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Die  Aufk l i~ rung  des  E n t w i c k l u n g s z y k l u s  d e r  L a r v e n ,  d ie  i c h  1959 

als  T e t r a c o t y l e  cob i t i d i s  b e z e i c h n e t e ,  e r g a b  i h r e  Z u g e h S r i g k e i t  z u r  

T r e m a t o d e n g a t t u n g  A patemon. 

Li~sTow verSffentlichte 1890 eine skizzenhafte Beschreibung yon Larven aus 
der KSrperh6hle der Bartgrundel  (Nemachilus barbatulua L.) und benannte  sie 
Diplostomum cobitidis. In  der Beschreibung werden lediglich einige Merkmale und 
Dimensionen erw~ihnt. Die Besehreibung betrifft die nieht  encystierten Larven und 
LINSTOW bemerkt  weiter, dal3 gleichzeitig mit  diesen auch Cysten mit  Larven 
derselben Art  anwesend waren. Leider fehlen vollkommeu Angaben fiber den Fund- 
ort  der Larven. LINSTOWs Beschreibung fibernahm auch LOHE (1909) und bemerkte, 
daI] in dieser der Bauchsaugnapf  nicht  erw~thnt wird. l~ber einen weiteren Fund 
berichtet  ZANDT (1924), welcher die Larven in der KSrperhShle, der Muskulatur und 
in verschiedenen Organen yon Bartgrundeln und Groppen vorfand. Auger freien 
Larven fand er ebenfalls Cysten und beschr~nkte sich in der Besehreibung auch nur  
auf die freien Larven und Cvsten. Aus den angefiihrten Dimensionen ist  zu folgern, 
daI~ die Larven kurz vor ihrer Eneystierung waren. Die Besehreibung ist  viel 
detailierter, sie behandelt  auch dea Bauchsaugnapf,  die seit]iehen Haftgruben und 
weitere Merkmale. ZANDT setzte jedoeh voraus, dal] die Larven in den Cysten yon 
den freien Larven nieht  verschieden waren. Dies folgt aus einer Hypothese, die das 
Auftreten yon Larven in der Darmsehleimwand einiger Groppen erkl~rt. Danach 
s tammen diese Larven aus den durch die Verdauuugsenzyme der Groppen zerstSrten 
Zysten. Dieser Ansicht liegen offenbar unriehtige Beobaehtungen zugrunde. Wahr- 
seheinlich gelangten die Larven aus der K6rperhShle sekund~r bei der Sezierung 
in den Darm. Auf Grund eigener Beobaehtungen nehme ich an, da~ die Lokalisie- 
run S der Cysten ihre Zerst6rung dureh die Verdauungsenzyme des Hilfswirtes 
unwahrscheinlieh maeht.  Die Zandtsehe Beschreibung erlaubt die als Diplosto- 
mulum cobitidi8 LINSTOW, 1890, bezeichneteu Larven mit  unseren Larven zu identi- 
fizieren. ZANDT spraeh auch die Vermutung aus, dal~ es sich um Larven des Tetra- 
eotyle-Types handeln k6nnte. 

NICOLL (1924) erw~hnt in seinem Verzeichnis der Fischparasiten bei der Bart-  
grundel aui3er den bereits bekannten D. cobiditis weitere zwei Arten, die vielleicht 
mit  LINSTOWs D. cobiditis identiseh sein k6nnten:  Distomum sp. aus Cysten am 
Peri toneum und Tetracotyle sp. HAUSMANN. DUBOIS (1938) nenn t  Diplostomum 
cobiditis in seinem Verzeichnis larvaler Formen, die unter  dem Namen der aus- 
gewachsenen Wfirmer beschrieben wurden. (Yber einen weiteren Fund dieser Larven 
berichtet  GVOZDEV (1950). Er  betrachtete  jedoch die freien Larven als selbst~ndige 
Art  Diplostomulum sp. und bezeicbnete die encystiert.en Larven als Tetracotyle sp. 
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Im Jahre 1951 macht MARKEWlTSCIt darauf aufmerksam, dab LINSTOWs Diplo. 
atomum cobitidis wahrscheinlich zum Genus Tetracotyle gehSrt. In unserer gemein- 
samen Arbeit (VOJTEK, FOLKMAI~OVX, ERGENS 1954) wurden diese Metacercarien 
unrichtig als Opisthorchi8 [elineus bezeichnet. VOJTKOV~, (1959) bezeichnete diese 
Larven Ms Tetracotyle sp. 

Bei unseren ichthyoparasitologischen Untersuchungen fanden wir diese Larven 
sehr oft auf verschiedensten LokalitAten in der KSrperhShle, den SchAdelh6hlen, 
in der Muskulatur und in anderen Organen der Bartgrundel und in einigen F~llen 
vereinzelt auch bei Groppen. AuBerdem sind diese Larven an einigen Lokalit~ten 
in der Siidslowakei in der Art Proterorhinus marmoratus (PALLAS) aufzufinden. Bei 
den Arten Nemachilus barbatulus und Proterorhinus marmoratus erreicht die In- 
vasionsintensit~t stellenweise betr~ichtliche Werte - -  his einige Hundert Cysten 
je Tier - -  bei holier Extensit~t (bis 100%). In meiner Arbeit von 1959 bezeichnete 
ich diese Larven als Tetracotyle cobiditia (LINsTOW, 1890). Alle Merkmale der Meta- 
cercarien und die Struktur der Cystenhiille besaBen starke Ahnlichkeit mit denen 
der Metacercarien yon Apatemon pellucidus ¥AMAGUTr, 1933, die aus den Fischen 
Moyur~uta obscura aus Japan beschrieben wurden. Anschliei3end sei noch die 
Studie HOFFMAI~S (1959) erwAhnt, welcher Metacercarien der Art A. peUucidus in 
den USA in den Fischen Eucalia inconstans encystiert vorfand. 

I m  Folgenden gebe ich eine Beschreibung der wicht igsten Entwick-  

lungsstadien und den Verlauf des Entwicklungszyklus  in knapper  F o r m  

wieder. 

Miracidium (Abb. 1 und 2) 

Die Entwick lungsdauer  des Miracidiums im Ei  h~ngt yon der Tem- 

pera tur  des umgebenden  Wassers ab. Bei 22 o C erscheinen am E m b r y o  

am 8.- -9 .  Tag die Augenflecke und die ersten Miracidien schlfipfen am 

i 
c$ 

a Abb.  1 b a Abb.  2 b 
Abb.  1. a Mi rac id ium A .  c o b i t i d i s  ( f ix ier t  m i t  Subl imat -Eisess igs~ure ,  gef~rbt  m i t  
Mayers  K a r m a l a u n ) ;  b Schema  des E x k r e t i o n s s y s t e m s  nach  P h a s c n k o n t r a s t b e o b a c h t u n g e n  

Abb.  2a  u. b. Mi rac id ium .4. c o b i t i d i s  - -  Ver te i lung  der  F l immerepi the lze l len  (n~ch I m -  
pri~gnierung m i t  AgNO3); a Oberse i te ;  b Unte rse i t e  desselben E x e m p l a r s  

39* 
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14.--15. Tag. Bei einer Temperatur  yon 29--30°C erscheinen die 
ersten freien Miracidien bereits am l l. Tag. 

Die Miracidien sind l~tnghch spindelfLrmig und schwach dorso- 
ventral abgeflacht. Sie erreichen eine L/inge yon 135--196/x, und eine 
Breite yon 31- -42# .  Die KLrperoberfli~che ist dicht mit  ungef~hr 
13 # langen Wimpern bedeckt. Nur am vorderen KLrperteil sind die 
Wimpern ganz kurz. Ungef/~hr in 1/4 der K6rperl~nge ist ein Paar  ein- 
facher Augen mit napff6rmigen Pigmentzellen anzutreffen. Bis fast 
zu deren Vorderrand reicht der primitive s'gckchenf6rmige Darm. Das 
Excretionssystem bilden 2 Paar  Protonephridien und Ausf/ihrungs- 
gefgl3e, die durch zwei seitliche ExcretionsLffnungen miinden. Die Ver- 
teilung der Zellen des Flimmerepithels, besonders gut an mit  Silber- 
nitrat  (AgNOa) impregnierten Exemplaren sichtbar, ist ghnlich wie bei 
den Miracidien anderer Strigeaten. Die Vorderende bilden 6annghernd 
dreieckige Zellen. Dahinter ist ein Ring aus 8 lgnglichen schlanken 
Zellen. Die dritte Reihe bilden 4 breitere Zellen. Das K6rperende 
bedecken drei breite, hinten abgerundete, Zellen. Zwisehen Miracidien, 
welche zu verschiedenen Hilfswirten (Nemachilus barbatulus und Pro- 
terorhinus marmoratus) geh6ren, konnte ich keine Unterschiede fest- 
stellen. 

Die Sporoeyste (Abb. 3c) 

Man kann voranssetzen, dal~ /~hnlich wie bei anderen Saugwfirmern 
der Familie Strigeidae, auch bei der vorliegenden Art zwei Generationen 
yon Sporocysten auftreten. Ieh kann jedoch nut  die Tochtergeneration, 
in der sich die Cercarien entwickeln, beschreiben. Sporocysten von 
Saugw/irmern, deren Hilfswirt die Art Proterorhinus marmoratus bildet, 
erhielt ich aus dem Freiland. Ihr  Zwischenwirt ist Lymnaea peregra 
peregra (MOLL.). Sporocysten yon Saugwiirmern, die die Arten Nema- 
chilus barbatulus und Cottus gobio zum ttilfswirt haben, erhielt ich aus 
einem Infektionsversuch mit Schneeken im Bassin des botanischen Gar- 
tens. Versuche in Aquarien oder flachen Schalen im Laboratorium 
waren ohne Erfolg. Die Versuche wurden mit 9 Mollusken-Arten durch- 
gefiihrt: Lymnaea peregra peregra (MOLL.), Lymnea auricularia L., 
Lymnaea stagnalis L., Planorbarius corneus L., Planorbis planorbis (L.), 
Physa /ontinalis L., Ancylus /luviatilis MOLL., Bithynia tentaculata L., 
Viviparus viviparus L. Die Entwicklung war auch hier nur in L. peregra 
peregra mLglich. 

Die Sporocysten waren stark 1/£nglich, 2,8--3 mm lang und 100 bis 
I 5 0 #  breit. Die Geburts6ffnung, durch weiche die fertigen Cercarien 
ausschliipfen, liegt auf einer kleinen Papille ungef/~hr 100 # vom Vorder- 
ende der Sporocyste. 
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Die Cerearie (Abb. 3 und 4) 

Wie bereits erwiihnt, gelang mir im Versuch nut die Aufzucht von 
Cercarien, die in Bartgrundeln und Groppen eindringen, und dies nur 
in Wasserbeh~ltern des botanischen Gartens. Der Versuch dauerte 
yore 14.8. 1961 bis 4.10. 1961, zu welchem Zeitpunkt ich das erste 
Aufschwimmen yon Cercarien beobachtete. Das heil~t, da6 die Cer- 

% 

b 

0,?tom 
Abb.  3 a  e. Cerca r i en  A.  cobitldis cobitidis: a Nach  l e b e n d c n  E x e m p l a r e n ;  b S c h e m a  des  
E x k r c t i o n s s y s t e m s  na~h  den  P h a s c n k o n t r a s t b e o b a e h t u n g c n ;  c Sporocys t c  d c r s e l b e n  

carien zu ihrer Entwicklung mehr als anderthalb Monate ben6tigten. 
Zur Versuchszeit war es bereits verh~ltnism~6ig k/ihl, so dal~ unter 
optimalen Bedingungen in den Sommermonaten die Entwicklungs- 
dauer zweifellos kiirzer w/~re. Im Freiland konnte ich jedoch keine 
Schnecken linden, aus denen diese Cercarien ausschwimmen w/irden, 
auch nicht in Lokalit~ten mit stark yon Metacercarien befallenen 
Bartgrundeln. 

Dagegen erhielt ich Cercarien, die sich weiter in Proterorhinus mar- 

moratus entwickeln, nur aus einer einzigen Schnecke aus der Umgebung 
yon Kom£rno in der Slowakei. Versuche zum Invadieren yon Schnecken 
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mit Miracidien waren ohne Erfolg. Ebenso wie 
bet Cercarien, die in Bartgrundeln eindringen, 
ist hier der erste Zwischenwirt Lymnaea 
pere~ra peregra (MOLL.). Sie unterschieden sich 
in einigen Merkmalen yon Cercarien, die in 
Bartgrundeln eindringen. Zun/~chst beschreibe 
ich die in Bartgrundeln eindringende Cercarie. 

Die MaBe sind ill Tabelle 1 angefiihrt, zum 
Verg|eich gemeinsam mit Angaben fiber /thn- 
liche Cerearien und solche der Art Apatemon 
gracilis. Die behandelten Cercarien geh6ren 
zweifeIlos zu dell kleinsten Furcocercarien fiber- 
haupt. Der 1/£ngliche K6rper i~t etwas 1/~nger 
als der unpaare Schwanzteil. Das Terminal- 
organ am vorderen K6rperende ist oval und 
bedeutend gr613er als (let- Bauchsaugnapf. Auf 
den kurzen (3#) Praepharynx folgt der fast 
kugelf6rmige Pharynx. Den restlichen Tell 
des Verdaunngstraktes bildet der kurze s'~ckchen- 
f6rmige Darm mit angedeutetem Lgngs-Septum. 
Der Bauehsaugnapf liegt dicht hinter der K6r- 
permitte. Unmittelbar davor sind zu beiden 
Seiten dcs K6rpers stgrker lichtbreehende, yon 
einigen Autoren als unpigmentierte Augen be- 
trachtete Gebilde. Hinter dem Bauchsaugnapf 
sind 8 nicht sehr deutliche Bohrdriisenzellen, 
deren Anordnung yon der K6rperstreckung 
abhgngt:  bet langgestrecktem K6rper bilden 
sie zwei Lgngsreihen, bet zusammengezogenem 
K6rper bilden sie eher zwei Querreihen. 

Inl unpaaren Sehwanzteil befinden sieh zu 
beiden Seiten des Excretionskanals 6 auffiillig 
groBe Glykogenzellen. Die Cuticula der Cer- 
earien ist vorne ca. bis zum ersten Drittel des 
Terminalorgans in Querreihen dicht bestachelt. 
Dahinter werden die Stacheln spgrlicher und 
verschwinden gleich hinter der Ebene des 
Schlundes. Die Mfindung des Verdauungs- 
systems ist yon ca. 8 stgrkeren Stacheln um- 
geben. Einige konzentrische Reihen kleiner 
Stacheln sind auf der Oberfl/~che des Bauch- 
saugnapfes. Vereinzelte kleine Stacheln sind 
auf den Schwanzgabeln zu finden. 
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Das Excretionssystcm ist verhgltnism~gig einfach. Die Excretions- 
blase ist Y-f6rmig mit sehr kurzem Stamm. Lgngs im unpaaren Schwanz- 
teil lguft der Excretionskanal, der sich in die Schwanzgabeln verteilt und 
an ihren l~gndern mtindet. Vorne mfinden in die Excretionsblase 
Sammelkangle, die gleich hinter dem Bauchsaugnapf durch eine Quer- 
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A b b .  4 a  u .  b .  C e r c a r i e n  A.  cobilidis proterorhini: a N a c h  l e b e u d c n  E x c m p h ~ r c n ;  b S c h e m a  
d e s  E x c r e t i o n s s y s t e m s  

komissur verbunden sind. Protonephridien sind insgesamt 10: beider. 
seitig je 2 vor und hinter dem Bauchsaugnapf und je l am Anfang des 
unpaaren Schwanzteiles. Die Protonephridienformel lautet also : 
2 [ ( l + ] )  @(1~-1--[1]) ]  = ]0. 

Die Cercarien verliegen die Zwischenwirte in grogen Mengen - -  in 
12 Std bis 1300 Ccrcarien je Schnecke. Einen Einflu• von Licht oder 
Dunkelheit auf die Hgufigkeit konnte ich nicht feststellen. Die Cer- 
carien sind positiv geotaktisch und sammeln sich daher am Boden des 
Behglters. Bei manchen Arten yon Furcocercarien wird ihre charak- 
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teristische Schwebehaltung angeffihrt. Davon kann man bei unseren 
Cercarien nicht gut reden, da diese st/~ndig in Bewegung sind und nur 
ffir kurze Augenblicke am Boden oder an den Gef/iBw/~nden stillstehen. 

Die in Proterorhinus eindringende Cercarien st immten in allen 
Hauptmerkmalen mit Cercarien, die in Bartgrundeln eindringen, fiberein. 
Die K6rperdimensionen sind im allgemeinen etwas kleiner. Sehr auf- 
f/~llig ist der Unterschied in (let" Gr61~e des Darms/~ckchens. Die in 
Proterorhinus eindringenden Cercarien besitzen ein wesentlich kleineres 
Darms/ickchen. Der Bauchsaugnapf ist etwas nach vorne verschoben. 
Der unpaare Schwanzteil ist. deutlich kfirzer und die Gabel/~ste im Ver- 
gleich zu diesem 1/~nger. Einen deutlichen Unterschied gibt es in der 
Wahl des Hilfswirtes. Ich brachte zu den Cercarien folgende Fisch- 
arten: Nemachilus barbatulus (L.), Cobitis taenia L., Misgurnus ]ossilis 
(L.), Gobio ffobio (L.), Leuciscus cephalus (L.), Proterorhinus marn~oratus 
(PALLAS), Cottus gobio L., und (tie SfiBwasseregeln Herpobdella octoculata 
(L.). Cercarien des erstgenannten Types drangen nur in Bartgrundeln 
(Nemachilus barbatulus) und Groppen (Cottus gobio) ein, Cerearien (lea 
zweiten Types dagegen nur in die Art Proterorhinus marmoratus. 

Die Metacercarie (Abb. 5 und 6) 

Die Entwicklung in den Fischen dauert 1/~nger als einen Monat. I m  
Versuch beobachtete ich nach dem Eindringen der Cercarien in die Fische 
nach 37 Tagen voll entwickelt.e Cysten mit Metacercarien, die weiterer 
Entwicklung in Enten f~hig waren. Das Eindringen tier Cercarien in die 
Fische verl/~uft sehr schnell. Die Cercarien bleiben an der Haut  der 
Fisehe haften und beginnen nach einigen ruhigen Augenblieken mit 
einer Spannenartigen Bewegung. Sie gelangen so bei Proterorhinu,s znm 
Hinterrand der Schuppen und bohren sich hier mit  dem Vorderteil in (lie 
Haut  ein. Sobald sie mit dem Terminalorgan in (tie Haut  gelangen, 
werfen sie den Gabelschwanz ab und verschwinden naeh einigen Sekunden 
in der Haut  der Fische. Nach 24 Std sind (tie Larven bereits tief im 
Muskelgewebe, in einigen Gef/~gen und in der K6rperh6hle. W/~hrend 
der Entwieklung in den Fischen entwickelt, sich bei den Larven der 
Mundsaugnapf, die seitlichen Hafggruben und sehliel31ieh das ganze 
Brandessche Organ mit seinem tiefer gelegenen Driisenteil. Aus einer 
Zellengruppe, die wit bereits bei den Cercarien dieht vor der Excretions- 
blase beobachten kSnnen, entwickeln sich allm/ihlich die Gonaden- 
anlagen. Es bildet sich auch das Verdauungssystem, dessen 2~ste bei den 
Metaeerearien bis fast zum KSrperende reiehen. Gleiehzeitig nimmg die 
K6rpergrOge der Larven zu. Die maximale L~nge wird um den 30. his 
35. Tag der Entwicklung im Fisch erreieht und die Cercarien sind dann 
bis 1,3 mm lang und bis 600 # breit. Dann nimmt die K6rperl/~nge 
wieder ab, so dab die Larven vor tier Encystierung deutlich kiirzer sind. 
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Um diese Larven h~ufen sich freie Zellen und es beginnt die Bildung 
der Cystenhiillen. Zun£chst bildet sich eine dfinne hyaline Membran 
und nach und nach bilden sich um diese Hfillen aus fester 
faseriger Bindesubstanz. Zu Beginn der Encystierung sind die Cysten 
am gr66ten und dfinnwandig. Sie messen 1,03--1,34 × 0,79--1,06 mm. 
Dann werden sie wieder kleiner und ihre Wiinde verdicken sich. Voll 
entwickelte Cysten messen 0,54--1,05 × 0,47--0,74 mm. Die Cysten- 

a b 
Abb. 5a u. b. Vollcntwickcltc Tctracolgle c~Jbitidis cobil$dis aus Ncmachilus bacbatu|us: 

a lateral; b ventral 

w~nde sind 41#  bis l l 0 f f  dick, an den Polen erreichen sie bis 205# 
Dicke. Sie sind eifSrmig mit einem stumpfen Pol. Einige Cysten besitzen 
auf den Polen Auswfichse und erreichen so eine zitronenartige Form. 
Die W~nde bestehen aus schr festem fascrigem Bindegewebe, so da~ 
die mechanische Bloi~legung der Metacercarien sehr schwierig ist. Die 
Cystenhfille ist mit einer diinnen hyalinen Membran ausgekleidet. 

In den Cys~en machen die Metacercarien noch bedeutende morpho- 
logische Ver~nderungen durch. In den grSfieren dfinnwandigen Cysten 
erinnern die Larven durch ihren flachen KSrper an Diplostomulum- 
Larven. Sie besitzen entwickelte Saugn~pfe, die Lippen des Brandes- 
schen Organs treten zwar yon der Bauchseite hervor, sind aber verh~lt- 
nism~l~ig klein. Neben dem Mundsaugnapf sind die seitlichen Haft- 
gruben entwickelt. Hinter dem Brandesschcn Organ bildet sich auf 
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der Bauchseite ein Wulst, dieser vergr66ert sich allmi~hlich und ent- 
wickelt sich zu der ventralen Wand des becherf6rmigen Vorderk6rpers. 
Gleichzeitig nimmt die K6rperl~nge ab, no dab die roll entwickelte 
Metacercarie kleiner als die Larve zu Beginn der Encystierung ist. Die 
Mal~e der voll entwickelten Metacercarien f/ihre ich in Tabelle 2 an. 
Die Angaben in der Tabelle und der Beschreibung beziehen sich auf 
Larven, die entweder mechanisch oder durch Verdauungss~fte der Ver- 

a b 
Abb. 6a u. b. Volicntwickeltc Tetracoiyla cobitidis protcrorhini (ein Exemplar mit vor- 

gcstiilptcin Bauchsaugnapf: a ventral; b lateral 

suchsente isoliert wurden. Nach l~bertragung solcher, aus dem Magen 
der Versuchsente entnommenen Cysten in eine schwach alkalisierte 
physiologische L6sung, rei6en die Fasern der Cystenhfille am engeren 
P o l d e r  Cysten bis schlie61ich die gauze Schicht des faserigen Binde- 
gewebes zerst6rt wird. Die hyaline Membran wird durch dell inneren 
Druck ausgestfilpt und die Metacercarie wird in die entstandene Blase 
gedrfickt. Durch das Platzen der Membran wird die Metacercarie frei. 
Auf dieser Weise isolierte Larven unterscheiden sich in keiner Weise yon 
Larven, die dutch Zerschneiden dec Cyste isoliert wurden. Der becher- 
f6rmige Kopfabschnitt ist oval mit verschieden welter 0ffnung. Der 
Mundsaugnapf liegt etwas subterminal. Auf diesen folgt der muskul6se 
ovale Pharynx und der ungef/ihr gleich lange Oesophagus. Die Darm- 
schenkel reichen fast bis zum hinteren K6rperende. Zu beiden Seiten 
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Tabelle 2. Marie (in 1~) der volle~twickelter~ Metacercarlen Apatemon cobitidis 

Tetracotyle cobftidis 
nach  e i g c n c m  M a t e r i a l  

]L. 
Vorderk5rper [~. 

ssp. cobilldls ssp.  proterorhlni 

KSrperlgnge 372 615 (506) 492--661 (605) 
303--442 (390) 350 500 (413) 

Hinterk6rper ~ .  

Mundsaugnapf @ _  

Pharynx ] B. 

Oesophagus I 

Bauchsaugnapf 

234--347(282) 

114--189 (144) 

95--158(131) 

Seitliche B_.. 
Haftgruben 

59--104(81) 

64 106 (84) 

Drfise des B.. 
Brandesschen 

Organs 

L 
Gonadenanlagen ~-. 

28 55 (39) 

304--317 (309) 

31--48 (38) 

24 31 (28) 

84 117 (100) 

78--129 (103) 

81--104 (89) 
ll5 173 (143) 

59 104 (81) 

42 69 (55) 
86 169 (120) 
41--69 (59) 

(756) 
(565) 

I L. 584--884 
Cysten I-B~-. 474-584 

L. = Lgnge, B. ~-- Breitc. 

158--205(190) 

142 176 (164) 

80--91(85) 

87--110 004) 
38 52 (46) 
30--41(38) 
28--45(32) 

95--120(103) 

88 107 (99) 

88--107 (97) 
138--180 (145) 

81 93 (85) 

38--61 
79 154 

(50) 30 40 34--37(35) 
(128) 80--100(87) 

540--1042(792) 
490--742(603) 

Tetract yle pellocida 

nach nach 
YAMAGUTI HOFFMAN 

1933 1959 

480--750 452--739(547) 
370--620 307--403(345) 
330--340 321--379 

130--200 115--192 (154) 
X 

150--210 163--172 (173) 

70--75 52 80(67) 
X 

100 

37--50 (42) 
40--50 

25--45(35) 
37 

90--140 110--112 (112) 
X 

80--130 75--87 (82) 

50--57 (52) 

75--87 (82) 

50 60 105--112 (110) 

75--80 (77) 
650--700 1000 

6OO 

des Mundsaugnapfes liegen die ovalen seitlichen Haftgruben, diese sind 
etwas lgnger als der Mundsaugnapf. Der Bauchsaugnapf liegt meist am 
Grunde des becherf6rmigen VorderkSrpers und ist grSl~er als der Mund- 
saugnapf. Die Lage des Bauchsaugnapfes ist jedoch nicht lest. Der 
Bauchsaugnapf kann vorgeschoben werden und wir sehen ihn dann auf 
einem besonderen Fortsatz, der in den Becherraum hineinragt, ghnlich 
wie es JOHNSTON und A~GEL (1951) bei der Art Australapatemon inter- 
medius beschrieben. 

Das bereits roll  entwickelte Brandessche Organ entspricht in seinem 
Bau dem 5. Typ nach SUDARIKOV (1959). Das hei6t, dal3 es 2 groBe 
Lippen, die einen bedeutenden Teil des VorderkSrpers ausffillen, besitzt, 

52 78(63) 
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unter deren Basis sich der Drfisenteil dieses Organs befindet. Der 
I-Iinterk6rper der Metacercarien hat die Form eines kleinen ovalen Aus- 
lgufers, welcher an den Vorderk6rper unterhalb der Drfise des Brandes- 
schen Organs anschlieBt. Er enthglt die Gonadenanlagen, welche meist 
bereits 3 Teile erkennen lassen, die 2 Hoden und dem Eierstock ent- 
sprechen. An hinteren K6rperende miindet fast terminal die Ex- 
cretionsblase. 

Ein Vergleich der Make yon Metacercarien aus Proterorhinus marmo- 
ratus und aus Nemachilus barbatulus lgBt erkennen, dab keine wesent- 
lichen Unterschiede zwischen den MaBen der Metacercarien aus beiden 
Hilfswirtenarten bestchen. Die Metacercarien aus Proterorhinus sind 
unmerklich gr613er. Auch ein Vergleich mit den Literaturangaben fiber 
Metacercarien der Art Apatemon pellucidus lg6t keine wesentlicheren 
Unterschiede erkennen. Lcdiglich in der Beschreibung yon YAMAGUTI 
(1933) besitzen die Metacercarien im Vergleich zum Mundsaugnapf einen 
etwas gr56eren Bauchsaugnapf. 

Erwachsene Saugwiirmer (Abb. 7 und 8) 

Die Entwicklung im Endwirt studierte ich meist in der Ente Anas 
platyrhyncha dora. Au~erdem erhielt ich geschlechtsreife Wfirmer 
nach Verffitterung von Metacercarien an folgende Endwirte: Stock- 
ente - -  Anas plathyrhyncha L., Schnatterente - -  A.  strepera L., Kngken- 
ente - -  A.  querquedula L., Kolbenente - -  Netta ru/ina (PALL.), Saat- 
gans - -  Anser/abalis (LATHAM) und die Taube - -  Columba livia GMELIN. 

Die Wfirmer sind fast immer zwischen dem ersten und zweiten 
Viertel des Dfinndarmes lokalisiert. 

Die Aufzucht crwachsener Saugwfirmer gelang nicht in folgenden 
Wirtstieren: L6ffelente - -  Spatula clypeata L., Lachm6we - -  Larus 
ridibundus L., Haubentaucher - -  Podiceps cristatus (L.), Schwarzhals- 
taucher - -  Podiceps nigricollis BREItM. Intcressant ist die Feststellung, 
da|] nach Verffitterung yon Cysten an vier Kgtzchen, in allen Fgllen 
ein Tell der Metacercarien an der Schleimhaut des Dfinndarmes haften 
blieb, ohne sich auch nach einigen Tagen merklich zu entwickeln. Bei 
der Sezierung wurden solche Larven noch 5 Tage nach der Verfiitterung 
gefunden. 

Die Entwicklung im Endwirt verlguft nach Verfiitterung der Cysten 
sehr schnell. Bereits nach 2 Std im Entenmagen kam es in den Cysten- 
wgnden zu Vergnderungen, die ffir das Freiwerden der Metacercarien 
erforderlich sind. Unter dem Mikroskop sind keine deutlicheren Ver- 
gnderungen der Cystenhfillen zu diesem Zeitpunkt zu beobachten. Zum 
Freiwerden der Metacercarien genfigt jedoch, wie bereits erwghnt, ein 
Aufenthalt in schwach alkalischem Milieu ohne weitere Einwirkung 
irgendwelcher Verdauungsfermente. Die Cysten gelangen aus dem Magen 
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nicht gleichzeitig in den Darm. Noch nach 24 Std nach Verffittern yon 
Cysten finden wir noch einen Teil derselben im Mageninhalt. Die frei- 
gewordenen Metacercarien weisen in den ersten (12 und mehr) Stunden 
fast keine )~nderungen der Ma6e und ihrer Organisation auf. Erst  darauf 

beginnt ihre weitere Entwicklung. Der 
VorderkSrper w/ichst im Vergleich mit  
dem HinterkSrper langsamer. I m  Hinter- 
kSrper bildet sich der Geschlechtsapparat. 
Die Hoden, der Eierstock und die Dotter- 
stScke und alle Geschlechtswege werden 
im wesentlichen bis zum Ende des 2. Tages 
gebildet. Gegen Ende des 3. Tages 
ist die Geschlechtsreife vollzogen, die 
Gonaden produzieren bereits Geschlechts- 
zellen, die in den Geschlechtswegen zu 
linden sind. I m  Wirtsdarm erscheinen 
bereits die ersten vereinzelten Eier. 
Das Wachstum der KSrperdimensionen 
schreitet jedoch noch 1 bis 2 Tage lang 
fort. Vom 4. Tag an sind grS$ere Mengen 
yon Eiern im Darminhalt  des Wirtes 
enthalten. 

Bei den erwachsenen Wfirmern ist 
eine verh/~ltnism/il~ig groBe Variabilit/~t 
zu beobachten, /~hnlich wie darauf 
STUNKARD, WILLE¥  u n d  RABINOWITZ 

(1941) bei der Art Apatemon gracilis 
aufmerksam machten. Der Grad der 
Muskelkontraktion ist hier ausschlag- 
gebend. Die Bauchseite des Wurmes ist 
im Ruhezustand meistens ziemlich nach 
auI3en gebogen. Der Wurm ist durch 
eine deutliche Einschnfirung in den 
VorderkSrper und den HinterkSrper ge- 

Abb. 7. Geschlechtsreife -4palemon teilt. Der VorderkSrper, der Hinterk6rper 
eobitidis cobilidis (6 Tage nach 

Verfiitterung der Oysten) oder der gesamte K6rloer kann verkiirzt 
oder verl~nger$ werden. Der VorderkSrper 

ist becherf6rmig und der Becherraum ist zum groBen Teil mit  den 
Lippen des Brandesschen Organs ausgefiillt, welche meist etwas fiber 
den Becherrand hinausragen. Die Form des VorderkSrpers kann yon 
einem breit geSffneten Becher bis zu einem 1/~nglichen Gebilde mit  
relativ kleiner 0ffnung ver/indert werden. 

Der Mundsaugnapf ist muskulSs, oval bis rund und ist subterminal 
angelegt. Auf diesen folgt unmittelbar der kugelf6rmige oder etwas 
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ovale muskul6se Pharynx.  Der Mundsaugnapf ist im Durchschnit t  
1,5 x gr6$er als der Pharynx.  Der Oesophagus ist ungef/ihr gleich lang 
wie der Pharynx.  Auf diesen folgen die in den K6rperteil fibergehenden 
Darmschenkel. Sie durchdringen die Dotterst6cke und enden vor dem 
Genitalatrium. Der Bauchsaugnapf liegt meist zwischen dem dritten 
und vierten Viertel des Kopfteiles in der N/~he der Basis der Brandes- 
schen Lippen und ist im Durchschnitt  1,3--1,5 x gr66er als der Mund- 
saugnapf. Manchmal/£ndert sich seine Lage i~hnlich wie wi res  bei den 
Metacercarien erw/~hnten und wie es auch STUNKARD, WILLE¥ und 
RABINOWITZ (1941, S. 489, Abb. 5) abbilden. Neben dem Mundsaug- 
napf liegen die etwas gr66ercn seitlichen Haftgruben, die bei erwach- 
senen Wfirmern nur yon der Dorsalseite her gut sichtbar sind. Durch 
einen Schlitz mit  unregelm/~Bigen R/£ndern 6ffnen sie sich in den Becher- 
raum. 

Der Hinterk6rper ist im Durchschnitt  doppelt so lang wie breit. 
Dieses Verh£1tnis variiert ziemlich und h/~ngt yon der Muskelkontraktion 
ab. Der Hinterk6rper wird zum gr66ten Teil yon den Geschlechtsorganen 
ausgeffillt. Fast fiber die ganze L/inge sind auf der Bauchseite die 
Dotters/icke verteilt und am vorderen Ende ffillen sie den gr61~eren Tell 
des Raumes vor dem Ovarium aus. Das ganzrandige quer ovale Ovarium 
ist relativ klein und liegt meist am Ende des ersten Viertels des Hinter- 
k6rpers. Von seinem unteren Teil entspringt dorsal der Eileiter und ver- 
l~uft bogenartig 1/ings der Dorsalseite des vorderen Hodens. Vom Eileiter 
zweigt der Lauersche Kanal  ab und mfindet dorsal ungef/ihr auf der 
H6he der Mitte des vorderen Hodens. Der Eileiter geht dann in den 
breiteren Ootyp fiber, der yon einem Schalendrfisenkomplex umgeben 
ist, welcher dorsal den Raum zwischen beiden Hoden ausffillt. Dicht 
vor dem Ootyp mfindet in den Eileiter die Ausffihrung des zwischen 
den beiden Hoden liegenden Dotterreservoirs. Hinter dem Ootyp 
beginnt zwischen den beiden Hoden der aufsteigende Uterusteil, der 
ventral bis fiber die H6he des Ovariums aufsteigt. Dann dreht sich der 
Uterus zum hinteren K6rperende und vereinigt sich dort in der Genital- 
papille mit  (lem Ductus ejaculatorius zum gemeinsamen Ausfiihrungs- 
gang. 

Die Hoden ffillen bei unseren Saugwiirmern einen gro6en Teil des 
Hinterk6rpers aus. Sie sind etwas lappig und sind nicht sehr deutlich 
voneinander abgegrenzt. Der vordere Hoden ist meistens etwas kleiner 
als der hintere. Das Hinterende des unteren Hodens ist in einen rechten 
und linken Lappen geteilt, zwischen denen der Uterus und der Samenleiter 
verlaufen. Der Anfang der Samenleiter ist wenig deutlich. Sie entspringen 
in der N~he des vorderen Endes des jeweiligen Hodens, richten sich 
zun/ichst nach oben und nach der Verbindung beider Samenleiter zum 
Vas deferens steigt dieses ventral parallel mit  dem Uterus zum hinteren 
Ende des zweiten Hodens. Zwischen seinen Seitenlappen fibergeht er zur 
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Dorsalseite und miindet dort in die voluminbse Samenblase. Aus dieser 
entspringt der Ductus ejaculatorius, der im distalen Teil (Pars prosta- 
tica) mit  einem Drfisenepithel ausgekleidet ist. In  der Genitalpapille 
verbindet sich der Ductus ejaculatorius mit  dem Uterusende und mfindet 

Abb. 8. Gcschlechtsreife :4. c~)bitidis pr~)ter<)rhini (5 Tn.ge m~ch Vel'fiitterung dcr Cystcn) 

dann als gemeinsamer Ausffihrungsgang an der Spitze der Genital- 
papille. Der gemeinsame Ausffihrungsgang ist relativ kurz (ca. 60 #). 
Zur Bezeichnung dieser distalen Partien der Geschlechtswege benfitze 
ich SUDARIKOWs (1959) Terminologie, welcher ihrem detaillierten Aufbau 
l~echnung triigt. In  dieser Auffassung ist die Genitalpapille als verschie- 
den groBes parenchymatoses Organ, das mehr oder minder in das 
Genitalatrium hineinragt aufzufassen und das Muskelfasern besitzt, die 
tiefer in das KSrperparenchym hineinragen. Es entspricht ,,einem yore 
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Parenchym des fibrigen K6rpers nicht abgesetzten und wenig differen- 
zierten Genitalgegel" in der Terminologie einiger friiherer Autoren 
(SzIDAT 1929 U. a.). 

Ebenso wie bei den Metacercarien konnte ich keine wesentlicheren 
Unterschiede zwischen ausgewachsenen Saugwfirmern feststellen, welche 
sich aus Metacercarien aus verschiedenen Fischarten entwickelten. 

Diskussion 
Die Ergebnisse sind fiir die Systematik der Gattung Apatemon 

SZIDAT 1928 wichtig. Die Ansichten verschiedener Autoren gehen in 
dieser Frage ziemlich auseinander und haben eine verwickelte Ge- 
schichte. Die Monographie von DUBOIS (1938) steht im Grunde auf 
SZIDATs (1928, 1929) Standpunkt.  Die erwi~hnte Monographie und 
einige sp~tere Arbeiten beschreiben eine Reihe von A r t e n d e r  Gattung 
Apatemon, die in erwachsenem Zustande ohne die Kenntni~J ihrer Meta- 
cercarien, der Zwischen- und Endwirte, der Lokalit~t u. a., nicht sicher 
zu unterscheiden sind. Datum vereinigt DUBOrS in seinem Anhang zur 
Monographie (1953) diese Arten als Subspecies yon Apatemon gracilis 
(RUDOLPHI 1819) SZIDAT 1928. Neben anderen war es auch die Art 
Apatemon peUucidus YAMAGVTI 1933, dessert Metacercarien sich in 
Fischen entwickeln. Solang die Entwicklungszyklen dieser Arten nicht 
gut bekannt  sind, k6nnte diese Ansicht gewisserma6en berechtigt sein. 
Es ist jedoch fraglich, ob die Unterscheidung yon Unterarten von 
Apatemon gracilis auf Grund der damaligen Kenntnisse iiberhaupt 
berechtigt war. DUBOIS (1953) teilt die Unterarten yon A. gracilis noch 
in zwei angeblich biologisch durch die Hilfswirte charakterisierten 
Gruppen. In  die Gruppe mit Metacercarien in Fischen reihte er neben 
A. gracilis pellucidus und A. gracilis /uligulae, deren Metacercarien sich 
tats~chlich in Fischen entwickeln, ohne irgendwelche Erkl~rung auch die 
Unterart  A. gracilis gracilis. Dabei ist auf Grund der Versuche you 
SZIDAT (1929a, 1931) und STUNKARD, WILLEY und RABINOWITZ (1941) 
allgemein bekannt, da6 sich die Metacercarien dieser Form in Blut- 
egeln entwickeln. Die zweite Gruppe bilden die fibrigen Unterarten, 
deren Metacercarien sich angeblich in Blutegeln entwickeln. Es sind 
jedoch weder deren Entwicklungszyklen oder Metacercarien bekannt. 
Schon SUDARIKOV (1959) h~lt die Auffassung der Art Apatemon ffracilis 
von DUBOIS (1953) ffir zweifelhaft. 

Wegen der ~hnlichkeit der adulten Wfirmer betrachtet  BYCHOVS- 
KAJA-PAvLOVSKAJA (1953, 1962) einige Unterarten yon I)UBOIS (1953) 
einfach als Synonyma you A. gracilis. Neben anderen ist es auch A. 
pellucidus YAMAGUTI (1933). Dagegen s t immt SUDAR~KOV (1959) nicht 
mit  den Ansichten DuBo~s (1953) iiberein und behauptet,  da[~ erst 
bessere Kenntnis der Entwicklungszyklen einzelner Arten der Gattung 

Z. I)arasitenk. Bd. 24 40 
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Apatemon seine Systematik auszuarbeiten ge- 
statten wird. Der Tatsache, da6 sich die 
Metacercarien einiger Arten (A. pellucidus 
YAMAGUTI 1933 nnd A. /uligulae YAMAGUTI 
1933) in Fischen entwickeln, mist  er solche 
Bedeutung bei, da~ dieselben als selbststiindige 
Arten betrachtet werden miissen. Die Ergeb- 
nisse meiner Versuche unterstfitzen vol[ diese 
Ansicht. Bei beiden erwi~hnten Arten war his- 
her yon den larvalen Stadien nut (lie Metacer- 
carie gut beschrieben worden, so da~ ieh sie 
mit meinen Ergebnissen vergleichen kann. Aus 
der Tabelle 3 geht hervor, dais meine Metacer- 
carien im Grunde mit denen yon A. pellucidu.~' 
identisch sind, was auch (tie Ausma6e (ler 
Cysten und ihre Wandstruktur betrifft. Die 
Metacercarien der Art A./ulig~lae sind wesent- 
lich kleiner, ebenso wie ihre Cysten. Der 
Vergleich der Cysten und der freien nicht 
encystierten Larven, deren Entwicklung ich 
untersuchte mit den Beschreibungen yon 

~ LINSTOW (1890) und ZANDT (1924) bestittigt, 
dab es sich um dieselbe Art handelt. Es 
herrscht auch l~bereinstimmung in der Wahl 
der Hilfswirte. Daraus schlie6e ich, da[~ die 
von YAMAGUTI (1933) als Apatemon pellucidus 
und yon HOFFMANN (1958) als A. gracilis 
pellucidus bezeichneten Saugwfirmer zu derselben 

~ Art, die ich in dieser Arbeit beschreibe, gehSren. 
Die Merkmale, durch die sich unsere Cercarien 
yon den Cercarien A. gracilis ( = C. burti MILLER 
1923) unterscheiden, sind so schwerwiegend, dab 
yon einer Identitiit mit A. gracilis nicht die 
Rede sein kann. Es geht also zweifellos um eine 
selbsti~ndige (lie Metacercarien bereits Art. Da 
frfiher yon LINSTOW beschrieben wurden, nehme 

II ich an, dab seiner Benennung der Vorzug ge- 
:d bfihrt. Die richtige Benennung der Art sei 
~ also: Apatemon cobitidis (LINsTOW 1890) nov. 

comb. Aus der markanten Spezifiti~t in der 
II Wahl des Hilfswirtes, die ich bei den Cercarien 

,5 beobachtete und die auch mit bestimmten 
morphologischen Unterschieden zwischen den 

40* 
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in Nemachilus und in Proterorhinus eindringenden Cercarien im Zu- 
sammenhange ist, schliel3e ich, da6 bei dieser Art die Situation 
/~hnlich ist, wie bei Apatemon gracilis, welcher alE komplexe Art be- 
t rachtet  wird, mit  einer Reibe morphologiseh (beE. im Cercarien- 
Stadium), ekologisch (Wahl des Hilfs- und Zwischenwirtes) und zoo- 
geographisch charakterisierten Unterarten. Nach den gegenw/trtigen 
Kenntnissen kSnnte man die Art Apatemon cobitidis in vier Unter- 
arten teilen : 

Apatemon cobitidis cobitidis (LINsTOW 1890). Erwachsene W/irmer 
stimmen mit der Artbeschreibung/iberein. Cercarien in Lymnaea pere- 
gra. Sie besitzen ein verh£1tnism/tl~ig gro6es Darms/~ckchen - -  26 x 
19tt (24--31 x 17--22t t  ). Die Gabel/~ste sind nur wenig l/£nger alE 
der unpaare Schwanzteil. Die Tetracotylen entwickeln sich in den Fisehen 
Nemachilus barbatulus und Cottus gobio. Verbreitung: Europa. 

Apatemon cobitidis eucaliae n. ssp. Adulte W/irmer entsprechen der 
Artbeschreibung. Metacercarieu entwickeln sich in Fischen Eucalia 
inconstans. Cercarien sind unbekannt.  Verbreitung: Nordamerika. 

Apatemon cobitidis pellucidus (YAMAGUTI 1933). Adulte Wiirmer ent- 
sprechen der Artbeschreibung. Metacercarien entwickeln sich in Fischen 
Mogurnda obscura. Cercarien unbekannt.  Verbreitung Japan.  

Apatemon cobitidi~' proterorhini n. ssp. Adulte Wfirmer entsprechen 
der Artbeschreibung. Cercarien entsprechen der Artbeschreibung und sind 
dutch ihr sehr kleines Darms/ickchen gekennzeichnet (13 x 7 × l0 #). 
Die Schwanzgabel/tste sind 1/~nger alE der unpaare Schwanzteil. Sie 
entwickeln sich in der Schnecke Lymnaea peregra. Metacercarien in 
den Fischen Proterorhinus marmoratus. Verbreitung: Europa. 

Es ist klar, daI~ erst die Kenntnis der Cercarien Japanischer und 
Nordamerikanischer Saugwfirmer, die ich zu Apatemon cobitidis rechne, 
ein definitives Bild der Systematik der Gattung Apatemon geben kann. 
Ich zweifle uicht daran, da6 die Kenntnis des Entwicklungszyklus 
einiger der Art Apatemon cobitidis nahe stehenden Cercarien weitere 
systematische l~fickschliisse erlauben wiirde. Aus Nordamerika sind 
dies Cercaria granula MILLER 1927 und C. hirsuta MILLER 1927, aus 
Australien Cercaria ancyli JOHNSTON et BECKWITH 1947. Bei dieser Art 
nehmen ihre Autoren eine entfernte Verwandtschaft mit  der Gattung 
Apatemon an. Gemeinsame Merkmale aller dieser Cercarien slEd: die 
niedrige Protonephridienzahl (10), deren Anordnung, die postacetabulare 
Kommissur der Excretionskan/~le, das im Vergleich zum Bauchsaugnapf 
wesentlich gr613ere Terminalorgan, <lie Zahl der Glykogenzellen im 
unpaaren Schwanzteil und die postacetabulare Lokalisierung der 
Bohrdrfisenzellen. Die Anzahl der Bohrdr/isenzeilen ist jedoch art- 
versehieden. 
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Erst auf Grund aller dieser obenangeffihrten Kenntnisse wird es 
m5glich sein eine definitive Systematik der Gattung Apatemon auszu- 
arbeiten und zu entscheiden, welche Cercarienmerkmale hier als Gattungs- 
merkmale angesehen werden mfissen. Das Bestreben einiger Autoren, 
die der Gattung Apatemon angehSrenden Cercarien zu charakterisieren, 
betrachte ich vorderhand als vorzeitig. Es ist nicht ausgeschlossen, da6 
alle hier als mit  A. cobitidis verwandt angeffihrten Cercarien zu den 
Arten der Gat tung Apatemon, deren Metacercarien sich in Fischen 
entwickeln, angeh5ren werden. 

Zusammenfassung 
Die Arbeit beschreibt den Entwicklungszyklns yon Trematoden, 

deren Metacercarien in Fischen (Nemachilus barbatulus, Cottus gobio und 
Proterorhinus marmoratus) aufzufinden waren und die als Tetracotyle 
cobitidis (LINsTOW 1890), VOJTEK 1959 ( ~  Diplostomum cobitidis 
LII~STOW 1890) bezeichnet wurden. 

Es konnte festgestellt werden, dal3 die adulten Wiirmer der Gattung 
Apatemon angehSren. Aus dcr Identi t~t  mit den Merkmalen adulter 
Wiirmer und Metacercarien, aus der Obereinstimmung im Bau und Gr56e 
der Cysten und der Lokalisierung in Fischen schlieBe ich, dab diese mit  
der Art Apatemon pellucidus YAMAGUTI 1933, identisch sind. Da dig 
Metacercarien hereits viel friiher beschrieben worden sind, schlage ich 
dig Umbenennung auf Apatemo~ cobitidis (LINsTOW 1890) n. comb. vor. 
Auf Grund best immter morphologischer Unterschiede zwischen den in 
NemachiIus barbatulus und Cottus gobio einerseits und in Proterorhinus 
marmoratus anderseits eindringenden Cercarien und der ausgesprochenen 
Spezifit~t in der Wahl des Hilfswirtes, betrachte ich die Art A. cobitidis 
als komplexe Art, die nach den gegenw~rtigen Kenntnissen 4 Unter- 
arten haben diirfte. 

Durch die Feststellung, da~ sich die Cercarien deutlich yon Cercarien 
der Art Apatemon gracilis uuterscheiden, konnte die Selbst~ndigkeit der 
Art A. cobitidis bewiesen werden. 

Als neue Hilfswirte der Trematodengat tung Apatemon konnten in 
Mitteleuropa Fische festgestellt werden. Diese Feststellung ist yon 
grSl3erer praktischer Bedeutung, da die Arten dieser Gattung als Krank- 
heitserreger yon Wassergeflfigel auftreten. 

Es zeigt sich, da6 die bisherigen Angaben fiber Funde yon als A. 
gracili8 bezeichneten Saugwiirmern in Europa zu revidieren sind, da es 
sich auch um A. cobitidis oder um gemischte Invasionen beider Arten 
handeln kann. Zu diesem Zwecke wird man verli~Bliche Unterschei- 
dungsmerkmale auch ffir adulte Wfirmer auffinden mfissen. 
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