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Im DÃ¼nndarm des Baumbeutlers Phalanger urdnus^ der von Kord-
australien ausgehend die Inseln des malayischen Archipels bevÃ¶lkert,
fanden die Herren Dr. P. und F. Sarasin wÃ¤hrend ihrer celebensi-
schen Reise neben einander zwei Arten von BandwÃ¼rmern. Das
gut konservirte Material wurde dem Verfasser in verdankenswerthe-
ster Weise zur VerfÃ¼gung gestellt; seine Bearbeitung erlaubte die
frÃ¼her (29, 30) in Bezug auf die systematische Stellung der TÃ¤nien
aplacentaler SÃ¤ugethiere noch offen gelassenen Fragen zu lÃ¶sen. Es
bestÃ¤tigte sich der Satz, dass Monotremata und Marsupialia. so weit
diese VerhÃ¤ltnisse bis heute bekannt sind, von Cestoden ausschlieÃŸ-
lich Anoplocephalinen beherbergen.

Innerhalb der Unterfamilie der Anoploceplialinae gehÃ¶ren die einen
TÃ¤nien der Aplacentalia dem Genus Bertia an, das in der vorliegen-
den Arbeit eine nÃ¤here Umschreibung erfÃ¤hrt, wÃ¤hrend fÃ¼r andere
eine neue Gattung, unter dem Namen Linstoioia^ gegrÃ¼ndet werden
musste. Dem Genus Bertia wurden zugetheilt Taenia ohesa Zsch.
aus Phascolarctus cinereus und die beiden neuen Arten, B, edidis und
B. sarasinorum^ aus Phalanger tirsinus. Linstowia setzt sich zusam-
men aus den frÃ¼her als Taenia echidnae A. W. Thompson und T.
semoni Zsch. beschriebenen Cestoden von Echidna und Perameles,

Die neuen Gattungs- und Artbezeichnungen sollen der Einfach-
heit wegen schon jetzt Anwendung finden; ihre Berechtigung wird
sich aus der vorliegenden Arbeit ergeben.

ErklÃ¤rung bedarf noch die vorgeschlagene Bezeichnung Berfia
edulis. Nach dem Bericht der Herren Saeasin, der sich selbst
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wieder auf mehrfaclies, imanfechtbares Zeugnis stÃ¼tzt, werden die
TÃ¤nien aus dem Darm von Plialanger gesucht und von den Ein-
geborenen von Celebes selir gern gegessen. Flialanger scbeint wegen
seiner Parasiten manchen Nachstelhmgen ausgesetzt zu sein.

Die Abhandlung bringt zunÃ¤chst eine Schilderung der beiden
sehr nahe verwandten Cestoden aus Phalanger \ sodann sucht sie
die verwandtschaftlichen Beziehungen der zwei Arten unter sich und
zu den von Semon in australischen SÃ¤ugethieren gesammelten Band-
wÃ¼rmern klar zu legen. Endlich wird die Frage nach der systemati-
schen Stellung der bis heute beschriebenen Cestoden von Aplacen-
talia erÃ¶rtert.

Bertia edulis n. sp. aus Phalanger ursinus.
Fig. 1-3.

Die Sti'obila von Bertia edalis tritt uns unter dem Bild einer
bandfÃ¶rmig gleiclimÃ¤ÃŸig verlaufenden Proglottidenkette entgegen, die
bei einer von Individuum zu Individuum schwankenden LÃ¤nge von
350 â€” 660 mm eine Maximalbreite von 6 â€” 7 mm erreicht. Nach vorn
verjÃ¼ngt sich der WurmkÃ¶rper allmÃ¤hlich so weit, dass sein jÃ¼ngster
Abschnitt an Querdurchmesser hinter dem Scolex zurÃ¼ckbleibt. Die
dorsoventrale Dicke der Strobila ist bedeutend; sie steigt bis auf 3 mm.

In kleineren Exemplaren betrÃ¤gt die Gliederzahl 500 â€” 700;
grÃ¶ÃŸere WÃ¼rmer zÃ¤hlen bis 1500 Proglottiden. Alle Glieder sind
bedeutend breiter als lang; ihr Hinterrand umfasst kragen- oder
sogar becherartig den Vorderrand des folgenden Segmentes.

Als Anhaltspunkte Ã¼ber Breiten- und LÃ¤ngenverhÃ¤ltnisse der
Glieder mÃ¶gen die folgenden Zahlen dienen, welche gleichzeitig den
Stand der Entwicklung des weiblichen Apparates berÃ¼cksichtigen.
In Proglottiden, deren Querdurchmesser die LÃ¤nge neun- bis zehnfach
Ã¼bertrifft, gehen die Anlagen der weiblichen DrÃ¼sen allmÃ¤hlich der
Reife entgegen. Die Gliedbreite steigt nun immer mehr; erst nach-
dem sie den 16 â€” 18 fachen Betrag der ProglottidenlÃ¤nge erreicht hat,
tritt ausgiebige Eibildung ein.

SpÃ¤ter zerfallen die GeschlechtsdrÃ¼sen rasch, und gleichzeitig
werden die Glieder wieder schmÃ¤ler. Ihre LÃ¤nge macht jetzt etwa

â€” Vi2 der Breite aus. Die letzten Proglottiden endlich nehmen
an LÃ¤nge betrÃ¤chtlich zu, an Breite eben so bedeutend ab, so dass
sich die Strobila hinten ziemlich unvermittelt zuspitzt. Die fÃ¼nftletzte
Proglottide ist etwa viermal breiter als lang, in der letzten werden
beide Dimensionen ungefÃ¤hr gleich. Inzwischen hat sich in den
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Schlussgliedern auch der Hinterraud zu langen und weiten Man-
schetten ausgezogen, die einen grÃ¶ÃŸeren Abschnitt der folgenden
Proglottide umschlieÃŸen. An den stumpf abgerundeten SeitenrÃ¤ndern
der Segmente liegen, unregelmÃ¤ÃŸig alternirend, die von bloÃŸem Auge
nur undeutlich wahrnehmbaren Genitalpori.

Von der Strobila setzt sich der Scolex scharf knopffÃ¶rmig ab,
ohne dass von einem verbindenden, unsegmentirten Halsabschnitt ge-
sprochen werden kÃ¶nnte. Der Scolex hat im Ganzen keulenfÃ¶rmige
Gestalt und schlieÃŸt, nach vorn an Umfang zunehmend, mit einem
schwach konvex vorgewÃ¶lbten Scheitel ab. Seine vier krÃ¤ftigen,
kugeligen SaugnÃ¤pfe Ã¶ffnen sich schlitzfÃ¶rmig nach vorn und auÃŸen.
Je zwei dieser Haftorgane entsprechen nach ihrer Lage der ven-
tralen und der dorsalen StrobilaflÃ¤che. Von Expansionen des Scolex,
wie von Pfeilern getragen, springen die SaugnÃ¤pfe Ã¼ber die FlÃ¤che
des Kopfes vor und setzen sich durch ziemlich tief eingreifende,
nach vorn sich immer mehr vertiefende Furchen von einander ab.
Der Scolex besitzt, bei 0,8 mm LÃ¤nge und 0,7 mm Breite, eine
dorsoventrale Dicke von 0,6 mm. Uber Ausbildung und Vertheilung
der Muskulatur in der Strobila mÃ¶gen nur wenige Bemerkungen
eingeschaltet werden. Durch krÃ¤ftige Entwicklung fÃ¤llt die Schicht
subcuticularer LÃ¤ngsfasern auf. Die Longitudinalmuskulatur des
Parenchyms ordnet sich in der jÃ¼ngeren Gliederkette in zwei kon-
centrische Schichten, von denen sich jede aus zahlreichen, aber
wenig umfangreichen BÃ¼ndeln zusammensetzt. Gegen den Scolex
wird diese zweischichtige Muskelvertheilung undeutlicher. Zuletzt
inseriren sich die LÃ¤ngsfasern an der inneren Begrenzungsmembran
der SaugnÃ¤pfe. Nach hinten in der Strobila bleibt die Anordnung der
LÃ¤ngsmuskelbÃ¼ndel auf lange Strecken unverÃ¤ndert. Erst mit ein-
tretender und vollzogener Geschlechtsreife nehmen die Longitudinal-
muskeln an Umfang und Zahl der ein BÃ¼ndel zusammensetzenden
Fasern bedeutend zu, wÃ¤hrend die Gesammtsumme der MuskelbÃ¼ndel
kaum wÃ¤chst. Ihre Anordnung ist immer noch zweireihig. Gleich-
zeitig treten auch die Transversal- und Dorsoventralmuskeln krÃ¤ftig
in den Vordergrund, wÃ¤hrend sie in den jÃ¼ngeren Gliedern nur
eine bescheidene Rolle spielten. Besonders die Quermuskeln werden
derb und stark, und schieben sich als krÃ¤ftige Muskelwand dorsal
und ventral zwischen Mark- und Rindenschicht ein. Gegen die
beiden SeitenrÃ¤nder der Proglottiden fasern sich die Transversal-
bÃ¼ndel pinselfÃ¶rmig aus. In den hintersten, stark kontrahirten Pro-
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glottiden nimmt der Umfang sÃ¤mmtlicher Muskelbtindel, der longi-
tudinalen, transversalen und dorsoventralen bedeutend ab.

Reifere Glieder sind reicli an rundlichen, mehrschiebtigen Kalk-
kÃ¶rpereben.

Durcb die ganze Strobila ziehen in gescblÃ¤ngeltem Verlauf die
vier HauptstÃ¤mme des Exkretionssystems, je zwei rechts und links
weit gegen die SeitenrÃ¤nder der Proglottiden hinausgeschoben. Schon
in den jungen Abschnitten des Wurmleibes lÃ¤sst sich jederseits ein
weiteres, ventrales GefÃ¤ÃŸ von betrÃ¤chtlichem Umfange, das dem
Seitenrand nÃ¤her liegt, unterscheiden. Nach innen von diesen Ven-
tralgefÃ¤ÃŸen und etwas mehr der DorsalflÃ¤che angenÃ¤hert, verlÃ¤uft je
ein engerer Stamm. Er erreicht etwa Y3 bis Y2 des Umfanges der
weiteren KanÃ¤le, an die er sich eng anschmiegt. Alle GefÃ¤ÃŸstÃ¤mme
sind durch eine deutlich abgesetzte Membran begrenzt. In sÃ¤mmt-
lichen Proglottiden, von den jÃ¼ngsten bis zu den Ã¤ltesten, verbinden
sich die beiden ventralen GefÃ¤ÃŸe am Hinterrande durch eine Quer-
kommissur von stets sehr betrÃ¤chtlichem Lumen.

Im Laufe der weiteren Entwicklung nehmen die VentralgefÃ¤ÃŸe an
Umfang rasch und ausgiebig zu, wÃ¤hrend das Lumen der Dorsal-
stÃ¤mme sich eben so rasch verengert. Durch diese beiden Momente,
Ausdehnung auf der einen Seite und RÃ¼ckgang auf der anderen,
bildet sich zwischen RÃ¼cken- und BauchkanÃ¤len bald eine betrÃ¤cht-
liche Differenz heraus. In Proglottiden, in denen die Geschlechts-
organe sich entwickeln, ist der ventrale Stamm bereits zehn- bis
zwanzigmal umfangreicher, als der dorsale. SpÃ¤ter, wenn die Ge-
schlechtsthÃ¤tigkeit begonnen hat und der Uterus sich mit Â«reifenden
Eiern fÃ¼llt, Ã¼bertrifft das Lumen der weiteren KanÃ¤le dasjenige der
engeren sogar mindestens vierzigmal. Gegen das Ende der Strobila
erreichen die VentralstÃ¤mme oft excessive Entwicklung. Doch bleibt
ihr Lumen endlich stationÃ¤r, wÃ¤hrend dasjenige der immer noch
dorsal und nach innen gelegenen RÃ¼ckengefÃ¤ÃŸe stetig abnimmt und
endlich verschwindend eng wird.

Beim Eintritt in den Scolex erfahren die vier HauptstÃ¤mme des
Exkretionssystems eine doppelte VerÃ¤nderung. Sie erhalten alle
dasselbe Lumen und stellen sich auf jeder Seite genau dorso ventral
hinter einander auf Gleichzeitig biegen die vier KanÃ¤le nach innen
um und verlaufen jetzt im eigentlichen Scolexstamm, innerhalb der
SaugnÃ¤pfe. Unmittelbar unter dem Scheitel angelangt, gehen der
RÃ¼cken- und Bauchstamm derselben Seite durch eine dorsoventrale
Schlinge in einander Ã¼ber, nachdem schon etwas frÃ¼her die beiden
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dorsalen und ventralen KanÃ¤le unter sich je durch eine deutliche
Querkommissur in Verbindung getreten sind. Weitere GefÃ¤ÃŸverbin-
dungen oder Netzbildungen konnten mit einiger Sicherheit nicht ent-
deckt werden.

Durch die ganze Strobila, bis in den Scolex, ziehen zwei um-
fangreiche LÃ¤ngsnerven. Sie liegen auÃŸerhalb der groÃŸen, ventralen
StÃ¤mme des Exkretionssystems, denselben unmittelbar angeschmiegt.
Im Scolex wenden sich auch die Nerven nach innen, um, auf halber
Saugnapf hÃ¶he angelangt, anzuschwellen und sich durch eine von
rechts nach links ziehende Querkommissur zu verbinden.

Etwa in der Mitte des Gliedrandes Ã¶ffnet sich die seichte und
an ihrem Grunde erweiterte Geschlechtskloake. Ihr Porus liegt un-
regelmÃ¤ÃŸig abwechselnd an einem der SeitenrÃ¤nder, ohne jemals in
einer lÃ¤ngeren Keihe von Proglottiden an denselben Rand zu fallen.

Im Grunde der Kloake erhebt sich eine kegelfÃ¶rmige Papille,
die besonders zur Zeit vorgeschrittener Geschlechtsreife krÃ¤ftig vor-
springt, um den Kloakenraum zu erfÃ¼llen und mit der Spitze sogar
aus dem Ã¤uÃŸeren Genitalporus hervorzuragen. Diese Papille trÃ¤gt
an ihrem freien, zugespitzten Ende die mÃ¤nnliche GeschlechtsÃ¶ffnuEg,
wÃ¤hrend die weibliche Ã–ffnung an ihrer Basis liegt. Gleichzeitig
nÃ¤hert sich der weibliche Porus etwas mehr der DorsalflÃ¤che und
dem hinteren Proglottidenrand, liegt also dorsoposterior von der
mÃ¤nnlichen Ã–ffnung.

Sehr frÃ¼hzeitig, etwa in Proglottis 60, treten die ersten Anlagen
der Geschlechtsorgane auf. Doch bleiben sie auf aasgedehnte Strecken
beinahe stationÃ¤r, oder entwickeln sich doch nur sehr langsam. End-
lich macht ihre Ausbildung rasche Fortschritte, die bald zur mÃ¤nn-
lichen und, unmittelbar nachher, auch zur weiblichen Reife fÃ¼hren.
WÃ¤hrend aber der mÃ¤nnliche Geschlechtsapparat in allen seinen
Haupttheilen bis in die letzten Proglottiden verfolgt werden kann,
Verschwinden die weiblichen DrÃ¼sen bald und spurlos. Sie stehen
nur in wenig zahlreichen Gliedern in voller morphologischer Ent-
faltung. Bald tritt der umfangreiche, mit reifen Eiern sich fÃ¼llende
Uterus an ihre Stelle. Das Schlussglied der Kette, also die zuerst
gebildete Proglottide, scheint in den meisten FÃ¤llen vÃ¶llig steril zu
bleiben.

Der mÃ¤nnliche Apparat besteht aus den zahlreichen Hoden mit
ihren Vasa efferentia, dem Vas deferens und dem Cirrusbeutel, wel-
cher den Endabschnitt des Vas deferens oder Spermiducts um-
schlieÃŸt. Die mÃ¤nnlichen Organe treten noch stark hervor, wenn
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der Uterus bereits umfang-reich geworden ist und von den weibliclien
DrÃ¼sen kaum noch die letzten Reste und TrÃ¼mmer persistiren. Aiicli
in den Schliissgliedern verseil winden die nun scWafP gewordenen
und eingefallenen HodenblÃ¤sclien nicht ganz; der Cirrusbentel bleibt
deutlich und das Vas deferens umschlieÃŸt oft noch gewaltige Samen-
massen, die als kugeliger, umfangreicher Ballen das Centrum des
Gliedes erfÃ¼llen und die ganze Markschicht beanspruchen.

Als ununterbrochenes Hodenfeld kann das vordere, nach 'rechts
und links von den LÃ¤ngsgefÃ¤ÃŸen des Exkretionssystems begrenzte
Drittel der Proglottide gelten. Dort liegen die rundlichen oder
ovalen, wohlbegrenzten und umfangreichen HodenblÃ¤schen. Ihre
Hauptmenge schiebt sich gegen die DorsalflÃ¤che der Proglottide;
doch verlagern sich einzelne BlÃ¤schen auch gegen die ventrale
FlÃ¤che.

In der Querrichtung folgen sich, je nach dem Kontraktions-
zustand der Proglottide, 15 â€” 25 der mÃ¤nnlichen DrÃ¼sen; dorsoventral
liegen zwei bis drei Schichten Ã¼ber einander. ,

Aus jedem Hoden entspringt ein sehr deutlich begrenztes Vas
efferens. Die Vasa efferentia vereinigen sich allmÃ¤hlich mit dem Vas
deferens oder Spermiduct, der in querer Richtung durch das Hoden-
feld gegen den die GlenitalÃ¶ffnungen tragenden "Seitenrand der Pro-
glottide zieht. Auf diesem Wege gewinnt das Vas deferens allmÃ¤h-
lich in dem MaÃŸe an Umfang, als die Zahl der zustrÃ¶menden Vasa
efferentia wÃ¤chst. In jungen Gliedern besitzt der Samenleiter noch
sehr bescheidene Ausdehnung und ziemlich gestreckten Verlauf.
SpÃ¤ter wird er durch die gewaltigen Samenmengen stark aufge-
trieben und legt sich in zahlreiche, kurze, scharf abgeknickte, in
dorsoventraler Richtung orientirte Schlingen. Besonders der letzte
Theil des Vas deferens, welcher unmittelbar an den Cirrusbentel
angrenzt, bildet einen eigentlichen KnÃ¤uel von Windungen, der zur
Reifezeit unter dem Drucke der Spermamassen gewaltig anschwillt.
Zudem trÃ¤gt dieser Komplex von Schlingen nach auÃŸen einen un-
unterbrochenen Belag ovaler oder birnfÃ¶rmiger, deutlich begrenzter
und gekernter Zellen. Ein Ã¤hnliches VerhÃ¤ltnis wird uns noch viel
deutlicher bei der Besprechung von B. sarasinorum entgegentreten.
Im Ganzen fÃ¤llt das Vas deferens in die dorsale HÃ¤lfte der Pro-
glottide.

Der Cirrusbentel, welcher den letzten Theil des mÃ¤nnlichen
Leitungsweges, den Cirrus, umschlieÃŸt, stellt sich als krÃ¤ftiger, stark
muskulÃ¶ser Sack dar. Er verjÃ¼ngt sich in seinem Ã¤uÃŸeren, der Ge-
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schlechtskloake zugewendeten Absclinitt, wÃ¤hrend sein innerer Theil,
die HÃ¤lfte oder zwei Drittel des ganzen Organs umfassend, sich
blasenfÃ¶rmig erweitert. Der Beutel wendet sich, von der Genital-
kloake ausgehend, leicht gegen die DorsalflÃ¤che des Gliedes. In
jÃ¼ngeren Proglottiden misst er in seiner LÃ¤ngenausdehnung etwa Yy
des Querdurchmessers der Strobila, spÃ¤ter entwickelt er sich ge-
waltig und beansprucht endlich sogar etwas mehr als Vs
der Gliedbreite.

Die Wandung des Cirrusbeutels baut sich aus zwei Muskel-
schichten auf, einer Ã¤uÃŸeren krÃ¤ftigen, welche in der Longitudinal-
richtung des Organs verlÃ¤uft, und einer inneren starken CirkulÃ¤r-
schicht. Letztere nimmt an MÃ¤chtigkeit gegen die Geschlechtskloake
sehr bedeutend zu und schwillt so am distalen Ende des Beutels zu
einer eigentlichen Sphinkterbildung an.

Vom inneren, abgerundeten Ende des Cirrusbeutels strahlen
einige Muskelfasern aus, indem sie sich dorsal und gegen den Vor-
derrand der Proglottide richten. Es scheinen abgegliederte Theile
der transversalen Parenchymmuskulatur zu sein. Bei B. sarasinorum
kehrt diese Retraktionsvorrichtung typischer und krÃ¤ftiger wieder.

Der in den Cirrusbeutel eingeschlossene Endabschnitt des Vas
deferens gliedert sic'h in zwei Theile: ein proximales, inneres, auf-
geblasenes StÃ¼ck, eine Vesicula seminalis, und einen distalen, bis
zum mÃ¤nnlichen Porus mit gleichmÃ¤ÃŸigem Lumen verlaufenden Kanal,
der etwa als Cirrus im engeren Sinne beansprucht werden kÃ¶nnte.

Die ovale Samenblase nimmt zuerst nur den vierten Theil der
LÃ¤nge des Cirrusbeutels in Anspruch. SpÃ¤ter wird sie durch die
herbeiflieÃŸenden Samenmengen sehr bedeutend aufgetrieben, wÃ¤hrend
sich gleichzeitig die unmittelbar vor dem Cirrusbeutel gelegenen
Windungen des Vas deferens entleeren und an Umfang abnehmen.
Endlich erfÃ¼llt die Vesicula den weitaus grÃ¶ÃŸten Theil des Cirrus-
sackes, der in Folge dessen in der oben beschriebenen Weise an-
wÃ¤chst, wÃ¤hrend seine Wandungen gespannt und relativ dÃ¼nn wer-
den. AuÃŸen trÃ¤gt die Vesicula seminalis einen Belag von longitudi-
nalen Muskelfasern.

Nach vorn geht die Samenblase, wie eben angedeutet wurde,
in ein enges Kohr Ã¼ber, das sich im distalen Abschnitt des Cirrus-
beutels in mehrere Schlingen legt. Es erstreckt sich bis zur mÃ¤nn-
lichen GeschlechtsÃ¶ffhung auf der Spitze der frÃ¼her beschriebenen
Genitalpapille, wÃ¤hrend der Cirrusbeutel selbst in die Papille nicht
eindringt. AusstÃ¼lpung des Cirrus wurde nie beobachtet.
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Von der weiblichen GenitalÃ¶ifnung aus, die, wie angegeben
wurde, dorsoposterior vom mÃ¤nnlichen Porus liegt, zieht sich das
Vaginalrohr gegen die Mitte der Proglottide hin. Es schmiegt sich
hinten an die DorsalflÃ¤che des Cirrusbeutels an und erweitert sich,
innerhalb des Beutels angelangt, allmÃ¤hlich zu einem umfangreichen
Receptaculum seminis, dessen Spitze gegen den Proglottidenrand ge-
kehrt ist, wÃ¤hrend sein stumpfer Pol sich der Gliedmitte zuwendet.
Dieser SamenbehÃ¤lter liegt zum Theil hinter, zum Theil zwischen
dem Schiingenkomplex des Vas deferens.

Auf dem beschriebenen Wege entfernt sich die Vagina allmÃ¤h-
lich von der DorsalflÃ¤che und gewinnt, hinter dem Vas deferens
durchziehend, eine mehr ventrale Lage,

Spermiduct und Scheide kreuzen sich also in derselben Weise,
wie das frÃ¼her (30) fÃ¼r andere TÃ¤nien der Marsupialia beschrieben
wurde. In der NÃ¤he des Randes, welcher die Genitalkloake trÃ¤gt,
lagern sich die verschiedenen Organe in der folgenden Reihenfolge
in dorsoventraler Richtung Ã¼ber einander. Ganz dorsal liegt die
Vagina, an sie schlieÃŸt sich etwas mehr ventral der Cirrusbeutel ;
weiter gegen die VentralflÃ¤che folgt der engere Stamm des Exkre-
tionssystems, der Nervenstrang und endlich das weite, ventrale Ex-
kretionsgefÃ¤ÃŸ. Zur Zeit vorgeschrittener Reife schieben sich zwi-
schen Cirrusbeutel und ExkretionskanÃ¤le die seitlichen Ausbuchtungen
des Uterus ein.

Die Vagina stellt sich als ein starkwandiges Rohr dar. Ihre
InnenflÃ¤che trÃ¤gt einen dichten Besatz krÃ¤ftiger, mit der Spitze gegen
das Receptaculum seminis gewendeter Borsten. Sie lÃ¤sst sich auch
in reifen Gliedern noch in vollem Umfang deutlich erkennen.

Dem langgezogenen Receptaculum, das zu bedeutendem Umfang
anschwillt, wenn die Samenzufuhr eine ausgiebige wird, fehlt der
innere Borstenbesatz. Gegen die Gliedmitte, und den dort liegenden
Komplex weiblicher GenitaldrÃ¼sen, stumpft sich der Samenrecipient
schroff ab. Ans diesem stumpfen Innenende des Receptaculum ent-
springt, als Fortsetzung der Vagina, ein enger Befruchtungsgang, der
sich bald zu einem zweiten, kleinen, kugeligen BehÃ¤lter erweitert.
Auch der Befruchtungsgang trÃ¤gt keinen inneren Borstenbesatz; er
wendet sich in schwachen Windungen ventral und gleichzeitig nach
innen, gegen die Mitte der Keimstockbasis, um sodann scharf gegen
die RÃ¼ckenflÃ¤che des Gliedes abzubiegen und bald nachher den Keim-
gang aufzunehmen.

Die weiblichen DrÃ¼senkomplexe liegen in derjenigen HÃ¤lfte der
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Proglottide j welche dem Eande mit der Genitalkloake entsi3richt.
Sie alterniren also rechts und links in derselben Weise, wie die Ge-
schlechtsÃ¶ffnungen. Ihre innersten Theile, SchlÃ¤uche des Keimstockes,
erreichen genau die LÃ¤ngsmitteilinie des Gliedes.

Nach hinten grenzt der Komplex nicht unmittelbar an den
Hinterrand der Proglottide; er wird von demselben durch die krÃ¤f-
tige Querkommissur der WassergefÃ¤ÃŸstÃ¤mme getrennt. Nur die blinden
Enden einiger SchlÃ¤uche der KeimdrÃ¼se reichen ventral vom Quer-
gefÃ¤ÃŸ der ExkretionsstÃ¤mme bis zum hinteren Gliedrand.

Wie schon angedeutet wurde, drÃ¤ngt sich Entwicklung, Keife
und Zerfall der weiblichen DrÃ¼sen auf eine relativ beschrÃ¤nkte Zahl
von Proglottiden zusammen.

Der weibliche DrÃ¼senkomplex besteht in seinen peripherischen
Theilen aus den SchlÃ¤uchen des Keimstockes. Die ganze KeimdrÃ¼se
erscheint als ein der VentralflÃ¤che des Gliedes angenÃ¤herter flacher
FÃ¤cher, der 2/3 cl^i* ProglottidenlÃ¤nge und Ye des Querdurchmessers
des Segmentes einnimmt und sich aus 18 â€” 22 peripherisch diver-
girenden, nur schwach und plump verzweigten SchlÃ¤uchen zusammen-
setzt. Einzelne SchlÃ¤uche greifen mit ihren blinden Enden weit gegen
die dorsale ProglottidenflÃ¤che. Im Keimstock liegen kugelige oder
polyedrische Zellen mit deutlichem Kern und Nucleolus.

Gegen die Mitte der DrÃ¼senbasis konvergiren die einzelnen
SchlÃ¤uche, um endlich zu einem trichterfÃ¶rmig sich verengernden,
gemeinsamen Abschnitt zusammenzuflieÃŸen, aus dem der allgemeine
Keimgang hervorgeht. Dieser wendet sich als ziemlich langgezogenes
Kohr gegen die DorsalflÃ¤che des Gliedes, um sich mit dem Befruch-
tungsgang zu vereinigen. Der Keimgang trÃ¤gt einen Ã¤uÃŸeren Muskel-
belag, welcher an der Stelle, wo das trichterfÃ¶rmige AnfangsstÃ¼ck
in das engere Kohr Ã¼bergeht, zu einem Schluckapparat anschwillt.

MedianwÃ¤rts vom Befruchtungsgang und dorsal vom Keimstock,
zum Theil noch zwischen den SchlÃ¤uchen desselben, liegt dem hin-
teren Progiottidenrande angenÃ¤hert der nierenfÃ¶rmige oder wurstfÃ¶r-
mige Dotterstock. Seine konvexe FlÃ¤che richtet sich gegen die
LÃ¤ngsmittellinie des Gliedes und buchtet sich zu vier bis sechs
plumpen Auftreibungen aus. Gegen den Rand mit der Geschlechts-
kloake hÃ¶hlt sich der Dotterstock konkav aus. Die AushÃ¶hlung um-
schlieÃŸt einen weiten, durch vorspringende Falten unregelmÃ¤ÃŸig
gefÃ¤cherten und deutlich durch eine Membran umgrenzten Hohlraum,
in dem sich zur Zeit vorgeschrittener Eibilduug das in der Dotter-
drÃ¼se erzeugte Material anhÃ¤uft.
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Von diesem gegen den Befrnclitungsgang hin geschobenen Dotter-
reservoir geht ein kurzer Kanal ab. Er ergieÃŸt sich bald in den
Befruchtungsgang. Unmittelbar nachher durchbohrt der Befruchtungs-
gang in genau rentrodorsaler Eichtung einen dichten, mehrschichtigen
Komplex von typisch gestalteten SchalendrÃ¼sen. Dieser Komplex liegt
also noch etwas dorsaler als Dotterstock und Dotterreservoir, an die
er sich nach auÃŸen, d. h. gegen den Eand mit den Geschlechts-
Ã¶ffnungen hin, unmittelbar anschmiegt.

Die unregelmÃ¤ÃŸig geformten Dotterzellen enthalten einen stark
refringirenden , sehr deutlich begrenzten Kern; eben so besitzen die
kurz birnfÃ¶rmigen Zellen des SchalendrÃ¼senkomplexes leicht wahr-
nehmbare Nuclei und Nucleoli.

Dorsal entspringt aus dem Haufen der SchalendrÃ¼sen ein Oviduct
von nur unbedeutendem Lumen. Er zieht in dorsalwÃ¤rts konvexem
Bogen gegen den Vorderrand der Proglottide. Auf diesem Wege
begleiten den Eileiter LÃ¤ngsmuskelfasern; seine Wandung springt in
Falten nach innen vor. Endlich erreicht er den Uterus.

Dieser tritt in seinen ersten Anlagen frÃ¼hzeitig auf. Er erstreckt
sich, zunÃ¤chst als solider Zellstreifen, von den WassergefÃ¤ÃŸ stammen
der einen Seite zu denjenigen der gegenÃ¼berliegenden und theilt die
Proglottide ziemlich genau in eine vordere und eine hintere HÃ¤lfte. Bald
erhÃ¤lt der Uterus ein einstweilen noch enges Lumen, so dass er
sich nun als schmaler, gestreckter, quer verlaufender Sack darstellt.
Nach hinten berÃ¼hrt er den Dotterstock, ventral von ihm liegt die
Hauptmasse des Ovariums.

SpÃ¤ter treibt der FruchthÃ¤lter nach vorn und hinten, sowie gegen
die Ventral- und DorsalflÃ¤che kurze und plumpe Aussackungen. Er
nimmt jetzt c^^r GliedlÃ¤nge in Anspruch und drÃ¤ngt sich sogar
rechts und links dorsal an den LÃ¤ngsstÃ¤mmen des Exkretionssystems
vorbei, am Kloakenrand zwischen diese GefÃ¤ÃŸe und den Cirrusbeutel
sich einkeilend.

Gleichzeitig fÃ¼llt sich das Lumen des Uterus mit reifenden Eiern.
Leider beherbergten auch die letzten Proglottiden nur unreife und
relativ wenig zahlreiche Eier, von denen einige durch eine weite, glas-
helle, formbestÃ¤ndige Schale von kugeliger Gestalt umschlossen wurden.

Bertia sarasinorum n. sp. aus Phalanger ursinus.
Fig. 4â€”8.

Wie schon betont wurde, schlieÃŸt sich B. sarasinorum in den
strukturellen VerhÃ¤ltnissen sehr eng an B. cdulis an.
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Es wird desshalb die Aufgabe der folgenden Beschreibung sein,
hauptsÃ¤chlicli die abweichenden Merkmale der beiden nahe ver-
wandten Formen zu beleuchten, wÃ¤hrend gemeinschaftliche ZÃ¼ge
nur kurz berÃ¼hrt werden sollen.

Kecht verschieden stellen sich in beiden Arten die Form und
die Dimensionen des Wurmleibes dar.

Die Strobila von B. sarasinorum ist im Ganzen lancettfÃ¶rmig,
nach vorn mehr zugespitzt, nach hinten mehr abgestumpft. Sie
misst in der LÃ¤nge 40â€”70 mm, wÃ¤hrend ihre Maximalbreite 9 mm
und die grÃ¶ÃŸte dorsoventrale Dicke bis 4 mm betrÃ¤gt. Reife Exem-
plare des Wurmes zÃ¤hlen 150 â€” 220 Proglottiden. Auf lÃ¤ngere
Strecken bleibt die Strobilabreite dieselbe. Alle Glieder sind sehr
viel breiter als lang ; besonders in jungen Abschnitten der Kette, wo
die Proglottiden wie schmale QuerstÃ¤be an einander gestoÃŸen wer-
den, tritt dieses VerhÃ¤ltnis recht deutlich und viel frappanter als
bei B, edulis hervor.

Aber auch in reiferen Gliedern Ã¼bertrifft die Breite noch zehn-
bis zwÃ¶lffach die LÃ¤nge. Erst die allerletzten Proglottiden verÃ¤ndern
die Gestalt rasch, so dass das Schlussglied nur noch drei- bis vier-
mal breiter als lang ist.

In der ganzen Strobila umfassen die kragenartig vorspringenden,
in Wellenfalten gelegten HinterrÃ¤nder der Proglottiden den Vorder-
rand der folgenden Segmente. An den sehr stumpfen SeitenrÃ¤ndern
liegen, auch hier unregelmÃ¤ÃŸig rechts und links abwechselnd, die
Pori der Geschlechtskloake. Sie sind mit bloÃŸem Auge leichter
sichtbar als bei B. edulis. Der Scolex besitzt etwa denselben Um-
fang wie derjenige von B. edulis^ dem er auch im Bau sehr nahe
kommt. Er setzt sich scharf, knopffÃ¶rmig von der rasch breiter
werdenden Strobila ab. Ein Halsabschnitt fehlt. Breite und LÃ¤nge
des Scolex betrÃ¤gt ca. 0,75 mm, die dorsoventrale Dicke etwa 0,5 mm.
Vorn stumpft sich der Scolex flach ab; an seinem Umfang trÃ¤gt er
vier Ã¤uÃŸerst krÃ¤ftige, tief nach innen greifende SaugnÃ¤pfe, die in
kugeliger Erhebung Ã¼ber die FlÃ¤che des Kopfes vorspringen und sich
nach auÃŸen und vorn schlitzfÃ¶rmig Ã¶ffnen. Zwischen den Haftappa-
raten liegen Einschnitte, welche sich gegen den Scolexscheitel ver-
tiefen. Indessen erreichen die SaugnÃ¤pfe doch nie den hohen Grad
von SelbstÃ¤ndigkeit wie bei B. edulis.

Auf LÃ¤ngsschnitten der Strobila fÃ¤llt auf, dass die einzelnen
Proglottiden sich durch eine Zone hellen, engmaschigen Parenchyms
scharf von einander absetzen: ein VerhÃ¤ltnis, das bei B. edulis kaum
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angedeutet ist. Die helle Parenchymzone wird nach vorn und hinten
durch eine an Kernen besonders reiche Schicht begrenzt.

B. sarasinorum zeichnet sich durch krÃ¤ftige Entwicklung der
Parenchymmuskulatur aus, wenn auch die Anordnung der Muskeln
von derjenigen bei B. edulis nicht wesentlich abweicht.

Die Longitudinalfasern erfÃ¼llen, zu zahlreichen, aber wenig um-
fangreichen BÃ¼ndeln zusammengefasst, eine breite Zone des Paren-
chyms. In reiferen Abschnitten der Strobila gruppiren sich die
LÃ¤ngsbÃ¼ndel zu zwei mehr oder weniger deutlich getrennten, mehr-
reihigen, koucentrisch angeordneten Schichten.

Innerhalb der LÃ¤ngsmuskeln liegt die krÃ¤ftige Transversalmusku-
latur, welche das Markparenchym dorsal und ventral begrenzt. Auch
in den letzten ganz reifen, oder sterilen Gliedern besitzen die LÃ¤ngs-,
Quer- und Dorsoventralmuskeln noch sehr bedeutende StÃ¤rke.

In Bezug auf gegenseitige Lage, Umfang und Verlauf der vier
LÃ¤ngsstÃ¤mme des WassergefÃ¤ÃŸsystems wiederholen sich die fÃ¼r B.
edulis geschilderten VerhÃ¤ltnisse. Eben so kehren die Querkommis-
suren der ventralen GefÃ¤ÃŸe in sÃ¤mmtlichen Proglottideu ohne Aus-
nahme wieder.

Abweichend dagegen gestaltet sich die Verbindung der linksseitigen
und rechtsseitigen ExkretionsstÃ¤mme im Scolex. Die bezÃ¼glichen
VerhÃ¤ltnisse mÃ¶gen sich aus der folgenden Beschreibung und aus
Fig, 5 ergeben.

In den jÃ¼ngsten Theilen der Strobila, wo die Proglottideu doppelt
so breit als dick sind, besitzen die vier geschlÃ¤ngelten LÃ¤ngsstÃ¤mme
nur bescheidenen Umfang. Sie rÃ¼cken weit nach innen und liegen
in genau dorsoventraler Richtung Ã¼ber einander. Im Scolex steigen
sie innerhalb der vier SaugnÃ¤pfe gegen den Scheitel und bilden im
vordersten Saugnapfgebiet rechts und links die bekannte dorsoven-
trale Schlinge. Die beiden Schlingen nun verbinden sich durch eine
Querkommissur, welche sich bis in den Scolexscheitel vorbuchtet und
sich gleichzeitig nach rechts und links vor die SaugnÃ¤pfe legt. Die
Kommissur bildet so einen nach vorn gewendeten, hinten nicht ge-
schlossenen Eing.

In etwas Ã¤lteren Theilen der Strobila, immerhin noch in sehr
jungen Gliedern, die dreimal breiter als dick sind, verlagern sich
die LÃ¤ngsgefÃ¤ÃŸe randwÃ¤rts. Die dorsalen StÃ¤mme stellen sich inner-
halb der ventralen auf, und gleichzeitig beginnt sich der Unterschied
im Lumen durch Zunahme der BauchgefÃ¤ÃŸe und Abnahme der RÃ¼cken-
kanÃ¤le auszubilden.
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Am Nervensystem springt die sehr krÃ¤ftige Entwicklung der
zwei LongitudinalstÃ¤mme in die Augen. In ganz reifen Gliedern
betrÃ¤gt der Durchmesser der LÃ¤ngsneryen noch mindestens Ys dei*
dorso ventralen Proglottiden dicke. Die starke Querkommissur der
LÃ¤ngsstÃ¤mme im Scolex liegt auf halber Saugnapf hÃ¶he, hinter den
Dorsoventralschlingen der WassergefÃ¤ÃŸe. Von ihr gehen acht Ner-
ven peripherisch ab, je zwei in die zwischen zwei benachbarten
SaugnÃ¤pfen liegenden Parenchymtheile. Sie dienen zur Innervirung
der Haftapparate, denen sie sich nach auÃŸen ziehend immer enger
anschmiegen.

Schon in der 30. Proglottide tritt die Anlage der Grenitalapparate
deutlich hervor, wÃ¤hrend dies bei B. edidis erst im 60. Segment der
Fall ist. In Gliedern, die etwa 12mal breiter als lang sind, ist die
Geschlechtsreife nahezu erreicht. Die eibildenden DrÃ¼sen verschwin-
den sehr rasch wieder , so dass in den letzten , mit reifen Eiern ge-
fÃ¼llten Proglottiden vom weiblichen Apparat nur noch TrÃ¼mmer der
Vagina und des Receptaculum semiuis persistiren. Auch diese Theile
werden durch den sich mÃ¤chtig dehnenden Uterus oft aus ihrer ur-
sprÃ¼nglichen Lage verdrÃ¤ngt und zusammengedrÃ¼ckt. Resistenter
sind die mÃ¤nnlichen Genitalorgane. Von ihnen dauern auch in ganz
reifen Gliedern aus, der gut erhaltene und stark aufgetriebene Cirrus-
beutel, mit Samen strotzend gefÃ¼llte Schlingen des Vas deferens und
etwa BruchstÃ¼cke der Hoden.

Wie bei B. edulis^ so bleiben auch bei der vorliegenden Art die
zwei oder drei letzten Segmente vÃ¶llig steril, ohne jede Andeutung
von Geschlechtsorganen. Die nur mÃ¤ÃŸig tiefe Genitalkloake Ã¶ifnet
sich, wie bei den verwandten Formen, unregelmÃ¤ÃŸig rechts und links
alternirend, ungefÃ¤hr in halber GliedlÃ¤nge. In ihrem Grund liegen
die beiden Genitalpori, und zwar der weibliche etwas mehr dem
hinteren Gliedrand angenÃ¤hert als der mÃ¤nnliche und, im Gegensatz
zu B. edulis^ hÃ¶chstens ganz wenig dorsal verschoben.

Die am vorderen Gliedrand liegenden Hoden sind kleiner, aber
etwas zahlreicher als bei B. edulis. Sie ziehen, 30 bis 40 an der
Zahl, in ununterbrochener, einfacher, nur hin und wieder sich ver-
doppelnder Reihe von den ExkretionsstÃ¤mmen der einen Seite zu
denen der gegenÃ¼berliegenden. Querschnitte zeigen, dass die Hoden-
blÃ¤schen in drei- bis vierfacher Schicht dorsoventral Ã¼ber einander
liegen. Ihre Hauptmenge verschiebt sich gegen die RÃ¼ckenflÃ¤che.
Durch den mit Eiern sich fÃ¼llenden Uterus werden die zerfallenden
Hoden ganz an den vorderen Progiottidenraud gedrÃ¤ngt.
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Das Vas deferens wiederholt in seinem Verlauf die VerhÃ¤ltnisse
des Samenleiters von B. edulis. Es zerfÃ¤llt in einen ziemlich ge-
streckten Anfangstheil von geringem Umfang, der die Vasa efferentia
aufnimmt, und einen zweiten stark erweiterten und aufgeblasenen
Abschnitt. Derselbe erstreckt sich bis zum Cirrusbeutel und beschreibt
auf diesem Wege zahlreiche, plumpe, in einander geschobene Schlingen.

EigenthÃ¼mlich , und bei B. edulis nur andeutungsweise wieder-
kehrend, ist eine scharf umschriebene, gebuchtete Zellmasse, die als
wohlbegrenztes Organ den in Schlingen gelegten proximalen Abschnitt
des Vas deferens allseitig umschlieÃŸt. Sie bricht unvermittelt an der
Stelle ab, wo der Samenleiter gestreckter und weniger umfangreich
wird. Die Masse setzt sich aus zahlreichen, dicht an einander ge-
drÃ¤ngten lÃ¤nglichen Zellen zusammen, welche sich durch deutliche
Membran und scharf hervortretende Kerne auszeichnen. Sie bereitet
sich in jungen Gliedern allmÃ¤hlich vor, erreicht das Maximum ihrer
Entwicklung zur Zeit der stÃ¤rksten Samenbildung, zerfÃ¤llt spÃ¤ter
rasch, um endlich, in den eitragenden Proglottiden , spurlos zu ver-
schwinden.

Es liegt der Cledanke nahe, diesen wohlumschriebenen Zellkom-
plex als DrÃ¼senapparat, etwa als Prostata, zu deuten.

Auch Ã¼ber die allgemeinen VerhÃ¤ltnisse von Lage, Dimensionen
und Bau des Cirrusbeutels gelten die fÃ¼r B. edulis gemachten Be-
merkungen. Nerven und LÃ¤ngsgefÃ¤ÃŸe ziehen auch hier ventral am
Beutel vorbei. Der Cirrusbeutel erreicht in reiferen Gliedern einen
sehr betrÃ¤chtlichen Umfang; er nimmt beinahe -/s der Proglottideu-
lÃ¤nge in Anspruch. Sein innerer Abschnitt beherbergt eine Ã¤uÃŸerst
umfangreiche Vesicula seminalis, die direkte Fortsetzung des Vas
deferens. Nach auÃŸen von der Vesicula, bis zur Spitze des Beutels,
verlÃ¤uft das in Schlingen gelegte Cirrusrohr.

Zwei strukturelle Einzelheiten scheinen indessen den Cirrus-
apparat unserer Art von demjenigen der verwandten B. edulis zu
unterscheiden. Einmal schlieÃŸt sich an das proximale Ende des
Cirrusbeutels von B. sarasinorum ein sehr krÃ¤ftiger ̂ lusculus retrac-
tor an, der bei B. edulis kaum angedeutet ist. Er zieht dorsal und
gegen den vorderen Gliedrand und entstammt wahrscheinlich der
transversalen Parenchymmuskulatur.

Sodann trÃ¤gt die InnenflÃ¤che desjenigen Abschnittes des Cirrus-
rohres, der unmittelbar auf die Vesicula seminalis folgt, einen regel-
mÃ¤ÃŸigen Besatz von in alternirenden Reihen aufgestellten feinen
Spitzchen oder HÃ¶ckercheu.

Zeitsclirift f. mssenscli. Zoologie, LXV. Bd. 28
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Die Vagina verlÃ¤uft, Ã¤hnlicli wie bei der nahestehenden Species,
zuerst dorsal vom Cirrusbeutel; darauf v^ endet sie sich, die Schlingen
des Vas deferens kreuzend, gegen die VentralflÃ¤che, um sich zum
mÃ¤chtigen Receptaculum seminis zu erweitern. Dieser SamenbehÃ¤l-
ter nimmt je nach der Reife des Gliedes eine etwas verschiedene
Stellung ein. Er wird durch die Entwicklung des Vas deferens und
des Uterus dorsalwÃ¤rts verlagert. So muss sich denn auch der aus
dem Receptaculum entspringende Befruchtungsgang wieder mehr oder
weniger scharf gegen die VentralflÃ¤che umbiegen.

Kein Theil der Scheide trÃ¤gt im Gegensatz zu B. edulis eine
innere Bewafi'nung von Stacheln oder Borsten. In ganz reifen Glie-
dern erscheint die Vagina stark ausgeweitet, wÃ¤hrend das schlaffe
Receptaculum einen zusammengeknÃ¤uelten Samenballen umschlieÃŸt.

WÃ¤hrend der Befruchtungsgang sich bei B, edulis regelmÃ¤ÃŸig zu
einem zweiten, kleineren SamenbehÃ¤lter erweitert, fehlt B. sarasino-
rum dieser zweite Spermarecipient eben so konstant.

Der Komplex weiblicher DrÃ¼sen wiederholt in seinem Aufbau,
sowie in der gegenseitigen Lage und dem Zusammenhang der ein-
zelnen Theile genau die fÃ¼r B. edulis ausfÃ¼hrlich beschriebenen Ver-
hÃ¤ltnisse. Dies gilt ganz speciell fÃ¼r die Art und Weise, wie die
verschiedenen DrÃ¼sengÃ¤nge verlaufen und sich mit dem Befruchtungs-
kanal vereinigen. Dagegen decken sich in beiden Arten nicht voll-
stÃ¤ndig die allgemeine Lage und Gestaltung der weiblichen DrÃ¼sen-
apparate. Bei B. sarasinorum liegt der DrÃ¼senkomplex dem Rande
mit den GeschlechtsÃ¶ffnungen sehr nahe; seine innersten Theile,
SchlÃ¤uche des Keimstockes, erreichen nie die LÃ¤ngsmittellinie des
Gliedes, was bei B. edulis regelmÃ¤ÃŸig der Fall ist. Zudem ist der
DrÃ¼senkomplex von B. sarasinorum lockerer gefÃ¼gt und mehr in die
Breite gezogen als bei der verwandten Art.

Das zuletzt berÃ¼hrte, allgemeine Merkmal lÃ¤sst sich recht deut-
lich in der Gestaltung der einzelnen DrÃ¼sen wiedererkennen. So
ziehen sich die SchlÃ¤uche des Keimstockes von B. sarasinorum zu
Ã¤uÃŸerst gestreckten, schlanken RÃ¶hren aus, in denen sich die Keim-
zellen oft nur einreihig anordnen, und die nur wenig zahlreiche
und kurze Verzweigungen tragen. Die KeimdrÃ¼se erhÃ¤lt dadurch
ein gabelig-gesperrtes Aussehen.

Auch der Dotterstock gliedert sich viel reicher als bei B. edidis.
Er buchtet sich nicht mehr zu wenigen plumpen Lappen aus, son-
dern trÃ¤gt peripherisch zahlreiche, oft wieder verÃ¤stelte Verzweigungen.
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Dagegen fehlt ihm das fÃ¼r B. edalis typische Dotterreservoir, oder
es ist dasselbe doch nur andeutungsweise entwickelt.

Der SchalendrUsenhaufen endlich erhÃ¤lt bei B. sarasinorum eben-
falls schlankere und gestrecktere Gestalt als bei B. eduUs.

Nachdem der Uterus in Gliedern mit gut entwickelten weiblichen
DrÃ¼sen zuerst als einfacher Querkanal ohne Aussackungen erscheint,
dehnt er sich spÃ¤ter rasch und sendet zahlreiche Taschen gegen den
vorderen und hinteren Gliedrand. Diese BlindsÃ¤cke sind dorsoven-
tral stark ausgezogen, in der Querrichtung der Proglottide dagegen
nur schwach entwickelt. Bald stellen sich auch seichte AusstÃ¼lpun-
gen des Uterus gegen die RÃ¼cken- und BauchflÃ¤che ein. Zuletzt
erfÃ¼llt der FruchthÃ¤lter als weites, sackartiges, an der Peripherie
in FÃ¤cher zerfallendes Gebilde beinahe die ganze Proglottide. Er
drÃ¤ngt sich seitlich zwischen den Nerven und GefÃ¤ÃŸstÃ¤mmen und
dem Cirrusbeutel durch, um nahezu die RÃ¤nder der Strobila zu er-
reichen. Zwischen die UterusfÃ¤cher schieben sich dorsoventral ver-
laufende MuskelbÃ¼ndel ein.

Inzwischen hat sich der Hohlraum des Uterus mit reifen, embryonen-
haltigen Eiern prall gefÃ¼llt. Dieselben sind rundlich bis schwach
oval und besitzen drei Schalen. Die Ã¤uÃŸerste ist durchsichtig, doppelt
kontourirt und ziemlich fest; die mittlere, zarte, membranÃ¶se HÃ¼lle
legt sich oft in Falten und Einbuchtungen. Endlich folgt eine innere,
sehr harte und feste Eischale, die den Embryo umhÃ¼llt und an einem
Pol zwei hornfÃ¶rmige, schwach gebogene, nach auÃŸen konvergirende
und sich zuspitzende FortsÃ¤tze trÃ¤gt. Die beiden HÃ¶rner gehen un-
mittelbar aus der inneren, kugeligen Schale, welche sich an ihrem
Ursprung etwas verdickt, hervor. Ihre LÃ¤nge erreicht nicht ganz
diejenige des Durchmessers der inneren Eischale.

Aus der vorangehenden Beschreibung ergiebt sich, dass der Darm
von Fhalanger ursinus neben einander zwei sehr nahe verwandte
Cestoden beherbergt. Es erhebt sich die Frage, ob dieselben nicht
als VarietÃ¤ten ein und derselben Art betrachtet werden kÃ¶nnten, etwa
mit demselben Recht, wie die verschiedenen Exemplare von Taenia
'plastica , die Sluiter im Darm von Galeopithecus fand. Die Para-
siten von Phalanger stimmen in folgenden wichtigen Punkten Ã¼ber-
ein. Beide Formen zeichnen sich durch groÃŸe KÃ¼rze und bedeutende
Dicke der sehr Ã¤hnlich gestalteten Proglottiden, sowie durch fast vÃ¶llig
entsprechende Gestalt und Bewaffnung des Scolex aus. Die Anord-
nung der Parenchymmuskulatur zeigt in den zwei Arten keinen

28*
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wesentliclien Unterschied. Eben so wenig herrschen im Verlauf,
oder in den Dimensionen des Nervensystems nennenswerthe Ver-
schiedenheiten. Die gegenseitige Lage, der Umfang und die Gestal-
tung der LÃ¤ngsstÃ¤mme des Exkretionssystems ist fÃ¼r beide Speeles
genau dieselbe ; bei beiden treten am hinteren Proglottidenrand Quer-
verbindungen zwischen den groÃŸen ventralen WassergefÃ¤ÃŸen auf.
Bei B. edulis und B. sarasinorum liegen die Offnungen der Ge-
schlechtskloake, unregelmÃ¤ÃŸig abwechselnd, ungefÃ¤hr auf der Mitte
des linken oder rechten Proglottidenrandes. Im Grunde der Kloake
stellt sich die weibliche Ã–ffnung etwas dorsal von der mÃ¤nnlichen
auf und nÃ¤hert sich gleichzeitig mehr dem hinteren Gliedrand. Ent-
wicklung und Zerfall der Geschlechtsorgane folgt in beiden FÃ¤llen
denselben Gesetzen; die letzten Proglottiden bleiben immer steril.

In der Anordnung der Genitalorgane und im Zusammenhang
ihrer einzelnen Theile kehren bei beiden BandwÃ¼rmern dieselben
VerhÃ¤ltnisse wieder. Das bezieht sich speciell auf die gegenseitige
Lage der weiblichen DrÃ¼sen und die Art und Weise wie ihre Aus-
fÃ¼hrgÃ¤nge mit dem Befruchtungskanal zusammenflieÃŸen, ferner auf
die Thatsache, dass Vagina und Vas deferens im Inneren der Pro-
glottide sich kreuzen, auf den Verlauf des Spermiducts und endlich
auf die Entwicklung und definitive Gestaltung des Uterus. Aber auch
in manchen Einzelheiten lÃ¤sst sich die groÃŸe Ã„hnlichkeit beider
Formen nicht verkennen. Dies spricht sich aus in Verlauf und Ge-
stalt der Vagina und des Receptaculum , in Lage, Umfang und Bau
des Cirrusbeutels und im Verhalten des in den Beutel eingeschlos-
senen StÃ¼ckes des Vas deferens, das in beiden Arten in umfangreiche
Vesicula seminalis und in eigentliches Cirrusrohr zerfÃ¤llt.

Endlich muss noch auf den wichtigen Punkt aufmerksam gemacht
werden, dass in beiden Arten ExkretionsstÃ¤mme, LÃ¤ngsnerven, Cirrus-
beutel und Vagina, sowie der in spÃ¤terer Entwicklung zwischen
Cirrus und WassergefÃ¤ÃŸe sich einschiebende Uterus, in genau der-
selben ventrodorsalen Folge Ã¼ber einander liegen.

GegenÃ¼ber diesen zahlreichen und tiefgreifenden Ã„hnlichkeiten,
die beinahe an eine IdentitÃ¤t der beiden Formen denken lassen, darf
nun aber auch auf eine ganze Reihe von Verschiedenheiten zwischen
B. edulis und B. sarasinorum hingewiesen werden. Sie beziehen
sich zum grÃ¶ÃŸten Theil auf Einzelheiten in der Struktur und treten
so regelmÃ¤ÃŸig und deutlich auf, dass sie die specifische SelbstÃ¤ndig-
keit beider Cestoden vollkommen sichern.

Sehr verschieden ist zunÃ¤chst die LÃ¤nge und auch die Gestalt
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der Strobila; die Kette misst bei B. edulis bis 660 mm, bei B. sara-
sinorum hÃ¶chstens 70 mm. Die Proglottidenzahl steigt bei der ersten
Art auf 1500, bei der zweiten nur auf 220. Es sind das Unter-
schiede, die kaum mehr durch verschiedene Kontraktion und ver-
schieden rasch eintretende Eeife von Individuen derselben Species
erklÃ¤rt werden kÃ¶nnen, wenn man auch geneigt ist, diesen VerhÃ¤lt-
nissen bei der AbschÃ¤tzung der Speciesgrenzen von Cestoden weiteste
Eechnung zu tragen.

Dazu kommen nun noch die Unterschiede in der inneren Ana-
tomie. Sie liegen zunÃ¤chst in der durchaus verschiedenen ModalitÃ¤t
der Verbindung der beiden dorsoventralen Schlingen der GefÃ¤ÃŸstÃ¤mme
im Scolex. Es scheint somit, dass in dieser Beziehung selbst nahe
verwandte Arten sich abweichend verhalten kÃ¶nnen.

Die Zahl, GrÃ¶ÃŸe und Anordnung der Hoden entspricht sich fÃ¼r
beide Formen nicht; der Komplex weiblicher DrÃ¼sen ist bei B. sara-
sinorum dem Progiottidenrand bedeutend nÃ¤her gerÃ¼ckt, als bei B.
edulis^ er zeigt bei der ersten Art viel lockereres Geftige und gestreck-
tere Gestalt, als bei der zweiten. Auch die drei DrÃ¼sen, Keimstock,
Dotterstock und SchalendrÃ¼se, einzeln betrachtet, sind bei B. edulis
gedrungener und weniger reich gegliedert als bei der verwandten
Art aus demselben Wirth.

FÃ¼r B. sarasinorum kÃ¶nnen endlich als typisch gelten die scharfe
innere Begrenzung der Proglottiden , die starke Entwicklung des
Eetraktionsmuskels fÃ¼r den Cirrusbeutel , die krÃ¤ftige Differenzirung
eines zelligen Apparates, der sich um den geschlungenen Theil des
Vas deferens legt, und das Auftreten von regelmÃ¤ÃŸig vertheilten
HÃ¶ckerchen in einem Abschnitt des Cirrusrohres. B. edulis dagegen
wird charakterisirt durch Beborstung der Vagina, durch die Gegen-
wart eines zweiten , inneren Receptaculum seminis , durch das regel-
mÃ¤ÃŸige Auftreten eines Dotterreservoirs und durch den Besitz einer
im Grunde der Kloake liegenden Genitalpapille.

GestÃ¼tzt auf alle diese Merkmale dÃ¼rfte eine specifische Unter-
scheidung beider Formen nicht schwer fallen, wenn auch die Ansichten
Setti's Ã¼ber die weite Ausdehnung der Speciesgrenze bei den Cesto-
den als vÃ¶llig richtig anerkannt werden.

Aber nicht nur unter sich sind B. edulis und B. sarasinorum sehr
nahe verwandt, die beiden Cestoden eines celebensischen Beutlers
tragen auch die allergrÃ¶ÃŸte Ã„hnlicheit mit den TÃ¤nien aplacentaler
australischer SÃ¤uger zur Schau. Sie mÃ¼ssen vereinigt werden mit
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den vom Verfasser (29, 30) nÃ¤her unter dem Namen Taenia .eclddnae
Thompson, T. semoni und T. ohesa beschriebenen Formen. Es ist
gezeigt worden, dass von diesen drei australischen BandwÃ¼rmern
T. echidnae und T. semoni enger zusammengehÃ¶ren, wÃ¤hrend T. obesa^
aus PJiascolarctus einer eus^ sich von ihnen in mehreren wichtigen
Punkten der Organisation entfernt. Mit Taenia oder Bertia ohesa
sind nun aber gerade die beiden Cestoden aus Fhalanger eng ver-
bunden. Das prÃ¤gt sich in folgenden Punkten recht deutlich aus.
Bei allen drei WÃ¼rmern zeigt, im Gegensatz zu T. echidnae und T.
semoni^ die Rindenschicht des Parenchyms keine Ã¼bermÃ¤ÃŸige Aus-
dehnung, die Markschicht keine ungewÃ¶hnliche EinschrÃ¤nkung. Alle
drei zeichnen sich in der ganzen Strobila durch MuskelstÃ¤rke und
besonders durch doppelschichtige, mehrreihige Anordnung der LÃ¤ngs-
muskulatur aus. Von groÃŸer Wichtigkeit ist die Thatsache, dass
die NervenstÃ¤mme und die LÃ¤ngsgefÃ¤ÃŸe des Exkretionssystems ven-
tral am Cirrusbeutel und an der Vagina vorbeiziehen, und dass in
der Strobila die engen DorsalgefÃ¤ÃŸe medianwÃ¤rts an die weiten
VentralgefÃ¤ÃŸe sich anschmiegen. So kann man fÃ¼r alle drei Cesto-
den von umfangreichen, Ã¤uÃŸeren, oder marginalen, und von wenig
voluminÃ¶sen, inneren, oder medianen, WassergefÃ¤ÃŸstÃ¤mmen sprechen.
Die Geschlechtskloake aller drei BandwÃ¼rmer bleibt seicht, der
Cirrusbeutel relativ viel kÃ¼rzer, als bei T. echidnae und T. semoni.

Allen drei Cestoden ist gemeinschaftlich die allgemeine Gestal-
tung und die gegenseitige Lagerung der einzelÃ¼en Abschnitte des
weiblichen Apparates. Zu betonen wÃ¤re zunÃ¤chst, dass der Cirrus-
beutel in der Regel ventral vom Anfangstheil der Vagina liegt. Im
Inneren der Proglottide wendet sich die Scheide ventralwÃ¤rts und
kreuzt die Schlingen des Vas deferens. Dies gilt konstant fÃ¼r B.
edulis und B. sarasinorum und fÃ¼r die Mehrzahl der Segmente von
B, ohesa. Der Komplex weiblicher DrÃ¼sen verschiebt sich regel-
mÃ¤ÃŸig gegen den Gliedrand, welcher die Genitalpori trÃ¤gt. Dotter-
stock und SchalendrÃ¼sen folgen in der Transversalrichtung auf ein-
ander, und zwar so, dass die DotterdrÃ¼se medianwÃ¤rts von den
SchalendrÃ¼sen liegt. In der Art des Zusammentreffens von Befruch-
tungsgang mit den AusfÃ¼hrgÃ¤ngen der verschiedenen weiblichen
DrÃ¼sen herrscht fÃ¼r alle drei BandwÃ¼rmer die allergrÃ¶ÃŸte Ãœberein-
stimmung. Eben so deckt sich der Bau und die Gestalt der verschie-
denen DrÃ¼sen in den drei FÃ¤llen bis in zahlreiche Einzelheiten.
Besonders fÃ¤llt die langgezogen schlauchfÃ¶rmige Entwicklung der
SchalendrÃ¼sen auf.
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Endlich besitzen alle drei Formen einen sehr typisch gestalteten,
querverlaufenden, mit zahlreichen Aussackungen versehenen Uterus,
welcher in jedem Fall dieselbe Entwicklung durchmacht und, in
reifen Gliedern einen gewaltigen Umfang annehmend, die Ã¼brigen
Theile der Genitalapparate zum ganzen oder partiellen Schwunde
bringt. So bietet der weibliche Apparat allein eine Reihe wichtigster
Vereinigungspunkte fÃ¼r die drei Cestoden aus Phalanger und Phas-
colarctus.

An der sehr engen ZusammengehÃ¶rigkeit von Bertia ohesa^ B.
eclulis und B. sarasinoriim kann somit nicht gezweifelt werden.
Immerhin bleibt in den scharf gezogenen Grenzen, welche die drei
Formen umschlieÃŸen, genÃ¼gend Raum zur deutlich erkennbaren,
specifischen Differenzirung jeder einzelnen. Ganz abgesehen von den
Verschiedenheiten der Ã¤uÃŸeren Gestaltung, von verschiedenen Dimen-
sionen der Strobila und den von einander abweichenden Zahlen der
Proglottiden, schlagen die drei Cestoden in einigen wichtigen Punk-
ten anatomischer Organisation einen wesentlich anderen Weg ein.
Dazu wÃ¤ren zu rechnen die verschiedene Art und Weise, wie im
Scolex die vier StÃ¤mme des Exkretionssystems unter einander in
Verbindung treten, die abweichende Zahl und Anordnung der Hoden,
Einzelheiten in Bau und Verlauf von Cirrusbeutel, Cirrus, Vas defe-
rens, Vagina und Receptaculum seminis, sowie in der Lage und all-
gemeinen FÃ¼gung des weiblichen DrÃ¼senkomplexeÃ¶. Wesentlich ver-
schieden ist in den drei FÃ¤llen auch der Bau der reifen Eier.

Ein weiterer Punkt verdient noch besondere Beachtung, nÃ¤mlich
die gegenseitige Lage der mÃ¤nnlichen und weiblichen Ã–ffnung in der
Tiefe der Genitalkloake. Wie bei der Mehrzahl der TÃ¤nien liegt der
Vaginalporus auch bei den drei betrachteten Formen dem hinteren
Proglottidenrand nÃ¤her als die CirrusÃ¶ffnung. Dagegen stellt sich die
VaginalÃ¶ffnung von Bertia edulis regelmÃ¤ÃŸig dorsal vom mÃ¤nnlichen
Porus auf, bei B. sarasinorum. liegt sie unmittelbar hinter der mÃ¤nn-
lichen Ã–ffnung, oder verschiebt sich nur unbedeutend gegen die
DorsalflÃ¤che. B. ohesa endlich zeigt in dieser Hinsicht sogar von
Proglottide zu Proglottide die grÃ¶ÃŸten Verschiedenheiten, indem sich
die Vagina bald unmittelbar hinter dem Cirrus , bald dorsal oder
ventral von demselben Ã¶ffnet.

Damit sind die Hauptpunkte genannt, welche eine specifische
Scheidung von B. edulis ̂  B. sarasinorum und B. ohesa ermÃ¶glichen,
denen dagegen generelle Bedeutung nicht zukommt. Gleichzeitig ist
betont worden, dass die gegenseitige Lage der GenitalÃ¶ffnungen
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hÃ¶chstens specifischen, manchmal aber nicht einmal individuellen Werth
besitzt, da dieselbe in Proglottiden ein- und derselben Strobila wech-
seln kann.

Von den drei nahe verwandten Cestoden gehÃ¶ren Bertia edulis
und B. sarasinorum am engsten zusammen. Auf ihre morphologi-
schen Ã„hnlichkeiten und Abweichungen ist oben ausfÃ¼hrlich aufmerk-
sam gemacht worden. Beiden steht etwas ferner B. ohesa. Sie
zeichnet sich, abgesehen von den soeben berÃ¼hrten specifischen Haupt-
merkmalen, vor ihnen noch besonders aus durch die Ã¤uÃŸere Bebor-
stung von Strobila und Scolex, durch den eigenthÃ¼mlich gebogenen
Verlauf der Queranastomosen der WassergefÃ¤ÃŸe in den Proglottiden,
durch die Einschiebung von acht sekundÃ¤ren LÃ¤ngsnerven zwischen
die longitudinale und transversale Parenchymmuskulatur. Dazu kommt
die Thatsache, dass bei B. ohesa die cirkulÃ¤re Muskulatur des Cirrus-
beutels sich auÃŸen, bei den Cestoden aus Plmlanger dagegen innen
entwickelt.

Die Vagina von B. ohesa beschreibt ferner Windungen, besitzt
aber dafÃ¼r im Gegensatz zu den P/^aZÃ¶p^Y/er-Cestoden ein nur sehr
wenig umfangreiches Eeceptaculum seminis. In einigen Punkten
schlieÃŸt sich B. ohesa nÃ¤her an B. edulis^ in anderen mehr an B.
sarasinorum an. Mit der ersteren theilt sie z. B. die innere Bebor-
stung der Vagina und den Schluckapparat am Ausgang des Keim-
stockes, mit der letzteren die Hakenbewaflfnung des mittleren Cirrus-
abschnittes.

Der einheitlichen, aus Bertia ohesa ̂  edulis und sarasinorum be-
stehenden Cestodengruppe stellt sich eine zweite Einheit von Band-
wÃ¼rmern aplaoentaler SÃ¤uger entgegen, die Taenia echidnae aus
Echidna hystrix und T. semoni aus Perameles ohesula umfasst. Ihre
ZusammengehÃ¶rigkeit wurde schon frÃ¼her eingehend betont. Die
Hauptmerkmale lassen sich, im Gegensatz zur ersten Gruppe, etwa
in folgenden strukturellen ZÃ¼gen finden.

Taenia eclddnae und T. semoni besitzen eine gewaltig entwickelte
Rindenschicht und eine sehr stark zusammengedrÃ¤ngte Markschicht.
Die krÃ¤ftigen Reihen der LÃ¤ngsmuskelbÃ¼ndel bilden eine einzige,
kontinuirliche Zone â€” T. semoni â€” , oder ordnen sich nur undeutlich,
und erst in reiferen Gliedern, in zwei koncentrische Lagen. Bei
beiden Formen verlagern sich die LÃ¤ngsstÃ¤mme des Exkretionssystems
weit nach innen. In scharfem Gegensatz zu den drei frÃ¼her genann-
ten Formen liegen die engen , ursprÃ¼nglich dorsalen GefÃ¤ÃŸe dem
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Proglottidenrand nÃ¤her, wÃ¤hrend die weiten VentralkanÃ¤le sich median-
wÃ¤rts aufstellen. So wÃ¤re denn hier von engen, Ã¤uÃŸeren und von
weiten, inneren SammelstÃ¤mmen des WassergefÃ¤ÃŸsystems zu sprechen,
Ã¤hnlich etwa wie fÃ¼r Mesocestoicles litter atus^ Anoplocephala trcms-
versaria, Cittotaenia marmotae. Die Geschlechtskloake senkt sich
tief ein und besitzt bei den zwei Arten denselben Bau. Cirrusbeutel
und Vagina legen sich ventral vor die ExkretionsstÃ¤mme und vor
den LÃ¤ngsnerven.

Der Cirrusbeutel zeichnet sich in beiden FÃ¤llen durch seine
excessive, walzenfÃ¶rmige Streckung aus. Ahnliche Gestaltung und
Lagerung erfÃ¤hrt bei T. echidnae und T. semoni auch der Komplex
weiblicher DrÃ¼sen. Der Dotterstock liegt am hinteren Gliedrand;
Dotterstock und SchalendrÃ¼sen folgen in dorsoventraler Kichtung auf
einander und stellen sich nicht, wie bei den Vertretern der zuerst
besprochenen Gruppe, in der Transversalachse des Gliedes neben
einander auf Die Art des Zusammentreffens der weiblichen DrÃ¼sen-
kanÃ¤le entspricht sich bei den zwei Cestoden von Echidna und Pera-
meles und weicht gleichzeitig von den diesbezÃ¼glichen VerhÃ¤ltnissen
von B. ohescij B. edulis und B. sarasinorum ab. Der Uterus wurde
nur fÃ¼r T. semoni bekannt. Dort bildet er zuerst einen dÃ¼nnwan-
digen in breite Schlingen gelegten Sack. SpÃ¤ter verliert er seine
Begrenzung und die Eier werden einzeln, etwa wie bei Bipylidium
oder Davainea^ in Parenchymkapseln eingelagert.

So kÃ¶nnen T. echidnae und T. sejnoni morphologisch fest zu-
sammengefasst und Bertia ohesa^ B. edulis und B. sarasinorum ent-
gegengestellt werden.

Unterscheidende Merkmale fÃ¼r beide Formen â€” T. echidnae und
T, semoni â€” liegen auch diesmal, wie fÃ¼r die drei frÃ¼her besproche-
nen Speeles von Cestoden von Marsupialiern , in der Art der Ver-
bindung der vier ExkretionsstÃ¤mme im Scolex, in der gegenseitigen
Lage der mÃ¤nnlichen und weiblichen Fori, in der allgemeinen Lage
der weiblichen DrÃ¼senkomplexe, in der Ausdehnung des Receptaculum
seminis; dann etwa in der Gestaltung des Dotterstockes und in der
Anordnung der Hoden. Es gelten somit innerhalb der beiden auf-
gestellten Gruppen von TÃ¤nien aplacentaler SÃ¤ugethiere dieselben
specifischen Unterschiede, wÃ¤hrend zur Umschreibung der zwei Ab-
theilungen Ã¤hnliche generelle Merkmale gewÃ¤hlt wurden. NatÃ¼rlich
fehlen zwischen T. echidnae und T, semoni nicht eine Reihe noch
speciellerer Unterscheidungspunkte. Dieselben haben frÃ¼her (30) aus-
fÃ¼hrliche ErwÃ¤hnung gefunden.
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Es ist nacli Allem der Schluss wohl erlaubt, dass Bertia ohesa^
B. edulis und B. sarasinorum auf der einen Seite, T. echidtiae und
T. semoni auf der anderen, zwei Gruppen morphologiscli unter sich
eng verbundener TÃ¤nien darstellen, die von einander nicht unerheb-
lich abweichen. Um so wichtiger erscheint desshalb die Thatsache,
dass beide Gruppen, oder alle fÃ¼nf Cestoden, durch eine Reihe be-
deutungsvoller, gemeinsamer Merkmale zusammengehalten werden.

In dieser Richtung verdient vor Allem ErwÃ¤hnung die durchaus
identische Gestaltung und Bewaffnung des Scolex in allen fÃ¼nf FÃ¤llen.
Der Scolex ist immer relativ groÃŸ, keulenfÃ¶rmig oder knopffÃ¶rmig.
Er setzt sich scharf von der Strobila ab, ohne mit derselben durch
einen unsegmentirten Hals verbunden zu sein. Sein Scheitel wÃ¶lbt
sich flach vor, oder erhebt sich hÃ¶chstens zu einem kurzen, stumpfen
Kegel. Der dorsoventrale Durchmesser des Scolex bleibt an LÃ¤nge hinter
dem transversalen und longitudinalen etwas zurÃ¼ck, so dass der Kopt
in der Bauch-RÃ¼ckenrichtung schwach zusammengepresst erscheint.

Ãœberall besteht der Haftapparat aus vier groÃŸen, Ã¤uÃŸerst krÃ¤f-
tigen SaugnÃ¤pfen, von denen je zwei der dorsalen und der ventralen
FlÃ¤che sich zuwenden und die sich nach vom â€” gegen den Scolex-
scheitel â€” und auÃŸen meistens schlitzartig Ã¶ffnen. Sie senken sich,
zu langen sackÃ¤hnlichen Taschen ausgezogen, sehr tief in das Paren-
chymgewebe des Scolex ein. Auf der anderen Seite springen die Saug-
nÃ¤pfe in kugeliger Erhebung Ã¼ber die FlÃ¤che des Kopfes vor und
werden Ã¤uÃŸerlich durch mehr oder weniger tiefe Einschnitte oder
Furchen von einander getrennt. So erreichen sie, wie von Stielen
oder Pfeilern des Scolex getragen, einen oftmals hohen Grad von
SelbstÃ¤ndigkeit.

Ein zweiter Punkt der Ubereinstimmung sÃ¤mmtlicher fÃ¼nf Arten
von Cestoden aplacentaler SÃ¤ugethiere liegt in der Gestaltung der
Proglottiden. Er prÃ¤gt sich aus in der Art des Zusammenhanges der
Segmente, in der unbedeutenden LÃ¤nge der Glieder, die von der
Breite derselben um das Vielfache Ã¼bertroffen wird, und endlich in
der starken Dehnung des dorsoventralen Durchmessers der Proglottiden.

Immer springt der Hinterrand Ã¼ber den Vorderrand der folgen-
den Proglottis vor, um denselben kragen- oder sogar glockenartig zu
umfassen. So erhÃ¤lt die Strobila ein scharf segmentirtes, gesÃ¤gtes
Aussehen.

Immer sind die Proglottiden viel breiter als lang. Nur in den
letzten Gliedern von T. eclddnae und T. semoni entsprechen sich hin
und wieder LÃ¤nge und Breite. Die jÃ¼ngsten Proglottiden stellen sich
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als dicht gedrÃ¤ngte, schmale QuerstÃ¤bchen dar. Zur Zeit lebhafter
Eibildung misst die Breite den 4- bis 20fachen Betrag der Proglot-
tidenlÃ¤nge.

Dazu kommt die sehr betrÃ¤chtliche Dicke der Strobila als
charakteristisches Merkmal. Der dorsoventrale Durchmesser betrÃ¤gt
mindestens ein Drittel, oft mehr als die HÃ¤lfte des transversalen.
Bei T. semoni sind die jÃ¼ngeren Theile der Strobila im Querschnitt
sogar kreisrund.

Als allgemein gÃ¼ltig fÃ¼r die untersuchten TÃ¤nien verdient auch
die sehr bedeutende StÃ¤rke der Parenchymmuskulatur hervorgehoben
zu werden, wenn auch die specielle Anordnung der Muskeln fÃ¼r die
beiden Gruppen in einigen Punkten aus einander geht. Mit dieser
MuskelstÃ¤rke steht wohl im engsten Zusammenhang eine ungewÃ¶hn-
lich krÃ¤ftige Ausbildung des Nervensystems. Sie giebt sich in sehr
betrÃ¤chtlichem Umfang der LÃ¤ngsstÃ¤mme und der Scolexkommissur
kund.

Das Exkretionssystem weist im Ganzen die typischen TÃ¤nien-
verhÃ¤ltnisse auf. Doch besitzt fÃ¼r alle fÃ¼nf Formen die speciellere
Thatsache GÃ¼ltigkeit, dass in der reifer werdenden Strobila von den
vier LÃ¤ngsgefÃ¤ÃŸen, welche im Scolex alle genau dasselbe Lumen
besitzen, die ventralen an Umfang ungemein gewinnen, wÃ¤hrend die
DorsalkanÃ¤le eben so stark zurÃ¼ckgehen.

Alle fÃ¼nf TÃ¤nien besitzen Geuitalkloaken zur Aufnahme der
weiblichen und mÃ¤nnlichen Pori. Die Ã–ffnungen der Kloake alter-
niren in allen FÃ¤llen am rechten und linken Seitenrand ohne be-
stimmte GesetzmÃ¤ÃŸigkeit. Bei T. semoni tritt allerdings die deutliche
Tendenz hervor, die groÃŸe Mehrzahl sÃ¤mmtlicher KloakenÃ¶fiimngen
in der Proglottidenreihe an ein und demselben Gliedrand aufzustellen.

Eine andere Tendenz liegt darin, den Anfangstheil der Vagina
an die DorsalflÃ¤che des Cirrusbeutels zu verlagern, so dass die
Scheide, die sich in ihrem weiteren Verlauf der VentralflÃ¤che zu-
wendet, die Schlingen des Vas defereus kreuzen muss. Dieses
VerhÃ¤ltnis gilt als Regel fÃ¼r T. semoni^ B. eduUs und B. sarasino-
rum^ sowie fÃ¼r diejenigen Proglottiden von B. ohesa^ in denen die
weibliche Ã–ffnung dorsal von der mÃ¤nnlichen liegt. Eine Kreuzung
von Samenleiter und Scheide fehlt dagegen T. ecMdnae und den
Segmenten von B. ohesa mit ventral verschobener VaginalÃ¶ffnung.
Fehlen und Vorkommen der Kreuzung hÃ¤ngt also wesentlich von der
verschiedenen gegenseitigen Lage des mÃ¤nnlichen und weiblichen
Porus, die frÃ¼her besprochen wurde, ab.
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Mit der fÃ¼r alle fÃ¼nf Formen analogen starken Entwicklung der
Proglottiden in der Transversal- und Dorsoventralachse steht in eng-
stem Zusammenhang eine tiberall sehr Ã¤hnliche Anordnung der Genital-
apparate und eine sich entsprechende Aufeinanderfolge ihrer einzel-
nen Abschnitte. Die beiden Apparate Ã¼berlagern sich in dorsoventraler
Richtung, wobei die Hauptmenge der Hoden und der grÃ¶ÃŸere Theil
des Vas deferens sich der RtickenflÃ¤che sehr annÃ¤hert. Die ver-
schiedenen weiblichen DrÃ¼sen folgen ebenfalls ventrodorsal auf ein-
ander, oder liegen, wie SchalendrÃ¼sen und Dotterstock der Ohesa-
ec7z//?s-Gruppe, transversal neben einander.

Dasselbe Gesetz dorsoventraler und theilweise transversaler
Entfaltung gilt nicht nur fÃ¼r die ganzen Geschlechtsapparate und die
Folge ihrer Theile, sondern auch fÃ¼r die Entwicklung der einzelneu
DrÃ¼sen und Leitungswege. Die Hoden strecken sich in dorsoventra-
ler Richtung zu ovalen BlÃ¤schen; in derselben Achse orientiren sich
die Schlingen des Vas deferens. Starke dorsoventrale Dehnung er-
fÃ¤hrt der Dotterstock sowie die SchalendrÃ¼se als Gesammtkomplex,
und in der Gestaltung ihrer einzelnen Elemente. Die SchlÃ¤uche des
Keimstockes durchdringen die ganze Dicke der Markschicht; der
Komplex der SchalendrÃ¼sen wird vom Befruchtungsgang in genau
ventrodorsalem Sinn durchbohrt.

Transversale Entwicklung zeigt da und dort der von rechts nach
links schlauchfÃ¶rmig ausgezogene Dotterstock, immer der in der
Querrichtung des Gliedes breit fÃ¤cherfÃ¶rmig entwickelte Keimstock.
Auch Cirrusbeutel, Vas deferens, Hodenapparat, Vagina und Recepta-
culum folgen der bedeutenden Breitendehnung der Proglottiden.

Ahnliche Beeinflussung durch die Ã¤uÃŸeren Dimensionen verrÃ¤th
aufs deutlichste der Uterus. :

Dagegen dehnen sich weder die ganzen Geschlechtsapparate,
noch ihre einzelnen Abschnitte nur einigermaÃŸen nennenswerth in der
LÃ¤ngsrichtung der Glieder aus. Bezeichnend ist in dieser Beziehimg
der Ã¤uÃŸerst flache FÃ¤cher des Keimstockes.

So stehen die ganzen Geschlechtsapparate, wie ihre einzelnen
Theile unter demselben Einfluss der Ã¤uÃŸeren Gestaltung der Proglot-
tiden, ein Einfluss, der sich bis zu einem gewissen Grad auch in der
Ausbildung von Muskulatur, Nervensystem und Exkretionsapparat
verspÃ¼ren lÃ¤sst.

Ã„uÃŸere Ã„hnlichkeit der Segmente und relative Gleichheit ihrer
Dimensionen bedingt somit eine weitgehende Ubereinstimmung in der
inneren Organisation von Cestoden, die sonst in nicht unwichtigen
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Punkten von einander abweichen und desshalb systematisch zu
trennen sind.

Ãœbereinstimmend ist endlich fÃ¼r die beschriebenen TÃ¤nien apla-
centaler SÃ¤uger die Struktur der reifen Eier. Dieselben wurden bei
drei der fÃ¼nf Formen bekannt. Sie sind immer dreischalig. Doch
zeigt die innerste Schale, wie das ausdrÃ¼cklich hier schon betont
werden mag, einen sehr verschiedenen Bau. WÃ¤hrend sie bei T. se-
moni ganz glatt ist, trÃ¤gt sie bei B. ohesa an jedem Pol ein HÃ¶cker-
chen und verlÃ¤ngert sich bei B. sarasinorimi au einer Stelle zu zwei
hornartigen FortsÃ¤tzen. Ein sogenannter Â»birnfÃ¶rmiger ApparatÂ« der
innersten Eischale tritt also auch bei nahe verwandten Formen durch-
aus nicht regelmÃ¤ÃŸig auf

Alle fÃ¼nf Cestoden vereinigen sich, nach dem was soeben gesagt
wurde, in folgenden Punkten: Durchaus Ã¤hnliche Bewaffnung, Ge-
staltung und Bau des Scolex, grÃ¶ÃŸte Ãœbereinstimmung in Zusammen-
hang, sowie in Gestalt und relativen Dimensionen der Proglottiden,
im Sinne starker transversaler und dorsoventraler Dehnung, StÃ¤rke
der Muskulatur und des Nervensystems, gleicher relativer Umfang
der dorsalen und ventralen GefÃ¤ÃŸstÃ¤mme in der Strobila, alternirende
Lage der GenitalÃ¶ffnungeu, Entfaltung der Genitalapparate und ihrer
einzelnen Theile in der dorsoventralen und transversalen Kichtung
der Proglottis, Keimstock in Gestalt eines flachen FÃ¤chers, Eier von
drei Schalen umschlossen. Es stellt sich also ein enger Zusammen-
hang zwischen den fÃ¼nf TÃ¤nien aplacentaler SÃ¤ugethiere heraus.
Alle scheinen einer einzigen Familie und innerhalb derselben wahr-
scheinlich zwei sich nahestehenden Genera, die den beiden oben
geschaffenen Gruppen echidnae-semoni und ohesa- eduUs-sarasinoru7n
entsprechen, anzugehÃ¶ren.

Bereits frÃ¼her wurde der Nachweis gefÃ¼hrt, dass die genÃ¼gend
bekannten Cestoden der Aplacentalia Anoplocephalinen sind. Diese
Auffassung erhÃ¤lt nunmehr eine gewichtige BestÃ¤tigung.

Nachdem Blanchard (1) im Jahre 1891 eine erste systematische
Umschreibung der Unterfamilie A7ioplocephalinae gab und in der
Gruppe die Genera Moniezia^ Anoplocephala und Bertia vereinigte,
wuchs im Laufe der letzten Jahre die Abtheilung der anoplocephalen
TÃ¤nien durch Entdeckung neuer Formen bedeutend an und erwies
sich gleichzeitig durch genaueres Studium mancher Vertreter als recht
mannigfaltig. Neue Genera und Speeles wurden aufgestellt, oder von
alten abgespalten; andere werden folgen, da das heute vorliegende
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Material noch sehr der systematischen Sichtung bedarf. In dieser
Richtung wurden in der frÃ¼heren Arbeit Ã¼ber die TÃ¤nien aplacen-
taler SÃ¤uger einige Mittheilungen gemacht (30). Neuerdings hat nun
Stiles fÃ¼r die A7ioplocephalinae eine neue Diagnose gegeben. Sie
lautet wie folgt (21, 24):

A7ioploce2)haUnae^ R. Blanchard, 1891. Taeniidae mit unbewaff-
netem Kopf; Genitalpori randstÃ¤ndig, einfach oder doppelt; Segmente
nahezu immer breiter als lang; Uterus quergestellt und rÃ¶hrenfÃ¶rmig
oder netzfÃ¶rmig. Ventrale ExkretionsstÃ¤mme immer gut entwickelt,
dorsale gewÃ¶hnlich schwÃ¤cher. Eier gewÃ¶hnlich mit birnfÃ¶rmigem
KÃ¶rper. KalkkÃ¶rperchen vorhanden oder fehlend.

In der Ã¤lteren Diagnose von Blanchard war noch besonders
betont, dass der Scolex rund und groÃŸ sei und der Haken sowie
eines Rostrum entbehre, dass der Hals fehle, oder kurz bleibe, und
dass die Eier von dreifacher Schale umschlossen werden.

Das letztere Merkmal, Dreischaligkeit der Eier, scheint mir bei
der Umgrenzung der Anoplocephalinae alle Beachtung zu verdienen,
viel mehr als die eventuelle Gegenwart eines birnfÃ¶rmigen Apparates
an der innersten Eischale. Der Â»birnfÃ¶rmige ApparatÂ« , ein Name,
der, beilÃ¤ufig gesagt, den wirklichen morphologischen VerhÃ¤ltnissen
sehr wenig entspricht, fehlt zahlreichen Anoplocephalinen. Darauf
wurde schon unter AnfÃ¼hrung von Beispielen in der frÃ¼heren Arbeit
hingewiesen. Die Beschreibung der Eier der Anoplocephalinen aus
Monotremata mit 31arsupiaUa hat von Neuem recht deutlich gezeigt,
dass der fragliche Apparat selbst bei sehr nahe verwandten Formen
nur fakultativ auftritt. Er bildet sich gut aus bei B. sarasinorum^
fehlt dagegen ganz, oder wenigstens in typischer Gestalt, bei B. ohesa.

Seine Gegenwart verliert also jeden diagnostischen Werth fÃ¼r
die Umschreibung der Unterfamilie der Anoploceplialinae\ sie kann
nur zur Erkennung der Speeles, nicht einmal aber zur Begrenzung
der Genera dienen.

Weitere Verbreitung dagegen genieÃŸt die Ausbildung von drei
Eischalen. Moniez (10) erklÃ¤rt nun allerdings die innere, chitinÃ¶se
Eischale anoplocephalinenhafter TÃ¤nien als Homologon des birnfÃ¶rmigen
Apparates. Die innere Schale tritt regelmÃ¤ÃŸig auf, sie kann sich
bisweilen zu eigenthÃ¼mlichen FortsÃ¤tzen, die manchmal den Charak-
ter eines Â»birnfÃ¶rmigen ApparatesÂ« annehmen, umbilden. Unter allen
UmstÃ¤nden wird es richtiger sein, in der Diagnose der Unterfamilie
die Gegenwart von drei Eischalen hervorzuheben, als die fakultative
Umbildung der innersten HÃ¼lle zu betonen.
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Ãœberhaupt wird sich die Nothwendigkeit und, an der Hand des
heute vorliegenden reichen Beobachtnngsmaterials, auch die MÃ¶glich-
keit ergeben, den systematischen Begriff der Anoplocephalinae genauer
festzustellen und seine Diagnose hauptsÃ¤chlich nach der anatomi-
schen Seite auszubauen. Merkmale von Bau und Anordnung der
Genitalapparate ; sowie vielleicht des Exkretionssystems dÃ¼rften da-
bei maÃŸgebend sein.

Diese systematische Arbeit geht Ã¼ber den Rahmen der vorliegen-
den Abhandlung hinaus. Es genÃ¼ge den Nachweis erbracht zu haben,
dass alle gut bekannten Cestoden der Marsupialia und Monotremata
der Gruppe der AnopJoceplial'inae angehÃ¶ren und in jeder Beziehung
in die dieser Unterfamilie durch Blaxchard und Stiles gezogenen
Grenzen passen. Dies wurde frÃ¼her fÃ¼r T. echidnae^ T. semoni und
T. obesa^ und heute fÃ¼r B. edulis und B. sarusinorum bewiesen.
Auch die von Rudolphi im Jahre 1819 beschriebene (15) und von
Bremser (3) abgebildete Taenia festiva aus Macropus gigcmteus ge-
hÃ¶rt zu den Anoplocephalinen und innerhalb der Gruppe sehr wahr-
scheinlich zur Gattung Moiiiezia. Die Ã¼brigen Cestoden der Mar-
supialia fanden bis jetzt nur Namen und hÃ¶chstens eine ungenÃ¼gende
Ã¤uÃŸere Schilderung, welche einen Schluss Ã¼ber ihre systematische
Stellung nicht zulÃ¤sst. Es sind das Rudolphi's Taenia didelphidis
aus Didelphijs murina und die von Krefft gemeldeten (5) T, mastersii
aus einer Art von Halmaturu^ und T. phalangistae aus PhalangÃ¼ta
milpina. Innerhalb der Unterfamilie der Anoplocephalinae nehmen
die TÃ¤nien der aplacentalen SÃ¤uger in mancher Beziehung eine
Sonderstellung ein. Sie soll in den folgenden Zeilen etwas nÃ¤her
prÃ¤cisirt werden. Als Anoplocephalinen vereinigen verschiedene Au-
toren, und in jÃ¼ngster Zeit besonders Stiles (24), sieben . Gattungen.
Es sind dies: Moniezia^ Anoplocephala^ Cittotaenia^ Thysanosoma^
Stilesia, Andrya und Bertia. AuÃŸer den zahlreichen TÃ¤nien, die
in den ebengenannten Genera bis auf die neueste Zeit, zum Theil
seit der Vollendung meiner ersten Arbeit Ã¼ber die Cestoden aplacen-
taler Mammalia^ untergebracht worden sind, werden wir bei der Ab-
schÃ¤tzung der Verwandtschaft der australischen imd celebensischen
BandwÃ¼rmer die durch Moniez (10), Setti (16â€”20) und Nassonow
(11) beschriebenen Cestoden aus Hijrax^ so weit sie anoplocephalinen-
haften Charakter tragen, berÃ¼cksichtigen mÃ¼ssen. Auch Diesing's (4)
T. decrescens^ deren ZugehÃ¶rigkeit zu den Anoplocephalinen LÃ¼he (8)
erkannte, und vielleicht T. megasfoma Dies., sind zum Vergleich her-
anzuziehen.
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Von den oben genannten sieben Genera fallen zunÃ¤chst, als offen-
bar nicht nÃ¤her verwandt mit den fÃ¼nf Cestoden der Beutler und
Monotremen, auÃŸer Betracht: Moniezia, Anoplocephala , Cittotaema,
Thysanosoma und Stilesia.

Moniezia kennzeichnet sich -zur GenÃ¼ge durch doppelte Entwick-
lung der Genitalapparate und ihrer Offnungen in jedem Segment,
und durch die Gegenwart von InterproglottidendrÃ¼sen. Bei Anoplo-
cephala Ã¶ffnen sich alle Genitalpori an demselben Seitenrand der
Strobila, zudem bietet die Anordnung der Genitalapparate mancherlei
Unterschiede mit den uns nÃ¤her beschÃ¤ftigenden fÃ¼nf TÃ¤nien. Die
Gattung Cittotae7iia besitzt, im Gegensatz zu allen unseren Formen,
doppelt entwickelte Genitalapparate und Geschlechtspori in jeder
Proglottis, wÃ¤hrend der Uterus meistens einfach bleibt. Thysanosoma
weicht von allen Ã¼brigen Anoplocephalinen durch die Gestaltung und
den Bau des Uterus mit seinen hÃ¶chst eigenthÃ¼mlichen, eitragenden
BlindsÃ¤cken ab. Nicht minder charakteristisch ge&taltet sich oft der
Uterus der Gattung Stilesia. Er bildet rechts und links in jedem
Segment eine tÃ¼tenfÃ¶rmige Tasche. Allerdings sind von diesem Ver-
halten Ausnahmen bekannt. AuÃŸerdem charakterisirt sich Stilesia
durch zwei scharf getrennte, gegen die SeitenrÃ¤nder verschobene
Hodengruppen und durch die Einschaligkeit der Eier.

So kÃ¶nnen die fÃ¼nf' Cestoden der Ã„placentalia nicht in nÃ¤here
Beziehung gebracht werden zu den Anoplocephalinen der Wieder-
kÃ¤uer und gewisser Affen â€” Moniezia^ Thysanosoma und Stilesia â€” ;
sie sind auch verschieden von den TÃ¤nien zahlreicher Perissodactyla
und einiger Nager â€” Gattung Anoplocephala â€” und von Cittotaenia
der Nagethiere.

Auf einen Punkt der Diagnose der verschiedenen Gattungen, auf
dessen Wichtigkeit zuerst mit vollem Recht Stiles (22) aufmerksam
gemacht hat, werden wir unten noch Ã¼bersichtlich zurÃ¼ckkommen.
Er betrifft die gegenseitige Lage von Cirrusbeutel , Vagina, LÃ¤ngs-
gefÃ¤ÃŸen der Exkretion und longitudinalen NervenstÃ¤mmen.

Von der nÃ¤heren Verwandtschaft mit den Cestoden von Mono-
tremen und Beutelthieren sind auch die anoplocephalinen TÃ¤nien des
Hyrax auszuschlieÃŸen. Ohne auf die Systematik dieser Parasiten,
welche von zahlreichen Autoren, wie Pagenstecher (12), Parona,
MoNiEz (10), Nassonow (11), Setti (16â€”20), lebhaft besprochen wor-
den ist, einzugehen, genÃ¼gt es, den allgemeinen Gewinn dieser Dis-
kussion fÃ¼r unsere Zwecke anzufÃ¼hren. Er liegt darin, dass alle
genÃ¼gend bekannten Anoplocephalinen als AngehÃ¶rige des
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Genus A7ioplocephala zu betrachten sind, von dem, wie oben gezeigt
wurde, die Cestoden der Aplacentalia schon durch die unregelmÃ¤ÃŸig
rechts und links alternirenden GeschlechtsÃ¶ffnungen abweichen. Zu-
dem hÃ¤ufen sich die Eier der BandwÃ¼rmer aus Hyrax gruppenweise
in fibrÃ¶sen Kapseln an.

Taenia decrescens Dies., aus Dicotyles albirostris^ deren anoplo-
cephalinenhaften Charakter LÃ¼he (8) erkannte, zeigt manche AnklÃ¤nge
an die Cestoden aplacentaler SÃ¤uger. Diese Ã„hnlichkeiten liegen,
auÃŸer in der Gestalt des Scolex und in der unregelmÃ¤ÃŸig alterniren-
den Stellung der GenitalÃ¶ffnungen an den SeitenrÃ¤ndern der Glieder,
wohl auch in der gegenseitigen Anordnung der weiblichen DrÃ¼sen,
im Bau des quergestellten Uterus, und in der Gegenwart eines kur-
zen Genitalatriums, in dessen Grund mÃ¤nnlicher und weiblicher Porus
auf einer Papille schrÃ¤g vor und neben einander sich Ã¶ffnen.

Dagegen verhÃ¤lt sich die gegenseitige Lage der Hoden und des
weiblichen DrÃ¼senkomplexes bei T. decrescens vÃ¶llig abweichend.
Die Hoden liegen am hinteren Gliedrand, die weiblichen DrÃ¼sen ver-
schieben sich meist nach vorn. Ãœber die gegenseitige Stellung von
Vagina, Vas deferens, ExkretionsstÃ¤mmen und LÃ¤ngsnerven besitzen
wir fÃ¼r den Cestoden von Dicotijles keine Angaben. So kann nicht
daran gedacht werden, diesen Parasiten mit den BandwÃ¼rmern der
Aplacentalia zu vereinigen.

FÃ¼r T. megaStoma aus brasilianischen Affen wÃ¤re zunÃ¤chst noch
der Nachweis der ZugehÃ¶rigkeit zu den Anoplocephalinen zu er-
bringen.

So bleiben denn zum Vergleich mit den TÃ¤nien der Kloaken-
thiere und Beutler noch die Gattungen Andrya und Bertia Ã¼brig.
Damit betreten wir ein systematisch sehr unsicheres Gebiet, auf dem
aber ohne Zweifel die nÃ¤chsten Verwandten der von uns beschrie-
benen fÃ¼nf TÃ¤nien zu suchen sind. Stiles (24) nimmt die beiden
Gattungen Andrya und Bertia ausdrÃ¼cklich nur provisorisch au.

Ãœber ihre definitive Berechtigung und prÃ¤cise Feststellung, so
meint der amerikanische Autor mit Recht, werden nur neue Unter-
suchungen an ausgedehnterem und specifisch mannigfaltigerem Mate-
rial entscheiden kÃ¶nnen. Im Genus Andrya^ das durch Railliet ( 1 3)
geschaffen wurde, finden, nach Stiles, die beiden zuerst durch
Riehm (14) genau beschriebenen Formen A. rhopalocephala und A,
cuniculi^ beides Parasiten von Nagern, ihre Unterkunft. Riehm's gute
Schilderung und Stiles' NachprÃ¼fung dieser zwei Cestoden gestatten
uns nun den sicheren Schluss, dass die Anoplocephalinen der Apla-
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centalen mit der Gattung A?idrya zwar verwandt sind, aber nicht iu
derselben untergebracht werden kÃ¶nnen.

Eine gewisse Ã„hnlichkeit zwischen Andrya und unseren fÃ¼nf
TÃ¤nien wÃ¼rde sich etwa in der unregelmÃ¤ÃŸig alternirenden Stellung
der GenitalÃ¶ffnungen an den SeitenrÃ¤ndern der Strobila, in der Zahl
und Vertheilung der Hoden, in der allgemeinen Anordnung der weib-
lichen DrÃ¼sen, und in der starken Entwicklung des Keceptaculum
seminis aussprechen. Dem stehen indessen sehr wichtige, fÃ¼r Andrya
ausschlieÃŸlich charakteristische ZÃ¼ge entgegen. Sie liegen vorzÃ¼glich
in der Gegenwart einer scharf umschriebenen, gestielten ProstatadrÃ¼se,
in dem eigenthÃ¼mlichen, netzfÃ¶rmigen Auftreten des Uterus, der erst
in spÃ¤ter Entwicklungszeit sackartig wird, und in der Art des Zu-
sammenhanges der weiblichen DrÃ¼sen. Zudem werden wir bald
hÃ¶ren, dass das VerhÃ¤ltnis der gegenseitigen Lage der Geschlechts-
gÃ¤nge â€” Cirrus und Vagina â€” gegenÃ¼ber den ExkretionsstÃ¤mmen
und LÃ¤ngsnerven bei Andrya ein ganz anderes ist, als bei den ihr
sonst noch am nÃ¤chsten kommenden Cestoden der Aplacentalia^ T.
echidnae und T. semoni. Von B. ohesa^ B. edulis und B. sarasino-
rum weicht Andrya principiell ab in der gegenseitigen Stellung der
dorsalen und ventralen ExkretionsgefÃ¤ÃŸe.

So muss der Gedanke^ aufgegeben werden, die Anoplocephalinen
von Monotremen oder Beutlern, einzeln oder insgesammt, im Genus
Andrya unterzubringen.

Endlich ist noch das ungenÃ¼gend umschriebene Genus Bertia^
oder vielmehr seine etwas heterogenen Einzelbestandtheile , zum Ver-
gleich heranzuziehen.

Blanchard grÃ¼ndete im Jahre 1891 (1, 2) die Gattung Bertia
zu Gunsten von zwei TÃ¤nien aus anthropoiden Affen, die er mit den
Namen B. studeri und satyri belegte. Der erstgenannte Cestode
stammt aus dem Chimpanse, der zweite aus dem Drang. Wenn kein
Zweifel darÃ¼ber herrschen kann, dass die beiden BandwÃ¼rmer der
Gruppe der Anoplocephalinen angehÃ¶ren, so genÃ¼gen die Angaben
Blanchard's doch in keiner Weise, um das neue Genus endgÃ¼ltig
zu umschreiben.

Wir werden durch Blanchard's Mittheilungen unterrichtet Ã¼ber
Gestalt und Dimensionen von Scolex und Proglottiden, wir erfahren,
dass die engen Genitalpori an den SeitenrÃ¤ndern regelmÃ¤ÃŸig â€” B.
studeri â€” oder unregelmÃ¤ÃŸig â€” B. satyri â€” â€¢ alterniren, dass die drei-
schaligen Eier in polyedrischen Haufen, die sich in der Querrichtimg
der Glieder folgen, vertheilt sind, dass die innerste Eischale einen
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birnfÃ¶rmigen Apparat trÃ¤gt, und dass in der Rindenschicbt reichlich
KalkkÃ¶rper ausgestreut sind. Dagegen fehlen alle Angaben Ã¼ber die
Topographie und Anatomie der Genitalapparate und Uber die gegen-
seitige Lage der ExkretionsstÃ¤mme , LÃ¤ngsnerven und GenitalgÃ¤nge;
d. h. es sind gerade diejenigen Punkte des inneren Aufbaues von
B. studeri und B. sattjri vÃ¶llig unbekannt, auf welche sich die neuere
Helminthologie bei der Aufstellung von Gattungsdiagnosen mit Recht
stutzt.

Es wird desshalb auch zur UnmÃ¶glichkeit, die verwandtschaft-
lichen Beziehungen zwischen den beiden Cestoden der anthropoiden
Affen und den TÃ¤nieu der Aplacentalia etwas genauer abzuschÃ¤tzen.

Stiles (24) nimmt denn auch das Genus Bertia nur als provi-
sorisches Klassifikationsmittel mit aller Vorsicht an. Ãœber seine Be-

rechtigung und Uber sein VerhÃ¤ltnis zur ebenfalls provisorischen
Gattung Andrya mUssen spÃ¤tere, umfassende Studien an reicherem
Material entscheiden. HauptsÃ¤chlich sollte B. studeri zunÃ¤chst genau
untersucht werden. Der amerikanische Autor vereinigt unter dem
Namen Bertia^ auÃŸer den beiden TÃ¤nien der Anthropoiden, eine Reihe
von Anoplocephalinen heterogenen Ursprungs und fasst dieselben
durch eine vorlÃ¤ufige Diagnose zusammen. Es sind dies B. mucro-
nata und B. conferta^ welche Meyner (9) aus Alouatta caraya^ resp.
Macacus sinicus beschrieb, B. plastica^ die Sluiter (26) in Galeo-
pithecus volans fand, und B. americana Stiles, sowie ihre VarietÃ¤t
B. arnericana leporis Stiles, welche aus Nagern â€” Erethizon und
Lepus â€” stammen.

Diese fUnf Anoplocephalinen werden durch eine Reihe wichtiger
diagnostischer Punkte zusammengehalten. Bei allen alternireu die
Geuitalpori regelmÃ¤ÃŸig oder unregelmÃ¤ÃŸig am rechten und linken
Seitenrand der Strobila. Der Uterus bildet ein transversales Rohr,
das sekundÃ¤r BlindsÃ¤cke treibt. Im Gegensatz zu A7idrya fehlt eine
distinkte ProstatadrUse. Die GenitalkanÃ¤le ziehen dorsal an den
ExkretionsstÃ¤mmen und am Longitudiualnerv vorbei; der dorsale Ge-
fÃ¤ÃŸstamm bleibt entweder wirklich dorsal gegenÃ¼ber dem ventralen,
oder stellt sich etwas lateral von demselben auf Die innere Eischale
trÃ¤gt immer den sogenannten birnfÃ¶rmigen Apparat.

Als weitere Merkmale von ziemlich allgemeiner GÃ¼ltigkeit kÃ¶nn-
ten noch genannt werden, die Tendenz den Komplex weiblicher
DrÃ¼sen dem Seitenrand mit den Genitalpori anzunÃ¤hern und die Ver-
lagerung der Hoden gegen den Vorderrand und die DorsalflÃ¤che des
Gliedes, wo sie ein kontiuuirliches Feld von den LÃ¤ngsstÃ¤mmen der

29*
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einen bis zu denjenigen der anderen Seite bilden. Endlicb fehlt
Bertia ein typischer Cirrusbeutel , oder aber er bildet eine krÃ¤ftige,
kurze Muskeltasche, welche nur bis zum VentralgefÃ¤ÃŸ der entsprechen-
den Seite reicht. Von B. plastica ist die gegenseitige Lage der Ex-
kretionsstÃ¤mme, sowie das topographische VerhÃ¤ltnis von Cirrusbeutel
und Vagina gegenÃ¼ber den LÃ¤ngsgefÃ¤ÃŸen und Seitennerven leider
vÃ¶llig unbekannt. Auf den Cestoden aus Galeopithecus kann also die
oben entworfene Schilderung nur theilweise angewendet werden.

Es ist nun ohne Weiteres zuzugeben, dass die Gesammtheit der
fÃ¼nf aus aplacentalen SÃ¤ugern geschilderten TÃ¤nien, den durch Stiles
unter dem Titel Bertia vorlÃ¤ufig zusammengefassten Cestoden nÃ¤her
steht als irgend welchen anderen Anoplocephalinen. Von den in der
oben entwickelten Diagnose genannten Merkmalen der Gattung Bertia
passen folgende auch auf die TÃ¤nien der Monotremen imd Beutler:
Die Stellung der Genitalpori, das Fehlen einer distinkten Prostata-
drÃ¼se, die allgemeine Vertheilung der Hoden und die Lage des weib-
lichen DrÃ¼senkomplexes. Die Ã¼brigen Merkmale von Bertia treffen
fÃ¼r die uns speci eller beschÃ¤ftigenden TÃ¤nien nicht, oder nur theil-
weise zu.

Von den Vertretern der Gruppe B. olesa-edulis-sarasinorum wer-
den noch zwei wichtige Charakteristika des Genus Bertia angenom-
men: die Entwicklung des Uterus als querverlaufender Schlauch mit
sekundÃ¤r auswachsenden BlindsÃ¤cken und die dorsale Lage von
Vagina und Cirrusbeutel gegenÃ¼ber den ExkretionsstÃ¤mmen und den
Seitennerven. Ferner sind bei Bertia und den Arten ohesa^ edulis^
sarasinorum absolut identisch die Lage und Vertheilung der Hoden,
die AnnÃ¤herung des Komplexes der weiblichen DrÃ¼sen an den Rand
mit den Genitalpori, sowie Bau und Gestalt des Cirrusbeutels , der
nur bis zum ventralen GefÃ¤ÃŸstamm der betreffenden Seite sich er-
streckt. So bleiben denn gegenÃ¼ber Bertia nur zwei Unterschiede
bestehen. Erstens tritt der birnfÃ¶rmige Apparat nur bei B. sarasi-
norum^ nicht aber bei B. edulis und B. obesa auf, und zweitens liegen
bei allen drei eben genannten Parasiten von Beutlern die engen,
dorsalen GefÃ¤ÃŸstÃ¤mme durchaus median wÃ¤rts von den weiten, ven-
tralen, etwa Ã¤hnlich wie beim Genus Mo7iiezia. Dadurch bildet sich
ein gewisser Gegensatz gegenÃ¼ber den Ã¼brigen Vertretern der Gat-
tung Bertia aus. Auf den ersten Punkt, Gegenwart oder Abwesen-
heit des birnfÃ¶rmigen Apparates, darf, wie schon oben ausgefÃ¼hrt
wurde, durchaus kein genereller, sondern hÃ¶chstens specifischer Werth
gelegt werden. Jener eigenthÃ¼mliche Aufsatz der inneren Eischale
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fehlt oder tritt auf bei nÃ¤chstverwandten Arten, die sonst in jeder
Hinsiclit in lioliem MaÃŸ Ã¼bereinstimmen. Aucli die Thatsache, dass
die dorsalen GefÃ¤ÃŸstÃ¤mme bei B. ohesa^ B. edulis und B. sarasmorum
sieb medianwÃ¤rts von den ventralen aufstellen, scheint mir kein ge-
nÃ¼gender Grund zu sein, um die drei genannten BandwÃ¼rmer in
einem eigenen Genus der Gattung Bertia entgegenzustellen ; nehmen
doch schon in den verschiedenen Arten von Bertia die DorsalgefÃ¤ÃŸe
eine bald dorsale, bald laterale Lage gegenÃ¼ber den VentralsfÃ¤mmen
ein. Eine dritte Variation in der gegenseitigen Stellung der LÃ¤ngs-
gefÃ¤ÃŸe kann also nicht Ã¼berraschen. Sie findet sich gerade bei
Bertia ohesa, B. edulis und B. sarasi7iorum. Wir tragen desshalb
kein Bedenken, die drei Formen dem Genus Bertia einzuverleiben,
wie dies, der Darstellung vorauseilend, bereits geschehen ist. Dabei
muss, wie weiter unten durchgefÃ¼hrt werden soll, die Diagnose der
Gattung Bertia in einigen Punkten verÃ¤ndert werden. Gleichzeitig
bietet sich Gelegenheit, innerhalb des generellen Begriffes Be7'tia drei
Gruppen nach der gegenseitigen Lage der Bauch- und EÃ¼ckengefÃ¤ÃŸe
und nach der Topographie der weiblichen DrÃ¼sen zu unterscheiden.
Mit dieser Eintheilung decken sich, wie unten zusammengestellt
werden soll, noch andere anatomische Unterschiede. Ferner ge-
hÃ¶ren die drei Gruppen von Bertia verschiedenen Ordnungen von
Wirthen an.

Wie schon frÃ¼her (30) ausgefÃ¼hrt wurde, nÃ¤hern sich Bertia ohesa^
B. edulis und B. sarasinortwi am meisten der Art B. plastica Sluiter,
aus Galeopithecus. Das spricht sich u. A. darin aus, dass in allen
vier FÃ¤llen SchalendrÃ¼sen und Dotterstock in der Querrichtung neben
einander liegen und nicht dorsoventral auf einander folgen. Der
muskulÃ¶se Cirrusbeutel reicht bei allen vier Formen nur bis zum
VentralgefÃ¤ÃŸ der entsprechenden Seite, das Vas deferens legt sich
in kurze, stark aufgetriebene Schlingen. Ein gestrecktes, krÃ¤ftig ent-
wickeltes Eeceptaculum seminis fehlt bei B. ohesa. In der gegen-
seitigen Lage und dem allgemeinen Bau der weiblichen DrÃ¼sen
herrscht weitgehende Ãœbereinstimmung. Der Uterus drÃ¤ngt sich zur
Zeit intensiver Entwicklung seitlich an den ventralen SammelstÃ¤m-
men des Exkretionssystems vorbei. Vielleicht werden spÃ¤tere Unter-
suchungen ergeben, dass auch bei B. plastica die dorsalen Wasser-
gefÃ¤ÃŸstÃ¤mme ihren Platz medianwÃ¤rts von den ventralen finden.
Damit wÃ¤re die Ubereinstimmung mit B. ohesa ^ B. edulis und B.
sarasinorum noch bedeutend gesteigert. Schon jetzt aber dÃ¼rfen die
vier Cestoden innerhalb der Gattung Bertia eine enger verwandte
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Gruppe bilden, die in mancher Beziehung von B. mucro7iata^ B. co?i-
ferta und B. americana abweicht.

In sehr wichtigen Punkten weichen endlich vom Genus Bertia
die beiden unter sich eng verwandten Formen T. echidnae und T.
semoni ab. Bei ihnen stellen sich, im Gegensatz nicht nur zu Bertia^
sondern zu allen Ã¼brigen Genera der Anoplocephalinen â€” Anoplo-
cephala^ Andrya^ Cittotaenia^ 3fo?iiezia, Thysanosoma und Stilesia â€”
Vagina und Vas deferens ventral von den LÃ¤ngsgefÃ¤ÃŸen des Exkre-
tionssystems und vom Seitennerv auf, etwa so, wie dies bei Taenia
crassicollis der Fall ist. Gleichzeitig liegen die engen, ursprÃ¼nglich
dorsalen GefÃ¤ÃŸe rein lateral oder randwÃ¤rts von den weiten Ventral-
stÃ¤mmen. Dieses letztere Verhalten klingt an die topographischen
ZustÃ¤nde gewisser Vertreter der Gattungen Anoplocephala ̂  Bertia
und Cittotaenia an, entfernt sich aber von Bei^tia obesa^ B. edulis^
B. sarasinorum ^ B. mucronata und B. conferta. Auf die systema-
tische Wichtigkeit der gegenseitigen Lage von GenitalkanÃ¤len, Ex-
kretionsstÃ¤mmen und LÃ¤ngsnerven bei Cestoden machte wiederholt
und nachdrÃ¼cklich Stiles (22) aufmerksam. Die Ansichten des ameri-
kanischen Autors Ã¼ber den klassifikatorischen Werth der betreffen-
den VerhÃ¤ltnisse erhalten volle BestÃ¤tigung dadurch, dass die auch
sonst sehr nahe verwandten Formen T. ecliidnae und T. semoni eine
auffallende Ã„hnlichkeit in den Lagebeziehungen von GenitalgÃ¤ngen,
Nerven und ExkretionsstÃ¤mmen zeigen.

Ein zweites wichtiges Merkmal, das T. ecliidnae und T. semoni
umschreiben und gleichzeitig gegen die Ã¼brigen Anoplocephalinen
abgrenzen dÃ¼rfte, spricht sich in dem Verhalten des Uterus und der
reifen Eier aus. Leider sind wir in dieser Beziehung nur Ã¼ber T.
semoni genÃ¼gend aufgeklÃ¤rt; fÃ¼r die sehr nahe verwandte T. echidnae
stehen uns nur AnalogieschlÃ¼sse zur VerfÃ¼gung.

Ln Gegensatz zu allen anoplocephalinen Cestoden, deren Uteri
von Stiles (24) beschrieben und in drei Gruppen eingetheilt worden
sind, besitzt T. semoni einen dÃ¼nnwandigen FruchthÃ¤lter, der sich,
immer mehr anwachsend, in breite Schlingen legt. SpÃ¤ter verliert
der Uterus seine feste Begrenzung; die reifenden Eier liegen im
Parenchym und werden endlich einzeln, etwa wie bei den Gattungen
Davainea oder Dipylidium, von derben Bindegewebekapseln um-
schlossen.

Aber auch andere Punkte von mehr sekundÃ¤rer Bedeutung kÃ¶nnen
dazu dienen, T. echidnae und T. semoni gegenÃ¼ber den anderen
Anoplocephalinen zu umschlieÃŸen und in das neue Genus Linstotvia
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zu bringen. Sie sind schon frÃ¼her erwÃ¤hnt worden und mÃ¶gen an
dieser Stelle noch einmal kurze Zusammenstellung finden. Hierher
gehÃ¶rt die starke Entwicklung der Rindenschicht des Parenchyms
und die entsprechende EinschrÃ¤nkung der Markschicht, die gewaltige,
walzenfÃ¶rmige Streckung des Cirrusbeutels , welcher die Mittellinie
des Gliedes erreichen kann und niemals, wie bei den Vertretern des
Genus Bertia^ schon auf der HÃ¶he des entsprechenden WassergefÃ¤ÃŸ-
stammes Halt macht. Sodann ist gegenÃ¼ber Bertia typisch, dass der
Komplex der weiblichen DrÃ¼sen bei Linstoivia nicht, oder nur unbe-
deutend aus der Medianlinie verschoben wird. Endlich folgen sich
bei den zwei Vertretern der neuen Gattung Dotterstock und Schalen-
drÃ¼se in ventrodorsaler Richtung, eine Anordnung, die allerdings von
Bertia mucronata und B. conferta wiederholt wird.

Es liegen somit durchaus genÃ¼gende GrÃ¼nde der anatomischen
Organisation vor, um die zwei Anoplocephalinen von Echidna und
Perameles in einem eigenen Genus unterzubringen, das, nach einem
verdienten Helminthologen, Lmstoicia heiÃŸen mag. Die neue Gattung
schlieÃŸt sich am engsten an Bertia und Andrija an, weicht aber von
beiden in einer Reihe von Punkten genereller Bedeutung ab.

Die gegenseitige Stellung der Gattungen Bertia und Linstoivia^
sowie die systematische Einreihung der TÃ¤nien aplacentaler SÃ¤uger
mag sich aus der folgenden Ubersicht ergeben.

I. Genus: Bertia, R. Blanchaed 1891, Stiles 1896.

Anoplocephalinen, deren Segmente immer breiter als lang sind.
Rinden- und Markschicht normal entwickelt. Genitalpori rechts und
links alternirend. Uterus bildet ein transversales Rohr, das sekun-
dÃ¤r BlindsÃ¤cke treibt. Die GenitalkanÃ¤le ziehen dorsal an den bei-
den ExkretionsstÃ¤mmen und dem LÃ¤ngsnerven vorbei. Der engere,
ursprÃ¼nglich dorsale GefÃ¤ÃŸstamm behÃ¤lt entweder seine dorsale Stel-
lung gegenÃ¼ber dem weiteren VentralgefÃ¤ÃŸ bei, oder stellt sich
seitlich, oder medianwÃ¤rts von demselben auf Eine gestielte Pro-
statadrÃ¼se fehlt. Der Komplex der weiblichen DrÃ¼sen verschiebt sich
von der Medianlinie des Gliedes aus mehr oder weniger gegen den
Seitenrand, welcher die Genitalpori trÃ¤gt. Die Hoden liegen der
Hauptmasse nach dem Vorderrand und der DorsalflÃ¤che des Seg-
mentes angenÃ¤hert und bilden ein ununterbrochenes Feld von den
LÃ¤ngsgefÃ¤ÃŸen der einen zu denen der anderen Seite. Cirrusbeutel
nicht typisch entwickelt, oder als kurze, stark muskulÃ¶se Tasche



440 F. Zschokke,

ausgebildet, welche nur bis zum ventralen GefÃ¤ÃŸstamm der betreffen-
den Seite reicht.

Typus: B. studeri E. Bl., unvollstÃ¤ndig beschrieben.

Gruppe A.

Die dorsalen GefÃ¤ÃŸ StÃ¤mme bleiben wirklich dorsal gegenÃ¼ber
den weiten VentralkanÃ¤len. Cirrusbeutel nicht typisch entwickelt.
Yas deferens liegt dorsoanterior von Vagina. Dotterstock und Schalen-
drÃ¼se folgen sich in ventrodorsaler Richtung. Rechts und links je
drei LÃ¤ngsnerven. Eier mit birnfÃ¶rmigem Apparat. Viel KalkkÃ¶rper.
Wirthe: Affen.

1) Bertia mucronata Meyner.
2) Bertia conferta Meyner.

Siehe Meynee (9) und Stiles (24).

Gruppe B.

Dorsale GefÃ¤ÃŸstÃ¤mme liegen lateral von den weiten VentralkanÃ¤len.
Cirrusbeutel krÃ¤ftiger Muskelsack bis zum Ventralkanal der ent-
sprechenden Seite reichend. Cirrus liegt dorsal von Vagina. Gegen-
seitige Lage von SchalendrÃ¼se und Dotterstock unbekannt. Rechts und
links ein LÃ¤ngsnerv. KalkkÃ¶rper und birnfÃ¶rmiger Apparat der
inneren Eischale nicht konstant. Wirthe: Nager.

1) Bertia americana Stiles.
2) Bertia americana leporis Stiles.

Siehe Stiles (24).

Gruppe C.

Dorsale GefÃ¤ÃŸstÃ¤mme liegen medianwÃ¤rts von den weiten Ventral-
kanÃ¤len. Cirrusbeutel krÃ¤ftiger Muskelsack bis zum VentralgefÃ¤ÃŸ
der betreffenden Seite sich erstreckend. Cirrus liegt in den meisten
FÃ¤llen ventral vom Anfangstheil der Scheide, so dass sich Vagina
und Vas deferens im Inneren der Proglottide kreuzen mÃ¼ssen.
SchalendrÃ¼se und Dotterstock folgen sich in der Transversalrichtung.
Rechts und links je ein LÃ¤ngsnerv. KalkkÃ¶rper fehlend oder selten.
BirnfÃ¶rmiger Apparat der inneren Eischale nicht konstant. Wirthe:
Beutelthiere.

1) Bertia ohesa Zschokke.
2) Bertia edulis Zschokke.
3) Bertia sarasinorum Zschokke.

Siehe Zschokke (29, 30) und die in der vorliegenden Arbeit
enthaltenen Beschreibungen.
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Zm* Grnppe C dÃ¼rfte aucli gehÃ¶ren
4) Bertia plastica Sluiter.

Siehe Sluiter (26). Doch fehlen noch einige wichtige Angaben
Ã¼ber die Struktur diei?es Cestoden aus Galeopithecus volans^ so dass
Ã¼ber seine Stelhmg nicht definitiv entschieden werden kann.

IL Genus: Linstowia n. g.

x^noplocephalinen , deren Segmente breiter als lang sind. -Geni-
talpori rechts und links alternirend. Rindenschicht auf Kosten der
Markschicht stark anwachsend. Der Uterus (nur bei L. semoni be-
kannt) bildet ein dÃ¼nnwandiges, gefaltetes Rohr, dessen Wandung
frÃ¼h verloren geht. In Folge dessen werden die Eier einzeln in
Parenchymkapseln eiugeschlossen. Dorsaler Exkretionsstamm liegt
lateral â€” randwÃ¤rts â€” vom ventralen. GenitalgÃ¤nge ziehen ventral
an ExkretionsgefÃ¤ÃŸen und LÃ¤ngsnerven vorbei. Keine gestielte Pro-
statadrÃ¼se. Cirrusbeutel immer stark entwickelt und walzenfÃ¶rmig
ausgezogen. Er geht an den ExkretionsstÃ¤mmen der betreffenden
Seite vorbei und kann die LÃ¤ngsmittellinie des Segmentes erreichen.
Hoden dorsal, durch gauze LÃ¤nge des Gliedes vertheilt. Komplex
der weiblichen DrÃ¼sen bleibt median, oder verschiebt sich nur un-
bedeutend gegen den Rand mit den Genitalpori. Dotterstock und
SchalendrÃ¼sen folgen sich in ventrodorsaler Richtung. Innere Ei-
schale ohne birnfÃ¶rmigen Apparat. Wirthe: Motiotremata und Blar-
supialia.

1) LinstoiÃ¼ia echidnae d'Arcy AV. Thompson. Typus.
2) LinstoiÃ¼ia semoni Zschokke.

Siehe Thompson (27), Zschokke (29, 30).
Die Gattung Linstowia ist am engsten verwandt mit dem Genus

Bertia^ und zwar nÃ¤hert sie sich durch verschiedene Merkmale gleich-
mÃ¤ÃŸig den einzelnen Gruppen desselben.

Mit den Bertia- kxim. der Affen, B, mucronata und B. conferta^
theilt Linstowia die ventrodorsale Folge von Dotterstock und Schalen-
drÃ¼se, mit den Bertien der Nager die laterale Lage der dorsalen Ex-
kretionsstÃ¤mme und die nur geringfÃ¼gige Verschiebung des weiblichen
DrÃ¼senkomplexes aus der Mittellinie, mit den Cestoden aus Phasco-
larctus und Fhalanger endlich eine Reihe specieller Punkte der
Organisation der Genitalapparate, so die Tendenz den Anfangstheil
der Vagina dorsal vom Cirrusbeutel aufzustellen. Immerhin bleibt
bemerken s Werth , dass Linstowia sich relativ am weitesten von den
Vertretern der Gattung Bertia aus Beutelthieren entfernt.
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Vollkommen unklar ist einstweilen die Stellung- der beiden durch
Blanchard (1, 2) aus anthropoiden Affen gemeldeten Cestoden Bertia
studeri und B. satyrL So lange ihre Anatomie uns beinahe vÃ¶llig
unbekannt bleibt, kÃ¶nnen sie nicht zum Ausgangspunkt einer dia-
gnostischen Umschreibung der Gattung Bertia gemacht werden.

Die laterale Lage der dorsalen GefÃ¤ÃŸstÃ¤mme und die Streckung
und gewaltige Entwicklung der Cirrustasche bei B. satyri kÃ¶nnte als
Anzeichen einer Verwandtschaft mit dem Genus Linstowia gedeutet
werden. EigenthÃ¼mlich gestaltet sich bei den Cestoden aus Chimpanse
und Orang der Uterus, indem die Eier in den reifen Proglottiden
in polyedrische Packete vereinigt sind. Diese Eihaufen bilden eine
Querreihe und erfÃ¼llen die ganze Dicke und Breite der Segmente.

Ã¼ber die Gattung Andrya habe ich kein neues Material beizu-
bringen, doch scheint mir, dass ihre SelbstÃ¤ndigkeit gegenÃ¼ber Bertia
und Linstowia kaum angezweifelt werden kann.

Die frÃ¼her (29, 30) ausgesprochenen SÃ¤tze Ã¼ber die Cestoden der
Aplacentalia und ihre systematische Stellung erhalten nunmehr folgende
Fassung :

1) Alle bis heute genÃ¼gend beschriebenen TÃ¤nien aplacentaler
SÃ¤ugethiere gehÃ¶ren zur Unterfamilie der Anoplocephaliyiae ̂  welche
als typisch fÃ¼r Herbivore galt.

2) Innerhalb der Anoplocephalinen vertheilen sie sich auf drei
Genera: Moniezia^ Bertia und Linstowia n. g.

3) Der Gattung Moniezia^ die fÃ¼r WiederkÃ¤uer typisch ist, muss
Taenia festiva Kud., aus Macropus giganteus^ zugezÃ¤hlt werden.

4) Zur Gattung Bertia sind drei bekannte BandwÃ¼rmer von
Beutelthieren zu rechnen: B. ohesa Zsch. aus Phascolarctus ̂  sowie
B. edidis Zsch. und B. sarasinorum Zsch. aus Plialanger.

5) FÃ¼r die beiden naheverwandten Formen T. ecliidnae A. W.
Thompson, aus Echidna hystrix^ und T. semoni aus Perameles ohesula
ist die neue Gattung Linstoioia aufzustellen. Sie schlieÃŸt sich eng
an Bertia an, weicht von derselben indessen deutlich in mancher
Hinsicht ab, besonders in der Topographie der ExkretionsstÃ¤mme,
LÃ¤ngsnerven und Geuitalapparate, sowie in zahlreichen Punkten der
Anatomie der Geschlechtswerkzeuge.

6) Das Genus Bertia setzt sich aus drei Untergruppen zusammen,
welche von einander verschieden sind durch topographische und ana-
tomische VerhÃ¤ltnisse, und welche gleichzeitig verschiedenen Ord-
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uungen von Wirthen â€” Affen, Nagern, Beutelthieren â€” angehÃ¶ren.
Den Bertien der Beutler steht am nÃ¤chsten die noch nicht in allen
Punkten genÃ¼gend bekannte B. plastica Sluiter aus Galeopithecus
volans.

7) Ãœber die Stellung der anatomisch ungenÃ¼gend bekannten
TÃ¤nien anthropoider Affen, B. sÃ¼ideri R. Bl. und B. satyri R. BL,
lÃ¤sst sich endgÃ¼ltig nicht entscheiden. Das Genus Bertia ist einst-
weilen nicht auf sie, sondern auf die gut bekannten, durch Meyner (9),
Stiles (21 â€” 25) und Zschokke (29, 30) aus Affen, Nagern und Beiitel-
thieren beschriebenen Formen zu grÃ¼nden.

8) Zwischen Anoplocephalinen placentaler und aplacentaler Mam-
malia existirt bis zu einem gewissen Grad eine anatomische Parallele,
die sich mit Ã„hnlichkeit in der Lebens- und ErnÃ¤hrungsweise deckt.
Rein herbivore, placentale und aplacentale SÃ¤uger â€” WiederkÃ¤uer
und Macropus â€” beherbergen die Gattung Moniezia.

Die Beutler Phascolarctus^ Fhalangei\ wie der placentale Galeo-
pithecus^ nÃ¤hren sich von BlÃ¤ttern, FrÃ¼chten und gelegentlich auch
von Insekten. In ihnen schmarotzt eine wohl umschriebene Unter-
gruppe der Gattung Bertia.

Die aplacentalen Insektenfresser endlich â€” Echidna und Pera-
meles â€” werden von einer besonderen Gattung der Anoplocephalinen
bewohnt {Li?zstozcia), zu der wir eine Parallele aus Placentalia einst-
weilen nicht kennen.

Basel, im August 1898.
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