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BEITRAG ZUR KENNTNIS DER ADRIATISCHEN 
FOLLIKULINIDEN (INF., HETEROTRICHA) 
I. SUBFAMILIE: EUFOLLICULININAE. 

Von 

Jovan Hadži 
Aus dem Zoologischen Institute der Alexander-Universi!iit in Ljubljana und 

dem Ozeanographischem Institute in Split 

I. Einleitung 

Ober die Follikuliniden des Adriatischen und selbst des 
Mittel-Meeres wissen wir bisher selu wenig. Niemand hat sich 
bis heute mit dieser sowohl morphologisch, wie auch okologisch 
so interessanten, beinahe rein marinen Ciliatengruppe des n~ihe
ren beschaftigt. Die kurzgefassten Angaben in der alteren Lite
ratur sind heutzutage sozusagen ganz unbrauchbar geworden. 
Ohne ausfohrliche Beschreibung und Zeichnungen lassen sich die 
Formen kaum wiedererkennen. Erst in der allerneuesten Zeit 
ist dic Morphologie und Systematik der Folliku!iniden, grossen
teils dank den Anstrengungen dcs norwegischen Zoologen Car 1 
D o n s, derart fortgeschritten, dass wir nun eine solide Grund 
lagc hir dic weitere Arbeit gewonnen haben und, vor allem, dass 
cine sicherere Idcntifizierung der Gattungen und Arten moglich 
geworden ist. Doch sind wir, wic es aus den Ergebnissen der 
vorliegenden Abhandlung klar hervorgeht, noch weit davon 
entfcrnt, einc einheitliche Beurteilung der morphologischen Merk
male der Follikuliniden durch die Spczialisten beobachten zu 
konnen. 

Bis vor kurzem konntcn wir in der Literatur iiber die adri
atischen Follikuliniden nur gelegentlich einern Sammelnamen 
( »Freia « oder »Folliculina ampu,lla «) begegnen u. zw. unter dem 
Einflusse einiger altcrer Autoren (Mobi u s, K e nt), wekhe 
der Meinung waren, dass es sich hier, wie auch in allen anderen 
Meeren, immer nur um ein und dieselbe Art handle (»das Fla
schentierchen«), welche aber dem Standorte gemass stark variabcl 
erscheine. Die spezifische Benennung bezieht sich auf die alteste 
bekannt gewordene Art (» Vorticella ampulla O. F. Miiller 1786«). 

lnzwischen hat es sich herausgestellt, dass es neben der so
zusagcn zcntralen Art »Follžc11lina amJmlla« nicht nur mehrcre 
von dicscr auf dcn crsten Blick ganz diffcrcntc, sondern auch 
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noch zahlreiche andere Arten gibt, die mehr oder weniger der 
Grundart iihnlich aussehen. Damit im Zusammenhange hat sich 
die Notwendigkeit herausgestellt, detailiertere, mit Messungen 
und genauen Zeichnungen belegte Beschreibungen zu geben und 
auch auf die okologischen Verhiiltnisse mehr Riicksicht zu 

nehme11. Mit voller Berechtigu11g wurde durch C. D o 11 s i. J. 
1913 fiir die fortwiihrend a11wachse11de auf einige Gattunge11 
verteiite Arte11gruppe eine besondere Familie F o 11 i c uli ni da e 
gegriindet (Do n s, 8), welche spiiter (1934, 12) in zwei Sub
familien E u f o 11 i c u l i n i n a e und S e m i f o I 1 i c u 1 i n i 11 a e 
untergeteilt wurde. 

In seiner sehr kurz gefassten ))Obersicht der Folliculinide11« 
unterscheidet Do n s (12) im Ganzen 7 Gattu11ge11 mit 18 
))wichtigsten und sicheren Arten«. Der bekannte Bearbeiter der 
Ciliata in >>Die Tierwelt Deutschlands« K ah 1 (17) schliesst sich 
D o n s 11icht ga11z an und unterscheidet 11ur 6 Gattungen, womit 
man jedoch absolut nicht auskommen kann, und hauptsiichlich 
auf Grund des Literaturstudiums 25 Arten. Meine nur verhalt
nismassig kurze Zeit dauernden und auf ein selu kleines Areal 

begrenzten Untersuchungen an der Ostkiiste der Adria zeigten 
bald, dass wir noch bei weitem nicht alle Follikuliniden kennen. 
Eine grossere Anzahl ganz neuer Typen kam zur Untersuchung. 
Es zeigte sich, dass diese niedlichen Flaschentierchen nicht bloss 
vo11 morphologisch-systematischer Seite interessant sind, sondern, 
dass sie auch in okologischer Hinsicht das Interesse des For
schers der Meeresbiologie erwecken. 

Die Follikuliniden spielen in verschiedene11 benthonische11 
Biozonosen des Litorals als selu zahlreich auftretcnde Elemente 
clcr Bewuchsfauna eine nicht unwichtige Rolle. Sie erregtcn 
mein Interesse besonders dadurch, dass ich sie selu oft, ja sogar 
regelmassig als Bewohner verschiedener Bryozoen antraf, wobei 
es oft zu ganz besonderen und bestimmtcn Verhaltnissen zwischen 

der lebenden oder abgestorbenen Unterlage und ihrer lnquilinen 
kam. In der Literatur finde ich nur kurze und zerstreute Hin
weise dariiber. Ober eigene Beobachtungen betreffend nur cine 

Gruppe von Vorkommnissen d. h. die Erscheinung der Besiedlung 
leer gewordener Zystiden von Bryozoen durch gewisse Folliku
liniden-Arten hatte ich ei11en kurzen Bericht dem Internat. Zoolo
gen-Kongress zu Lissabon vorgelegt (Had ž i, 16) und die Erschei-
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nung mit dem Namen X eno ki e (das Wohnen in fremder 
Wohnung) bezeichnet. 

Leider musste ich beinahe ausschliesslich an konserviertem 
Materiale arbeiten, das mir zum grossten Teil die Leitung des 
Ozeanographischen Institutes des Konigreichs Jugoslawien in Split 
giitig verschaffte, wofiir ich ihr hier bestens danke. Nur ganz 
kurze Zeit konnte ich lebendes Material untersuchen u. zw. am 
Institute selbst. Nur drei Arten kamen dabei zur Beobachtung: 
Lagolia expansa (Lev.) als die gemeinste Art, Aulofolliculina 
gjorgjevlći g. n., sp. n . und Paraf olliculina glutinata sp. n.*) Viel 
Material sammelte ich selbst, meistens in Verbindung mit dem 
Ozeanographischen Institute. Sehr notwendig ware ein langere 
Zeit andauerndes Kultivieren der Follikuliniden. Ohne Aquarium
Zuchten diirfte es nicht moglich sein, den gesamten Entwick
lungskreis dieser Tierchen aufzudecken. Bisher ist dariiber soviel 
wie nichts bekannt geworden. Wir kennen nur die vegetative, 
sedentare Phase mit Teilung als ungeschlechtliche Fortpflan
zungsart, wobei die frei beweglichen, heteromorphen Schwimmer 
gebildet werden. Beim intensivsten Studium des sehr reichen und 
vielen Arten angehorenden Materials stiess ich ziemlich oft auf 
sich teilende lndividuen, und ausserdem, wie mir scheint, auch 
auf solche, welche noch andere Phasen des zu erwartenden kom
plizierteren Entwicklungskreises darstellen. Dariiber werde ich 
in dieser ersten Mittcilung noch nicht berichten. kh will mich 
hier unter Beri.icksichtigung der okologischen Erscheinungen 
nur auf die morphologisch-systematische Seite beschr~inken. 
Spiiter einmal, wenn ev. auch Zuchten durchgefohrt werden, wird 
iiber die erzielten Resultate verhandelt werden. 

Nachdem das Manuskript bereits seit dem Jahre 1934 fertig 
vorlag, und aus technischen Griinden die Publikation n icht 
moglich war, musste es, wieder aus rein technischen Griinden, 
in zwei ungleich grosse Teile geteilt werden. 1n diesem ersten 
Teile werden nur die zur Subfamilie E u f o 11 i c u I ini na e 
gohorenden Arten bearbeitet. Im zweiten Teile kommen die zahl
reicher vertretenen Semifollikulininen-Arten an die Reihe. 

Obzwar uns hier nur die adriatischen Arten interessieren 
sollten, konnten wir nicht umhin, auch einige andere Arten zu 
behandeln u. zw. veranlasst durch das Literaturstudium, welches 

*) Beschrieben werd~n diesc Arten im II Tcil diescr Abhandlung. 
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sich notwendigerweise dem Studium der Objekte anschliessen 
muss. In einem Falle hatten wir sogar Gelcgenheit fremdes Ma
terial zu untersuchen (M etafollicn lina amfrewsi nov. nom. aus 
Chesapeake Bay von der Atlantischen Kiiste der U. S. A., durch 
die Giite des Herrn E. A. A n dre w s. Nachtraglich u. zw. mei
stens erst in Zusatzen konnte die erst vc,r kurzem mir bekannt gc
wordene bedeutende Arbeit von E. F a u r e - F r e m i e t (23) 
beriicksichtigt werden. Diese Arbeit bringt viel neues und inte
ressantes, doch gibt sie auch Anlass zu Auseinandersetzungen, 
besonders hinsichtlich der Beurteilung morphologischer Merkmalc 
zu systematischen Zwecken. 

In diesem I. Teile meiner Arbeit bearbeite ich drei adri
atische Eufollikulininen-Formen, die insgesamt neue Arten vor
stellen. Fi.ir zwei war ich geni::itigt je eine neue Gattung Zli 

gri.inden: Alexandrina lcaragjorgjevići llt1cl Stentof olliculina tu
bicola, da sie neue Typen bedeuten. Die dritte nelle Art gehi::irt 
Zli der von Do n s allfgestellten Gattllng Metafollžc11lina (lon
gicollis). Die Notwendigkeit einer Grtindllng von fi.inf weiteren 
Arten und fiir eine darunter allch einer neuen Gattung, ergab 
sich auf Grund des Vergleiches der Literaturangaben mit eigenen 
Befunden und mit den damit zusammenhangenden Allffassungen 
der morphologischen Merkmale. Fiir S ah r h age' s (21) »Fol!i
culina amprilla« aus der Kieler Bucht wurde die neue Gattung 
Platyfolliculina aufgestellt und die Art P. sahrlwgeana benannt. 
Einc in derselben Arbeit von S ah r h age abgebildete Follicu
lina wurde als Follžc11lina latemarginata von der soeben erwahnten 
Art getrennt. Nach zwei von M i::i bi u s (20) unter dem Sammel
namen »F o 11 i c u l ina a mp u 11 a« angefertigten Zeichnungen 
wurde die neue Art Alexandrina mobiusi beschrieben. In Ver
bindung mit der Aufstellung meiner neuen Art M ctafolliculina 
longicollis musste es zur Trennung der besonders intensiv durch 
E. A. A n dre w s bearbeiteten »Freia productc1 Wright 1858« 
von der W r i g h t'schen Art, welche Lagol'ia proda;cta (\Vright 
1858) heissen soll, und zu den Semifollikulinen gehi::irt kommen. 
Die A. n dre w s'sche Form wird hier als Metafollicizlina andrewsi 
kurz charakterisiert. W eil K ah I bei seiner Aufstellung der neuen 
Art Folliculina mobiusi (Ka h I 17, S. 471) auch das Material von 
S ah r h a g c (21) mit einbezog und sogar dic Abbildung cler von 
mir als einc besondere Art erkannten Folliculina lcctemarginala 
zur Illllstration seiner F. mobiusž wiedcrgab, ergab sich die Not-
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wendigkeit seiner Art cine schiirfere Fassung zu geben, umso 
mehr als sich herausstellte, dass die Masse, die nach M i:i b i u s 
angegeben werden, nicht ganz stimmen. 

Das tcilweise mit Alkohol und Sublimat, meistens aber mit 
Formol fixierte Material habe ich samt der Unterlage unter dem 
binokularen Mikroskop untersucht und durch Praparieren iso
liert. Nach genauem Messen und Zeichnen wurden die Objekte 
mit Hamatoxylin oder Karmin gefarbt und zu Kanadabalsam-Pra
paraten verarbeitet. Als solche werden die Typen der neuen Arten 
und Gattungen im Zoologischen Institute der Alexander-Univer
sitat zu Ljubljana aufbewahrt. 

Alle Zeichnungen wurden mit Hilfe des mikroskopischen Zei
chenapparates entworfen mit Ausnahme jener, welche nach von 
anderen Autoren publizierten Abbildungen der Form und Mass
verhaltnissen entsprechend genau, aber z. T. vereinfacht wie
dergegeben werden. Mi:iglichst viele Individuen wurden gemessen. 
Die Hiilsenlangen beziehen sich auf Mittellangen (weder Dorsal
noch Ventralkontur). Wegen Raumersparnis veri:iffentliche ich 
nicht alle Masszahlen, sondern fiir jedes Mass nur den Minimal
und .Maximalwert sowie die errechnete Durchschnittszahl. 

Schlie3slich soll erwahnt werden, dass bisher aus dem Adriati
schen Meere keine sicher erkennbare Eufollikulinen-Art bekannt 
geworden ist*). Von den Semifollikulininen sind nur Parafollicu
lina vžolacea ( Giard) und Lagotža cxpcmsa (Levinsen) als ohne 
weiteres identifizierbar und von D o n s nachgewiesen worden 
(allerdings beide Arten unter jetzt nicht geltenden Bezeichnungcn: 
Follicuilina telesto Laackmann und F. ampzzlla (O. F. Miiller). 
Merkwiirdigerweise erwahnt A. Ki e s s e 1 b a ch (18) in seiner 
Bearbeitung »Zur Ciliatenfauna der ni:irdlichen Adria« aus eige
ner Beobachtung iiberhaupt keine Follikulinide. 

II. Allgemeine morphologisch-systematische Bemerkungen 

In systematischcr und taxonomischer Hinsicht werde ich 
mich so weit als mi:iglich an C a r 1 D on s' »Obersicht der Folli-

*) H. L a a c km a nn (19) erwahnt eine „F'olliculinct a.mpulla O. F. 
Miiller" aus Triest, die stets einen perlschnurformigen Grosskern hatte. Er bringt 
sogar eine Abbildung davan (Taf. Xlll, Fig. 10). Die Hiilse ist etwa 240 µ lang 
der Hals und der Bauch sind ungefahr gleich lang (in der Seitenansichl); die 
kragenlose Mtindung nur wenig erweitert. Moglicherweise halle L a a c km a nn 
Ji'olliculina mobiusi Kahl vor sich. 
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kuliniden« halten, obzwar es klar ist, dass seine Einteilung der 
Fo!Iikuliniden nur einen ersten Versuch darstellt in die immer 
mehr sich haufende Menge untereinander recht verschiedener 
Arten Ordung zu bringcn. Die Aufteilung der Familie in zwei 
Subfamilien auf Grund der Form des Grosskerns (ob perlschnur
fomig oder einheitlich) ist fiir die Bedtirfnisse der Determination 
wenig praktisch, da man so oft nur Ieere Htilsen vor sich hat 
oder hei der Untersuchung von lebendem Material nicht ohne 
weiteres die Kernverhaltnissc tiberblicken kann. Doch mtissen 
wir derzeit auch trotz der Einwande von Seiten Ka h I' s (17) 
an dieser Einteilung festhalten, u. zw. einerseits, weil vorderhand 
keine bessere Grundlage vorhanden ist und zweitens, weil tat
sachlich nie irgend welche Obergangsformen beobachtet werden 
konnten. Die Vermutung vieler alterer Autoren, dass beide Kern
formen moglicherweise in verschiedenen Phasen ein und dersel
ben Art vorkommen, hat sich bisher nicht bewahrheitet. 
Wahrend der Vorbereitung zur Teilung konzentriert sich tat
sachlich der perlschnurformige Grosskern zu einer einheitlichen 
Masse, doch nimmt diese stets eine solche (meistens bandfor
mige) Form an, dass man solche Kerne gar nicht mit einfachen 
verwechseln kann. 

Ka h I (17, S. 467) setzt an Do n s' Einteilung die Tatsache 
aus, dass in der Subfamilie der Eufol!ikulininen so extreme 
Formen wie Follic11lina ampulla und Pebrillct pc1g11ri zusammen 
kommen, wozu noch )) Metafolliculžna producta , kommen soll. 
Wir finden daran nichts ungewohnliches. Unsere Untersuchungen 
zeigten uns, dass eben in beiden Subfami!ien ganz verschiedene 
Typen vertreten sind, neben einfacher gebauten (hinsichtlich des 
Gehauses) auch ganz spezialisierte. Es scheinen wenigstens zwei 
selbstandige Entwicklungslinien nebeneinander sich entwickelt 
haben. Es ist ganz gut vertraglich, dass, wahrend in einer Ciliaten
gruppe die Kernform intragenerisch variabel ist, in einer anderen, 
gar nicht fern stehenden, dieselben Kernformen subfamiliar kon
stant sind. 

Offenbar ohne die kleine Mitteilung von D on s (12) gekannt 
zu haben, hat F aure - F remi e t (23) auch die Familie F o I
I i c u I ini da e in zwei Gruppen geteilt, u. zw. ebenso auf 
Grund der Kernform, mit dem Unterschiede, dass er den Gruppen 
die Bezeichung von Sektionen verleiht, was aber unwesentlich ist. 
Wir konnen aber nicht mit F aure - F remi e t tibereinstimmen, 
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wenn er seinen beiden Sektionen die Bezeichnungen F o 11 i c u
I ino psina e (fiir Gattungen mit perlschnurformigen Gross
kernen) und F o i I i c u I i n a e (fi.ir solche mit einfachem Gross
kern) gibt. F a u r e -F r e m i e t verstosst, wie mir scheint, gegen 
die internationale Nomenklaturregeln, wenn er dem Prototyp aller 
Flaschentierchen, welcher Follžculina ampulla (O F. Miiller 1786) 
benannt werden muss, die Gattungsbezeichnung eigenwillig in 
Folliculinopsis umandern will und gleichzeitig die Gattungsbe
zeichnung Folliculina allen Arten mit »liegenden« Bauchteilen 

• des Geh:iuses und mit einfachem Kerne verleihen will. Wir wissen 
doch bestimmt (Ka h I, 17, S. 479), dass die Follikuline, welche 
O. F. M ii 11 e r vor sich hatte, einen perlschnurformigen Kern 
besass; sie wurde durch L a ma r c k in die besondere Gattung 
Folliculina gestellt, also liegen die Verhaltnisse ganz und gar 
klar vor uns. Nichts kann daran iindern, wenn spatere Autoren 
nicht geniigend und nicht immer auf die Kernform achteten. 

Fiir die Zwecke der generischen Unterscheidung miissen wir 
in erster Linie die morphologischen Merkmale der Skelettbildung 
gebrauchen und dieselben auch zur Charakteristik der Arten ver
wenden. Dasselbe wird mit vollem Rechte bei so vielen anderen 
Tiergruppen praktiziert. Die besonderen, generischen und spezi
fischen Eigenschaften und Fahigkeiten der Infusorien kommen 
bei der Bilclunf4 der Skeletteile ebenso zum Ausdrucke wie bei 
der Differenzierung plasmatischer Teile und Organellcn. Die 
bisherigen Erfahnmgen, soweit man Gelegenheit hatte mit reichli
chem Materiale zu arbeiten, geben uns auch bei den Follikuli
niden das volle Recht dazu. Der etwas skeptische Standpunkt 
Ka h I' s hinsichtlich der Verschlussvorrichtung ist ungerecht
fertigt (» Verschlussklappen .. . . kommen vielleicht bei allen Arten 
vor«, Ka h I 17, S. 467). Ganz bestimmt kommen viele Arten 
konstant ohne, sowie viele andere konstant mit, u. zw. ganz 
verschieden gebauten Verschlussvorrichtungen vor. Auch stehen 
dem Aufdecken derselben keine besonderen Schwierigkeiten im 
Wege, sobald man dafi.ir sorgt, dass man die Hiilsen sowohl in 
der Dorsal- als auch in der Laterallage untersuchen kann. Die 
Verschlussvorrichtungen bieten sogar eine ausgezeichnete Grund
lage zur Unterscheidung von Gattungen. 

Als arttrennende Merkmale konnen selu gut die feineren 
Skulpturen des Halsteiles dienen, wie z. B. Kannelierung, Miin
dungsform, Spiralskulpturen. Da kommen nicht nur leistenartige 
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Bildungen in Betracht, sondcrn auch andcrc, wie z. B. einfach 
wellenformige Bildungen und iihnliches mehr. Auch clie Farbe 
und ihr Ton sind bei weitem nicht so variabel wie es aus iiltcren 
Beschreibungen erscheinen mochte. Man muss sich vor Augen 
halten, dass man friiher meistens mehrere ganz verschiedcnc 
Arten durch Voreingenommenheit als eine Art behandclte. Die 
grosste Sorgfalt soli jecloch genauen Messungen gewidmet 
werden, u. zw. je mclu Individuen und je mehr Populationcn 
(moglichst von verschicdenen Unterlagen), um so besscr. Wie 
mich meine Erfahrungen lehrten, kann man bei geni.igender 
Beachtung der hier niedergelegten Prinzipien auch im Falle grosser 
Differenzen der ausseren Erscheimmg in Verbindung mit diffe
renten Lebensbedingungcn ohne Schwierigkeit diesclbe Art stets 
wiedererkennen. 

III. Spezieller Teil 

F am. F o 11 i c u 1 i n i d a e Dons 

1. Subfam. E u f o 11 i c u 1 i n i n a e Dons 

1. Alexanllrina lr-a1•ar1.iorg}evići g. n .. sp. n. 
Neben mehreren anderen Follikulinidenformen fand ich diesc 

interessante neue Form zuerst auf den Kormen des Bryozoons 
Cellaria salicornia (Pallas) = C. fistulosa aut., einer auf weichem 
Grunde der Adria in Tiefen von ca. 25-50 m selu haufigen Art. 
Besonders reichliches Material wurde am 12. I. und 6. IV. 1934 in 
der Kastellanerbucht unweit von Split, dann am 6. IV. 1934 bei dcr 
kleinen Insel čiovo (30 m) gesammclt. An unpraparierten, geglic
dertcn, gelblichgrau gefarbten alteren Zweigen von Cellaria sieht 
man unter der Lupe meist nur dic mit brciten Kragen versehenen 
dunkelgriinen Halsteile der Gehause von Lagotia expansa (Lcv.) 
aus den leeren Zystiden hervorragen. Erst wenn einmal der 
Kalk durch Saurewirkung cntfernt unci die Zweige durchsichtig 
gcworden sind, bemerkt man daneben auch dic viel blasseren und 
zartcren Gehause mit langen kollabierbaren und kragcnlosen Hals
tcilen, die der neuen Art und noch ancleren kleineren Artcn 
angehoren. Auf diese W eise stellten sich die alteren Kormcn 
dieser und mancher anderer Bryozoenarten als selu ausgiebige 
Fundstellcn fiir Fol!ikuliniden heraus. Diese leben teils epizoisch 
oder ektokisch, mit ihren zarten und schongeformten Gehiiusen 
:mf der Oberflache festgeleimt, andere wieder beziehen in Massen 
.die leer gewordenen Zystiden und sogar Oozien. 
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Als ich danu auch in den lceren Raumen von Jktepom 
bccmžcma King viele Individuen cler neuen Art stets nur entokisch 
vorfand, war ich fast iiberzeugt, dass diese Fonn iiberhaupt nur 
entokisch vorzukommen pflegt und dies schien um so wahr
scheinlicher angesichts cler ausserst zarten und langen Halsteile 
der Gehi:iuse, welche den Eindruck machten, nicht imstancle zu 
sein sich im Freien selbststandig zu erhalten. Und doch fand 
ich im bei čiovo gedredgten Materiale eine ganze Kolonie von 
Individuen der neuen Art frei auf einer Cardium-Schale. Diesc 
bcsasscn sogar noch viel langere Gehause als dic cntokisch vor
kommcnden. Daruntcr gab es Hi.ilsen von iiber 1 mm Lange. W eil 
nur der verhaltnismkissig kurze Bauchtcil der Hi.ilse an der Unter
lage haftete, bewegten sich die zarten Halsteile bei der leisestcn 
,vasscrbewegung hin und her. 

Nach entsprechender Praparation und Kernfarbung zeigtc cs 
sich, dass wir mit einer neucn Typc der Follikuliniden zu hm 
haben. Eigenartig ist nicht nur die Fonn der Hiilse, sondern 
auch dic Verschlussvorrichtung und obendrein haben wir hier 
die erste Art aus der Gruppe mit kornplexem Kern (Subfarn. 
E u f o 11 i c u 1 ini na e ), welche einc Verschlussvorrichtung aus
gebilclet hat. *) 

Das Gehause der ncuen Art ist derart zart, dass wir bei 
seiner bedcutcnden Lange gar nicht glauben mochtcn, dass es sich 
im Freien von selbst aufrccht halten kann. Besonders der bei 
ektokisch vorkomrnenden Individuen exzessiv vcrlangertc Hals
teil weist eine ausserst cliinne pseudochitinige W and auf, welche 
zu kollabieren neigt. Der Halsteil ist vollkommen zylindrisch 
und der Bauchteil weicht wenig von ihrn ab, so, dass man von 
aussen kcine eigcntliche Grenze zwischen diescn beidcn Regionen 
des Gchauscs crblicken kann. 1n seltcncn Fallen, wie zum Beispiel 
bei Excrnplaren, welche sich in dem distalen Teil der Kalkrohrc 
von Filograna implexa Berk. ansiedelten, hat das ganze Gehausc 
eine gcradlinige Haltung; meistens erscheint es jedoch unregcl
massig gebogen (Fig. 1 a-c ). Bei xcnokischen Individucn kann 
die Form den gegebenen Umsti.inden gemass selu vcrschicden 
sein, wovon spater die Rede sein wird. 

*) Ka h I (17, S. 470) hat offenbar auf Helgoland bcreits einc Eufolliku
linenart mit Verschlussvorrichtung beobachtet und, wie es mir scheint, ganz 
ungerechlfertig zu „Foll-icnl-ina (Vortt'cella) ampulla (O. F. Mtiller 1786)" gezogen. 
Eine genauere Bcschreibung sowie Ncubenennung wiire erw(inscht. 
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Im Einklange mit der Zartheit der Pseudochitinwand steht 
die sehr charakteristische Fiirbung derselben; sie zeigt einen ganz 
blassen braunlichgrauen Ton, welcher nur am proximalen Ende 
etwas satter sein kann. Am gri::isseren distalen Teil des Halses 
wechseln breitere dunklere und engere sehr helle Streifen ab, 
was dem Halse ein selu eigentiimliches geringeltes Aussehen 
verleiht. W enn man den Hals niiher ansieht, so bemerkt man, 

'---'---' 0·1 

1. Fig. lllc:umclrinct lcarngjor[;Jevići g. n., sp. n.; a, aus der Rtihre von 
Fi"l{qrwna imple:cct Berk.; b und e, von der ailsseren Obcrflache einer Cardium
Schale. Orig. 

dass die dunkleren Zonen von aussen mit kleinen Sandparti
kelchen besiiht sind, was auf eine klebrige Beschaffenheit der 
Oberflache hinweist. Eine eigentliche leistenartige Verdickung des 
Pseudochitins in den helleren, glatten Zonen scheint nicht vor
zuliegen. In keinem Falle konnte an der Miindung der Halsri::ihre 
irgend welche Differentiation, etwa eine Saumbildung, eine 



11 

Krempe oder Verdickung festgestellt werden, so dass die Mi.in
dllng den Eindruck von etwas Unvollendetem macht. Das Hinter
ende des Gehallses ist meistens abgerundet, manchmal etwas 
spitz allsgezogen. Dabei ist die Mitte des Hinterteiles stets etwas 
eingeebnet llnd verdickt llnd dient zum Anheften des im kontra
hierten Zllstande kllrzen llnd breiten Stieles des Infusors. 

Infolge der geni.igend grossen Durchsichtigkeit des Gehauses 
kann man stets mit Leichtigkeit die eigenti.imliche Verschlllss
vorrichtung wahrnehmen. Sie stellt eine rohrenformige Pselldo
chitinmembran dar, die noch viel zarter ais die Gehallsewand 
ist, llnd an ihrem proximalen Ende innen an der GehallSewand 
angeklebt crscheint, u. zw. gerade an der Grenze zwischen dem 
Bauch- und Halsteil der Gehauserohre. Der langere frei ins 
Gehauselllmen ragende Teil ist bilateralsymmetrisch geformt, so 
dass eine langere ventrale llnd eine ki.irzere dorsale Halfte Zli 

unterscheiden sinci. Die dorsaie Seite der Verschlussmembran 
legt sich knapper an die Gehausewand an. Beim kontrahierten 
Infusor (Fig. 1) sehen wir in der Seitenansicht, dass die bffnllng 
der Verschlllssmembran dachformig, li. zw. schrage von der ven
tralen zur dorsalen Seite verschlossen ist. Die Membran legt 
sich in kurze, dicht beisammen stehende Langsfalten zllsammen. 
Beim leisesten Vordrangen des Infusors weichen die zusammen
gezogenen Membranrander allseinander lllld es entsteht eine 
runde und breite Offnllng. Offenbar wird die Verschillssvorrich
tung, nachdem das Gehause schon abgeschieden worden war, in 
geschlossenem Zllstande vom Tiere gebildet, daher strebt die 
Membran Zli diesem Zllstande zuriick, sobald die bffnllng nicht 
durch den Leib des Tieres offen gehalten wird. Falls es nicht 
fi.ir einen automatischen Verschluss vorgesorgt ware, hatte die 
ganze Vorrichtung keinen eigentlichen Zweck. Bei langere Zeit 
leer stehenden, also gealterten oder obsoleten Gehallsen geht 
die auch sonst nur geringe Elastizitat der Membran verloren llnd 
die Verschlllssmembran klafft standig ganz offen. Das Schliessen 
braucht selbstverstandlich nicht hermetisch zu sein, so dass eine 
W asserzirklliation immer moglich ist. Die Lange der Verschillss
rohre kann allf der ventralen Seite bis 130 ,u erreichen; meistens 
bewegt sich dieses Mass jedoch um 50 fl herum. Die vordere 
bffnllng der Verschlussrohre hat stets einen geringeren Dllrch
messer als die Gehallserohre, so dass die Form eines abgestlltzten 
Kegels resultiert. Eine Verschlussvorrichtung dieser Form war 
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bisher bei keiner Follikuiinide bekannt. Im II. Teile wird eine 
neue Semifollikulini11e (Claustrofollžculina g. n.) beschrieben, wel
che eine selu iihnliche Verschlussvorrichtu11g aufweist. Da i11 der 
Subfamilie E u f o 11 i c u 1 i 11 i 11 a e bisher keine • Art mit Ver
schlussvorrichtung vorkam, erschei11t es berechtigt, hir dic neue 
Art eine eige11e Gattung zu grii11den. 

Prinzipiell gleich gebaute membranose Verschlussvorrichtun
ge11 befi11den sich bei einige11 thekaten I-Iydroiden, z. B. in der 
Familie Campanulinidae, mit dem Unterschiede, dass sic nicht 
innerhalb der Hydrothek angebracht sind so11dern a11 deren 
distalem Ende. Sowohl ihre Bildungsweise als auch ihre Funktion 
sind in beiden Fiillen gleich. Ausgeschieden werden sie an Ort 
und Stelle in gefaltetem, also geschlossenem Zustande, zu dem 
sie dank der Elastizitiit des Pseudochitins immer wieder zuriick
streben, sobald der Druck des sich zuriickziehenden Tieres auf
hort. Ein besonderes Organ ist weder hir das bffnen noch fiir 
das Schliessen notwendig. Deshalb bin ich der Meinung, dass die 
Ansicht Ka h I' s (17, S. 467), wonach der griffelformige Fortsatz 
am Ende des Peristomlappens nur bei Arten mit Verschluss
vorrichtung ausgebildet sein soli, da er zum bffnen derselben 
diene, nicht zurecht besteht. Ganz bestimmt ist ferner falsch die 
Voraussetzung desselben Autors, dass Verschlussmembranen viel
leicht bei allen Follikuliniden vorkommen und dass sie bisher 
nur wegen ihrer Zartheit nicht iiberall festgestellt werden konnten. 

Alexandrina ist jedenfalls nicht die einzige Eufollikulinine, 
welche cine derartige Vorrichtung besitzt. Auf Grund zweier 
klarer Zeichnungen von M o b i u s (20), stelle ich im niichstfol
genden Abschnitte eine neue Art auf, velche eine gleichgeformte 
Verschlussmembran, wie ich sic hier beschrieben habe in. ihrer 
I-Iiilse bildet. Daher vereinige ich die beiden Arten trotz sonstiger 
bedeutender Unterschiede in ein und dieselbe Gattung. 

In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Masse des Ge
hiiuses der in Zystiden von Cellaria xenokisch vorkommenden 
Individuen von Alexandrina lwragjorgjevići angegeben: 

Gesamte Liinge des Gehiiuses 324 - 645 ,ti durchschnittlich 
Liinge des Bauchteiles . 190 - 320 » » 

» » I-Ialsteiles 124 - 400 » >> 

Grosste Breite des Bauches 54 - 100 >> >> 

Breitc der V crschlussbasis 49 - 80 )> >) 

Durchmesscr dcr J-Talsmi.indung 40 - 65 >) ) ) 

480 ,u 
251 )) 
230 )) 

74 )) 
56 )) 
48 )) 
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Bei cler auf cler leeren Schale eines Carclium ektokisch ange
siedelten Kolonie waren bei gleichgrossen Bauchteilen die Hals
teile bedeutend liinger: 730 - 825 fl, so dass die Gehiiuse iiber 
1 mm massen. Aus diesen Massangaben ist ersichtlich, dass die 
neue Form, was die Liinge der Gehiiuse anbelangt, zu den 
grossten Follikulinidenarten gehort. Die durchschnittliche Breitc 
ist als gering zu kennzeichnen. Bei xenokischen Individuen ist 
der Halsteil des Gehiiuses nur wenig liinger als der Bauchteil; 
bei frei vorkommenden iibertrifft jedoch der Halsteil den Bauch
teil bis um das Dreifache. ln der xenokischen Kolonie ragt der 
Halsteil aus der Apertur des Zystids um 30 - 240 ,u hervor, 
durchschnittlich nur um 100 µ; dies als maximal angegebene Zahl 
betrifft einen Ausnahmsfall da das niichst niedrigere Mass 
160 f,l ausmacht. 

Das lnfusor (F,g. 2) weist je nach dem Grade der Kontrak
tion eine Lange von 100 - 320 µ auf, was gewiss nur einen 
Bruchteil der Liinge darstellt, welche das Tier bei maximaler 
Expansion erreichen kanu; die liingste beobachtete Hiilse erlaubt 
eine Schatzung auf ca. 1,5 mm. Bei einer durchschnittlichen Liinge 
von 200 fl im kontrahierten Zustande muss die Streckung das 
Siebenfache betragen. Da der durchschnittliche Korperdurch
messer 50 F ausmacht, so konnen wir uns vorstellen, wie schmal 
der Korper eines maximal expandierten lnfusors dieser Art sein 
muss. 

Auffallend ist der gute Erhaltungszustand des Protoplasmas, 
obwohl als Fixations- und Konservierungsmittel nur 2%-iges 
Formol angewendet wurde. Daraus konnen wir wohl auf eine 
ziemlich feste Konsistenz des Protoplasmas, besonders der Pelli
kula, sowie auf eine grosse Durchliissigkeit der Verschluss
vorrichtung fiir Fliissigkeiten schliessen. 

Das Tier erscheint durchscheinend hell griin gefiirbt. Da nur 
die oberfliichliche Plasmaschichte die Triigerin des Pigments ist, 
was nur fiir das sedentare Stadium gilt, und sich dieses -nur in den 
Liingsstreifen und dem Peristoi:nsaum konzentriert, bleibt das 
Tier stets schon durchsichtig. In Verbindung mit dem Dichter
werden der Streifung am verschmiilerten Hinterkorper ist hier 
die Fiirbung am intensivsten. Die Liingsstreifen scheinen nicht 
ganz gleichmiissig rings um den Korper angeordnet zu sein. An 
den beiden Seiten, sowie auf dcr Aussenseite cler Peristomlappen 
sind die Zwischenrtiume grosser. 
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Der sonst drehrunde Korper verschmalert sich hinten zu 
einem je nach dem Konzentrationsgrade verschieden langen und 
dicken Stiel; im aussersten Falle kann der Stiel 16 / t dick werden 
und die Streifen entsprechen hier den Tonofibrillen. Das freie 
Ende des Stieles haftet in der Mitte der Grundmauer der Hiilse, 
welche hier eine deutliche Verstarkung der W and aufweist. 
Distalwarts verschmalert sich der Korper nur unbedeutend und 
geht in die beiden langlichen, im expandierten Zustande wohl 

~ 

002. 

2. fig. Alexandrina karng}org}evi6i g. n., sp., n.; ct, in ausserst reduziertem 
Zustande; b, zu Beginn der Reduktion; e, in kontrahiertem Zustande. Orig. 

bandformigen Peristomlappen i.iber, welche distal mit kleinen 
Zipfeln enden; diese verschwinden jedoch selu bald nach dem 
Eintritt einer Involution des Korpers . Die Lappen erscheincn 
gewohnlich etwas ungleich lang. Der schmale Ziliarsaum senkt 
sich auf der Dorsalseite wenig tief und zwar rechts ventral in dcn 
ziemlich seichten Zellschlund ein. Die Verdaungsvakuolen sind 
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gut sichtbar und enthalten oft Diatomeen, darunter solche von 
i.iber 20 µ Lange. Nicht selten trat bei der xeni:ikischen Kolonie 
in Cellaria-Stocken eine lnvolution des lnfusors auf. Diese kann 
so weit gehen, dass schliesslich nur eine Kuge! von 50 µ Durch
messer i.ibrig bliebt (Fig. 2 a). 

Der komplexe Kern zeigt im kontrahierten Zustande des 
Korpers eigentlich nic das bekannte Bild eines Rosenkranzes. 
Besonders konnte nie eine unmittelbare Verbindung zwischen 
benachbarten Teilkernen beobachtet werden. Oie unregelmassig 
angeordnete Reihe der Teilkerne liegt seitlich, meistens rechts 
im Korpcr. Im Gegensatze zu vielen anderen Follikulinen kanu 
man den Kern im ungefarbtcn Zustande kaum nachweisen. Eine 
Kernfiirbung erscheint dazu stets notwendig. Der Kern besteht 
bei den kleinsten Indivicluen aus nur 6-8, bei selu grossen aus 
bis i.iber 30 Teilkernen mit selu variablen Durchmessern (von 
kaum 3 bis 13 ,u). Der Du rchmesser variiert selbst in ein unci 
derselben Kette, ebenso variiert auch ihre Form. Nicht selten 
komrnen stark in die Quere gestreckte Einzelnkerne vor und 
diese scheinen eine Zwciteilung einzugehen (Fig. 2 c) . Irgend eine 
fe inere Struktur im lnneren der Teilkerne konnte nicht beobachtet 
werden. Wahrend die Teilkerne meistens in einer fast geraden 
Linie dicht hintereinander angeordnet sind, bilden sie in anderen 
Fallen unregelmassige Langsreihen, so dass die Kernchen zu zwei, 
ja zu drei nebeneinander zu stehen kommen. Der komplexe Gross
kern kann die gesamte Uinge des Mittel-Korpers, sogar im 
kontrahierten Zustande, einnehmen. ln Verbindung mit der 
Ri.ickbildung <les Infusors sehen wir eine Verringerung der Anzahl 
der Teilke rne und eine grossere Unordnung in ihrer Lage, selbst 
eine Zerstreuung der Teilkerne eintreten (Fig. 2 a, b), bis endlich 
nur einige wenige von ihnen ohnc jede Ordnung i.ibrigbleiben. 
Auch Teilungszustande kamen vor, doch soli dari.iber in anderem 
Zusammenhange spriter einmal berichtet werden. 

Wie bereits erwahnt, kann man bei dieser Art oft ziemlich 

grosse Diatomeen in den Verdaungsvakuolen beobachten. Das 

liefert den Beweis, dass Alexandrina, trotzdem sie ein zarter 
Strucller ist, auch ziemlich grosse Einzeller herbeistrudeln kann 

und sich nicht etwa nur von feinem Detritus oder Bakterien 

ernahrt . Dieselben Diatomeenfonnen wurden auch bei vielen 

anderen Follikuliniden als Vakuoleninhalt angetroffen. 
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Oie Gesamterscheinung der A lexandrina koragjorgfevići -
es handelt sich natiirlich in erster Linie um die form des 
Gehiiuses - unterliegt einer bedeutenden Variabilitat, weil die
selbe in grossem Masse von den Ansiedlungsumstanden abhangig 
ist. Das wird ohnc wei.teres klar, wenn wir uns erinnern, dass 
es ein Schwimmer ist, welcher aktiv die Ansiedlungsstelle 
aussucht und vor seiner Metamorphose zur definitiven, seden
taren Fonn das Gehause ausscheidet. U nsere Alexandrina gehi::irt 
zu den Arten, welche sich nicht fi.ir eine einzige Art der Unter
lage spezialisiert haben. Ausser frei auf der Schale von Cardium, 
wurcle sie in Annelidenrohren und besonders hkiufig xcni::ikisch 
in Bryzoenkormen angetroffen. 

Als normaler Habitus des Gehauses muss natiirlich jener der 
frei an der Oberflache der Unterlage angesiedelten lndividuen 
~elten (Fig. 1). In diesem Falle sehen wir, dass der Bauchteil mehr 
oder weniger vollstandig der Unterlage anliegt, bzw. mittels 
einer Kittschichte festgeklebt erscheint. Der bedeutend liingere 
geringelte I-lalsteil hebt sich in sanftem Bogen fast senkrecht, 
aber meistens unter verschiedenen Kriimmungen, von der Unter
lage ab ins W asser. W egen seiner grossen Lange und geringen 
Steifheit muss der Hals jede Bewegung des Seewassers passiv 
mitmachen. Nach dieser Form der Hiilse ki::innen wir ohne 
weiteres auf den Bildungsprozess selbst schliessen, unter Beriick
sichtigung der alteren Beobachtungen am Iebenden Tiere, wonach 
das Gehause in drei Phasen gebildet wird. Es wird darnach der 
Bauchteil in liegender Lage des Schwimmers ausgeschieden, dann 
wird unter Dehnung des Korpers der Vorderteil emporgehoben 
und in dieser Haltung der Halsteil gebildet; nach Retraktion in 
den Bauchteil wird endlich die Verschlussmembran abgeschieden . 

W enn sich der Schwimrner ( tastend oder aber durch die 
Dunkelheit der Ri::ihrenmiindung angelockt) in einer Anneliden
rohre festsetzt, so bildet er - den Umstanden angemessen -
eine ganz gerade Hiilse aus (Fig. 1 a). Der Schwimmer scheint 
iiberhaupt stark positiv thigmotaktisch disponiert zu sein, denn 
nur so lasst sich die so hiiufige Ansiedelung in verhaltnismassig 
kleinen und engen Raumen erklaren. Das Studium der in leerge
wordene Zystiden der Bryozoen gezogenen Follikulinen bietet 
eine ganz ausgezeichnete Gelegenheit, das Verhalten dieser Infu
sorien kennen zu lernen. Dabei handelt es sich um die wichtigste 
Handlung dieser T ierchen, denn das weitere Schicksal der ganzen 
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vegetativen Phase han.gt von der Art, wie der Schwimmer seine 
Aufgabe kist, ah. Will das lnfusor den. einmal erkoren.en Posten 
verlassen, so muss es sich einer umstandlichen Umformung unter
ziehcn; es muss sich wieder zum Schwimmer umwandeln und die 
ganze Prozedur wiederholen, was nicht nur mit Energieaufwand 
sondern auch mit nicht geringen Gefahren verbunden ist: der 
Schwimmer ist nicht geschiitzt~ 

Wie viele andere Fotlikulinenarten so bezieht auch Alexan
drina mit grosser Vorliebe leer gewordene Zystiden der Bryozoen
kormen, ein Verhalten, das ich unter der Bezeichnung X eno ki e 
beschrieben babe ( H a d ž i, 16). Als Behausungsgeber kommen 
hier in Betracht hauptsachlich die Stocke von Cellarict salicorniu 
(Pallas) und Reteporn beaniww King. Bezogen werden nicht nur 
die grosseren Autozoiden-Zystiden sondern nicht selten auch die 
viel kleineren Oozien-Zystiden, sobald ihre Verschlussvorrichtung 
nicht mehr aktiv wirkt. lch beobachtete Falle, wo das Operculum 
noch gar nicht abgefallen war und die Follikulina es einfach zur 
Seite schob. 

W ollcn wir zunachst unsere Aufmerksamkeit den Beziehungen 
zwischen Alexandrina und Cellaria (Fig. 3) schenken. Der l mfang 
des Hohlraumes im entleerten Autozoiden-Zystid der Cellaria ent
spricht ungefahr der Grosse des Bauchteils des Alexandrina-Ge
hauses. Oie Orientierung innerhalb des Zystids ist fiir den Schwim
mer durch die Lage der Apertur in der Vorderwand gegeben. Der 
Schwimmer muss danach streben, mit dem Hals der Hiilse durch 
die Apertur ins Freie zu gelangen, damit spater der Strudel
apparat entfaltet werden kann. Oies wird auf verschiedene 
Weise erreicht, womit eine weitgehende Plastizitat des Reaktions
vermogens bei diesem Infusor erwiesen ist. Im einfachsten und 
somit haufigsten Falle macht der Schwimmer nach dem Beziehen 
des Z ystičls eine W endung und heftet si ch mit dem aboralen 
Pole an der tiefsten Stelle des Zystids an. In melu oder weniger 
aufrechter Stellung wird nun der Bauchteil des Gehauses gebildet 
und darnach der Hals unter Biegung und Streckung des Weich
korpers durch die Apertur in Bogenform abgeschieden (Fig. 3 
a, b, g,). Je nach der Lange des Bauchteils und seiner Richt1mg 
wird die Biegung sanfter oder schroffer. Nie wird der Hals so 
lang gemacht wie im Falle der freien Ansiedlung. Wenn der Hals 
doch etwas liinger ausfallt, so hangt er parallel der ausseren Fliiche 
der Zystidvorderwand herab (Fig. 3 h). 
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Noch mehrere andere Losungsmodi kommen vor und zwar 
dann, wenn sich der Schwimmer an anderswo liegenden Punkten 
festsetzt. Einige charakteristische Falle sind in den Figuren (3 
e, / , i, k, I) einfach wiedergegeben. Man bekommt den Eindruck, 
dass der Schwimmer nach dem Prinzipe <les Versuchs und 
lrrtums handle . Zuerst versucht das Infusor im Kontakte mit 

7 

~ 
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3. Fig . .1Jte,wndr1)w karagjor9Jevifi g. n., sp. n.; xenokisch in Zystiden 
vou Ccllaria snlimrnin (Pali.) mit Ausnahme der Teilfig. ci, in der die Ansledlung 
in einer Hiilse dcr eigencn Art dargestellt ist; h, in Frontalansicht, die iibrigen 
Figuren mehr oder weniger in Lateralansicht. Orig. 

der Zystidwand ( wie im Freien!) in beliebiger Richtung den 
Bauchteil der Hiilse anzusetzen. Sti:isst es mit seinem die Hiilsen
materie ausscheidenden Vorderende beim Vortasten auf einen 
Wiederstand, d. h. auf solide Wand, dann sucht es durch Beu
gung auszuweichen. Das geht so wciter, bis das Vorderende in 
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dic Richtung dcr Apertur gelangt. Hier cli.irfe clie Pbototaxis 
mitwirken, clenn wir schen aus den fertigcn Hi.ilsenformen 
welche gleichsam dic erharteten Bewegungen wicdergebcn cleutlich , 
class die Apertur bercits aus einiger Entfernung richtencl einwirkt. 
Alles hangt vorn zuerst gewahlten Stiitzpunkte ah, d . h. von 
seiner Lage im Zysticl, sowie von der darnach eingenommenen 
H altungsrichtung. 

Sehen wir uns als Beispiel einen ungewohnlichen, in Figur 3 / 
gezeichneten Fali an. Der Schwimmer setzte sich nahe bei cler 
Apertur an cler linken Zysticlwand fest und da offenbar in der 
crsten Bildungsphase Lichtreize nicht massgebend sind, richtete 
sich das Infusor nicht gegen die Apertur, sondern wohl zufallig 
gegen das <listale Ende der Zystidhohlung so, dass es balcl auf 
die Distalwand stiess. Den gegebenen Raumverhaltnissen ent
sprechend bog es sich gegen die rechte Wand unci nach unten 
um, bis es die Hohe der Apertur erreicht hatte. Inzwischen war 
der Bauchteil, wennauch etwas verkiirzt, bereits ausgeschieclen 
und clas stark bogig gestreckte Tierchen machte eine neue Bie
gung um die Richtung gegen die Apertur zu erreichen ; in dieser 
Haltung wurcle <lann der Hals ausgeschieden. So wurde ein 
zweifach umgebogener Kanal gebildet unci das Infusor musste 
bei jeder Streckung des Korpers diese Form wiederholen. Auf 
ahnliche Weise kann man auch die Entstehung der iibrigen Ge
h~iuseformen der xenokischen Follikulina erklaren. Erreicht wurde 
in diesen Fallen ein dreifacher Schutz : durch die Hiilse, durch 
den Verschluss und durch die feste Zysticlwancl. 

Prinzipiel dasselbe finden wir im Falle der Ansiedlung in 
den Kormen von Retepora (Fig. 4). Oie vorhandenen Untcr
schiede konnen leicht durch Verschiedenheiten in den Raum
verhi.iltnissen erklart werclen. 0ft werden hier die Oozienzystiden 
zur Ansiedlung beni.itzt. Das steht damit im Zusammenhange, 
dass sich bei Retcpora vor und i.iber der primaren, mit einem 
Operculum versehenen Apertur ein Vorraum, das Atrium bildet, 
in welches auch die Ooziumhohle ausmi.indet (Fig. 4) . Wenn 
also der Schwimmer ins Atrium vordringt, so kano er ebenso 
leicht in das Oozium oder in das Zystid gelangen. Wahrend 
das Autozoidzystid dem lnfusor geniigend Raum bietet umi 
deshalb hier meistens regelmassig gestaltete Hiilsen gebildet 
werden, findet der Schwimmer im Ooziumzystid selu wenig 
Raum. Doch nimmt er damit vorlieb, siedelt sich an und scheidet 
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unter vielfachen Biegungen seine Hiilse aus, welche notwendiger
weise stets ihren Hals nach unten orientieren muss. In vielen 
ri:illen sehen wir beide Zystide ein und desselben Kormidiums 
von Alexandrina bezogen (Fig. 4 a, b). Wie leicht zu bemerken 
ist, bleiben die Hiilsen der Oozium-Bewohner in jeder Hinsicht 
hinter jenen der Autozoidzysten-Bewohner zuri.ick. Die Halsteile 
beider Individuen ragen gemeinsam aus einer Sekundarapertur 
der Retepora hervor. 
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4. Fig. Alc:candrina karagjorgjwi6i g. n., sp. n. ; xenokisch in Zystiden 
von Retepom becmicina King; a, in frontalansicht; b, Lateralansicht; c, im 
Ooziumzystid. Orie-. 

Wahrend wir in fallen von Xenokie in Bryozoenkonnen 
beim Aufsuchen der leeren Zystiden von Seiten des Follikulina
Schwimmers auch mit eventuellem negativen Phototropismus als 
richtungbestimmenclem Faktor rechnen konnten, entfall t diese 
Voraussetzung in dem nur einmal beobachteten Falle der 
Ansiedlung einer Alexandri11a karagjorgjevići in die leere Hydro-
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thck von Filellum serrnlum Clarke (Fig. 5) . Hier haben wir cin 
ganz eindeutiges und klares Naturexperiment vor uns, dass wir 
uns ein trcifenderes nicht ausdenken konnten. Das Pcriderm 
dcr Hydrotbek dicses epizoischen, kletternden Hydroidcn ist 
ganz farblos und vollstiindig durchsichtig. Wahrencl die Aper
turen leerer Bryozoenzysticlen als selu verdunkelte Stellen 
erscheinen, konnen dic Thekarniinclungen dieses Hydroiden gar 
nicht bemerkt werden, weil eben dahinter kein Schatten gebildet 
wircl . Es bleibt nur die Moglichkeit einer Reaktion auf taktile 
und speziell thigmotaktische Reize iibrig. 

Der Befund ist wie folgt : Auf einem alteren Gliede von 
Cellaria salicnmia, in welchem bereits alle Zoicle der Recluktion 

5. Fig. Lllrtr,mulrina ka·rn_r;jorgjevi1'i g. n. , sp. n.; xenok isch in lcerer 
Hydrothel{ von Filcttwn ~er·ratwn Clarke. Orig. 

anheim gefallen unci die leeren Zystiden voll mit xenokischen 
Follikulinen besetzt waren, hatte sich ein Filellumstockchen 
angesiedelt. Der kriechendc Kormus zeigt Zeichen der Erschop
fung . Viele Hydrotheken stehcn !cer und die s. g. Zuwachsstreifen 
bezeugen, dass der primare Hydropolyp langst eingegangen 
und zerfallen war. An seiner Stelle sprosste aus dem Zonosark 
der Hydrorhiza ein neuer Hydranth unter Bildung eines etwas 
langeren, freistehenclen Oistalteils der 1-lydrothek. Diese Reno
vation hatte sich in unserem Falle nicht weniger als hinf ma] 
wieclerholt (Fig. 5). T n einer solchen definitiv leer gebliebenen 
Hydro1.hek hatte sicb mm ein Schwimmer der Alexandrina ange-
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sicdelt. Nach durchgeh.ihrter Umdrchung hatte sich das lnfusor 
ganz am Grunde der Hydrothek fcstgesetzt u. zw. dort, wo dic 
Hydrot.hek in den kurzcn und gewundenen Stiel i.ibergeht. Ange
sichts der Tatsache, dass diese Ubikation an sich dem Infusor 
vollkommen geni.igen wi.irde, weil ja die Hydrothek der Grosse 
und Fonn nach der Hi.ilse des Jnfusors entspricht, konnte man 
erwarten, dass der Einsiedler vom Baue der eigenen Hi.ilse absehen 
wi.irde. Doch bildete das Infusor ein vollkommenes Gehause aus. 
Dabei passte es seinc Hi.ilse der Form der Ansiedlungsstatte 
insofern an, als es in der ersten Bildungsphase den Baucbteil in 
dem dem Substrate anliegenden Teile der Hydrothek bildete, den 
Halsteil dagegen im abstehcnden. Der <listale Halsteil ragt nur 
wenig aus der Thekami.indung hervor. Oie Verschlussvorrichtung 
wurde, wie immer, am Obergange der beiden Teile ausgeschieden. 

Oieser Fali bezeugt, dass Alexcmclrinri karogjorgjeuići kcin 
strenger Spezialist ist; sie begni.igt sich mit jeder sonst zusagcn
den Ansiedlungsgelegenheit. 

Endlich muss ich noch einen gewiss ·bei dieser A rt seh r 
seltenen Spezialfall erwahnen. Das ist die Besiedlung einer 
verlassenen Hi.ilse der eigenen Art. Ausfiihrlicher wird i.ibcr 
diese bei Follikuliniden-Artcn ohne Verschlussvorrichutng oft 
selu haufigen Erscheinung im zweiten Teil dieser Abhandlung 
verhandelt unci dabei die Deutungen meh rerer Autoren cincr 
Kritik unterzogen werden. Hier beschranken wir uns darauf, kurz 
auf den einzigen beobachteten Fali hinzuweisen (Fig. 3 d) . Tn einc 
leere Hi.ilse von Alexandrina, welche selbst im Ooziumzystid von 
Retepora steckte, drang ein Schwimmer derselben Art ein unci 
stiess dabei bald auf die Verschl~ssmembran. Er begni.igte sich 
mit dem engen Raume, drehte sich darin um, setzte sich auf dic 
niedergerlriickte Verschlussmembran fest und schied innerhalb 
der alten Hi.ilse seine eigene Hi.ilse aus. Zwangsmassig resultierte 
eine zwar vollkommen ausgestaltetc, aber kleine Hiilse; ih r Bauch
teil misst nur 100 X 45 1-i und ihr Halstcil 350 X 35 t-,i. Das kon
trahierte Tnfusor ist 120 µ lang, bleibt also nur wenig hinter dem 
Durchschnittsmass zuri.ick. 

In diesem Falle liegen die Verhaltnisse so klar, dass eine 
andersartige Deutung des Befundes gar nicht moglich ist . Bei 
Follikuliniclen mit Hi.ilsen ohne Verschlussbildung verhalt sich 
die Sache etwas anders. Doch dari.ibcr im zweiten Teil dieser 
Abhandlung! 
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A I s i c h g e r a d e d a b c i w a r ci i e s e n e u e F o I I i
k u I i n i ci c n ii h e r z u b e a r b e i t c 11, c r r e i c h t e m i c h 
d ie traur i ge Nacbr i cht von der furcbtbare n 
Ta t i 11 M a r se i 11 e (9. X . 1934). L: 11 ter ci cm m ii c h
t i g e 11 E i 11 ci r u c k d e s t r a g i s c h e 11 D a h i 11 s c h e i
d e 11 s d e s f i.i r u 11 s e r V a t e r I a n d s o v e r d i e 11 s t
v o I I e n I-I e r r s c h e r s S. M. A I c x a n d e r L K a r a g j o r -
g j e v i ć , d e s 11 a t i o 11 a I e n H e I d e n, S t a a t s I e i t e r s 
u n d F o r d e r e r s d e r n at i o 11 a I e 11 K u I tu r e 11 t
s c h I o s s i c h 111 i c h, d i e s e a u s d e r b I a u e 11 A d r i a 
s t a m 111 e 11 d e n e u e F o r m, s e i n e rn d a u e r n d e 11 A n -
d e 11 k c 11 z u w i d 111 e 11. 

Alexanclrina karar,iorr1.jevići n. g ei. n. sp. 

Kurze Diagnose cler ncue11 Gattu11g Ale.xawlrina: E u f o 11 i
k LI I i 11 e 111 i t z y I i 11 d r is c h e m, I a 11 g c m G e h ii u s e. 
welches a11 der distalc11 Gre11ze des nur wenig 
h crvortretenden Bauc h teils eine koniscbe zu 
ei11em lii nglichen Spaltc zusammenfaltbare 
V e r s c h l u s 5 m e m b r a n b c s i t z t. B e i f r e i e m V o r
k om me 11 ist der Bauchteil meiste11s seit l ich 
a u f d i e U 11 t e r I a g c f e s t g e k i t t e t. 

Kurze Diag11osc der 11cuen Art A. Jwrugjorgje viN: L a 11 g e 
d e s G e h a u s e s 324 - 1180 µ, ci e s B a u c h t e i I e s a I I e i 11 
190 - 320 p, s cine M a xi ma I b r e i te d li r c h s ch 11 i t -
t I i c h 74 µ , d e r H a I sd u r ch me s se r d u r c h s c b 11 i t -
t I i c h 48 µ . A m H a I s e, w e 11 i g s t e n s d i s t a I, g e r a d e 
b e g r e 11 z t e, a b w e c h s e I n d b r e i t e r e u 11 d d u n k I e r e, 
a LI s s e n m i t F r e m d k o r p e r 11 b e k l e b t e LI 11 d s c h m a
I e r e h e 11 e LI 11 d r c i 11 c Z o n e n. K e i 11 e d e u t I i c h a u s
g e b i I d e t e D i f f e r c 11 z i e r u n g d e s M i.i n d u n g s r a 11-
d e s . F a r b u n g h e I I g r a u g r ii n, d a b e i d i e H i.i I s e 
v o I I i g d u r c h s c h c i n e n d. D a s I n f u s o r g e s t r e c k t 
b i s ii b e r 1 mm I a 11 g, m i t k o m p I e x e 111 G r o s s k e r n e 
m i t b i s 30 T e i I s t ii c k e n v o n li n g I e i c h e r G r o s s e 
LI n d F o r m . L ii n g I i c h e P e r i s t o 111 I a p p e n m i t g r i f -
f e I f o r m i g e n d i s t a I e 11 F o r t s a t z e n. F ii. r b u n g g r i.i n, 
d u r c h s i c h t i g. M i t k u r z e m S t i e I. 

f undstellen: Ostkiiste der Adria, Tiefe 20 - 50 m; mcistens 
xenokisch in Zystiden von Bryozoen (Cellaria und Retepora) . 
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Nachtraglichcr Zusatz. 

Als bereits Hingere Zeit das Manuskript fertig vorlag, erscbien 
die Arbeit von E. F a u r ć - F r e m i e t (23), in welcher neben 
anderen Follikuliniden unter der Bezeichnung Follic11linopsis 

wuwlata sp. n. eine Form beschrieben und abgebildet wird, welche 
aller Wahrscheinlichkeit nach unserer A/c>xcmdrina lwrag.iorgje
vid gleich zu setzen ist. Doch finde ich zwischen den bcidcn 
Beschreibungen einige Unterschiede nicht zu geringen G rades. 
Vorerst lasst sich nkht entscheiden, ob diese Unterschiede durcb 
tatsachlich bestehencle Verschiedenheiten cler stuclierten Objekte 
zustande gekommen sind, oder ob es sich um Differenzen 
in der Behandlung der Objekte (F a u r ć - F remi e t unter
suchte wahrscheinlich lebendes Material, wahrend mir nur kon
serviertes zur Verfi.igung stand) oder schliesslich um U nter
schiede in der Deutung des Gesehenen: handelt . 

Der bedeutendste Unterschied bezieht sich auf die Ver
schlussvorrichtung. Nach F a u r ć - F r e m i e t liegt i.iberhaupt 
keinc eigentliche Verschlussvorrichtung vor. Oieser Autor spricht 
von cinem inneren Halse, ahnlich wie Mobi u s, und meint, 
dass diese Formation »ne fonctionne jamais comme un opercule 
obturateur<< (S. 1137); wozu soli sie dann da scin? Ich sah diese 
Vorrichtung ausserordentlich oft in giinzlich zusammengezogenem 
Zustande und seltener offen klaffencl - allerdings an konser
viertem Material. Ausserdem beschreibt und zeichnet F a u r e -
F r e m i e t die dorsale W and des ,,inneren Halses« als bis zum 
distalen Rande an die W and des Gehauses festgeheftet; trotzdem 
bestehe eine Doppelwand. lch fand nur ausnahmsweise, dass die 
allerdings kiirzere Dorsalwand des Verschlusskegels an der Hi.ilse 
adherierte. 

Der zweite wichtige Un terschiecl betrifft den distak:n Teil 
des Halses. F aure - F r e m i c t zeichnet (im Texte erwahnt er 
nichts dariiber) eine zwar nicht bedeutende, jedoch klar ausgebil
dete Verbreiterung des Miindungsrandes. Ich habe am adriatischen 
Materiale eine solche nie beobachtct. Meistens sah der Mi.in
dungsrand wie etwa bcschadigt oder unvollendet aus ; da aber in 
keinem einzigen Falle (von iiber 100 Gehausen) eine bestinunt 
formierte, bzw. verbreiterte Miindung zu sehen war, glaube ich 
nicht, dass mir iiberhaupt kein einziges unbeschadigtes Exemplar 
vorgelegen ware. Auch die Ringelung des Halsteiles wird von 
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Fali r e - F remi c t etwas anders dargestellt. Nach ihm soli 
die ganze <listale Partie des Halses von aussen mit feinen Fremd
korpern beklebt sein und allsserdem engere ringformige Ver
dickungen der Wand vorkommen, welche unseren helleren Zonen 
entsprechen wiirden. F a li r e -F r e m i e t scheint fiir wahrschein
lich Zli halten, dass sich das lnfusor auch im Zustande der gros
sten Expansion nicht iiber die Rohrenmiindung hinaus ins Freie 
streckt. Dieser Meinung konnte ich mich keinesfalls anschlies
sen; erstens wegen des sel1r kurzen Halsteiles bei Individucn, 
die sich in Cellaria-Zystiden ansiedeln, lllld zweitens, weil ich 
selu oft in den Verdaungsvakuolen ziemlich grosse Diatomeen 
Yorfand, die wohl kaum durch die Halsrohre herbeigestrudelt 
werden konnten. Wir miissen allerdings voraussetzen, dass sich 
das r nfusor in Fallen exzessiv langer Halsrohren bis iiber 1 mm 
lang ausdehnen muss. Doch ohnc dieses Vermogen konnte das 
Tierchen iiberhaupt nicht ein so langes Gehause ausscheiden, also 
das Infusor musste es zustandebringen sich derart zu s.trecken , 
dass die Peristomlappen ins Freie kommen, wenn auch dabei der 
Zellkorper teilweise fadendiinn wird. 

Interessant ist es, dass auch F a u r e - F remi e t diese Art 
immer in llnd an Bryozoen fand; auf ausgelegte Glassplatten 
siedelte sie sich nie an. Oie haufige Vergesellschaftung der 
A le.wmlrina karng]nrgjevih mit einer anderen Follikulinide, allf 
welche F a u r e - F r e m i e t hinweist, fiel allch mir auf. Doch 
handelt sich nicht um Pctraj'ollirnlinc1 mirabilis Dons, wie dies 
der Autor meint, sondern um A ulofolliculinn gjorg]evići, welche 
ich bereits in mcinem Vortrage fiir den 13. internationalen Zoolo
gen-Kongress zu Lissabon erwahnte und abbildete (H a d ž i, 16). 
Dari.iber wird speziell im zweitcn Teil dieser Abhandlung ver
handelt. 

Alexandrina -mobiusi sp. n. 

Heute kann es gar keinem Zweifel mehr unterlicgen, dass 
Mobi li s in seiner bekannten Flaschentierchen-Studie (Mobi u s, 
20) ganz verschiedene Follikuliniden behandelte. Oies geht mehr 
aus seinen Abbildungen als aus seiner Beschreibung hervor, 
welche unter dem Einflusse der Annahme stand, »dass die als 
vcrschiedene Arten beschriebenen Folliculina-Formen nur ver
schiedene lokale Varietaten von Folliculina cunpulla (0. F. Mi.iller) 



26 

sind« (I. c. p. 5.) . Dass aber Mo b i u s selbst nicht so vollkommen 
davan i.iberzeugt war, mochte ich aus seiner vorsichtigen Aus
drucksweise (»lch bin geneigt, anzunehmen«) folgern . Wohl ein 
Zufall wollte es, dass Mobi u s i.iberhaupt keine echte FollžC11-
lin11 ampulla, wie sie O . F. Mi.i l I e r beschrieben und gezeicbnet 
hattc, vor sicb hatte, woriiber spiiter noch verhandelt werden soll. 

\Vie bereits friiher erwahnt, sind in Fig. 6. und 7. der Tafei 
zur M o b i u s' Abhandlung zwei I-Ii.ilsen einer besonderen Art 
wiedergegeben (Fig. 6), welche eine ganz ahnlich gebaute Ver
schlussvorrichtung besitzen, wie ich sie hir A lexcmdrina karagjor
gjeuići unter den Eufollikulinen beschrieben habe und wie im II. 
Teile bei einer neuen Form der Semifollikulininen beschrieben 
werden wird (Clcwstrofollicu1ina dcmsa g. n. ct sp. n.) . Nicht bloss 
durch dic Verschlussmembran, auch sonst unterscheiden sich die 
in den beiden erwiihnten Figuren dargestellten Hi.ilsen von den 
i.ibrigen dortselbst abgebildeten Gehiiusen. 

Mobi u s entging diese Eigen
tiimlichkeit nicht, aber er versuchte 
sie als akzessorische Bildung zu er
kliiren, u. zw. deshalb, weil eben O . 
F. M ii I I e r seine » Vorticellu ampul

la« ohne Verschlussmembran sah . 

Sollen also alle Follikulinen cler 

M ii I I e r schen Art angchoren, so 

di.irfen sie eben keinc Verschlussrncm

bran besitzen. M o b i u s nennt solche 

Geh~iuse »Hiilsen mit mehreren Hii.1 -

sen« und stell t ih re wahrscheinliche 
6. Fig. _, l/c.i:andri·nn 111.ubius·i sp. n,;Entstehung wie folgt dar )) .... dass 
zwei Ieere Hiilsen nach Mribiits (20, 
Taf., fig. 6 und 7) . Vergr. 100. jllnge Tiere nach der Ausscheidllng 
eines ersten cli.innhiiutigen Halses durch iiussere Umstande veran
lasst werden, ihrem aus der Hi.ilse herauskommenden Vorder
korper dauernd eine andere Richtung Zli geben als fri.iher bei cler 
Ausscheidung cles ersten Halses. Dann werden sie genotigt sein, 

cliesen Zli durchbrechen, beiseite Zli drii.ngen und neben ihm eincn 

nellen Zli bilden« (M i:i b i u s, 20, S. 5) . Dasselbe soli hir die 

Klappenbildllng der »Freia elegans « von CI a pare d e und 

T., a ch m a n n gel ten. 
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Aus derselben Situation wie M o b i u s mochte sich S ah r -
h a g e auf die Weise retten, dass er (21, S. 150) »das Mobiussche 
Doppelhalsphiinomen« auf eine optische Tiiuschung zuriickzu
fi.ih ren versuchte. Es soli sich da um eine Linie handeln, welche 
durch scharfe Aufwartsknickung des Halses entsteht. lndem in 
seiner Abbildung (21 , Taf. 11 , Fig. 13), auf welche er sich dabei 
bcruft, dargestellten Fall, stimmt aber diese Deutung Mobi u s'
scher Formen ganz bestimmt nicht. 

Kein von diesen beiden Erklarungsversuchen kommt hir uns 
in Betracht. Der M o b i u s' sche prinzipiell nicht, da es sicher 
stebt, dass, wenn einmal der Schwimmer nach seiner Festsetzung 
das Gehiiuse ausgebildet und sich in die sedentiire Form mit 
Peristomlappen umgewandelt hat, dass dann das Tier die Fiihig
keit Pseudochitin auszuscheiden verliert. Nur nach Dedifferen
ziation und Riickkehr in die Form des Scbwimmers kann das 
r nfusor die Ausscheidungmoglichkeit wiedererlangen. Es soli 
darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Verschlussvorricb
tung des in Figur 7. dargestellten Exemplars sogar die halb klaf
fende bffnung sowie eine deutliche Ancleutung der Liingsfaltelung 
erkennen liisst. (Fig. 6 b). Dieselbe Hiilse zeichnet sich ausserdem 
durch eine tatsiichliche Halsverdoppelung aus. Wie eine solche 
Verdoppelung zustande kommt, haben wir gelegentlich der 
Besprechung von Alexandl'ina karngjorgjevići gezeigt: es handelt 
sich um die bei Arten mit Verschlussvorrichtung selten vor
kommende Beniitzung einer leeren Hiilse der eigenen Art als 
Ansiedlungsstii tte. 

Fraglich bliebe nur die Zugehorigkeit der Mobi u s' schen 
H.iilsen zu einer Eufollikulinen-Art. M o b i u s erwahnt zwar, 
dass eine der beiden Hiilsen belebt war, zeichnet aber leider das 
1 nfusor, somit auch den Kemapparat nicht ein. Doch konncn 
wir uns aushelfen mit der Behauptung M o b i u s' (20, S. 8), dass 
er bei seinen Follikulinen )>Stets perlschnurformige Kerne gefun
den, niemals einen einfachen runden Kern«. ln unserer Diagnose 
der neuen Art miissen wir uns natiirlich nur an die Merkmale, 
welche die Hiilse bietet halten. Zum Gli.ick hat M o b i u s neben 
den Figuren die Vergrosserung angegeben, so dass wir iiber 
genaue Massangaben verfiigen. 

W as die Gattungszugeborigkeit der neuen Art anbelangt, so 
rni.issen wir auf ganz bedeutende Unterschiede im Baue und der 
Form des l~lalsteiles aufmerksam machen, welche zwischen 
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A lexancfržna lcarngjorgjevići und der M 6 bi u s' schen Art be
stehe11. Jedoch glaube icb letztere zur Gattu11g Alexcmclrina ziehen 
zu k61111en, wobei ich grossere Bedeutung auf de11 Bau der V a 

schlussmembra11 lege. Beide Zeicbnu11gen zeigen die Hi.ilsen in 
Dorsalansicbt. daher ist die richtige La11ge des Halses unbe
stimmbar. Moglicherweise gibt uns dic in Fig . 4 (M 6 b i u s , 20, 
Taf.) dargestellte Hiilse die richtige Form des Gehauses in dcr 
Seite11lage; eine Verschlussmembran wurde allerdi11gs nicht mit
gezeichnet. 

Oie Diagnose der 11eue11 Art Alexcmdrina mobiusi nach den 
Figuren von M 6 bi u s, daher nur die Morphologie des Gehauscs 
betreffe11d, !autet: G e s a m t I a 11 g e d e r H ii I s e i 11 D o r
s a I a n s i ch t 450 - 480 ,u (i n d e r Se i te 11 I age w ah r
s ch e i n I i ch b i s 520 p). O e r B a u ch t e i I i s t 320 
I a n g u n d 150 - 160 p b r e i t, hi 11 ten a b g eru n d e t ; 
d e r H a I s t e i I m i s s t i n d e r O o r s a I a 11 s i c h t 130 b i s 
160 p (i 11 d e r L a te r a 11 age w ah r s ch e i n I i ch b i s 
220 t,t) . O e r H a I s i s t a I s o b e d e u ten d k ii r z e r a I s 
d e r B a u ch te i I, o h ne j e d w e d e S k u Ip t u r, s e i n e 
M ii n d u n g e i n w e n i g t r i c h t e r f o r m i g e r w e i t e r t , 
j e d o c h o h n e R a 11 d s a u m. O e r O u r c h m e s s e r d e s 
Halses betragt 90-115 t,i und jener der Mii11dung 
110- 135 p . D i e k e g e I f o r mig e, a 11 d e r G r e 11 z e 
z w i s c h e 11 B a u c h- u n đ H a I s te i I i nn e n b e f e sti g te, 
O U r C h L a 11 g S f a I t e I U 11 g S i C h Z e 11 t r a ] S C b ] i e S S e n
d e u11d radialsymm e trischeVerschlussmembran 
i s t 110 p I a n g. O e r B a u c h te i I d e r H ii I se i s t m i t 
d e r v e nt r a I e n S e i te a u f d e r U nt e r I a g e f e s t
g e k I e b t. H a b i t a t : K i e I e r B u c h t, a m P f a h I w e r k 
d e s H a fen s. 

Stentofolliculina tubicola g. n., sp. n. 

Mit einigem Zogern schliesse icb hier ei11e kleine Fonn vo11 
Follikuli11ide11 an, da mir 11ur ein Exemplar davo11 vorliegt . An 
bereits zum Dauerpraparat verarbeitetem zerzupftem Material von 
Reteporn becmiana King, gedregdt am 6. IV. 1934. aus geringer 
Tiefe (ca. 20 m) in der Nahe der kleinen lnsel čiovo vor Split, 
fand ich beim mikroskopischen Ourchsuchen des Praparates diesc 
etwas atypisch anmutende Form eines lnfusors, welches zwar 
zu den Follikuliniden zu gehoren scheint, doch zugleich als Binde-
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glied zwischen diesen und den Stentoriden betrach tet werden 
kann ; da von derivierten wi r die generische Bezeichnung. Das 
cinzige vorliegende Exemplar ist gut konserviert und gefarbt. 
befindet sich aber leider in kontrahiertem Zustande. Wie aus 
den Abbildungen (fig. 7) ersichtlich, sind zwar die beiden hir 
die follikuliniden charakteristischen Peristomlappen deutlich aus
gebildct, doch warc es hir die Bcurtcilung dcr Peristornform 

o·s 

~ 

51-4 

.c 

7. Fig. Stcntofolliculi:na tiibicola g. n., sp. n.; ci, Gesamtansicht; b, das 
Infusor bei starkerer Vergrosserung ; c, ein Stiick der Hiilsenwand im optischen 
Langsschnitte die Zweischichtigkeit der Hiilse zelgend. Orig. 

notwendig, das Tier in vollig gestrecktem Zustande kennen zu 

lernen. Die Peristomlappen, besonders der gri:issere linke (die 

Abbilclung zeigt das Tier von clorsaler Seite) scheinen unge

wohnlich breit zu sein. Trotz eifrigstem Suchen konnte kein 

weite res Exemplar aufgetrieben werden. 
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Da das lnfusor einen zusammengesetzten Grosskern besitzt, 
muss es Zli den Eufolliku lininen gezogen wcrden; es kann jed och 
wegen des hochst einfachen Gehausebaues in keine der besteh
cnden Gattungen eingereiht werden. Vielleicht wiire die Moglich
keit nicht ganz von der Hand Zli weisen, dass die Stentofoliiculina 
irgend einen "Jugendzustand« einer bestimmten in »ausgebildetem 
Zustande« etwas anders aussehenden Follikuliniden-Art darstellt. 
So konnte man z. B. unter Beri.icksichtung der bei Alexarufrina 
karagjorgjevići wenigstens teilweise vorkommenden Klebrigkeit 
der J-li.ilse, auf cin }>Ontogenetisches« Zusammengehoren denken. 
Wir kennen aber heutzutage so viel. wie gar nichts vom Ent
wicklungszyklus der Follikuliniden. Nur die vegetative Phase 
mit Vermehrungsweise durch Zweiteilung ist bisher bekannt ge
worden. Jch glaube etwas mehr dari.iber erforscht zu habcn, wo
ri.iber ein anderesma) und in anderem Zusammenhange mehr be
richtet werden soll. 

Oie weiter unten angefi.ihrten Beobacbtungen i.iber A.11lo
/ol/ic11lina gjorgjevići sprechen, wie es scheint, dafi.ir, da5s neben 
lndividucn mit vollstiindig ausgebildctcn Gehiiusen auch sokhe 
mit unvollkommen entwickelter Verschlussvorricbtung vorkom
men. Oie Folgerung daraus wiire, dass noch eine andere Phase im 
Entwicklungszyklus der Follikuliniden vorhanden sein muss, am 
deren Ende die vegetative Phase auftrate und zwar wiiren eben 
am Beginne dieser Phase lndividuen mit weniger typisch ausgebil
detem Gehause zu erwarten. Da<; atypische kč:innte die Grč:isse 

und zugleich den Ausbildungsgrad betreffen. lm vorliegenden 
Falle haben wir jedoch keine irgendwie stichhaltige Grundlage 
zu einer derartigen Voraussetzung, daher soli es nur bei einem 
Hinweis auf eine solche Moglichkeit bleiben. 

Oie besonders in ihrem distalen Teil nicht ganz steife Hi.ilsc 
stellt eine einfache auf der Untedage senkrecht stehende Rohrc 
dar. die etwa 225 µ lang und in ihrer ganzen Liinge etwas i.iber 50 ,u 

breit ist; daher die Spezies-Benennung. Mit dem Basalende ha ftet 
die Hi.ilse mittels einer kleinen sockelartigen Verbreitung, an 
deren Oberflache auch grč:issere Objekte, wie z. B. Diatomeen
schalen haften, auf der Unterlage. Innen erscbcint die verdickte 
Grundmauer schč:in abgerundet. Das <listale Ende der Hi.ilsc 
offnet sich vermittels einer einfachen, glatten Mi.indung. Es ist 
weder eine Verschlussvorrichtung, noch irgend wclche Skulptur
bildung vorhanden. Oie gesamte Hi.ilsenwand ist von aussen mit 
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selu feinen fremden Partikelchen beklebt. Bei schwacher Ver
grosserung betrachtet macht die Hiilsenwand den Eindruck als 
ob sie keine scharfe Konturen hiitte und man konnte glauben, 
dass es sich iiberhaupt nicht um eine echte Hiilsenbildung handelt. 
Das Haften von Fremdkorpern und die etwas weichliche Konsi
stcnz der W and verstiirken diesen Eindruck. Bei starker Ver
grosserung jedoch sieht man im optischen Langsschnitte ganz 
klar (Fig. 7 c), dass die eigentliche Hiilsenwand sowohl von innen 
als auch von aussen scharf konturiert erscheint, dass sie im 
proximalen Teile bis etwa 2, 5 ,u dick ist, dass sie aus kompaktem 
Pseudochitin aufgebaut wird. W eiterhin sehen wir, dass es aussen 
von dieser Hauptschichte noch eine diinnere, gallertige und daher 
klebrige Schichte gibt, die offenbar im Prozesse der Hiilsenbildung 
zuerst abgeschieden wird. Eine iihnliche Beschaffenheit weist 
die Hiilse von Alexamfrina lwragjorgjevići am Halsteile zonen• 
artig ausgebildet auf. 

Aus dieser Beschreibung der Hiilse - von einem Gehiiuse 
kann kaum die Rede sein - ergibt sich zuniichst, dass sie iiusserst 
einfach geformt ist. Man kann an ihr die bei den bekannten 
Follikuliniden-Arten gewohnliche Zweiteilung in Bauch- und Hals
teil nicht durchfiihren. Durch kein Merkmal wird eine Grenze 
angezeigt. Noch am meisten iihnelt die Hiilse von Stentofolliculina 
dem ebenfalls aufrecht stehenden Gehiiuse von Metafolliculž1w 
nordga rdi Dons. Wennauch dieses einen kaum etwas breiteren 
Bauchteil aufweist, so besitzt es cinen ganz ausgesprochenen mit 
Spiralleiste versehenen Halsteil und seine Miindung zeichnet 
sich durch eine Kragenbildung aus. Ausserdem zeigt die Hiilse 
von M etafolliculina nordgarcli die norma! steife Beschaffenheit 
ihrer Wand 

Oie Dimensionen der Hiilse von Stentofolliculina scheinen 
uns gering zu sein und entsprechen etwa jenen des • Halsteils 
allein bei den meisten mittelgrossen Follikuliniden. Wenn wir 
aber bei dem Vergleiche mit M etafolliculina nordga,rdi bleiben 
wollen, so sehen wir, dass die kleinste Hiilse dieser Art nur 
320 X 60 ,u misst, und dass von dieser Liinge nur 100 ,u auf den 
Bauchteil entfallt. Der Korper des Infusors ist sogar bei unserer 
Art etwas grosser. Trotzdem miissen wir Stentofollic11lina tubi
cola zu kleinen Arten zahlen. 

Obzwar das Infusor stark kontrahiert ist, nimmt es doch 
den grosseren Teil der Hiilse ein, da es immerhin ca. 160 ,u lang 
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ist, bei einer maximalen Breite von ca. 35 µ. Der Korper ist 
deutlich in drei Regionen eingeteilt. Die distale 65 ,u lange Region 
stclllen die massiv aussehenden Peristomlappen dar. Der linke 
Lappen erscheint langer und breiter, seine Aussenflache ist deut
lich langsgestreift. Der mit langen und dichten Membranellen 
bewachsene Samn ist machtig und fiir die Follikulinen typisch 
ausgebildet, d. h. links ventral versenkt sich der spiralig gewun
dene Membranellen-Saum in den seichten Zellschlund. Doch 
scheint dieser Samn dorsal am linken Lappen nicht ganz am 
Rande desselben zu stehen (Fig. 7). Die Lappen endigen distal 
stumpf. Die mittlere Korperregion misst ca. 70 fl und zeigt auf 
der Oberflache eine intensive und dichte Streifung. Die Dichte 
ist grosser als aus der Abbildung zu sehen ist; man kann bis 40 
etwas schrag (auf der Dorsalflache) von rechts unten gegen links 
oben gerichtete und griinlich gefarbte Streifen zahlen. Basalwarts 
werden die Streifen schi.itterer aber dafi.ir viel machtiger. Mehrere 
Verdaungsvakuolen mit zu Teil selu langen ( 40 11,) Diatomeen
schalen darin wurden beobachtet. 

Der Grosskern in Form einer unregelmassigen Langsreihc 
nimmt fast die gesamte Lange der mittleren Korperregion ein. 
Da sich die Teilkerne teilweise iiberdecken konnte ihre Anzahl 
nicht exakt festgestellt werden, doch sind sicher ca. 20 vorhan
den; der Grosse und Form nach sind sie ziemlich ungleich ausge
bildet; ihre Durchmesser variieren zwischen 3 und 10 I-'· Auch 
zwei ganz kleine und sehr intensiv gcfarbte Kornchen wurden 
beobachtet. Moglicherweise handelt sich es um Mikronuklei. 

Der ca. 25 /l lange sich basalwicirts immer mehr verschmii
lernde Stielteil erscheint infolge einer i.ibermassig weitgehenden 
Kontraktion der hier sehr kraftigen und das Licht machtig bre
chenden .Myofibrillen stark tordiert. 

Trotz der unleugbaren Ahnlichkeit dieses Infusors mit Stentor, 
besonders im kontrahierten Zustande, sind doch bedeutende 
Unterschiede vorhanden. Vor allem entspricht unsere Form 
keiner der bisher aus dem Meere bekannten Stentor-Arten. Es 
sind, wie es scheint, bisher nur zwei solche bekannt. Stentor 
cmricula Kent 1881 (nach Ka h 1, 17) kommt gar nicht in Be
tracht, da er nur einen ovalen Makronukleus besitzt. Die zweite 
aus dem Mittelmeer beschriebene Art Stentor auriculatus (Gr u
b e 1884-K ah 1 1932), soli zwar in bewegliche Lappen erweiter
bare Enden der Zone bcsitzen, welche jecloch nicht richtige Pe-
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ristomlappen darstellen. Auch fi.ir diese Art, so weit mir bekannt 
ist, wird 11ichts von einer Hi.ilsenbildung erwah11t. Ein ev. Unter
schied i11 der Anordnung der Teilkerne mi.isste an der voll ge
streckten Stentofolliculina festgestellt werden; derzeit schei11t 
auch hetreffs des Gross-Kernes ein U11terschied vorhanden zu 
sei11. Auch hinsichtlich der Korperdimensionen kon11ten die ev. 
U11terschiede defi11itiv erst an Exemplaren des gleichen Ko11-
traktionszustandes konstatiert werde11. Es ist bezeichnend, dass 
Bi.i t s ch 1 i Stentor auticula Kent h ir eine Folliculina hielt. Uns 
bleibt nichts anderes i.ibrig, als derzeit an der Follikulinidennatur 
unserer neuen Form festzuhalten und diese als den Stentoriden 
am 11iichste11 stehend hinzustellen. 

Kurze Diagnose der 11euen Gattung Stentofolliculina g. 11.: 
E u f o 11 i k u l i n i n e m i t a u f r e c h t s t e h e n d e m, i.i b e r
a 11 g 1 e i c h m a s s i g b r e i t e m, z w e i s c h i c h t i g e m G e
h a u se, d e s se 11 A u s se n w a 11 d mit f e i 11 e 11 F r e m d
k o r p e r 11 b e ki e b t e r s ch e i 11 t. D i e s e e t w a s na ch
g i e b i g e H i.i 1 s e s i t z t m i t t e 1 s e i 11 e s g a 11 z n i e d r i
g e 11 Kittsockels a11 der U11terlage fest. Kei11e 
V e r s c h 1 u s s v o r r i c h t u 11 g, g a r k e i 11 e S k u 1 p t u r e 11 
s i 11 d v o r h a 11 d e 11; Mi.i n d u n g e i 11 f a ch. 

Diagnose der Art S. tit,bicola sp. n .: Per istom 1 a p p e n 
b r e i t u n d di s ta 1 a b g e r u n d e t . Lan g e d e s ko nt r a
h i e r ten Ko r p e r s 160 ,u, se ine B r e i te 35 ,u. Lan g e 
d e r Hi.i l se 225 p, B r e i te 50 ,u , Fundort: Adria bei Split, 
i11 20 m Tiefe an Retepora. 

Folliculina mobiusi Kahl 

Diese von Ka h 1 (17, S. 471) ganz richtig von Follirulina 
ampulla (O. F. Miiller) als eigene Art abgetrennte Form fi.ihre 
ich hier 11icht auf Grund eigener Untersuchung oder als Faunen
Element der Adria an, sondern wegen einiger Bemerkunge11, 
welche ich fi.ir 11otwendig halte. Im Zusammenhange mit der im 
vorhergehe11de11 Abschnitte durchgefi.ihrten Trennu11g von Ale
xcmdržna mobžusi sp. n. vo11 de11 i.ibrigen i11 der Abhandlung von 
M o b i u s bildlich dargestellten Follikuline11, muss ich darauf 
aufmerksam machen, dass eben nicht alles Material von M o b i u s 
zur Ka h I' schen Art gehort. Noch weniger berechtigt erscheint 
cs mir, das Material von S ah r h age (21) zu F. mobiusi 
Kahl zu rechnen. vV ci ter unten werde ich zeigen, dass, mit Aus-
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nahme des auf Tafel 10 Figur 1 dargestellten lndividuums, allc 
S ah r h age' schen Fol!ikulinen zu einem eigenen Typus gehoren, 
fiir welchen ich mich verahlasst sehe eine neue Gattung zu 
griinden (Platyfolliculina). Das einzige soeben erwahnte Indi
viduum, dessen Abbilung Ka h I (17, Fig. 77, 4) an erster Stelle 
zur Illustration seiner F. mobiusi reproduziert, ist meiner Ober
zeugung nach der Reprrisentant einer besonderen Art. Weiter 
unten gebe ich eine kmze Diagnose dafiir. 

Um die Charakteristik der F. mobžusi Kahl zu erganzen, 
unterzog ich mich der Muhe, die Massverhaltnisse auf Grund der 
Zeichnungen von Mobi u s und der daneben angebrnchten 
Vergrosserungsrate festzustellen. Es hat sich dabei herausgestellt, 
dass diese nicht mit clen Massangaben, welche Mobi u s selbst, 
und nach ihm Ka h I, in seinem Texte anfiihrt, iibereinstimmen. 
Nach Ka h I soll das ausgestreckte Infusor 1 mm lang sein. Die 
direkten Messungen zeigten, dass das in Figur 1 bei M o b i u s 
dargestellte Tier nur 488,u lang ist, jenes in Fig. 2 44 O 1-i und der 
vollig gestreckte Schwimmer 535 ,u misst. S ah r h a g e' s 
Exemplar zei~t sogar nur eine Gesamtlange von 310 ,u. 

Die Lange der Hi.ilsen (in der Dorsallage) variiert von 370 
bis 222 ,u, (Durchschnitt: 295 p) ihre grosste Breite von 84 bis 
135 p. (Durchschnitt: 103 µ) Der Halsdurchmesser (dic engste 
Stelle) 44-65 µ, (Durchschnitt: 55 p) Miinclungsdurchmesser 61 
bis 109 ,u (Durchschnitt: 82 ,u). Nur die leere im Profil gezeichnete 
Hiilse, welche aber nicht zu derselben Art gehort, zeigt eine 
Lringe von 530 µ (Bauch 300, Hals 230 µ). Sehr bezeichnend ist 
die briiunlichgelbe durchscheinende Farbe der Hiilsen. Die 
schmalen Peristomlappen haben eine Lringe von 125 -140 1-i . 

FolUculina latemaryinata sp. n. 

Wie soeben hervorgehoben, bin ich i.iberzeugt, dass das von 
S ah r h a g e (21) auf Tafel 10 Figur 1 abgebildete Flaschen
tierchen (Fig. 8) sowohl von F. mobiusi Kahl als auch von allen 
iibrigen von S a h r h a g e in derselben Abh:mdlung darge
stellten lndividuen verschieden ist. Somit entsteht die Notwen
digkeit, diese Form als besondere Art zu behandeln. Dies ist 
um so leichter, als S ah r h a g e' s Abbildung iiber alle zur Cha
rakterisierung der neuen Art notwendigen Merkmale geni.igend 
Aufschluss gibt und ausserdem der Abbildung die Vergros
serungsrate bciliegt. Ncben anderen Merkmalen ist jeclu,falls 
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der breite, von dem cbenfalls verbreiterten Mi.indungsrande ganz 
scnkrecht abstehende Kragen, woher die Speziesbezeichnung de

riviert wurde. , hervorzuheben. 
Diagnose der neuen Art Follic11linc1 latemarginata: Gesamt

fange der J-Iiilse 240 I-'· Weil keine Verschlussvorrichtung vor
kommt und der Bauchteil ganz allm~ihlig in den im allgemeinen 
kurzen Halsteil iibergeht, liisst sich die Liinge der beiden Teile 
nicht gcnau feststellcn. Die Maximalbreite des Bauches ist ca. 60 f-l , 
die Minimalbreite des Halses 40 fl . Durchmesser der Miindung 
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8. fig. Folhculina lalcmw-,r1iua/a, sp. 11 .; ctwas vcreinfacht, nach S ahrhage 
(21. 'r~f. 10, Fig, 1 '; Vergr. 500. 
(ohne Kragen) 50 µ mit Kragen 70 µ. Das gestreckte Infusor ist 
308 ft lang, scin Korpcr 36 ,1,. breit, mit einem Festheftungspunkte 
am verschmalerten Hinterende. Der Zcllschlund reicht tief. Die 
Peristomlappen sind ca. 100 /,l lang, bis 50 , breit, spitz endigend. 
Dcr Kernapparat besteht aus nur wenigen runden Grosskernen, 
kcine Mikronuklei. 

Fundort: Kieler Bucht, an Holzpfahlen (Glassplatten). 

PlatyfollicuUno, sah'rlwgeana g. n., sp. n. 

Wie ich gelegentlich der Bcsprechung von Folliculina mobiusi 
Kahl hervorgehoben habe, gehoren alle von S ah r h age (21) 
gezeichneten Follikulinen, mit Ausnahme der Figur 1, welche die 
soeben gekennzeichnete neue Art Folliculinc1 latemarginata re
prasentiert, zu einem besonderen, bisher verkannten Typus der 
E\1.f,9.\likulininen. Zu diesem Schlusse fi.ihrte mich das Studium 

zweier zu den Semifollik.ulininen gehorenden neuen Formen aus 
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dem Adriatischen Meere, bci welchen entgegen der sonst allgc
mein bei den Follikuliniden vorkommenden Festheftungsart, d. h . 
mit einem Punkte, die Tierchen sich am Grunde der Hi.ilse mit 
Vermittlung einer langlichen schncideartigen Fussbildung anhef
ten. Auf diese Eigenschaft muss nach meiner Meinung ein beson
deres Gewicht gelegt werden. Mirofolliculina limnoriae (Giard) 
allein hat eine besondere, von den beiden erwahnten Anheftungs
weisen verschiedene Anheftungsart: durch mehrere, getrennte 
Punkte. In richtiger Beurteilung dieser Eigenti.imlichkeit hat 
Do n s fiir diese so ausgezeichnete Form eine eigene Gattung 
gegri.indet. *) 

S ah r h age selbst scheint die besondere Anheftungsweise 
seiner Objekte entgangen zu sein. Im Texte erwahnt er dari.iber 
gar nichts und beschrankt sich auf den Hinweis, dass der kon
traktile vVeichkorper am hinteren Ende mit der I-Ii.ilse ver
wachsen sei (21, S. 153). Dagegen geben uns seinc Zeichnungen 
eine verlassliche Grundlage fi.ir die Behauptung, dass sich seinc 
Form darin ab,veichend verhalt. In seiner Figur 1 zeichnct S ah r
h a g e das Infusor mit diinnem Stiel. Mehr befremdend ist es, 
wenn wir sehen, dass Ka h 1 nichts von dieser Eigenti.imlichkeit 
bemerkte, obzwar er bei Beschreibung der »Folliculina boltonž 
Kent« in I-linsicht auf T h om se n' s Angaben hervorhebt, das 
Tier »sei hinten mit breiter Schneide spatelformig mit dem 
Gehause verbunden« (Ka h 1 17, S. 473). Ka h 1 scheint diescr 
Eigenti.imlichkeit doch keine besondere Bedeutung zuschreiben 
zu wollen, denn er beni.itzt sie nicht einmal fi.ir die engere Cha
rakteristik der A.rt »Folliculina boltoni Kent«, i.iber welche wir 
im II. Teile dieser Abhandlung naher berichten werden. 

Da S ah r h age mehrere Exemplare seiner »F. ampulla« 
genau zeiclmete und dic Vergrosserungsrate beilegte, liess sich 
eine beinahe vollstandige Masstabelle ausarbeiten. Nur in einer 
Hinsicht herrscht ein Mangel. Es liegt gar keine Zeichnung des 
Flaschentierchens in vollkommener Laterallage vor. Doch lii.sst 
sich aus dem Umstande, dass das Infusor mit breiter Linie am 
Hi.ilsengrunde festgeheftet ist, mit Bestimmtheit schliessen, dass 
das Tier, wie auch die Hi.ilse flach ist. Der Halsteil ist jeden
falls sehr kurz ( durchschnittlich wahrscheinlich nur 30 p ) und 
nicht bis zur Geraden aufgerichtet, daher zeigt die Mi.indung 
nie eine Kreisform, obzwar sie in der Tat rund geformt ist. In 

*) E. faure -Fremiet (238 S. 1140.) bal, meiner Meinung nach mit 
Unrecht, die Gattung lJiirofolticutina zur Untergattung degradiert. 
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der hier folgenden Masstabelle wird das in Figur 27 abgebildete 
Exemplar nicht mit beriicksichtigt, da die dazugehorende Ver
grosserungsrate scheinbar nicht ganz passt; die Lange der Hiilse 
betrage 283 µ., wahrend die grosste Lange aller iibrigen nur 217 f-l 

misst. 

Gesamte Lange der I-liilse 

(Dorsalansicht) . . . . 137 - 217 µ, clurchschnittlich 186 f-l 

grosste Breite des Bauchteils 
(Dorsalansicht) 93 - 125 » )) 109 » 

Durchmesser des Halses 
(Miindung) . . . . 34 - 50 » )) 43 » 

Auch S ah r h a g e selbst fiel auf, dass dic Hiilsen seiner 
Follikulinen gcgeniiber den Angaben von Mobi u s klcin seien 
und sucht diesc Differenz auf Rechnung der Jugend der ihm 
vorliegenden Individuen zu schieben. Das hort sich ganz befrem
dend an, da S ah r h a g e rcichlich sich teilende lnfusorien beo
bachtete. 

Das Infusor (Fig. 9) ist im retra
hierten Zustande 85-131 p, durchschn. 
115 p lang, seine Breite betragt 59 bis 
83 ,u , durchschn. 70 µ; im gestreckten 
Zustande wird es 243-250 /-' lang und 
ca. 30 ,u breit. Seine Peristomlappen 
sind kurz, breit und distal abgerundet. 
Der Kernapparat scheint meist aus 6 
etwas ovalen Teilkernen zu bestehen 
(grosser Durchmesser 17 11). S ah r -
h age hebt hervor (21, S. 161), dass 
er in seinen Tierchen nie so lange 
pcrlschnurformige Kerne fand, wie es 
beim Mobi u s' schen Material der 
Fall ist. Es handelt sich eben um ganz 
verschiedene Arten. Nach S ah r -
h a g e kommen auch Mikronuklei vor 
(er zeichnet z. B. in Figur 13 fiinf 
solche), welche aber wegen der gerin-
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gen Grosse und schwachen Farbbar-9_ fig. I'latyfolNcul,:nct sahrlwgerinct 
keit dem Blicke leicht entgehen. Im g. 11., sp. n.; nach Sahrhage (21, 

. . . Taf. 10 und 11) nach mehreren 
II. Teile unserer Stud1e werden wir Figuren kombiniert. Vergr. 320. 
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cine neue Semifollikulininen-Art kenncn lerne11, welchc stcts Mi
kronuklei besitzt. 

Kurze Diagnose der neuen Gattung Platyfolliculina: E u f o l
i i k u I ini ne mit f I a ch cm, k u r z h a I s i gem, I i e g c n
d c m, v e r s c h I u s s I o s e m G e h a u s e, a m d c s s e 11 G r u n , 
d e da s I n f u s o r m i t V e r m i t t I u n g d e s v e r f I a
c h t e 11, s c h n e i d c a r t i g e n F u s s e 11 d e s f e s t h a f t e t. 

Di a g 11 o se d e r 11 e u e 11 A rt P. sahrhageana: Di e 
m e i s t f a r b I o se, c a. 186 µ I a 11 g e u n d 109 µ b r e i t e 
H i.i I s e I i e g t f I a c h a u f d e r U n t e r I a g e, v o n d e r 
s i ch d e r k u r z e s k u Ip tu r I o se H a 1 s s ch r a g a u f
w a rt s e r h e b t; H a I s mi.i n d u 11 g c a. 43 µ, b r e i t, 
B a u c h t e i I h i n t e 11 g a n z a b g e r u n d e t. D a s h e 11-
g r i.i n g e f a r b t e I 11 f u s o r g e s t r e c k t b i s 250 ,u I a n g 
u n d 30 µ b r e i t, ko 11 t r ah i e rt c a. 115 z u 70 µ; mit 
b r e i t e n k u r z e n d i s t a I a b g e r u n d e t e 11 P e r i s t o m
i a p p e 11. C a. 6 o v a I e T e i I k e r n c u 11 d e i 11 i g e k 1 e i 11 e 
Mikronuklei. 

Habitat: Kicler Bucht, an Hafenpfahle11 u11d Alge11, in ge
ringer Tiefe. 

Metafolliculina and'rewsi sp. n. 

An einem i.iber ¾ m Iangen, selu reich verzweigten Stocke 
vo11 Zoobotrynm ,nellucždum Ehrb (Bryozoa, Ctcnostomata) aus 
dem Hafen vo11 Scget in der N ii.he von Split fa11d ich eine kleine 
zerstreute Kolonic von Follikuli11iden, welche das Aussehen der 
i11 neuerer Zeit unter der Bezeich11ung Follžculina producta ge
fiihrte11 Art zeigten. Das an die Bearbeitung dieser Kolonic sich 
anschliessendc Literaturstudium fi.ihrte zu der Erkc11ntnis, dass 
mit dem Name11 F. producta zwei ganz verschiedene Arten be
zeichnet werden. Eine gehort zu de11 Eufollikulininen, die andcrc 
aber zu den Semifollikuli11ine11. Ihre Erscheinungsform ist ahnlich, 
die Massverhaltnisse abcr verschieden. Das Hauptunterschei
dungsmerkmal bietet jedoch der Grosskern. 

Stre t hi 11 W r i g h t beschricb und zeich11ete i. J. 1859 
unter dem Namen Freia producta von der Ki.iste Islands cine 
klei11e Follikuline, welche nur einen ovalen Grosskern besitzt. 
Leider hatte ich keine Gelegenheit W r i g h t' s Originalarbeit 
zu konsultieren, aber die Reproduktion seiner Abbildung von 
»Freža producta« in der Abhandlung S ah r h age' s zeigt die 
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Kernverhaltnisse ganz klar. Ka hl (17, S. 470), der offenbar 
Einsicht in dic Originalbeschreibung W r i g t h' s hatte, gibt an, 
dass diese Art eine Gesamtlange des Gehauses von 250 ft hatte, 
dass der Hals oft 5 -- 6 mal so lang war, wie der Bauch und 
dass das selu diinne und weit vorragende Infusor lange, band
formige, am Ende nur abgerundete Peristomfliigel hatte. Dreissig 
Jahre spater erschien eine Mitteilung von J. A . R y d e r, in 
welcher von der atlantischen Kiiste der Vereinigten Staaten das 
Vorkommen von »Fr eia producta« gemeldet wurde. Seine F. pro
dllcta habe aber Peristomfliigel mit langen fingerformigen Fort
satzen*) und einen kettenformigen Grosskern. Also offenbar 
etwas ganz verschiedenes als W r i g h t vor sich hatte. Diese 
falsche Gleichstellung zweier nur ausserlich ahnlicher Arten 
wird dann bis zum heutigen Tage kritiklos weitergefiihrt. W enn 
Ka h I nicht daran Anstoss findet ist dies noch einigermassen 
begreiflicb, angesichts seines Standpunktes in der Bewertung der 
Grosskernform. Verwunderlich ist es aber, dass D o n s (22) in 
seiner kleinen Obersicht der Follikuliniden die W r i g h t' sche 
Art als Metafollžculina proclucta (Wright) 1859 unter den Eufolli
culininae anfiihrt. Ihm diirfte der grosse Unterschied entgangen 
sein. 

Es bleibt nichts iibrig als den vor so langer Zeit begangenen 
Fchler richtigzustellen und die Form, welche R y d e r kiirzer 
und etwas spater A n d r e w s ausfiihrlich und wiederholt mit 
grossem Erfolg bearbeitete, unter neuer Benennung und Kcnn 
zeichnung auf ihren richtigen Platz im Follikuliniden-System zu 
stellen. Die W r i g h t' sche Form hat aber die Bezeichnung La
golia producta (Wright) 1859 Zli tragen llllcl ich werde im II . Tcile 
dieser Abhandlung auf diesc Art noch zuriickkommen. Die von 
S ah r h a g e (21, S. 148.) geausscrte V crmutung, dass » Follicu

lina spirorbis Dons« gleich »Freict proclu cta« Wrigth« sein konnte, 
kommt heutc gar nicht in dcn Bcrcich dcr Moglichkeit. 

Durch das freundliche Entgegcnkommen des H. E. A. 
A n dre w s von der Johns H opkins Universihit, wofiir ich ihm 
auch hicr bcstens danke, war ich imstande selu rcichlichcs und 
gut fixiertes und konserviertes Material von »Folliclllina pro
ducta« selbst Zli llntersuchen (Fig. 10). Eine grossere Anzahl von 
Hiilsen llnterzog ich der Messung nach derselben Methode, wic 

''') A n dre w s fand am Material von Chesapeake Bay keine solche 
besonders Iangc Fortsiitze. 



40 

ich das aclriatischc J\faterial zu mcsscn pflege. Es folgt dic 
M.asstabelle: 
Gesamtlange cles Gehauses 

(Seitenansicht) 480 - 740 ,u, durchschnittlich 
Liin!:!e des Bauchteils 218- 370 )) )) 

Liinge des Hals.teils ( ohne Mehrfachbildung) 240 - 420 )) )) 
Halsdurchmesser 70 :__ 98 )> )> 

630 fl 

281 » 

359 » 

85 )) 

Mi.indungsclurchmesser 95 -125 » >> 116 ,, 

Der Bauchteil ist 110 - 150 im Durchscnitte 130 ,u breit und 
68-79, durchschnittl. 85 ,u hoch. Aus diesen Zahlen ist ersichtlich, 

~ 
~

·::::_ 
--.:::--.. .. 

I~>-=- · 

__ _L 01 

10. Fig. 1lletaf'ollirmlina and1"C1csi sp. n.; orig. nach dem Ma(eriale van E. 
A. A n dre w s (John Hopkins Univ.); o ben Dorsalamicht, unten Latcralansicht 
einer leeren Hiilse. 

dass der Halsteil gar nicht so viel langer ist als dcr regclmiissig 
birnformig umrissene (in der Aufsicht!J Bauchteil. Nicht selten 
finden sich Hiilsen mit gleich langen beiclen Teilen (z. B. je 240 
oder je 270 p) und nach A n dre w s kann sogar der Bauchteil 
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ausnahmsweisc liinger ausfallen (350 ,u.) als der Halsteil (275 ,u) 
In Obereinstimmung mit A n d r e w s fand ich unter selu zahl
reichen normal grossen I-Iiilsen einzelne abnormal kleine, welchc 
aher ganz gleich geformt und gebaut sind wie die normalen; sie 
tragen sogar auch den charakteristichen braunlich-grauen Ton 
zur Schau und auch eine feine Langskanelierung ·i-;t am dist;len 
Teil des Halses angedeutet, weiches Merkmal von den bisherigen 
Beobachtern nicht vermerkt wird. Die Bewohner dieser kleinen 
Hiilsen zeigen im Gegensatz zu den narmalen Infusarien 
eine sehr spiirliche Pigmentierung und nur die Langsstreifen 
sind deutlich griin gefarbt. Mir scheint es selu wahr
scheinlich zu sein, dass es sich um eine andere, nicht die ge
wohnlich in Massen auftretende Phase des noch unbekannten 
Entwicklungskreises der Follikulinen handelt. Zugleich zeigt dieser 
Fund, wie niitzlich es ist, eine grossere Anzahl von Individuen 
einer Papulation zu messen und die Durchschnittszahlen davon 
zu crrechnen. 

Unter Beniitzung der zahlreichen A11gaben van A n d r e w s 
(1-5) sowie eigener Beobachtungen und Messungen an seinem 
Materiale gebe ich hier eine kandensierte Charakteristik seiner 
»Semifolliculina producta Wriht« aus Chesapeake Bay, indem 
ich mir erlaube E. A. A n dre w s, als verdienstvallem Falliku
line11forscher zu Ehren die Art 1\1 elafolliculina cmdrewsi zu be
nennen. Ob R y d e r nach var A n dre w s dieselbe Art vor 
sich hatte, ist, meiner Ansicht nach, 11icht ganz sicher, u. zw. in 
Bezug auf seine Angabe, dass die Peristamfhigel mit langen 
fingerformigen Fartsatzen enden sallen; dies trifft aber fiir dic 
A n d r e w s' sche Art sicher nicht zu. A n dre w s der doch 
reiches Material lebend untersuchte erwahnt und zeichnet nie 
eine11 salchen Fartsatz und ich selbst untersuchte darnach eine 
Menge van lndividuen in verschieden·en Graden der Kantraktion, 
sah aber nirgends solche Fortsatze. 

Metafolliculina andrewsi besi t z t e ine Hi.i 1 se mit 
e i n c r d u r c h s c h n i t t I i c h e n L a n g e (n a r m a I, a h n e 
Me hr f a ch bi Idu n g) v on 630 t,i (480 - 740), w ovo n a u f 
den maximal 130 t,i (110-150) breiten Bauchteil 
281 ,u (218 - 370) u 11 d a u f d e 11 85 ,u (70- 98) b r e i ten 
H a I s t e i I 359 p (240 - 420) k o m m e n. D e r e t w a s u m g e
b o g e n e Kra g e 11 mi s s t 116 (95 - 125) ,u im D u r ch
m e s s e r. V o m f I a ch a n li e g e n d e n B a u ch te i I 
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erhebt sich der Halsteil meistens unter eincm 
Winkel von ca. 45°. Das schon abgerundete 
Hinterende des Bauchteils zeigt in der Mitte 
stets die Ansatzstelle des diinnen Stieles in 
F o r m e i n e r d u 11 k I e 11 V e r di c k u 11 g. D e r H a I s 
w e i s t e i n e d i c k e, d o p p e I t k o n t u r i e r t e V e r s t a r
k u n g s I e i s t e i 11 S p i r a I f o r m, m e i s t e 11 s m i t 6 
(4-14) Wi11dungen. Farbung ziemlich i11tensiv 
g r a u - ~ r i.i n. 

D a s I n f u s o r, g e s t r e c k t ii b e r 1 mm l a 11 g m i t 
(a u ch im h a I b ko 11 t r ah i e rte n Z usta n d e) bi s 400 
/,/, I a n g e n, s c h m a I e n, d i s t a I a b g e r u 11 d e t e n P e r i
s t o m I a p p e n . D e r s e h r I a n g e p e r I s c h 11 u r f i::i r rn i g e 
K e r n h a t b i s ii b e r 30 T e i I k e r n e. 

Habitat: im seichtcn See- und Brackwasser; Chesapeake Bay 
auf verschiedener Grundlage (auch auf Siisswasserpflanzen) 
U. S. A.. 

JJtletafolliculina longicollis sp. n. 

Auf den erste11 B\ick (Fig. 11) erinnert diese 11eue Art selu 
Iebhaft an die soeben charakterisierte Form vo11 der Ostki.iste 
Nordamerikas, doch ha11delt es sich gewiss um eine besondere 
Art derselben Gattung. Es sind 11och weitere ahnlich aussehende 
Arten zu erwarten. Mir stand eine kleine etwa zwei Dutze11d 
Individuen zahlende Kolonie auf Zoobotryum pellucidum Ehrbg 
(B r y o z o a, Ctenostomata) a11gesiedclt zur Verfiigung. Leider 
waren die meisten Hiilse11 leer und lebe11des Material mit vollaus
gestreckten lnfusorien wurde iiberhaupt 11icht beobachtct . Das 
Material war gut in Formol fixiert und konserviert. Die Folliku
linen sassen meistens an sehr geschiitzten achselhohlen~ihnlichen 
Stellen da, wo sich von den Hauptkaulozoiden in Quirlen die 
Seitenkaulozoiden abzweigen. Die Hi.ilsen sind selu zart, kamn 
etwas lichtblaulich gefarbt und daher vollkommen durchsichtig. 
Es fallt an ihnen sogleich auf (Fig. 11), dass die Halsteile auf
fallend lringer sind als die Bauchteile-und das der Hals sich mehr 
oder we11iger senkrecht von der Unterlage und somit vom Bauch 
erhebt. Dcr Hals ist iihnlich skulpturiert wie bei M. cmdrewsi; 
die Randverbreiterung der Halsmiindung ist etwas schwacher 
ausgcbildet als bei der soeben beschriebenen Art; alle Dimen
sione11 sind kleiner. Es folgt die Masstabelle: 



GesamtUinge des Gehiiuses 
Liinge des Bauchteiles , 

» >> Halsteiles 
Maximalbreite des Bauchteiles 
Hohe >> )) 

Halsdurchmesser . 
Miindungsdurchmesser . 

o·os 
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350 - 565 p, durchschnittlich 550 f,l 

110 - 185 )) )) 148 )) 
220-410 )) )) 302 )) 
60- 90 )) )) 76 )) 
37- 47 )) )) 40 )) 
45- 60 » )) 51 )) 
67- 78 )) )) 71 )) 

11. Fig. Metcifolliculina lon_gicoll-is sp. n.; mehrere lndividuen in verschie
denen Stellungen bei zwei Vergrosserungen. Orig. 

Der Hals ist wenigstens zweimal so lang wie der Bauch. Die 
Mehrfachbildungen, welche auch hier vorkommen, wurden nicht 
beriicksichtigt. Am Grunde des liegenden Bauchteils ist die 
Anheftungsstelle <les Infusors nicht durch eine Verdickung 
kenntlich gemacht. Die Kontur des Bauchteils in Aufsicht zeigt 
keine solche Regelmiissigkeit der Fonn, wie sie bei M. anclrcwsi, 
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falls kei11e Storung vo11 aussen vorha11den, stets beobachtet 
worden ist. Die Spiralleiste am Halse aussen ist iiberaus machtig 
e11twickelt, stets doppeltkonturiert und im optischen Langssch11itt 
meistens eckig, 10 - 13 µ breit; Windungen gibt es 7 -14 und 
die Entfernung zwischen den sich folgenden Windungen betragt 
nur 15 - 20 µ (bei M. cmcfrewsi iiber 30 ,u). Der Miindungstrichter 
zeigt keine Spur einer Langskan11elierung. 

Ober <las Infusor kann ich leider nicht selu viel berichten. 
Es hat jede11falls eine11 aus zahlreichen Teilkernen zusammen
gesetzten Grosskern, ist i11tensiv gri.in gefarbt und besitzt miissig 
lange <lista! scho11 abgerundete Peristomlappen. Ein gut konser
vierter Schwimmer misst 175 ,u und hatte etwa 20 starke und 
ganz dunkel griin gefarbte Liingsstreifen auf der sichtbaren 
Hiilfte des Korpers (je 4 komme11 auf 10 ,u der Breite). 

Kurze Diagnose von M etafolliculina longicollis sp. n. : di e 
b e i n a h e g a n z f a r b I o s e, z a r t e H ii I s e i s t 550 (350 
b i s 565) ft I a 11 g, d e r s e n k r e c h t v o m B a u c h t e i l e 
(148 ,u, 110-185) sich aufrichte11de Hals (302, 
220-410 ,u) i s t w e ni g ste n s z w e i ma l s o I a 11 g w i e 
d e r B a u ch te i I, di e se r n u r 76 (60 - 90) ,u b r e i t o h ne 
V e r s t ii r k u 11 g a m Gr u n d e. D i e m ii ch ti g e (10 - 13 
µ ), d o p p e I t k o n t u r i e r t e, e c k i g b e g r e n z t e S p i -
r a 11 e i s t e i n d i c h t e n W i n d u n g e n (A b s t a n d b i s 
20 ;1, breit); die Mii11dung wenig verbreitert (von 
51 a u f 71 µ), o h ne S p u r e i 11 e r L ii 11 g s ka 11 n e I i e
ru n g. - D a s I n f u s o r m i t I ii n g I i c h e 11, d i s t a I g a n z 
a b g e r u 11 d e t e 11 P e r i s t o m l a p p e n, i n t e 11 s i v g r ii 11 
g e f ii r b t, m i t I a 11 g e m p e r I s c h n u r f o r m i g e m G r o s s
k e rn. 

Habitat: Am Zoobotryon pellucidum in ganz seichtem Lito
ral. Hafen Seget bei Split (Adria). 

N a c h t r ii g l i c h e r Z u s a t z. F a u r e - F r e m i e t (23) 
beschreibt unter dcr Bezeichnung »Folliculinopsis producta 
Wright 1859« eine Eufollikulinine, welche weder der W r i g h t
sche11 »Freža producta« noch der Metafolliculina cmdrewsi gleich
zustellen ist. Nach dem Vorhergesagte11 ka11n es kei11em Zweifel 
unterliegen, dass es sich da um die soeben beschrieben Art M. 
longicollis handelt. Sowohl die Fonn als auch die Dime11sio11en 
entspreche11 vollkomme11 der o ben dargelegten Diagnose. N ach 
dem atlantischen Materiale, das F a u r ć - F remi e t unter-
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suchte, sieht man, dass der Hals noch viel langer sein kann (bis 
860 µ') bei gleichbleibender Grosse des Bauchteiles, so dass der 
Hals 2,7 bis 4 mal so lang wird wie der Bauchteil. F aure -
F remi e t hatte den grossen Vorteil, lebendes Material beo
bachten zu konnen und sah das Infusor sich bis 1,2 mm lang 
strecken, wobei die Peristomlappen ca. 300 /t lang wurden. Auch 
F a u r e - F r e m i e t fiel das selu steile Aufsteigen des Halses 
auf. Der Zellschlund ist ziemlich kurz. 

Nebenbei sei bemerkt, dass es mir ganz unverstandlich ist, 
wie F a u r e - F remi e t seine unter der Bezeichnung » Follicu
linopsis gunneri Dons 1927« beschriebene und abgebildete Art 
mit der Folliculina gimneri Dons 1927 identifizieren will, wo 
doch ein so ausgesprochener Unterschied vorliegt. Die Notwendig
keit einer volligen Trennung der Form von F aure - F remi e t 
drangt sich von selbst auf. Die Durchfi.ihrung dieser Trennung 
iiberlasse ich jedoch ihm selbst. 
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Corrigenda: 

Seite 1, Zeile 7 von oben, statt Ozeanographischem: Ozeanogra
phischen 

Seite 4, Zeile 5 von oben, nach dem Worte Andrews fehlt das 
Zeichen ) 

Seite 10, i-11 der Figurenerklarung statt Filigrana: Filograna 
» 28, Zeile 14 von oben, fehlt am Ende das Zeichen /l 
» 32, » 3 » » statt stelllen: stellen 
» 39, » 

» 41, » 

stischen 

6 » unten stan H.: Herrn 
5 » oben statt charakteristichen: charakteri-• 

Seite 41, Zeile 21 von oben., statt Wriht: Wright. 


