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Das de Mansche Organ der Oncholaimidae, 
eine genito-intestinale Verbindung bei Nematoden* 
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T h e  de  M a n i a n  S y s t e m  o /  t he  O n c h o l a i m i d a e ,  a G e n i t o - I n t e s t i n a l  

C o n n e c t i o n  i n  N e m a t o d e s  

Abstract .  The different types of the de Manian system are described and com- 
pared in 10 genera (for the first t ime in Viscos ia  and Oncholaimel lus) .  By tracing a 
morphological sequence the organ is interpreted as a more or less segregated ap- 
pendix of the female genital tube (duplication theory). The organ, which has 
distally an ingrowth of intestinal tissue, functions as a seminal receptacle. 
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A. Einleitung 

Die O n c h o l a i m i d a e  s te l l en  m i t  e t w a  300 b e k a n n t e n  A r t e n  f a s t  e in 

Z e h n t e l  al ler  b e s c h r i e b e n e n  f r e i l e b e n d e n  M e e r e s n e m a t o d e n .  Sic s ind  wel t -  

we i t  v e r b r e i t e t ;  viele  A r t e n  k o m m e n  in  groBer I n d i v i d u e n z a h l  a u c h  i m  

* Hauptteil  einer Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Mathe- 
matisch-Naturwissenschaftlichen Fakultgt  der Universitgt Hamburg, angenommen 
am 16.4. 1969. Der Tell , ,Systematische Bemerkungen zur Familie der Oncho- 
laimidae" wird in den VerSffeutlichungen des Insti tuts fiir :~{eeresforschung in 
Bremerhaven erseheinen (gachor, 1970). Die Untersuchungen wurden mit Unter- 
s~iitzung der Deutschen Forschnngsgemeinschaft durchgeffihrt. 
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Brackwasserbereich vor; einzelne Vertreter besiedeln sogar Binnen- 
gew~tsser. 

Bei den Weibchen mehrerer Genera nur dieser Familie ist ein unter- 
sehiedhch kompliziert gcbautes Gangsystem mit eigener Wandung be- 
sehrieben worden, das de Mansche Organ: Es besteht in der Rcgel aus 
einem in K6rperl~ngsrichtung verlaufenden, dorsal gelegenen Rohr, das 
sich an seinem Vorderende, manehmal augerdem am Hintcrende, innig 
mit  dem Darmepithel verbindet (Osmosium) und auBerdem meistens 
eine 0ffnung nach auBen besitzt (Terminalporus). Dieses Rohr kom- 
muniziert - -  je nach Zahl der Gonaden/~ste fiber paarige oder unpaarige 
Verbindungsg/£nge - -  mit  dem Gonodukt. In  ihrem vielgestaltigen und 
komphzierten Bau erinnert diese Genito-IntestinM-Verbindung an Struk- 
turen bei den Plathelminthen. 

Obwohl die erste Beschreibung des de Mansehen RShrenorganes der 
Oncholaimidae sehon mehr als 80 Jahre zurfickhegt, sind die Kennt-  
nisse fiber Bau und Verbreitung lfickenhaft und ungenau; hinsiehtlich 
der Herlcitung und Funktion gibt es zahlreiche Vermutungen und 
Unklarheiten, jedoch keine sehlfissige Deutung. 

Historischer (Tberblick 

1886 entdeckt J.  G. de Man bei den Weibchen von Adoncholaimus 
[uscus (Bastian, 1865) das ,,sehr merkwfirdigc" rShrenfSrmige Organ, 
welches er in seinem Bau eingehend und zutreffend beschreibt. 1893 
ffigt er eine Darstellung des schon 1886 erw~hnten Organes yon Meton- 
cholaimus albidus (B~stian, 1865) hinzu, das im Zusammenhang mit der 
Ausbfldung nur eines Gonadcnastes gegenfiber dem des Ad. ]uscu8 ver- 
einfacht und caudad verlagert erscheint. 

O. zur Strassen (1894) bestreitet ffir die yon ihm neu beschriebenen 
und eingehend untersuchten Arten Metoncholaimus pristiurus und Met. 
demani eincn Zusammenhang des de Mansehen Organes mit  der Gonade, 
wie ihn de Man bei Met. albidus aufzeigt. Er will eine offene Verbindung 
des Vorderendes des Organcs, des Osmosiums, mit  dem Darme fest- 
stellen. Wie schon de Man kann auch zur Strassen fiber die Funktion 
des Organcs nur Vermutungen anstellen. 

Stewart (1906) vergleicht das de Mansche Organ yon Adoncholaimus 
[uscus mit den yon ihm bei Pontonema vulgate (Bastian, 1865) ent- 
deckten ,gonenteric canals" - -  paarigen, durch die W~nde der beiden 
Ovijektor/~ste zum Darm verlaufenden Kani~lchen, die iiberschfissiges 
Sperma in den Darm ableiten sollen. Er  kommt  zu dem SchluB, das 
Organ von Ad. ]uscus sei vergleichbar mit  dem Laurerschen Kanal  
digener Trematoden, der gonenterische Kanal  des P. vulgate mit dem 
genito-intestinalen Kanal  monogener Trematoden. 
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Die M6glishkeit eines solehen Vergleichs lehnt Filipjev (1918/21) ab. 
Filipjev benutzt Vorhandensein und Bau des de M~nschen Organes zur 
Charakterisierung der Oncholaimiden-Gattungen (s. auch Filipjev, 1927). 
Bei Metoncholaimus Filipjev, 1918, wird in t3bereinstimmung mit zur 
Strassen eine offene Verbindung zum Darm und das Fehlen der Ver- 
bindung zur Gonade angenommen; ffir Oncholaimus Dujardin, 1845, 
bemerkt er Xhnliehes. tIinsichtlich der ,,sonderbaren" KSrperchen im 
I tauptrohr  yon Adoncholaimus ]uscu8 stellt er die Frage, ob es sich um 
Spermatozoen handeln k6nne. Da der nichtsystematisehe Tell der Arbeit 
Filipjevs lediglich in russiseher Sprache vorliegt, haben seine Gedanken 
fiber d~s de Mansche Organ keine weRere Beachtung gefunden. 

Die Arbeiten yon Cobb (1930, 1932) stellen die ausffihrlichsten 
Auseinandersetzungen fiber das Organ d~r. Cobb nennt es naeh seinem 
Entdecker ,,Demanian vessels"; und in der engliseh- und franz6sisch- 
spraehigen Literatur wird diese Bezeichnungsweise seither beibehalten 
(de Manian system, organe de de Man). 

Im Gegensatz zu zur Strassen und Filipjev zeigV Cobb, dab ein 
Duetus (uterinus) zwischen tIauptrohr und dem Uterus aueh bei 
Metoncholaimus prist~urus und ebenso bei Oncholaimus appendiculatus 
(Cobb, 1930) sowie O. serpens Cobb, 1930, vorhanden ist und best~tigt 
damit die Angabe de Mans yon Met. albidus. Auf Grund seiner Unter- 
suchungen und 1Jberlegungen bestreitet er, dal~ eine offene Verbindung 
zwischen Darm und Organ existiere ; er nennt die Verbindung Osmosinm, 
womit er ihr eine osmotisehe Stoffaufnahmefunktion zuschreibt. Das 
de Mansehe Organ soll der Ausseheidung eines Sekretgemisehes dienen, 
gebildet yon Uterus und Osmosium im Zusammenhang mit der Reproduk- 
tion. Die histologisehe Beschaffenheit des de Mansehen Organes soll nach 
Cobb ffir eine tIerkunft  vom Gonaden-, nieht aber yore Darmmaterial 
sprechen. Darfiber hinaus findet er bei den M~nnchen yon eilxigen der 
untersuehten Arten eine schlauchartige, drfisige Aussackung des Gono- 
dukts, die er mit dem de Mansehen Organ homologisiert. Chitwood 
(1931) stimmt Cobb hinsichtlich Bau und tIerkunft  des Organes v611ig 
zu und deutet das Osmosium auf Grund yon L/~ngsschnitten als in den 
Darm eingesenkten vordersten Teil des tIauptrohres des Organes. 

In seiner umfangreichen monographischen Studie fiber die Oneholai- 
minae fagt Kreis (1934) die Kenntnisse fiber das de Mansche Organ 
zusammen und beschreibt dessen Bautypen bei den verschiedenen Genera. 
Ffir die sehr eingehend untersuchte Art Meyersia meridionalis (Kreis, 
1932) sowie ffir M. bandaensis (Kreis, 1932) und Kreisoncholaimus 
nudu8 (Kreis, 1932) 1 stellt er eine Verbindung zw~sehen dem t tauptrohr  

1 Die drei genannten Arten werden yon Kreis (1932, 1934) zu Adoncholaimus 
Filipjev, 1918, gez~hR; die beiden ersten ordnet Hopper (1967) bei Meyersia ein, 
f/Jr die Ar~ nudu,s errichte ich die neue Gat tung Kreisoncholaimus. 

7* 
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des de Manschen Organes und  der  Vagina  fest, wghrend  der  bei  den  
i ibr igen Genera besehriebene h in tere  Teil mi t  den Te rmina lduk t en  
rf iekgebi ldet  oder  n ieht  vo rhanden  sein soll. Den yon  Cobb und  
Chigwood ver t regenen Meinungen fiber A b k u n f t  und  Funkgion  des 
Organes wird im wesent l iehen zuges t immt  ; und  es wird hervorgehoben,  
dab  das  Organ erst  naeh  der En twiek lung  der  Gesehleehtsorgane ange- 
legt  wird.  Kre is  meint ,  das Organ sei nu t  bei  den h6ehs ten twiekel ten  
F o r m e n  ausgebi ldet ,  Formen ,  ,,welehe phylogenet i seb  yon  Oneholaimus 
Dujard in ,  wo wi t  die erste Anlage des Organes vorf inden,  a b s t a m m e n "  
(S. 70). 

Wich t ige  Bemerkungen  fiber das  de Mansehe Organ f inden sieh noeh 
bei  Wieser  (1953, Besehre ibung einer neuen G a t t ung  Metoncholaimoides) 
und bei  H o p p e r  (1967). Le tz te re r  stel l t  das  neue Genus Meyersia auf, 
gekennzeichnet  dadureh ,  dab  das  de Mansehe Organ nnr  einen Porus  auf  
der  reeh ten  K6rperse i te  neben der  Vulva  besi tz t .  Das para l le l  zu den 
Gonadengs ten  entwiekel te  Organ erseheint  dadureh  v611ig symmetr i sch .  

I n  den zusammenfassenden  Arbe i ten  yon  Wfi lker  u. Sehuurmans ,  
S tekhoven  (1933), t t y m a n  (1951), Chi twood u. Chi twood (1950) und  
de Coninek (1965) werden keine wesent l iehen neuen Ans ieh ten  fiber 
} Ierkunf t  oder  F u n k t i o n  des Organes ver t re ten .  

I n  zahlreiehen t axonomisehen  Arbe i ten  (besonders bei  de Man, 1889 bis 
1893 ; Mawson, 1956--1958 ; Wieser,  1959 ; Chitwood,  1960 ; Inglis ,  1966 ; 
Wieser  u. Hopper ,  1967) werden besehreibende Einze langaben  gemaeh t ;  
auf  Andras sy  (1964) geht  die hier  benutz te  Bezeiehnung , ,Duetus 
u te r inus"  zurfiek. 

Eine Gegeni iberstel lung der  yon den versehiedenen Au to ren  benu tz t en  
Begri lfe  b r ing t  Tabel le  1 ; zur Veransehaul iehung diene Abb.  1. 

B. Material und Methoden 
Meine Untersuchungen iiber das de Mansche Organ ffihrte ich im Institut fiir 

Meeresforschung zu Bremerhaven durch. Dem Direktor des Instituts, meinem 
verehrten Lehrer Professor Dr. S. A. Gerlach, danke ich fiir Anregung und Itilfe 
bei meiner Arbeit. Er erm6glichte mir, Mle Hilfsmittel und Arbeitsm6glichkeiten 
des Instituts auszusch6pfen. Wertvolle Anregungen ergaben sich dutch hS~ufige 
Gespriiche mit Herrn Dr. F. t~iemann. Gedankt sei ebenfalls Herrn Dr. H. Lfine- 
burg vom Institut fiir Meeresforschung, durch dessen Unterstfitzung ich an einer 
Ausfahrt mit FS ,,Alkor" in die Kieler Bucht, sowie an Exknrsionen an die Nord- 
und Ostseekiiste teilnehmen konnte, um Untersuchungsmateri~l zu beschaffea. 

Weitercs Material stammt teils aus dem Eulitoral der Nord- und Ostseekiiste, 
tei]s wurde es gewonnen bei Ausfahrten mit F K  ,,Victor Hensen" in die Deutsche 
Bucht und FFS ,,Anton Dohrn" in den weiteren Nordseebereich. 

Fflr die freundliche tJbcrlassung yon UntersuchungsmateriM danke ich Frau 
Dr. S. Grimaldi (Bari), Frau M. H. GMhano (Porto) und den Herren Dr. M. Ebert 
(Miinster), Prof. Dr. S.A. Gerlach, Dr. O. Giere (Hamburg), Dr. :B. E. Hopper 
(Ottawa), Dr. F. Riemann (Bremerhaven), K. Schaumann (Bremerh~ven) trod 
Dr. W. v. Thun (Kiel). 
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Abb. 1. Meyersia minor Hopper, 1967. De Mansehes Organ (halbsehematiseh) 

Folgende Abkiirzungen gelten aueh ffir alle weiteren Abbildungen: DO de Man- 
sehes Organ; HR Hauptrohr, De Duetus enterieus, Dt Duetus terminalis (Ter- 
minaldukt), Du Ductus uterinus, Os Osmosium, Pt Terminalporus, Uv Uvette, 
ZUv Zellen der Uvette, hypDr hypodermale Driisen. GO Gonade; Gd Gonodukt, 
Od Ovidukt, Ut Uterus, PrUt PrS~uterus, Vg Vagina, Vu Vulva, Rs keeeptaeulum 
seminis, Ov Ovar, Ei Eizelle, Sp Spermatozoen, Vs Vesieula seminis, Vd Vas 

deferens, Dj Duetus ejaeulatorius, Te Testis, D Mitteldarm 

])as 3{aterial der Nematodensammlung des Instituts fiir Meeresforsehung 
Bremerhaven (NSI~B) wurde zu vergleiehenden Untersuehungen hinzugezogen. 
Die eigenen Dauerpr~parate befinden sieh gleiehfalls in dieser Sammlung. 

Es wurden Weibehen, M~irmehen und juvenile Tiere versehiedener Arten 
sowohl lebend beobachtet als aueh als Sohnell- oder Dauerpr~parat mikrosko- 
pisch untersueht: Lebende Tiere wurden einzeln oder gruppenweise in Bloek- 
sehO, lehen gehalten und mit dem Binokular beobaehtet. Zur mikroskopisehen 
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Tabelle 2. Verzeichnis der untersuchten Arten 
(yenaue Fundortangaben s. Rachor, 1970) 
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Art Fundort 

1 Adoncholaimus ]uscus (Bastian, 1865) 

2 Ad. lepidus (De Man, 1889) 

2 Ad. panicu~ Cobb, 1930 

4 Ad. thalassophygas (De Man, 1876) 

5 Metoncholaimus scissus Wieser u. Hopper, 1967 

6 Meyersia minor Hopper, 1967 

7 Oncholaimellus calvadosicus de Man, 1890 

8 O. carlbergi Allg6n, 1947 

9 O. meteori Gerlach, 1967 

I0 Oncholaimus brachycercus De Man, 1889 

l l  O. campylocercoides de Coninck u. Sehuurmans 
Stekhoven, 1933 

12 O. cavatus Gerlach, 1954 

13 O. domesticus (Chitwood u. Chitwood, 1938) 

14 O. /lagellatus Gerlach, 1967 

15 O. oxyuris Ditlevsen, 1911 

16 O. skawensis Ditlevsen, 1921 

17 O. spec. I 

18 O. spec. I I  

19 Viscosia aff. brachylaima Filipjev, 1925 

20 V. glabra (Bastian, 1865) 

21 V. aff. hanstrdmi Wieser, 1953 

22 V. macramphida Chitwood, 1951 

23 V. viscosa (Bastian, 1865) 

24 Anoplostoma exceptum Schulz, 1934 

25 A. viviparum (Bastian, 1865) 

26 Pontonema vulgate (Bastian, 1865) 

27 Prooncholaimus spec. 

Deutsche Bucht 

Kieler Bucht 

Kieler Bucht 

Deutsche Bueht 

Florida 

Florida 

Deutsche Bueht 

Indiseher Ozean 

Rotes Meet 

Deutsche Bueht, 
Kieler Bueht, Bre- 
tagne, Spitzbergen 

Italien (Adria) 
und Portugal 

Brasilien 

Kolumbien 

Rotes Meer 

Deutsche Bueht und 
BinnengewSosser in 
Norddeutsehland 

Deutsche Bucht 

Skagerrak 

Pakistan 

Skagerrak 

Deutsche Bueht 

Schottische Kiiste 

Schottische Kfiste 

Deutsche und 
Sehottische Kiiste 

Deutsche Bucht 

Deutsche Bueht 

Kieler Bucht 

Westafrika 

Untersuchung wurden sie in Mikroaquarien nach yon Thun (1966) oder auf Objekt- 
tr/~ger gebracht, hierbei teilweise in Wgrmestarre. 

Die Tiere wurden in der I~egel mit warmem, sEurefreiem 3--4%igen Forma- 
lin abget6tet und fixiert, nachdem sic vorher in W~irmestarre versetzt worden 
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waren. Zur Aufhellung van Schnellpr~paraten kann ich eine konzentrierte w~Brige 
ChlorMhydrat-L5sung empfehlen, in der die Objekte jedoch bald unbrauehbar 
werden. Dauerpr~parate wurden in Glyzerin eingebettet; mitunter ergab ein geringer 
Zusatz van ChlorMhydrat ein deutlicberes Bild. TotMf~rbungen gelangen mit 
Baumwollblau, S/iurefuchsin, Pikrins~ure, Azoearmin und Boraxcarmin. 

Schnittpr~parate wurden nach der Methode van Akesson (1961) hergestellt. 
Dabei erwies es sich als notwendig, die Uberfahrung der 0bjekte aus absolutem 
Alkohol in die 2~4%ige LSsung van Celloidin in Benzoes/~ure-methylester fiber 
mehrere Zwischenstufen vorzunehmen, wobei jeweils die neue Stufe im Block- 
sehalchen unter die Mte geschichtet wurde. Die Fixierung der auf Kronblatt- 
Stricken van Rosa ausgerichteten Warmer in einer Chloroformkammer dauerte 
15 rain, wobei ich aberschassige Flfissigkeit mit einem Stackchen FlieSpapier van 
den Kronblatt-Stfickehen entfernte. 

Die mit dem Minotschen Mikrotom erzielte Schnittdicke betrug 6--10 ~. Es 
wurde Wert darauf gelegt, m5glichst lfickenfreie Schnittserien zu erlangen. Denn 
nur in den Arbeiten van zur Strassen (1894) und Kreis (1934) sind Schnittserien 
ausgewertet warden; und eine sinnvolle Deutung wurde mir nur durch die Laeken- 
losigkeit bestimmter Schnittfolgen m5glich. 

Gef~rbt wurden die Schnittpr~parate mit H/~mMaun-Eosin, ,,Azan" und nach 
Crossmon (Romeis, 1968, § 1536). 

Soweit Untersuchungsmethoden angewandt wurden, die fiber das hier darge- 
stellte Allgemeine hinausgehen, ist es an den entsprechenden Sfellen besonders 
erw~hnt. 

C. Spezieller Teil 

1. Viscosia de Man, 1890 

Viscosia z~hlte bisher  zu den Genera,  denen ein de Mansehes Organ 
fehlen soll. 1966 jedoch erw~hnt  R i e m a n n  (S. 203) bei V. viscosa ein 
,,accessorisches Organ dos Ovars" ,  das als ]/ inglieh-konischer Anhang  in 
For t f f ihrung  des OvariMschlauehes am U m s c h l a g p u n k t  besehr ieben ist, 
basa l  einen KSrpe r  mi t  homogener  I n n e n s t r u k t u r  en thMten und  ap ika l  
ein gerundetes  d ickwandiges  Ende  zeigen soll. 

Viscosia viscosa (Bast ian,  1865) 

I )as  van  l~iemann en tdeck te  Anhangsorgan  der  weibl ichen Gonade  
wurde  van  ihm bei  7 un te r such ten  Weibchen  gesehen; bei  allen van  mir  
un te r such ten  geschleehtsreifen Weibchen  f inder  es sich gleichfalls, und  
zwar paa r ig - symmet r i sch  wie die Gonade selbst.  

Die eingehende Unte r suchung  zeigt,  dal~ dieses Anhangsorgan  in 
seinen Lagebeziehungen a n d  bes t immten  S t ruk tu r t e i l en  s t a rke  Uberein-  
s t immungen  zum de Manschen Organ aufweist  : 

Es  s tel l t  eine Aussackung  der Gonade  an  ihrer  Umschlags te l le  dar ;  
seine W a n d  setzt  sich for t  in die der  Gonade.  An  ihrem dis ta len Ende  
ve rb inde t  sich diese Aussackung innig mi t  der  D a r m w a n d  (Abb. 2). 

Es lassen sich drei  ine inander  f ibergehende Abschn i t t e  beschre iben:  
1. Der  basMe Tell, die d i rekte  For t se t zung  der Gonade,  i s t  durch eine 
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Ov 

Abb. 2. Viscosia viscosa (Bastian, 1865). De Mansches Organ nach 
einem Schnellpriiparat 
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Abb. 3a--f. Yiscosia viscosa (Bastian, 1865). Querschnittserie im Bereich des 
de M~nschen Organes. u--c Ba.saler Abschnitt mit Spermienkernen; d schlauch- 

fSrmiger (2.) Abschnitt; e Osmosium; f kurz vor dem Osmosium 

Sekretmasse s tark ~ufgeweitet und  n immt  im Querschnitt  den gr613ten 
Teil des KSrpers ein (Abb. 3 a--c) .  Die dtinne W a n d  ist s tark gedehnt  
und h~ufig nu t  undeutl ich zu erkennen; ihre Kerne sind abgeflacht. Ein 
Unterschied zur angrenzcnden Ov~rialwand ist nicht  feststellbar. 

I n  der Sekretmasse unregelm/~ig eingebettet  finden sich zahlreiche 
ca. 1,5 × 1 ~ gro•e Ze]Ikerne. Die yon  Riemann hingegen beschriebene 
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homogene Struktur des SekretkSrpers ergibt sich aus den schwaehen 
Breehungsdifferenzen im Totalpr~parat; jedoeh lassen sieh aueh dort 
mitunter zellartige Einsehlfisse erkennen. 

Distal w~rd der Quersehnitt des Organes geringer: der vorher stark 
eingeengte Darm wird wieder deutlieh erkennbar. 

Den 2. Absehnitt bildet die mehr sehlauehf6rmige Fortsetzung des 
besehriebenen Teiles (Abb. 3d); yon ihr wird h6chstens die I-I/ilfte des 
vom basalen Absehnitt eingenommenen KSrperquersehnittes bean- 
sprueht. Das sekretffihrende Lumen wird enger (um 5 ~), die Wand 
hingegen dicker und kernreieher, d.h. sie ist weniger stark gedehnt. 
Zellgrenzen werden jedoeh nieht wahrgenommen. 

3. Im distalen Absehnitt verbindet sieh das Ende des Organes mit 
der Darmwand (Abb. 3e, f). Das Lumen beginnt in dieser Region; im 
Totalpri~parat kann der Eindruek entstehen, als trete es mit dem Darm- 
lumen in direkte Kommunikation. Dieser Eindrnek wird bei einer ge- 
nauen Analyse jedoch nieht best/~tlgt; besonders die Sehnittpr/iparate 
spreehen eindeutig dagegen. 

Die bier besehriebene Struktur stellt vielmehr ein Osmosium dar, 
wie es fiir das de Mansehe Organ typiseh ist: Das Darmepithel ist in das 
distale Ende der Gonadenaussaekung hinein vorgestiilpt; seine Zellen 
zeigen in dieser Struktur weniger Verdauuungsgranula als in den benaeh- 
barten Bereiehen. Aus der Fgrbbarkeit des Sekrets im Lumen des 
Anhangsorganes der Gonade und der Darmzellen des Osmosiums geht 
hervor, dag das Sekret im Osmosium gebildet wird. 

Die L/tnge der gesamten Aussaekung ist untersehiedlieh und wohl 
aueh abh/~ngig vom Entwieklungsgrad der Gonade und der heran- 
waehsenden Eier. In der Regel sehwankt sie zwisehen dem Zwei- bis 
Vierfaehen der entspreehenden KSrperbreite. Aueh die beiden Aus- 
saeknngen eines Individuums sind h/~ufig versehieden lang. 

Der basale Tell enth/~lt untersehiedlieh groBe Sekretmengen, welehe 
h/iufig eine gesehlossene, mitunter aber aueh eine gelappte Kontur  auf- 
weisen. Die im Sekret eingebetteten, zuerst an ihren Kernen erkannten 
Zellen werden als Spermatozoen gedeutet, da sie frei im Sekret liegen 
und da die bei den iibrigen untersuehten Genera dargestellten Befunde 
eine solche Deutung nahelegen. 

Weitere Arten 

Aueh bei den fibrigen untersuehten Viscosia-Arten (V. glabra, 
V. macramphida, V. afj. brachylaima und V. air. hanstrSmi) 1/£gt sieh in 
Verli~ngerung der Waehstumszone des Ovars eine gleiehartige einfaehe 
Gonadenaussaekung auffinden, die distal immer in einem typisehen 
Osmosium mit dem Darmepithel verwaehsen ist. 
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Diskussion 

Nach der Entdeckung typischer Osmosien und auf Gruud der 
zwischen Gonade und Darm vermittelnden Lage kann das hier besehrie- 
bene Anhangsorgan der weibliehen GesehlechtsrShre yon Viscosia ohne 
Sehwierigkeiten als ein sehr einfach gebautes de Mansches Organ inter- 
pretiert werden. Aueh das Auftreten eines veto Osmosium gebildeten 
Sekrets im Lumen des Organes und yon darin eingebetteteu Spermato- 
zoen steht in l~bereinstimmung mit den bei den anderen Genera dar- 
gestellten Befunden fiber das De Mansche Organ. 

Es fehlen zwar ein st/trker yon der Geschlechtsr6hre abgegliedertes 
t Iaupt rohr  und eigene Verbindungen zur KSrperoberfl/~ehe (Terminal- 
dukte), doch das bei allen Species vorhandene Osmosium und die enge 
Beziehung zur Gonade, die in ihrer Lage an die bei Meyersia gefundenen 
Verh~ltnisse ansehlieBt, maehen die dargestellte Interpretat ion zwingend. 

Die yon Riemann erw/~hnte Struktur stellt den basalen Abschnitt  des 
de Mansehen Organes yon Viscosia dar. Da der sehlauchf6rmige zweite 
Absehnitt  mitunter sehr schwer aufzufinden ist, ist das welter distal 
befindliehe Osmosium unentdeckt geblieben. 

Es sei hier der Hinweis erlaubt, bei zuk/inltigen Beschreibungen diese Ver- 
h~ltnisse genauer zu beaehten und nieht nur die Lage yon Terminalporen und 
Hauptrohr zu untersuehen, da diese dem de Manschen Organ fehlen kSnnen. 

2. Oncholaimellus de Man, 1890 

Auch bei dieser Gattung ist ein de Mansehes Organ bisher nieht 
besehrieben worden (s. de Man, 1890). 

Bei den beiden Arten Oncholaimellus carlbergi Allg6n, 1947, und 
O. meteori Gerlaeh, 1967, ist jedoeh ein de Mansehes Organ ausgebildet, 
das vollkommen dem bei Viscosia besehriebenen entsprieht: Es linden 
sieh also an den Umsehlagstellen der paarigen Gonaden gesehleehts- 
reifer Weibehen saekf6rmige Anh~nge, die distal in typisehen Osmosien 
mit  der Darmwand verbunden sind. Ein Sekret ffillt den basMen Teil 
der Organe aus. Ein abgegliedertes Hauptrohr  und TerminMdukte sind 
nieht ausgebildet. 

Bei Oneholaimellus calvadosicus de Man, 1890, einer im mgnnliehen 
Gesehleeht dureh ungleichlange Spieula ausgezeiehneten Art, kann ein 
de Mansehes Organ niehg gesehen werden. Man erkennt lediglieh eine 
kurze Fortsetzung der Gonade in der Region ihres Umsehlages, jedoeh 
keine eigentHehe, sekretgeffillte Aussaekung und aueh keine Andeutung 
eines Osmosinms. 

3. Kreisoncholaimus n. g. 
Dieses Genus wird neu aufgestellt, well sich ffir die yon Kreis 

(1932) als Adoncholaimus nudus besehriebene Art auf Grund ihres 
de Mansehen Organes eine besondere S~ellung ergibt: Das Organ ist wie 
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bei Meyersia paarig-symmetrisch. Sein etwa 3 K6rperbreiten langes 
Hauptrohr  verlguft parallel zum Uterus und endet in der Region der 
Uvetten. Diese bauen sich aus radii~r angeordneten Zellen auf. Kurze, 
gewundene Ductus uterini ffihren yon den Uvet ten zum Uterus. Osmosien 
sind nicht beschrieben worden. I m  Unterschied zu Meyersia und fast 
allen anderen Genera mit  de Mansehem Organ sind Terminaldukt und 
-porus nicht ausgebildet; doeh soll eine Verbindung zwisehen Hauptrohr  
und Vagina existieren (s. Raehor, 1970). 

4. Meyersia Hopper, 1967 
Das de Mansche Organ der Gattung Meyersia ist gekennzeichnet 

dureh einen neben der Vulva gelegenen unpaaren Terminalporus und 
seine parallel zur Gonade entwiekelte Symmetrie:  Das Hauptrohr  ver- 
1/iuft parallel zum Uterus, es ist vorn wie hinten mit  dem Darm und 
fiber die Ductus uterini mit  der Gonade verbunden. 

Meyersia minor Hopper, 1967 

Die eigenen Untersuehungen an Totalpr/~paraten und Sehnittserien 
ergeben folgendes Bild: 

Das Organ 6ffnet sieh im Bereich des rechten Lateralfeldes auf 
gleieher HShe mit  der Vulva - -  die bier fibrigens als Li~ngsSffnung 
ausgebildet ist - -  dureh den einzigen, 5-=6 ~ weiten Terminalporus 
(Abb. 4a, 5a). Der zu ihm ffihrende Termina]dukt beginnt am dorsal 
gelegenen Hauptrohr ,  verl~uft ein kurzes Stiiek ventrad und ist dann 
fast reehtwinklig gekniekt, so dab sein Endabsehnit t  senkrecht dureh 
das reehte Lateralehord an die K6rperoberflgche ffihrt. Dieser Duetus 
ist ein ca. 35 40 ~ langes und 7--12 ~ dickes RShrehen; es hat eine 
sklerotisierte, mit  Eosin f/~rbbare Wand. 

Um den Terminalporus gruppieren sieh im Lateralfeld hypodermale 
Drfisenzellen mit granuliertem Inhalt .  Ausmfindungen dieser Zellen 
lassen sieh nieht feststellen. 

Der Terminaldukt ist umhiillt yon einer wohl synzytialen Scheide, 
die zahlreiehe Kerne aufweist und nieht eindeutig vom Gewebe des 
Lateralchords abgegrenzt ist. Die Scheide verbindet sieh innig mit der 
/~ugeren Lage der Hauptrohrwand.  

Diese Zweischichtigkeit der Hauptrohrwand erkennt man nur in der 
Region des Terminaldnkts, wo eine periphere Lage yon Ringmuskel- 
fasern ausgebildet ist; diese Muskulatur steht aneh in Beziehung zur 
Vulvarmuskulatur.  In  geringer Entfernung von der Abzweigung des 
Ductus termina]is wird die Wand des Hauptrohres  jedoch einschichtig 
(Abb. 5b, e). Die periphere Konzentrat ion yon Ringmuskelfasern ver- 
schwindet n/~mlieh; fibrillgre Strukturen durchziehen aber anscheinend 
weiterhin die gesamte Wand. 
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Abb. 4a--g. Meyersict minor Hopper, 
1967. Blockdarstellung des de Man- 
sehen Organes (sehematiseh). a Termi- 
nMdukt und -porus; b Uvette; e Osmo- 
siren; d, e Duetus uterinus im Bereieh 
des Ovars; f Gonadenumsehlag; 
g vielkernige Kappe= Sehalendr/ise 
(PrUt). Zwisehen e und d ist ein 

gr6Beres Sttiek weggelassen 
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Das Haup t rohr  verl~uft  dorsal vom Uterus  naeh vorn  und  hinten.  
I n  seinem untersehiedlieh weiten Lumen  enth~tlt es ein sehr feink6rniges, 
sich mit  Eosin f~rbendes Sekret. Augerdem sieht ma n  darin in unter-  
sehiedlieher Menge 3 × 5 B gro6e Zellen, deren K e r n s t r u k t u r e n  meistens 
aufgeloekert und  undeut l ich  sind. Bei einer Sehnittserie konzentr ieren 
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Abb. 5a- -k .  Meyersia minor Hopper, 1967. Querschnittserie des de Manschen 
Organes. a Terminaldukt und -porus; b Hauptrohr mit zahlreichen Spermien; 
c Hauptrohr mit Spermium; d Uvet te  und Ductus entericus (mit Spermien); 
e Uvette welter distal und Osmosium (Struktur durch Spermienmasse undeutlieh); 
f Osmosium und proximales Ende der Uvette;  g, h proximaler Tei] des Ductus 
uterinus; i Duetlls uterinus im Ov~rialbereich nahe dem Gonadenumschlag; 

k vielkernige Kappe = Schalendrfise (PrUt). b, c, f andere Serie als iibrige 
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sieh diese Zellen als mehr oder weniger zusammenhangender Wand- 
belag in der Peripherie des Hauptrohrlumens,  bleiben abet deutlieh yon 
der Wand selbst abgegrenzt (Abb. 5a). Bei Sehnitten yon anderen 
Exemplaren sind die eingesehlossenen Zellen nieht zu einem Wand- 
belag angeordnet, sondern gleichm~Big im Lumen verteilt (Abb. 5 b) - -  
oder sie linden sieh in geringer Zahl aueh nut  vereinzelt im Lumen 
(Abb. 5 e). 

Etwa 1/. 5 K6rperbreite vom Terminaldnkt entfernt wird die Haupt-  
rohrwand sehr d/inn. Es folgt die Einmfindung der an das reehte 
Lateralehord angelehnten Uvet te  (s.u.). Der sehr kurze distale Tell des 
Hauptrohres  ist etwas dorsad versehoben und kann als Duetus enterieus 
bezeiehnet werden; er ist jedoeh histologiseh nieht vom fibrigen Teil des 
Hauptrohres  abgrenzbar (Abb. 4 b, 5 d). 

Er lehnt sieh eng an den links verlaufenden Darm an und ist mit- 
unter nur sehr sehwer auszumaehen. Auf gleieher It6he beginnt das 
Osmosinm, eine kopfartig verdiekte Struktur, welehe die direkte Ver- 
bindung mit dem Darmepithel darstellt: 

Das Osmosinm bildet einen ziemlieh kompakten Gewebekopf, der in 
den Duetus enterieus hineinragt (Abb. 4e, 5f). In  seiner Peripherie sind 
mehr oder weniger abgeflaehte Zellkerne angeordnet; Zellgrenzen sind 
nieht deutlieh zu sehen. Es lassen sieh jedoeh bestimmte Bezirke des 
Osmosiums einzelnen Kernen zuordnen; und diese Bezirke erseheinen 
mitunter  wie die Bli~tter einer Zwiebel ineinandergesehaehtelt. 

Von der Wand des Duetus enterieus unterseheidet sieh dieses 
Osmosinmgewebe deutlieh; die Wand des Duetus legt sieh seitlieh 
eng an den Gewebekopf an und verwgehst hier wohl mit  ihm. 

Weniger deutlich unterseheidet sieh der Gewebekopf vom eigent- 
lichen Darmepithel, wenn man yon den tr6pfehenf6rmigen Inhalts- 
granula der Darmzellen und der mehr kugelfSrmigen Gestalt ihrer Kerne 
absieht: Es wird erkennbar, dag sieh das Darmepithel in den Duetus 
enterieus hineinsttilpt, wobei die Zellen abgeflaeht und ihre Zellgrenzen 
undeutlieher werden. Die ,,zwiebelartige" Ineinandersehaehtelung der 
Zellbezirke sprieht ffir diese Deutung. 

Eine offene Verbindung des his an das Osmosium heranreiehenden 
Hauptrohrlumens zum Darm lggt sieh bei keinem Prgparat  feststellen. 
Bei dem Weibehen, in dessen Hauptrohr  die eingesehlossenen Zellen 
einen diehten Wandbelag bilden, fiillen sie das Lumen des Duetus 
enterieus v611ig aus (Abb. 5e). Die Struktur des Osmosinms erseheint 
in diesem Falle vergndert:  Wahrseheinlieh wird das normalerweise 
vorgesttilpte Darmepithel hier dutch die Menge der eingesehlossenen Zellen 
zuriiekgedrgngt; ein Durehbrueh zum Darmlumen ist nieht siehtbar. 

Da die Kerne des Osmosinms dureh t tgmalaun stark gelgrbt werden, 
kann man eine besondere Aktivitgt  des Osmosiumgewebes annehmen. 
Wahrseheinlieh sondert es das im I Iaupt rohr  erkennbare Sekret ab. 
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Die Uvet te  ist ein birnenfSrmiger Anhang auf der rechten Seite des 
Hauptrohres (Abb. 4b, 5d-- f ) .  Sie baut  sich aus zahlreichen pyramiden- 
bis kegelfSrmigen Einzelzellen auf, deren Grundfl~chen gewSlbt und 
meistens hexagonal sind. Mit ihrer Spitze zeigen diese Zellen auf die 
zentrale Aehse. Die Kerne sieht man durchweg in der Peripherie. Stark 
lichtbrechende, verdickte und eosinophile W/~nde umhfillen die einzelnen 
Kegelzellen. In  der zentralen Achse der Uvet te  verl/~uft ein feiner Kanal.  
Er  setzt sich distal fort im Ductus uterinus und steht proximal mit  
dem Lumen des t tauptrohres  in Verbindung. Hier r a f t  in Verl/~ngerung 
des Kanals ein stabfSrmiges RShrchen in das Lumen hinein, besonders 
gut sichtbar bei Totalpr/~paraten, die sieh in Benzoes/~uremethylester 
mit  Celloidin-Zusatz befinden. I m  distalen Tell der Uvet te  werden die 
Kegelzellen flacher und ihre W~nde dfinner; sie lassen sich dann nicht 
mehr yon den Wandzellen des Ductus uterinus unterseheiden (Abb. 4c). 

Der Ductus uterinus lehnt sieh eng an die dorsale Wand des Uterus 
an und ist bis in die Region des Gonadenumschlages zu verfolgen 
(Abb. 4e- - f ,  5g-- i) .  Mitunter lassen sich die W/~nde beider Kan/ile 
kaum voneinander abgrenzen; die Kerne in der Wand des Duetns 
uterinus sind allerdings durehweg ein wenig kleiner und fKrben sich 
aueh starker als die des Uterus. 

Bei einigen Schnitten sieht man im Ductus uterinus Zellen. Gleich- 
ar t ige Zellen erkennt man aueh in der vielkernigen Kappe,  die dem 
Gonadenumsehlag aufsitzt und mit weleher der Duetus uterinus in 
Verbindung steht (Abb. 4g). Das Gewebe der Kappe ist von Hohl- 
r/iumen durchsetzt und zeigt zah]reiche stark vergrSi3erte Kerne; hgufig 
hegen zwei soleher Kerne gepaart  beieinander (Abb. 5 k). " 

Ffir die funktionelle Deutung des de Manschen Organes sind einige 
Angaben fiber die weibhehen Genitalwege wichtig : Der Gonodukt - -  in 
der Regel bei Nematoden in Ovidukt, Uterus und Vagina gegliedert - -  
hat  auf seiner ganzen L/inge (abgesehen yon der Vagina) die Funktion 
eines Uterus. Die Eier erhalten sehon am Beginn des Gonodukts, also 
am Gonadenumschlag, eine verdickte Sehale. Wahrseheinlich darf ein 
Tell der vielkernigen Kappe am Gonadenumschlag als Schalendrfise 
angesprochen werden. Dabei ist jedoeh zu beaehten, dab die Eierschale 
bei Nematoden wohl in der Regel vom Ei selbst gebildet wird, vielleieht 
dureh Vermittlung von Enzymen der Schalendrfise (s. Timm, 1953; 
Coomans, 1964). 

Spermatozoen werden im Uterus von M. minor nieht gefunden, zu- 
mindest nieht in auffi£lliger Zah]. Andererseits sieht man in der Seha]en- 
driise, im Duetus uterinus und in sehr groSer Zahl vor allem aueh im 
Hauptrohr  des de Manschen Organes freibewegliehe Zellen. Diese Zellen 
stimmen hinsiehtlich ihrer GrSBe und besonders aueh hinsichtlich ihrer 
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aufgelockerten Kernstrukturen mit  Spermatozoen iiberein, wie man sie 
in Qnerschnitten des Vas deferens m~nnlicher Tiere sieht (Abb. 6). Aueh 
Quetsehpr/~parate durehgesehnittener mi~nnlicher und weiblieher Tiere 
best/~tigen diesen Eindruck. 

I m  Anschlug an die Ergebnisse der Untersuchungen an gesehleehts- 
reifen Tieren seien noeh Beobaehtungen hervorgehoben, die ich an einem 
noeh nieht geschleehtsreifen Weibchen maehen konnte: 

Die Vulva ist hier noch versehlossen, die Vagina hingegen schon 
dutch ihre kutikulare Auskleidung erkennbar. Sie erscheint als ein 
kurzes l~Shrehen und sieht genauso aus wie der Terminaldukt eines 
ansgebildeten de Mansehen Organes. 

Die noeh kurzen Ovarien zeigen keine stark herangewaehsenen Ei- 
zellen und sind mit ihrem Keimbereieh, dem proximalen Teil, nur 
ca. 160 ~ yon der Vagina entfernt, wenig mehr als eine K6rperbreite. 
Dieser Abstand ist beim reifen Weibehen etwa doppelt so grog. Zwisehen 
Vagina und Keimbereieh lassen sich unter den Hypodermalzellen des 
reehten Lateralehords Zellen mit  meist hexagonalem Grundrig erkennen, 
die die Wand des Uterus bilden. Direkt neben der Vagina sehieben sieh 
in das reehte LaterMehord zahlreiehe ringf6rmig um einen in Ausbildung 
begriffenen Kanal  angeordnete Zellen mit sehr diehtem Plasma. Es ist 
die Seheide des sieh herausbildenden Duetus termina|is. Besondere hypo- 
dermale Drfisenzellen sind noeh nieht zu erkennen. 

Das t Iaupt rohr  sieht man undeutlieh dorsal veto Uterus; deutlieh 
heben sieh jedoeh die Uvet ten hervor, deren definitive Zellanordnung 
sehon siehtbar wh-d. Aueh die Duetus uterini sind sehon vorhanden; 
sie sind jedoeh stark verkiirzt und verdiekt. Ihre Verbindung mit der 
Gonade ist sehwierig auszumaehen, da die Zellen beider Strukturen 
nieht untersehieden werden kSnnen, der Duetus sieh abet sehon proxi- 
mal an Uterus und Ovar anlehnt. Aueh alle iibrigen Teile des de 
Mansehen Organes zeigen noeh zellul~r aufgebaute W~nde, und die 
Zellen sind gleiehfalls nieht versehieden yon denen des Gonodukts. 

Das de Mansehe Organ dieses juvenilen Weibehens ist also im 
gleiehen Differenzierungszustand wie die Gonade selbst. Seine W/~nde 
werden im wesentliehen yon Zellen aufgebaut, die histologiseh nieht 
unterseheidbar sind yon denen des Gonodukts. Selbst die Uvetten- 
zellen heben sieh nieht dureh ihren Bau, sondern lediglieh dutch ihre 
Anordnung yon ihren Naehbarzellen ab. 

Gonade und de Mansches Organ, bilden also histologisch in diese,m 
Stadium eine Einheit. 

Erst  bei geschleehtsreifen Weibchen erscheint die Wand des I-Iaupt- 
rohres synzytial, die Uvet te  sti~rker ver/indert. 

8 Z. 5iorph. Tiere, ]~d. 66 
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Diskussion 

Auf Grund der durchgeffihrten Untcrsuchungen fiber das de Mansehe 
Organ yon Meyersia minor kSnnen die Angaben yon Hopper (1967) 
erweitert werden: 

Das Organ ist entwieklungsgeschichtlich als ein abgegliederter Teil 
der weiblichen Genitalwege anzusehen; seine parallel zur Gonade ent- 
wiekelte Symmetrie sowie histologisehe und vor allem ontogenetisehe 
Befunde sprechen ffir diese Interpretation. Lediglieh der kompakte 
Gewebekopf der paarigen Osmosien ist als ein modifizierter Teil des 
Darmepithels zu deuten. 

Hopper beschreibt keine Osmosien, auch nicht bei M. major, weist 
dort abet auf einen Ductus entericus hin (,,enteric efferent distal to 
uvette").  Er erw/~hnt ]edoch zugleich einen ,,uterine efferent, short, 
inconspicuous, uniting with uterus at level of uvet te"  (Hopper, 1967, 
S. 148). Ich vermute, dab yon Hopper Teile des Duetus entericus und 
des Osmosiums, die im Totalpr/~parat nut  sehr sehwierig zu erkennen, 
noeh weniger leicht aber zu deuten sind, irrtfimlich als ,,uterine 
efferent" interpretiert wurden: Bei M. minor ist n~mlich keine Spur 
eines zus/~tzlichen Verbindungsganges zum Uterus aufzufinden, und 
Hoppers Abb. 21 zeigt lediglich Strukturen, die auf einen (wie bei 
M. minor) sehr kurzen Duetus enterieus hindeuten. Die yon Hopper 
benutzte Bezeichnung ,,uterine efferent" wird fiblicherweise nur ffir den 
distal als Fortsetzung der Uvette  beschriebenen Duetus uterinus ge- 
braucht, den Hopper ,,ovarian efferent" nennt. Hopper deutet seine 
Unsieherheit in der Interpretation auch an, indem er den Terminus als 
vorl£ufig betraehtet, ,,until such a time when the homologies of the 
diverse de Manian system are known with more certitude" (S. 148, 
FuBnote). 

Es darf also als sicher gelten, dab bei diesen beiden Meyersia- 
Arten Verbindungen zwisehen dem de Mansehen Organ und dem Gono- 
dukt nur fiber die Ductus uterini (=, ,ovar ian efferents") bestehen. 

Meine Untersuchungen zeigen, dab nieht nur bei M. major, sondern 
auch bei M. minor am tIauptrohr eine Ringmuskelschicht naehgewiesen 
werden kann. Entsprechend der grSBeren L~nge und Raumbeanspru- 
chung des Hauptrohres yon M. major konnte hier auch im Total- 
pr~parat die Mnskulatur nicht verborgen bleiben, bei M. minor konnte 
sie jedoch nut  anhand yon Schnittpr/~paraten erkannt werden. 

Die im Hauptrohr yon M. major yon Hopper gesehenen Zellen, als 
,,moniliform glands" beschrieben, mSchte ich in Ubereinstimmung mit 
den bei M. minor dargelegten Befnnden mit groBer Wahrscheinlichkeit 
fiir zusammengeballte Spermatozoen halten. Eine Uberprfifung dieser 
Frage w~re angebracht. 
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Meine Unte r suehungen  spreehen wei terhin  dafiir,  dab  die vielkernige 
K a p p e  am Gonadenumsehlag ,  in die der  Due tus  u ter inus  einmfindet ,  
als Sehalendri ise  angesehen werden kann :  sehon Hoppe r  v e r m u t e t  eine 
Dr i i senfunkt ion  des Gewebes. 

Die beiden Ar t en  M. mericlionalis und  M. bandaensis, yon Kre is  
(1932, 1934) als Adoncholaimus besehrieben,  o rdne t  H o p p e r  in die neue 
G a t t u n g  Meyersia ein, da  sie Kopfbo r s t en  und  gleiehlange, den Dorsal-  
zahn i iberragende Subvent ra lz~hne  besi tzen und  da  das bei ihnen be- 
sehriebene , ,Vagina lske le t t "  als m6glieherweise homologe S t r u k t u r  zum 
T e r m i n a l d u k t  des de Mansehen Organes angesehen wird. 

Kre is  besehre ib t  bei  beiden Ar ten  das de ?¢[ansehe Organ als paar ig-  
symmet r i seh .  Es gleieht  d a m i t  wei tgehend dem der  beiden anderen  
Meyersia-Arten, wobei die Ubere ins t immung  mi t  M. major wegen des 
ghnlieh lang entwiekel ten  H a u p t r o h r e s  s t a rker  ist. 

Al lerdings  lgl3t mieh ein kn t i s ehe r  Vergleieh der  von Kre is  (1934) 
abgeb i lde ten  Quersehni t te  yon M. meridionalis mit  den eigenen von 
M. minor feststel len,  dag  Kre is  in seinen F iguren  30- -36 ,  38 sowie 39 
das  H a u p t r o h r  des de Mansehen Organes fglsehlich als Ov iduk t  bzw. 
Ute rus  gedeu te t  hat ,  was zu einer Reihe  wei terer  Feh ldeu tungen  fi ihrte.  
Ein  Vergleieh mi t  seinem Tota lb i ld  (Fig. 132e) e rhgr te t  diese Ansieht ,  
denn  hier is t  das  de Mansehe Organ gegeniiber  dem Ute rus  deut l ieh  
dorsa l  versehoben,  l iegt aber  n ieht  ven t ra l  wie in den Quersehni t ts-  
f ignren ! 

So ist das in Fig. 34 abgebildete ,,Osmosium" kein solehes, sondern der Uterus 
liegt hier lediglieh der Darmwand dieht an, wie es hgufig aueh bei meinen Sehnitt- 
prgparaten zu sehen ist. Aueh die in Fig. 35 dargestellte Wand eines ,,Efferentus 
uteri" diirfte die des Uterus selbst sein. Die als ,,Ei" oder ,,Prgembryo" bezeieh- 
neten Zellen versehiedener Figuren befinden sieh im Hauptrohr und stellen mit 
groger Wahrseheinliehkeit zusammengeballte Spermamassen dar. Ein Vergleieh mit 
der Gr6ge der in Fig. 28 und 29 dargestellten Eier zeigt die Unhaltbarkeit der 
Kreissehen Deutung. Kreis stellt aueh selbst lest (S. 88), daft sieh im Total- 
prgparat ,,selbst bei stgrkster Vergrggerung keine Zellstruktur im Ei bemerken" 
lggt, sondern dag ,,eine prgembryonMe Teilung ... nur im Sehnittbild zu erkennen" 
sei. Aueh die in Fig. 30 als ,,Sehalendriise" gekennzeiehnete Einzelzelle befindet 
sieh im Itauptrohr und ist wohl ein Spermium. 

Wghrend der bei M. ba,~laensis besehriebene ,,Efferentus uteri" sieherlieh mit 
dem Duetus enterieus verweehselt wurde und sein ,,eine Art Saugsehale" (S. 250) 
darstellendes Ende dann das - -  bei dieser Art nieht erwghnte - -  Osmosium sein 
diirfte, sind die Verhgltnisse bei M. meridionalis sehwieriger zu interpretieren. 

Man erkennt ngmlieh in Fig. 132e auger dem Duetus enterieus bei beiden 
Uvetten noeh kleine Kanglehen, welehe direkt zum Uterus Iaufen sollen und aueh 
als ,,Efferenti uteri" bezeiehnet sind. Im Sehnittbild liegt jedoeh wie oben 
dargestellt - -  hinsiehtlieh dieser Struktur eine Fehldeutung vor. Andererseits 
stellt Kreis zusgtzlieh einen ,,Efferentus prineipalis" dar, der in der Region der 
hinteren Uvette zu beginnen seheint und his in die Rektalregion ziehen sell. Wie 
sehon Hopper vermutet, liegt jedoeh der Sehlug nahe, in diesem Kanal den Duetus 
uterinus zu sehen, der dann allerdings am Gonadenumsehlag enden mtil?te. Beim 

8* 
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vorderen Gonadenumschlag ist nach Fig. 132e auch eine Kappe wie bei M. minor 
zu erkennen, und der yon ihr fortffihrende Kanal - -  als Ovidukt bezeichnet - -  
k6nnte auch ein Ductus uterinus sein, da der Kanal sich nicht beim ersten im 
Gonodukt erkennbaren Ei erweitert. DaB die Verh~ltnisse hier wie bei M. minor 
sind, beweist auch die verdickte Schale des Eies: Die Schalendrfise mul3 in der 
erw~hnten Kappe liegen. 

Die Frage, ob bei M. meridionalis also ein langer, zum Gonadenumschlag 
ffihrender, oder nur ein sehr kurzer, direkt yon der Uvette  zum Uterus ver- 
laufender Ductus uterinus, oder ob sogar zwei Kommunikationskan~ilc zu jedem 
Gonodukt vorhanden sind, kann leider nicht entschieden werden. Ich neige zu der 
Ansicht, dab nur eine Verbindung existiert und dab der yon Kreis dargestellte 
,,Efferentus uteri" vielleicht der etwas verschobene Anfangsteil des l~ngeren eigent- 
lichen Ductus uterinus (--, ,Efferentus principalis") ist. 

W ~ h r e n d  H o p p e r  (1967) e ine  H o m o l o g i e  des ,,Vaginalskeletts" y o n  

M. meridionalis u n d  M. bandaensis m i t  d e m  D u c t u s  t e rmina l i s  led ig l ich  

ffir  m6gl ich  h~lt ,  sche in t  mi r  diese H o m o l o g i e  e i n d e u t i g  u n d  g u t  

beg r f indba r  zu  sein. W a h r s c h e i n l i c h  i s t  bei  M. meridionalis sog~r ein 

T e r m i n a l d u k t  ~usgeb i lde t  wie bei  M. minor u n d  M. major. 
Kreis beschreibt n~mlich eine Verbindung des I~auptrohres zur Vagina, und 

,,an der Verhindungsstelle t r i t t  ein stark entwickeltes Cuticulargeriist auf, welches 
gabelf6rmige Gestalt besitzt und in die Vagina hineinreicht (Kreis, 1934, S. 248). 

Die Kriterien Remanes (1952) fiir eine Homologie sind weitgehend erffillt: 
1. Lage: Aus der Fig. 32 bei Kreis ergibt sich, dab das ,,Vaginalskelett ̀ ' 

durch das rechte Lateralchord direkt his an die K6rperoberfl~che reicht. Seine 
ventrad weisende Fortsetzung scheint durch die deutliche seitliche Zusammen- 
pressung des Schnittes verurs~cht zu sein. Es ist aber anzunehmen, dal~ der ur- 
spriingliche Verlauf wie bei M. minor mehr dorsad ist, so dab ein AnschluB an das 
in Fig. 31 fg, lschlich als ,,gonenterischer Kanal':  gedeutete R6hrehen hergestellt 
werden kann. Dieses l~6hrchen r~gt in das Hauptrohr. 

Das ,,Vaginalskelett" liegt also wie der Terminaldukt anderer Meyersia-Arten 
zwischen Hauptrohr und K6rperoberfl~che des rechten Lateralfeldes, und zwar in 
direkter Nachbarschaft der Vagina. 

2. Spezielle Qualit~t: Terminaldukt wie ,,Vaginalskelett" sind sklerotisierte 
Strukturen. Zwischen den Teilen des letzteren erscheint (Fig. 32) ein Kanal mit 
deutlicher 0ffnung zu der K6rperoberfl~che, also: Ein Ductus mit  Porus ist ausge- 
bfldet. 

4.--6. Hilfskriterien: Ffir alle Meyersia-Arten sind Terminaldukte bzw. 
,,Vaginalskette" beschrieben (4). Das de Mansche Organ und die Gonaden sind 
bei allen Arten sehr ~hnlich gebaut und dureh ihre klare Symmetrie gekenn- 
zeichnet (5). Ein unpa~rer Terminaldukt in Vulvarregion bzw. ein ,,Vaginal- 
skelett" ist nur bei Meyersia bekannt. Alle weiter entfernt stehenden Onchol- 
aimiden zeigen andere Verh~ltnisse (6). 

A u f  G r u n d  der  hier  d u r c h g e f i i h r t e n  e i n g e h e n d e n  Diskuss ion  k a n n  

fes tges te] l t  werden ,  daft das  de  Manscbe  O r g a n  al ler  y o n  H o p p e r  m i t  

Abb. 6. Meyersia minor Hopper, 1967. M~innchen: Querschnitt durch das 
Vas deferens mit SFermien 

Abb. 7a u. b. Adoncholaimus/uscus (Bastian, 1865). a L~ngs-, 
b Querschnitt des Osmosiums 

Abb. 8. Adoncholaimus/uscus (Bastian, 1865). Vorderende des de Manschen 
Organes (halbsehematisch) 
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Recht zu Meyersia gestellten Arten einen weitgehend iibereinstimmen- 
den Bau zeigt. 

Ob zus~tzlich zu den von den paarigen Uvet ten ausgehenden Duetus 
uterini noch weitere Verbindungen zum Uterus bestehen, ist unsicher, 
jedoch nut  im Hinbliek auf M. meridionalis und eventuell noch M. major. 
Bei M. meridionalis besteht auch die MSgliehkeit, dal~ bier die Duetus 
uterini sehr kurz sind und sich nieht his in die Region des Gonaden- 
umsehlages erstreeken. 

Bei allen Arten bestehen zudem enge Beziehungen zwischen dem 
Hauptrohr  und der Vagina-Vulva in Zusammenhang mit der Ausbildung 
eines Terminaldukts. Immer  sind wohl Vulvarmuskulatur und Ring- 
muskulatur des t tauptrohres bier verbunden, und bei den beiden Arten 
M. bandaensis und M. meridionalis soll nach Kreis sogar eine offene 
Kommunikat ion zw~sehen Hauptrohr  und Vagina existieren. Eine solche 
ist bei M. minor ]edoeh nieht vorhanden: Befinden sieh bei dieser Art 
Eier im Uterus, so sehieben sie sich zwisehen Darm und t taupt rohr  
dorsad vor und lassen Uterus und Hauptrohr  als voneinander getrennte 
Strukturen erkennen. 

5. Adoncholaimus Filipjev, 1918 

Alle hinreiehend beschriebenen Arten dieser Gattung besitzen ein 
de Mansehes Organ. Es ist entspreehend den paarig-symmetrisehen 
Gonaden durch ein ]anggestrecktes dorsales Hauptrohr  gekennzeiehnet, 
dessen Terminaldukte kurz vor dem After liegen. Mit beiden Gono- 
dukten kommuniziert  es dutch verwiekelt gebaute Verbindungsstruk- 
turen. Das Vorderende des Hauptrohres,  der Ductus enterieus, liegt 
ventral in der Region des vorderen Ovars und verbindet sieh in nur 
ienem Osmosium mit dem Darmepithel. 

Adoncholaimus/uscus (Bastian, 1865) 

Die yon de Man (1886) vorgelegte, sehr detaillierte Beschreibung 
hat sich bei den eigenen Untersuehungen weitgehend best~tigen lassen 
(Abb. 8). Zum besseren Verst~ndnis der von de Man im wesentlichen 
nach Totalpr/~paraten gegebenen Besehreibung und zur Deutung yon 
Einzelheiten und Funktion, sowie zum Zweeke einer eingehenden 

Abb. 9a--k. Adoncholaimus fuscus (Bastian, 1865). Querschnittserie des de Man- 
s~hen Organes. a Osmosium; b Ductus entericus; c Ductus enterieus kurz vor 
der Auftreibung; d Auftreibung des Hauptrohres; e wenig vor der Vulva; f Vulvar- 
bereich; g hinter dem postvulvaren Ovar (Pfeil weist auf verheilte Wunde); 

him Bereieh der Schwanzdrfise; i kurz vor dem Terminaldukt; k Terminaldukt 
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Diskussion sei eine Beschreibung anhand einer Answahl yon Schnitt- 
bfldern und Detailzeichnungen beigeffigt: 

I m  mitt]eren Bereich des vorderen Ovars sieht man ventral das 
Osmosium (Abb. 7, 9a); wie bei Meyersia lgl~t sich erkennen, dab sein 
inheres Gewebe, kompakt  und kopffSrmig, aus modifizierten Darm- 
zellen besteht, welche in den Ductus enterieus vorgestiilpt sind. 

I m  L~ngsschnitt (Abb. 7a) wird der Zusammenhang mit dem Darm- 
epithel durch eine lJbergangszone besonders deutlich sichtbar. Die zahl- 
reiehcn Zellkerne sind lediglich durch ihre mehr abgeflachte Gestalt und 
etwas stgrkere F/~rbb~rkeit yon denen der Darmwand zu unterscheiden. 
Sie gruppieren sich in der Peripherie des Gewebekopfes und lassen 
zwischen sich einen zytoplasmatischcn Bereieh frei. Dieser Bereich kann 
im Totalpr~tparat als Fortsetzung des t tauptrohrlumens erscheinen und 
eine offene Verbindung zum Darmlumen vort£uschen. Zellgrenzen sind 
im Innern des Osmosiumgewebes nicht auszumachen. 

Die Wand des Ductus entericus, des vordersten Hauptrohr~bschnittes,  
hebt sich ventral von dem cingestiilpten Osmosinmgewebe ab, so da~ 
man ein Lumen erkennt. Die Wandzellen sind auch im weiteren Verlauf 
des Ductus flach (Abb. 9b); die Kerne erscheinen dadurch ebenfalls 
abgeflacht und ghneln sehr denen der Uteruswand. 

Der Ductus entericus zieht im ventralen Sektor eaudad, wobei er 
sich ein wenig zwischen den Darm and das rechts liegende Ovar schiebt. 
Sehon bald - -  bei lebenden Tieren oft direkt beim Osmosium - -  er- 
seheint im Lumen ein feingranuliertcs, mit  Eosin fgrbbares Sekret, in 
dem vereinzelt spindel- bis tropfenfSrmige Zellen mit stark gefarbten, 
rundlieh erscheinenden Nuclei (oder Nucleoli ?) auftreten. 

Bei der Keimzone des Ovars riickt der Duetus entericus zwischen 
Darm und Ovar weiter dorsad und n immt streekenweise den grSl3ten 
Tell des KSrperquerschnittes ein (Abb. 9 e). Das Sekret fiillt das Lumen 
fast vSllig aus; die zellul~ren Einschliisse werden h£ufiger. Schliel~lich 
bflden sie eine geschlossene Schieht im reehten Teil des Lumens und 
sind dicht aneinander gedr~tngt. 

Diese Zellen rufen die warzenartige Au[treibung des Hauptrohres 
hervor (Abb. 9d), welche bisher mit  dcr Uvet te  homologisiert wurde. 
Die innersten der eingeschlossenen Zellen sind n£mlich mit einem Ende 
gegen die Spitze der Auftreibung orientiert, so d~I~ eine Radi~rstruktur 
erscheint, nieht unghnlich jener in der Uvet te  yon Meyersia und Meton- 
cholaimus. Sehr deutlich ~drd dieser Eindruek bei Totalprgparaten, die 
mit  Chloralbydrat aufgehellt und in ihrem Brechungsindex ver~ndert 
sind. Schon Cobb (1930) bemerkt,  die Zellen seien bei Ad. ]uscus weniger 
stark ]ichtbrechend als bei Metoncholaimus pristiurus. Weiterhin liege 
sich fiir die Homologisierung mit der Uvet te  noch das Argument an- 
fiihren, dab sowohl yon tier Uvette,  als aueh yon der Auftreibung die 
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Abb. 10. Acloncholaimus/u~cus (Bastian, 1865), Verbindung zwisehen Hauptrohr- 
auftreibung und Uvette (nach Totalprgparat) 

Abb. 11. Adoncholaimus panicus Cobb, 1930. Verbindung zwischen 
tIauptrohrauftreibung und Uvette (naeh Totalpr~parat) 

zur Gonade f i ihrenden Verb indungss t ruk turen  ausgehen (Abb. 10). Diese 
lassen sieh bei der vorliegenden Art  sehr genau erkennen,  wobei die 
de Mansehen Beobaehtungen  kaum verbessert  werden k6nnen  (1886, 

S. 49f.) : 

,,Von dem Gipfel jeder Warze entspringt nun ein Verbindungsr6hrehen ... und 
ieh unterseheide an denselben drei Abschni~te. Der erste Absehnitt ist ein enges, 
meist gewundenes R6hrehen ..., welches sehr diinn yon dem Gipfel der Warze 
entspringt, a.llm~hlieh dicker wird, noeh vor seiner Mitte oval anschwillt und 
zuletzt meist etwas gewunden in den zweiten kugeligen oder eirunden Absehnitt 
iibergeht. In der ovalen Ansehwellung beobaehtete ieh einen eif6rmigen, 5,5-- 
6,2 a lgngen Kern mit rundem Kernk6rperehen, nnd in dem R6hrchen verlguft 
ein feiner Gang, der in der ovalen Anschwellung ebenfalls etwas erweitert ist. 

Der zweite Absehnitt stellt ein ungef~hr 50 tz langes und 40 ~ breites, kugeliges 
oder eif6rmiges Gebilde dar, dessen Wand mit einem einsehichtigen Epithel von 
polygonalen, k6rnigen Zellen bekleidet ist ... Das yon der Warze entspringende 
R6hrehen ragt nun ein wenig in das Inhere der Kugel hinein, und yon der 
inneren Spitze sah ich ein kurzes, gewundenes Fgdehen ~bgehen, das sieh n~eh 
dem gegeniiberliegenden Ende der Kugel riehtete ... Am anderen Ende nun geht 
die Kugel in einen langen, 8 Ix breiten Ausffihrgang fiber, den ieh als den dritten 
Absehnitt besehreibe. Dieser Gang miindet nieht welt vom Eileiter in den Uterus 
hinein. W~hrseheinlich wird das ganze Verbindungsr6hrehen yon einer zarten 
Seheide umgeben, welehe vielleieht mit der das Hauptrohr bekleidenden Seheide 
zusammenhgngt; an der Kugel beobaehtete ieh sie aber nicht". 

Die E inm/ indung  des Ganges l inden  wit  also dort, wo der Ovidukt  
in den Uterus  fiihrt. Dieser Tell des Uterus,  ein dureh hohe, sekre- 
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tierende Wandzellen ausgezeiehneter Pr/iuterus, stellt die Sehalendrtise 
dar. ,,Kugel" und Ausffihrgang erseheinen naeh der Lage und dem 
Gesamtbild, aber aueh histologiseh darch den allm&hliehen Ubergang als 
Aussackung des Pr~uterus. Die,,Kugel" homologisiere ieh mit der Uvette, 
den Gang mit dem Duetus uterinus. Denn die warzenf6rmige Auftreibung 
des Hauptrohres ist nach meinen Untersuchungen eine Aufblghung, 
verursacht darch Zelleinschliisse, die Uvette der anderen Genera jedoch 
ist ein yore Hauptrohr abgegliedertes Gebilde, genauer: der proximale 
Tell des Ductus uterinus. Fiir meine Deutung spreehen die Befunde bei 
mehreren untersuehten juvenilen Weibchen, die offenbar noch nieht 
fortpflanzungsreif sind, in deren Ovar aber sehon Eier heranwaehsen: 
Das de Mansche Organ ist sehon typiseh ausgebildet, alle Verbindungs- 
struktaren zum Uterus sind sehon erkennbar. Diese beginnen jedoeh 
nicht auf der Spitze einer Auftreibung des I-Iauptrohres: Solehe Auf- 
treibungen sind vielmehr noeh gar nieht ausgebildet. Es/ehlen n~imlich 
die sie verursachenden eingeschlossenen Zellen ! 

Die im Hauptrohr eingesehlossenen Zellen sind durch eine Reihe yon 
Untersuehungen als Spermatozoen identifiziert worden (Abb. 12): 

1. Alle Weibchen mit Eiern im Uterus zeigen diese Zellen (mindesiens 
50 untersuehte Weibehen). 

2. Wie oben dargestellt, sind sie bei noch nieht fortpflanzungs- 
bereiten Weibehen, die offenbar noch unbegattet sind, nieht vorhanden 
(4 untersuchte Tiere). 

3. Der Ductus uterinus ffihrt in den als Schalendrfise ausgebildeten 
Pr~uterus. In diesem Bereich liegt in der Regel das ]~eeeptaeu]um 
seminis der Nematoden, und in seiner N~he findet die Insemination 
statt; denn im ansehliel~enden Tell des Uterus zeigen die Eier immer 
eine verdickte Sehale, welehe auf die Insemination zarfiekzuffihren ist 
(s. de Coninck, 1965). Im Pr&uterus und im Duetus uterinus sind 
vereinzelt, doeh immer in geringer Zahl, gleichartige Zellen wie die in 
Frage kommenden aus dem Hauptrohr yon Ad./uscus gesehen worden. 

4. Die Zellen im Sehnittbild des Hauptrohres zeigen gleiehe GrSl3e 
und Gestalt sowie F~rbbarkeit (H~malaun-Eosin, ,Az~n" und nach 
Crossmon) wie die Spermien in: Schnittpr~paraten des Vas deferens 
mgnnlieher Tiere. Die Kerne (oder Nucleoli ?) sind intensiv gef~rbt und 
kugelrund, aber reeht klein (ca. 1,5 ~). 

5. Aus einem quer durehgeschnittenen Weibchen warden unter dem 
Mikroskop darch leichten Druck die Zelleinsehlfisse aus dem de Mansehen 
Organ herausgequetscht: Sie gleiehen vSllig den in gleichartigem Ver- 
fahren aus dem Vas deferens gewinnbaren Spermien. Bei einem juvenilen 
Weibehen (vgl. oben 2.) brachte ein gleiehartiges Quetsehpr~parat keine 
Zelleinschlfisse. 
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Abb. 12a--e. Adoncholaimus/uscus (Bastian, 1865). Spermatozoen: a aus durch- 
geschnittenem Mgnnchen herausgequetscht (in Meerwasser) ; b aus der Hauptrohr- 
auftreibung eines durchgeschnittenen Weibchens herausgequetscht (in Meerwasser) ; 
c Spermien yon a fixiert und gef~trbt (Hgmalaun-Eosin); d Spermien in Lgngs- 

schnitten der Hauptrohrauftreibung; e Spermien im Vas deferens (L~ngsschnitt) 
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6. Die nach 5. aus dem M/~nnehen gewonneneD Spermien wurden auf 
dem Obj ekttr/~ger fixiert und als Ausstrichpr/tparat in gleieher Weise wie 
die Sehnittpr/~parate gef/~rbt: Es ergibt sieh v611ige 17bereinstimmung 
mit den bei Weibehen im Sehnitt zu erkennenden Zellen. 

Ich m6chte an dieser Stelle auch auf die besonders eigentiimliehe Gestalt 
der noch unfixierten Sperm~tozoen hinweisen: sehr lange, fadenartig diinne Fort- 
s~tze sieht man in Verl~tngerung der spitz ausgezogenen spindel- oder tropfen- 
fSrmigen Zellen. 

Das Hauptrohr des de Manschen Organes wird in seinem weiteren 
Verlauf st/~rker zwisehen Darm und Uterus eingeengt, zumal wenn 
letzterer mit  Eiern gefiillt ist (Abb. 9e). Querschnitte im Bereich der 
Vulva zeigen keine Verbindung zwischen Vagina oder Uterus und Haupt-  
rohr (Abb. 9f). 

Das Hauptrohr  liegt nun dorsal und beh~lt diese Lage bis zu seiner 
Terminalregion bei. Nahe bei der hinteren ovarialen Keimzone werden 
Sekret und Spermien im Lumen wieder reiehlieher; im Uterusbereieh 
Iehlen besonders letztere h/tufig auf weiten Streeken. Es folgt nun die 
hintere Hauptrohrauftreibung, die im wesentliehen der vorderen gleicht. 

Welter caudal wird das Hauptrohr  wieder englumiger, und auch seine 
Einschliisse, Sekret wie Spermien, werden geringer. Vom Umsehlag der 
hinteren Gonade an werden die Wandzellen des Hauptrohres allm/~hlieh 
hSher, wghrend die Grundfl~che abnimmt, was sehon de Man beobaehtete 
(Abb. 9g--i) .  H£ufig erseheinen diese Zellen dutch ihren Inhal t  blasig 
aufgetrieben. Sic sind besonders hoch im Terminalabschnitt  des Haupt-  
rohres, das hier wieder etwas anfgeweitet ist. Man erkennt aueh eine 
feine Streifung an den Zellen, die vielleicht auf Fibrillen zurfiek- 
zufiihren ist. 

Kurz hinter der Gonade sieht man eine d/inne Scheide das Haupt-  
rohr umhiillen; sic enth/~lt vereinzelt Zellkerne und erseheint synzytial. 
Nach hinten fortschreitend wird die Seheide dicker und kernreieher. 
Wahrscheinlieh begleitet sic das gesamte I-Iauptrohr als teilweise sehr 
feine Membran. Aueh im Langssehnitt des Osmosiums sieht man eine 
entspreehende Struktur (Abb. 7a); das Verbindungsr6hrehen zwisehen 
I taupt rohr  und Uvet te  wird ebenfMls yon einer feinen Seheide umhiillt, 
die mit  der des Hauptrohres zusammenzuh/ingen seheint (Abb. 10). 

Die Poren der beiden kurzen (15--20 B) Terminaldulcte findet man 
1,8--2,5 Analbreiten (=3/4 bis 1 Sehwanzl/~nge) vor dem After beider- 
seits dorsal vom Lateralfeld (Abb. 9k). Die kompliziert gestalteten 
Terminaldukte sind arts einer festen, sklerotisierten Substanz aufgebaut 
und gelblich-braun gef/irbt; sic lassen sich wie die Verst~rkungen der 
MundhShlenwand z.B. mit  Azoearmin anf/irben. Ein enger Kanal  ver- 
binder das Lumen des t tauptrohres  mit  der Augenwelt. 
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Die zwisehen den Wandzellen und der Seheide des Hauptrohres be- 
findliehe Membran setzt sieh, wie die Seheide als ~ugere Umhiillung 
der Terminaldukte, bis nahe an die K6rperoberfl£ehe fort und scheint 
hier mit  der Kutikula  direkt zusammenzuh/ingen. Es ergibt sieh also 
eine enge Beziehung zur Hypodermis. 

Beide Terminaldukte sind seitlieh and  ventral yon 12--16 grogen, 
birnf6rmigen Driisenzellen begleitet. Diese sind in einem Halbkreis ange- 
ordnet und weisen mit ihrem dfinneren, verl/~ngerten Ende zum Porus 
hin. Aus dieser Anordnung kann man auf eine Sekretausseheidung in 
die Region des Porus schlieBen, wenn aueh keine deutliehen 0ffnungen 
der Zellen zu finden sind. Dutch Lage und Bau werden diese Zellen als 
hypodermale Drfisenzellen gekennzeiehnet. 

Bei einem juvenflen Weibehen stellte ieh eine Verdoppelung des 
linken Terminaldukts lest; im fibrigen ersehien das de Mansche Organ 
aber normal gebaut. 

Selbst im hintersten Absehnitt  des Hauptrohres findet man mitunter  
vereinzelt Spermatozoen. Bei lebenden Weibehen ist das gesamte Haupt-  
rohr yon einer Fliissigkeit erfiillt, die sieh bei K6rperkrfimmungen oder 
dutch leiehten Deckglasdruek in beide K6rperriehtungen bewegt. Ein- 
zelne Spermatozoen und kleinere Sekretmassen festerer Konsistenz 
werden mit  der F1/issigkeit bewegt; in den Auftreibungen jedoeh sind 
die Spermien dieht aneinandergelagert und dutch festes Sekret umh/illt. 
Die Ausriehtung der Spermienmassen auf die Abzweigstelle des Ver- 
bindungsr6hrehens zur Uvet te  sei noeh einmal betont. An den Terminal- 
poren werden gr613ere Sekretmengen niemals beobachtet. 

A do~cholai~u.s panicu~ Cobb, 1930 

Das de Mansehe Organ ist bis auf seinen terminalen Abschnitt  und 
geringftigige Strukturfeinheiten gMehartig gebaut wie das yon Ad./uscus'. 

Etwa 1,75 Analbreiten vor dem After zeigt das Weibehen auf beiden 
K6rperseiten ]e 7 - - I0 ,  meistens 8 in einer Querreihe liegende Terminal- 
poren (Abb. 13). Hypodermale Zellpakete umgeben die Poren; dorsal 
yon diesen fehlen sie jedoeh. Es handelt sieh wohl um Driisen wie bei 
Ad./uscus. Die kurzen Terminalr6hrehen (ebenfalls je 7--10) vereinigen 
sieh zu 2 doppelt so langen, 25 ~ dieken Hauptrohr~sten. 

2,7 Analbreiten vor dem After versehmelzen die beiden Aste zum 
eigentliehen Hauptrohr .  Dessen Wand besteht aus blasigen Zellen wie 
bei der vorangehend besehriebenen Art; aueh eine fibrill£re Streifung 
ist zu erkennen. Eine Seheide mit abgeflaehten Kernen ist deutlieh 
ausgebildet. 

Diesen dorsal yore Darm gelegenen Teil des Hauptrohres kann man 
bis fast in den Vulvarbereich verfolgen, doeh ist er hier undeutlieh und 
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weir d i inner  als h in ten  (Durehmesser  do r t  50 ~). Auf  ha lber  St reeke 
zwisehen Vulva  und  vo rde rem Gonadenumsch lag  sieht  m a n  wieder  deut-  
]ieh das  Osmosium. Es  schiebt  sich yon  ven t ra l  zwisehen die reehts  
l iegende Gonade  und  den l inks bef indl ichen D a r m  und  is t  genauso 
besehaffen wie bei Ad. ]uscus. 

I n  HShe der Ke imzone  der Ovar ien  sieht  man  die Verbindungs-  
kang]e zu den Gonaden  yore  H a u p t r o h r  abzweigen,  und  zwar auf 
warzenf6rmigen Auf te ibungen  wie bei  Ad. luscus. Die Verbindungs-  
s t r uk tu r en  liegen ven t ra l  zwischen D a r m  und  Ovar  und  ghneln aul3er- 
ordent l ieh  denen der  anderen  A r t  (Abb. 11): 

Als langgestreckte Aussackung des Prguterus, direkt neben der Einmiindung 
des Ovidukts abzweigend, fiihrt ein etwa 55 > langer und 10 ~ dicker, sehlauch- 
fSrmiger Ductus uterinus zu der 27 × 30 b~ messenden Uvette. Die Zellen yon 
Uvette, Ductus uterinus und Gonodukt sind einander sehr ghnlich. Der Ein- 
miindung des Duetus uterinus gegeniiber durchbricht ein etwa 1 bt weites R5hrchen 
die Wand der Uvette. Das l%6hrchen, nur 5 ~* lang, geht aus yon einer runden, 
kapselartigen Blase. Diese Blase sitzt der Uvette auf und enthi~lt in ihrem l l ,~ 
weiten Innern einen Kern (3 × 4 b0 mit deutlichem KernkSrperchen. Dieser Kern 
unterscheidet sich nicht yon denen der benachbarten Strukturen. Das Lumen 
der Blase verengt sieh zu dem des dSnnen Verbindungsr5hrehens, das wie bei 
Ad. [uscus beschaffen ist. Es besitzt also eine mittlere, kernftihrende Erweite- 
rung und verbindet sich mit dem Hauptrohr. 

Dieser bei  for tpf lanzungsre i fen  Weibchen  ~ufgetr iebene Teil  des 
H a u p t r o h r e s  is t  bei  juveni]en Tieren n icht  besonders  hervorgehoben,  
ha t  aber  eine fa l tenreiehe W a n d .  Wie  bei  Ad. luscus werden die Auf- 
t r e ibungen  dureh  eingesehlossene Spermienmassen  verursaeht ,  was dureh  
Que t schprgpara te  und  vergle iehende Unte r suehungen  bei mgnnl iehen 
Tieren gesicher t  werden konnte .  

Adoncholaimus thalassophygas (de Man, 1876) 

I m  Gegensatz  zu d e n / i b r i g e n  Teilen des de Manschen Organes is t  das  
H in te rende  des t t a u p t r o h r e s  deut l ich  zu sehen. Es zeigt zwei Terminal -  
duk te  drei  bis ffinf Ana lb re i t en  vor  dem After .  Diese sklerot is ier ten  
RShrehen  sind 20 b~ lang und  fi ihren senkreeht  vom Hin te rende  des 
H a u p t r o h r e s  zu den Poren  an der  KSrperoberfl/~che. Das H a u p t r o h r  
l iegt  dorsal ,  und  es is t  n ich t  mSglieh, bei  ihm Wandze l l en  zu er- 
kennen.  Die W a n d  ist  v ie lmehr  m e m b r a n a r t i g  und f£rb t  sich wie die 

Abb. 13 a u. b. Adoncholaimus panicus Cobb, 1930. Pr~analregion eines Weibchens: 
Hauptrohr des de Manschen 0rganes mit zwei Termin~l/~sten mit je 8 Terminal- 
dukten und -poren. a Lateralansicht, b Dorsalansicht (nach Totalpr/iparaten) 

Abb. 14. Adoncholaimus thalassophygas (de Man, 1876). Querschnitt 
im Bereich des Osmosiums 

Abb. 15. Adoncholaimus lepidus (de Man, 1889). Querschnitt im Bereich der 
Keimzone des vorderen 0vars, Hauptrohr mit Spermien gefiillt 
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Wand der TerminMdukte mit Eosin und Azoearmin. Die/iugere Scheide 
steht durch plasmatische Brficken mit Hypodermis und Muskulatur in 
Verbindung und ist deshalb nicht deutlich abzugrenzen. Das hinten 
sackartige und noch 15--20 ~ weite I tauptrohr wird 4---5 K6rperbreiten 
vor den Terminaldukten bedeutend diinner und bleibt nur bei besonders 
giinstigen Prgparaten bis in seinen vorderen Bereich sichtbar (vor allem 
bei Totalt/~rbungen mit Azoearmin). 

Das 0smosium erkennt man deshalb auch nur mit Mfihe im Bereich 
des vorderen Ovars; der Querschnitt eeigt einen kleinen kompakten 
Gewebekopf, der wenige Zellkerne enth~lt (Abb. 14). 

Die Verbindungsstrukturen mit den Gonodukten k6nnen nicht ge- 
sehen werden. Auff/~llige Auftreibungen wie bei Ad./uscus und Ad. pani- 
cus hat das Hauptrohr nieht. Man erkennt auf Quer- und L~tngssehnitten 
jedoeh im entspreehenden K6rperbereich Ballungen von Spermien. Ver- 
einzelt treten diese spindelf6rmigen Zellen aueh im hintersten Teil des 
tIauptrohres auf, wo man aueh ein gelatin6ses, sehwach gesehichtetes 
Sekret erkennt. 

Unter mehr als 50 untersuchten weibliehen Exemplaren Iand ieh 
ein Tier, bei dem einer der beiden Terminaldukte verdoppelt war, wie 
es bei einem Exemplar yon Ad. ]uscus besehrieben wurde. 

Adoncholaimus lepidus (de Man, 1889) 

Das de Mansehe Organ hat den gleiehen Bau wie bei der vorigen 
Art und ist wie dort in seinem vorderen Abschnitt schwierig zu sehen. 

Die beiden Terminaldukte mit ihren Poren liegen nur wenig mehr 
als eine Analbreite pr/~anal. Das Hauptrohr ist eine lange, sehr dfinne 
R6hre mit /~hnlich membranartiger Wand wie bei Ad. thalassophygas. 
Im ttinterk6rper sieht man eine krgftige Scheide. 

Das Vorderende des IIauptrohres (Ductus entericus) und ein 
Osmosium sind nieht gesehen worden. Spermienballungen linden sich 
jedoch wie bei Ad. thalassophygas nahe den Keimzonen der Ovarien. 
Sie fiillen den Querschnitt des Hauptrohres v611ig aus (Abb. 15). 

Diskussion 

Neben den hier besehriebenen Arten ist ein de Mansehes Organ er- 
w/Lhnt women in den Artbesehreibungen yon Adonoholaimus aralensis 
Filipjev, 1924, Ad. derjugini (Savaljev, 1912), Ad. islandicus Kreis, 1963 
und Ad. longicaudatus Paramonow, 1929 sowie bei Ad. crassicaudus 
Wieser, 1953 (naeh Mawson, 1958b). Es werden jedoeh lediglieh An- 
gaben fiber die Terminaldukte und ihre Poren gemaeht, woraus in 
~bereinstimmung mit meinen Untersuehungen hervorgeht, dal3 paarige 
pr/~anale Terminaldukte die Regel sind. Bemerkenswert sind lediglieh 
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Ad. islandicus, bei dem auf beiden K6rperseiten paarige Terminaldukte 
gefunden werden (Kreis, 1963), und Ad. panicus mit seiner Vielzahl 
yon Poren. 

Bei den iibrigen zu Adoncholaimus gestellten Arten (Ad. austrogeorgiae All- 
g6n, 1959, Acl. chilkensis (Stewart, 1914), Ad. ]alklandiae Allg6n, 1959, Ad. indicus 
(v. Linstow, 1907), Ad. papillatus Kreis, 1932 und Ad. punctatus (Cobb, 1914) 
sind keine de Manschen Organe beschrieben worden, und die systematische 
Stellung dieser Arten ist auf Grund der unzureichenden Beschreibungen fraglich 
(s. Artbeschreibungen). 

Die weitgehende l]bereinstimmung der eigenen Befunde fiber das 
de Mansehe Organ von Ad./uscus mit denen yon de Man (1886) wnrde 
schon betont. Es wird jedoch gezeigt, dab das Osmosiumgewebe wie 
bei den anderen Genera im wesentlichen yore Darmepithel herzuleiten 
ist. Die Auftreibungen des Hauptrohres stellen keine Uvet ten dar, 
sondern werden durch Anballungen von Spermatozoen hervorgerufen. 
Schon zur Strassen (1894) hat  im Gegensatz zu de Man (1893) die 
Untersehiedlichkeit yon Uvet te  und Auftreibnng betont;  Cobb (1930) 
jedoch homologisiert wieder diese Strukturen, und die sp~teren Autoren 
(bes. Kreis, 1934) schliegen sieh seiner Meinung an. Auf Grund meiner 
Untersuehungen sind als Uvet ten jedoch die yon de Man als kugel- 
fSrmig besehriebenen Teile der Verbindungswege zu den Gonodukten 
(Pr/~uteri) anzusehen. Ihre Wandzellen sind nicht wie bei Meyersia yon 
denen des ansehlieBenden Ductus uterinns verschieden. 

Bemerkenswerte Ahnlichkeit zu Ad. ]uscus weist Ad. panicus im Bau 
seines Organes auf. Die beiden kleineren Arten Ad. thalassophygas und 
Ad. lepidus jedoch zeigen Unterschiede gegenfiber jenen, besonders im 
histologischen Bau der Organe (Hauptrohrwand);  Einzelheiten kSnnen 
bei ihnen z.T. aueh nicht mehr deutlich gesehen werden (Uvetten, 
Ductus uterini). 

6. Metoncholaimoides Wieser, 1953 

Diese Gattung - -  einzige Art:  M. squalus Wieser, 1953 - -  besitzt 
paarig-symmetrisehe Gonaden und gleieht im weibliehen Geschleeht 
weitgehend Adoncholaimus. Lediglich die yon Wieser erw/~hnte, 3 - -  
5 Analbreiten vor dem After gelegene Uvet te  weist auf einen Unter- 
sehied bin, wie aueh der in Fig. 74f dargestellte Terminaldukt.  Naeh 
dieser Darstellung kann man n/~mlieh auf das Vorhandensein von 
geldrollenartigen (monfliformen) Zellschl/~uehen schliel~en, wie sie bei 
Metoncholaimus besehrieben werden. 

Auch das sehr verl/~ngerte Spienlum m~nnlieher Tiere weist auf eine 
Beziehung zu dieser Gattung hin. 

Leider werden yon Wieser keine weiteren Angaben fiber das de 
Mansehe Organ gemaeht, so dal3 nicht festgestellt werden kann, in 

9 Z. Morph. Tiere, Bd. 66 
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welcher Beziehung das Organ zur Symmetrie der Gonade steht - -  ob 
etwa noch eine zweite Uvet te  existiert wie hei Meyersia und Adon- 
cholaimus. 

7. Metoncholaimus Filipjev, 1918 

Metoncholaimus besitzt ein de Mansches Organ, dessen Hauptrohr  im 
gonadenfreien postvulvaren K6rperabschnitt  liegt und kurz vor oder 
hinter der tI£1fte der Strecke Vulva-Anus mit  dem Osmosium beginnt. 
Die paarigen Terminaldukte zeigen meistens eine besonders typische 
geldendrollenartige Begleitstruktur und m/inden pr/ianal aus. Eine 
Uvet te  sitzt auf der rechten Seite des dorsal gelegenen t lauptrohres  
und ist dutch den sehr langen Ductus uterinus mit  dem Uterus ver- 
bunden. 

Metoncholaimus scissus Wieser u. Hopper,  1967 

In  seinen wesentlichen Z/igen entspricht das Organ den oben darge- 
stellten allgemeinen Verh/tltnissen (Ahb. 16). Nach etwa 30 % der Strecke 
Vulva-Anus beginnt der Ductus entericus-Abschnitt des Hauptrohres 
mit  dem Osmosium, einer volumin6sen Verbindung mit dem Darm- 
epithel (Abb. 17, 20c, d). Eine offene Kommunikat ion zwischen den 
Lumina beider Organe wird nicht gesehen, aber immerhin erscheint das 
Inhere des Osmosiumgewebes zellkernarm und weniger stark f/irbbar als 
die Peripherie, wo sich auch die Kerne konzentrieren. Gegen/iber dem 
Darmlumen ist das Osmosiumgewebe auch eingedellt oder sogar aufge- 
lockert (Abb. 20d). Die Inhaltsstoffe des Darmes werden aber nicht im 
Osmosium oder Ductus entericus gesehen. 

Caudad gliedert sich der Ductus entericus ab (Abb. 20e). Er  ent- 
h/ilt direkt in sein Vorderende vorgest/ilptes Osmosiumgewebe mit  zahl- 
reichen Zellkernen. Erst  auf den folgenden Querschnitten sieht man das 
Lumen des Ductus (Abb. 20f). Seine Wand ist wie die des weiteren 
Hauptrohres d/inn und oft undeutlich gegen das dorsale Gewebe des 
Hautmuskelschlauches abgegrenzt. Kerne fehlen dieser Wand ; zumindest 
sind auf weite Strecken keine zu linden. 

Etwa in der Mitre des Hauptrohres erkennt man auf seiner rechten 
Seite die Uvet te  (Abb. 20g, h; 18). Sie ist yon einer gleichartigen Wand 
wie das Hauptrohr  umhfillt und erh~lt dadurch das Aussehen eines 

Abb. 16. Metoncholaimus scissus Wieser u. Hopper, 1967. De )/iansches Organ 
(halbschematisch) 

Abb. 17--19. Metoncholaimu8 scissus Wieser u. Hopper, 1967 
(nach Totalpr/iparaten) 

Abb. 17. Osmosium. Abb. 18. Uvette 
Abb. 19. a Beginn, b Ende der moniliformen Zellschlguche an den Terminaldukten 

9* 
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Abb. 20a--1. Metoncholaimus 
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scissus Wieser u. Hopper, 1967. Quersehnittserie 
des de Mansehen Organes. a Kurz hinter  der Vulva, im Uterusblindsaek ein Ei;  
b t t in terende des Uterusblindsacks; e Vorderende des OsmosiumS; d etwa 
Osmosiummitte;  e Beginn des Ductus entericus; f kurz vor der Uvet te ;  g Uvet te ;  
h hinterster  Tell der Uvette,  i Haupt rohr ;  k Hauptrohrgste  kurz hinter  der 

Gabelung; 1 moniliforme Zellsehlguche mit  Ductus terminales 
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Blgsehens. In  ihrem Innern sieht man fiinf stark liehtbrechende k61behen- 
f6rmige Zellen, deren Wand dick, verfestigt und mit Eosin f/Lrbbar ist. 
Diese Zellen sind mit  ihrem diinnen Ende auf die zentrale Aehse der 
Uvet te  orientiert und weisen etwas naeh vorn. Naeh links hinten ragt  in 
Verl/~ngerung der Aehse ein g6hrehen yon nur 1,5 ~z Durehmesser in 
das Hauptrohr ,  das auf diesem Wege mit  dem Lumen der Uvet te  und 
des Duetus uterinus verbunden ist. 

Die gesamte Uvet te  ist naeh vorn nut  wenig verengt, und yon hier 
zieht als Verl/~ngerung ein zuerst diinner, dann aber aueh manehmal 
erweiterter Duetus uterinus naeh vorn, eng angelehnt an das rechte 
SeRenfeld (Abb. 20e~f ) .  Auch dem Duetus uterinus fehlen offenbar 
eigentliehe Wandzellen mit Kernen; vielleieht sind sie aber aueh nut  
sehr gestreekt und degeneriert. 

In  der N/~he der Vulva wird der VerlauI des Duetus nterinus un- 
deutlieher. Die Sehnitte lassen jedoeh erkennen, dab sieh der Kanal 
dorsal verlagert und hier zwisehen Darm und postvulvarem Uterussaek 
noeh ein Sttiek naeh vorn zieht (Abb. 20a, b). Die Einmtindungsstelle 
in den Uterus kann nieht deutlieh gesehen werden. 

An seinem Hinterende gabelt sieh das Hauptrohr  (Abb. 20i, k), und 
man erkennt die paarigen Terminaldukte, die von mehr oder weniger 
geldrollenghnliehen Zellsehl/tuehen begleitet werden, ngmlich yon hinter- 
einandergereihten grogen miinzenf6rmigen Zellen (Abb. 201, 19). Das 
Plasma der Zellen ist sehwaeh liehtbreehend und nur wenig fgrbbar, 
und die W~nde der Zellen sind verstgrkt.  Proximal wie distal sind diese 
Zellsehl~uehe jedoeh nieht yon soleh regelmggiger Struktur, sondern 
aufgeweitet und mit unregelm/tgiger angeordneten Zellen angef/illt. Bei 
den quersehlitzf6rmigen Terminalporen orientieren sieh die Zellen mit 
ihrer Lgngsaehse senkreeht zu den Sehlitzen. Die Sehlguehe werden, 
wie Quersehnitte deutlieh zeigen, yon einer faserigen, wohl muskul6s- 
bindegewebigen Seheide umhiillt. Das Lumen der Terminaldukte selbst 
erseheint als sichelf6rmiger, wohl yon einer Membran umhtillter S p a r  
zwisehen den Zellen des Zellsehlauehes und der Seheide an der SeRe, 
die dem Darm zugekehrt ist. 

Deutlieh werden im I iaupt rohr  und im Duetus uterinus, selten und 
undeutlieher aueh im Uvettenbl/~sehen zellartige Einsehl6sse gesehen, 
deren Kerne  grog sind und mit  H~malaun stark gef~rbt werden. Mit- 
unter wird der Duetus uterinus sogar bei starker Anfiillung mit diesen 
Zellea in bestimmten Absehnitten aufgeweitet. 

Weitere Arten 

Da mir kein weiteres Untersuehungsmaterial zug~nglieh ist, kann ieh 
hier lediglieh die Angaben aus der Li~eratnr referieren: 
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Sehon de Man (1893) gibt  eine Besehreibung des Organes yon 
Met. albidus (Bast ian,  1865), die keine wesent l iehen Abweiehungen  yon  
der  oben gegebenen al lgemeinen Charakter i s ie rung des de Mansehen 
Organes dieser Ga t t ung  aufweist .  

Aueh ffir die sehr de ta i l l ie r t  besehr iebenen Ar t en  Met. demani 
(zur Strassen,  1894) und  Met. pristiurus (zur Strassen,  1894) gil t  diese 
Charakter i s ie rung;  lediglieh Propor t ionsunte rseh iede  bei  den Ar t en  fallen 
ins Auge. Bei allen drei  genann ten  Ar t en  is t  zudem die Zahl  der  
k61behenf6rmigen Zellen in den U v e t t e n  grSGer als bei  Met. scissus: 
bei  Met. pristiuru8 sind es naeh Cobb (1930) 32 Zellen, und  bei  den 
anderen  ist  die Zahl  ghnlieh, wie aus Bemerkungen  bei  zur Strassen 
(189~) und  aus Fig.  i1 bei de Man (1893) hervorgeht .  DaG die irr igen 
Vorste l lungen yon znr  Strassen (189~) und  F i l i p j ev  (1918/21), das  
Osmosium stelle eine offene Verb indung  mi t  dem D a r m  dar  und  ein 
Due tus  u ter inus  exist iere nieht ,  dureh Cobb (1930) r ieht iggeste l l t  wurden,  
habe  ieh sehon in der  Ein le i tung  erw/thnt. 

Bei allen fibrigen Metoncholaimus-Arten ist das De Mansehe Organ unzu- 
reichend besehrieben. Immerhin werden bei Met. amplus Hopper, 1967, und Met. 
pelor Hopper, 1967, yon Ringmuskulatur umhiillte Zellschlguehe an den beiden 
Terminaldukten bei der Besehreibung aufgefiihrt. Diese Zellschlguche sind jedoch 
kompakter als bei Met. scissus, d.h. die Zellen sind zumindest im hinteren Ab- 
schnitt in zwei Reihen start in einer angeordnet. Bei Met. pelor beschreibt 
Hopper sklerotisierte spieulum-iihnliche Strukturen (Seytalia), die h~ufig in den 
Zellschl~uchen stecken und aus den Terminalporen herausragen. Die Poren sind 
bei Met. amplus wie bei den iibrigen bisher genannten Arten Querschlitze, bei 
Met. pelor jedoch L~ingsschlitze. 

Met. intermedius Wieser u. Hopper, 1967, hat nach der Beschreibung eine 
kapselfSrmige Uvette und ein Osmosium, in dem die Lumina von Darm und 
Duetus entericus kommunizieren sollen. Eine ghnliche Kommunikation wird auch 
bei Met. simplex Wieser u. Hopper, 1967, gezeigt. DaB das Osmosium bei dieser 
Art zudem hinter der Uvette liegen soll, diirfte wie die Angaben fiber die 
Kommunikation auf einer falsehen Interpretation beruhen, oder es sind hier ver- 
bindende RShrehen fibersehen worden. Das Hauptrohr ist hier wohl auch durch 
den Besitz zelluliirer Wgnde gekennzeichnet; der Zellschlauch am TerminMdukt 
ist kompakt und kurz und anseheinend auch nieht einreihig. 

Met. simplex zeigt zudem nur einen unpaaren Terminaldukt und -porus, der 
dorsal vom After ausmfindet. Gleiehfalls nur einen Porus besitzt Met. murphyi 
Inglis, 1966, wo das Organ wohl weitgehend der allgemeinen Besehreibung 
entspricht. 

Aueh Met. haplotetros Mawson, 1958, besitzt nur einen TerminMporus, aber 
anscheinend einen zweiten I)uctus terminalis. Da kein Mgnnehen beschrieben 
wurde, ist die systematisehe Stellung der Art unsieher. 

Fiir die Arten Met. antarcticus (v. Linstow, 1896), Met. longiovum Chitwood, 
1960, und Met. uvi]er Wieser, 1959, kann lediglich das Vorhandensein des 
de Mansehen Organes festgestellt werden sowie die Tatsache, dag bei den beiden 
letzteren pr~anale Terminalporen vorkommen. Bei Met. anthophorus Saveljev, 
1912, wird das Organ nicht erw~ihnt. 
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Diskussion 

Bei allen hinreiehend beschriebenen Metoneholaimus-Arten hat das 
de Mansche Organ einen iibereinstimmenden charakteristischen Bau. 

Dureh die Untersuchungen an Met. 8cissus kann bestgtigt werden, 
dab keine offene Verbindung zwischen Darm und Duetus enterieus 
existiert. Obwoh] Cobb (1930), Chitwood (1931) und Kreis (1934) die 
falsche Ansicht zur Strassens (1894) sehon riehtigstellten, kommen 
immer wieder offensichtliehe Fehlinterpretationen vor (z. B. bei Wieser 
u. Hopper, 1967, an Met. intermedius und Met. simplex). 

Auch ein zweiter, gleichfalls auf zur Strassen zuriiekzuf/ihrender und 
durch Cobb beseitigter Fehler gibt AnlaB zur Diskussion: zur Strassen 
bestreitet namlich das Vorkommen des schon yon de Man (1893) ent- 
deckten Ductus uterinus bei dieser Gattung (de Man: ,,tube de com- 
munication"), und er sehreibt, die Uvette (=  ,,Rosette") sei an der ent- 
sprechenden Stelle often. Hier ,,dringt das Mesenchym mit massen- 
haften Kernen herein und erf/illt den Raum zwischen den retorten- 
f6rmigen RShrehen. Die Kerne stehen mSglieherweise in irgendwelcher 
Beziehung zur Funktion der letzteren, denn es ist auffallig, wie sie sich 
in der Nahe der KSlbchen zusammendrangen. Auch unterscheiden sie 
sieh yon den gewShnliehen Mesenchymkernen durch etwas bedeutendere 
Gr6ge und hellere Farbung" (zur Strassen, 1894, S. 468f). Es ist often- 
sichtlich, dab mit diesem ,,Mesenchym"-Material gleiehartige Zellen 
gemeint sind, wie ich sie aus dem de Mansehen Organ yon Met. scissus 
besehreibe. Ich vermute, dab es sich aueh in diesen Fallen um 
Spermatozoen handelt. 

Sehr auffallend ist der Bau der paarigen Terminaldukte wegen der 
begleitenden Zellsehlauche. Nach zur Strassen (1894) soll diesen eine 
Stfitzfunktion zukommen. Cobb (1930) hingegen bezeichnet diese Zell- 
sehlauehe als ,,moniliforme Driisen" (monfle = Halsband) ; es gibt jedoch 
keinerlei Hinweis auf eine Driisenfunktion der Ze]len, die geringe Farb- 
barkeit sprieht eher dagegen. Auch auf Grund der in der Literatur auf- 
tretenden - -  ziemlich kritiklosen - -  Homologisierungen mit verschie- 
denen anderen Strukturen scheint es angebraeht, die Cobbsche Be- 
zeichnungsweise zu vermeiden. Lediglich gegen den Ausdruck ,,monili- 
forme Zell-(oder Stiitz-)sehlauehe" ist niehts einzuwenden. Die Zell- 
schlauche sind, wie nieht nur die eigene Untersuchung zeigt, yon 
einer muskulSs-bindegewebigen Seheide umhfillt, die zur Strassen in 
Fig. 10 falsehlich als ,,Spaltraum, yon loekerem Mesenchym erf~llt" 
deutet. 

Auf Grund ihres charakteristischen Baues - -  groBe, wohl turgeszente, 
geldro]lenartig hintereinandergelagerte Zellen, umhiillt von einer musku- 
16s-bindegewebigen Scheide - -  lassen sieh diese Zellsehlauehe als 
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ehordoides Gewebe bezeichnen, das als solid-elastischer Stiitzstab ffir den 
Terminaldukt dient (vgl. Ax, 1957, 1966). 

Auf die Unterschiede in der Zahl der kSlbehenf6rmigen Uvetten- 
zellen bei verschiedenen Arten habe ich im vorigen Kapitel hingewiesen. 
Es gibt sogar Arten ohne solche deut]ich erkennbaren Zellen (etwa 
Met. intermedius). Met. scissus k6nnte dann eine Zwischenstufe darstellen. 

Auch hinsichtlich der Wand des de Manschen Organes bestehen 
artliche Unterschiede : Der zellul~re Aufbau kann g~nzlich verschwinden 
(Met. scissus, weitgehend wohl auch bei Met. pristiurus, s. zur Strassen, 
Fig. 7), kann aber aueh noch deutlieh sein (Met. simplex). 

Es sei abschliel~end betont, dab bei allen Metoncholaimus-Arten das 
de Mansche Organ im HinterkSrper liegt und nicht die bei den oben 
beschriebenen Genera entwickelte Symmetrie zeigt : Es gibt lediglich ein 
Osmosinm, eine Uvette und einen Ductus uterinus. Hierin erkennt man 
eine deutliche Beziehung zur Asymmetrie der Gonade, die ja lediglich 
pr~avular ausgebildet ist und auch nut  ein Ovar und einen Gonodukt 
aufweist. 

8. Wiesoncholaimus Inglis, 1966 

Die einzige Art, W. mawsonae Inglis, 1966, besitzt nach Inglis ein 
gut ausgebildetes de Mansches Organ, dessen Hauptrohr im HinterkSrper 
kurz vor dem After durch einfache, r6hrchenfSrmige Terminaldukte in 
zwei dorsa]lateralen Poren ausmiindet. Die kuge]f6rmige, einfach gebaute 
Uvette liegt gleichfalls im HinterkSrper, und von ihr ffihrt ein dicker 
Ductus uterinus nach vorn. Die weibliche Gonade ist unpaarig. 

9. Metaparoncholaimus de Coninck u. Schuurmans Stekhoven, 1933 

Durch gleiche Zahnverh~ltnisse ebenso wie durch die Uberein- 
stimmung im Bau des de Manschen Organes schlieBt sich dieses Genus 
an das obige an. Wie auch schon bei Metoncholaimus liegt das Haupt- 
rohr im Hinterk6rper und mfindet pr~anal aus (s. de Coninek u. 
Schnurmans Stekhoven, 1933). 

Bei M. campylocercus (de Man, 1876) existieren naeh Sehuurmans 
Stekhoven u. Adam (1931, syn. aequedentatus) zwei einfache, im End- 
absehnitt aufgebl~hte Terminaldukte; bei M. heterocytous Chitwood u. 
Chitwood, 1938, wird ein ventral gelegener Porus dargestellt; bei 
M. macrouraios Mawson, 1958, wird or dorsolateral gezeigt. Die Uvette 
liegt hier 500 ~ pr/~anal. 

Ffir M. orientalis (Cobb, 1889; s. Cobb, I890) existieren keine An- 
gaben fiber das de Mansche Organ. 

10. Oneholaimus Dujardin, 1845 

Unter diesem Gattungsnamen werden im folgenden sowohl Arten 
aufgeffihrt, deren Einordnung bei Oneholaimus bisher nicht bestritten 
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wurde, als auch solehe, die als Oncholaimium Cobb, 1930, oder Pseudon- 
cholaimus Kreis, 1932, angesehen wurden. 

Der Grundtyp des de Mansehen Organes yon Oncholaimus zeigt in 
Bauplan und Lage starke Ahn]ichkeiten zu dem der Gattung Meton- 
cholaimus: I m  postvulvaren, gonadenfreien KSrperbereieh liegt dorsal 
fiber dem Darm das Hauptrohr ,  welches in Afternahe durch Terminal- 
dukte ausmfindet. Die reehts am Hauptrohr  sitzende Uvet te  ist meistens 
einfach, und yon hier zieht der Ductus uterinus bis in den Vulvar- 
bereieh. 

Einze]ne Teile des Organes, besonders in der Uvetten- und Terminal- 
region, kSnnen sehr untersehiedlich ausgebildet sein, Terminaldukte sind 
mitunter auch nieht anfzufinden. Bei einigen Arten kann fiberhaupt 
kein de Mansehes Organ nachgewiesen werden. 

Oncholaimus brachycercus de Man, 1889 (Abb. 21) 

Das Hauptrohr  beginnt bei etwa 60--70% der Strecke Vulva-Anus 
mit dem Osmosium. Dieses ragt  h/~ufig in das Darmlumen hinein, ist 
recht voluminSs und deutlieh aus Zellen aufgebaut. 

Es sehlieBt sieh der Duetus entericus an, dcr vordere Teil des dorsal 
zwisehen Darm und KSrperwand gelegenen Hauptrohres.  Manchmal ent- 
halt er direkt hinter dem Osmosium eine Sekretmasse; meistens je- 
doch ist der Ductus enterieus englumig nnd wird erst kurz vor der 
Uvet te  welter. In  den ansehliel~enden, starker aufgeweiteten Abschnitten 
des Hauptrohres ist ein feinkSrniges Sekret zu erkennen. GrS~ere granu- 
15se Einschlfisse findet man in der Nahe der Uvette;  sie verursachen 
hier zusammen mit dem Sekret die st~rkste Auftreibung des Haupt-  
rohres. Die Strecke Osmosinm--Uvet te  betr/igt 2- -4  KSrperbreiten 
(ca. 100--200 ~z) ; der anschliei~ende Teil des t Iauptrohres mii3t meistens 
weniger (2--3 KSrperbreiten). 

Die Wand des t Iauptrohres  ist dfinn und zeigt keine zellulare 
Struktur. Man kann deshalb das Ende des sackf5rmigen l%ohres nicht 
genau erkennen, sondern sieht unvermittel t  ein Gewirr von RShrchen 
sich anschlieBen. 

Es handelt sieh um die Terminaldukte. Es siad lange, englumige 
RShrchen mit verstarkten, membranSsen W/inden; mitunter  sind sie nicht 
aufzufinden, bei anderen Tieren jedoch sind sie deutlich und zeigen dann 
eine schlauchartige Scheide. Diese Scheiden begleiten die Terminaldukte 
bis an die Kutikula und sind hier etwas erweitert. Die RShrchen durch- 
stol~en Scheide nnd Kntikula und 5ffnen sich mit winzigen Poren nach 
auBen. Mitunter ragen die R6hrchenenden ein wenig fiber die KSrper- 
oberfl/~che hinaus. 

Diese Terminalporen linden sich meistens 2- -3  Ana]breiten vor dem 
After dort, wo bei gesehlechtsreifen Weibehen fast immer eine deutliehe 
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Abb. 21. Onet~olaimus braehycercus de Man, i889. Totalbild des de Mansehen 
Organes (h~lbschematiseh) 

K6rperverschm/~lerung beginnt .  Bei e inem Tier  v o n d e r  Bre tagne  konn te  
ieh einen Porus  sogar d i rek t  dorsa l  fiber dem After  auffinden,  w/ihrend 
die anderen  wei ter  vorn  lagen. Die Zahl  der  Poren  und  Te rmina lduk t e  
schwankt  sehr : Man sieht m i t u n t e r  keine, manehma l  einen oder  h/iufiger 
einige (2--4) ,  m i t u n t e r  aueh zahlreiche (bis zu 8). I n  der  Region der  
Te rmina lduk te  nahe den Poren  f inder  man  zahlreiehe hypode rma le  
Drfisenzellen mi t  k6rnigem Inha l t .  Sie s tehen offensiehtl ieh in Beziehung 
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zu den Terminaldukten und -poren und tragen durch ihre grol~e Zahl 
dazu bei, dal~ sieh der KSrper eaudad versehmglert. 

Die Uvet te  ist eine rundliche Kapsel, sitzt an der reehten Seite des 
t tauptrohres  und ist dureh einen langen, engen Ductus uterinus mit  dem 
Uterus verbunden. In  der Uvet te  kSnnen Wandzellen und ihre Kernr  
gesehen werden, ebenso im Ductus. Dieser mfindet in die hinter der 
Vulva gelegene Aussaekung des Uterus, zieht auf keinen Fall an der 
Vagina vorbei nach vorn. 

Oncholaimus campylocercoides de Coninek u. 
Schuurmans Stekhoven, 1933 

a) Portugieslsche Form. Die Terminalporen des de Manschen Organes 
findet man vor allem im Ana]bereieh, vorwiegend postanal, und zwar in 
weehselnder Zahl (am h/tufigsten 3). I m  gleiehen Bereich sind kSrnige 
hypodermale Drfisenzellen ausgebildet. 

Die Terminaldukte (Abb. 22) sind wie bei O. brachycercus lang und 
englumig und haben verst~rkte, membran6se W/~nde; man erkennt 
auch schlauchartige Seheiden, die die RShrchen bis an die Kutikula 
begleiten, sich dort erweitern und yon den R5hrehen durehsto•en 
erseheinen. Oft ragen ]etztere fiber die K5rperoberfl~ehe hinaus, 16ffel- 
hhnlich naeh einer Seite geSffnet. H~ufig haften kleine Partikel an 
den bier in geringer Menge erkennbaren klebrigen Ausseheidungs- 
produkten. 

Mitunter finder man die distalen Enden der TerminMdukte mit  den 
begleitenden Scheiden aueh ein ganzes Stfick prhanal unter der KSrper- 
oberf]£ehe. Der Terminaldukt ist in derartigen F/~llen stark gewunden, 
gleiehsam zusammengeschoben oder -gesehnellt. 

Die dfinne Wand der Terminaldukte setzt sich fort in die nieht in 
gleichem Mal~e verst/~rkte, aber aueh membran6se Wand des Hauptrohres. 
Die Abzweigung des Ductus uterinus ist deutlich zu sehen; eine eigent- 
]iehe Uvet te  als erweiterter basMer Teil des Ductus existiert nieht. Der 
Ductus uterinus besitzt in seinem loroximMen Teil eine membranSse 
Wand, ist also zellfrei und dadureh weitlumig (6--8 ~z); in der N~he 
des Osmosiums wird er jedoeh englumiger, da isodiametrische, welter 
vorn l~nglieh gestreekte Wandzellen auftreten. 

In  der Mehrzahl aller F£11e wird der proximale, rohrartige Duetus- 
tell yon seheidenartig augeordneten Ze]len umhfillt (Abb. 23). Die bohnen- 
fSrmig-l~ngliehen Zel]en sind senkreeht auf das l~ohr orientiert und dieht 
aneinander gelagert. Die Zellen befinden sieh mit grSl~ter Wahrsehein- 
lichkeit - -  es konnten nur Totalpr~parate untersucht werden - -  im 
dieht um den Duetus gelagerten Hauptrohr  und stellen nicht etwa 
modifizierte Wandzellen des Ductus dar. Hierfiir sprieht, da~ der yon 
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Abb. 22--24. Oncholaimus campylocercoides de Coninck u. Schuurmans  
Stekhoven, 1933 

Abb. 22 a u. b. Portugiesische Form:  ~ Schwanz eines Weibchens 
mit  3 Terminaldukten;  b andere Termin~lporen 

Abb. 23. Portugiesische Form:  Uvettenregion 

Abb. 24. Italienische Form:  Uvettenregion 
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der Scheide e ingenommene R a u m  versehieden gro• n n d  die Zahl der be- 
tei l igten Zellen sehr unterschiedlich sein kSnnen.  Nie reicht die Scheide 

bis tiber das Vorderende des Haupt rohres  hinaus.  Es werden sogar zwei 
hintereinander l iegende Scheiden gefunden oder aueh geschlech~sreife 
Weibchen,  denen diese typisch angeordneten  Zellmassen fehlen. I m  
Ductus  enterieus sieht man  vereinzelt  ~hnliche Zellen. 

Der Verlauf des Duetus  uter inus  wird vorn  immer  undeutl ieher ,  
zumal  sein Durchmesser durch Streckung stark schwindet.  Die Ein- 
mt indung  in den Uterus  k a n n  deshalb n icht  aufgefunden werden. 

Das Osmosium am Vorderende des Ductns  entericns ist n ieht  so 
voluminSs wie bei O. brachycercus. Die Streeken Vulva - -  Osmosium, 
Osmosium - -  Uvet te  und  Uvet te  - -  Anus  (als Uvet te  wird hier der 
Beginn des Ductus  u ter inus  angesehen) verhal ten  sich wie 4 : 1 : 2, wobei 
die Gesamtstrecke 1300--1400 ~ mif3t. 

Bei einem Weibchen kSnnen die Verh~ltnisse am Gonodukt recht gut gesehen 
nnd deshalb beschrieben werden: Man erkennt zwei Eier, die sich - -  lang- 
gestreckt - -  an Keim- und Wachstumszone des Ovars vorbeischieben, ohne gegen 
die in der Wachstumszone befindlichen Eier durch eine sichtbare Wand abge- 
grenzt zu sein. Hier existiert also noch kein Ovidukt (vgl. JAGERSKIOLD, 1901). 
Das ~ltere dieser Eier, die beide noch keine verdickte Sehale wie die im Uterus 
befindliehen zeigen, liegt kurz vor dem Uterus in dem hier vorhandenen 0vidukt. 
Das Ei scheint am Weiter14icken gehindert zu werden, und daraus l~13t sich 
schlieBen, da~ zwiscben Ovidukt und Uterus ein Sphinkter eingeschaltet ist. Der 
proximale Uterusabschnitt, ein typischer Pr~uterus, ist dutch seine hSheren Wand- 
zellen yore eigentlichen Uterus abgesetzt und enth~lt im Gegensatz zu diesem 
prall mit Eiern geffillten Abschnitt kein Ei. Dieser Pr~uterus dient als Schalen- 
drfise, und wahrseheinlich finder in ihm auch die Befruchtung der Eier start: 
Man sieht n~mlieh in ihm einige bohnenf5rmige Zellen, die sich durch ihr homo- 
genes, helles Plasma yon den Wandzellen abheben. Sie sind andererseits nicht zu 
unterscheiden yon denen, die scheidenartig um den Beginn des Ductus uterinus 
gelagert sind. Ich vermute, da6 es sich bei diesen Zellen um Spermatozoen 
handelt. 

b) Italienische Form. Das de Mansehe Organ der Tiere yon der Adria 
weieht in  Einzelhei ten yon dem portugiesiseher Tiere ab:  Die Terminal-  
dukte  fiihren hie bis in  den Ana]bereieh, sondern enden sehon 6 - -  
10 Analbre i ten  davor. In  dieser Region l inden  sieh wiederum zahlreiehe 
hypodermale  Driisenzellen; die wie bei den portugiesischen Tieren gebau- 
ten  Termina lduk te  mi inden  in engem K o n t a k t  mi t  diesen Drtisenze]len 
an der K5rperoberf]~che aus. Mi tunter  versehm~lert  sich der KSrper  
wie bei O. brachycercus hinter  den Poren. 

Das I t aup t roh r  ist nu r  6 KSrperbrei ten lang, in seinem vorderen 
Tell eng ( =  Ductus  entericus) und  in einem voluminSsen Osmosium mit  
dem Darmepi thel  verwaehsen. I n d e m  das dunkelgranul ier te  Darmepi thel  
durch das in das Da rmlumen  hineinragende Osmosium beiseitegedr£ngt 
wird, das Osmosiumgewebe jedoeh ungef~rbt  ist, ents teht  der Ein- 
druek einer offenen Verbindung mit  dem Darmlumen ;  es handel t  sich 
dabei  jedoeh u m  eine T~nsehung.  
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Die Wand des Hauptrohres erscheint wie bei der portugiesischen 
Form membranartig.  Anders gebaut ist jedoeh der Duetus uterinus: 
Er  beginnt 4 KSrperbreiten hinter dem Osmosium auf der rechten Seite 
des Hauptrohres mit  einer sackfSrmigen Aufweitung. In  dieser Uvet te  
sind die Wandzellen durch etwas verst~rkte Eigenw/inde gekennzeiehnet 
und ~hneln in Bau und Anordnung den Kegelzel]en bei Meyersia minor. 
Jedoeh ist hier keine so deutlich radi~re Struktur ausgebildet, sondern 
die Ze]len unterscheiden sich in ihrer Anordnung nut  wenig yon den 
direkt daran ansehlieBenden Wandzellen des Duetus uterinus. Zwisehen 
den Wandzellen bleibt ein englumiger Kanal  frei, der mit  dem Haupt-  
rohr kommuniziert. 

Eine scheidenartige Anordnung yon Zellen um den Duetus uterinus 
herum kann nieht beobaehtet werden. Bei 2 Weibehen jedoch finde ieh 
im Hauptrohr  an der C)Ifnung zur Uvet te  radi~Lr ausgerichtete tropfen- 
fSrmige Zellen, und zwar in groBer Zahl. Diese Zellanh/iufung gleieht 
sehr denen in den Hauptrohrauftreibungen yon Adoncholaimus /uscus; 
es liegt nahe, aueh diese Zellen als Spermien zu deuten. 

Das Streckenverh/iltuis V u l v a - -  Osmosium: Osmos ium--Uve t t e  : 
Uvet te  Anus ist iihn]ich wie oben 4 : 1 : 2-3 ; die Gesamtstreeke ist etwas 
k/irzer (1100--1200 ~z), was auf die geringere KSrperl/inge zurfiekzuffihren 
ist. Weibliche Tiere der portugiesisehen Form sind ni~mlich durch- 
schnittlich 1 mm l/~nger als die der italienisehen. 

Weitere Arten 

Eigene Untersuchungen. O. cavatus Gerlaeh, 1954: Das Weibchen hat  
ein sehwierig aufzufindendes Hauptrohr  im ttinterkSrper. In  der Ter- 
minalregion liegen groBe, hintereinander aufgereihte Zellen (hypodermale 
Dr/isenzellen ?). Terminaldukte und ein Ductus uterinus wurden nicht 
gesehen. 

O. domesticus (Chitwood u. Chitwood0 1938): Das einzige zur Ver- 
fiigung stehende Weibchen zeigt Verh~ltnisse, die denen bei O. campylv- 
cereoides i~hneln : Lange Terminaldukte wie bei der portugiesisehen Form 
m/inden einmal pr/ianal und zweimal postanal aus. Das Uvettenbli~schen 
ist gleiehartig wie bei den italienischen Tieren. Der Ductus uterinus 
besitzt Wandzellen und m/indet wahrseheinlich dorsal in der N~he der 
Vulva in den Uterus ein. 

O./lagellatus Gerlach, 1967: Zwei KSrperbreiten hinter der Vulva 
beginnt der Duetus enterieus mit  einem voluminSsen Osmosium. S e i n  
Lumen bleibt auf einer L~nge von 4 K6rperbreiten eng und weitet sich 
dann zum eigentlichen Hauptrohr.  Hier linden wir ein Sekret, das eine 
sehwaehe konzentrisehe Sehichtung erkennen 1/iBt (die Schiehtung ist 
wohl teilweise ein Fixierungsergebnis). 2 KSrperbreiten welter eaudad 
erkennt man rechts die Uvette,  die eine rundliehe Kapsel darstellt und 
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in ihrem Innern Zellen besitzt. Aueh der Duotus uterinus zeigt Wand- 
zellen und zwisehen ihnen einen engen, gewundenen Kanal.  Direkt hinter 
der Uvet te  sind im Lumen des Hauptrohres Granula zu erkennen, die 
2- -3  ~z messen nnd in einem dicken Ballen das t Iaupt rohr  aufweiten. 
Aueh hier handelt es sieh wohl um Sperma. 

Der Porus des einzigen erkennbaren Terminaldukts liegt auf der 
linken K6rperseite ca. 1/2 K6rperbreite pr/~anal. 

Das abgebildete Hinterende eines weibliehen Tieres zeigt eine Ver- 
letznng kurz hinter dem Ballen der Granula ; die K6rper- und die Haupt-  
rohrwand sind durchbrochen. 

O. oxyuri8 Ditlevsen, 1911 : Das de Mansche Organ hat den ffir die 
Gattung typisehen Ban. Terminaldukte treten in wechselnder Zahl auf 
und sind oft sehwierig zu sehen; sic mfnden  im perianalen Bereich aus. 
In  dieser Region sind auch zahh'eiche hypodermale Driisenzellen zu 
sehen. Die Uvet te  ghnelt der yon italienischen 0. campylocersoides. Wo 
sie am I taupt rohr  sitzt, ist dieses mitunter  zu einer rundlichen Blase 
erweitert, welche mit  Zellen angeffillt ist, wahrscheinlieh Spermien. Der 
Ductus uterinus zieht in Windungen nach vorn und mfindet dorsal 
yon der Vulva in den Uterus ein. 

O. spec. I (Skagerrak): Ein de Mansehes Organ im gonadenfreien 
tI interk6rper ist vorhanden; doeh nur Uvet te  und Duetus uterinus sind 
gut zn erkennen: Die Wandzellen des Duetns besitzen groge, flaehe 
Kerne;  gleiehartig ist die Wand der Uvette,  des blasenf6rmig erwei- 
terten Anfangsteiles des Duetus uterinus. Das Hauptrohr  sieht man 
weniger gut. Terminaldukte konnte ieh nieht auffinden. 

O. sloec. I I  (Westpakistan): Dieses einzelne Weibehen mit unpaarer 
Gonade wird hier nur wegen des besonderen Baues des im I-Iinterk6rper 
gelegenen I-Iauptrohres erwghnt: Die Terminalregion (IIauptrohr und 
Anfangsteil der beiden kurzen Terminaldukte) zeigt deutlieh zellulgre 
W/~nde. Die blasenartigen Wandzellen erinnern sehr an die Verhgltnisse 
bei Adoncholaimus [uscu.s. 

O. skawensis Ditlevsen, 1921: Bei mehreren untersnehten Weibehen 
kann mit  Sieherheit festgestellt werden, da6 ein de Mansehes Organ 
nieht entwiekelt ist. 

Aus der folgenden Tabelle 3 geht hervor, bei welehen Arten bisher 
das de Mansehe Organ mit Sieherheit erw/~hnt oder besehrieben wurde 
und welehe Angaben fiber Zahl und Lage der Terminalporen vorliegen. 

I m  folgenden werden nur Besonderheiten and Abweiehungen yon der 
am Anfang des Kapitels gegebenen allgemeinen Besehreibung des Or- 
ganes angef~hrt : 

Von mehreren Autoren wird festgestellt, dab sieh der K6rper hinter den 
Terminalporen mitunter auffallend versehmglert: So bei O. campylocercoides aus 
dem Sehwarzen Meer, wo die Poren prganal liegen (Gerlaeh, 1951), O. pctredron 
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Tabelle 3. Angaben aus der Literatur, ergiinzt dutch die eigenen Ergebnisse 

Species Terminalporen Autor 

Zahl Lage 

O. appendiculatus (Cobb, 1930) 
O. apostematus Wieser, 1959 
O. brachycercus de Man, 1889 

O. brevicaudatus Filipjev, 1918 
O. brevispiculum (Mawson, 1957) 
O. campylocercoides de Con. u. 

Schuurm. St., 1933 

(sollen fehlen) 
vMe pr~ 
viele pr~ bis ad 

2 pr~ 
2 pri~ 
viele prE bis 

post 

O. cavatus Gerlach, 1954 (nicht gesehen) 
O. ceteru8 Filipjev, 1946 1 ? pr~ 
O. cobbi (Kreis, 1932) (sollen fehlen) 
O. conicauda Filipjev, 1929 1 ? pr~ 
O. domesticus (Chitwood u. viele pr~ bis 

Chitwood, 1938) post 

O. elegans Kreis, 1932 (nicht erw~hnt) 
O./lagellatus Gerlach, 1967 1 prg 
O. gladius Gerlaeh, 1954 (nieht erwghnt) 
O. longicaudatus (Kreis, 1932) (nieht gesehen) 
O. longispiculosus Gerlach, 1955 (nicht erwghnt) 
O. longus (Wieser, 1953) 1 ? pr~ 
O. marinus Schulz, 1932 a) 0 ? - -  

b) 3 post 

O. martini Wieser, 1959 1 ? prS~ 
O. nigrocephalatus Cobb, 1930 2 ad 
O. oxyuris Ditlevsen, 1911 viele pr~ bis 

post 

O. paredron Mawson, 1958 2 oder pr~ 
mehr 

O. rapax Kreis, 1932 (nicht erw~hnt) 
O. septentrionalis Filipjev, 1927 1 prg 
O. serpens Cobb, 1930 (nicht erw~hnt) 
O. sheri Chitwood, 1960 2 pra 
O. thysanouraios (Mawson, 1958) 2 pr~ 
O. usha~owi Filipjev, 1927 2 pr~ 
O. sp. (Andrassy, 1964) viele pr~ bis post 
O. spec. 1 (nieht gesehen) 
O. spec. H 2 pr~ 

Cobb (1930) 
Wieser (1959) 
Gerlach (1965), 

Rachor 
Filipjev (1918/21) 
Mawson (1957) 
Filipjev (1918), 

Gerlaeh (1951), 
Rachor 

Rachor 
Filipjev (1946) 
Kreis (1932, 1934) 
Filipjev (1929) 
Chitwood u. Chit- 

wood (1938), 
Wieser u. Hopper 
(1967), Rachor 

Kreis (1932, 1934) 
Rachor 
Gerlaeh (1954) 
Kreis (1932, 1934) 
Gerlach (1955) 
Wieser (1953) 
a) Schulz (1932), 

Kreis (1934) 
b) Timm (1954) 
Wieser (1959) 
Cobb (1930) 
Ditlevsen (1911), 
Timm (1952), 

Rachor 
!Vlawson (1958b) 

Kreis (1932, 1934) 
Filipj ev (1927) 
Cobb (1930) 
Chitwood (1960) 
Mawson (1958b) 
Filipjev (1927) 
Andrassy (1964) 
Rachor 
Rachor 

ErlSmterung: prE, post, ad = pri~-, post-, adanal. 

(s. Mawson, 1958b), O. sheri (s. Chitwood, 1960) und O. thysanouraio8 (s. Mawson, 
1958b); bei O. brevispiculum beschreibt Mawson (1957) eine K6rpereinschniirung 
in dieser Region. 
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Bei O. appendiculatus, O. cobbi, O. longicaudatus, O. nigrocephalatus und 0. ser- 
pens werden in der Terminalregion des Organes ,,moniliforme (Drfisen-) Zellen" 
beschrieben. Diese Zellen sind mehr oder weniger deutlich in Reihen angeordnet 
und erstrecken sich bei den beiden erstgenannten Arten bis vor die Uvette. Die 
bei O. martini erw~hnten ,,moniliformen Zellen" sind nicht in Reihen angeordnet. 

Die Uvette wird meistens als sack- oder birnfSrmige Erweiterung des Ductus 
uterinus beschrieben mit Mnfachen Wandzellen wie dieser. Bei 0. serpens beschreibt 
Cobb (1930) radi~r angeordnete UvettenzeHen, w~hrend er bei O. nigrocephalatus 
eine aus drei Elementen zusammengesetzte, bei O. appendiculatus eine einfach 
ampullenfSrmige Uvette anfiihrt. Auch bei O. cobbi besteht die Uvette nach Kreis 
(1934) nur ,,aus. einem Komplex yon 3 Zellen" (S. 238), bei 0. longicaudatus 
wiederum sei sie ,,rudiment~r", ohne Dreizellenbau. Bei dieser Art kann Kreis 
auch kein ttauptrohr sehen. 

Die beiden Arten O. rapax und O. marinus sollen nach Kreis' Angaben ledig- 
lich einen hinten erweiterten, blinden Schlauch besitzen, der vorn mit der Vagina 
in Verbindung steht. J~hnlich l~l~t sich die Beschreibung bei 0. elegans auslegen 
(,,RShrenorgan sackartig, nicht gut ausgebildet", S. 203). 

Ke in  de Mansches Organ besi tzen nach Kre is  (1934) die deshalb  
yon ihm in ein besonderes  Genus gestel l ten Ar ten  O. savel]evi (Fil ipjev,  
1927) und  O. electus nom. et  comb. nov. pro Pseudoncholaimus elegans 
Kreis ,  1932L 

Ffir  56 Ar t en  der  G a t t u n g  Oncholaimus sind aus der  L i t e r a tn r  keine 
Angaben  fiber das de Mansche Organ zu gewinnen. Es is t  wahrschein-  
lich, dab  un te r  diesen Ar t en  einigen das Organ gleichfalls fehlt.  

Diskussion 

Wie  schon bei  den drei  zu le tz t  beschr iebenen Genera  (Metoncholaimus, 
Wiesoncholaimus, Metaparoncholaimus) l iegt  das  de Mansche Organ auch 
bei  Oncholaimus im gonadenfre ien  Hin te rkSrpe r  und  zeigt n icht  die bei 
anderen  Genera  darges te l l te  paar ige  Symmetr ie .  

Der  al lgemeine Baup lan  s t i m m t  gleichfalls mi t  dem der  drei  genann-  
ten  Genera  fiberein. I ch  weise oben schon da rauf  hin, dab  einzelne 
Teile des de Manschen Organes bei  Oncholaimus sehr unterschiedl ich  
ausgebi lde t  sein k6nnen und  dab  das  Organ aueh fehlen kann.  

Ffir  diese Fes t s te l lung  werden im Fo lgenden  die Belege zusammen-  
gefaBt : 

Hins icht l ich  Zahl  und  Lage der  T e r m i a a l d u k t e  und  -poren exis t ieren 
inter-  wie int raspezif ische Untersch iede  gr6Bten AusmaBes (s. Tabel le  3). 
Paar ige ,  prKanal gelegene Poren  scheinen al lerdings vorzuherrschen,  
zumal,  wenn man  ann immt ,  dab  die in der  Tabel le  mi t  e inem Frage-  
zeichen versehenen Zahlenwer te  wahrscheinl ich oft auf paar ige  Poren  
hindeuten .  Es fi~llt wei terhin  auf, dab  bei  s te igender  Zahl  der  Terminal -  
poren (Tabelle:  , v i e l e " )  h~ufig eine Ver lagerung in den Schwanzbereieh 
zu verfolgen ist  (Tabelle : ,,pri~- bis pos tana l" ) .  

l Ausfiihrliche Begrfindung bei Rachor (1970). 

10 Z. )Iorph. Tiere, Bd. 66 
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Abb. 25. Oncholaimus/lagellatus Gerlach, 1967. Hinterende eines weiblichen 
Tieres mit de Manschem Organ. Der Pfefl weist auf eine Wunde 

In  diesen dureh Steigerung der Porenzahl gekennzeiehneten Fallen 
seheinen die Terminaldukte immer yore gleiehen Bautyp  zu sein, namlich 
sehr lange, dfinne, etwas sklerotisierte RShrchen mit  schlauchf6rmigen 
Scheiden. 

Aueh die Wand des Hauptrohres l~ann unterschiedtieh sein: bei tier 
Mehrzahl der Arten membranart ig ohne erkennbare Zellen, bei einem 
Tier arts Pakistan aus aufgebl/ihten Zellen. Bei diesem Tier sind aueh 
die proximalen Teile der beiden kurzen Terminaldukte ghnlich be- 
sehaffen; ich nehme an, dal3 der oben beschriebene RShrehentyp den 
Arten mit nur einem oder zwei Terminaldnkten weitgehend fehlt (s. auch 
O./lagellatus, Abb. 25). 

Die deutlich in Reihen angeordneten ,,moniliformen" Zellen bei 
O. appendiculatus und 0. cobbi k6nnen naeh meiner Meinung wie bei dem 
Tier aus Pakistan gro•e Wandzellen des H~uptrohres sein, zumal sic am 
Hauptrohr  bis vor die Uvettenregion verfolgt werden kSnnen. 

Die fibrigen als ,,moniliform" bezeiehneten Zellen stellen wohl eher 
hypodermale Drfisenzellen dar, die naeh meinen Untersuehungen 
typischerweise in der Terminalregion des de Mansehen Organes auftreten. 
Man findet sie immer in gro~er Zahl; sic sind voluminSs und prall 
mit  feingranuliertem Sekret gefiillt, und sie tragen dazu bei, dal~ h~ufig 
hinter den Terminalporen eine deutliche K6rperversehmglerung einsetzt. 

Das untersehiedlieh gro~e Osmosium am Vorderende des Haupt-  
rohres zeigt in keinem der yon mir untersuchten F~lle eine offene 
Verbindung zum Darm. Die gegenteilige Behauptung yon Filipjev 
(1918/21) ist auf die als falseh erwiesenen Untersuehungsergebnisse 
zur Strassens (1894) bei Metoncholaimus zurfiekzuffihren. 

Der Anfangsteil des Ductus uterinus kann zu einer einfaehen Uvet te  
aufgeweitet sein und unspezialisierte Wandzellen besitzen; es k6nnen die 
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Wandzellen aber aueh durch verst/~rkte W/~nde, kegelf6rmige Gestalt 
und mehr oder weniger deutliehe radigre Anordnung gegeniiber den 
Zellen des Ductus uterinus abgewandelt erscheinen (0. serpens und 
O. oxyuris sowie O. campylocercoides, italienisehe Form). Auch hier 
existieren also starke interspezifische Untersehiede, ja, es sind sogar 
Uvet ten mit nur wenigen Zellelementen (bei O. cobbi und O. nigrocepha- 
latus) oder auch vSllig reduzierten Zellzahlen besehrieben worden 
(0. appendiculatu8 und O. longicaudatu8). Zu den letzten beiden Arten mit  
fehlenden Uvettenzellen gehSrt noeh die portugiesische Form von 
O. campylocercoides; bei dieser Art wird ebenso hinsichtlich der Lage der 
Terminalporen die intraspezifisehe Variabilitgt sehr deutlich - -  aller- 
dings an zwei unterschiedlichen Populationen. 

Es ist anzunehmen, dal3 die Angabe yon Kreis (]934), OnchoIaimus 
unterscheide sieh gegenfiber Oncholaimium dureh ein einfacheres 
de Mansches Organ, das ,,einen hinten blind endigenden Sehlaueh dar- 
stellt, weleher vorne in die Vagina einmtindet" (S. 68), darauf beruht, 
da6 er bei den yon ihm untersuchten Arten lediglich Ductus uterinus 
und Uvette,  nieht aber das Hauptrohr  gesehen hat. Das Hauptrohr  ist 
auch in den yon mir untersuchten F/~llen h/tufig nur mit  Mfihe auszu- 
maehen, ebenso wie mitnnter  die Terminaldukte und -poren undeutlich 
sind oder ganz zu fehlen scheinen. Wahrscheinlich kSnnen Hauptrohr  
und Terminaldukte ganz versehwinden; und es darf., angenommen 
werden, dal~ solche Verh/~ltnisse auftreten bei manchen der 56 Arten, 
bei denen keine Besehreibung des de Mansehen Organes vorliegt. I m  
Extremfall  fehlt das de Mansehe Organ v611ig. 

Fiir solehe, lediglieh durch dieses Merkmal yon den /ibrigen Arten 
abgehobenen Formen ein eigenes Genus atffzustellen (Pseudoncholaimus 
Kreis, 1932), seheint mir wegen der nachgewiesenen iiberleitenden 
t~eduktionsformen und wegen des Fehlens jeglieher zus/~tzlieher Dis- 
kontinuit£t zwischen den Arten nieht angebracht;  anders ausgedrfickt: 
Es gibt kein weiteres Unterseheidungsmerkmal fiir solehe Arten, das mit  
der Abwesenheit des de Mansehen Organes korreliert ist und die Mono- 
phylie der Gruppe siehert. 

J~hnlich sind die Verhgltnisse, wenn man eine Gattung Oncholaimium 
Cobb, 1930, yon Oncholaimus abgrenzen will: Fiir alle bisher zur 
Charakterisierung herangezogenen Merkmale gibt es gleitende Uberg~nge 
yon der vollen Ausbildung bis znm Versehwinden, und es fehlt jegliche 
Korrelation. 

Oncholaimium und Pseudocholaimus werden auf Grund der hier nieht 
welter ausgef/ihrten Verh/iltnisse yon mir mit  Oncholaimus synonymi- 
siert (vgl. Rachor, 1970). 

10" 
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11. Andere Genera 
Prooncholaimus Micoletzky, 1924 

Die Gattung sehliel~t sieh eng an Oncholaimus an, unterseheidet sich 
aber davon dureh die Trabekelstruktur (chordoides Hypodermisgewebe), 
lange Spieula und das Fehlen des de Mansehen Organes (Mieoletzky, 
1924). Das Fehlen des Organes kann ich anhand eines gut eingebetteten 
Einzeltieres best~tigen ( P. spec. ). 

Pontonema Leidy, 1855 

Bei Pontonema vulgare (Bastian, 1865) kann ich ein de Mansches 
Organ nicht entdecken, was in (~bereinstimmung mit den Literatur- 
angaben fiber die Gattung steht. Das Vorkommen tines ,,gonenterischen 
KanMs" (Stewart, 1906) zwischen Ovijektor- und Darmlumen kann 
ich best~tigen. 

Anoplostoma Bfitschli, 1874 

Sowohl Anoplostoma exceptum Schulz, 1934, als auch A. viviparum 
(Bastian, 1865) haben nach meinen Untersuchungen kein de Mansches 
Organ. Ein solches wird ffir die Gattung in der Literatur auch nicht 
erw~hnt. Beide Arten besitzen am Beginn des Uterus tasehenf6rmige 
Reeeptacula seminis (Abb. 26, 27). 

D. Diskussion 

1. Vergleich der anatomischen Be/unde 

Die durchgeffihrten Untersuchungen lassen erkennen, dab der Viel- 
falt der Ausbildungen des de Manschen Organes ein einheitliches Grund- 
prinzip zugrunde liegt, welches dutch folgende Strukturteile gekenn- 
zeichnet werden kann: 

1. das Osmosium, die innige Verwachsung und Durchdringung yon 
Ductus entericus und Darmepithel, 

2. die offene Verbindung des Ductus uterinus mit dem Gonodukt, 
3. den mehr oder weniger kompliziert gebauten vermittelnden Teil, 

dessen wesentliche Struktur das Hauptrohr darstellt; dieses kommuni- 
ziert in der Mehrzahl der Fi~lle mit der Aui~enwelt. 

Einen sehr einfachen Typ stellt das Organ bei Viscosia und einigen 
Oncholaimellus-Arten dar: Aussaekungen an den Umsehlagspunkten der 
Gonaden mit typischen Osmosien als einzigen speziellen Differen- 
zierungen. Alle anderen Genera zeigen ein st£rker gegen die Gonade 
abgegliedertes ttauptrohr, das fiber den Ductus uterinus mit der Gonade 
verbunden bleibt. Bei Ausbildung symmetrisch entwiekelter Gonaden 
verl~uft das Hauptrohr parallel zu diesen im dorsalen Bereich, bei 
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Abb. 26. Anoplostoma exceptum Schulz, 1934. Weibliche Geschlechtswege mit 
groBer Aussackung des Uterus als Receptaculum seminis 

Abb. 27. Anoplostoma viviparum (Bastian, 1865). Weibliche Geschlechtswege mit 
grol~er Aussackung des Uterus als Receptaculum seminis 

nur einseitig entwiekelter Gonade findet sieh das Hauptrohr  im 
gonadenfreien postvulvaren KSrperbereich (Zusammenstellung der 
Grundtypen:  Abb. 28). 

a) Osmosinm 

Einheitliehkeit kennzeichnet im Gegensatz zu den tibrigen Teilen des 
de Mansehen Organes den Ban und die Lage der Darmverbindung: Bei 
allen Genera verbindet sieh der distale Tell des Organes in einem 
kopffSrmigen Gebilde eng mit  dem Darmepithel. Viscosia, Oncholaimellus 
und Meyersia, vielleicht aueh Kreisoncholaimus, besitzen paarige 
Osmosien; bei allen anderen hinreichend untersuchten Genera fehlt 
das hintere Osmosium. 
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28. Grundtypen des de Manschen Organes (schema~iseh) 
ONCHO~IMUS 

Wghrend zur Strassen (1894) die Zellen des Osmosiums als vom 
Darmepithel abgeleitet betraehtet  und eine offene Kommunikat ion 
zwisehen Darmlumen und de Mansehem Organ annimmt, wird diese 
Deutung von Cobb (1930), Chitwood (1931) und Kreis (1934) abgelehnt. 
Cobb weist naeh, dag keine offene Verbindung existiert, und Chitwood 
stellt lest, das lV[aterial des Osmosiums geh6re zum de Mansehen 
Organ: das Osmosium sei also das in die Darmwand eingesenkte, 
kompakte  Vorderende des t tauptrohres.  Dieser yon Kreis fibernommenen 
Deutung ist bislang nieht widersproehen worden. 

Die vorliegenden Untersuehungen siehern jedoeh die Annahme, da6 
die inhere Zellmasse des Osmosiums dutch Einstiilpung des Darm- 
epithels in das distale Ende des de Mansehen Organes, bei Ausbildung 
eines t Ianptrohres  in den Duetus en~erieus, gebildet wird. Das folgende 
Ableitungssehema soll meine Ansicht verdeutliehen (Abb. 29) : 

Durch diese Ableitung lassen sieh einige Unklarheiten in den bis- 
herigen Ansichten fiber den Bau des Osmosiums beseitigen: 

a) Da der Gewebekopf aus Darmepithelzellen gebildet wird, erkl/~rt 
sieh die periphere Anordnung seiner Kerne aus der der Zellbasis zuge- 
wandten Lage der Kerne im Darmepithel. 
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Abb. 29. Ableitungsschema fiir die Bildung des Osmosiums 

b) DaB sich ein solcher Gewebekomplex mit Zellkernen aus der 
Darmwand bildet, ist viel wahrscheinlicher als eine entsprechende Bil- 
dung eines Gewebekomplexes mit  Zellkernen durch die in vielen F£1len 
membran6se, kernfreie Wand des Hauptrohres (s. Metoncholaimus, 
Oncholaimus und A doncholaimus thalassoph ygas ). 

c) Die yon verschiedenen Autoren angenommene Kommunil;ation 
zwischen Darmlumen und Ductus entericus beruht auf einer T£uschung: 
Auf der Darmseite des Osmosiums kann n£mlich ein durch das Vor- 
stiilpen der Wandzellen bedingter Einsenkungshohlraum erhMten bleiben 
(s. Metoncholaimus .scissus). Als dessen Fortsetzung erscheint f~lschlich 
das weitgehend kernfreie, homogene Gewebe im Zentrum des Osmosiums. 
Ira  Totalpr~parat  wird so h~ufig ein durchgehender KanM vorget~uscht. 
Dieser Eindruck wird noch dadurch verst£rkt, dab die eigentlichen 
Darmwandzellen, die das Osmosium umgeben, durch Inhaltsstoffe 
(Granula, dunkle Tr5pfchen) bedeutend starker gef~rbt erscheinen als 
die mehr homogenen Zellen des Osmosiums. 

Natfirlich kann auf Grund der vorliegenden Befunde nicht mit  abso- 
lurer Sicherheit ausgeschlossen werden, dab zeitweise eine Kommuni-  
kation zwischen Darm und de Manschem Organ hergestellt wird. Aller- 
dings liegen dafiir keinerlei I-Iinweise oder gar Beweise vor. Gegen eine 
offene Kommunikat ion spricht die von Cobb (1930) erw~hnte Tatsache, 
dab die im Darm anzutreffenden Partikeln niemals im Lumen des 
Ductus entericus gesehen werden, dab vielmehr oft direkt hinter dem 
Osmosium ein homogenes Sekret im Ductus erscheint. Aus der Ver- 
teilung des Sekrets im de Manschen Organ 1/~$t sich folgern, dab es 
vom Osmosium ubgegeben wird. Die zahlreichen groBen Kerne und die 
F~rbbarkeit  der zugeh6rigen Plasmabezirke (Zellgrenzen sind meistens 
nicht festzustellen) weisen auf eine gesteigerte Stoffwechselaktivit~t des 
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Osmosinmgewebes hin, ebenso die VergrSBerung der sekretierenden Ober- 
flaehe dureh das Vorstiilpen des Darmepithels und das Fehlen yon 
Verdauungsgranula und -trSpfchen in diesem Gewebe. 

Ob das in den Ductus vorgestfilpte Darmepithel dutch eine diinne 
Haut ,  die als Teil des Ductusepithels anzusehen ware, gegen das 
Ductuslumen abgegrenzt wird, kann auf Grund der mir vorliegenden 
Qner- und Langssehnitte nieht entsehieden werden, ist aber wahrsehein- 
lieh: Bei einem Weibchen yon Meyersia minor besehreibe ieh ein Osmo- 
sium, dessen Gewebemasse offensiehtlieh durch die starke Fiillung des 
Ductus entericus mit  Sperma gegen das Darmlumen zuriickgedrangt ist. 
Man hat  den Eindruck, dal~ ein weiteres Vordringen des Spermas gegen 
den Darm durch die vermutete  dfinne Haut  verhindert wird. 

Gerade dieser Fall der 1Jberfiillung des de Manschen Organes mit  
Sperma weist daranf hin, da~ eine Kommunikat ion mit dem Darm- 
lumen - -  oben als denkbar nnd nieht unmSglich, aber unwahrsehein- 
lich dargestellt - -  aueh in Extremfallen nieht hergestellt wird. 

Der bei M. minor beobachtete Fall ist iibrigens der einzige, in dem 
gr5~ere Mengen Sperma direkt am 0smosium i m Ductus enterieus 
gesehen wurden; die Kfirze des Hauptrohres bei dieser Art mag der 
Grund dafiir sein. In  allen anderen Fallen konzentrieren sieh die 
Spermatozoen im Bereieh der Uvet te  im Hauptrohr.  

b) Hauptrohr  

Vom Osmosium ausgehend, verbindet das Hauptrohr  als meist lang- 
gestreckte RShre alle iibrigen Teile des de Mansehen Organes. Der 
zwischen Osmosium und Abzweigung des Duetus uterinus (Uvette) 
gelegene Abschnitt  wird als Ductus entericus bezeiehnet. Er la6t sieh 
abet  histologisch nicht gegen das restliche Hauptrohr  abgrenzen; das 
Lumen ist allerdings meistens bedeutend enger und wird erst in der 
Nahe der Uvet te  welter. 

Diese Aufweitung des Hauptrohres in der Nahe der Uvette ist 
primar nicht dureh strukturelle Eigenarten der Wand bedingt, sondern 
immer durch eine starke Konzentration yon Sekretmassen und Zellen 
im Lumen. Das zeigt sich besonders deutlich bei den Genera mit  paarig 
entwickelten Verbindungen zur Gonade (Meyersia, Adoncholaimus). Auch 
Viscosia und Oncholaimellus lassen sich in dieses Bild einfiigen: Hier 
ist der basale Teil der Gonadenaussaekung durch Sekret und Zellen 
erweitert. 

Der iibrige, immer dorsal zwischen Darm und •Srperwand gelegene 
Tell des IIauptrohres verbindet bei den Genera mit symmetrisehen 
Gonaden die paarigen Abzweigungen des Duetus uterinus und ffihrt zu 
den ausleitenden Terminaldukten. Kreisoncholaimus besitzt einen in die 
Vulva ausmgndenden Gang, Meyersia einen neben der Vulva gelegenen 
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Terminaldukt.  Da bei allen Arten yon Adoncholaimus die Terminalporen 
des Organes prganal liegen und das hintere Osmosium fehlt, erseheint 
das de Mansche Organ sehr langgestreckt wegen seines verlgngerten 
Hauptrohres,  u n d e s  ist nicht symme{risch zu den beiden Gonaden- 
gsten wie bei Viscosia, Oncholaimellus, Kreisoncholaimus and Meyersia. 
Metoncholaimoides besitzt vielleicht ein ghnliches Hauptrohr  wie Adon- 
cholaimus, allerdings mit  einer welt nach hinten verschobenen Uvette.  
Bei den Genera mit  fehlendem hinteren Gonadenast entwickelt sich 
das Hanptrohr  lediglich im Hinterk6rper. 

Die Wand des Hauptrohres ist unterschiedlich gebaut : Wghrend bei 
einem juvenilen Weibchen yon Meyersia minor noch deutliche Zellgrenzen 
gesehen werden, erscheint die Wand bei gesehlechtsreifen Tieren syn- 
zytial. Die grol~en Arten yon Adoncholaimus, Ad./uscus und Ad. panicus, 
besitzen deutliche Wandzellen; bei den kleineren Ad. lepidus und 
Ad. thalas8ophygas hingegen ist die Wand membranartig,  and Zellen oder 
Kerne werden nicht gefunden. Auch bei Metoncholaimus ist wohl meistens 
die Wand membranart ig  diinn und kernfrei wie bei Met. scis~us und den 
yon zur Strassen (1894) untersuchten Tieren; bei Met. simplex jedoch 
wird eine zellulgre t Iauptrohrwand dargestellt. Oncholaimus besitzt gleieh- 
falls bei der Mehrzahl der Arten ein Hauptrohr  mit  membranart iger  
Wand, es scheint aber auch Arten mit  Wandzellen zu geben (0. apes II,  
eventuell O. appendiculatus and O. cobbi). 

Das Hauptrohr  wird von einer mehr oder weniger deutlichen Scheide 
umhfillt. Diese ist oft undeutlich gegen den Hantmuskelschlauch abge- 
grenzt und bleibt dureh zahlreiehe plasmatische Briicken mit Muskulatnr 
und Hypodermis verbunden. Ihre Herkunft  von diesen Geweben ist 
dadurch wahrscheinlich. Das wird auch an der Muskulatur sichtbar, die 
hgufig beobaehtet  wnrde und die als ginglage die Scheide begleiten 
kann (Meyersia und wohl aneh Metoncholaimus). Aneh der Zusammen- 
hang der Grenzmembran zwisehen Scheide und Wandzellen mit den 
inneren Lagen der Kutikula am Terminalporus bei Ad./uscus sowie 
die mitunter  starke Kutikularisierung der Terminaldnkte weisen anf 
eine Abkunft  der Hauptrohrscheide yon Elementen der K6rperwand 
bin. Zudem fehlt die Scheide dem zur Gonade vermittelnden Ductus 
uterinns und ist in der Terminalregion am deutlichsten ausgebildet. 

c) Terminalregion 

Die grol~e Mannigfaltigkeit in Lage, Zahl und Bau der Terminal- 
dukte ist nicht leicht in ein einheitliches Schema zu bringen. Folgende 
Aufstellung gibt eine Ubersicht fiber die Verhgltnisse: 

a) Genera ohne Hauptrohr  und ohne Terminaldukt und -porus: 
Viscosia, Oncholaimellus. 
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b) Genera mit  Ausmfindung des Hauptrohres im Vulvarbereich: 
Kreisoncholaimus ohne Terminaldukt, aber mit einer zentralen Ausmiindung 

in die Vulva. 
Meyersia, mit einem kurzen, zentralen TerminMdukt. 

c) Genera mit  Ausmfindung in Aftern/~he : 

Genus ( S p e c i e s )  Terminaldukte Lage der 
Poren 

Adoncholaimus 2, kurz prganal 
Ad. panicus paarige Aste mit je 7--10 R6hrehen prganal 
Metoncholaimoides wohl 2, verl~ngert adanal 
Metoncholaimus meistens 2, verlgngert priianal 
Wiesoncholaimus 2 priianal 

Metaparoncholaimus 1 oder 2 pr~anal 
Oncholaimus manchmal 1, meistens 2, h~ufig viele; prg- bis 

kurz bis sehr lang; mitunter fehlend postanal 

Obwohl der Bau der Terminaldukte sehr unterschiedlich und ver- 
wiekelt ist, kann man doeh allgemein eine untersehiedlieh starke Sklero- 
tisierung der g6hrehen und einen Zusammenhang mit der Kutiknla der 
K6rperoberfl~ehe feststellen. Die Terminaldukte lassen sieh deshalb im 
einfaehsten Fall als yore Hauptrohr  induzierte Invaginationen der 
K6rperwand verstehen. Dureh stgrkere Sklerotisierung der Terminal- 
dukte wird eine gleiehartige F/~rbbarkeit hervorgeruIen wie bei den ver- 
st/~rkten Elementen der Mundh6hle (z.B. bei Adoncholaimus ]uscus mit 
Azoearmin). 

In  der Terminalregion treten in der Regel hypodermale Drfisenzellen 
in groBer Zahl auf. Offnungen dieser Zellen wurden nieht gesehen, doch 
weisen Lage und Anordnung auf eine enge Beziehung zu den Terminal- 
r6hrehen und -poren hin, besonders deutlieh bei Acl./uscus. Der Inhal t  
der Zellen ist feinkSrnig und mit H/~malaun f~rbbar. 

Es ist sieher, dab die yon versehiedenen Autoren als ,,moniliforme 
Driisen" bezeiehneten Zellen nieht immer homolog miteinander sind 
und nur teilweise mit  den hypodermalen Driisenzellen vergliehen werden 
diirfen: So sind yon mir bei Meyersia minor im t taupt rohr  gefundene 
Zellen als Spermatozoen identifziert worden ; mit  ihnen miissen sieherlieh 
die unregelmggig zusammengeballten ,,moniliform-gland"-Zellen Hoppers 
bei M. major gleiehgesetzt werden, wie aueh jene yon Kreis als ,,Ei" 
gedeuteten bei M. meridionalis. 

Aueh die seheidenf6rmige Zellanballung am Beginn des Duetus 
uterinus yon Oncholaimus campylocercoides (portugiesisehe Form) zeigt 
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hintereinandergereihte Zellen und ist somit ,,moniliform", besteht jedoeh 
wahrseheinlieh gleiehfalls aus Spermatozoen. 

Bei O. appendiculatus nnd O. cobbi sind weir am Hauptrohr  naeh 
vorn reiehende hintereinandergereihte Zellen als ,,moniliforme Driisen" 
besehrieben worden. Sie stellen naeh meiner Meinung vielleieht Wand- 
zellen dar, groB und aufgetrieben wie die bei O. spec. II. 

Die f/it Metoncholaimus typisehen moniliformen Zellsehlguehe tragen 
ihren deskriptiven Namen zu Reeht. Sie stellen ein ehordoides Gewebe 
dar (Ax, 1957, 1966) und diirften, wie von zur Strassen (1894) ver- 
muter, eine Stiitzfunktion austiben. Ob sie mit  den hypodermalen 
Driisenzellen homologisierbar sind, kann ieh nieht entseheiden. Es lassen 
sieh jedoeh einige Befunde in diesem Sinne interpretieren: Bei allen 
hinreiehend besehriebenen Meloncholaimus-Arten k6nnen neben den 
monil/formen Zellsehl/~uehen keine typisehen Drfisenzellen mehr festge- 
stellt werden. Eine faserig-musknl6se Seheide umh~llt die Zellsehl/£uche, 
so dag der Eindruek entsteht, als habe der Hautmuskelsehlaueh bei 
seiner Invagination zur Bildung der Terminaldukte die Drfisenzellen 
, ,mitgenommen". Mitunter sind die hypodermalen Driisenzellen aueh 
regelm£13ig angeordnet, fast in Reihen; und fast immer erkennt man 
sowohl bei Metoncholaimus als aueh bei Oncholaimus hinter den 
Terminalporen eine pl6tzlieh einsetzende K6rperversehm/£1erung, die im 
wesentliehen darauf zuriiekgef/ihrt werden kann, dag sowohl Stiitz- 
sehl/tuehe als aueh Driisenzellen den KSrper davor erweitern. 

Fiir die zur Strassensche Stiitzsehlaueh-Theorie spreehen aueh die 
Verhgltnisse, wie sie yon mir ftir manehe Oncholaimus-Arten besehrieben 
werden: Die TerminalrShrchen besitzen in dem sie umhfillenden Sehlaueh 
keine Sttitzelemente - -  und so erseheinen sie mitunter  zusammen- 
gekn~uelt, gleiehsam zusammengesehnellt, wenn kein Zusammenhalt  mit  
der Kutikula besteht. 

d) Ductus uterinus und Uvet te  

Als Uvet te  bezeiehnet man den in verschiedener Weise differen- 
zierten Anfangsteil des Duetus uterinus, der mit  dem Hauptrohr  
kommuniziert.  Die Wand des Duetus uterinus ist in der Regel zellutgr 
und einsehiehtig. Zwisehen den Zellen bleibt das Lumen mitunter  reeht 
eng. Als deutliehe Differenzierungen dieser Wandzellen haben sieh die 
kegel- oder k61behenfSrmigen Zellen der Uvet te  bei Meyersia, Meton- 
cholaimus und einigen Oncholaimus-Arten erwiesen: Sie sind mehr oder 
weniger deutlieh radi£r um einen gemeinsamen Mittelpunkt oder eine 
gemeinsame Aehse angeordnet (,,Rosette") und besitzen verstgrkte 
Wgnde. Die gemeinsame Orientierungsaehse ist die Fortsetzung des 
Duetus-Lumens. Der (:Tbergang dieser Zellen zu denen des Duetus ist 
allmghlieh (M. minor, O. campylocercoides aus Italien). Bei einem 
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juvenilen Weibchen yon M. minor unterseheiden sich die zukiinftigen 
Kegelzellen noch nicht yon den iibrigen Wandzellen des Duetus 
uterinus. 

Hinsiehtlich der Zahl der k61bchenf6rmigen Uvettenzellen gibt es 
innerhalb der Gattung Metoncholaimu~ eine Reduktionsreihe yon Met. 
pristiurus (32 Zellen) ~iber Met. scissus (5 Zellen) zu Met. intermedius 
(Uvette kapselfSrmig). Bei den untersuchten reifen Weibehen von Met. 
scissus sind die fiinf Zellen auch yon der eigentliehen Uvet tenwand 
abgegliedert; die Wand erseheint dadureh membranart ig wie die des 
Hauptrohres,  und dieses trifft auch ftir den Duetus uterinus zu. Aueh 
bei Oncholaimu8 scheint es entsprechende Reduktionsreihen zu geben. 
In  den fibrigen F/~llen ist die Uvet te  wohl immer einfach gebaut. Sie 
stellt eine kugelige bis sackfSrmige Erweiterung des Dnctus uterinus 
dar und hat meistens aueh gleiehar~ige Wandzellen (Adoncholaimus und 
viele Oncholaimus-Arten). Die Uvet te  steht in offener Verbindung mit 
dem Hauptrohr.  Bei Adoncholaimus, Meyersia und Metoncholaimus sind 
feine RShrchen-Strukturen zwischengesehaltet. 

Wie schon ausfiihrlich dargestellt, sind bei Ad. ]uscus bisher die 
Auftreibungen des Hauptrohres f/~lsehlieherweise mit  den teilweise 
rosettenfSrmigen Uvet ten anderer Genera homologisiert worden. Es wird 
jedoeh bewiesen, daft sich die radi/~r ausgeriehteten Elemente bei Ad. 
[uscus im Hauptrohr  befinden und Spermatozoen sind. Die Verh/~lt- 
nisse bei Ad. panicus sind gleiehartig; und aueh bei einigen Oncho- 
laimus-Arten sind radi~r ausgerichtete Zellen in der Hauptrohrauftrei-  
bung gesehen worden. 

Als Uvet te  mul~ bei Adoncholaimus der kugelfSrmig erweiterte Ab- 
sehnitt am Beginn des Duetus uterinus bezeiehnet werden, vom 
Hauptrohr  durch das zwischengeschaltete diinne RShrchen st/~rker als 
bei anderen Genera abgesondert. 

Die Einmtindung des Duetus uterinus in den Gonodukt finde ich 
bei allen Genera mit  paarigen Gonaden in der Region, in weleher die 
reifen Eier noch keine verdiekte Schale besitzen: bei Viscosia, Oncho- 
laimellus und bei Meyersia direkt am Umschlag der Gonadengste, bei 
Adoncholaimus am Pr/~uterus. 

Die vielkernige Kappe am Gonadenumsehlag bei Meyersia erscheint 
als Sehalendrfise; ein eigentlicher Ovidukt und ein Uterus als Teile des 
Gonodukts kSnnen bei dieser Gattung nieht untersehieden werden, 
vielmehr dient der gesamte Gonodukt als Uterus. Ahnlieh scheinen 
die Verh/~ltnisse beim Gonodukt der untersuchten Viscosia-Arten zu 
sein. Bei Adoncholaimus hingegen rutschen die dfinnwandigen Eier wohl 
direkt an den Eiern der Waehstumszone des Ovars vorbei und gelangen 
durch einen kurzen Ovidukt in den als Schalendrfise dienenden Pr/~uterus. 
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Abb. 30. Oncholaimus sp. Einmiindung des Duetus uterinus (Pfeil) in den 
Uterus. (Umgezeichnet nach Abb. 3b yon Andrassy, 1964) 

Bei den Genera mit  unpaarer Gonade wird in allen bisher unter- 
suehten F/~llen die Einmiindung in der N/~he der Vagina besehrieben: 
bei Metoncholaimus pristiurus (s. Cobb, 1930, 1932) in eine postvnlvare 
Uternsaussaekung, bei Oncholaimus brachycercus naeh meinen Unter- 
suehungen ebenso; dorsal yon der Vagina bei O. appendiculatu8 
(s. Cobb, 1930), 0. cobbi, O. longicaudatus, O. rapax (s. Kreis, 1934) 
some bei O. spec. yon Andrassy (1964). In  der Fig. 3b Andrassys 
(Abb. 30) erkennt man einen kleinen postvulvaren Uterussaek, an dem 
der Duetus uterinus vorbeizieht; und aueh meine Sehnittserien bei 
Met. scissus zeigen, dag hier der Dnetus zwisehen Darm und hinterer 
Uterusanssaekung noeh ein Stiiek naeh vorn zieht - -  die Einm/indung 
in den Uterus diirfte aueh bei dieser Art dorsal von der Vagina er- 
folgen. Da die Duetuswand in dieser Region meistens zellulgr ist und 
histologiseh gegeniiber dem Uterusepithel kein Untersehied besteht, sind 
die Verh/~ltnisse oft sehr undeutlieh; und ein an der hinteren Uterus- 
aussaekung noeh ein Stiiek vorbeiziehender Duetus ist sehwierig auszu- 
maehen. 

Wesentlieh ist, dag bei den Genera mit  unpaarer  Gonade die Ein- 
miindung des Duetus uterinus in den Gonodukt nieht mehr in der 
Region der Sehalendriise erfolgt, obwohl ein als solehe fungierender 
Pr/~uterus bei den yon mir untersuehten Arten vorhanden ist. 



148 E. Rachor : 

Das de Mansche Organ darf aber deshalb nicht dem hinteren, rfickgebildeten 
Gonadenast zugeordnet werden, zumal der Duetus uterinus hEufig an der post- 
vulvaren Uterusaussaekung vorbeizieht und eine Ableitung yon einem rfiekgebildeten 
0rganteil aueh recht unwahrseheinlieh ist. 0b aulterdem eine postvulvare Uterus- 
aussaekung bei diesen Genera immer als 1%udiment des hinteren Gonadenastes 
anzuspreehen ist, seheint mir unsieher: Sie kann z.B. innerhalb einer Art ausge- 
bfldet sein oder auch fehlen, offenbar in Abh/~ngigkeit yore Funktionszustand 
und Fiillungsgrad des Uterus, so etwa bei 0. brachycercus. 

Die Unte r suehungen  bei Adoncholaimus /uscus, Ad. panicus sowie 
Meyersia minor zeigen wie die oben erw/~hnten F/ille sehr deutlich, dab 
der Ductus  u ter inus  sich histologisch k a u m  yon Gonodukt  abgrenzen 
li~Bt. Auch das Epi thel  des Hauptrohrvorder te i les  bei den beiden 
Adoncholaimus-Arten ist dem des Gonoduktes  sehr i~hnlich. E in  juveniles 
Weibchen yon  M. minor zeigt deutlich, dab auf einer fr/ihen Ent -  
wicklungsstufe Gonaden und  de Mansches Organ (Hauptrohr  und  Ductus  
uterinus)  eng zusammenh~ngen  und  histologisch eine Einhei t  bilden. 
Bei Viscosia und  Oncholaimellus wird das gesamte Organ dutch  eine 
For tse tzung der Ovaria lwand im Bereich des Gonadenumschlages ge- 
bildet.  

Der Ductus  u ter inus  k a n n  demnach  als Aussackung des Gonodukts  
aufgefaBt werden;  auch ffir das Haup t rohr  gilt die Annahme,  dab es 
sich dabei  u m  einen abgegliederten Tell der weiblichen Genitalr6hre 
handel t .  

2. l~unktion 

Das de Mansche Organ als Reeeptaeulum seminis 

Si~mtliche bisher gegebenen Deu tungen  zur F u n k t i o n  des de Manschen 
Organes blieben unbefriedigend und  lieBen das Organ als sehr ri~tsel- 
haftes Gebilde erscheinen: 

1893 gibt de l~an lediglich den Hinweis, dab der bei Metoncholaimus albidus 
in der 1%egion der Terminalporen beobachtete brEunlich-gelbe Sekretgfirtel durch 
das Organ produziert werde. 

Zur Strassen (1894, S. 472) ffigt dieser ErklErung nur hinzu, das Sekret kSnne 
dutch das Osmosium dem Darm entnommen und mit einem Produkte der Uvette 
vermischt werden, um ,,irgendwelchen mit der Fortpflanzung zusammenhEngenden 
Zweeken" zu dienen. 

Filipjev (1918-21) stellt iest, das Sekret k6nne vielleicht zur Einhiillung der 
Eier dienen; und als einziger unter allen Autoren stellt er die Frage, ob die 
,,K6rperchen" in den Hauptrohrauftreibungen yon Adoncholaimus ]uscus nicht 
Spermatozoen sein k6nnten. Er l~flt es jedoch bei dieser Frage bewenden. 

Von Cobb (1930) werden siimtliche M5glichkeiten einer FliissigkeitsstrSmung 
im de Manschen Organ diskutiert und a]le bis auf eine eliminiert: Ein Sekret 
des driisigen Teils des Uterus sell fiber den Ductus uterinus zum Hauptrohr 
gelangen, sieh dort mit einer im Osmosium durch 0smose aus dem Darm ent- 
nommenen Substanz vermisehen, mn fiber die Terminaldukte als nahezu farb- 
lose, elastiseh-klebrige, wasserunl6sliche Substanz abgegeben zu werden. Dieses 
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Sekret k6nne beim Zusammenfinden und bei der Kopulation der Tiere eine Rolle 
spielen oder such die Eiballen dureh Bildung einer Hiille schiitzen. 

Cobb meint, dab das de Mansche Organ in seinem Vorkommen eine Abhgngig- 
keit vom Biotop zeigen k6nne, indem es bei Oncholaimiden aus ruhigeren Bio- 
topen vorherrsche, bei solchen aus sauerstoffreichen Biotopen fehle. 

Kreis (1934, S. 72) stimmt der Cobbsehen Meinung fiber die Funktion im 
wesentlichen zu und hebt drei MSglichkeiten als wichtig hervor: 1. ,Anziehungs- 
organ ffir das M~nnehen", 2. Sehutzorgan ffir die Eier, ,,indem seine Sekrete die 
Eier umgeben und so vor allzu groBer Feuehtigkeit (sic!) wghrend der Onto- 
genese sehfitzen" und 3. Schutzorgan fiir das Weibehen selbst (durch Umhfillung 
mit Sekret des Organes). 

Alle referierten Meinungen basieren lediglich anf den bisher be- 
kannten  bauliehen Eigentfimlichkciten des de Manschen Organes, auf 
der gelegentlichen Beobachtung einer schleimartig-klebrigen Substanz 
an den Ausmfindungsporen und der Feststellung eines Sekrets im Haupt -  
rohr geschlechtsreifer Weibchen. I t inzu  kommt,  dab die entwieklungs- 
geschiehtliche Beziehung yon  weiblicher Gonade und de Mansehem 
Organ schon seit dessen Entdeckung  offenbar ist. Die bisherige 
Situation wird verdeutl ieht durch eine Bemerkung yon de Coninek 
(1965, S. 201): ,,Les fonetions de l 'organe de de Man song encore 
probl6matiques. I1 s6cr6terait un liquide adh6sif qui jouerait  un r6le darts 
la reproduct ion".  

Zwisehen dem Vorkommen des Organes und  dem Lebensraum der 
entsprechenden Arten  oder Genera 1/tBt sich keine Beziehung feststellen 2. 

Ffir eine besondere Funkt ion  der fiber die Terminalporen ausgeleiteten 
Substanz liegen keinerlei Hinweise vor. Es ist vielmehr bemerkenswert,  
dag Viscosia und Oncholaimellus" fiberhaupt keinen Ausmfindungsporus 
besitzen und  dal3 dieser bei Oncholaimus auch fehlen kann. Hinsiehtlich 
Lage, Zahl und Bau  der Terminaldukte  bestehen zudem in fast allen 
Genera, ja, selbst in den Populat ionen einer Art,  groBe Untersehiede. 
Wie im folgenden Kapitel  dargestellt, l~gt sieh diese starke Variabilit~tt 
im Sinne einer degenerativen Entwicklungstendenz deuten, d.h.  die 
funktionelle Bedcutung der ausleitenden St rukturen  des de Mansehen 
Organes ist wahrscheinlich gering - -  die Selektion kann  an ihnen nieht 
sinnf£llig eingreifen. 

Die Untersehiede in der Lage der Porch, selbst bei einem einzelnen 
Tier, maehen zudem eine zielgeriehtete Abgabe des Sekrets unmSglich. 

20ncholaimus brachycercus z.B. wird sowohl auf schlickigem Sand, Sand und 
Steinen als auch in der Algenzone geiunden; Viscosia viscosia zghl~ nach Gerlach 
(1958) in der Kieler Bueht zu den eurytopen Arten; O. slcawensis hingegen besitzt 
kein de Mansches Organ, wurde aber auf schlickigem Sand gefunden. - -  Aul~ere 
Einflfisse scheinen Ifir die Herausbildung des de Manschen Organes fiberhaupt 
von untergeordneter Bedeutung zu sein. Durch die Funktion des Organes als 
Receptaculum seminis ergibt sieh zudem kein Anlal~, seine Verbreitung auf die 
yon Cobb genannten Biotopeigenschaften zuriickzufiihren. 
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Wie auSerdem eigene Untersuchungen bei Adoncholaimu8 /uscus er- 
kennen lassen und durch Durchsehneiden eines eigeffillten Uterus leicht 
nachzuprfifen ist, wird das die abgelegten Eier als gemeinsame Gallert- 
masse umhfillende Sekret vom Uterusepithel gebildet, nieht vom 
de Mansehen Organ. 

Die im folgenden aufgeffihrten Befunde ermSgliehen eine besser ge- 
sicherte Aussage fiber die Funktion des de Manschen Organes: 

1. Ein ausgebildetes de Mansches Organ, voll funktionsfi~hig, finder 
man erst bei fortpflanzungsbereiten Weibchen, also solchen, die heran- 
reifende Eizellen besitzen. 

2. Das Organ stellt einen sehr speziell differenzierten abgegliederten 
Tell der GenitalrShre weiblieher Tiere dar. 

3. Die Kommunikat ion mit  der Gonade finder man immer, abge- 
sehen yon den abgeleiteten Genera mit  unpaarer Gonade, an dem Teil 
des Gonodukts, in dem die reifen Eier noch keine verdickte Schale 
aufweisen, also noch unbesamt sind (Schalendrfise). 

4. In  allen Fi~llen verbindet sich das Organ im Osmosium innig 
mit  dem vorgestfi]pten Darmepithel. F~rbbarkeit  dieses Gewebes, Fehlen 
yon typisehen Verdauungsgranula und Vorhandensein yon gro6en Kernen 
in dieser gesehlossenen Verbindungsstruktur weisen auf eine gesteigerte, 
sekretierende Aktiviti~t hin. 

5. Vom Osmosium ausgehend, finder man im gesamten t tauptrohr-  
lumen ein fliissiges Sekret, das bei fixierten Tieren als homogene oder 
feingranulierte gelartige Substanz erscheint. Bei Viscosia und Oncho- 
laimellus fiillt das Sekret die gesamte Gonadenaussackung aus. I m  
Duetus uterinus der anderen Genera wird das Sekret jedoeh nicht 
gesehen. Mitunter erscheinen geringe Sekretmengen auSen an den 
Terminalporen. 

6. Die neben diesem Sekret im Hauptrohr ,  sodann abet auch im 
Ductus uterinus festgestellten zelluli~ren Einsehlfisse sind als Spermato- 
zoen identifiziert worden. Sie sind meistens in den Abschnitten des 
Hauptrohres konzentriert, die fiber die Uvet te  mit  dem Ductus uterinus 
kommunizieren. In  der N~he des Osmosiums linden sic sich hingegen 
se]ten. 

7. Eine besonders wichtige Funktion der Terminaldukte und -poren 
ist auf Grund ihrer Uneinheitlichkeit und Variabilit~t nicht anzu- 
nehmen. I m  Gegensatz zu diesen Strukturen sind Darm- und Gono- 
duktverbindung dureh st~rkere strukturelle und lagem~Bige Einheitlieh- 
keit ausgezeiehnet, sind also v o n d e r  Funktion her wichtiger. 

Alle diese Fakten spreehen ffir eine funktionelle Deutung des 
de Manschen Organes als stark spezialisiertes Reeeptaculum seminis, 
in dem die Spermatozoen durch ein vom Osmosium gebildetes Sekret 
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erniihrt werden. Ubersehfissiges Sekret kann  durch die Termfilalporen 
ausgeschieden werden. 

Dag  das de Mansche Organ der Ablei tung fiberflfissigen Spermas 
in den Darm oder nach augen dienen k6nnte, ist auszuschlieBen. Es 
sei nur  betont,  dab die Darmverb indung  keine offene ist und dab 
Terminaldukte  fehlen k6nnen;  die Sekretverteilung im Haup t roh r  und 
die Spermienkonzentrat ion nahe der Uvet te  sprechen gleichfalls gegen 
eine derartige Deutung.  Sehr deutlieh wird dieses vor  allem bei den 
einfaehen Verh/iltnissen yon Viscosia: nur  der basale, ovarnahe Tell 
des Organes enth/tlt hier Spermatozoen, der distale, osmosiumnahe 
jedoch nur  Sekret. 

Auf Grund unseres Wissensstandes mul3 ich reich damit begnfigen, die bei den 
Plathelminthen besehriebenen genito-intestinalen Beziehungen als lediglich ghnliche 
Bildungen zum de Manschen Organ zu charakterisieren (vg]. Ax, 1961; Reisinger, 
1961; Steinb6ck, 1966). Im Gegensatz zum Osmosium wird der Darmverbindung 
der Plathelminthen meistens hinsichtlieh des Spermas eine ableitende (verdauende) 
Funktion zugesproehen. - -  In dieser Hinsicht ist der ,,gonenterische Kanal" von 
Pontonema vulgare, eine offene Kommunikation zwischen Ovijektor- und Darm- 
lumen, eher mit den entsprechenden Strukturen der Plathelminthen vergleichbar: 
Er soll nach Stewart (1906) iibersehiissiges Sperma in den Darm ableiten. Ob es 
sich bei diesem Kanal yon Pontonema vulgate um ein stark abgewandeltes, rudi- 
ment~res Homologon zum de Manschen Organ handelt, welches schon auf einer 
entwicklungsgeschichtlich frfihen Stufe den Weg zu einer Sonderbildung einge- 
schlagen hat (ira Sinne einer Archallaxis), kann zwar nieht ausgeschlosscn 
werden, doeh eine Homologisierung ist schwierig begriindbar, da dieser winzige 
Kanal keine strukturellen Sondermerkmale aufweist, die mit denen des de Man- 
schen Organes verglichen werden kSnnen. 

Durch die Ausbildung eines yon der Genitalr6hre abgegliederten 
Hauptrohres  wird der Sekretstrom an der GenitalrShre vorbeigeleitet;  
das Auft re ten von 0f fnungen zur K6rperoberfl/~che macht  eine Sekret- 
s t r6mung und Ableitung fiberschfissiger Mengen mSglich. DaB dem aus- 
geschiedenen Sekret keine weitere Funkt ion  zuzukommen scheint, wurde 
oben schon diskutiert.  

Vielleicht dienen die in der Terminalregion ausgebildeten hypoder-  
malen Driisenzellen bei best immten Formen der Verflfissigung des 
Sekrets, so dag es im I~egelfall nicht  an den Poren hal ter :  So wurden 
eigent]iehe Sekretgfirtel nur  bei Metoncholaimus beschrieben, und bei 
dieser Gat tung  fehlen gerade die Drtisenzellen. Bei Adoncholaimus ]uscus 
spricht die halbkreisfSrmige Anordnung  der Dr/isenzellen um den Porus  
sowie die Ausbildung eines Fortsatzes yon  jeder Zelle in Richtung Porus 
ffir eine Sekretion in dieser Richtung.  Hier werden auch nie grSBere 
Mengen des Sekrets am Porus wahrgenommen.  Bei Oncholaimus er- 
streckt sich die Ausbildung der hypodermalen  Drfisenzellen auf einen 
gr613eren Bereieh des Hinterk6rpers,  was in Ubereins t immnng mit  der 
untersehied]ichen Lage der Terminalporen steht. 

11 Z. Morph. Tiere, Bd. 66 
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Die v o n d e r  Fnnktion her wiehtige Verbindung des Hauptrohres 
mit dem tier Befruchtung dienenden Abschnitt des Gonodukts fiber 
den Ductus uterinus ist in allen Fiillen ausgebildet; die doppelte Aus- 
bildung des Duetus uterinus bei paarigen Gonaden gewghrleistet die 
Befruchtung der Eier in beiden Gonodukten. 

Die im Bereich der Uvette entwiekelten besonderen Zellstrukturen 
and VerbindungsrShrehen dfirften dureh die st/irkere Abgliederung des 
Itauptrohres zu erkl/~ren sein, w/~hrend an der Verbindungsstelle des 
Duetus uterinus mit dem Gonodukt der i)bergang allm/~hlieh ist. Die 
Uvettenzellen tragen vielleieht zur Konzentration der Spermien im an- 
grenzenden tIauptrohrabsehnitt  bei, indem sie einen anziehenden Stoff 
absondern, doeh feh]t hierffir jeder Beweis. Die bei Ad. [uscus und 
Ad. ~anicus, abet auch bei Meyersia minor und Met. scissus ausgebildeten 
feinen R6hrchen zwischen Uvette und Hauptrohr k6nnen ventilartig 
wirken und gew/ihrleisten, dab immer nur einzelne Spermatozoen den 
Weg zur Gonade finden und dab keine gr613eren Mengen des Osmosium- 
Sekrets in den Ductus uterinus gelangen. 

Auf welehem Wege die Spermatozoen bei den verschiedenen Genera 
in das t tauptrohr gelangen, ist nieht bekannt und konnte im t~ahmen 
dieser Arbeit trotz entspreehender Bemfihungen, Kopulation und 
Spermientransport bei jungen Weibehen zu beobaehten, nicht eindeutig 
entschieden warden. Von Thun (mfindl. Mitt. 1968) beobaehtete bei 
Ad. thalassophygas Begattung fiber die Vulva, bei Oncholaimu8 oxyuris 
j edoch Kopulationsversuche, bei denen die Spieula nieht dureh die Vulva, 
sondern durch die Kutikula des ttinterkSrpers gestoBen wurde. 

Ob die bei einem Weibehen yon O./lagellatus dargestellte Verletzung oder die 
bei einem Querschnitt yon Ad./uscus erkennbare, aber wohl verheilte Wunde 
(Abb. 9g) auf Injektionen dureh begattende Mgnnehen zuriiekzufiihren sind, kann 
nicht entschieden werden. Auf jeden Fail wurden vergleiehbare Beobachtungen 
nieht wiederholt gemacht trotz Siehtung eines umfangreichen Untersuchungs- 
materials. Die von Hopper (1967) besehriebenen ,,Seytalia" yon Metoncholaimus 
pelor ghneln Spicula und stecken in den Terminaldukten. Ob es sich dabeit ewa 
um abgebrochene Spicula handelt, steckengeblieben bei einem Begattungsversuch, 
kSnnte nur durch eingehende Untersuchungen nachgewiesen werden. Mawson 
(1958b) fand bei Oncholaimus thysanouraios in der Region der Terminalporen 
zwei Paar auff~llige Borsten, bei O. paredron Borsten und Papillen - -  es w~re 
abet wohl kaum zu reehtfertigen, solchen Bildungen eine besondere Bedeutung 
beizumessen. 

Es ist wahrscheinlich, dab die durch von Thun bei O. oxyuris 
beobaehteten Kopulationsversuehe nieht das normale Verhalten, sondern 
einen Ausnahmefall darstellen (wie sieh aueh M£nnehen mitunter 
gegenseitig zu begatten versuehen, naeh Mitteilung yon Thuns). Diesen 
EindruCk best~tigt aueh das,,riehtige" Verhalten yon Ad. thalassophygas. 

Bei Viscosia und Oncholaimellus k6nnen die Spermatozoen ohne 
Sehwierigkeit yon der Vulva fiber den Gonodukt zum de Mansehen 
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Organ gelangen; bei Kreisoncholaimus k6nnte das Sperma bei der 
Begattung aueh direkt durch den in die Vagina mfindenden Gang in 
das Hauptrohr  kommen. Diese MSglichkeit scheidet bei Meyer.s'ia minor 
aus, und eine Begattung durch den der Vulva benaehbarten Terminal- 
porus ist wegen dessen geringen Durchmessers und Sklerotisierung sehr 
unwahrscheinlich. Allerdings k6nnte die in diesem Falle nicht als Quer- 
spalt, sondern als Langs6ffnung ausgebildete Vulva auf besondere Ver- 
h~tltnisse beim Begattungsverhalten hindeuten. 

Dennoch m6chte ich aueh ffir Meyersia wie ffir die fibrigen Genera 
annehmen, dab die Spermien yon der Vulva dureh den Uterus und 
dann entgegengesetzt zum sp~teren Befruchtungsweg durch den Ductus 
uterinus in das Huuptrohr gelangen. 

Durch die zunehmende Verselbstandigung des Hauptrohres gegen- 
fiber dem Gonodukt wird dieser Weg ffir die Spermien immer kompli- 
zierter; das mag dazu geffihrt haben, dag die Spermatozoen Mufig 
nur noch teilweise den Weg ins Hauptrohr  linden (besonders bei Genera 
mit unpaarer Gonade), stattdessen aueh im Ductus uterinus aufbewahrt 
werden (sehr deutlieh bei Metoneholaimu8 8ci8sus). I-Iier liegt wahr- 
seheinlieh ein wesentlieher Ansatzpunkt ffir die noeh zu er6rternde 
Degenerationstendenz des de Mansehen 0rganes. 

3. Phylogeneti~'ehe Ableitung 
Als Reeeptaeulum seminis (Spermatheka) dient bei Nematoden in 

der Regel der Endabsehnitt  des Ovidukts oder der Anfangsteil des 
Uterus. Dieser Tell der Gesehleehtsr6hre ist zytologiseh und morpho- 
logiseh mehr oder weniger stark differenziert; der Anfangsteil des 
Uterus ist in solehen F~llen dutch besonders ausgebildete Wandzellen 
als Pr/Luterus vom eigentliehen Eih~lter zu unterseheiden und fungiert 
aueh als Sehalendrfise. Die Befruehtung der Eier finder in der Regel 
spgtestens in diesem Anfangsteil des Uterus start. 

H~ufig ist der Gonodukt gar nieht in Ovidukt und Uterus gegliedert ; 
Spermatozoen k6nnen dann sogar in direkter Naehbarsehaft der/~ltesten 
Eier in der Waehstumszone des Ovars beobaehtet werden (s. Chitwood 
u. Chitwood, 1950). 

Sehon versehiedentlieh und bei untersehiedliehen Nematodenfamilien 
sind Aussaekungen der Gonodukte als Reeeptaeula seminis besehrieben 
worden. So kann naeh Chitwood u. Chitwood bei Reduktion eines 
Gonadenastes ein rudiment/irer Uterussaek diese Funktion erffillen. 
Dieselben Autoren (Figs. 120B, l16L, 120A) besehreiben auBerdem be- 
sondere Aussaekungen bei Sabatieria hilarula de Man, 1922, als paarige 
Beutel am Uterus, der Vagina gegenfiberliegend, bei Dorylaimopsi8 
metatypicus Chitwood, 1936, am Beginn der Uteri sowie ghnliehe bei 
A xonolaimus 8pinosu8 (Bfitsehli, 1874). 

11" 



154 E. Rachor: 

Auch die yon mir bei Anoplostoma entdeckten Aussackungen am 
Uterus-Anfang ordnen sich in das hier gegebene Bild ein, lassen 
jedoch keine an das de Mansche Organ erinnernden Strukturmerkmale 
erkennen, etwa Osmosien. 

Die Ausbildung einer Aussackung des Gonodukts als Reeeptaculum 
stellt also an sich keine Besonderheit dar. Bei Ironus ignavus 
Bastian, 1865, zeigt Cobb (1918, Fig. 5) sogar eine kappenfSrmige 
Erweiterung am Umseh]agpunkt der Gonade, also am Beginn des Gono- 
dukts, und diese Aussackung enth~lt gleiehfalls Spermien. ~hnliche 
Verh~ltnisse sind aus der 0riginalbesehreibung yon Prodesmodora terri- 
cola durch Altherr (1952) ersichtlieh. Eine mitunter sehr voluminSse 
gleichartige Aussaekung konnte ieh bei Tripyloides marinas (Bfitsehli, 
1874) feststellen (Abb. 31). In  ihr sieht man neben einzelnen, zur vollen 
Gr56e herangewaehsenen Eiern ein granuliertes Sekret und darin einge- 
bettet zahlreiehe Spermatozoen. Es ist bemerkenswert, dal~ diese 
Spermien sehr h~ufig an der Wand konzentriert sind, die dem Darm 
anliegt, und dal~ sie mit einer Schmalseite die Wand berfihren: 
So entsteht der Eindruck, a]s seien die Spermien hier aufgereiht. 

Diese Verhgltnisse erinnern sehon stark an die de Manschen Organe 
bei Viscosia und Oncholaimellus. Jedoch ist die Herstellung einer 
intensiven Beziehung zum Darmepithel durch das Osmosium und die 
Ausbildung zah]reieher rShrenfSrmiger Hilfsstrukturen, die in einer 
zus~tzlichen Kommunikation mit der Augenwelt ihren HShepunkt findet, 
unter den Nematoden einzigartig. 

Bevor ich die Verhiiltnisse beim de Mansehen Organ eingehend 
bespreehe, mu6 ieh aueh noeh auf eine yon Cobb (1930) entdeckte 
Struktur der mi~nnlichen GenitalrShre eingehen: Cobb beschreibt bei 
Adoncholaimus /uscus, Metoncholaimus pristiurus und Oncholaimus 
appendiculatus einen drfisigen Seh]auch, der sich yon der Vesicula 
seminalis parallel zum vorderen Testis nach vorn erstreekt. Er wurde 
yon mir gleichfalls bei Ad. [uscus, sodann auch bei Meyersia minor, 
Met. scissus, O. brachycercus und O. campylocercoides gefunden (Abb. 32). 
Cobb vertritt die Meinung, dieser Sehlaueh kSnne homo]og mit be- 
stimmten Teilen des de Mansehen Organes sein. 

Bei den yon mir untersuchten M~nnchen ist er meistens nur mit Mfihe aufzu- 
finden; er scheint z.B. aueh bei Ad. panicus und O. oxyurls entwickelt zu sein, 
ist hier jedoeh so undeutlich, dal~ keine nghere Besehreibung mSglieh ist. Meistens 
iibertrifft der Schlauch den vorderen Testis an Lgnge. Histologiseh ergibt sich 
eine vSllige (Jbereinstimmung mit dem durch ein hohes, sekretierendes Epithel 
ausgezeichneten driisigen Teil des Vas deferens. Das wird sehr gut im Bereich 
der Vesicula sichtbar, wo die beiden symmetrisch zueinander liegenden Organteile 
aneinandergrenzen. Auch bei Meyersia meridionalis ist mit groBer Wahrscheinlich- 
keit ein gleichartiger Gonadenanhang vorhanden, wie sich bei einer eingehenden 
Analyse der yon Kreis (1934) in Fig. 47 dargestellten Verh~ltnisse herausstellt: 
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Abb. 31 ~ Abb. 32 

Abb. 31. Tripyloides m~trinu8 (Biitsehli, 1874). Weibliche Geschleehtsorgane: Die 
Pfeile weisen auf die Aussaekungen an den Umsehlagspunkten der Gonade; m~n 
erkennt die auff~llige Anordnung der Spermatozoen (n~ch Totalpr~pamt) 

Abb. 32. Oncholaimu8 brachycercus de Man, 1889. M~nnliche Geschlechtsorgane: 
Der Pfeil weist auf den schlauehfSrmigen Anhang der Vesicula seminalis (nach 

Totalpr~parat, halbschem~tisch) 

Es handelt sich um einen Quersehnitt im Bereieh der Keimzone des vorderen 
Testis, bei dem die als ,,Ventraldrfise" gekennzeiehnete Struktur eine mehr- 
zellige (!) Wand zeigt, sehr ~hnlieh der ,,~ugeren Epithelschicht" des Vas deferens 
in Fig. 51. Es erscheint mir als sicher, dab die Kreissche ,,Ventraldrfise" den 
hier beschriebenen Gon~denanhang darstellt. 

Die F u n k t i o n  dieses Anhangs  dfirfte auf Grund  der  His tologie  
gle iehar t ig  sein wie die des Vas deferens:  Sekre t ion  einer granul ie r ten  
Substanz ,  die dem Sperma  beigemischt  wird.  

Wi r  f inden also bei  den M~nnchen der  durch das  de Mansche 
Organ ausgezeichneten  Oncholaimid~e einen schlauchar t igen  Anhang  des 
Gonoduk t s ;  die yon Cobb v e r m u t e t e  Homologie  mi t  dem Organ der  
Weibchen  dare auf Grund  der  ~hnlichen Lage und  wegen des Auf- 
t re tens  bei den gleichen Ar t en  be j ah t  werden.  
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Den GenitalrShren wohnt demnaeh in beiden Gesehlechtern die 
Tendenz zur Abgliederung schlauchf5rmiger oder sackartiger Anh~nge 
inne. Aus diesem Befund will ieh die t typothese ableiten, dab diese 
Tendenz bei den Weibchen derart  verst~rkt wird, dal3 sie zu einer 
Verdopplung der Genitalwege ffihrt. 

Die stsrk determinative Entwicklung der Nematoden begi~nstigt diesen Ge- 
danken, da eine weitgehende Verdopplung der GenitslrShre schon durch einen 
einzigen zus~tzlichen, friihzeitigen Aufteilungsschritt des Gonadenmaterials einge- 
leitet werden ksnn. Eine einzige Mutstion wiirde einen solchen Schritt schon 
ermSglichen. Je friiher man diesen Aufteilungsschritt bei der Gonadenentwick- 
lung ansetzt, desto besser ist such das Entstehen verschiedener Bautypen des 
de ~¢Ianschen 0rganes zu erkl~ren, und desto leichter ksnn such dss Verschwinden 
des Organes durch Riicknahme nur dieses Aufteilungsschrittes (RSekmutstion) 
begriffen werden. 

Zur Untermauerung der Verdopplungshypothese l~l~t sich eine 
morphologische Reihe anffihren (vgl. Abb. 28): 

Abgesehen yon den sehr einfachen Verh~ltnissen bei Anoplostoma 
(Uterusaussackungen), die wegen der unsieheren systematischen Zu- 
ordnung der Gattung bei den Oncholaimidae hier nur mit  Vorbehalt 
erw~hnt werden, linden wir bei Viscosia und Oncholaimellus de Mansehe 
Organe, die als unkomplizierte Aussackungen des Gonodukts erseheinen, 
allerdings mit  ihren distalen Enden im Osmosium eine Verbindung 
mit der Darmwand eingehen, wie sie ffir das de Mansehe Organ 
typisch ist. 

Kreisoncholaimus nudus ist als Stadium anzusehen, das dem Anfang 
der morphologisehen t~eihe noeh reeht nahesteht:  Wir erkennen ein zu 
beiden Uterus~sten parallel verlaufendes Hauptrohr,  das noeh mit der 
Vagina verbunden ist und fiber sie ausmfindet; fiber paarige Uvet ten 
und Duetus uterini besteht zudem Verbindung mit beiden ~sten des 
Gonodukts. Bei Meyersia hingegen verselbst~ndigt sich das t taupt rohr  
starker, indem eine eigene Ausmfindung in Gestalt des mit  der Vagina 
noch in enger r~umlieher Beziehung stehenden Terminaldukts auftritt .  
Da~ die Abtrennung in allen F~]len sehon vollkommen ist, ist nieht 
wahrscheinlich. So zeigt die Vaginamuskulatur bei M. minor eine starke 
Beziehung zur Seheide des Hauptrohres,  w~hrend Kreis (1934) ffir 
M. bandaensis und M. meridionalis sogar noch eine Verbindung zwisehen 
t taupt rohr  und Vagina besehreibt. Duetus uterini und Uvet ten sowie 
die Osmosien treten bei Meyersia zudem auch paarig symmetrisch 
entwickelt auf und zeigen damit  eine parallel zur Gonade entwickelte 
gleichsinnige Symmetrie. 

Eine n/~ehste Entwicklungsstufe wird dureh Adoncholaimus vertreten : 
Das hintere Osmosium verschwindet; t rotzdem wird der hintere Ast 
des Hauptrohres nicht zu einem Blindgang, da unter Verl~ngerung des 
Hauptrohres die Ausmiindungsr5hrehen in den t t interk6rper verlagert 
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werden.  Ein  einseit ig nach h in ten  f l iegender  Sekre t s t rom wird m6glich 
und  d a m i t  eine Versorgung aller im H a u p t r o h r  gespeieher ten Spermien.  

Wahrsehe in l ich  kann  Metoncholaimoides mit  einer im H in t e rk6 rpe r  
besehr iebenen Uve t t e ,  jedoeh noeh symmet r i seh  en twieke l te r  Gonade  
als Zwisehenglied zu den i ibrigen,  dureh  unpaar ige  Gonaden  gekenn- 
zeichneten Ga t tungen  (Metoncholaimus, Metaparoncholaimus, Wieson- 
cholaimu8 und  Oncholaimus b e t r a c h t e t  werden 8. Hier  gipfel t  die En t -  
wicklung in der  Ver lagerung des gesamten  de Manschen Organes in 
den gonadenfre ien  H in t e rk6 rpe r  : Die d i rekte  Lagebez iehung zur Genital-  
r6hre is t  n ich t  mehr  gegeben. Als Ex t r emfa l l  fiir diese Entwicklungs-  
r ich tung  k6nnen die Ar t en  yon Oncholaimus angeff ihr t  werden,  bei  denen 
die Te rmina lporen  durch  sehr s ta rke  Verl/Lngerung ihrer  Te rmina lduk t e  
sogar  in den pos tana len  Bereich ver lager t  sind. 

Die hier aufgestellte Theorie fordert die Ausbildung des Terminaldukts durch 
Abspaltung yon der Vagina-Vulva. Bei Kreisoncholaimus und Arten von Meyersia 
ist die Trennung zwischen Vagina und Terminaldukt noch nicht durchgeftihrt 
oder doch noch unvollstgndig. Bei einem juvenilen Weibchen yon M. minor 
konnte ich fests%ellen, dab der ausgebildete TerminMdukt anderer Tiere der noch 
geschlossenen Vagina sehr ~hnelt. Auch das Obergreifen yon I-Iypodermis und 
Muskulatur auf das Hauptrohr als umhfillende Scheide und das Auftreten hypo- 
dermaler Driisenzellen am Terminaldukt entspreehen den Verhgltnissen bei der 
Vagina: Vaginal- und Uterusmuskulatur sind bei Adoncholaimus /uscus schon 
1886 yon de Man beschrieben worden; Driisen in der Vulvarregion werden 
h~ufig genannL. Es soll hier nicht unerw~hnt bleiben, dab ich sowohl bei Ad./uscus 
als auch bei Ad. panicus und Ad. thalassophygas einzelne Weibchen gesehen babe, 
deren Vulven verdopioelt und fiber den Uterus verbunden waren: ein Beweis, dab 
Verdopplungen prinzipiell - -  hier allerdings als Abnormalit~t - -  mSg]ich, bei 
diesen Formen vielleicht sogar begiinstigt sind. 

Bei  der  B e t r a c h t u n g  der  angef i ihr ten  Beispiele fiir eine evolut ive  
g e i h e  zur fo r t schre i t end  sich ve r s t / i r kenden  Verselbst / indigung des 
de Manschen Organes gegeniiber  seinem Ursprung,  dem Gonodukt ,  
f/~llt auf, dub sich ein Tell der  Besonderhe i ten  des Organes zugleich 
durch  deffenerative Tendenzen  deuten  ]/Ll3t : 

1. Der  For f fa l l  eines h in te ren  Osmosiums bei  Adoncholaimu8 und  den 
anderen  Genera  mi t  unsymmet r i s chem Organ,  bei Meyersia meridionalis 
durch  eine rud imen tg re  Ausbi ldung  angedeute t .  

2. Das h£ufige Fehlen  deut l ich  zellul£rer W/inde be im H a u p t r o h r ,  
m i t u n t e r  au l  den Duc tus  u ter inus  f ibergreifend (Met. scissus). I n  der  
En twick lung  jedoch wird ein zellulgres S t a d i u m  durchlaufen  (Meyersia 

3 Dutch die Ausbildung moniliformer Stiitzschl~uche ergibt sich zudem eine 
enge Beziehung zwischen Metoncholaimoides und Metoncholaimus, und auch im 
mgnnlichen Geschlecht iihneln sich beide Genera durch die sehr langen Spicula. 
Mit dem Genus Metoncholaimoides liil3t sieh also anhand zusS~tzlicher Merkm~le 
eine Briicke zwisehen den Genera mit paariger und denen mit unpaariger 
weiblicher Gonade schlagen. Diese Briieke best£tigt die aufgestellte morpho- 
logisehe Reihe und stiitzt damit die Verdopplungstheorie. 
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minor). ~ber  eine synzytiale Zwischenstufe (M. minor) geht die Reduk- 
tion his zur Ausbildung lediglich bindegewebig-membran6ser W~nde. 

3. Die Vielfalt der ,,versuchten" Strukturen im Uvettenbereich, 
besonders die bei Metoncholaimus und Oncholaimus verfolgbare Reduk- 
tion der Zellelemente (z. B. Met. pristiurus -+Met. scissus-+ Met. interme- 
dius). Diese Reduktion erfolgt zumindest teilweise parallel zu der vom 
Hauptrohr fibergreifenden Rfickbildung der zellul/ir angelegten Wand 
(s. Met. scissus, O. campylocercoides aus Portugal). 

4. Vor allen Dingen ist die Vielseitigkeit hinsichtlich der Zahl, Lage 
und der anatomischen Einzelheiten bei den nach hinten verlagerten 
Terminaldukten funktionell schwer verst~ndlich. Besonders die innerhalb 
einer Art auftretende Variabiliti~t der Ausmfindungsstrukturen (Lage und 
Zahl: vgl. O. brachycercus, O. campylocercoides, O. domesticus, O. oxyuris 
sowie auch Ad.panicus und die bei Ad./uscus und Ad. thalassophygas 
erwi~hnten Ausnahmef~lle der Verdopplung eines Terminaldukts) und 
auch ihr v611iges Verschwinden lassen sich am besten im Sinne einer 
,,degenerativen Evolution" auslegen (Kosswig, 1960). 

Diese Deutung stimmt mit der vorn aufgestellten Behauptung fiber- 
ein, den ausleitenden Strukturen k6nne keine wesentliche andere Funk- 
tion beigemessen werden als lediglich die Ableitung iiberschiissigen 
Sekrets, welche durch die Entwicklung yon Stiitzstrukturen erm6glicht 
wird (Sklerotisierung bei Adoncholaimus; chordoide, moniliforme Zell- 
schli~uche bei Metoncholaimus). DaB es sich dabei um ein recht labiles 
System handeln muB, zeigt meines Erachtens die fehlende Einheitlich- 
keit der stfitzenden Strukturen. Diese Strukturen und die Terminaldukte 
selbst stehen, da ihre Funktion keine notwendige ist, bei den abge- 
leiteten Genera ,,nieht mehr unter der Kontrolle durch die Selektion" 
(Kosswig, 1960, S. 507). 

In iiberraschender Weise stimmt die einer derartigen Degenerations- 
hypothese entsprechende Formenreihe mit der oben skizzierten evolu- 
riven Reihe iiberein: Je starker sich das de Mansche Organ den 
Genitalr6hren gegenfiber verselbsti~ndigt, desto gr6Ber wird die Summe 
der degenerativen Merkmale! Die gr6Bte H~ufung solcher Merkmale 
finder sich bei den Genera mit reduziertem hinteren Gonadenast und 
caudad verlagertem Hauptrohr.  Im Genus Oncholaimus sind schlieBlich 
Arten ohne de Mansehes Organ bekannt, die also in dieser Hinsicht 
als v611ig degeneriert gelten k6nnen. 

Ffir die Ausbildung des de Manschen Organes und seine Evolution 
sind drei Tatsachen wichtig : 

1. Durch Aussackungen der Genitalr6hre gebildete l~eceptacula 
seminis verwaehsen innig mit dem Darmepithel und erm6gliehen damit 
eine bessere Zufuhr yon Ni~hrstoffen zu den gespeicherten Spermatozoen. 



Das de Mansehe Organ der Oncholaimidae (Nematoda) 159 

Die Herstellung einer Darmverbindung braucht nicht als schwierig deutbare 
Einmaligkeit angesehen zu werden: Auch das Ovar lehnt sich besonders im Be- 
reich der Wachstumszone durch pralle Fiillung direkt an das Darmepithel an und 
wird durch diesen Kontakt N£hrstoffe leichter zugeffihrt bekommen. Die Konzen- 
tration der Spermatozoen yon Tripyloides marinus an der darmseitigen Wand des 
Receptaculums kann dureh ein ~N/ihrstoffgef~lle erklErt werden. 

2. Durch Verdopplung der Genitalr6hre wird das t tauptrohr des 
de Manschen Organes gebildet. Es zeigt zunehmende Verselbst£ndigung 
gegenfiber dem Gonodukt. 

3. Mit dieser zunehmenden Verselbstiindigung des de Mansehen 
Organes, besonders bei den Genera mit unpaarer Gonade, wird eine 
sieh verst/irkende degenerative Entwieklung erkennbar. Die Strukturen, 
welche ffir die Funktion des Organes als Reeeptaeulum yon Bedeutung 
sind, unterliegen zuletzt der Degeneration (Verbindung zum Gonodukt, 
Osmosium). 

Evolution des De Manschen Organes 

A usgangsbasis : 

Aussackungen des Gonodukts als l~ecepta- 
cula seminis, enge Verbindung mit dem 
Darmepithel 

Progressive Evolution: 

Verdopplung der GenitalrShre, zu- 
nehmende Verselbst£ndigung des Haupt- 
rohres gegenfiber dem Gonodukt, Aus- 
bildung yon Terminaldukten; 
Verlagerung der Terminaldukte in den 
HinterkSrper unter Verlgngerung des 
Hauptrohres 

Degenerative Evolution: 
Verlust der Symmetrie, Struktur- 
vereinfachung, Verlagerung des gesamten 
Organes in den gonadenfreien Hinter- 
kSrper, ,,sinnlose" Variabilit£t, besonders 
im Terminalbereich; einsetzende 
Reduktion 

V611ige Redulction : 

Viscosia und Oucholairaellus 

Kreisoneholaimus 
Meyersia 

Adoncholaimus 
Metoncholaimoides 

Metoncholaimus, Wiesoncho- 
laimus, Metaparoncholaimus und 
Oncholaimus (z.T.) 

Oneholaimus (z. T.) und 
Prooncholaimus 

Die dargestellte Evolution des de Manschen Organes ermSglicht 
folgende Aussagen fiber die verwandtschaftlichen Beziehungen der Ge- 
nera der Oneholaimidae: 

Die Genera mit unpaarer weiblicher Gonade und de Manschem 
Organ mfissen als nahe miteinander verwandt angesehen werden, da 
neben dem B a u d e r  Gonade auch die Lagebeziehungen und wesent- 
lichen Baueigentfimlichkeiten beim de Manschen Organ fibereinstimmen 
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(s. Hauptrohr und Ductus uterinus). Auf Grund der dargelegten Ent- 
wicklungsrichtung des de Manschen Organes sind diese Genera als 
abgeleitet gegenfiber denen mit paariger Gonade anzusehen, was schon 
auf Grund des Gonadenbaues anzunehmen war. Bei Kreis (1934) aller- 
dings werden die Formen mit de Manschem Organ von Oncholaimus 
abgeleitet, der nach meiner Meinung in dieser Hinsicht jedoch am 
stgrksten apomorph ist. 

Durch die enge Verwandtschaft yon Metoncholaimus mit unpaarer und Meton- 
cholaimoides mit paariger Gonade l~B~ sich der Anschlug an die Genera mit zwei 
Gonadengsten finden und zwar an solche, bei denen das de Mansche Organ noch 
mit beiden Gonodukten kommuniziert, aber schon caudad verlagerte Terminal- 
poren aufweist (Adoncholaimus). Hinsichtlich des de Manschen Organes k6nnen 
Meyersia und Kreisoncholaimus als jeweils primitivere Stufe gelten; Viscosia 
und Oncholaimellus stehen der Ausgangsbasis der Entstehung des Organes wahr- 
scheinlich recht nahe. 

AbschlieBend m6chte ich darauf hinweisen, dab es sogar m6glich 
ist, sich die Entstehung des de Manschen Organes nicht im Sinne einer 
v611ig neuen Entwicklung vorzustellen: Die Verdopplung kann vielmehr 
anch als Atavismus gedeutet werden, ngmlich als Rfickfall zu einer 
paarigen Gonaden-Urform mit sich in K6rperl/ingsrichtung nebenein- 
ander ersteckenden Xsten (gem/iB Seurat, 1920 ; nnd Steiner, u.a. 1921). 
Ffir die caudale Verlagerung der Terminalporen erg/ibe sich aus dieser 
allerdings sehr hypothetischen Vorstellung eine zus/~tzliche Erkl/irungs- 
m6glichkeit, da ffir die angenommene Urform eine caudale 0ffnung 
postuliert wird (nach Steiner eine Kloake wie beim M/~nnchen). 

Zusammenfassung 

1. Das de Mansche Organ finder man bei den Weibchen yon 
10 Genera der Nematodenfamilie Oneholaimidae. Lichtmikroskopische 
Untersuchungen vor allem an Totalpr/~paraten und mehreren Schnitt- 
serien yon 27 Arten aus 9 Genera sind die Grundlage einer ein- 
gehenden Besehreibung und Deutnng des Organes. 

2. Bei 3 der 9 untersuchten Genera ist das Organ nicht ausge- 
bildet ( A noplostoma, Pontonema, Prooncholaimus ). 

Viscosia und einige Arten yon Oncholaimellus besitzen einen einfachen 
Typ des Organes: Aussackungen der paarigen Gonaden an ihren Um- 
schlagpunkten, distal in den Osmosien innig mit dem Darmepithel 
verwaehsen. 

Die Organe der iibrigen Genera sind komplizierter gebaut und 
gekennzeichnet dutch ein zwischen Darm und Hautmuskelschlauch 
1/ingsverlaufendes Itauptrohr, das primiir an beiden Enden Osmosien 
besitzt und fiber enge Kangle (Ductus uterini) mit den Gonodukten 
kommuniziert. Ein solches Organ besitzt Kreisoncholaimu8 n. g. ; es ist 
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dartiber hinaus gekennzeiehnet durch eine parallel zur Gonade ent- 
wiekelte Symmetric und eine Verbindung des IIauptrohres mig der 
Vagina-Vulva. 

Meyersia sehliegt sieh an diese Gattung an, zeigt aber einen 
selbstgndigen, an die KSrperoberfl~ehe fiihrenden Terminaldukt in 
Nachbarsehaft der Vulva. 

Bei Adoncholaimus und Metoneholaimoidgs fehlt das hintere Osmo- 
sium. Dadureh und dureh Verlgngerung des I-Iauptrohres in den tIinter- 
k5rper sowie Verlagerung und Vermehrung der Terminaldukte ist die 
parallel zur Genitalr6hre entwiekelte, ursprtingliehe Symmetrie redu- 
ziert. 

Bei den Genera mit unpaarer Gonade ist auch das de Mansehe 
Organ nur einfaeh entwiekelt und vollst/~ndig in den gonadenfreien 
HinterkSrper verlagert ( Metoneholaimus, Wiesoncholaimus, Metaparon- 
cholaimus, Oncholaimus). Im Genus Oncholaimus kann das Organ vSllig 
reduziert werden. 

3. Im de Mansehen Organ werden bei allen darauf untersuehten 
Genera (Viseosia, Meyersia, Adoneholaimus, Metoncholaimus, Oneholai- 
mus) erstmalig Spermatozoen nachgewiesen. Das Organ dient als 
Receptaeulum seminis, in dem die Spermatozoen dureh ein Sekret des 
Osmosiums ern/~hrt werden k6nnen. 

4. W/~hrend das Osmosiumgewebe im wesentlichen durch einen modi- 
fizierten Teil des Darmepithels gebildet wird, welches in das de 
Mansche Organ vorgest/ilpt ist, 1/~gt sich das Epithel des de Mansehen 
Organes yon der Gonade ableiten. 

Das Organ ist als ein untersehiedlich stark abgegliederter Anhang der 
weibliehen GenitalrShre aufzufassen. Im m/~nnliehen Gesehleeht existiert 
ein homologer Gonadenanhang (bei Meyersia, Adoncholaimus, Meton- 
eholaimus and Oneholaimus naehgewiesen). 

5. Die Abgliederung eines parallel zur Gonade verlaufenden tIaupt- 
rohres wird als Verdopplung der Genitalr6hre erkl/~rt. Zur Stfitze dieser 
Ansicht wird die oben angedeutete morphologisehe Reihe angefiihrt 
(s. 2), die eine zunehmende Verselbst~ndigung des de Mansehen Organes 
gegeniiber den GenitalrShren belegt (vgl. Abb. 28). 

6. Es wird gezeigt, dag sich dieser progressiven Evolution des 
de Manschen Organes eine in der gleiehen morphologischen Reihe ver- 
folgbare ,,degenerative Evolution" (Kosswig, 1960) iiberlagert. Diese 
beginnt mit dem Verlust der urspr/ingliehen, gleiehsinnig parallel zur 
Gonade entwiekelten Symmetric, £uBert sieh dann in Strukturver- 
einfaehungen, Reduktionen und funktionell unverstgndlicher Variabilit~t 
der Terminaldnkte und ffihrt sehlieBlieh bei einigen Arten yon Oneho- 
laimus and bei Prooneholaimus zum Versehwinden des gesamten 
Organes. 
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7. Die degenerative Evolution des de Manschen Organes wird dadureh 
erkl/~rt, dab mit zunehmender Verselbsti~ndigung des Organes gegen- 
fiber dem Gonodukt die Funktion als Receptacnlum seminis erschwert 
wird; somit wird die Ausbildung des Organes nicht mehr durch Selektion 
kontrolliert. 

8. Die Evolution des de Manschen Organes erm6glicht Aussagen 
fiber die verwandtschaftlichen Beziehungen der Genera der Oncholai- 
midae : Genera mit  paarigen Gonadeni~sten und symmetrisch angelegtem 
de Manschen Organ sind als ursprfinglich, solche mit unpaarer Gonade 
und unsymmetrischem Organ als abgeleitet zu beurteilen. 

Summary 
1. The de Manian system exists in the females of 10 genera of the 

Oncholaimidae (Nematoda). A detailed description and interpretation 
is based on light-microscope studies in 27 species (total mounts and 
series of sections). 

2. The de Manian system is absent in Anoplostoma, Pontonema and 
Prooncholaimus. In  Viscosia and some species of Oncholaimellus the 
Demanian system is represented by a simple type:  Pockets of each 
gonad in its point of flexure are thoroughly grown together with the 
epithelium of the intestine forming osmosia. 

The de Manian systems of the other genera are more complicated: 
They are characterized by a longitudinal main tube between intestine 
and body wall. The main tube has osmosia primarily at  both ends and 
communicates with the gonoducts by narrow canals. This type of organ 
is found in Kreisoncholaimus n. g. ; besides, in this genus the organ is 
characterized by its symmetry  with the gonad and by a connection of 
the main tube with the vagina-vulva. 

Meyersia is closely related to the foregoing genus, but  an independent 
terminal duct opens to the exterior near the vulva. 

In  Adoncholaimus and Metoncholaimoides the pr imary symmetry  is 
reduced, since the posterior osmosium is absent and the main tube 
extends to the caudal part  of the body. Moreover, the terminal ducts are 
dislocated and multiplied. 

In  genera with only one genital tube there is also only one branch 
of the De Manian system. I t  is completely shifted into the gonadfree 
posterior part  of the body (Metoncholaimus, Wiesoncholaimus, Meta- 
paroncholaimus, Oncholaimus). In  some Oncholaimus species the organ 
is entirely reduced. 

3. Spermatozoa have been identified in the Demanian systems of 
all genera investigated (Viscosia, Meyersia, Adoncholaimus, Metoncho- 
laimus, Oncholaimus). Therefore it is concluded tha t  the organ functions 
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as a seminal receptacle in which the spermatozoa are kept alive by help 
of secretion from the osmosium. 

4. The osmosium tissue consists of modified intestinal epithelium, 
which protrudes into the de Manian organ. The epithelium of the 
de Manian organ, however, originates from the gonad. 

Therefore, the organ is interpreted as a more or less segregated 
appendix of the female genital tube. In  the corresponding males a 
homologous appendix is found (described in Meyersia, Adoncholaimus, 
Metoncholaimus and Oncholaimus). 

5. The development of a separate main tube parallel with the gonad 
is explained as duphcation of the genital tube. This hypothesis is based 
on the morphological sequence which is given under No. 2. This sequence 
shows an increasing separation between de Manian system and genital 
tubes (s. Abb. 28). 

6. By the same morphological sequence it is shown that a "degenera- 
tive evolution" (Kosswig 1960) is overlapping with the progressive evo- 
lution of the Demanian system. This degenerative evolution begins with 
the loss of the original symmetry and manifests itself in structural 
simplifications, reductions and a variability of the terminal ducts not 
interpretable by function. In  some species of Oncholaimus and in Proon- 
cholaimus this degeneration leads to the loss of the entire organ. 

7. The degenerative evolution of the Demanian system is explained 
by the increasing segregation of the organ from the gonoduct. Thus its 
function as seminal receptacle becomes complicated - -  the development 
of the organ is no longer controlled by selection. 

8. The evolution of the Demanian system permits statements about 
the relationship within the genera of the Oncholaimidae: Genera with 
paired genital tubes and a symmetrical Demanian system are primitive, 
those with single genital tube and an unsymmetrical organ are more 
highly developed. 
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