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Von allen Trematoden unserer einheimlsehen Haus- und Nutztiere is~, nach der 
Aufdeckung der En~wicklung yon D~crocoel~um lanceolatum, alleln Paramphistomum 
cervi ZV.D~.~ 1790 ( =  Amphistomum conicum R ~ .  1809) in seiner Entwicklungs. 
geschiehte und Biologic reichHch unbekannt geblieben. Dabei gehSr~ der Wurm 
mit zu den am friihesten bekannt gewordenen Schmarotzern unserer Rinder, der 
sehon 1754 yon DXUBEN~ON ,,aus dem ersten und zweiten Biagen slier Ochsen" 
deutlich erkennbar beschrieben, aber nicht benannt worden war. 

Die erste wissenschaftliche Bcschreibung lieferte Z~.D~ 1790, der den Wurm 
$'estucaria cerv~ ben~nnte, dem aber in der Deutung der inneren Organe noch viele 
Irrtiimer unterlaufen. Im selben Jahre belegt Som~rK die gIeiche Art mi~ dem 
Namen Fasciola cervl, der dann G~LIN ein Jahr spatcr, 1791, den neuen Ar~namen 
Fasciola elaphi gibt. Z~nv.R verbesserte 1800 seine Diagnose und fault den Wurm 
in Monostoma elaphi urn, dessen Namen er drei Jahre sparer wiederum in Mono. 
stoma conlcum abfi~dert. 

RvnoLl, nI 1809 stellt die Art zu seiner Gattung Amphistoma als Amphistoma 
con~cum (~  Amphistomum conicum Nrrzsc~ 1819). Erst :FISC~OEDER 1903 setzt 
auf Grund des Priorit~tsgesetzes den alten Artnamen ZEDE~, cervi, wieder in seine 
Rechte ein und schafft fiir diese und verwandte Arten die Gattung Paramphistomum. 

Der ~ul]eren Besehreibung unseres Wurmes folgten genauere anatomisehe 
Einzelheiten erst in der kla~sischen Arbeit yon LXVR~R 1830, die indessen, be- 
sonders was die Besehreibung der weibliehen Gesehlechtsorgane anbetrifft, such 
noeh viele :Fehler enth~lt. Weitere Untersuehungen bringen dann BLU~a~ERG 1870 
und OTto 1896, abet erst F~SCHOV.D~.R 1903 bringt geniigende Klarheit in die 
Morphologie und" Anatomic dieses Trematoden und der mit ihm verwandten Arten, 
die er in der ~amilie Paramphistomidae 17mC~O~.I)~.R zusammensehliel3t. 

In  der systematischen Begrenzung yon Paramphistomum cervi Z~.I). gegeniiber 
anderen, nahe verwandten Arten stellt sich ~'meHOED~,R auf  den Standpunkt, 
dal] es ,,den Ansehein h~r als oh Paramphistomum cervi fast ausschliei)lieh auf 
Europa besehrankt ist, hier aber, wenigstens in Deutschland, welt h~ufiger vor- 
kommb als gemeinhin angenommen wird". In  einer FuBnote macht er allerdings 
die Einsehr~nkung, dab ,,naeh der Beschreibung yon OTtO 1896, welcher yon 
Looss im Pansen yon Bos bubalus in Alexandrien und Cairo gesammelte Exemplare 
untersueht hat, Paramphistomum cerv~ allerdings aueh dort vorkommt". (l~ber 
die Berechtigung dieser Ansieht welter unten.) 

F~sc~ov.D~ beschreibt aus auBereurop~ischen L~tndern eine grSl]ere Zahl 
nahe verwandter Ar tender  Gattung Paramphistomum, die sich yon P. cervi nur 

Die Arbei~ wurde mi~ Unterstii~zung der Notgemeinschaf~ der Deutschen 
Wissensehaft ausgefiihrt, der auch an dieser SteIle gedankt werden soll. 

Z. f, Parasitenkunde. Bd. 9. 1 
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durch geringe, recht schwer zu erkennende ~Ierkmale unterscheiden. ST~LnS und 
GOLDB~.I~GV.R 1910 ftigen in ihrer Arbeit ,,A study of the Anatomy of Watsonius 
(n. g.) watsoni of man" noch weitere Arten hinzu, dercn Diagnosen ~hnlich gering- 
fiigige Unterschiede ~ufweisen. MXPLV.STO~. 1923 glaubt in Anbetracht dieser 
schwer nachweisbaren Unterscheidungsmerl~n~le einc ganzc Reihe der yon den 
genannten Autoren aufgestellten Arten streichen bzw. sic fiir synonym zu Par- 
amphistomura cervi, erkl~ren zu kSnnen, ein Verfahl~n, in dem er von H. W. STU~- 
KARD 1929 unterstiitzt wird. 

Ohne im einzelnen auf die Grfinde dieser beiden Autoren eingehen 
zu kSnnen, mSehte ich zu dieser Ansicht nur einige grunds~tzliche Be- 
merkungen maehen. 

Ich halte die Gat tung Paramphistomum FISO~O~.DER ffir eine phylo- 
genetisch sehr junge Trematodengruppe,  ghnlich, wie sie uns beispiels- 
weise in der Gat tung Notocotylus DI]~SI~G aus den Blinddi~rmen der 
VSgel vorliegt. An letzterer habe ich aber zeigen kSnnen, dal3 trotz 
der nur geringftigigen Unterschiede, die die Best immung gleichfalls 
sehr erschweren, doeh eine sehr groBe Formenzahl vorhanden ist, die 
wir nach der Konstanz der immerhin deutliehen, wenn auch sehr gering- 
fiigigen l~Ierkmale, vor allem aber naeh Hinzuziehung der oftmals viel 
krassere Unterseheidungsmerkmale bietenden Entwicldungsgeschichte 
ganz zweifellos als echte Arten ansprechen mfissen. Wenn MAPLESTONE 
und STUNKA~D glauben, dal~ die yon FISCHOEDER und STILES und 
GOLDBERGER besehriebenen Arten, die aus ganz verschiedenen Erd.  
teilen, wie Ceylon, Madagaskar, Nordafrika und Europa stammen, 
nur eine einzige Art, P. cervi, darstellen, so kann ieh ihnen hierin nieht 
beipflichten, wenigstens so lange nicht, bis die Daten der Entwicklungs- 
geschichte und der Biologie einen fiberzeugenderen Beweis liefern. Hier- 
bei scheinen die verschiedenen Arten des Endwirtes allerdings keine all- 
zu groBe Bedeutung zu besitzen, wie wir an dem Paramphistomum cervi 
Europas sehen, welche Art  bei einer grol~en Zahl verschiedener Wieder- 
k~uer anzutreffen ist. 

Entwicklungsgesehichtliche Daten fiber das Paramphistomum cervi 
Europas sind merkwiirdigerweise aul~erordentlich sp~rlich. Eine am- 
phistome Cercarie, Cercaria pigmentata, die So~sr~o 1892 aus Bullinus 
contortus (=  Physa alexandrlna) und B. /orskali (---- Physa miIcropleura) 
Nordafrikas besehreibt, s t immt  mit  Cercarien, die Looss  1896 in denselben 
Schnecken experimentell erzieht, nach Mitteilung des letztgenannten 
Autors nicht vSllig fiberein. Sie kSnnen darum aber sehr wohl riehtig 
beschrieben worden sein (was Looss  anzweifelt), aber einer anderen der 
in Afrika vorkommenden Paramphistomiden-Arten angehSren. Angeb- 
lich sollen die yon Looss  fiir seinen Versueh verwendeten Eier Par. 
amphistomum cervi (J~gyptens!) entstammen, das demnaeh, auch nach 
Or ro  1896, auch in ~gypten  vorkommen soll, doch sind diese Angaben 
der grfindlichen Nachpriifung bedtirftig, wobei festzustellen w~re, ob 
es sich hierbei nieht doch nur um eine sehr nahe verwandte, aber selb- 
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st/~ndige Art von Paramphistomum handelt, die nicht, oder doeh nur 
in den siidliehen Teilen Europas vorkommt. 1929 hat ns E. BRU•PT 
auch auf der Insel Korsika in hier ebenfalls noch vorkommenden Exem- 
plaren yon Bullinus contortus die Cercaria Tigmentata Looss auffinden 
k6nnen, wodurch das l~bergreifen der /~gyptischen Paramphistomiden- 
Form auf Sfideuropa festgestellt ist. In Deutschland jedoch kommen 
BuUinus-Arten nicht vor und man hat  hier bisher auch keine Cercarien 
gefunden, die in den Entwicklungskreis yon Paramphistomum cervi 
geh6ren k6nnten. 

Xhn]ich liegen die Verh/fltnisse mit einer japanischen Art, die S. TAr;A- 
rrAs~I 1928 als h~ufigen Magenparasiten japaniseher Rinder beschreibt, 
und die er ebenfalls zu Paramphistomum cervi stellt. F/Jr diese Art gilt 
das gleiche, was soeben ffir die/~gyptische Form gesagt worden ist. Die 
Cerearlen der japanischen Art entwickeln sich in Planorbis compressus 
var. japonica. 

In  Deutschland und fiberhaupt in Europa, wo Paramphistomum 
cervi anscheinend sehr h/~ufig ist, hat man bisher nur amphistome Cer- 
carien gefunden, die zu den bekannten Dickdarmbewohnern unserer 
FrSsche, der Gattung Diplodiscus, geh6ren. 

N6LLER und SCH~ID 1928, die zahlreiche j ugendliche ParamThistomiden 
im Pansen yon Schafen aus der Gegend yon Wesermiinde fanden, zeigen, 
,,dab die Verbreitung dieses Parasiten in manchen Gebieten eine ganz 
allgemeine zu sein seheint". Merkwiirdigerweise erw/~hnen sie in ihrer 
Mitteilung die grundlegende ArbeR FISCHOEDERs 1903 /iberhaupt nieht, 
in welcher bereits naehdrficklich auf die groBe H/~ufigkeit dieses Trema- 
toden in Deutschland hingewiesen und insbesondere festgestellt wird, 
dab im K6nigsberger Schlachthof bei mehr als 50% aller daraufhin 
untersuchten Rinder der Wurm, und zwar stets in groBer i~Ienge, gefunden 
worden war. 

Aueh auBerhalb Deutschlands hat  Du~oIs 1929, bei seinen Unter- 
suchungen tier Cerearien des Neuchhteller Sees, und weiterhin WESE~r- 
BERG-LU-ND 1934 bei seinen Untersuchungen der im d/~nischen SiiB- 
wasser vorkommenden Cercarien keine hierher geh6renden Formen 
gefunden. 

So bedeutete es fiir reich eine ~berraschung, als ich erstmalig im Jahre 
1930 in der Lungenschneeke Planorbis ~ola~urrbis, die aus ldeinen Wasser- 
16them der Rossitter Viehtriften entnommen worden war, eine Cerearie 
fand, die im Bau und in der Biologie ganz der yon Looss 1896 erzogenen 
Cercaria pigmentata (Soz~smo) Looss /~hnelte. 

Zunaehst land ich diese Art  reeht sparlieh, in den folgenden gahren 
jedoch h/mfiger und aueh an anderen Stellen, z .B .  in Waldtiimpeln. 
Meine Vermutung, dafl mir hier die 1/~ngst gesuchte Larvenform des 
europ/~ischen Paramphistomum cervi vorlag, wurde weit~rhin dadurch 
erh/~rtet, dal] ieh nun auch im Kot  der Rinder in Rossitten die bis dahin 

1" 
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yon mir noch nicht beobachteten, charakteristischen Eier von Par- 
amphistomum cervi nachweisen konnte. 

Bemerkenswert ist also zun~chst der Umstand, dab ich diese Cercarie 
immer nur  in Planorbis planorbis vorfand, w~hrend E. BRV~eT als 
Zwischenwirt fiir die bei Rindern Korsikas vorkommenden Paramphisto- 
miden noch Bullinus contortus angibt, welche Schnecke allerdings in 
Deutschland nicht mehr vorkommt. 

S. T X K ~ A S ~  1928 fand die Cercarien des bei japanischen Rindern 
vorkommenden Paramphistomum cervi in Planorbls comTressus var. 
japonica. Sind also die drei in Nordafrika, Europa und Japan vorkom- 
menden Paramphistomum.Arten nicht identisch, was noch genauester 
Nachpriifung bedarf, so steht jedenfalls hinsichthch des Zwischenwirtes 
die japanische Form der europi~ischen insofern n~her, als beide als 
Zwischenwirte ziemlich nahe verwandte Planorbis-Arten benutzen. Hier- 
bei w~re darauf hinzuweisen, dab Planorbis l~lanorbis ebenfalls in Nord- 
afrika vorkommt, offenbar aber yon der dort vorkommenden Paramphi- 
stomum cervi-Form nicht als Zwischenwirt benutzt wird. 

Sollten nun tatsi~chlich genaueste morphologisch-anatomische Ver- 
gleiche der adulten Wiirmer keine Unterschiede zwischen der s 
und der europi~ischen bzw. der japanischen Paramphistomiden-Art er- 
geben, so kSnnten doch, wie ich dies z. B. bei den im adulten Zustande 
nur sehr schwer unterscheidbaren Notocotyliden festgestellt habe, die 
Larvenstadien konstante Unterschiede aufzuweisen haben. Andererseits 
bleibt jedoch auch bei vSllig gleicher Ausbildung aller Entwicklungs- 
stadien noch die MSglichkeit bestehen, dab hier, ~hnlich wie z .B.  bei 
Opisthorchis tenuicollis, O. /elineus und O. geminus mehrere ,,Skologische 
Rassen" vorliegen, die ich lieber ,,physiologische" Rassen nennen mSchte, 
da mir das Wechselspiel der Abwehrkr~fte des ,,Wirtes" und der Schutz- 
stof-fe des , ,Parasiten" die wichtigsten Erscheinungen in der Rassen- 
bzw. beginnenden Artbildung dieser Parasiten zu sein scheinen. J~hnllche 
Erscheinungen k6nnen ~ ja auch bei anderen Parasitengruppen, z .B.  
Ascaris lumbricoides und A. suilla beobachten. Wichtig bleibt bei den 
verschiedenen Formen (Skologischen oder physiologisehen Rassen) der 
Trematoden in jedem Falle wohl die Verschiedenheit des ,,Zwischen- 
wirtes", worauf bisher nur wenig geachtet worden ist, zumal auch meist 
die Entwicklungsgeschichten der verglichenen ,,Rassen" noch unbekann~ 
geblieben sind. 

DaB weitaus die meisten Trematodenarten auf einen streng spezifi- 
schen Zwischenwirt angewiesen sind und beim Fehlen dieser spezifischen 
Art  auch beim reichlichen Vorhandensein verwandter ]~ollusken in 
diesen nicht zur Entwicklung kommen, beweisen zahlreiche Versuche, 
die in neuerer Zeit in dieser Richtung angestellt worden sind (z. B. mir 
Fasciola hepatica). VoGeL 1934 kormte die Miracidien yon Opisthorchis 
/elineus immer nut  in Bithynia leachi zur Entwicklung bringen, w~hrend 
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alle Versuche mi t  der nahe verwandten B. tentaculata fehlschlugen. 
Ich selbst land die Cercarien yon Bilharziella polonica immer nur in 
Planorbis corneus. Freilich gibt es sicher auch verschiedene Stufen der 
Artspezifiti~t, wie uns die neuesten Untersuehungen fiber den Zwisehen- 
wirt des Lanzettegels (Dicrocoelium lanceolatum) dartun, dessen Mira- 
cidien sowohl in Helicella candidula, H. ericetorum als auch in Zebrina 
detrita zur Entwicklung kommen. Deutlicher zeigen sich diese geringeren 
Grade der Artspezifit~t noch bei den adulten Wfirmern ausgepr~igf. 
Neben Arten, die nur bei einer einzigen Wirtsurt  zu linden sind (z. ]3. 
Schistosomum haematobium), gibt es andere, die in Wirtstieren schma- 
rotzen, die versehiedenen Familien angeh6ren (z. B. Fasciola hepatica, 
Opisthorchis /elineus u.a .) .  In  jedem Fall bedaff das Problem der Art- 
spezifitiit bei der Aufstellung neuer Arten oder Rassen noeh grtind- 
liehster Beaehtung und Durcharbeitung. 

~3ber die Eier von Paramphistomum cervi ist nichfs wesentlieh Neues 
zu sagen. Sie gehSren zusammen mi t  denen des groBen Leberegels zu 
den grSBten Trematodeneiern fiberhaupt und messen nach SPREn~ 
0,114 0,176 m m  in der L~nge und 0,06---0,09 m m  in der Breite (die 
des groBen Leberegels dagegen 0,13--0,145 m m  in der Lt~nge und 0,07 
bis 0,09 m m  in der Breite). Von den deutlieh gelb gefiirbten Leberegel- 
eiern unterscheiden sie sich sofort durch die vSllige Farblosigkeit d e r  
durehsichfigen Schale, such sind sie an den Enden nichf so s tark ver. 
jiingt, wie die des Leberegels, sondern bilden ein fast  reines Rotations.  
ellipsoid. 

I m  Innern  erkennt man  deutlich die gekSrnten Dotterzellen und im 
Zentrum des Eis s ta t t  der einzelnen Eizelle meist schon einen unregel- 
m~tl]ig geformten Zellhaufen von 5 und mehr  Zellen. 

~3ber die Zeit der Entwic~lung der Eier haben wir die Angaben von 
Looss  1896, der ffir Gastrothylax gregarius, Gastrodiscus aegyptiacus und 
Paramphiatomum cervi der ~gyptisehen Rinder und Pferde eine gleiehe 
Eientwicklungszeit yon 12--14 Tagen bei einer konstanten Tempera tur  
von 220 C angibt. In  meinen Versuehen brauehten die Eier des euro- 
pgisehen Paramphlstomum cervl v o n d e r  Ausseheidung durch den Wir t  
ab gerechnet eine EntwieklungszeR yon 17 Tagen bis zu 3 Wochen bei 
gewShnlichen Tagestemperaturschwankungen zwischen 15 ~ und 240 C, 
um das Miracidium schlupfreif zu maehen. Die Eier entwickeln sich 
dabei gut unter  Wasser und seheinei1 nicht sehr empfindlieh zu sein 
(Abb. l a  und b). 

Das Miracidium ist bereits von Looss  sehr genau beschrieben worden, 
wobei er bemerkt ,  dab es sieh nicht wesentlieh yon dem des Diplodiscus 
subclavatus unserer FrSsehe unterseheidet. Von dem des groBen Leber- 
egels unterseheidet es sieh besonders durch die grSBere Lgnge und die 
gestreektere, nicht so gedrungen kegelfSrmige Gestalt, die es beim 
Schwimmen einnimmt. 
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Infektionsversuche mit  den Miracidien habe ich nicht angestelR. In  
den Versuchen yon Loess  1896 entwickelte sich das Miracidium in etwa 
15 Tagen zur pharynx,  und darmlosen Muttersporocyste, die nach dieser 
Zeit beginnt, die jungen Redien auszustoBen. Loess  beobachtete, dab 
diese erste Rediengeneration zun/ichst eine weitere Tochterredien-Gene- 
ration hervorbrachte und erst diese letztere Cercarien erzeugte. Ieh habe 
in den hier in der freien Natur  ge- 
fundenen und natiirlich infizierten 

Abb.  l a  amd b. a)  Ei  yon  Paramphistom, u m  ce, rvi  aus  fr isch a b g e s e t z t e m  ~ i n d e r k o t .  b) Ei 
yon  -Param~ahistomum cervl m i t  r e i f em Miracidium, 17 Tage  n a c h  de r  Abtage  ( T e m p e r a t u r  

15- -24  ~ C). 

Schneeken niemals Tochterredien produzierende Mutterredien gefunden, 
sondern immer nur Redien, die bereits Cercarien enthielten. 

~hnlieh widersprechende Beobachtungen hat  man  iibrigens auch an 
den Sporoeysten und Redien des gro/]en Leberegels maehen k6nnen. 
R. L~UCK~T beriehtete, dab in den Wintermonaten die Mutterredien 
stets zun/~chst Toehterredien hervorbrachten, w/~hrend im Sommer die 
zweite Rediengeneration ausfiel. THOMAS dagegen konnte Tochter- 
redien nur im Sommer beobaehten. 

Aueh T ~ A S n ~  1928 erw~hnt das Auftreten yon Toehterredien 
bei der japanischen Form des Paramphistomum cervi nicht. Er  gibt  
an, dal3 sieh aus der Muttersporoeyste im ganzen 9 Redien bilden, welch 
letztere 20 Cercarien hervorbringen, so dab aus einem Ei bzw. einem 
Miracidium etwa 180 Cercarien entstehen k6nnen. 
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Zu ~hnlichen Ergebnissen kommt WENDELL H. KRULL, der den Ent- 
wicklungszyklus yon Cotylophoron cotylophorum FlSCHOED~R 1901 
untersuchte (1934). Auch er hat keine Tochterredien beobachtet und ent- 
sprechende Versuche ergaben die Produktion von 152 Cercarien pro 

A b b .  2a - - e .  E n t w i c k l u n g s s t a d i e n  y o n  Paramphistomum cervi aus  d c m  e r s t c n  Z w i s c h c n w i r t  
Planorbis planorbis, a) A u s g e w a c h s e n e  R e d i e  m i t  u n r e i f e n  Cerca r i en .  b) Unre i f e  Cercar ie  
a u s  d e m  Gewebe  de r  M i t t e l d a r m d r i i s e  m i t  s t e r n f S r m i g e m  P i g m e n t  d e r  Augen f l ccken .  
c) S c h w a n z  de r  u n r e i f e n  Cercar ie  n a c h  F a r b u n g  m i t  N e u t r a l r o t ,  das  z e n t r a l e  Excre t ionsgeff i i ]  
m i t  se inen  b e i d e n  M t t n d u n g e n  ze igend ,  d) C y s t o g e n e  Dri isenzel le  m i t  s t ~ b c h e n f S r m i g e m  

I n h a l t .  e) Skizze,  die L a g e  des  D a r m c s  u n d  d c r  Saugn~ipfe ze igend .  

Schnecke, was die Angaben TAX~ASHIs best~tigt, vorausgesetzt, dab 
jede Schnecke tats/~chlich nur von einem einzigen Miracidium befallen 
worden war. 

I n  KRVL~s Versuchen schliipfen die Miracidien yon CotyloThoron 
cotylophorum, wenn sie bei Zimmertemperatur gehalten wurden, innerhalb 
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yon 4 Wochen. Die NIuttersporocysten waren ~hnlich wie bei den 
kfinstlichen Infektionen, die Looss mib den Miracldien yon Param. 
phistomum cervi an Bullinus contortus ( :  Physa alexandrina) anstellte, 
in 15 Tagen soweit entwickelt, dab sie die ersten Jungredien ausstol~en 
konnten. 

Die Redien, die ich in Planorbis planorbi8 auffand, entsprechen im 
allgemeinen den yon Looss beschriebenen, nur dab sie e~was schlanker 
und deswegen l~nger erschienen, was aber an dem Kontraktionszustande 
llegen mag. Sie messen in der L~nge bis 1,2 mm, in der Breibe in diesem 
Streckungszustand 0,15 ram. Der Pharynx is~ 0,05 mm im Durch- 
messer grog und der ]:)arm besitzt eine L~nge yon 0,1 bis 0,13 ram, was 
durchaus den MaSen der Loossschen Zeichmmgen entspricht (Abb. 3). 

Die Cercaricn der Paramphistomiden werden, wie schon Looss dar- 
stellt, in unreifem Zustande aus den Redien entlassen. Sie leben noch 
einige Zeit frei im Gewebe der Mitteldarmdriise ihrer Wirtsschnecke, 
yon deren Substanz sie sich ern~hren. I)ieser Umstand is~ augenschein- 
lich vielfach unbekannt geblieben und E. B l ~ P T  hat  1929 aus diesem 
Grunde eine sehr eingehende Schilderung der Ausstol~ung der jugendlichen 
Cercarien, ihrer Morphologie und ihrer weiteren Entwicklung in dem Ge- 
webe der Mit~eldamdriise gegeben, wobei er auch aUe bisherigen Funde 
yon amphistomen Cercarien aufz~hlt. Unter  Beriicksichtigung der 
neuesten Literatur  sind demnach folgende Entwicklungszyklen yon 
Amphistomiden ganz oder teilweise bekannt geworden: 

1. Diplodiscus subclavatus aus europ~iischen Fr6schen, Looss 1892. 
Zwischenwirt: Planorbis nitidus, P1. vortex, Pl. rotundatus, Pl. spirorbis 
und P1. con~ortus. Cercaria diplocotylea PAGn~STECHv,~ 1854. 

2. Paramphistomum cervi (~gyptische Form) aus Wicderk~uern L o o s s  
1896. Zwischenwirte: Bullinus contortus (= P h ysa alexandrina ) , Bullinus 
[orslcali (---- Physa micropleura). Cercaria 19igmentata SONSI~O 1892. 

3. Gastrodiscus aeffyptlacus aus dem Pferd, Agyptcn; Looss 1896. 
Zwischenwirt: Cleopatra bulimoides, Cl. cyclostomoides. Cercarie nicht 
benannt. 

4. Paramphistoqnum ealicophorum ( ~  P. explanatum) aus siidafri- 
kanlschen Wiederkiiuern; G~OBBEL~AR 1922. Zwischenwirt: Bullinus 
tropicus. Cercaria [rondosa CAWST01~ 1918. 

5. Diplodiscus temperatus Stafford aus nordamerikanischen FrSschen. 
KRvI~ und PRICE 1932. Zwischenwirt: Helisoma trivolvis. Cercarie 
nichb benannt. 

6. ParampMstomum cervi (japanische Form) aus Wiederk~uern, 
TAKA~ASHI 1928. Zwlschenwirt: Planorbis compressa var. japonica. 
Cerc~rie nicht benannt. 

7. Cotylophoron cotylophorum aus nordamerikanischen Wiederk~uern 
(auch aus Puerto Rico.). KRUT,L 1934. Zwischenwirt: 2'ossaria modi- 
cella SAY. Cercarie nicht benannt. 
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8. Paramphistomum cervi (europ~ische Form) SZlDAT 1936. Zwisehen. 
wir~: Planorbi8 planorbis. Cercarie nieht benannt. 

Abgesehen yon diesen mehr oder weniger vollst~ndig bekalmten 
Entwieldungszyklen yon Amphistomiden zi~hlt E. B~Um'T noch eine 
Anzahl yon Cerearien au~, die mit  grol3er Wahrscheinlichkeit zu Amphizto. 
miden geh6ren. Ich fiihre sie hier der Vollst~ndigkeit halber kurz an: 

1. Cercaria inhabilis COl~T 1915 aus Planorbi8 trivolvis. 
2. Cercarla diastropha COST 1915 aus Planorbis trivolvis. 
3. Cercaria corti O'RoKE 1917 aus Planorbls trlvolvls, Kansas. 
4. Cercaria indica X X V I  SEw~Im 1922, aus Indoplanorbis exustus, 

Indien. 
5. Cercaria indica X X I X  S~.w~LL 1922, aus Limnaea acuminata, 

L. succinea und Planorbi8 euphraticuz, Indien. 
6. Cercaria indica X X X I I  Sv.wnl.T. 1922, aus Amrdcola travancorica, 

Indien. 
7. Cercaria indlca X X I  SEWEL~, 1922, aus Indoplanorbis exuatus, 

Indien. 
8. Cercaria dubita I~A~ST 1924, aus Planorbis spec., Formosa. 
9. Cercaria nervosa FAvsT 1922, aus Planorbis mb'llendor/i, Peking. 
10. Cercaria hemispheroides FAust  1924, aus Planorbls salgonensls 

Soochow, China. 
11. Cercaria mosaica FAUST 1926, aus Bullinus /orslcali und B. scha. 

koi, Natal,  Sfidafrika. 
12. Cercaria convoluta FAVST 1919, aus Planorbis trivolvis, Illinois. 
13. Cercaria missouriensis MAcCoY 1929, aus Planorbis trivolvis, 

Vereinigte S~aaten. 
Soweit untersucht, besteht die Eigentiimlichkeit, die Cercarien in 

unreifem Zustande aus den Redien auszustoi3en, bei alien genannten 
Arten. Aueh bei denNotocotylidae werden die Cercarien unreif yon den 
Redien abgesetzt, wie denn auch die ganze Entwicklung, die Form der 
Redien, die starke Pigmentierung der CercarienkSrper, die Form der 
Cysten mid die Art  der Cystenbildung und sehlieBlioh der Ausfall des 
zwelten Zwischen- oder BJlfswir~es in denselben Bahnen verl~uft und die- 
selbe ~ormgestaltung aufweist. 

Ich sehe in dem Auftreten dieser und noeh anderer unzweideutiger 
Anzeiehen im Lebenszyklus den Ausdruek einer sehr nahen Verwandt- 
sehaft zwisehen diesen beiden Trematodenfamilien der Paramphisto- 
midae und tier Notocotylidae, und gehe noeh tiber O~)]z~l~ hinaus, der 
ja in seinen Beitr~igen zum natfirliehen System der digenen Trematoden 
schon die ,Monostomen der Familie Anglodlctyldae Loess  als Amphisto. 
miden, die ihren hinteren Saugnapf verloren haben, erkannt ha~, in- 
dem ich behaupte, dab die _~otocotylidae sehon friihzeitig yon der Wurzel 
der AmThlstomiden, wahrseheinlieh noeh vor den Angiodictyidae ab- 
gespreng~ sind und eigene Wege der Entwieldung eingeschlagen haben. 
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Es ist eigentiimlich, dab selbst ODHN~ nicht auf den Gedanken einer 
n~heren Verwandtschaft zwischen diesen beiden bzw. zwischen diesen 
drei Familien gekommen ist. Allerdings besteht rein morphologisch 
gesehen eine groBe Kluft  zwischen den Angiodictyidae und den Noto- 
cotylidae, doch wird diese Kluft in vielen Punkten iiberbriickt, wenn 
man gewissermaBen als Zwischenglied zwisehen die Angiodictyidae und 
die Notocotylidae die so wenig bekannte Familie der Mesometridae ein- 
schaltet, yon denen bereits MO~TmE~Z~I 1892 mehrere Arten aus dem 
Darm des Fisches Box salpa beschrieben hat. Die Mitglieder dieser 
Familie besitzen tats~ehlich viele Eigensehaften, die den Angiodictyidae 
einerseits und den Notocotylidae andererseits zukommen, doch komme ieh 
auf diese verwickelten Verwandtsehaftsverhi~ltnisse noah in einer ge- 
sonderten Arbeit zuriick. Ich mSchte indessen schon hier die Schaffung 
einer neuen Unterordnung Paramphistomata n. Uo. ankfindigen, in welche 
ich die Trematodenfamilien der Paramphistomidae FZSCHO~DER, der 
Angiodictyidae Looss, der Mesometridae Poc~E und schliel31ich der 
Notocotylidae Lt)H]~ zusammenstelle, wobei ich die Familie der Prono- 
cephalidae Looss nur als Unterfamilie der Notocotylidae LtiHE ansehe. 
Die Diagnose der neuen Unterordnung miil~te lauten: 

Paramphistomata n. uo. AngehSrige einer noch zu errichtenden 
neuen Ordnung (Fasciolatoidea n. o.) mit zwei oder nur einem (Mund-) 
Saugnapf, deren Entwicklungsgeschichte nach einem gleiehen Schema 
verl~uft, das besonders in den postembryonalen Stadien grol3e ~berein- 
stimmung aufweist. Die Eier sind bei den verschiedenen Familien tells 
groB und bei der Ablage noch unentwickelt oder klein, mit Filamenten 
und einem bereits entwickelten Miracidium versehen. 

Die einfach sackfSrmigen Muttersporocysten produzieren Redien mit 
kurzem oder l~ngerem Saekdarm, die in der Regel eines Kragens und der 
Stummelfiil~e entbehren. Die Cerearien werden unreif aus den Redien 
entlassen und erlangen ihre definitive Ausbildung im Gewebe der Mittel- 
darmdriise des Zwischenwirtes. 

Die reifen Cercarien besitzen einen, meist mehr oder weniger dunkel- 
braun pigmentierten KSrper, w~hrend der einfache Ruderschwanz un- 
pigmentiert bleibt. Sic besitzen in der Regel zwei, mit schwarzem Pig- 
ment und mit Linsen versehene Augenflecke, die erst w~hrend des Reife- 
stadiums auBerhalb der Redien vollst~ndig entwickelt werden. Sie sind 
stark phototaktisch und verkapseln sich, ohne Benutzung eines eigent- 
lichen Hilfswirtes, an Pflanzenteilen, Schneckenschalen usw. 

Auf weitere Einzelheiten komme ieh, wie bemerkt, in einer gesonderten 
Arbeit zurtick. 

Die einzelnen Stadien der Cercarienreifung auBerhalb der Redie 
gibt E. BRV~T in seiner Arbeit in Fig. 2, 1--11 wieder. Ich bringe 
lediglich eine Phase zur Darstellung, die die sternfSrmige Verteilung 
des schwarzen Pigments vor Bildung der Augenfleckc darstellt. Man 
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erkennt, da~ in diesem Stadium der KSrper bereits ziemlich undurch- 
siehtig ist und auch die Einzelheiten des Excretionsgef~Bsystems nicht 
mehr erkennen l~6t, die im KSrper der Cercaria diplocotylea unserer 
Frosch-Amphistomiden so deutlich hervortreten. Die geringe Durch- 
sichtigkeit des Cercarienleibes beruht, abgesehen von der mehr oder 
minder starken Pigmentierung, 
auf dem Vorhandensein zahlreicher 

Abb.  3a u n d  b. Cercar le  y o n  Paramphistomum cervi, a) Ausgcschw~ixmt,  n a c h  d c m  Leben.  
b) N a c h  der  BRUY, PTschen Methode  d u t c h  H i t z e  a b g e t 6 t e t .  

eystogener Driisenzellen, die unmit telbar  unter der K6rperoberfl~che 
liegen und Btindel von st~bchenfSrmigen K5rperchen enthalten, die 
naeh den Untersuchungen von W. WUND~.R an den ~hnlich beschaffenen 
Cercarien der Notocotylidae und anderer Trematodenlarven das Material 
fiir die innere Cystenhiille der sich verkapselnden Cercarien liefern, 
indem sie bei dem Vorgang der Eneystierung nach der Abhebung der 
Cuticula mi t  dem nun zutretenden Wasser zu der glasklaren Masse der 
Hfille verquellen. 

Bei der erwachsenen Cercarie verst~rkt  sich au•erdem das fiber 
den ganzen KSrper verteilte braunsehwarze Pigment, das in feinen 
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L~ngsstreifen angeordnet zu sein scheint und dem KSrper ein eigenartig 
geripptes Aussehen verleiht. Das schwarze Pigment der Augenflecke 
bildet jetzt zwei scharf umschriebene becherfSrmige Gebilde am Ende 
des ersten KSrperdrittels beiderseits der L~ngsachse und tr~gt zwei 
deutlich erkennbare durehsichtige LinsenkSrper. In der Mittelachse, 
auf der Rrickenfl~ehe etwa am Beginn des letzten KSrperdrittels, habe 
ieh oft ein bis zwei ringfSrmige Verst~rkungen des Pigments beobaehten 
kSnnen, die meiner Ansicht nach die hier sparer ausmiindenden Off. 
nungen des LAuR~sehen Kanals und des Excretionsgefi~l~systems 
umgeben. 

Beiderseits des Mundsaugnapfes sieht man bei st~rkerer Vergr613erung 
je zwei Sinnespapillen mit je einem ldeinen Sinneshaar sitzen, wie ieh 
sie iibrigens in gleieher Form und Anordnung aueh bei den Cerearien 
der Notocotylidae beobaehtet habe. 

Die MaBe der erwachsenen Cercarie betragen bei Stricken, die dureh 
Hitze nach der B~umeTschen Methode abget6tet worden waren, und die 
sieh hierbei ziemlieh stark kontrahieren, 0,37 mm in der Liinge und 
0,25---0,31 mm in der Breite. Der Mundsaugnapf ist 0,05 mm, der am 
unteren K6rperende sitzende Bauchsaugnapf 0,09 m m i m  Durchmesser. 
Die entsprechenden MaBe frir Cercaria pigmentata, die Looss frir die 
~gyptische Form angibt, sind 0,5 mm mittlere L~nge und 0,33 mm Breite, 
Mundsaugnapf 0,045, Bauchsaugnapf 0,09 mm im Durehmesser breit. 
Berricksichtigt man, dab Looss die lebenden, sehr formver~nderlichen 
Cercarien gemessen hat, so stimmen die MaBe, besonders die der Saug- 
n~pfe verh~ltnisms gut riberein. 

Vollst~ndige Klarheit kann man hier jedoeh, wie in den F~llen der ver- 
schiedenen Notocotyliden.Arten, die wir in Rossitten bearbeiten konnten, . 
nur dureh direkten Vergleieh entweder lebenden oder in der gleichen 
Weise konservierten Materials gewinnen. Der im Vergleich zu dem stark 
pigmentierten und undurchsichtigen KSrper glasklare Sehwanz mil3t 
fin abgetSteten Zustande etwa 0,55 mm. Bei dem lebenden Tier ist er 
sehr dehnungsf~hig und erscheint viel ls Looss gibt seine L~nge 
mit 0,9 mm in der Ruhestellung an. 

Nach dem Ausschw~rmen, das meist um die Mittagsstunde und nur 
bei ausreiehender Helligkeit, am besten Sonnenbestrahlung, vor sieh 
geht, wirbeln die Cercarien ganz nach Art der Cerearia ephemera in der 
lebhaftesten Weise im Wasser umher und sammeln sieh alle auf der 
beleuehteten SeRe des Aquariums nahe dem Wasserspiegel. Sie shad 
demnaeh ausgesproehen photo- und gleiehzeitig negativ geotaktiseh. 
Aueh die Cystenbildung geht in ~hnlicher Form wie bei der Cercaria 
ephemera vor sieh. Im Gegensatz zu dieser ist die erste ttrille, die ja meist 
aus der abgeworfenen Cutieula besteht, nicht glasklar, sondern hat eine 
eigentiimlich faserige Besehaffenheit mit darin verteflten dunkleren 
KSrnchen. Die Form der ersten Hrille ist dabei etwa sehalen- oder 
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uhrglasf6rmig, wobei der Schalenrand auf der Unterlage ruht.  Erst  
innerhalb dieser ersten Hiille, die wohl vorwiegend der Befestigung an 
der Unterlage und vielleicht aueh als Lichtschutz dient, wird die eigent- 
liche, festere und dickere Cystenhtille in Form einer dickeren Linse ge- 
bildet. Augenflecke und die eigenartige streifige Beschaffenheit der 
K6rperoberflgche scheinen durch diese durchsichtige Hiille hindurch 
und bleiben auch noeh weiterhin siehtbar. Der gul3ere Durchmesser 
der Cyste mit be/den Hfillen gemessen betr~gt 
im Durehsehnitt  etwa 0,25 mm. Nach Bfldung 
der inneren Hfille betrggt der Durchmesser der 
letzteren etwa 0,17--0,19 mm (Abb. 4). 

~be r  die Lebensdauer der encystierten Sta- 
dien habe ich selbst keine Untersuchungen an- 
gestellt. KRULL land diejenigen von Cotylo- 
photon cotylophorum noeh bis zu 5 Monaten 
lebend und demnach wohl auch infektionsfghig. 
Entsprechende Daten fiber die Lebensf~higkeit 
der Leberegelcysten, die sich von denen des 
Paramphistomum cervi vor ahem durch die meist 
kugelige Form und weiBliehe Fgrbung bei un- 
gefghr gleiehem Durehmesser der Cysten unter- 
seheiden, liegen, soweit mir die neuere Literatur 
bekannt geworden ist, nich~ vor, da in den 
Versuchsglgsern die Cysten sehr bald den An- 

Abb.  4a u n d  b. E n c y s t i e r t e  
griffen yon Bakterien und Pilzen zum Opfer C e r c a r l e n v o n  Paramphisto- 
fallen (N6LL~R und SCHMID 1929). m u m  cerv i ,  a) Nach Bil- 

d u n g  der  e rs ten  Htllle. 
Die Cysten setzen sich vornehmlich an b) Nach 3 Stunden. 

Grashalmen, kleinen Wasserlinsen und aueh 
mitunter  an Schneckenschalen lest, so dab die Aufnahme durch 
die Endwirte zweffellos in derselben Form stattfindet, wie bei den 
Cysten des groBen Leberegels, d. h. beim Abweiden von Grabenrgndern 
oder den Rgndern kleiner Tiimpel und beim Saufen aus Wasserl6chern 
und Grgben, die die Zwischenwirte enthalten. Hierbei mul3 gleich fest- 
gestellt werden, dab Planorbis planorbi8 zu den anpassungsfghigsten 
Schnecken unserer Fauna fiberhaupt geh6rt, Frost- und Austrocknungs- 
perioden ausgezeichnet fibersteht und auch an den Untergrund weit 
weniger Ansprfiche stellt als selbst die Leberegelsehnecke, Galba trunca- 
tu/a. Man kann sagen, wenigstens was die Umweltsverhiiltnisse Ost- 
preuBens anbetrifft, daB, wenn in einer Wasseransammlung Sehneeken 
angetroffen werden, Planorbis planorbis stets an erster Stelle und auch 
weitaus am hgufigsten angetroffen wird. So habe ich z. B. aueh in kleinen 
Waldtfimpeln, deren Untergrund durch grofle Massen alter Blgtter 
gebildet wurde, oftmals diese Planorbis-Art als einzigen Bewohner an- 
getroffen. Dieser Umstand trggt dazu bei, dab der ausgewachsene Wurm 
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ziemlich gleiehmAl]ig in fast  allen wilden und gezs Wiederk/iuer- 
arten anzutreffen ist, wie auch aus der Literatur  hervorgeht. Ieh selbst 
habe die Wfirmer in der Umgebung Rossittens in Rehen, Rindern, 
Schafen und neuerdings auch in Elehen angetroffen, in SchaIen auch 
erzogen (s. u.), v. SIEBOr~D hat te  sie aus Rindern, Sehafen, Rehen, 
Hirsehen und Elehen gesammelt, M. BI~AIIN besonders haufig aus 
Rindern. Naeh FISCHO~DE~s Untersuchungen hat  v. SIEBOLD die 
Wiirmer aueh im europ~isehen Wisent gefunden. FISCttOEDER hat  auch, 
wie schon oben bemerkt,  fiber 50% aller am KSnigsberger Schlaehthof 
geschlachteten l~inder mit  diesem Trematoden besetzt gefunden. SchlieB- 
lieh sind aueh Damhirsehe als Tr~Lger der Parasiten ermittel t  worden. 

~3ber Sch~tdigungen des Wirtes durch Befall mit  diesen Trematoden 
hat  man  bisher nichts Eindeutiges feststellen kSnnen. Die Tiere sitzen 
mit  dem ungeheuer kr~ftigen terminalen Saugnapf an und zwisehen den 
Zotten des Pansens so fest, dal3 man sie fast ffir Bestandtefle des letzteren 
halten kSnnte. Ers t  nach Erkal ten der Wirtsgewebe fallen die Wiirmer 
ab. Ob sie den Saugnapf nur als Festheftungsorgan gebrauehen, oder 
ob sie damit, wie manche andere Trematoden, die fiber derartig starke 
Festheftungsorgane verffigen (z. B. Holostomiden), aueh noeh Sgfte aus 
den Geweben des Wirtes entnehmen, ist noeh n ich t  festgest~llt worden 1. 

NSIm~.R und SCH~IID fanden 1928 bei der Sektion eines leberegel- 
kranken Schafes aus der Gegend yon WesermSnde neben jungen Leber- 
egeln in der BauchhShlenfliissigkeit aueh eine grSl~ere Anzahl yon jungen 
Paramphistomum cervi.Exemplaren. Dieser Fall s teht  vorl/~ufig ver- 
einzelt da. Da die Autoren aber vermerken, dab sich in der BauehhShlen- 
fliissigkeit ,,wahrscheinlich dutch Verletzung eines Gallenausfiihrungs- 
ganges freigewordene, erwachsene Leberegel" vorfanden, und der Befund 
an anderen, ebenfalls Paramphistomiden im Pansen beherbergenden 
Sehafen nicht wiederholt werden konnte, besteht immer noch die MSg- 
liehkeit, dab die gefundenen jungen Wiirmer ebenfalls aus angeschni~tenen 
Teilen des Diinndarmes etwa in die BauchhShle gelangt sind. 

Um diese Frage zu kl/~ren, habe ich einige, wegen Raummangels  
aber leider nicht sehr ausgedehnte Ffitterungsversuehe mit  den Cysten 
yon Paramloh~stomum cervi an 2 8ehafen und einem jungen Bullk/~lbchen 
angesetzt. 

In  der Zeit veto 24.7. bis 29.7. erhiel~ das eine, etwa 2j~hrige Schaf 
(tteidschnueke) 155 Cysten, vom 4. 8. bis 28.8. weitere 2830 Cysten yon 
Param19histomum cervi, die sich verhMtnismABig leicht yon der Wand 
des Aquariums, in welehem sich infizierte Planorbis lolanorbis befanden, 
ablSsen lieBen. Ein zweites Sehaf derselben Herkunf t  blieb als Kontrolle 
erhalten. Der K o t  beider Tiere enthielt vor dem Versuch keine 

1 In einer 1935 erschi~nen Arbeit beschreibt P. G. P~NDV. aus Assam eine bei 
dortigen Rindern auftretende akute ,,Amphistomiasis" mit einer MortalitAt yon 
30--40 %. 
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Para~nphistomiden-Eier und das Kontrolltier war auch sparer ohne Be- 
fund. Der Kot  des rait den Paramphistomiden-Cysten geffitterten Schafes 
war auch am 17.8. noch frel yon ParampMstomiden-Eiern. 

Im ganzen hat te  das Versuehsschaf ira Verlauf yon 2 Monaten 2985 
Cysten von Paramphiatomum cervi erhalten. Die Tiere blieben w~hrend 
des Versuches im Stall und erhielten unverdgchtiges, 1 Jahr  altes Rauh- 
futter (Heu). Das infizierte Tier zeigte ws der ganzen Dauer des 
Versuches und auch in den beiden folgenden Monaten keinerlei Anzeichen 
einer Erkrankung. Der Kot  blieb normal und auch sonst w i c h e s  im 
Betragen und Aussehen in keiner Weise yon dem Kontrolltier ab. Im 
Kot  waren bis Ende Oktober des Versuehsjahres {1933) niemals Par- 
amphistomiden.Eier zu entdecken. 

Am 2. November 1933 mufite das Versuehstier aus auBeren Griinden 
geschlachtet werden, wobei die inneren Organe genau untersucht wurden. 
Die Leber erwies sich als v611ig einwandfrei und zeigte keinerlei Bohr- 
spuren, wie etwa nach einem Befall rait dem groBen Leberegel. 

Bei der Untersuchung des Magens und seines Inhaltes fanden sich 
zahlreiehe junge Exemplare yon Paramphistomum cerv~, die etwa die 
Gr61]e und den Entwicklungsgrad der in Abb. 5 dargestellten Wiirraer 
hatten. Die Mehrzahl war noch etwas kleiner, entsprechend der kiirzeren 
oder l~ngeren Zeitspanne nach dem Ansetzen der Ffi~erung. 

Sehr interessant war mir die Tatsache, dal~ nicht nut  der Pansen 
die jungen Wiirraer enthielt, wie raan naeh den Literaturangaben sehliellen 
muSte, sondern da~ sowohl der Netz- und Blgttermagen als aueh der 
Labmagen zum Teil gr6Bere Mengen yon Wfirmern beherbergten, und zwar 
safien die Wiirmer aueh hier lest an der Wandung, so dab sie nieht etwa 
postmortal ihren Ort ver~ndert hatten. 

Von den 2985 Cysten, die verffittert worden waren, land ieh als 
junge Wfirraer: 317 Exeraplare im Pansen, 5 Exemplare im Netzmagen, 
4 im Bl~ttermagen und 359 Exemplare im Labraagen vor. 

Dabei ersohienen die ira Labmagen sitzenden Wfirraer durchschni~t. 
]ich kleiner als die ira Pansen gefundenen. Leider habe ich es vers~,umt, 
den anschlieBenden Dfinndarra nach weiteren Exeraplaren zu unter- 
suehen, obwohl ieh glaube, dab die Lange der Zeit zwisehen der letzten 
Ffitterung und der Schlaehtung genfigt haben rauBte, um alle, evtl. 
auf der Wanderung befindIichen Wfirmer im Mugen zu versamraeln. 

Naeh unserer Kenntnis der Entwieklungsgeschichte der verschieden. 
sten Trematoden, namentlich auch der der verwandten Notocotylidae, 
mfil3te man annehmen, dal] die rai~ der Nahrung aufgenoraraenen Cysten 
nicht im Magen flare Hfillen verlieren, sondern daB, naeh Vorbehandlung 
der Cysten mit den Magens~ften, der eigentliche SchlfipfprozeB dureh 
das Trypsin des Duodenalsaftes angeregt wird, der die Cystenhfille soweit 
erweieht, daft sie den Befreiungsversuchen der eingeschlossenen Meta. 
eercarie keinen Widerstand mehr entgegensetzt (s. die Versuehe yon 
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W. W]~IGHT 1927 an Cysten yon Fasciola he1~atica und diejenigen yon 
H. VoGv.r, an 01~st~orchi8 ]elineus und ebenfalls Fasciola heloatica). So 
kSnnen wir aueh im vorliegenden Fall voraussetzen, dab die NIetacercarien 
von Paramphistomum cervi erst im Duodenum die Cystenhiille ver- 
lassen und sekundt~r wiederum in den Magen zuriickkehren, was die 

a b 
A b b .  5 a  u n d  b .  f fugend l i che  I n d i v i d u e n  y o n  P a r a m p h i s t o m u m  eervi a u s  d e m  P a n s e n  des  
Scha fe s  (Ovis aries) ,  a) Von  d e r  Se i tc .  b)  V e n t r a l  gesehen .  - -  D .  D a r m ;  E x b l .  E x c r e t i o n s -  
b lase ;  E x p .  E x c r e t i o n s p o r u s ;  gp. G e n i t a l p o r u s ;  Ho.  H o d e n ;  Z.6~. Lymphgef~tl~e;  L . K .  
LAURERscher K a n a l ;  M . D r .  I~IEHI,ISSehe Dri ise;  Ov. 0 v a t ;  P g r .  P i g m e n t r e s t e ;  Ut.  U t e r u s ;  

Vs.  Ves icu l a  semina l i s .  

Anwesenheit jnnger Stadien im Labmagen erkl~ren wiirde. Diese Wande- 
~;ung aus dem Darm in den Magen ws wei~erhin gewissermaBen eine 
ontogenetische Wiederholung phylogenetisehen Geschehens, da die 
primitiven Urformen der Paramphistomiden (der Amphibien, Reptilien, 
VSgel und niederen S~uger), worauf schon O ~ N ~  hinweist, zun~chst 
den Enddarm, darm den Mitteldarm, die Galleng~nge bewohnen und erst 
in phylogenetisch jfingsten Formen sieh den Magen als Wohngebiet aus- 
ersehen haben. Weiterhin kSnnte man nun aber auch verstehen, da~ mit 
Ansehneiden eines Gallenganges oder aber aueh des Duodenums n a h e  
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den Gallengt~ngen jiingste Stadien aus dem Duodenum in die Bauchh6hle 
gelangen k6nnen, wie oben in den Berichten N6LLERs und  SCHMIDs 
erw~hnt wird. 

Ich  selbst habe, nament l ich in Hinsicht  auf die N6LLER-ScHMIDschen 
Beobachtungen,  die :Bauehh6hle des Versuchsschafes sehr sorgfitltig aus- 
gespiilt und den Bodensatz  untersucht ,  ohne jugendliche Paramphi- 
stomiden zu linden, was allerdings nicht  viel besagen kann, da, wie mit-  
geteilt, zwischen Fii t terungszeit  und Schlachtung ein Zeitraum yon zwei 
Monaten liegt. Jedenfalls  bleibt diese Frage  weiterhin often 1 

Ein im darauffolgenden Jah re  erneut  vorgenommener  :Fiitterungs- 
versuch mi t  fiber 800 Cysten yon  Paramphistomum cervi, die einem 
Bullk~lbchen mit  der Nahrung  einverleibt wurden, ver]ief merkwfirdiger- 
weise v611ig negativ.  Da  das K~lbehen auBer Heu und Grfinfutter  
w~hren4 der ganzen Zeit des Versuches noch eine Zulage yon  Voll- bzw. 
Magermilch erhielt, ist es nicht  ausgeschlossen, dab diese Nahrung  den 
jungen Wiirmern nicht  zutri~glich war und einen Befall verhinder t  hat .  
Man mfil3te auch diesen Um s t a nd  bei zukiinftigen Ffi t terungsversuchen 
im Auge behalten. 

Die Versuche ergaben nach einem Aufenthal t  der jungen Wiirmer  
im Endwir t  yon  2 bzw. 3 Monaten noeh keine gesehlechtsreifen, ge- 
sehweige denn ausgewaehsene Wiirmer. Dies s t immt  sehr gu t  mi t  den 
Befunden an den natiirlieh infizierten Sehafen iiberein, die ]ff6r,LER 
und SCHMID machen.  Das Wachs tum der Wiirmer ist indessen noch 
langsamer als diese Autoren annehmen,  indem nach dem Ergebnis  unserer 
Untersuehungen nicht  erst der August ,  sondern bereits der Juli  als einer 
der Haupt invas ionsmonate  anzusehen ist. Dieselben Autoren  zitieren 
auch eine Feststellung y o n  NEUMAN~ 1888, wonach ausgewachsene 
Paramphistomiden am h~iufigsten im Monat  April beobachte t  werden. 
FmCHOEDEn 1903 gibt  ffir seine Funde  keine Daten.  Mr)riLInG dagegen 
gibt an, dab 5/[. :BRAUN auch im September  bereits ausgewachsene 
Exemplare  yon Amphistomum conicum ( ~  Paramphistomum cervi) beim 

1 Wi~hrend der I)rucklegung dieser Arbeit hatte ich Gelegenheit, in einem weiteren 
Ftitterungsversuch auch diese Frage zu kl~ren. An ein Mutterschaf wurden einige 
hundert Cysten yon Paramphistomu~r~ cervi in drei ~ufeinander folgenden Zeit- 
abschnitten verfiittert. ~ffach 2 Wochen wurde das Versuchstier getStet. Bei der 
Untersuchung erwiesen sich alle Magenabschni~te frei yon Trematoden. Dagegen 
enthielt das I)uodenum, besonders h~tufig in Magenn~the, zahlreiche junge Paramphi: 
stomiden in drei, den Fiitterungsabschnitten entsprechenden GrSl]en (2, 8 und 13 Tage 
alte Exemplar e). I)amit ist erwiesen, dal3 die jungen ParampI*istomiden nieht die 
I)armw~tnde ihres Wirtes durchbohren und in die BauchhShle gelangen, sondern 
dal~ sie wenigstens 2 Woehen lang im I)uodenum verbleiben und dann sekunditr 
dureh den Labmagen, BlOtter- und Netzmagen zuriick in den Pansen wandern, 
wo sie zur Geschlechtsreife heranwachsen. Die Theorie einer ~;anderung auch der 
Paramphistomiden.Metacercarie durch die BauchhShle, wie sie yon ~(JLLER-ScHP, IID 
aufgestellt wurde, ist durch diese Befunde endgiiltig widerlegt. 

z. f. Parasitcnkundc. Bd. 9. 2 



18 L. Szidat: Uber die Entwicklungsgeschichte und den ersteu Zwischenwirt 

Rinde in groBen Mengen gefunden hat  1. Damit  s t immen in gewisser 
Hinsicht auch Befunde tiberein, die ich bei Kotuntersuchungen an hiesi- 
gen Rindern im Monat Juli  maehen konnte, indem ich mitunter  zahlreiehe 
Eier dieses Parasiten zu dieser Jahreszeit  auffinden konnte. Vermutlieh 
aber stirbt die I-Iauptmasse der Parasiten, ~hnlich dem grofien Leberegel, 
im Frfihjahr zur Zeit des Weideaustriebes ub and  nut  verh~ltnism~Big 
wenige Exemplare verm6gen lgnger als ein Jahr  in ihrem Wirt  zu fiber- 
dauern. 

Obwohl diese Studien fiber die Entwicklung und die Biologic des Par- 
amphistomum cervi unserer Wiederki~uer noch keineswegs abgesehlossen 
sind, habe ich mich doeh entschlossen, sie zu ver6ffentlichen, da ieh wegen 
des Neubaues des Inst i tuts  in Rossit ten ls Zeit mit  experimentellen 
Arbeiten aussetzen mul~. 

Zusammenfassung. 
In  der Siil3wasserlungensehnecke Planorbis planorbis wurden in der 

Umgebung Rossittens amphistome Cercarien gefunden, die der von 
So~srso  1892 und Looss  1896 aus Bullinus contortus ( ~  Physa alex- 
andrina) besehriebenen Cercaria pigmentata glichen. 

Ftitterungsversuche an Schafen erg~ben, dal3 diese Cercarien in der 
Ta t  zu der europ/iischen Form yon Paramphistomum cervi geh6rten 
und dab aueh die einzelnen Entwicklungsstadien, Eier, Redien usw. 
denen yon Looss  beschriebenen der/ igyptischen Form dieses Bewohners 
des Wiederk/iuermagens glichen. 

Es werden weiterhin Einzelheiten der Entwieklung des Parasi ten 
verglichen mit  neueren Literaturangaben fiber die Entwicklung anderer 
Paramphistomiden und eine l~bersieht fiber alle bisher bekannten Ent-  
wicklungsg~nge bzw. einzelne Stadien dieser Entwicklungen gegeben. 

Auf Grund best immter  Eigenheiten dieser Entwicklung werden 
einige bisher gesondert gehaltene Trematodenf~milien, die Paramphi- 
stomidae, die Angiodictyidae, die Mesometridae und die Notocotylidae zu 
einer Unterordnung Paramphistomata in einer noch zu schaffenden 
Ordnung Fasciolatoidea zusammengefaBt. 

Bei Ffitterungsversuchen an Schafen konnte die N6LLEI~-SottMID- 
sche Annahme einer Wanderung der jungen Paramphistomiden durch 
die Bauchh6hle nicht best~tigt werden. 

Dagegen wird n~chgewiesen, dab die Cystenhfille der Paramphi. 
stomiden ebenso wie die anderer Trem~toden erst im Duodenum gel6st 
bzw. ffir die jungen Wfirmer schlupfreif wird, und dab diese dann 
sekundi~r in den Magen zurfickwandern. Damit  liiBt sich aflch der naeh 
SFI~F, EN oft erhobene Befund von Paramphistomiden in den Gallengitngen 
erkls und es ist anzunehmen, dab in den N6LLEg-SCHMIDschen 

1 Auch die in diesem Jahre (1936) im September im Elchpansen gefundenen 
Wiirmer waren nahezu ausgewachsen. 
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Befunden die jungen  Stadien  e inem angeschni t tenen  Gal lengang oder 
Teilen des D u o d e n u m s  e n t s t a m m e n .  

Die Ff i t t e rungsversuche  ergeben in l~bere ins t immung mib den An- 
gaben KRVLLs fiber die Entwicklungsze i t  von Cotylophoron cotylophorum, 
dab die Metacercar ien  im Endwi r t  n ich t  vor  dem 4. Monat  ihres Auf- 
cnthal tes  geschlechtsreif  werden bzw. E ie r  ablegen. 

Es  werden  einige Angaben  fiber die ve rmut l i che  Lebensdauer  der aus- 
gewachsenen Wfi rmer  gemach~. 

SchriRtum. 

1. Brumpt, E.: Particularitds ~volutives peu connues des cercaires d'Amphisto- 
mides. Ann. de Parasitol. 7, No 4 (1929). - - 2 .  Fisehoeder, F.: Die Paramphistomiden 
der S/~ugetiere. Zool. Jb., System. 17 (1903). - -  3. Krnll, H. Wendell: Life history 
studies on Cotylophoron cotylophorum (Fischoeder 1901) Stiles and Goldberger 1910 
J. of Parasitol. 20 (1934).--4. Looss, A.: Rcchcrchcs sur la Faune parasitaire de 
l'Egypte. M~m. Inst. (~gypt. 3 (1896). - - 5 .  Maplestone, P. A.: A revision of the 
Amphistomata of mammals. Ann. trop. Med. 17 (1923). - - 6 .  Monlieelli~ F. S.: Studii 
sui Trematodi endoparassiti Dei Monostomum del Box salpa. Atti Accad. Sci. 
Torino 27 (1892). - -  7. Muehling, P.: Die Hehninthen-Fauna dcr Wirbeltiere Ost- 
preufleus. Arch. :Naturgesch. 1 (1898). - -  8. Niiller u. Schmid: Zur Kenntnis der Ent- 
wieklung yon Paramphistomum cervi (Schrank) s. Amphistomum conicum (Zeder). 
Sitzgsber. Ges. naturforsch. Frcunde Bcrl. 1927, Nr 8 - - 1 0 . -  9. Odhner, T.: Zum 
natiirlichen System dcr digenen Trcumtodcn I. Zool. Ariz. 37 (1911). - -  10. Stiles, 
C. W. and J. Goldberger: A study of the anatomy of Watsonius (n. g.) watsoni of 
man etc. Bull. 60, Hyg. Labor. U. S. 1)ubl. Health a. Mar.-Hosp. Serv. Wash. 
1910. - -  11. Stunkard~ H. W.: The parasitic worms collected by the American Museum 
of 1X'at. Hist. expedition to the Belgian Congo 1909--1914. Bull. amer. Mus. :Nat. 
Hist. 58 (1929). - -  12. Takahashi~ S.: t3bcr die Entwicklungsgcschichte des Paramphi. 
8tomum ~ervi. Ref. Zbl. Hyg. 18 (1928). - -  13. Vogel, H.: Der Entwieklungszyklus 
yon Opisthorchis #lineus (Riv.). Zoologiea 86 (1934). - -  14. Wunder, W.: Unter- 
suehungen fiber Pigmentierung und Eneystierung yon Cerearien. Z. Morph. u. 
0kol. Tiere 25 (1932). 

2* 


