
II. Verbreitung der  Medusen und Actinulae 
yon Ectopleura dumortieri [van Beneden) und 
Hybocodon proli[er L. Agassiz in der siidlichen 

Nordsee  1 

Von H. J. A u r i c h  

BioIogische Anstalt Helgoland, List auI Sylt 

(Mit 1I Abbildungen) 

Bei quantitativen Plankton-Untersuchungen, die wir, angeregt durch die 
Beobachtungen von RussEL (1938--1940) fiber Ver/inderungen in der Zusam- 
mensetzung der Plankton-Fauna und der Menge der Fischbrut im westlichen 
Armel-Kanal, regelm/igig seit 1948 in der sfidlichen Nordsee durchffihrten, 
wurden bisher unbekannte pelagische Entwicklungsstadien yon EctopIeura 
dumortieri beobachtet. Ihre ZugehSrigkeit zu dieser Art konnte WEANER 
(1955) durch Aufzucht nachweisen. Da aut~erdem h~iufig auch die sehr /ihn- 
lichen Entwicklungsstadien yon Hybocodon prolifer in den Ffingen auftraten, 
soll im folgenden fiber die Entwicklung und Verbreitung beider Arten ge- 
meinsam berichtet werden. 

Um die Ergebnisse unserer Untersuchungen mit denen frfiherer Jahr'e 
vergleichen zu k6nnen, wurde die yon HENSEN eingeffihrte Methode des Ver- 
tikalfanges beibehalten. Hierbei kam das ,,Hensensche Eiernetz" - -  Offnungs- 
durchmesser 73 cm, Maschenweite 0,3 ram, in einigen F~illen das ,,Helgol/in- 
der Larvennetz" - -  Offnung 14,3 cm, Maschenweite 0,54 ram, zur Anwen- 
dung. Das Ergebnis der Zfihlungen wurde in der fiblichen Weise auf die Was- 
sersfiule unter 1 m-" Meeresoberflfiche umgerechnet. Da die Untersuchungen 
vorwiegend an konserviertem Material durchgeffihrt wurden, beziehen sich im 
folgenden alle Angaben fiber GrSt~e und F~rbung auf in Seewasser-Formol 
fixierte Tiere. 

1. E c t o p l e u r a  d u m o r t i e r i  ( v a n  B e n e d e n )  

E. dumortieri, nach BIGELOW (1909), MAYrR (1910) und RussEL (1953) 
wahrscheinlich synonym mit E. ochracea L. Aggasiz, hat im Nordatlantik eine 
sfidlich boreale Verbreitung. Auf der europfiischen SeRe reicht ihr Vorkommen 
yon der Irischen See durch den Kanal und die siidliche Nordsee bis ins 

t) Teil I. Werner, ,,Die Entwicktung des Polypen yon Ectopleura dumortieri" siehe: 
Helgol. Wiss. Meeresuntersuch. 5, S. 234--250 (1955). 
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Skagerrak, wo die Art allerdings erst seit 1926 aufgetaucht ist (KRAMP 1933). 
An der nordamerikanischen Kfiste kommt sie von Cape Cod bis South Caro- 
lina vor (BRooKs 1882, FEWKES 1882, NUTTINC 1901, HARGITT 1904, 1908, 
1924, MAYER 1910, BIGELOW 1914). Aut;erdem wurde Ectopleura dumorlierz 
yon Slid- und Sfidwest-Afrika (Agulhas Bank und Grot~e Watfischbucht, 
VANH6F~'EN 1911) und aus dem Pazifik (Acapulco, Mexico, BmELOW 1909 
und Philippinen, HARGITT 1924) besehrieben. Dagegen handett es sidn bei dem 
Vorkommen im Mittelmeer (Golf yon Triest, GRAEFI~'E 1884 und NEPVi 
& STIASNY 1913) wahrscheinlich um die nahe verwandte Art E. minerva 
Mayer, die sich durch den Besitz yon nur 2 Tentakeln unterscheidet und yon 
den Bermudas (FEwKES 1883) und Tortugas, Florida (MAYER 1900) beschrie- 
ben wurde. 

Aus der Nordsee und den angrenzenden Meeresgebieten ist Ectopleura 
von folgenden Often bekannt geworden: 

I r i s e h e  und  K e l t i s c h e  See 
Firth of Clyde, Isle of Man: Oktober (ll,l°C), im Firth of Clyde als gelegentli&er Gast 

(M~LLY, HICKS 8c HERDMAN 1886, BROWNE 1905/06). Der Polyp wurde auf Treibholz 
beobachtet (HINCKS nach HARTLAUB 1907). 

Valencia Harbour: Mfirz his Dezember, vereinzelt (DELAP 1906, BROWNE nach HARTLAUB 1907). 

g- r reel  K a n a l  
Plymouth: April bis Mai und September bis November, gelegentlich einzelne Exemplare. 

Polyp auf Halecium (BRowNE 1898, RUSSELL 1953, Marine Biol. Ass. 1957). 
Guernesey: August (14,8 bis 15,0 o C), selten (OSTENI~'ELD 8.= WESENBERG-LUND 1909). 
ROSCOff, Bretagne: Juni, Polyp im Juli in Aquariumsbecken (HARTLAUB 1907, TEISSIER 1950). 
St. Vaast-la-Hougue, Normandie: nut Polyp beobachtet, Proiiferation im September (BILLARD 

1902). 
Strat~e yon Dover, Pas de Calais: August (17,80 C), hfiufig. Polyp (Tubularia simplex) auf 

Antennularia (B~TENCOURT 1888, 1889, OSTENFELD 8,: WESENBERG-LUND 1909). 

N o r d s e e  
F1/imische Bucht, Ostende: August (15,8--17,4 o C), 2--5 Medusen je Fang. Polyp h~iufig, auf 

Flustra und Alcyonium, gelegenttich auf Carapax von Decapoden (VAtq BENEDEN 1844, 
GILSON 1900, KRAMP 1930). 

S/sdwestflach. Dogger Bank: August (17,9--18,2 o C), in ziemlicher Zahl (REDEKE 8,: VAN BREEMEN 
1904). 

St. Andrews, Schottland: Juni (CRAWFORD 1895). 
Deutsche Bucht, Helgoland: Juli his Dezember, gemein, meist im November, doch hie in grS- 

t~erer Menge (B6H~a 1878, I2[ARTLAUB 1894, 1907). Polyp nicht selten auf feinem his 
grobem Sand oder muscheligem Grund, meist mit Schill und Steinen, im September mit 
Medusenknospen (t'[ARTLAUB 1894, 1900, 1907, CASPERS 1939, 1950). 

Hafen yon Hirtshals, Skagerrak: Juli (15,:5 o C) his Oktober (10,0°C) seit 1926 gelegentlich 
bei auflandigen StrSmungen, in einzelnen Exemplarel~, 1--10 je Fang (KRAMV 1933). 

Das Ergebnis unserer Untersuchungen fiber die Verbreitung yon Ecto- 
pleura und der Entwicklungsstadien ihres Polypen ist in Abb. 1 zusammen- 
gefaf~t. Da die Verbreitungsbilder in den verschiedenen Jahren keine yeesent- 
lichen Untersclaiede zeigten, durften die Beobachtungen ffir den gesamten Zeit- 
raum (1950 bis 1953) in einer Karte vereinigt werden. 

Der frfiheste Terrain ffir das Auftreten der Medusen ist der Anfang Juni: 
3. Juni 1950 nordgstlich Borkum Rift Grund 3--18/m 2 (Oberfl~chentemperatur 
13,00 C, Salzgehalt 34,25 °/00); 6. Juni 1952 querab List/Sylt 3/m 2 (14,00 C, 
30,5 °/00; ob die wenigen, gleichzeitig hier beobachteten Aetinulae zu Ecto- 
pleura oder 7~ubularia gehgrten, war nicht si&er zu entscheiden). Nach wei- 
terer Erw/irmung des Wassers auf 16--200 C nimmt dann die H/iufigkeit der 
Medusen rasch zu und erreicht im Juli vor der west- und ostfriesischen Kiiste 
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Abb. 1. Verbreitung der Medusen und Actinulae von Ectopleura dumortieri in der sfidlichen 
Nordsee yon 1950--1953 

Hgchstwerte bis fiber 5000/m ~. Etwas sp/iter, im August  und September,  wird  
bei Helgo land  und querab der Nordfr iesischen Inseln das Max imum erreicht, 
2000--3000/m ~ (in diesen Monaten  wurde  das sfidwestliche Gebiet  nicht un-  
tersucht). Anfang  Oktober wird Ectopleura wieder  seltener und fehlt  dann  
yon Mitte  dieses Monats  ab bis in den Dezember,  in Abweichung yon den Be- 
obachtungen HARTLAFBS (1894), der  gerade  den Spfitherbst, November ,  als 
den Zei tpunkt  der maximalen  Ent fa l tung  der Medusen bei He lgo land  angibt. 

W/ihrend der Haup ten twi&lung  der Medusen, also im Juli und August,  

t4 Meeresuntersuchungen Bd. VI.  H .  2 
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herrschen gro[ge, etwa 1,6 mm hohe, geschlechtsreife T ie re  vor, die h/iufig Fett  
in Form einzelner Tr6pfchen im oberen Tei l  ihres Manubriums gespeichert 
haben. Ein Stielkanal war  nur  bei wenigen Exemplaren  vorhanden  (Abb. 2). 

q5 1,0 

Abb. 2. Ectopleura dumortieri, a: Meduse mit deutlich ausgebildetem StieIkanal. 
b und c: Medusen mit reifenden Eiern 

d 

Abb. 3. Ectople**ra dumortieri, a und b: Proactinulae, zum Teil in Seitenansicht. 
c--g: Zwischenstadien, zum Tell in Aufsicht 

Von den Eiern  kommen nur  1--2  etwa gleichzeitig an einer Meduse zu voller 
Reife. Anfangs  noch yon unregelm/igiger,  ,,am~Sboider" Form, runden sie sich 
sp/iter halbkugelig ab und besitzen dann einen Dur&messer  yon etwa 0,35 ram. 

Sp/iter, besonders im Oktober,  t re ten wieder  jugendliche, noch unreife  
Medusen auf, die nur  0,25--0,75 mm hoch sind und keine Fettspelcherung 
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zeigen. Vernmtlich war es diese zweite Medusengeneration, die HARTLAUB in 
besonders groger H/iufigkeit im November bei Helgoland antraf, die sich un- 
serer Beobachtung aber dadurch entzog, dag wir wfhrend der beiden letzten 
Monate des Jahres nur wenige Planktonffinge ausffihrten. 

GewShnlich treten gleichzeitig mit den Medusen Actinula-Stadien ver- 
schiedenen Entwicklungsgrades auf. Ihre Hfiufigkeit steigt im sfidwestlichen 
Tell unseres Gebietes bis auf fast 4000/m'-' (Juli), bei und nSrdlich Helgoland 
auf 1000 je m 2 (August bis September) an. Im Oktober verschwinden die 
Actinulae wieder aus dem Plankton. 

Abweichend yon den anderen Gattungen der Tubulariiden 18sen sich bei 
Ectopleura die reifen Eier yore Muttertier ab und durchlaufen die ersten 
Stadien ihrer Entwicklung im freien Wasser (WERNER 1. C.). Als jfingstes pela- 
gis&es Larvenstadium tritt die sogenannte Proactinula auf, die sich in folgen- 
den Merkmalen yon der als Aetinula bekannten Larve der Tubulariiden un- 
terscheidet: 
1. Die morphologische L/ingsachse ist extrem verk/irzt und betr/igt nur 0,07 

his 0,09 mm gegenfiber einem Durchmesser des Kgrpers (ohne Tentakel) 
yon 0,35--0,60 ~< 0,40--0,70 ram. 

2. Der orale, anfangs auch noch der aborale Pol sind noch vSllig undifferen- 
ziert und treten nicht oder nur unbedeutend aus dem KSrper der Larve 
hervor. 

3. Es sind nur die Tentakel des aboralen Wirtels angelegt. 
Die Proactinula hat dadurch die Gestalt einer flachen, polygonalen oder 

sternfSrmigen Scheibe, deren Durchmesser jedoch meist ungleich grog sind, 
so dag der Umrig der Larve eher oval als kreisrund erscheint (Abb. 3a--b). 
Hierin zeigt sich eine gewisse Ahnlichkeit mit dem elliptischen Embryonal- 
stadium von Tubularia mesembryanthemum, das allerdings nur 2 einander 
gegenfiberstehende Tentakel besitzt (C~AMm~AN 1879, BRAUER 1891, SALENSKY 
1911). Von der Seite gesehen ist die Scheibe der Proaetinula nach der einen 
Seite gewSlbt, w/ihrend die andere SeRe, die sich sp~iter als der orale Pol er- 
weist, eben oder schwa& konkav ist. Da bei allen anderen Arten der Tubu- 
lariidae wie auch bei Margelopsis die Embryonen immer mit ihrem abgeflach- 
ten Oralpot gegen das Manubriurn bzw. gegen die Spadix gerichtet sind, 
mgchte ich annehmen, dag die konkave F15che der Proactinula der abgeflach- 
ten, dem Manubrium zugekehrten Seite des reifen Eies entspricht, so dag sich 
auch fiir Ectopleura die gleiche Lagebeziehung erg/ibe. 

Die Anlagen der aboralen Tentakel, die die Ecken oder Strahlen der 
sternfgrmigen Larve bilden, sind bereits wie sp~iter die ausgebildeten Ten- 
takel abwechselnd nach oben bzw. unten gerichtet. Da alle Tentakel ann/ihernd 
gleichzeitig angelegt werden, und neue Anlagen erst nach dem Festsetzen der 
Larve hinzutreten, bleibt ihre Zahl ffir die ganze Dauer der pelagischen Phase 
konstant, zwischen 5 und 18 schwankend mit einem hfiufigsten Wert von 12 
(in 40 °/0 der Ffille). 

Die Urnwandlung der Proaetinula in die Actinula, die durch den Besitz 
yon zwei Tetakelkr/inzen und die Differenzierung beider KSrperpole charak- 
terisiert ist, verl/iuft ganz allm~ihlich, ohne dag sich die Stadien scharf von- 
einander abgrenzen tiegen. W/ihrend sich die Tentakelanlagen immer mehr 
verl/ingern, streckt sich die morphologische Lfingsachse, die anfangs nur etwa 
1/:, bis :/lo des Durchmessers der Scheibe betrug, wobei sich dieser gleichzeitig 
auf etwa die H/ilfte verringert. Von den beiden KSrperpolen differenziert sich 

14~- 
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zuerst nur der aborale Abschnitt und nimmt infolge der Abplattung seines 
Hinterendes zu einer Haftscheibe die Form eines konischen bis urnenfSrmig 
ausgebauchten Bechers an (Abb. 3 c--g). 

WERNER (1955) sah irrtiimlich diesen sich zuerst differenzierenden Abschnitt als ,,Anlage 
des kegelf6rmigen Mundpoles" an. Demselben Irrtmn begegnet man auch bei CLAPARI~Dr~ 
(1863), der daraus sogar folgerte, dat~ sich die Tubularien aus einer ,,Meduse" (= Actinula) 
entwickelten, die sich mit dem Munde festgesetzt Mtte. l~brigens geh6rt die von CLAPARgDE 
im Juni und Juli an der franz6sischen Kanalkiiste aus dem Plankton gefischte Actinula wahr- 
scheinlich gar nicht zu Tubularia indivisa, wie der Autor vermutete, sondern zu E. dumortier,. 
Hierauf deutet die geringe L~inge der Aboraltentakel hin, die nach der Abbildung bei CLA- 
f'aR/mE kaum so lang wie der K6rper der Actinula sin& w/ihrend sich die Actinula yon 
T,tbularia gerade durch besonders lange Tentakel auszeichnet (s. S. 226). 

mm 

Abb. 4. Ectopleura dumortieri. Actinulae 

Erst jetzt, nach der Differenzierung des aboralen K6rperabschnitts erschei- 
hen die Anlagen der OraItentakel, deren Zaht, 3--10, meist 4--6, wie bei den 
Aboraltentakeln ffir die erste Zeit unver/indert bleibt. Die Tentakel sind in 
beiden Wirteln distal deutlich gekniSpt~ und tragen bier, die Aborattentakel 
aut~erdem auch 1/ings ihrer Unterseite (aboralen Seite) Ansammlungen yon 
Nesselzellen, vergleichbar der Anordnung der Nesselspangen auf der Augen.- 
seite der Randtentakel der Medusen (Abb. 5 i--m). 

Durch eine Ringfurche, die sich unmittelbar unterhalb der Aboraltentakel 
bildet, wird der K/Srper der Larve in einen oralen Abschnitt, der die beiden 
Tentakelkr/inze trfigt, und in einen aboralen, hinten zu einer Ha.ftscheibe ab- 
geplatteten Abschnitt geteilt. Der letztere besitzt ein mehr oder weniger dun- 
kelbraun gef/irbtes Periderm, das ihm eine gewisse Formbest/indigkeit ver- 
leiht. Dagegen bleibt der orale Abschnitt nackt und farblos. Damit ist die 
typische Form der Actinula erreicht, die jetzt, nachdem inzwischen auch der 
Mund durchgebrochen ist, zu selbst/indiger Ern/ihrung f/ihig ist (Abb. 4). Als 
Beuteorganismen wurden haupts/ichlich kleine Copepoden, gelegentlich au& 
Oikopleura und Sagitta festgestellt (Abb. 5 a--d).  Als Anomalie kommt bei 
den Actinulae bisweilen eine Gabelung einzelner Tentakel oder eine L/ings- 
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teilung des K6rpers vor, die entweder vom Munde oder vom aboralen Pol aus 
beginnen kann (Abb. 5 e--h). 

Gar nicht so selten, besonders im August und September, treten neben 
den im vorhergehenden beschriebenen Larvenformen auch noch/iltere Stadien 
auf, die in einzelnen Merkmalen eine weitere Entwicklung zeigen. Entweder 
sind bei ihnen bereits Anlagen der Gonophorentr/iger (Blastostyle) entwickelt, 
die gelegentlich sogar schon verzweigt sein kgnnen und dann Medusenknospen 

mm 
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" t o, 

i 

Abb. 5. Ectopleura durnortieri, a--d: Actinulae mit Copepoden, Sagitta und Oikopleura als 
Beute. e--h: Abnorme Tentakelspaltung und L/ingsteilung. i: OraltentakeI einer Actlnula. 
k: Aboraltentakel einer Proactinula. 1 und m: Aboraltentakel einer Actinula und eines I]ber- 

gangsstadiums (i--m in Seitenansicht, Oralseite im Bild oben) 

tragen, oder sie besitzen einen mehr oder weniger langen Hydrocaulus. Ge- 
w6hnlich sind die Aboraltentakel dieser CTbergangsstadien distal nicht mehr so 
deutlich gekngpft wie bei der Actinula, doch ist die Anordnung der Nessel- 
zellen noch etwa die gleiche (Abb. 6 und 5 m). Es ist schwierig, die Art- 
zugehi3rigkeit dieser Stadien am fixierten Material sicher zu bestimmen, doch 
m/ichte ich auf Grund ihres gemeinsamen Auftretens sowie der anfangs noch 
gleichen Zahl der Tentake] und Ausbildung der aboralen KiSrperhfilfte an- 
nehmen, dag es sich bier um Llbergangsstadien der Actinula von Ectopleura 
zu der Bodenform handelt. Gelegentlich sind diese ETbergangsstadien schon in 
losen Kontakt ,nit dem Boden gekommen, wie einzelne Sandk6rnchen am Ende 
des Hydrocaulus beweisen. Wir begegnen also bei Ectopleura /ihnlichen Er- 
scheinungen, wie sie THO]~SON (1946) ffir die Larven verschiedener Bodentiere 
beschrieben hat, die w/ihrend ihrer Metamorphose noch eine Zeitlang fiber 
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dem Boden hintreiben kgnnen, his sie ein geeignetes Substrat zum Festsetzen 
gefunden haben. 

Da auf die wShrend des Sommers dominierende Generation grol,~er, ge- 
schlechtsreifer Medusen im September und Oktober wieder kleine, unreife 
Medusen folgen, mug angenommen werden, dat~ si& die Gonophoren der yon 
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Abb. 6, Ectopleura dumortieri. Obergangsstadien 
OraltentakeI Aboral tentakel  Blastostyle 

a: 18. August 1952 6 12 1 
b: 18. August 1952 5 11 4 
c: 10. Juli  1952 7 t2 4 
d. 18. August 1952 6 12 6 

e :  13. Juli  1950 6 10 0 
f: 18. August 1952 14 15 5 
g: 6. September 1953 10 14 3 
h: Jul i  1952 8 13-~ 3 Anlagen 4 

i: 18. August 1952 6 12 0 

in Seitenansicht und 
in Aufsicht 

Hydrocaulus am Ende 
mit SandkSrnchen 

auf thekatem t tydroid  
festsitzend 

den Sommertieren erzeugten Polypen kurz nach dem Festsetzen ablgsen und 
noch im gleichen Jahre eine zweite Medusengeneration bilden. MangeIs Beob- 
achtungen w/ihrend der letzten Monate des Jahres bleibt es aber no& un- 
gekl/irt, ob sich die Eier dieser Herbstgeneration wieder unmittelbar zu 
Actinulae entwickeln oder ein/iberwinterndes Dauerstadium durchlaufen, wie 
es WERNER 1955 ffir Margelopsis haeckeli beschrieben hat. 
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Naeh HARTLAUB (1894, 1900, 1907) und CASPERS (1939, 1950) lebt der 
Polyp yon Ectopleura in der sfidlichen Nordsee hauptsfichlich auf grobem his 
sleinigem oder muscheligem Grund, auf anderen H!edroiden oder Muschel- 
schalen festsitzend. Vereinzelt wird er auch auf Treibholz angetroffen. Diese 
Bindung der sessilen Generation an eine bestimmte Bodenbeschaffenheit spie- 
gelt sieh in der Verbreitung der pelagischen Stadien wider, die deutliche 
Maxima unmittelbar/fiber oder doch in n/ichster N/ihe der einzelnen Rift- und 
Felsgriinde zeigen: Borkum Rift Grund, kiesig-steinige Griinde nSrdlich Nor- 
derney und Juist, Felsso&el von Helgoland, Grobsandgebiete und Rote Kliff 
Bank westlich und nordwestlich Sylt, ferner ein nicht mehr in der Verbrei- 
tungskarte eingetragener Fund/fiber dem Sfid Rift am Westrand der Dogger 
Bank (25. September 1953, 300--1400 Medusen, 27 Aetinulae je m2). Dagegen 
fehlt Ectopleura im ganzen Gebiet sfidlich der Dogger Bank zwis&en etwa 
40 und 7 o E, dessen Boden yon Fein- und Mehlsand eingenommen wird (vgl. 
jARKE 1956, Bodenkarte der sfidlichen Nordsee). 

Es bleibt nun noch die Frage zu ergrtern, ob si& der Bestand yon E. du- 
mortieri in der sfidtichen Nordsee w~ihrend der letzten Jahre ver/indert hat, 
wie das bei eini~en Fis&en mit mehr sfidwestlieher Verbreitung zu beoba&ten 
war (Sardine, Sardelte~ Trachurus, Makrele: AURICH 1953, K3iNI)LER 1954, 
1953---1957). Vergleicht man zun'/ichst einmal die H/iufigkeit yon EctopIeura 
mit derjenigen der anderen Hydromedusen unseres Gebietes, so ergibt sich, 
dag erstere, wenn auch nicht in allen Jahren, so doch im Durchs&nitt eines 
l~ngeren Zeitraumes etwa an sechster Stelle steht und, mit Ausnahme von 
Obelia, h/iufiger als alle I~eptomedusen ist: 

Hfiufigkeit der Hydromedusen in der sfid6stlichen Nordsee 1949--1956 
(Vorl~iufige Werte.  Grggere Schwankungen zwis&en den einzelnen Jahren  sind z, T. durch 

unterschiedliche Erfassung des Verbreitungsgebietes der Arten bedingt.) 

Mitt lere Maximale 
H~iufigkeit H~iufigkeit 

.je m 2 je  m 2 

1. Rathkea octot~unctata 200--26 000 1000--135 000 
2. Margelopsis haeckeli 150--11 000 500--135 000 

3.--5. Corymorpha m~tans, Lizzia blondina. Obelia sp. 100--  3 000 500--  13 000 
6. Ectobleura dumort~eri 300--  1 200 500--  5 300 

7.--9. Phialidium hemistJhaericum, Lovenella clausa, 
Eucheilota maculata 
Euphysa aurata 
Hybocodon prolifer, Sarsia tubuIosa, Saphenia 
gracilis, Bouzainvillia britannica 
Eutonina indicans 

10, 
11.--14. 

100--  500 150--  2000 
200--  400 400--  I 000 

50- -  300 100--  1 300 
15. 50- -  100 200--  500 

Leider lassen sich diesen Zahlen fast gar keine entsprechenden Angaben 
aus frfiheren Jahren gegenfiberstellen, da bei den wenigen /ilteren quantita- 
tiven Planktonuntersuchungen (APsTEIN 1906, LOCKE 1912) die kleinen Me- 
dusen nicht nach Arten getrennt gez~ihlt wurden. Ffir die im Rahmen des 
,,Internationalen Rats ffir Meeresforschung" von 1903 bis 1914 durchge- 
fiihrten Terminbeobachtungen ffihrt KRAMP (1930; ferner Bull. des R6s. 
1904/05 und Bull. Trimestr. 1905/o6) ffinf Vorkommen von Ectopleura in 
der Fl~imischen Bucht an: August 1904 und 1905 West Hinder und Bligh 
Bank, wo Ectopleura etwa eine Hfiufigkeit yon 60 bis 150 je m 2 aufwies (nach 
Umreehnung der Werte ffir das Nansen-Netz). HARTLAFB (I894) erw/ihnt die 
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Art bei Helgoland urspriinglich als ,,h/iufig bis massenhaft", schwficht aber 
sp/iter (1907) seine Angaben wieder ab: ,,gemein yon Juli bis Dezember, am 
h/iufigsten im Sp/itherbst, doch hie in gr6t~erer Menge". Und in den d/inischen 
Gew/issern, deren Medusenfauna yon KRAMP (1927, 1933, 1937) ausffihrlidI 
bearbeitet wurde, tritt Ectopleura erst seit 1926 bei Hirtshals, Skagerrak yon 
Juli bis Oktober gelegentlich bei auflandigen Str6mungsverh/iltnissen auf, abet 
immer nur in vereinzelten Exemplaren, 1--10 je Fang. 

Trotz der Sp/irlichkeit der Angaben m6chte ich annehmen, dat~ Ectopleura 
ihren Bestand in den letzten Jahren vergr6f~ert und gleichzeitig ihr Ver- 
breitungsgebiet ha& Osten hin erweitert hat. Denn bei gleicher H/iufigkeit 
wie jetzt w/ire den /ilteren Autoren, denen wir ausffihrliche Bearbeitungen 
der Medusenfauna der Nordsee verdanken, kaum die besondere Art der Ent- 
wi&lung yon Ectopleura entgangen. 

2. Hybocodon  p ro l i f e r  L. Agassiz. 

Nachdem HARGITT (1927) die Identit/it der amerikanischen Art H. pro- 
lifer L. Agassiz mit der isl/indis&-europ/iis&en H. pulcher (Saemundsson) 
nachgewiesen hat, umfat~t jetzt das Verbreitungsgebiet der Art die Kfisten- 
gew/isser der ganzen n/3rdli&en Halbkugel. Im Nordatlantik reicht es einer- 
seits yon Island (STEENSTRUP, SAEMUNDSSON 1902), der Barents See (L~NKO 
1904) und B/iren Insel (HARTLAUB 1907, beschrieben als H. christinae n. sp.) 
sfidw/irts bis zur Nordktiste yon Frankreich und in der Ostsee bis etwa Born- 
t~olm (HARTLAUB 1907, KRAMP 1927, RUSSEI.L 1953), und auf der amerikani- 
schen Seite von Ellesmere Land und der Westkiiste Gr6nlands bis Cape Cod 
im Sfiden (NUTTING 1901, HARGITT 1904, BIGELOW 1914, KRAMP 1947). Im 
Pazifik ist H. prolifer bekannt yon der Westkfiste Nordamerikas von Dutch 
Harbour, Aleuten und Vancouver, Canada (BIGELOW 1913, FOERSTER 1923) 
his Santa Barbara, Californien (FEwKES 1889, beschrieben als Steenstru- 
pia californica und occidentatis), sowie von Aomori und Hokkaido, Japan 
(UcHIDA 1927). Falls, wie MAYER (1910) vermutet, H. (dmphicodon) unicus 
yon den Falkland Inseln (BROWNE 1902) und H. dzilensis yon Calbuco, Chile 
(HARTLAUB 1905) synonym mit H. proIifer w/iren, wfirde die Art auch auf 
der sfidlid~en Halbkugel eine entsprechende Verbreitung besitzen. 

Innerhalb unseres Gebietes zeigt H. prolifer eine fibnliche Bindung an die 
vor der Kfiste gelegenen Rift- und Felsgrfinde wie Ectopleura (Abb. 7). Wir 
fanden die Art auf~erdem aber auch fiber Gebieten mit feinen Sedimenten: 

15. Juni 1954 N6rdliche Schli& Bank Tiefe Medusen/m 2 Actinulae/m ~ 
560 13' N 50 31' E 54 m 318 18 

3. Juti I956 Siidliche Schlick Bank 
550 40' N 5 o 9' E 48 m 60 8 

Da s in  bei Hybocodon mehrere Medusengenerationen folgen, die durch 
Knospung unmittelbar auseinander hervorgehen, ist bei dieser Art eine st/ir- 
kere Verdriftung der Medusen aus dem Verbreitungsgebiet der Bodengene- 
ration heraus zu erwarten. 

Die ersten, von den Polypen abstammenden Medusen erscheinen im Fe- 
bruar und Anfang M/irz bei no& niedrigen Oberfl/ichentemperaturen yon 
0,6--3,00 C. Sie bleiben bis in den April hinein recht sp/irlich, nur 3--12 Me- 
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Abb.  7. Verbreitung der Medusen und Actinulae von  Hybocodon prolifer in der siidlichen 
Nordsee yon  19.50--1953 

dusen je m 2, und erst die folgenden Generationen, die durch Knospung von 
den Prim~r-Medusen gebildet werden und sich in gleicher Weise zun~chst 
auch selbst lebhaft weiter vermehren, lassen die Besiedlungsdichte im Mai 
bis Juni rasch auf Werte yon einigen Hunderten bis maximal etwa 1200 je m ~ 
ansteigen. 

Sobald sich das Wasser weiter auf etwa 1 4 ~ 1 6  ° erw~rmt hat, tritt an 
die Stelle der asexuellen Vermehrung die geschlechtliche Fortpflanzung, wo- 
durch nunmehr der Bestand schnell wieder abnimmt. Im Bstlichen Teil der 
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Deutschen Bucht fehlt Hybocodon meist schon im Juli, da bier der Tem- 
peraturanstieg s&neller als in den westlichen Gebieten verl/iuft, wo die Me- 
duse auch noch im August beobachtet werden kann. 

M~irz Apr i l - -Ma i  Juni  Juli 

West-  und ostfriesisches Gebiet, 
Schli& Bank 

Oberfl~chentemperatur o C 0,6--3 
Medusen je m s. maximal 1--2 
Actinulae je  m =, maximal  0 

Helgoland und nordfriesis&es Gebiet 
Oberfl/ichentemperatur o C i - - 4  
Medusen je m 2, maximal  3 

7--9 9--16 14--16 
28--75 100--1200 25--60 

0 50--490 8 

5--12 10--17 18--20 
30--165 20--138 0 

nur e inmal9  

°/o-Anteil der Medusen 
mit lebhafter Medusenknospung, 
Gonaden unreif  76 ~/o 14 °/o 9 °/o 
Glockenh6he mm 0,9--1,4 0,8--1,8 . 1,6--2,5 

asexuelle Fortpflanzung reduziert, 
Gonaden in Entwicklung 24 °/0 80 °/o 49 °/o 
Glockenh6he mm 0,8--1,6 0,7--2,0 1,5--3,0 

ohne Medusenknospung, mit reifen 
Eiern oder Embryonen 0 °/o 6 °/o 42 °/o 
Glockenh6he mm 1,2--2,0 1,6--2,8 

Gewghnlich ist bei den geschlechtsreifen Tieren die Medusenknospung 
g/inzlich erloschen, h6chstens finden sich no& einige rudiment/ire Knospen an 
der Tentakelbasis. Wie bei Ectopleura wird im oberen Teil des Manubriums 

m m  
/-I 

0 

) 

Abb. 8. Hybocodon prolifer, a: Meduse mit reifem Ei und Embryo, b: mit Furchungsstadium, 
c--e :  mit reifem Ei, Embryonen und abl6sungsreifer Actinula 



Bd. VI, H. 2: Ectopleura dumortieri (van Beneden) und Hybocodon prolifcr L. Agassiz 219 

h/iufig O1 gespeichert, dagegen 15sen sich die reifen Eier ni&t ab, sondern 
entwickeln sich, etwa 1--4 Eier zu gleicher Zeit an einer Meduse, am Manu- 
brium welter bis zur Actinula (BRowNE 1895, HARGITT 1904, 1907, PERKINS 
1904, KRAMP 1926, UCHmA 1927). Die 0,3--0,5 mm grol~en Eier durchlaufen 
ein vgllig unregelm/i{giges, geradezu ,,pathologisch abnormales" (HARGITT) 
Furchungsstadium (Abb. 8b), wie es auch von anderen Arten beschrieben 
wurde (Turritopsis nutricula: RITTENHOUSE 1907; Pennaria tiarella und Tubu- 
laria crocea: HARGITT 1909; Ectopleura dumortieri: WERNER 1955). Sp~iter 
rundet sich der Embryo hatbkugelig ab, bleibt abet dutch eine Briicke kleiner 
Zellen, die eine Art Placenta bilden (Abb. 8 d--e),  mit der Gonade noch 
l~ngere Zeit verbunden. An der Peripherie des flachen, der Gonade zuge- 
wandten oralen Poles treten die Anlagen der aboralen Tentakel auf, die, so- 
bald sie 1/inger geworden sind, nach hinten umgeschlagen werden. Der grof~e, 
schrfig gegen die Mfindung der GlockenhShle gerichtete aborale K6rperab- 
schnitt (bei KRAMP 1926 fig. 29 i rrtfimlich ats ,,Proboscis" bezeichnet) schnfirt 
sich dicht unterhalb des aboralen Tentakelkranzes durch eine Furche ]eicht ab 
und wird von einem zarten, hyalinen Periderm umhfillt (Abb. 8 c). Etwa auf 
dieser Entwicklungsstufe, nachdem sich inzwischen auch der orale Pol st/~rker 
vorgewglbt hat und meist die ersten Anlagen der Oraltentakel aufgetreten 

Abb. 9. Hybocodon prolifer, a: Actinula im Stadium der Abl6sung. b--d: Actinulae. 
e: Actinula mit Copepod als Beute. f--g: Aboral- und Oraltentakel einer Actinula in Seiten- 

ansicht (Oralseite im Bild oben) 
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sind, lgst sich die Actinula vom Muttertier ab. Unter dem hyalinen Periderm 
erscheint der aborale Abschnitt des K5rpers wie bei Ectopleura und Tubu- 
laria mehr oder weniger braun gef/irbt, doch bildet er, in Abweichung von 
den beiden genannten Arten, hinten keine Haftscheibe aus, sondern ist fla& 
abgerundet (Abb. 9). S/imtliche Tentakel sind an ihren Enden etwas ange- 
schwollen und hier, die Aboraltentakel aut;erdem l~ings ihrer Unterseite dicht 
mit Nesselzellen besetzt (Abb. 9 f--g). Ihre Zahl betr/igt: 

Sfidliche Nordsee Irische See Barents-See Nordamerika Japan 
(BROWNe) (LINKO) (PERKINS) (UcHmA) 

Oraltentakel 
(Actinulae) 5--1l, meist 7--8 8 

Aboraltentakel 
(Embryonen) 10--16, meist 10--12 
(Actinulae) 6--16, rneist 10--13 11--17 

I2 

11 10 15 

Die Larven scheinen si& nur kurze Zeit im Plankton aufzuhalten: denn 
im allgemeinen waren die Actinulae von etwa gleicher GrSge und Entwick- 
lungsstufe und batten nur selten bereits Nahrung aufgenommen (Copepoden), 
so dab anzunehmen ist, dag dee Mund erst gegen Ende der planktischen Phase 
durchbricht. 

Ffir eine Nnderung dee H/iufigkeit und Verbreitung von Hybocodon ge- 
genfiber frfiheren Jahren liegen keine Anzeichen vor. Von Helgoland wurde 
die Art seit B6I~M (1878) regelmfigig erwShnt, obwohI ihre H~iufigkeit in den 
einzelnen Jahren stark scb_wanken konnte. H~ufiger (,viele Tausende") trat 
sie in dee sfidwestli&en Nordsee (Braune Bank) und n5rdlich Ameland--Bor- 
kum--Juist auf (HARTLAUB 1907, M{)LLER 1908). Ebenso ist Hybocodon seit 
langem auch aus der Ostsee bekannt, wo seine Verbreitung bis etwa Bornholm 
reicht (KRAMP 1927). 

3. U n t e r s c h e i d u n g  de r  in d e r  s i i d l i c h e n  N o r d s e e  
a u f t r e t e n d e n  A c t i n u l a e  

Abgesehen von den als ,,Arachnactis" bekannten Entwick!ungsstadien der 
Ceriantharia und der ektoparasitisch an verschiedenen Medusen lebenden 
Larve von Peachia sowie v o n d e r  frei schwimmende Kolonien bildenden 
Campanularia (Clytia) pelagica van Breemen bilden in dee siidlichen Nord- 
see folgende Arten pelagische Larven, die nach dem Bauplan des Polypen 
gestaltet sind und als Actinula bezeichnet werden: Tubularia larynx, T. indi- 
visa, Ectopleura dumortieri, Hybocodon prolifer und Margelopsis haeckeli. 

Alle ffinf Arten geh5ren zu den beiden yon KRAMt' (1949) als ,,Tubu- 
laria-Linie" vereinigten Familien der Tubulariidae und Margelopsidae. Die 
Zahl der Eier, die bei den Arten dieser Gruppe ann~ihernd gleichzeitig an 
einer Gonophore zur vollen Reife kommen, ist augerordent]ich niedrig und 
betr/igt bei Tubularia und Ectopleura 1--2, bei Hybocodon 1--4, nur bei 
MargeIopsis kann sie bis auf 30--40 steigen. Diese geringe Eiproduktion wird 
aber dadurch wieder ausgeglichen, dat~, mit Ausnahme yon Ectopleura, fast 
die ganze Entwicklung im Schutze der mfitterlichen Gonophore verlfiuft, wo- 
bei die Embryonen durch eine Art yon Placenta mit der Gonade verbunden 
bleiben und yon ihr ernfihrt werden. Dazu kommt eine besonders hohe Pro- 
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duktion von Geschle&tstieren. - -  Nach unvergffentlichten Beobachtungen von 
HINRICHS (1929) 15sten sich yon einem Polypen von E. dumortieri, der in 
einem flachen Aquarium aufgewachsen war, innerhalb yon 3 Monaten 200 
Medusen ab, auf~erdem wurden noch weitere 600 Medusenknospen an dem 
Polypen selbst gezShlt. - -  Bei Hybocodon tritt augerdem noch eine weitere 
Vermehrung der Geschlechtsgeneration durch Knospung an den Medusen 
selbst hinzu. 

Die Eier entwickeln sich, ohne dal~ ein embryonales Planulastadium 
auftritt (,,Tachygenesis" UCmDA), ZU einer Actinuta, die sich je nach der Art 
auf verschiedener Entwi&lungsstufe yon der Gonade ablSst. Die folgende 
Umbildung der Larve in das Bodenstadium verl~iufl ganz allm/ihlich, immer- 
hin kSnnen nach dem Grad der Differenzierung etwa 4 Stadien der Entwick- 
lung unterschieden werden: 

1. Proactinula 
(,,scheiben- und sternfSrmiges Zwischenstadium" bei BRINK 1925) 

KSrper flach, sternfgrmig, mit extrem verkiirzter morphologischer L/ings- 
achse. Oral- und Aboralpol noch vSllig undifferenziert. Nur Aboraltentakel 
angelegt. 

Dieses Entwicklungsstadium ist nur yon Ectopleura und Tubularia be- 
kannt. Bei der erstgenannten Art tritt es regetm/iBig als freie, pelagische 
Larve auf, w/ihrend es bei Tubularia in der Regel no& w/ihrend der Embryo~ 
nalentwicklung durchlaufen wird und sich nur ausnahmsweise von der Gono- 
phore ablgsen kann (Abb. 3). 

Bei der im Mittelmeer heimischen T. mesembryanthemum geht der stern- 
fSrmigen Proactinula noch ein ellipsoides, nur zwei einander gegenfiber- 
stehende Tentakel tragendes Embryonalstadium voraus (CIAMICIAN, SALENSKY), 
Solange das sternfSrmige Stadium nur yon ~[ubularia bekannt war, konnte 
man die Abplattung der Larve auf den Mangel an Raum zwischen Spadix 
und Gonophorenwand zuriickffihren. Nachdem das gleiche Stadium aber auch 
bei der frei im Wasser verlaufenden Entwicklung von Ectopleura auftritt, 
mug man es als ein besonderes, die nahe Verwandtschati der beiden Gattum 
gen kennzeichnendes Entwicklungsstadium ansehen. 

Ectopleura dumortieri Tubularia larynx 

Proactlnula 

L~ingsachse mm 

Durchmesser des Kgrpers 

ohne Tentakel mm 

Zahl der Aboraltentakel 

frei pelagisch 

0,07--0,20 

in der Regel als  Embryonal- 
stadium, nur ausnahmsweise 

sich ablSsend 

0,35--0,65 etwa 0,3 

8--11--12--18 8 

siidliche Nordsee nach BRINK 1925 

2. Zwischenstadium 

Oralpol noch undifferenziert, Aboralpol dagegen st/irker vorgewSlbt und 
zuweilen schon mit Periderm-Becher. Aborattentakel verl/ingert, distal mit 
NesselknSpfen. 
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Als freie Larve tritt dieses Stadium regelm/igig bei Ectopleura (Abb. 3 
c--g) und T. larynx (VON KocH, cit. bei BRINK 1925), nach BROWNE (1896) 
auch bei Hybocodon auf. Nach unseren Beoba&tungen lgsten sich die Acti- 
nulae bei Hybocodon dagegen meist erst nach der Anlage der OraltentakeI 
yon der Meduse ab. 

3. Actinula 

Dieses Stadium wird charakterisiert durch das Erscheinen der Oraltenta- 
kel und den Durchbruch des Mundes, wodurch die Larven zu selbst~ndfger 
Ern~ihrung beffihigt werden. Der aborale Kgrperabschnitt ist gew/Shnlich dutch 

j 
mm C 

Abb. 10. Tubularia larynx, a: Actinulae. b: Actinula mit abnormer Querteilung. 
c: Aborattentakel  

eine Ringfurche abgesetzt und von einem Periderm umgeben, er kann bei 
einigen Arten aut~erdem an seinem Hinterende zu einer Haftscheibe abge- 
plattet sein. 

Auf diesem Stadium der Entwicklung 16sen sich die Larven von Tubu- 
laria indivisa (BRINK 1925), Hybocodon (nach unseren Beobachtungen, Abb. 9) 
und Margelopsis (Abb. 1l) yon der Gonophore ab. Bei letzterer bleiben die 
Actinulae auch noch nach der Anlage der Oraltentakel einige Zeit durch eine 
,,Placenta" mit der Gonade in Verbindung (Abb. 11 a--b). Die Actinula tritt 
ferner regelm/it~ig als Weiterentwi&lung der Proactinula bzw. des ,,Zwischen- 
stadiums" bei Ectopleura (Abb. 4) und Tubularia larynx (Abb. 10) auf. 

Grofle Ahnlichkeit mit den Actinulae der Tubulariiden zeigen die von 
SWEDMARK & TEISSIER (1957) b eschriebenen Jugendstadien (,.Actinu]ae") von 
Halamraohydra, so datg die Autoren eine Verwandtschaft der Arten dieser 
Gattung mit den Hydroida Gymnoblastea ffir mSglich halten: ,,Si leur 
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d~veloppement s'arr~tait au stade actinula, elles pourraient ~tre class~es sans 
h~sitation parmi les Gymnoblastiques au voisinage des Corymorphides . . . "  
Die Actinulae, desgleichen der auf dieser Entwicklungsstufe stehenbleibende 
pelagische Polyp yon Margelopsis unterscheiden sich grundlegend yon den 
Larven der anderen Arten in der Anordnung der Nesselzellen auf den Ten- 
takeln. Bei Margelopsis sind sie, abgesehen von den bei dieser Art nut schwach 
ausgebildeten Endkngpfen, in mehreren Ringen angeordnet, wfihrend sie bei 
den anderen Arten eine Lfingsreihe auf der Unterseite der Aboraltentakel 
bilden. Eine weitere Sonderstellung nimmt die Actinula von Margelopsis 
durch die Rfickbildung ihres aboralen K6rperabschnitts ein. W/ihrend zu Be- 
ginn der Entwicklung beide Kgrperh/ilften noch ann/ihernd gleich grot~ sind, 
bleibt sp/iter der aborale Abschnitt hinter dem oralen immer welter in der 
Entwicklung zurfick und wird schliefllich auf einen kleinen, saugnapfartigen 
Anhang reduziert (Abb. 11). 

Abb. 11. Margelopsis haeckeli, a und b: Embryonen, durch ,,Placenta" mit dem Manubrium 
noch verbunden, c: freie Actinula. d: Ausgewachsener Polyp mit Medusenknospen 

Sehr wahrs&einlich gehgrt ein Teil der yon den /ilteren Autoren 7ubu- 
laria zugeschriebenen Actinulae zu Ectopleura (s. S. 212) oder zu Hybocodon. 
Das letztere gilt sicherlich ffir die im Februar und Mai vor der belgischen 
Kiiste und im Nrmel- und Bristol Kanal (OsTENFELD 1906, OSTENrELO und 
WESENBERC,-LunD 1909) sowie ffir die im Mai bis August unter Schw/irmen 
von Hybocodon-Medusen bei St. Andrews, Schottland (M'INToSH 1926) be- 
obachteten Actinulae. 

4. 121bergangsstadium 

Durch die Anlage von Gonophoren oder den Besitz eines mehr oder 
weniger langen Hydrocaulus als l~bergangsstadium der Actinula zur Boden- 
form gekennzeichnet. Bei Ectopleura tritt dieses Stadium gelegentlich noch vor 
dem Festsetzen der Larve auf; es bildet den Abschlut~ der Entwicklung bei 
Margelopsis haecheli, deren Polyp dauernd pelagisch bleibt. 
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4. Z u s a m m e n f a s s u n g  

1. Medusen yon Ectopleura dumortieri wurden in der sfid/istlichen Nord- 
see yon Juni his Oktober beobachtet. Nach HARTLAUB kommen sie bei Helgo- 
land noch bis Anfang Dezember vor. Der frfiheste Zeitpunkt ihres Auftretens 
ist der Anfang Juni bei Oberfl/ichentemperaturen von 13--14 o C. Wfihrend 
des Sommers, Juli bis Anfang September wird bei Oberfl/ichentemperaturen 
yon 16--20 o ein Maximum von 2000 bis fiber 5000 Medusen je m 2 erreicht. 
Die reifen Eier, 1--2 je Meduse, 1/isen sich yon der Gonade ab und durch- 
laufen den ersten Teil ihrer Entwicklung wahrscheinlich im freien Wasser. Als 
jfingstes Larvenstadium tritt eine flache, sternfgrmige und noch mundlose 
Larve, die Proactinula auf, die sich allm/ihlich zur Actinula und weiter in 
den am Boden festsitzenden Polyp umwandelt. Gelegentlich kgnnen die Gono- 
phoren und ein Hydrocaulus noch vor dem Festsetzen der Larven angelegt 
werden. Die Gonophoren der wfihrend des Sommers gebildeten Polypen 1/isen 
sich bald wieder ab und bilden eine zweite Medusengeneration im gleichen 
Jahr, die wir als jugendliche, noch unreife Medusen im September und Okto-- 
ber beobachteten. 

Die Verbreitung der Medusen und Actinulae ist auf das Gebiet fiber den 
der Kfiste vorgelagerten Rift- und Felsgrfinden beschr/inkt, die der Lebens- 
raum der Polypengeneration sind. Aut~erdem wurde Ectopleura auch fiber dem 
WestteiI der Dogger Bank angetroffen. Hinsichtlich ihrer H/iufigkeit steht 
Ectopleura etwa an 6. Stelle unter den Hydromedusen unseres Gebietes, und 
es ist anzunehmen, dag sich ihr Bestand w/ihrend der letzten Jahre vergrggert 
und nach Osten hin ausgebreitet hat. 

2. Hybocodon prolifer erscheint bereits im Februar und M/irz bei Tem- 
peraturen um 1--30 im Plankton. Infolge der asexuellen Vermehrung der 
Medusen nimmt ihre H/iufigkeit rasch zu und erreicht im Mai und Juni ein 
Maximum bis etwas fiber 1200 je rn 2. Nach weiterer Erwfirmung des Wassers 
auf etwa 14--16 o tritt an Stelle der asexuellen Knospung die geschlechtliche 
Fortpflanzung, wodurch der Bestand rasch wieder abnimmt, so dag die Me- 
dusen im Juli, sp/itestens August wieder aus dem Plankton verschwunden 
sind. Die Entwicklung der Eier vollzieht sich an der Gonade, mit der die 
Embryonen durch eine Placenta-Bildung verbunden bleiben. GewShnlich 
schlfipft die Larve erst nach Anlage der Oraltentakel als Actinula, die sich nur 
kurze Zeit im Plankton aufh/ilt. 

Hybocodon zeigt eine /ihnliche Verbreitung wie Ectopleura, do& wird 
die Art gelegentli& auch fiber feinsandigen bis schlickigen Grfinden ange- 
troffen, da sie infolge der unmittelbaren Aufeinanderfolge mehrerer Medusen- 
generationen einer stfirkeren Verdriftung unterworfen ist. 

3. Die Actinula von Margelopsis haecheli nimmt gegen/iber den Larven 
der Tubulariiden durch die ringf6rmige Anordnung der Nesselzellen auf den 
Tentakeln und die Reduktion ihres aboralen K/irperabschnitts eine Sonder- 
stellung ein. Die Actinulae der Tubulariiden zeigen dagegen groge Uberein- 
stimmung miteinander, do& k/~nnen sie auf Grund ihrer absoluten Gr6ge, der 
ZahI und relativen L/inge der Tentakel sowie der Ausbildung des aboralen 
K/irperabs&nitts mit einigen Ausnahmen, die durch die l]berschneidung der 
Merkmale bedingt sind, voneinander unterschieden werden: 

A. Aboraler K6rperabschnitt stark reduziei't, sein Durchmesser viel kleiner als der des K6r- 
pers in H6he der Aboraltentakel. Enden der Tentakel nicht angeschwollen, wohl aber 
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dicht mit Nesselzellen besetzt, im iibrigen Nesselzellen in mehreren Ringen angeordnet. 
Der Polyp bleibt zeitlebens auf der Entwicklungsstufe der Actinula stehen und lebt 
petagisch. 

Margelopsis haeckeli 

B. Aboraler K6rperabschnitt etwa eben so grog wie der orale, becher- bis urnenf61mig, 
durch eine Ringfurche dicht unterhalb der Aboraltentakel leicht abgesetzt und mehr 
oder weniger braun geffirbt. TentakeI an den Enden deutlich angeschwollen. Nessel- 
zellen in den Endkn6pfen und 1/ings der Unterseite der Aboraltentakel angeh~iuft. Poly- 
pengeneration festsitzend. 

T u b u l a r i i d a e  

1. Kbrperl~nge 0,6 bis 1,25 ram. Aborale K6rperh/ilfte hinten flach gerundet, yon einem 
zarten, hyalinen Periderm umschlossen. Aborattentakel 6--16, meist 10--13, im all- 
gemeinen deutlich 1/inger als der K6rper, 0,6--1,65 ram. 

Hybocodon prolifer 

2. K6rperl~inge 0,25 bis 0,75 ram. Aborale K6rperh~ilfte hinten zu einer Haftscheibe abge- 
platter. 

Tubularia und Ectopleura 

a) AboraltentakeI (4) 6--11 (13), racist 8--9 (6--11)*), ziemlich starr, deutlich 1/inger 
als der K6rper, 0,9--1,35 mm. 

T. larynx 

b) Aboraltentakel 5--18, meist 10--13, nicht oder nur wenig lfinger als der K6rper, 
0,35--0,95 mm. 

E. dumortieri 
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