yon Eucheilota geziichtet; es gelang ihm aber nicht, ihn bis zur vollen Gr6f~e und 
Koloniebildung aufzuziehen, so daf~ der Polyp dieser Art nach wie vor als unbekannt 
gehen muf~ (vgl. KOHL 1962). Inzwischen zeigte sich, dag seine Kuhur mit den heute 
verbesserten Methoden keinerlei Schwierigkeiten bereitet. In dieser Hinsicht macht 
Eucheilota vielmehr eine Ausnahme gegeniiber anderen Arten yon thecaten Hydroi- 
den, deren Kuhur im Laboratorium h~iufig schwieriger ist als bei den meisten athe- 
caten Formen. 

Uber die experimentelle Beeinfluf~barkeit der StSckchenbildung und Verzwei- 
gung des Polypen yon Eucheilota wurde bereits in einem ffiiheren Beitrag berichtet 
(WEI~NER 1963). Der ausfiihrlichen Beschreibung seiner Entwicklung und Morphologie, 
die in der angestrebten Vollst~indigkeit no& aussteht, dient der folgende Beitrag, der 
gleichzeitig auch zur Kliirung der Systematik des Genus Eucheilota beitragen kann. 
Wenn iiberdies der Kulturmethodik eine ausfiihrliche Darstellung gewidmet wird, so 
darf die Berechtigung dazu in dem Bestreben gesehen werden, die durch langjiihrige 
Zuchtversuche gewonnenen Erfahrungen allgemein zugiinglich zu machen und die 
hervorragende Eignung der Hydroiden ffir experimentelle Arbeiten erneut hervor- 
zuheben. 

MATERIAL UND METHODE 

Geschlechtsreife Medusen von Eucheilota sind im Somme> und Herbstplankton 
der s/idlichen Nordsee nicht selten. Werden sie unmittelbar nach dem Fang aussortiert, 
in filtriertes Seewasser umgesetzt und gefilttert, so gelingt es, sie nicht nut am Leben 
zu halten, sondern sie auch zur Abgabe entwicklungsf~higer Geschlechtsprodukte zu 
bringen. Dies war erstmals im Herbst 1957 in List auf Syh mSglich und wurde in 
den folgenden Jahren wiederhoh, so daf~ der stockbildende Polyp mehrfach aus den 
Ausgangskuhuren bis zur vollen Entwicklung und Medusenbildung herangez~ichtet 
werden konnte. Es zeigte sich, dat~ die Art fiir die Laboratoriumsdauerkultur geeignet 
ist; die seit 1959 vorhandenen Stammkulturen kSnnen jederzeit wieder als Ausgangs- 
material fiir Kontroll- oder Versuchszwecke verwendet werden. 

Bei der Aufzucht der Primiirpolypen von Eucheilota, bd ihrer Weiterzucht zu 
reich verzweigten Polypenkolonien, ferner bei der Aufzucht der Jungmedusen bis zur 
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Geschlechtsreife wurden die Methoden angewendet, die bei den Kulturversuchen mit 
rnarinen Hydroiden erarbeitet wurden und sich seit vMen Jahren bewiihrt haben 
(vgl. auch HAUENSCHILI) 1962). Formen aus der Nordsee, dem Mittelmeer und aus 
tropischen Gebieten kSnnen mit gutem Erfolg tiber Jahre hinweg nicht nur geh~iltert, 
sondem auch zur Fortpflanzung gebracht werden, wenn drei wesentliche Bedingungen 
erfiillt sind: (a) die Verwendung einwandfreien Seewassers, (b) die geeignete Ern~ih- 
rung, (c) die Einhaltung der richtigen Wassertemperatur. 

(a) Es wurde stets mit natiirlichem Seewasser gearbeitet, das yon List auf Sylt 
oder yon Helgoland stammte und in Glasballons transportiert und vorr~,itig gehalten 
wurde. Die Verwendung yon Plastikbeh~iltern £iir den Transport ist unbedenklich; 
doch empfiehlt es sich nicht, das Seewasser liingere Zeit in Beh~iltern aus Kunststoffen 
aufzubewahren. Die natiirlichen jahreszeitlichen Schwankungen des Salzgehaltes 
(List 28 bis 30 °/o0, Helgoland 30 bis 33 %0) waren ohne Einfluf~ auf den Erfolg. Es 
zeigte sich vMmehr, dag auch Formen aus dem Mittelmeer und aus tropischen Ge- 
bieten, in denen der Salzgehalt h6her ist (34 bis 36 0/0o), im Nordseewasser gedeihen. 
Vor Gebrauch wurde das Seewasser grunds~itzlich filtriert und zwar mit einem Seitz- 
filter (Fa. SEITZ, Kreuznach, Kliirscheiben Nr. 5). Particul~ire Substanzen werden 
dutch die Kl~irschicht vollst~indig, Mikroorganismen weitgehend zurii&gehalten. Auf 
bakterienfreie Kultur wurde allerdings bewugt verzi&tet, da der Arbeitsaufwand bei 
grSf~eren Kulturzahlen in keinem Verh~iltnis zum erzielten Nutzen steht. 

(b) Marine Hydroiden sind in der Ern~ihrung ausschliefllich auf tieris&e Orga- 
nismen angewiesen. Nauplien des Salinenkrebschens Artemia salina sind far Polypen 
und Medusen der meisten Arten ein geeignetes Futter, das in beliebigen Mengen jeder- 
zeit zur Verfiigung steht. Wi&tig ist, dat~ die Nauplien ni&t unmittelbar ha& dem 
Schliipfen, sondern erst nach 3 bis 4 Tagen verfiittert werden, wenn sie bereits einen 
Tell der Reservestoffe abgebaut haben. Das ~iugere Kennzeichen daftir ist, daf~ sie 
anfangen, dur&si&tig zu werden. Bei der Verfiltterung £ris&ges&liipfter Nauplien 
besteht wegen des hohen Gehaltes an Reservestoffen stets die Gefahr der l[lberfiitte- 
rung, unter deren Folgen sowohl Polypenkolonien wie auch die Medusen eine s&lechte 
oder sogar anomale Entwi&lung aufweisen, die his zum friihzeitigen Absterben 
filhren kann. Bei manchen Arten sind die Jungmedusen oder Prim~irpolypen zu klein, 
als dag sle einen ganzen Nauplius bew~iltigen kSnnten. Man mug dann einen Nau- 
plius mit feinen Nadeln oder Pinzetten halbieren und versu&en, die jungen Stadien 
durch Einzelfiitterung solange mit Nahrung zu versorgen, bis sie herangewachsen sind 
und einen ganzen Nauplius aufnehmen kSnnen. In solchen F~illen empfiehlt es si&, 
die lebhat~ s&wimmenden Nauplien bewegungsunf~ihig zu machen. Am einfa&sten 
geschieht das, indem man sie durch eine so engdimensionierte Pipette einsaugt und 
ausspritzt, dafg sie eben lei&t gequets&t, ni&t abet allzu stark bes&~idigt werden. 
Die Nauplien sinken dann zu Boden und k6nnen ohne Schwierigkeit mit der Pinzette 
ergriffen werden. Dag solche Arbeiten ebenso wie die st~indige Kontrolle der Kultu- 
ren die Verwendung eines guten Stereomikroskopes zur Voraussetzung haben, braucht 
ni&t eigens hervorgehoben zu werden. 

Praktisch wird die Fiitterung der Medusen und Polypen in der Weise durchge- 
fiihrt, dafg eine grStgere Portion yon Nauplien in die Kulturschale gegeben wird, nach- 
dem man die Kulturfltissigkeit durch Absaugen etwas verringert hat. Polypen und 
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Medusen fangen sich die Nauplien aus der dichten Suspension dann selbst heraus und 
haben ha& etwa einer Stunde den Magen prall gefiillt. Die Medusen werden dann 
je na& Grgt~e mit einer Pipette oder einem kleinen L/Sffel in eine Schale mit fris&em 
Seewasser umgesetzt. Die auf dem Boden der Kulturs&ale oder auf einem Objekt- 
tr~iger angehetteten Polypen werden mit einer nicht zu engen Pipette vorsichtig, aber 
griindlich abgespiilt und werden ebenfalls mit dem Ansatzk6rper in eine neue Kultur- 
s&ale iibertragen. Dag die Polypen dabei kurzffistig aus dem Wasser herausgenom- 
men werden, schadet ihnen nichts. Nur in besonderen F~illen, wenn es sich urn junge, 
empfindli&e Stadien handelt, mug man au& bei der Aufzu&t yon Polypen dafiir 
sorgen, dat~ sie beim Wasserwe&sel stSndig vom Wasser bede&t sind. Der Wasser- 
we&sel geschieht dann im glei&en Kulturgef~/g mit einer grogen Pipette. 

Bei einigen Formen sind gr6t~ere Nahrungspartikel und ein Futterwechsel erfor- 
derlich. Fris&gefangene planktische Copepoden, vor allem kleinere Arten z.B. des 
Genus Acartia, stellen ein gutes Futter dar, das allerdings nur am Meer selbst zur 
Verfiigung steht. Hervorragend geeignet sind auch Stii&&en der Mitteldarmdriise 
yon MytiIus; sie stellt eine qualitativ hochwertige Nahrung dar, die in Stiicke der 
gewiinschten Gr~if~e zerkleinert wird. Mit ihrer Hilfe gelingt auch die Aufzu&t gr/Sge- 
rer Medusen, wie etwa der yon Aequorea aequorea, die in den Laboratoriumskul- 
turen bis zu einem Durchmesser yon 8 cm herangezogen werden konnten. Ausge- 
sprochene Ern~/hrungsspezialisten sind unter den Hydroiden selten. Bislang zeigte sich 
nur bei einer Art, n~imlich Gonionemus vertens, eine besondere Vorliebe fiir eine be- 
stimmte Futterart, da die heranwachsenden Medusen kleinere Crustaceen, so vor allem 
Amphipoden und Isopoden, deutlich bevorzugten und bei dieser Ern~ihrung auch am 
besten gediehen. 

Die H~iufigkeit der Fiitterung richtet sich nach der HerkunPc, den Temperatur- 
anspriichen und der Stoffwe&selintensit~it der betreffenden Arten, ferner nach den 
Anforderungen, die an eine Kultur gestellt werden. Allgemein gilt, dal~ Warmwasser- 
formen (20 ° C und dariiber) wegen ihrer h/Sheren Stoffwechselintensit~it ~5t~er gefiittert 
werden miissen, etwa in regelm~it~igen Abst~inden yon 1 bis 2 Tagen. Bei KaItwasser- 
formen (2 his 15 ° C) gen~igt es, wenn die Polypenkolonien ein- bis zweimal in der 
Wo&e gefiittert werden. I[lberdies spielen au& systematische Unterschiede eine Rolle. 
Nach allen Erfahrungen haben die thecaten Hydroiden gegeniiber athecaten Formen 
einen gesteigerten Stoffwechsel und ben~Stigen daher eine hSufigere Nahrungszufuhr 
als die letzteren. S&liet~lich ist yon Bedeutung, ob man ledigli& Erhaltungszuchten 
ben6tigt, ob man die Zuchten vegetativ vermehren, um sie etwa fiir experimentelle 
Untersuchungen zu verwenden, oder ob man sie zur Fortpflanzung bringen will. Eine 
regelmM~ige Fiitterung, deren H~iufigkeit sich den entsprechenden Formen und Kultur- 
zwe&en anpaf~t, und ans&liet~ender Wasserwe&sel sind in jedem Fall Voraussetzung 
fiir die erfolgreiche Kulturarbeit. 

(c) Eine weitere wesentli&e Vorbedingung fiir den Zuchterfolg ist die Einhaltung 
der ,,richtigen" Kulturtemperatur, d. Ix. einer Temperatur, die den herkunitsgem~igen 
Temperaturanspriichen der betreffenden Arten m6glichst weitgehend angen~ihert ist. 
Bei Litoralformen der arktis&en, borealen und subtropis&en Gebiete sind die Tem- 
peraturbedingungen dadurch gekennzei&net, daf~ sie im Wechsel der Jahreszeiten zum 
Teil erheblichen Schwankungen unterliegen. In Meeresstationen, die iiber eine See- 
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wasserversorgung nach dem Prinzip des otYenen Systems verfiigen, kann man den 
nat[irlichen Temperaturgang f~ir die Kuitur dadurch nachahmen, dai~ die Polypen und 
Medusen unter Seewasserk~ihlung gehahen werden (Abb. 1). Am einfachsten geschieht 
das in der Weise, dal~ ein mit einer Glasplatte abgedecktes Giasaquarium in ein 
gr~Sf~eres Seewasserbecken gestellt wird, so daf~ es bis zum oberen Rand in fliel~endes 

. . . . . . . . . .  ¢ / /  

Abb. 1: Einfaehe Kultureinrichtung zur Ziichtung mariner Hydrolden bei Seewasserkiihlung. 
Erl~iuterungen im Text 

Seewasser eingetaucht ist. Der Boden des Glasaquariums ist vorher entsprechend be- 
schwert, so dai~ es nicht ins Schwimmen geraten kann. In einem solchen Aquarium 
wird die Lu~ dutch das lqiet~ende Seewasser meist ohne groi~e Abweichung auf der 
Seewassertemperatur gehalten. Wenn das Seewasser im offenen Kreislauf nur einmal 
verwendet wird, so kann erreicht werden, dai~ es im Laboratorium mit nur geringen 
Abweichungen dem nattiriichen Temperaturgang der freien See folgt. Vegetative Ver- 
mehrung und saisonbedingte Bildung der Gonophoren stimmen in solchen Kulturen 
dann tats~chlich jahreszeitlich mit dem Verhalten der Polypen in der freien See ~iber- 
ein (vgl. W~I~N~R 1958, 1961). 

In den meisten F~illen ist man jedoch auf kiinstliche Temperatureinrichtungen mit 
Temperaturkonstanz angewiesen. Die Verwendung yon Temperaturkammern, in denen 
s~imtliche Arbeitsg~inge, wie Kontrolle, Fiitterung und Wasserwechsel, vorgenommen 
werden k/Snnen, ist in jedem Fall vorzuziehen. Ol~ stehen aber fiir die Zucht von 
Formen aus klimatisch verschiedenen Gebieten oder aber auch fiir Parallelversuche mit 
kurzfristig wechselnden Temperaturen nicht geniigend Temperaturkammern zur Ver- 
f[igung. Man mut~ dann auf Temperaturschr~inke zuriickgreifen, die zweckm~il~iger- 
weise fiir Heizung und Kiihlung eingerichtet sind. Ein Wahlbereich yon 00 bis 300 C 
ist ausreicheud. Der Einsatz solcher W~rmek~ihlschr~inke hat den Nachteil, daf~ die 
Kulturen fiir die Kontrolle, fiir F~itterung und Wasserwechsel herausgenommen und 
bei Zimmertemperatur weiterbehandelt werden m~issen. Daher muf~ angestrebt werden, 
daf~ alle Arbdten so schnell wie m~Sglich erledigt werden. Andererseits ist die in den 
Kulturgef~i~en enthaltene Wassermenge so groin, dat~ sie der .Knderung der Umge- 
bungstemperatur nut langsam folgt. Dadurch, daf~ das Seewasser mit den Artemia. 
Nauplien und das fiir den Wechsel nach der F~tterung vorgesehene Wasser schon vor- 
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her auf die Kulturtemperatur gebra&t werden, l~igt sich auch bei der Verwendung der 
Temperaturs&r/inke die Temperaturkonstanz einigermagen einhalten. 

Wie erw~ihnt, h~ingt die fiir die jeweiligen Arten beste Dauertemperatur yon ihrer 
Herkun~ ab und mut~ ihr entspre&en. Nach der~ eigenen Erfahrungen gedeihen die 
Polypenkulturen arktisch-borealer Formen bei Temperaturen von 5 bis 100 C, boreal- 
arktischer und borealer Formen bei 10 his 150 C, mediterran-borealer Formen bei 
18 his 200 C, tropischer Formen bei 22 bis 240 C am besten. Die angegebenen Stufen 
sind Durchschnittswerte, die allgemein fiir H~ilterung und vegetative Vermehrung zu- 
treffen. 

Will man die Polypen zur propagativen Vermehrung bringen, d.h. zur Erzeu- 
gung "con Gonophoren, so mug man bei vielen Forrnen die Temperaturen ~indern, da 
sich gezeigt hat, daft die propagative Vermehrung ot~ ein temperaturabhiingiger Vor- 
gang ist (vgl. W~RNER 1955, 1956, 1958, 1961, 1963). Bei metagenetischen Formen er- 
h~tlt man einen ersten Hinweis auf die Propagationstemperatur aus der Kennmis des 
jahreszeitlichen Auftretens der Medusen im Plankton, das bei vielen Arten entspre- 
&end saisonbedingt ist. 

Wahl und Gr6fle der Kulturgef~ige h~ingen im Einzelfall yon den jeweils zu ztich- 
tenden Formen und ihren Entwi&lungsstadien ab. Kleinere Medusen (bis zu 1 cm ~ )  
und die meisten Polypenkulturen lassen sich gut in halbrunden Kulturs&alen mit ebe- 
nero Boden ztichten (grSflter ~ 9,5 cm, H6he 5 cm, Inhalt 250 ml), die etwa zu 4/5 
mit Seewasser geftillt sind. Wichtig ist, dag der Rand der S&alen planges&liffen ist 
und daft sie zum Schutz gegen Staub und Verdunstung mit einem De&el verschlossen 
werden, wofiir eine runde Gtasplatte geniigt. Die Polypen wa&sen entweder auf dem 
Boden einer solchen Kulturschale oder angeheflcet an einen Ansatzk~Srper, einen Obiekt- 
tr~iger, einen Glasstab oder eine gereinigte Muschelschale. Wenn man Polypen aus 
Planulae ziichtet, verwendet man zwe&m~if~igerweise zun~ichst kleinere Kulturschalen, 
an deren Boden si& die Prim~irstadien anhet~en. Beim weiteren Wa&stum der Polypen 
oder ihrer Kolonien kann man die kleineren Kulturgefgt~e in gr~Sf~ere umsetzen. 

Die Vermehrung der Polypen geschieht in der Weise, dab man aus einer Kolonie 
einen gutentwi&elten Einzelpolypen oder auch ein kleines Stii& Stolonengeflecht mit 
feinen Pinzetten abtrennt und in eine neue Kulturschale iibertrligt. Mit dem aus dem 
Basalteil neu auswachsenden Stolo hePcet si& der Einzelpolyp bald auf der gebotenen 
Unterlage lest. Dur& Einzelfiitterung mut~ in den meisten F~illen anfangs daftir ge- 
sorgt werden, daft der jungen Erneuerungskultur ausrei&ende Nahrungsmengen zu- 
geftihrt werden. 

Die Kulturen der meisten Arten zeigen nach einiger Zeit guten his iippigen Wachs- 
turns Altersers&einungen, die in einer zunehmenden Verfilzung des Stolonengeflechts 
und in einer Rii&bildung der Polypen in den ~iltesten Teilen der Kolonie bestehen. 
Durch rechtzeitige Erneuerungszuchten kann man aber die meisten Arten tiber viele 
Jahre hinweg in gutem Zustand erhalten. Durch vegetative Vermehrung sind beispMs- 
weise die Polypen yon Gonionemus vertens 19 Jahre, yon Rathkea octopunctata 
12 Jahre, yon Margelopsis loaeckeli 10 Jahre, yon Eucheilota maculata 10 Jahre in 
ununterbrochener Dauerkultur gehalten und regelm~igig zur Gonophorenbildung ge- 
bra&t worden, was ftir die Brauchbarkeit der angegebenen Kulturmethode spri&t. 

Erw~ihnt sei no&, datg die Kulturen tiberwiegend in stehendem Seewasser ohne 
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jede Wasserbewegung gehalten wurden, ohne dag ein nachteiliger Einflug bemerkbar 
war. Manche Formen gedeihen besser in bewegtem Wasser; in solchen F~illen benutzt 
man vorteilhatt die yon HAUENSCI-IILD (1962, Abb. 4, pp. 30-31) beschriebene Ein- 
richtung. 

a 
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Abb. 2a-c: Eucheilota maculata, Eifurchung, 2- bis 8-Zellstadium. a Seitenansicht, b und c 
Aufsicht schr~ig von oben 

ENTWICKLUNG UND MORPHOLOGIE DES POLYPEN 

E i f u r c h u n g  u n d  E n t w i c k l u n g  d e r  P l a n u l a  

I3ber die Embryogenese der metagenetischen Hydroiden liegen nur wenige neuere 
Untersuchungen vor. So gehen auch die Beschreibungen und bitdlichen Darstellungen 
der Eifurchung und der weiteren Entwicklung bis zum Prim~irpolypen (vgl. u.a. 
KORSC~tELT & H~IDER 1936, SACHX~ATKIN 1956, PFLUGFELDER 1962), im wesentlichen 
auf die alten Arbeiten yon CLAUS (1883), METSCHNIKOFF (1886) und BRoo~s & 
RITTI~NHOmE (1907) zuriick. Die Medusen yon Eucheilota, die aus Planktonf~ingen 
stammten oder die in den Kuhuren bis zur Geschlechtsreife aufgezogen waren, produ- 
zierten geniigend entwicklungsf~ihige Geschlechtsprodukte, so dag die gesamte Ent- 
wicklung des Polypen beobachtet werden konnte. 
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Die Eier werden wie bei den meisten Medusen ins freie Seewasser ausgestof~en, 
wo auch die Besamung und Befruchtung sowie die Entwicklung bis zur freischwimmen- 
den Wimperlarve erfolgen. Die Eier sind yon opak-weii~-gelber Farbe und haben eine 
geringe Transparenz; ihre Gr/5t~e betr~igt 0,155 tuna (Durchschnitt aus 10 Messungen; 
maximaler ~ 0,175 mm, hiiufigster Wert 0,150 mm). Eine Eimembran fehlt. Die 
Furchung erfolgt nach dem yon CLAUS (1883) fiir Aequorea aequorea (FoRsK.IL), von 
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Abb. 3a-d: Eucheilota maculata, Eifurchung, 4-Zellstadium bis zum beginnenden 16-Zell- 
stadium, AmCsicht vorl oben. b rdbergang vom 4- zum 8-Zellstadium, Ebene der HorizontaI- 
furche parallel zur Zeichenebene. Die punktierten Fl~chen kennzeichnen den peripheren Tell 
der Zellen, in dem die Teilung noch n~cht volIzogen ist. Durch die Pfeile ist die zentrifugale 

Richtung der schneidenden Furche angedeutet. 

METSCHNmOFF (1886) fiir Neoturris (frilher Tiara) piIeata (FoKsK~kL), Koellikerina 
(friiher Rathkea) fasciculata (PERoN & LESUEUR) und andere metagenetische Hy-  
droidenarten angegebenen Modus. Die Furchung ist total ~iqual, auch wenn geringe 
GrSt~enunterschiede der Blastomeren bei den ersten Furchungsschritten auftreten k/Sn- 
hen, die allerdings nicht regelm~if~iger Natur sind (Abb. 2). Die beiden ersten Furchen 
verlaufen meridional, die dritte verl~iu~ ~iquatorial. Das ~iuf~ere BUd der Teilungen 
wird wesentlich dadurch bestimmt, daf~ sie nicht als ringf~Srmige Einschniirungen vor 
sich gehen, dat~ die Zellteilung vielmehr an einem, bei den ersten beiden Furchen am 
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animalen Pol beginnt und yon hier aus durch eine schneidende Furche allm~ihlich zum 
anderen Pol fortschreitet. Dieser ist dann h~iufig durch eine Plasmabrii&e kenntlich, 
die sich w{ihrend der weiteren Furchung verliert. Auf dem Wege zum 8-Zellenstadium 
wird eine far die Furchungsteilungen vieler metagenetischer Hydroidenarten typische 
Erscheinung sichtbar, dag n~irnlich die Blastomeren der animalen H~ilflte durch den zen- 
trifugalen Verlauf (METSCHNIKOFF 1886, p. 37) der schneidenden Furchung den inni- 
gen Kontakt auf der der Innenseite des Furchungsstadiums zugewandten Seite ver- 
lieren (Abb. 3). Das 8-Zellenstadium stellt so vonder  Seite gesehen ein U-fSrmiges 
Zetlaggregat dar. 
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Abb. 4: Eucheilota maculata, sp~tes 16-Zellstadium. FurchungshShle punktiert. Die dichtere 
Punktierung und die sfiirkere Umrandung kennzeichnen die Offnung der Furchungsh6hle nach 

au~en 

Gleichzeitig treten Verschiebungen der Blastomeren gegeneinander auf, ohne dat~ 
aber ein regelm~iffiges Prinzip erkennbar ist. 8- und 16-Zellstadien kSnnen daher 
individuelle Formverschiedenheiten aufweisen, wie die Abb. 2 und 3 erkennen lassen. 
Bei subjektiver Beobachtung, ohne Anwendung spezieller Techniken (Vitalfarbmar- 
kierung, Zeitrafferfilmaufnahmen) gelingt es nicht in jedem Fall, Lage und Teilungs- 
verhalten der einzelnen Blastomeren welter zu verfolgen. Die Furchung yon Eucheilota 
weicht dana& yon dem fiir an&re Hydroidenarten angegebenen radialen Furchungs- 
typ ab. Damit h~ingt zusammen, dat~ eine zentral gelegene, mehr oder weniger ge- 
schlossene Furchungsh6hle, wie sie fiir diesen Furchungsmodus schon auf friihen Stadien 
typisch ist, zun~ichst fehlt; diese ist vieimehr bei Eucheilota anfangs often (Abb. 4). 
Mit der beschriebenen Anordnung der Blastomeren wird bei dieser Art eine Tendenz 
erkennbar, die bei Turritopsis (BRooKs &RITTI~N~OUSE 1907) undEctopleura (Aui~ic~ 
& W~r.~Ev. 1955, vgl. Uc~mA 1963, KUHL & KtmL 1967) ihr Extrem erreicht. Bei 
ihnen ist die als ,,anarchisch" bezeichnete Furchung zwar zun~ichst auch total und ~iqual; 
sie ist aber nicht radial und fiihrt zu einem langgestreckten Zellaggregat ohne jede An- 
deutung einer FurchungshShle. Auf einem relativ sp~iten Stadium erst ordnen sich die 
Zellen zu einem kugeligen Gebilde urn, aus dem die Blastula bzw. Gastrula hervor- 
gehem 

Bei Eucheilota schliegen sich die Zellen bereits auf friihen Furchungsstadien wieder 
enger zusammen. Wie aber die Abbildung 4 zeigt, ist die FurchungshShle eines sp~iten 
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Abb. 5 Abb. 6 

Abb. 5: Eucheilota maculata, grol~zellige Blastula 
Abb. 6: Eucheilota maculata, Entwicklung der Planula. Beginnende Entodermbildung durch 

unipolare Deiamination 
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Abb. 7a, b: Eucheilota maculata, fortgeschrittene Stadien der PlanuIaentwi&iung. Die 
Einwanderung der Entodermzellen erfolgt entlang der yon ihnen gebildeten Plasmabriicken, 
so da~ das zun~ichst einheitliche Blastocoel in mehrere kleinere R~ume aufgeteilt wird. Schwa& 

gequetscht 



Polyp und Entwicklung yon Eucheilota 147 

16-Zellstadiums, das etwa die Form eines Ellipsoids hat, noch deutlich nach auf~en 
ge/Sffnet. 

Die vollst~indig geschlossene, groflzellige Blastula (Abb. 5) wandelt sich durch 
unipolare Einwanderung vom vegetativen Pol her zur bewimperten Gastrula um (Abb. 
6). Bei diesem Vorgang erscheint yon Interesse, datg die Einwanderung der Zellen 
nicht rein passiv zu sein scheint, da vor allem auf den sp~iteren Stadien der Einwande- 
rung die Ausftillung des Blastocoels nicht gleichm~i~ig erfolgt, sondern entlang den von 
den Zellen gebildeten Plasmabrticken; dabei wird das Blastocoel h~iufig in Richtung 

V 
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Abb. 8: Eucheilota macutata, vollentwickelte Planula mit beginnender Bitdung des Gastrocoels. 
v=Bewegungsvorderpol. Beachte die Verteilung der zahlreichen funktionsf~ihigen Nesselkapseln 

auf den animalen Pol in mehrere kleinere R~iume aufgeteilt (Abb. 7a und b). Die Pla- 
nula hat eine anfangs ellipsoide Form, nimmt aber bald die am Bewegungsvorderpol 
keulig verdickte Form an, die ftir die Wimperlarven vieler Hydroidenarten gegen 
Ende der planktischen Phase typisch ist (Abb. 8). 

Der Gastralraum entsteht durch Spaltbildung und ist bei der Planula dieses Sta- 
diums schon deutlich erkennbar. Bemerkenswert ist noch, daft die Nesselzellen bereits 
in der Planula gebildet werden, wie das auch ftir andere Arten beschrieben ist (vgl. 
MERGNER 1957, BODO & BOUILLON 1968). Sie erscheinen zuerst im Bewegungshinter- 
ende, dem prospektiven Mundpol; sp~iter treten sie dann auch in der vorderen H~ilffe 
auf. Wie die Abbildung 8 deutlich erkennen l~iflt, liegt dazwischen eine mittlere Zone, 
in der Nesselzellen nur sp~irlich sind. Die Nesselzellen sind roll funktionsf~ihig und 
mit Cnidocils verselaen. Die auffallende Ta~sache, daft die Ptanula tiber zwei Typen 
yon Nesselkapseln verfiigt, der sich aus ihr nach der Anheffung entwickelnde Prim~ir- 
polyp aber nur fiber einen, wird sp~iter noch kurz behandelt (p. 160). 

Die Entwicklungsgeschwindigkeit ist bei Eucheilota erheblich. Bei Raumtempera- 
turen yon 18 bis 200 C dauert die Entwicklung yon der Eiablage his zur Blastula 
24 Stunden, bis zur Planula 48 Stunden. Die in Abbildung 8 dargestellte vollent- 
wickelte Planula hat ein Alter von drei Tagen. Bereits am vierten Tage nach der Eiab- 
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lage fanden sich die ersten am Boden angehefteten Prim~irstadien. In den Kutturschalen 
traten allerdings h~iufig individuelle Unterschiede der Entwi&lungsgesehwindigkeit 
auf. W~ihrend die Entwi&lungsdauer yore Ei bis zur Planula bei allen Keimen an- 
n~ihernd gleich war, variierte der Zeitpunkt der Anhet~ung erheblich; viele Larven 
setzten sich erst nach 6 bis 10 Tagen lest. Wie T~tORSON (1946, 1952) gezeigt hat, sind 
die pelagis&en Larven vMer bodenlebender mariner Evertebraten auf dem Stadium 
der Metamorphosebereitschaft gegeniiber Augeneinfliissen besonders empfindlich und 
iiberdies in der Lage, die planktische Phase innerhalb gewisser, artli& festgelegter Gren- 
zen zu verl~ingern. Nach T~toRsoN (1946, p. 451 f., 478) entspri&t bei Kulturversuchen 
im allgemeinen die kiirzeste Dauer der planktischen Phase der normalen Entwi&lungs- 
geschwindigkeit im freien Meer. Dabei mug allerdings berii&si&tigt werden, daf~ die 
Entwi&lungsgeschwindigkeit yon der Temperatur abh~ingt. Sie ist far Eucheilota in 
der freien See mit maximalen Sommertemperaturen yon rund 17 bis 18 ° C sicher etwas 
geringer als im Laboratorium mit der oben genannten Raumtemperatur yon ca. 18 his 
200 C. In jedem Fall aber darf angenommen werden, dafg die planktische Phase der 
Keimentwi&lung bei Eucheilota re&t kurz ist und wahrs&einlich die Dauer yon 
7 Tagen ni&t iiberschreitet. Die Ursache dafiir ist eben, dab die Medusen Sommer- 
formen sind und bei hohen Wassertemperaturen ihre Geschle&tsprodukte erzeugen. 
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Abb. 9a-c: Eucheilota maculata, Planulae nach der Anhe~ung und Bildung der ersten 
Peridermhiille. Beginnendes Auswachsen des Prim~irstolo. Der AnheRungspol (= Bewegungs- 
vorderende der Planula) ist durch v kenntlich gemacht. Bei c wird die erste Differenzierung 

zum Prim~irpolypen sichtbar 

D i e  E n t w i c k l u n g  des  P r i m ~ i r p o l y p e n  

Wie Abbildung 9 zeigt, heften sich die Planulae mit ihrer ganzen L~inge, das heigt 
seitlich am Boden an. Dabei sondern fie eine feine Schleimhtille ab, die dur& Erh~irtung 
eine erste, sehr zarte und zun~ichst vollst~indig geschlossene Peridermhiille bildet. Die 
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Weiterentwicklung beginnt mit dem Auswachsen eines kurzen Stolo an dem Pol, der 
dem fdiheren Bewegungsvorderende der Planula entgegengesetzt ist, also am Mund- 
pol. Aus diesem Prim~irstolo differenziert sich nach kurzer Zeit der Prim~rpolyp, der 
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Abb. 10a-c: Eucheilota maculata, Entwicklung des Prim~rpolypen aus dem Prim~irstolo. 
Beginnendes Auswachsen des Sekund~rstolo 

sich nach oben aufrichtet (Abb. 10). Auch dieser Entwicklungsprozef~ verl~iuft mit 
groi~er Geschwindigkeit. Bei 200 C ist der Prim~irpolyp 24 Stunden nach der Anhettung 
fertig ausgebildet und in der Lage, Nahrung aufzunehmen. Die gesamte Entwicklung 
vonder Eiablage bis zum vollentwickelten Prim~irpolypen vollzieht sich daher in einer 
Minimalfrist yon 4 Tagen. 
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Abb. l l a -c :  Eucheilota maculata, Stadien der Bildung eines Sekund~irpolypen am basalen 

Stolonengeflecht einer Kolonie 

0 

o 

o 

0 

-O .5  ~ .  

Abb. 12a, b: Eucloeilota macuIata, Morphologie des Polypen. a jiingerer, b ~/lterer Sekun- 
d~irpolyp, die mit kurzem Stiel an den basalen Stolonen sitzen 
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Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgt die Entwicklung mit Hilfe der dem Ei mitgege- 
benen Reservestoffe. OE wird am Prim~rstolo die Anlage eines weiteren basalen Aus- 
l~iufers sichtbar (Abb. 10), doch h~ingt das weitere Wachstum yon der Nahrungszu- 
fuhr ab. Um den winzigen Prim~irpolypen zur Weiterentwicklung zu bringen, bedarf 
es der Einzelf/itterung mit halbierten Artemia-Nauplien (vgl. p. 139). Bei guter Ern~ih- 
rung w~ichst er dann bald soweit heran, dab er einen ganzen Nauplius bew~iltigen kann. 
Die bei der Koloniebildung entstehenden Sekund~irpolypen dagegen sind yon Anfang 
an grSf~er und bediirfen der Einzelf~itterung nicht, da sie w~hrend ihrer Bildung und 
des Wachstums zun~ichst durch das kommunizierende Gastralsystem der Kolonie mit 
den notwendigen Aufbaustoffen versorgt werden. 

Die aus dem Prim~irpolypen dutch Verzweigung auswachsende Kolonie besteht 
anfangs lediglich aus dem basalen Stolonengeflecht, an dem die unverzweigten Sekun- 
d~irpolypen an kurzen Stielen sitzen (Abb. 11 und 12). Erst mit der fortschreitenden 
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Abb. 13a, b" Eucheilota maculata, Form und Struktur der Hydrotheca. a junger Polyp, der 
sich noch vollst~indig in die Theca zuriickziehen kann, b leere Theca nach der Riickbildung des 
Weichk6rpers. Beachte in b den Kranz der ChitinkSrperchen ~iber dem Diaphragma sowie in 

a und b den forminstabilen unteren Tell der Theca 
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Ausbreitung der Kolonie, in deren Verlauf die Polypen immer dichter stehen, tritt ein 
verst~irktes L~ingenwachstum der Polypenstiele ein. Dutch ihre sympodiale, nach oben 
gerichtete Verzweigung entstehen dann die PolypenstSckchen. 

t I 

J 

a 
C 

b 
Abb. 14a-c: Eucheilota maculata, Form und Struktur der Hydrotheca. a und b leere Thecen, 
bei denen durch Auswachsen eines neuen Polypen in einer alten Theca 2 Thecen ineinander- 
geschachtelt sind. c Rest einer Theca mit Diaphragma und Kranz yon ChitinkiSrperchen bei 
st~irkerer Vergr6flerung. Der vordere Teil ist nach der Reduktion des Weichk6rpers abgebrochen 

D i e  M o r p h o l o g i e  des  E i n z e l p o l y p e n  

Das Periderm 

Die folgende Beschreibung gilt fi~r die Prim~ir- wie die Sekund~irpolypen. Unbe- 
deutende Unterschiede, die in der geringeren Gr~5t~e und Tentakelzahl der ersteren 
bestehen, k~Snnen vernachl~issigt werden. Der Polyp besitzt eine wohlentwickelte Hy- 
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drothek mit einem oralen Operculum und einem basalen Diaphragma (Abb. 13 und 
14). Die Theca ist yon sehr zarter Beschaffenheit und ist in der vollausgebildeten 
Form nur bei jungen Polypen vorhanden. Sie hat eine zylindrische Form und ist gegen 
den Stiel deutlich abgesetzt. Am Vorderrand geht ihre Wand unmittelbar in die feinen 
Z~hnchen (Klappen) des konischen Operculums iiber, die yon unregelm~if~iger Zahl 

Abb. 15: Eucheilota rnaculata, junger Sekund~irpolyp kurz vor dem Durchbruch durch die 
Theca 

und Form sin& An ihrer Basis ist die Theca durch ein Diaphragma mit einer zentralen 
tJffnung abgeschlossen; in ihrem Umkreis befinden sich zahlreiche (ca. 18 bis 22) feine 
,,ChitinkSrperchen", die bekanntlich der Befestigung des WeichkSrpers dienen (vgl. 
HAD~I 1914, BROTH 1924 p. 429). Wegen ihrer geringen GrSf~e sind sie am lebenden 
Polypen nur schwer, dagegen an der leeren Hydrotheca ohne Schwierigkeit nachweis- 
bar. Im Verh~iltnis zur Form des schlanken gestreckten Polypenk6rpers ist die Theca 
als kurz zu bezeichnen. So erkl~irt es sich auch, dag sich der in der Theca entwickelnde 
Polypenk/Srper h~iufig bereits vor dem Austritt in Windungen legt (Abb. 15), weiter- 
hin, daf~ sich nur der junge, eben fertig entwickelte Polyp bei der Kontraktion voll- 
sdindig in die Theca zuriickziehen kann. Hinzu kommt n~imlich, daf~ die zarte, fein- 
h~iutige Theca nach Form und Gr6f~e einer allm~ihlichen Ri~ckbildung unterliegt. Sie 
umgibt die Basis des ~ilteren, vollausgebildeten Polypen h~iufig nur noch als kurze, 
unregelm~iflig gefaltete Hiille, die an ihrem Ansatz umgeschlagen ist. Schliel~lich kann 
der vordere Teil der Theca abbrechen und verlorengehen, so daf~ nur der Basalteil 
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mit dem Diaphragma abrig bleibt. Die geschilderten Einzelheiten werden wegen der 
zarten Beschaffenheit der Theca am lebenden Polypen nur schwer sichtbar; sie sind am 
besten an leeren PeridermrShren zu erkennen, bei denen der WeichkSrper riickgebildet 
ist. Dabei ist die Anwendung des Phasenkontrastverfahrens ein ausgezeichnetes Hilfs- 
mittei f~ir die Untersuchung der strukturelten Einzelheiten. 

Die Peridermhiille des kurzen Stieles, mit dem die Polypen am basalen Stolo an- 
sitzen, ist deutli& geringelt. Au& die St~imm&en der verzweigten StS&e weisen 
iiberall eine Ringelung auf, die allerdings ni&t iiberall glei& deutlich ausgepriigt ist. 

Der Weichk6rper 

Wie schon kurz angedeutet, ist die langgestreckte, schlanke Form ein Charakte- 
ristikum des WeichkSrpers. Durch seinen zarten Bau sind im unteren Teil die grolg- 
lumigen Zellen des Entoderm yon autgen deutli& abzugrenzen. Als weitere Merkmale 
kSnnen die stumpfkonis&e Form des Hypostoms, die Zahl der Tentakel, ihre relative 
Kiirze und das Vorhandensein der Umbrellula, der s&irmartigen Verbindung der Ten- 
takelbasen, angefiihrt werden. Die Zahl der Tentakel, die in einem Kranz stehen, be- 
tr~igt im Durchschnitt 16 bis 18. Wie die Z~ihlungen ergeben haben (Tab. 1), iiber- 

Tabelle 1 

Zahl der Tentakei des Polypen yon Eucheilota maculata 

Zahl der Tentakel 14 15 16 17 18 19 20 21 Gesamtzahl 

ZahI der Tiere 11 6 40 7 29 3 4 1 101 

Tabelle 2 

GrSf~enverh~ilmisse des iebenden, vollausgestreckten Polypen yon Eucheilota rnaculata 
(Mafle in mm, Durchschnitt = Mittelwert aus je 20 Messungen) 

Organe und Stadien Durchschnitt Maximum Minimum 

Basaler Stolo: Durchmesser 0,07 
Stamm: Durchmesser 0,08 
StSckchen: GesamthShe 3,41 
Hydrothek: L~inge 0,34 
Hydrothek: Dur&messer 0,16 
Polyp: L~inge 1,03 
Polyp: Durchmesser 0,07 
Umbrellula: Durchmesser 0,24 
Gr6t~ter Tentakel: L~inge 0,42 
Kleinster Tentakel: L~inge 0,27 
Gonangium: L~inge (ohne Stiel) 0,83 
Gonangium: Durchmesser 0,18 

0,09 0,05 
0,10 0,07 
7,0 1,20 
0,55 0,12 
0,20 0,12 
1,50 0,80 
0,10 0,05 
0,27 0,20 
0,52 0,30 
0,37 0,17 
1,10 0,30 
0,20 0,15 

wiegen dabei die Tiere mit geraden Tentakelzahlen. Das h~ingt offenbar damit zusam- 
men, daf~ die Tentakel mit grof~er Regelm~ifgigkeit alternierend nach oben und unten 
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getragen werden, wobei die nach unten gerichteten Tentakel durchweg etwas k[irzer 
sin& Elberhaupt sind s~imtliche Tentakel auch im vollausgestreckten Zustand relativ 
kurz, so dat3 die Tentakelkrone einen ,,starren" Eindruck macht. Der Weichk~Srper hat 
eine weigliche F~rbung; allerdings nimmt er bei ausschliei~licher F~tterung mit Artemia- 
Nauplien einen schwa& rStlichen Farbton an. Die quantitativ erfaigbaren morpholo- 
gischen Einzelheiten sind mit den Ergebnissen der Messungen in der Tabelle 2 zusam- 
mengestellt. 

F o r m  u n d  Gr~Si~e d e r  K o i o n i e n  

In einer friiheren Arbeit (WERNER 1963) wurde gezeigt, daf~ bei der Kolonie- 
bildung der Grad der Verzweigung und damit auch die Form und HShe der St~imm- 
chen yon der GrSge der Bodenfl~che abh~ingen, die der sich durch Stolonenbildung 
ausbreitenden Kolonie zur Verfiigung steht. Je nachdem, ob die Polypen dichter oder 
weniger dicht stehen, zeigen sie ein unterschiedliches L~ingenwachstum und eine ver- 
schieden starke Verzweigung. F~ir den Polypen yon Eucheilota maculata ist die sym- 
podiaIe Art der Verzweigung charakteristisch (Abb. 16 und 17). Meist erreichen die 
St~immchen nur die geringe HShe yon 2 bis maximal 5 bis 7 mm HShe; das ~iuf~ere 
Bild einer Kolonie wird daher weniger yon einer b~/umchenartigen, als vielmehr yon 
einer rasenartigen Wuchsform bestimmt. 

DIE BILDUNG DER GONANGIEN UND DIE ENTWICKLUNG 
DER MEDUSEN 

Solange die Kolonien noch keine verzweigten StSckchen bilden, entstehen die 
Gonangien am basalen Stolonengeflecht, sp~iter am St~immchen dicht unter einem 
Hydranthen (Abb. 16 und 17). Das einzelne Gonangium (Abb. 18a und b) ist yon 
schlank keulenf6rmiger Gestalt; der kurze geringelte Stiel geht direkt in das Gonan- 
gium fiber. Die Zahl der gleichzeitig erkennbaren Medusenanlagen betr~gt meist 3 bis 
4, in Einzelf~illen maximal 5. In jungen oder schlecht ern~ihrten Kolonien kann man 
off auch Gonangien mit nut einer Medusenanlage finden. Die Zahl der in einem Gon- 
angium gebildeten Medusen ist daher nicht lest fixiert. Nach allen Erfahrungen l~ii~t 
sich nur sagen, daft die Maximalzahl 5 nicht [iberschritten wird. 

Das Periderm der zarten feinh~iutigen Gonothek besitzt keine besonderen Struk- 
turmerkmale; sie stellt vMmehr einen diinnwandigen Sack dar, der yon den aus- 
schliipfenden Jungmedusen vorn Mcht durchbrochen wird. Diese reifen nacheinander; 
sie befinden sich also jeweils auf verschiedenem Entwicklungsstand, angefangen yon 
der eben angelegten, nut als Verdickung erkennbaren jiingsten Knospe an der Basis 
des Blastostyls bis zur schliipfreifen Meduse am distalen Ende. 

Die Entwicklungsgeschwindigkeit der Gonangien und der in ihnen erzeugten Me- 
dusen ist betr~ichtlich; wie in einer sp~teren Arbeit noch eingehender dargelegt wird, 
handelt es sich um einen temperaturabh~ingigen Vorgang, der experimentell jederzeit 
durch eine entsprechende Temperaturerh~Shung ausgel6st werden kann. Setzt man eine 
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Abb. 16: Eucheilota maculata, verzweigtes Polypenst6ckchen mit Gonangien 

Polypenkultur yon 14 ° auf 20 ° C urn, so werden bereits nach 24 Stunden die ersten 
Anlagen der Gonangien sichtbar, und schon nach drei Tagen schliipfen die ersten freien 
Jungmedusen aus. In einer gut ern~ihrten Polypenkolonie werden unter geeigneten 
Temperaturbedingungen zahlreiche Gonangien erzeugt, so datg die Produktion yon 
Jungmedusen entsprechend hoch ist. 



Polyp und Entwicklung yon Eucheilota 157 

l i  



158 B. WERNER 

i 
O, O 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 mm 

8 

- 0 0  

-0,5 

1,0ram 

b 

Abb. 18a, b: Eucheilota rnaculata, a junges, b iiheres Gonangium. In b ist das erste Gonan- 
gium, in dem sich nur 1 Meduse entwickehe, leer; das 2. Gonangium mit 3 Medusenanlagen hat 

sich aus dem gleichen Stiel entwickeh 

- 0 . 0  

0.1 

0.2 

0.3 

L 0.4 

- -  0 . 5  mm 8 

b 

Abb. 19a, b: Eucheilota rnaculata, frisch geschliip~e Jungmeduse. a Seitenansicht, b Auf- 
sicht auf den Schirmrand 

Die frischgeschRip~e Jungmeduse (Abb. 19a und b) ist von geringer Gr6i~e und 
hat eine ann~hernd halbkugelige bis glocken~ihnliche Form, wobei der Durchmesser die 
HShe meist geringf~igig/ibertri~. Nach Messungen an 100 Jungmedusen, die in einer 
Polypenkolonie bei 16 o C erzeugt waren, kSnnen folgende Gr/51~enwerte angegeben 
werden (ram): 

Durchschnitt Maximum Minimum 

Durchmesser 0,64 0,80 0,50 
HShe 0,53 0,60 0,40 
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Die Schirmgallerte ist bd der Jungmeduse am Apikal- = Abl~Ssungspol zun~chst auf- 
fallend dtinn. Der Magen hat elne viere&ige Basis, was vor allem in der Aufsicht yon 
oben deutlich wird. Im tibrigen hat er eine einfa&e, im Querschnitt runde Form. Der 
Mundpoi ist abgerundet, Mundlippen fehlen. Die Exumbrella ist mit zahlreichen, 
unregetm~iBig verstreuten Nesselzellen besetzt, die eine schwache Anh~iufung am 
apikaten Pol und am ~quator erkennen lassen. 

Der Schirmrand tr~igt die ftir die Identifizierung wichtigen Merkmale, wobei das 
Vorhandensein yon 8 adradialen Statocysten mit je einem Statolithen sowie yon 2 ein- 
ander gegentiberstehenden perradialen Tentakeln hervorzuheben ist. In den im Kreuz 
gegeniiberstehenden Perradien fehlen Tentakel; bier befinden sich vielmehr lediglich 
Tentakelbulben, die auf beiden Seiten Lateralcirren tragen. An der Basis der beiden 
ausgebildeten Tentakel ist meist nur auf einer Seite die Anlage eines Lateralcirrus er- 
kennbar. In den Interradien tr~igt der Schirmrand je einen gutausgebildeten Rand- 
= Marginalcirrus. Dieses Merkmal ist deswegen wichtig, weil der erwachsenen Me- 
duse Marginalcirren fehlen. DaB es sich bei der Jungmeduse aber wirklich um Mar- 
ginatcirren handelt und nicht um kleine Tentakelanlagen, geht einmal aus dem anato- 
mischen Bau hervor (Abb. 20, p. 162). Die Cirren sind nicht wie die Tentakel hohl, son- 
dern besitzen eine solide Achse yon Entodermzellen. Ferner tragen sie die ftir Cirren 
typischen Endkolben, die tiberdies mit dem speziellen Kapseltyp der merotrichen 
Haplonemen besetzt sind (vgl. WrR>are, i965, p. 29). SchlieBlich wurde beobachtet, 
dab die interradialen Marginalcirren beim weiteren Wachstum der Jungmeduse rti&- 
gebildet und durch die Anlagen normaler Tentakel ersetzt werden. Das gleiche hat 
HaI~TtAVB (1897, p. 498) far die Jungmedusen beschrieben, die der Polyp Campa- 
nulina hincksi erzeugt (zur Nomenklatur dieser Art s. p. 163 f.). Bei der Jungmeduse 
yon Eucheilota wird so der definitive Zustand angebahnt, dab der S&irmrand nur 
Tentakel mit je einem Paar yon Lateralcirren tr~igt und dab wie erw~ihnt Marginal- 
cirren fehlen. 

Tentakelbulben und Magen haben eine gelbbraune F~irbung. Der ftir die erwach- 
sene Meduse spezifische schwarze Fleck in den Interradien des Manubrium tiber den 
Mundlippen, dem sie ihren Speciesnamen verdankt, entsteht durch Pigmenth~iufung 
erst beim weiteren Wachstum. Er tritt ungef~ihr gleichzeitig mit dem deutlichen Sicht- 
barwerden der Gonadenanlagen in Erscheinung. Es gelang, die Medusen im Laborato- 
rium bis zur Geschlechtsreife aufzuziehen; diese tritt bei einer Temperatur yon 18 bis 
20 o C nach 4 bis 5 Wochen ein. Ebenso gelang es, Zuchtmedusen zur Abgabe befruch- 
tungsf~ihiger Geschtechtsprodukte zu bringen und aus den befruchteten Eiern erneut 
Prim~irpolypen zu ztichten. Es war also m~Sglich, den gesamten Entwicklungszyklus im 
Ztichtungsexperiment zu reproduzieren. 

NESSELZELLVERHALTNISSE 

Wie im Anschlug an die grundlegenden Untersuchungen yon WrILL (1934) in 
einer frtiheren Arbeit (WE¢~rR 1965) dargelegt wurde, enth~ilt die Nesselzellausstat- 
tung der Cnidarier zwar keine Merkmale yon absoluter systematischer oder evolutio- 
nlstischer Gtiltigkeit, doch sind die Nesselzellen bzw. die in ihnen enthaltenen Nessel- 
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kapseln von diagnostischer Bedeutung. Insbesondere stellen die speziellen Kapseltypen 
ein wichtiges Hilfsmittel ffir die Differentialdiagnose auf den verschiedenen systemati- 
schen Niveaus dar. 

Eucheilota ist ein gutes Beispiel f~ir die allgemeine Regel, dal~ Polypen- und Me- 
dusengeneration oi~ eine unterschiedliche Nesselzellausstattung aufweisen, daf~ sie aber 
mindestens einen Typ gemeinsam haben. Bei unserer Art ist der h~iufigere Fall realisiert, 
dat~ die Meduse das reichhaltigere Cnidom besitzr, da bei ihr vier Typen, bei dem 
Polypen abet nur ein Typ anzutreffen sind. Eucheilota besitzt ein Tetracnidom aus (a) 
atrichen, (b) basitrichen, (c) merotrichen Haplonemen, (d) mikrobasischen Mastigo- 
phoren. Verteilung und Gr6f~enverh~iltnisse sind f[ir die beiden Generationen und die 
verschiedenen Stadien in der Tabelle 3 zusammengestellt. 

Angesichts der Tatsache, daf~ der Polyp nur ilber den einen Typ der basitrichen 
Haplonemen verfiigt, erscheint es yon besonderem Interesse, daf~ das vorangehende 
Larvenstadium der Planula den weiteren Typ der atrichen Haplonemen besitzt, l~ber- 
dies konnte nachgewiesen werden, dat~ in der jungen Planula die atrichen Haplonemen 
zuerst gebildet werden und anschliet~end die basitrichen. Wie die weiteren Unter- 
suchungen ergaben, besitzt der junge, eben aus der Planuia umgewandelte Prim~irpolyp 
noch einige wenige atriche Haplonemen, doch verschwindet dieser Typ bald vollstiindig. 

Der Versuch, diesen iJberraschenden Sachverhalt zu erkl~iren, mui~ zwei mSgliche, 
eng miteinander verbundene Aspekte ber~icksichtigen, den der Evolution und den der 
Funktion. In der nach dem Grad der morphologischen Differenzierung aufsteigenden 
Reihe wird der Typ der atrichen Haplonemen als der einfachste und evolutiv urspr~ing- 
lichste betrachtet (W~ILL 1934, p. 98 ft., Fig. 86). Dai~ dieser Typ in der Planula yon 
Eucheilota zuerst entsteht, daft als Best~itigung fiir seine evolutionistische Bewertung 
angesehen werden. Aut~erdem ist mit der M6glichkeit zu rechnen, dai~ die atrichen 
Haplonemen beim Festsetzen der Planula als Klebnesselkapseln (Glutinanten) benStigt, 
dabei verbraucht und - well sp~iter iiberfliissig - nicht mehr ersetzt werden. Diese 
M6glichkeit wurde zwar nicht durch die direkte Beobachtung best~tigt, darf abet als 
wahrscheinlich gelten. 

Von allgemeinem Interesse ist weiterhin, dai~ Eucheilota tiber den speziellen Kap- 
seltyp der merotrichen Haplonemen verfiigt, der bei dieser Art zuerst entdeckt wurde 
und auf die U. O. Thecata beschr~inkt ist (W~RNEt~ 1965, p. 10f., Abb. 6a und b, p. 29). 
Dieser Typ wurde bisher nur in der Meduse gefunden und ist hier auf den Endkolben 
der Cirren beschr~inkt (Abb. 20). Wie die bildliche Darstellung bei Wt~r,~rR (1965, s. o.) 
zeigt, ist dieser Typ durch die morphologische Struktur der entladenen Kapsel leicht 
kenntlich, wiihrend die unentladene Kapsel yon den basitrichen Haplonemen nut 
sehwer zu unterscheiden ist. Die feinen, spiralig angeordneten Dornen des Nesselschlau- 
ches finden sich nicht an dessen Basis, sondern in 2 bis 3 Windungen in einiger Ent- 
fernung yon der Kapsel. Der Abstand zwischen der Kapsel und der bedornten Zone 
betr~igt die ca. ll/~fache Liinge der Kapselh~ille. Die Bildungszone der merotrichen 
Haplonemen liegt an der Basis der Cirren am Schirmrand und in den Bulben der 
Tentakel, so daf~ vereinzelte Nesselkapseln dieses Typs auch bier gefunden werden 
k6nnen. 

Schliei~lich ist noch eine Bemerkung zu dem Typ der mikrobasischen Mastigopho- 
ren erforderlich, der auf der Exumbrella der Jungmeduse vorkommt, ein Befund, der 
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durch wiederholte Untersuchung bestiitigt wurde. Andererseits waren am gleichen Oft 
auch die basitrichen Haplonemen nachweisbar und iiberdies l]bergangstypen, bei denen 
die einwandfreie Entscheidung ~iber die ZugehSrigkeit zum einen oder anderen Typ 
schwer fiel. Aud~ andere Autoren (RvssELL 1938, IT6 & INOUZ 1962) haben bei der 

-OjO 

-0,05 

--0,1 mm 

J! ~ ,' : 

a b 

Abb. 20a, b: Eucheilota macuIata, interradialer Cirrus der Jungmeduse. a Sekenansicht, 
nur der distale Teil und der Ansatz am Schirmrand sind gezeichnet; b Aufsicht des distalen 
Teils. Beachte die dichte Begeil~elung der mit Nesselzellen versehenen Teile und das Vorhanden- 

sein von 2 Nesselkapseltypen 

Untersuchung der Nesselzellausstattung thecater Formen die gleiche Erfahrung ge- 
macht, dat~ die basitrichen Haplonemen und mikrobasischen Mastigophoren of~ schwer 
unterscheidbar sind. Die l--Iauptursache ist ihre geringe GrSf~e. Andererseits werden 
die Schwierigkeiten in der Unterscheidbarkeit verst~indlich, wenn man ber[icksichtigt, 
dai~ die basitrichen Haplonemen vermutlich die evolutionisrischen Vorg~nger der mikro- 
basischen Mastigophoren waren. Das Vorkommen yon Obergangstypen spridat durch- 
aus fiir diese MSglichkeit. Die eingehende PriEung mit dem Hilfsmittel des Phasen- 
kontrastverfahrens hat reich zu der Auffassung gefiihrt, dab der Typ der mikro- 
basischen Mastigophoren bei den Thecata seltener ist und daf~ es sich bei dem Alter- 
nativtyp meist um basitriche Haplonemen handelt. 
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CHROMOSOMENZAHL 

Da fiber die Chromosomenverh~iltnisse der iiberwiegenden Mehrzahl der Hy- 
droiden nichts bekannt ist, wurde versucht, die Chromosomenzahl yon Eucheilota zu 
ermitteln. Dies gelang an Quetschpr~ipataten yon fr~ihen Furchungsstadien, die nach 
der Karmin-Essigs~iure-Methode (Nachf~irbung mit Orcein-Milchs~iure) behandelt 
waren. Bei insgesamt 25 Z~ihlungen wurde 12mai die ZahI 29, 13real die Zahl 30 
gefunden. Bei der Kleinheit der Chromosomen ist es einigermai~en schwierig, klare 
Bilder zu bekommen. In den besten Pr~iparaten von Meta- und Anaphasestadien, bei 
denen alle Chromosomen deutlich getrennt lagen, wurde die Chromosomenzahl stets 
zu 2n = 30 ermittelt, die damit die gr6t~ere Wahrscheinlichkeit vor der ungeraden 
Zahl hat. Zu erwiihnen ist noch, daf~ bei den genannten Stadien in den Teilungsspin- 
deln Strahlungspole deutlich erkennbar waren. 

SYSTEMATISCHE STELLUNG UND DIAGNOSE 

Der Polyp yon Eucheilota wurde bisher noch nicht im freien Wasser gefunden. 
Das ist deswegen verwunderlich, weiI die Meduse im Sommer- und Herbstplankton der 
siidlichen Nordsee keineswegs selten, nach At3RICI~ (1958) sogar zeitweilig h~ufig ist. 
Die Ursache ist wohl in der Kleinheit des Einzelpolypen und der niedrigen Wuchsform 
der StSckchen zu suchen. Diese Eigenscha~en teilt Eucheilota mit anderen Arten der 
Gruppe CampanuIina-~hnlicher PoIypen, in die sich unsere Art nach der Struktur der 
Peridermbildungen und nach der Morphologie des WeichkSrpers sowie nach der Form 
der Verzweigung und StSckchenbildung einreiht. Das Genus Campanulina wurde von 
VAN BENEDeN (1847) fiir die Art C. tenuis errichtet. Es handelt sich urn einen kleinen 
Polypen, dessen WeichkSrper durch die Umbrellula, die schirm- oder schwimmhaut- 
~hnliche Verbindung der Tentakelbasen ausgezeichnet ist. In der Folgezeit wurde eine 
ganze Anzaht yon mehr oder weniger ~ihnlichen thecaten Hydroidenspecies in das 
Genus eingeordnet, zum Tell ohne die notwendige systematische Sicherung, da in 
mehreren F~llen die morphologische Beschreibung und die Kenntnis der Lebensge- 
schichte unzureichend blieben. So entstand eine heterogene Gruppe, die geradezu ein 
Abbild der schwierigen Situation war, der sich die Hydroidensystematik in der neue- 
ten Zeit gegeniibergesteltt sah. Es ist das Verdienst yon R~Es (1939), daf~ er sich in der 
Revision des Genus Campanulina eingehend mit dieser Gruppe besch~f~igt und die 
Eiden entwirrt hat. 

Mit dem Mangel der fehlenden systematischen Sicherung ist auch die yon HART- 
LAVa (1897) gegebene Neubeschreibung der Species Campanulina hincksi behaf~et, die 
nach der Auffassung dieses Autors den Polypen der Meduse Eucheilota maculata dar- 
stellen sollte. Da jedoch die geschlechtsreife Meduse unbekannt blieb, ist die zweifels- 
freie Zuordnung nach wie vor nicht m/Sglich. Einleitend wurde auch bereits mitgeteilt, 
daf~ HARTLAUB aus den befruchteten Eiern yon Eucheilota maculata den jungen Poly- 
pen geziichtet hat, dal~ es ihm aber nicht gelang, ihn bis zur vollen Gr~Si~e, bis zur 
Koloniebildung und zur Medusenknospung zu bringen. Auch die Beschreibung und 
bildliche Darstellung sind bei HARTLAUB nicht derart, daf~ sie eine zuverl~issige Basis 
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ftir einen Vergleich mit dem hier in alien Einzelheiten dargestellten Polypen abgeben 
k/Snnten. Uberdies sah sich STecHow (1921) wegen der Unterschiede gegenliber den 
anderen Arten des Genus Campanulina veranlat~t, fiir den yon HAr, TLAtrB beschrie- 
benen Polypen das neue Genus Campomma zu errichten. Solange also die erwachsene 
Meduse des HAI~TLAUBschen Polypen nicht bekannt ist, bzw. solange nicht gezeigt ist, 
daf~ er einer bereits bekannten Meduse zugeordnet werden mut~, ist der fiir ihn giiltige 
Artname Campomma hincksi (HARTLAUB). Nach LEtouv (1952) soll C. hincksi die 
Meduse einer Aequorea-Species erzeugen. Diese Angabe kann jedoch nicht zutreffen, 
denn die yon HARTLAtr~ fiir die Jungmeduse yon C. hincksi beschriebenen Lateral- 
cirren fehlen den Medusen des Genus Aequorea vollstiindig. 

Bei einer vergleichenden Prtifung ist HAr-TLAUB zuzugeben, daft eine gewisse 
Ahnliehkeit zwis&en seinem Polypen und dem yon Eucheilota besteht (vgl. HARTLAUB 
1897, p. 496 ft.). Die ganze Wuchsform der SffSckchen ist recht ~ihnlich; auch in der 
Morphologie des Weichk~Srpers und der geringen Gr6t~e der Theca sind Elberein- 
stimmungen unverkennbar. Das gleiche gilt ffir das gemeinsame Merkmal des Vor- 
handenseins der Umbrellula und fiir die anniihernd iibereinstimmende Zahl der Ten- 
takel. Ein morphologischer Unterschied scheint aUerdings mit der L~inge der Tentakel 
gegeben zu sein, die bei C. hincksi nach der Abbitdung HAI~VtAUBS (Tar. XXI, Fig. 11) 
ziemlich lang, bei Eucheilota aber relativ kurz sind und iiberdies alternierend nach 
oben und unten getragen werden. Diese Merkmale find bei unserem Polypen so aus- 
gepr~igt, dai~ sie einem Beobachter yore Range HARTtAUBS nicht entgangen w~iren. 

Der definitive Nachweis, dai~ es sich urn zwei verschiedene, wenn auch wahr- 
scheinlich nahe verwandte Arten handelt, beruht auf den Unterschieden der Medusen- 
generation bei ihrem Freiwerden aus dem Gonangium. Die soeben abgel6ste Jung- 
meduse yon Eucheilota hat nur zwei gegeniiberstehende perradiale Tentakel, w~ihrend 
HART~.AtrB fiir die yon seinem Polypen erzeugten Jungmedusen das Vorhandensein 
von vier gleich grof~en perradialen Tentakeln angibt. Nach alien Erfahrungen ist die 
Zahl der Tentakel der Jungmedusen bei ihrer Abl6sung ein erblich festgelegtes Merk- 
malo Diese Tatsache kann fiir Eucheilota maculata best~itigt werden. In den eigenen 
Kulturen kamen im Laufe der Jahre einige Tausend Jungmedusen zur Entwick- 
lung und Beobachtung. Stets £and sich nur der eine Typ mit zwei voltentwickelten per- 
radialen Tentakeln, w~ihrend an den im Kreuz gegentiberstehenden Radien lediglich 
Tentakelbulben angelegt waren. Dem Kulturversuch ist es also zu verdanken, daf~ das 
5iingste Stadium der Meduse yon Eucheilota jetzt einwandfrei bekannt ist. Damit 
kann auch der Befund yon Kr, A~al, (1926) best~itigt werden, der nach der Unter- 
suchung yon Planktonmateriai ebenfalls zu dem Resultat gekornmen war, daf~ die 
Jungmedusen yon Eucheilota anfangs nur zwei Tentakei haben (vgl. RussetL 1953, 
p. 313 f.). 

Mit dem Polypen yon Eucheilota wird die Polypengeneration einer zu diesem 
Medusen-Genus gehSrenden Art zum ersten Male zuverl~ssig beschrieben. Nach den 
giiltigen Nomenklaturregeln erh~lt er den Namen der zuerst beschriebenen Meduse. 
Die Durchsicht der yon Kr.AMV (1961) in der Synopsis zu diesem Genus gestellten 
Arten ergibt, dai~ die Kenntnis eines Polypen lediglich Rir die weitere Art Eucheilota 
bakeri (ToRREY 1909) verzeichnet ist. Indessen geht aus der Originalbeschreibung und 
den Abbildungen yon ToRxrv (1904, p. 16f.) einwandfrei hervor, dai~ der Polyp die- 
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ser Art, dessen Theca deutlich Becherform besitzt, ohne dai~ ein Operculum vorhan- 
den ist, nicht der Carnpanul ina- ,  sondern der C a m p a n u l a r i a - G r u p p e  angehSrt. Aus 
diesem Grunde wurde er yon TORREY selbst auch als Cly t la  baker i  n. sp. eingefiihrt. 
Damit ist die Konsequenz unvermeidlich, daft diese Art aus dem Genus Eucheilotc~ 

wieder ausgeschieden werden muff. Das gleiche gilt ftir den Polypen der yon BRmCK- 
M~NN (1959) der Species E. cirrata zugeordneten Meduse, die indes bereits KRAM:P 
(1961) in das Genus Lovene l la  eingereiht hat. 

Das Medusen-Genus Euchei lota wurde yon McCRADY (1857) fiir die Art E. ven-  

tricularis errichtet. Die seitdem beschriebenen weiteren Arten sind yon Kr, AMV (1961) 
mit der Originalliteratur zusammengestellt. In der neueren Medusen-Systematik (Rus- 
SELL 1953, KRAMP 1961) werden die beiden Genera Euchei lota und Lovene l la  in der 
Familie Lovenellidae vereinigt. In der Tat sind die Medusen der zu beiden Genera 
geh~renden Arten recht ,ihnlich. Das gilt insbesondere auch filr die Jungmedusen. Ein 
wesentlicher Unterschied besteht in der Zahl der Statocysten, die bei Eucheilota un- 
veriinderlich ist und bei den meisten Arten 8 betr~igt. Bei Lovene l la  dagegen ist die 
Zahl der Statocysten variabel und wesentlich grSf~er; sie betr~igt 16 und mehr. 

Die Unterschiede der Polypengeneration sind indes erheblich gr6ger. Ein kritischer 
Vergleich der morphologischen Merkmale l~i!~t es kaum gerechtfertigt erscheinen, beide 
Genera in der gleichen Familie zusammenzufassen. Den Vergleieh im einzelnen durch- 
zuflihren, wiirde den Rahmen dieses Beitrages iiberschreiten und mug einer besonderen 
Arbeit vorbehalten bleiben. Ebenso wtirde es jetzt zu welt lighten, am Beispiel des 
Genus Eucheilota die gegenw~irtige Situation der Hydroidensystematik zu edSrtern. 
Erw~ihnt sei nut, daf~ Euchei lota in die Familie Campanulinidae einzuordnen ist, wenn 
die Polypengeneration zur Grundlage des Systems gew~ihlt wird. Nach diesem Prinzip 
hat zuletzt NA~Mov (1960) in konsequenter Weise verfahren. Einleitend wurde auch 
bereits erwiihnt, daf~ dieser Autor dartiber hinaus versucht hat, beide Generationen in 
einem einheitlichen System zu vereinigen. Sobald eine Ubersetzung der Diagnosen der 
Familien und Gattungen vorliegt, wird es mSglich sein, zum System NAtSMOVS Stel- 
lung zu nehmen und zu sehen, wie welt das angestrebte ZM erreicht worden ist (vgl. 
die Fuflnote auf p. 137). In jedem Fall darf man wohl heute mit vorsichtigem Optimis- 
mus die Prognose geben, daf~ der Zeitpunkt nicht mehr allzu fern ist, an dem ein 
einheitliches System Anspruch auf allgemeine Giiltigkeit erheben kann. 

Da wie mehrfach erwiihnt, mit E. rnaculata der einzige bisher einwandfrei be- 
schriebene Polyp des Genus Euchei lota  vorliegt, kann fiir die Polypengeneration keine 
Genus-Diagnose gegeben werden. Daher mui~ ich mich bier auf die Artdiagnose be- 
schr~inken, in der beide Generationen berllcksichtlgt sin& 

D i a g n o s e : Euchei lota macula ta  HARTLAUB 1897. 
P o 1 y p e n g e n e r a t i o n : Campanul ina-~hnl icher ,  stSckchenbildender, sympodial 

verzweigter Polyp von niedriger, rasen~hnlicher Wuchsform; junge Kolonien rein sto- 
lonial mit unverzweigten Polypen an kurzem Stiel. Hydrothek zylindrisch, dtinn- 
wandig, vom Stiel deutlich abgesetzt, mit Operculum und Diaphragma. Operculum 
yon der Thecenwand nicht scharf abgesetzt, aus zarten Z~ihnchen (Klappen) in wech- 
selnder Zahl bestehend. Hydrothek forminstabil, nur bei jungen Polypen roll ausge- 
bildet, bei ~ilteren Polypen durch Abnutzung reduziert oder kollabiert. Stiele und 
St~imrnchen fiberali mehr oder weniger deutlich geringelt. 
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Weichk~Srper schmal, langgestreckt, mit 16 bis 18 relativ kurzen Tentakeln, 
die an der Basis durc~h eine Umbrellula verbunden sind und alternierend nach oben 
und unten getragen werden. Monocnidom aus basitrichen Haplonemen. Gonothek 
schlank, keulenf/Srmig, gerade bis schwach gebogen, ohne besondere Strukturmerkmale, 
vom kurzen Stiel nicht deutlich abgesetzt. Seltener an den basalen Stolonen, meist am 
Stiel dicht unterhalb eines Polypen gebildet, mit 1 his maximal 5 Medusenknospen. 

M e d u s e n g e n e r a t i o n : Jungmeduse bei der AblSsung halbkugelig bis glocken- 
fSrmig, mit 2 gegeniiberstehenden perradialen Tentakeln und 2 perradialen Bulben. 
Tentakelbasis und Bulben mit Lateralcirren. In den Interradien Marginalcirren, die 
sp~iter reduziert und dutch Tentakel ersetzt werden. Manubrium ohne schwarzes 
Pigment, MundSffnung rund. 8 Statoeysten mit je einem Statolithen. 

Erwachsene Meduse: Flacher als Halbkugel, H6he bis 10 mm, ~ bis 13 mm. 
Schirmrand mit 16 bis 30 Tentakeln, mit basalen Lateralcirren; zwischen den Ten- 
takeln rudiment~ire Tentakelbulben. Ohne Marginalcirren. Manubrium mit vier groi~en 
interradialen Pigmentflecken, Mund mit vier Lippen. Gonaden linear, yore Magen 
getrennt, nehmen die distalen 2/3 der einfachen Radialkan~ile ein. 8 Statocysten mit 
je 5 bis 10 Statolithen. Tetracnidom aus atrichen, merotrichen, basitrichen Haplone- 
men und mikrobasischen Mastigophoren. Merotriche Haplonemen nur in den Endkol- 
ben der Cirren. 

ZUSAMMENFASSUNG 

1. Die Morphologie und Entwicklungsgeschichte des bisher unbekannten Polypen yon 
Eucheilota macu/ata I-~ARTLAUB werden beschrieben. 

2. Der Polyp wurde aus befruchteten Eiern der Medusen gezfichtet, die im Plankton 
der s[idlichen Nordsee im Sommer und Herbst nicht selten sind. Der Polyp wurde 
im freien Meer bisher nicht gefunden. Die Beschreibung beruht daher auf Labora- 
toriumszuchten. 

3. Die Methodik der Kultur mariner Hydroiden, die sich in langj~ihrigen Versuchs- 
zuchten bew~ihrt hat, wird beschrieben. Die Hydroiden geh6ren zu den wenigen 
Gruppen mariner Wirbelloser, die sich im Laboratorium relativ leicht zi~chten 
lassen. 

4. Nach seiner Morphologie gehSrt der Polyp yon Eucheilota in die Gruppe Campa- 
nulina-~hnlicher Polypen. Er besitzt eine wohlentwickelte zylindrische Hydrothec 
mit einem konischen Opercutum, die forminstabil ist; bei ~ilteren Polypen kolla- 
biert sie meist und wird dann mehr oder weniger vollstiindig reduziert. 

5. Der Polyp konnte zur Erzeugung yon Gonangien gebracht werden, in denen sich 
1 bis 4, maximal 5 Medusen entwickeln. 

6. Die Morphologie der Jungmeduse wird beschrieben. 
7. Die Nesselzellausstattung wird Rir die beiden Generationen und die verschiedenen 

Stadien angegeben. Die Meduse weist das reichhaltigere Cnidom auf; es besteht 
aus atrichen, basitrichen und merotrichen Haplonemen sowie mikrobasischen Masti- 
gophoren. Der Polyp besitzt dagegen nut den einen Typ der basitrichen Haplone- 
men. Eucheilota rnaculata besitzt daher insgesamt ein Tetracnidom aus den ge- 
nannten Kapseltypen. 

8. Z~ihlungen an Furchungsstadien ergaben eine Chromosomenzahl yon 2n = 30. 
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9. Die systematische Stellung von Eucheilota wird er~irtert. 
10. In der Artdiagnose werden die Merkmale der Polypen-  und Medusengeneration 

zusammengefai~t. 

Meinen bew~ihrten Mitarbeiterinnen Frau H. SCHMIDT-JAEGER und Fraulein G. DROSE- 
DAU m6chte ich fiir die unermiidliche Hilfe bei den langj~ihrigen Kulturarbeiten Dank und An- 
erkennung aussprechen. Ebenso m/Sch~e ich Fr~iulein U. SCI~ReIBER und Herrn F.-K. H~CXMANN 
ftir die sorgf~iltige Ausftihrung der Zeichnungen danken. Zu groi~em Dank bin ich auch der 
Deutschen Forschungsgemeins&aft verpflichtet, die mir durch die Bereitstellung yon Mitteln die 
Beendigung der Untersuchungen erm~Sglicht hat. 
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