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ABSTRACT: Stephanoscyphus eumedusoides n. spec. (Scyphozoa, Coronatae), a cave-living 
polyp with a new mode of development. The new solitary scyphopolyp Stephanoscyphus 
eumedusoides was detected in submarine caves of the rocky shore near Marseille (Medi- 
terranean Sea), where it lives attached to coIomes of corals at a depth of 2-3 m to 40-50 m. 
The new mode of development has been described briefly in an earlier paper in which the 
polyp was given the preliminary name Tesseroscyphus eumedusoides (W~RNER 1971a) but by 
a more detailed investigation it proved to belong to the genus Stephanoscyphus. The essential 
characteristics of the peridermal tube and the soft body are outlined. Most of them are not 
sufficient to identify significantly the new species. Identification was possible by the ob- 
servations on the new mode of development by sessile medusoids which is unique in the order 
Coronatae and the class Scyphozoa. The medusoids originate in the normal way by the 
process of strobilation. But other than in the known scyphozoan development by which free- 
swimming young medusae are produced, the medusoids remain connected with each other and 
the basal residue of the polyp's body within the peridermal tube. Development, morphology 
and anatomy of the medusoids are described. As they exhibit essential medusan characteristics 
they belong to the type of eumedusoid. On the other hand, there are remarkable signs of 
reduction due to progressive steps of evolution. The hermaphroditic medusoids become mature 
and reproduce within the polyp's tube. The fertilized eggs develop within the gastric cavity 
of the medusoids into free-swimming planulae which are released by the chain of degenerating 
and dying medusoids being pushed out of the tube by the regenerating polyp. AfLer a 
planktonic period of several weeks, the planula attaches to a substratum in the normal way 
and undergoes development into the young polyp. This is described briefly. The cnidom of the 
polyp, the medusoid, and the planula consists of holotrichous haplonemes and heterotrichous 
microbasic euryteles. The vertical and horizontal distribution, and some details of the ecology 
are outlined according to the present state of knowledge. Because the new species has been 
collected and found only in submarine caves it is considered to be a true cave-llving animal. 
Its diagnosis is given. 

E I N L E I T U N G  

In einer kurzen Mitteilung wurde ein neuer solit~irer Scyphopolyp beschrieben 
(WERNeR 1971a, vgl. W~RN~I~ 1971b), der wie Stephanoscyphus eine vollst~indige Peri- 
dermr/Shre besitzt, sich aber yon den anderen Formen dieses Genus und yon allen an- 
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deren metagenetischen Scyphozoen durch seine Entwicklung unterscheidet. Er stammt 
aus dem Felslitoral der K~iste yon Marseille, wo er in submarinen H6hlen stellenweise 
tfiiufig gefunden wird. Bei dem neuen Polypen entstehen die Medusenanlagen in der 
fiir Scyphozoen typischen Weise dutch Strobilation. Die in der R6hre durch Quer- 
teilung des Polypenk6rpers erzeugte Strobilationskette 16st sich jedoch nicht in frei- 
schwimmende Ephyren auf, wie das in der Normalentwicklung der metagenetischen 
Scyphozoen der Fall ist, deren Medusen bekanntlich erst w~ihrend einer liingeren pela- 
gischen Phase vom Larvalstadium zur vollen Gr~Sf~e und Geschlechtsreife heranwachsen. 
Vielmehr bleibt bei dem Marseiller Polypen die ganze Strobilationskette mit dem ba- 
salen Restk/Srper und bleiben alle Medusenanlagen miteinander in fester Verbindung; 
sie werden in diesem Zustand ohne Nahrungszufuhr von aui~en geschlechtsreif und 
pflanzen sich fort. Durch die Strobilation entsteht also in der R6hre des Polypen eine 
zusammenh~ingende Kette yon M e d u s o i d e n. Die Keimzellen werden in den Gastral- 
raum der Medusoide abgegeben, wo ihre Entwicklung zur begeif~elten Planula in der 
normalen Weise abl~iu~. Sie werden am Ende der Fortpflanzungsphase frei, wenn der 
regenerierende Polyp die Strobilationskette aus der R6hre herauss&iebt, die sich in die 
Einzelmedusoide aufl6st. Diese sterben schlie~Iich ab und zerfallen. 

Damit war bei metagenetischen Scyphozoen zum ersten Male ein eindeutiger Fall 
der Reduktion der Medusengeneration bekannt geworden: die Medusen werden an- 
gelegt und fortpflanzungsf~ihig, werden abet nicht mehr frei, sondern bleiben mit dem 
Polypen innerhalb der R6hre in fester Verbindung, bis sie ihre Funktion erfiillt haben 
und absterben. Vorher lagen mit den Untersuchungen yon KOMAI (1935) und KOMAI 
& TOXVOKA (1939) zwar Hinweise auf das Vorkommen yon Medusoiden bei der in 
Japan endemlschen Art Stephanoscyphus racemosus vor, doch konnte damals die Ent- 
wicklungsgeschichte dieser Art nicht vollst~indig gekl~irt werden. Das ist erst neuerdings 
gelungen, und es konnte gezeigt werden, dat~ die japanische Art tats~ichlich ebenfalls 
Medusoide erzeugt (WERNER 1973). 

Die Reduktion der freischwimmenden Medusengeneration zu sessilen Gonophoren 
ist bekanntlich bei den Hydrozoen nicht selten. K/3RN (1913) hat die verschiedenartigen 
Reduktionserscheinungen der Gonophoren bei den Hydroidpolypen eingehend unter- 
sucht und eine evolutionistische Entwicklungsreihe der progressiven Reduktion aufstel- 
len k~Snnen, deren Stadien als Eumedusoide, Heteromedusoide, Kryptomedusoide und 
Sporosacs in die Literatur eingegangen sind. Wie sich unmittelbar ergab, steht einer 
partiellen ~3bernahme der Terminologie f/Jr den vorliegenden Fall der Medusenreduk- 
tion bei einem Scyphopolypen nichts im Wege. Da es sich bei seinen Strobilationspro- 
dukten um Gebilde mit deutlich erhaltenem Medusencharakter handelt, k~Snnen sie in 
Analogie zur ersten Stufe der Reduktionsreihe der Hydroiden als E u m e d u s o i d e  
bezeichnet werden. 

Im Vergleich zu den scheibenf6rmigen Ephyren und ebenso zu den erwachsenen 
Medusen der meisten anderen Coronaten haben die Eumedusoide des neuen Polypen 
eine ungew~Shnliche Morphologie, da sie ausgesprochen glockenf6rmig gebaut sind. 
Auf~erdem fehlt ihnen die typische Ringfurche zwischen Zentralteil des Schirms und 
dessen Randbezirken, die hinsichtlich der Organe des Schirmrandes, vor allem mit dem 
Fehlen yon Statocysten weitere Reduktionserscheinungen aufweisem Wesentlich ist 
auch, daf~ die Zahl der Gonaden auf 4 reduziert ist. Bei der Erstbeschreibung des fiir 
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Scyphozoen neuen Entwicklungsganges erschienen mir diese Unterschiede so erheblich, 
dat~ ich die Errichtung des neuen Genus Tesseroscyphus ftir notwendig hielt. In dieser 
Auffassung wurde ich auch dadurch best~rkt, daf~ ich bei der Suche nach einer Art mit 
freischwimmenden Medusen, die als Vorfahr des neuen Polypen h~itte gelten k~Snnen, 
in Tessera princeps HAECKEL, 1880, auf eine Scyphomeduse gestot~en war, deren we- 
sentliche Merkmale, n~imlich Glo&enform des Schirms, Fehlen der Ringfurche, Okto- 
merie des Schirmrandes, Fehlen yon Statocysten, Vierzahl der Gonaden, die Annahme 
verwandtschaRlicher Beziehungen nahelegten. 

Die weiteren Beobachtungen tiber die Entwi&lungsgeschichte des Marseiller Poly- 
pen, der sich nunmehr tiber ftinf Jahre in Laboratoriumskultur befindet, ferner ver- 
gleichende Untersuchungen tiber die Entwi&lung der erw~ihnten japanischen Form 
Stephanoscyphus racemosus haben reich iedoch zu einer Uberpriifung der Erstbefnnde 
und zu einer anderen Beurteilung der Reduktionserscheinungen veranlai~t, die eine Re- 
vision der bisherigen systematischen Bewertung zur Folge haben. Die wichtigste Beob- 
achtung, die die Errichtung eines neuen Genus tiberfltissig macht, betri~ die Entwick- 
lung und Struktur des Schirmrandes der Medusoide. Es hat sich gezeigt, dat~ die Organe 
des Schirmrandes bei den jungen, in der Entwicklung begriffenen und in der Polypen- 
r/Shre befindlichen Medusoiden in der gleichen Weise angelegt werden k6nnen wie bei 
den Ephyren yon Arten mit freien Medusen. Sie lassen dann die glei&e Aufteilung des 
Schirmrandes in 8 Randlappenpaare erkennen, wie sie ftir die Ephyren des Genus Nau- 
sitho~ typisch sin& Andererseits wurde beobachtet, dat~ die Bildung der Randlappen 
nicht bei allen Medusoiden in einheitlicher Weise erfolgt, daf~ sie vielmehr variieren 
kann; sie weisen dann einen unterschiedlichen Grad der Rti&bildung auf. Hinzu 
kommt, dag der Entwicklungszustand des Schirmrandes bei den ~ilteren Medusoiden, 
die vom Polypen aus der R/Shre herausgeschoben werden, dann vor dem Zerfall stehen 
und oft schon geschrumpft sind, vielfach nicht mehr eindeutig erkennbar ist. 

In jedem Fall treten bei den Medusoiden Reduktionserscheinungen des Schirm- 
randes mit Regelm~ii~igkeit auf. Sie sind jedoch nach den neuen Beobachtungen nicht 
als prim~ir einfach, das heit~t als primitiv, sondern mtissen als sekund~ir vereinfacht und 
wie die tibrigen Reduktionserscheinungen als Ergebnis einer progressiven Evolution 
gedeutet werden. Daher ist anzunehmen, dat~ der neue Polyp yon Vorfahren abstammt, 
die normale, schdbenf/Srmige Ephyren und frdlebende Medusen des Nausitho~-Typs 
gehabt und wahrscheinlich diesem Genus angeh~Srt haben. Wegen ihrer unterschied- 
lichen Entwi&Iung und wegen des Fehlens freier Medusen kann die neue Art jedoch 
nicht in das Genus NausithoF selbst eingeordnet werden; vielmehr geh~Srt sie in das 
Genus Stephanoscyphus und erh~ilt deswegen den Namen S. eumedusoides, wie schon 
frtiher angektindigt worden ist (W~RNER 1973). 

Der genaueren Beschreibung der Morphologie und Entwi&lung der neuen Art 
dient der folgende Beitrag; er erg~inzt damit die kurze Erstbeschrdbung, die zun~ichst 
nur mit dem ungew~Shnlichen Entwi&lungsgang bekannt machen mike. So ist es jetzt 
auch m~Sglich, die no& fehlende Artdiagnose dnzuschlie~en. 
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MATERIAL UND METHODE 

Die Entdeckung der neuen Art Stephanoscyphus eumedusoides ist Herrn Dr. 
ZIBROWIUS, Marseille, zu verdanken, der bei Taud:untersuchungen tiber die sessile 
Fauna untermeerischer Htihlen der Felsktiste von Marseille das vereinzelte, stellenweise 
auch h:iufige Vorkommen yon solit~iren Polypen festgestellt hatte, die nach Form und 
Struktur der Peridermr~Shren dem Genus Stephanoscyphus angehtiren mut~ten und der 
Art S. simplex zugeordnet wurden (Z:BI:OWI~S 1968). Die Genus-Diagnose war bei der 
Untersuchung des konservierten Materials leicht zu best~itigen. Es handelte sich um eine 
Form mit kr~i~iger, braungelb gef:irbter RShre, die meist an Korallenst~Sckchen der 
Arten Leptopsammia pruvoti, Holoplangia durotrix und Coenocyathus dohrni ange- 
he~et waren. Die Grt~i~e der Polypen war gering und betrug meist nur 5 bis 10 ram; 
immerhin war die Mehrzahl grot~ genug, daf~ sie mit blot~em Auge erkennbar war. 

Die weitere Untersuchung des konservierten Materials best:itigte die fiir viele Ste- 
phanoscyphus-Arten zutreffende Erfahrung, dal~ eine einwandfreie Identifizierung 
nach Strukturmerkmalen der R/Shre und des stark kontrahierten Weichk~Srpers nicht 
mSglich ist. Ferner hatte sich schon vorher gezeigt, daf~ sich unter den beiden in der 
Literatur beschriebenen solit:iren Arten S. simplex Kn:KVATRICK, 1890, und S. corni- 
formis KolvlAi, 1936, eine ganze Anzahl verschiedener Arten verbirgt, und dai~ nut die 
genaue Kenntnis des ganzen Lebenszyklus die sichere systematische Einordnung zul:it~t. 
So erwies es sich als notwendig, ftir die n:ihere Untersuchung des Marseiller Polypen 
Iebendes Material zu erhalten. Das besondere Interesse an dieser Form lag darin be- 
grtindet, dat~ aus dem Mittelmeer bislang eine sotitiire Form nut durch Funde aus grS- 
f~eren Wassertiefen bekannt war (Lo BIANCO 1903). 

Durch den perstSnlichen Taucheinsatz yon Herrn Dr. ZIBROWIUS gelang es, im Ok- 
tober 1969 ausreichende Mengen yon lebenden Polypen zu erhalten, die den Transport 
in Thermogef:if~en gut tiberstanden und in Laboratoriumsdauerkultur genommen wer- 
den konnten. Die Daten der Fundchronik sind in der Tabelle I zusammengestelIt. W~,h- 
rend der Zuchtperiode des Winters und Fr:ihjahrs 1969-70 begannen die Polypen zu 
strobilieren und iiei~en dann den neuen Entwicklungsmodus erkennen. Dabei stellte sial: 
bald heraus, daf~ die Strobilation ein temperaturabh:ingiger Prozeg ist, der im Labora- 
torium bei Temperaturen von 15 bis 17 ° C im langfristigen Wechsel mit einer Erholungs- 
phase regelm:ii~ig erfolgt. Die obere Grenztemperatur lag bei etwa 22 ° C. Diese Er- 
fahrung legte den Versuch nahe, die Strobilationsperiode bei Polypen am Fundort zu 
erfassen. Bei dem reichhaltigen Material yore Oktober 1969 war keine einzige Strobila 
beobachtet worden. Da an der Nordktiste des Mittelmeeres die Wassertemperaturen in 
den Tiefenstufen yon 0 bis 50 m w~hrend des Winters auf 12 bis 10 ° C absinken, da 
ferner in einer Wassertiefe yon 20 m im Friihjahr bei steigenden Temperaturen die 
kritische Grenze yon etwa 15 ° C im Mai bis Juni errei&t wird (BHAuD et al. 1967, vgl. 
MINAS 1971), konnte fiir den Anfang Juni das Vorkommen yon Strobilae an den 
Fundorten vorausgesagt werden, falls der Eintritt der Strobilation wirklich yon der 
Temperatur abh:ingig ist. 

Der Erfolg hat diese Erwartung besfiitigt; bei der gezielten Probenentnahme am 
10.6. 1970 zeigte sich, daf~ tatsiichlich ein nicht unerheblicher Teil der gesammelten 
Polypen (ca. 11 °/0) in Strobilation begriffen war und daf~ weitere Strobilationen kurz 
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Tabelle i 

Stephanoscyphus eumedusoides n. spec. Fundliste fiir das westliche Mittelmeer 
und die Atlantikkiiste (Portugal) 

Datum Fundorte Wassertiefe Anzahl (in Klammern 
(n-l) leere R~Shren) 

9.10. 1969  Marseitle, Ile de Jarre, Decke einer H/Shle 2-3 10 
Marseille, Ile de Riou, Oberhang eines 20 ca. 50 
H~hleneinganges 

27.10. t969 Marseille, Cassis, Grotte des Tr6mies, 
Decke einer H~Shle 10 4 

28.10. 1 9 6 9  Marseille, Ile de Riou, Oberhang des Ein- 
ganges der gleichen H6hle wie am 9. 10. 
1969 20 90 

EndeM~irz 1970 Marseille, La Ciotat, IIe Verte, unter 
Steinen 20 5 

10. 6. 1 9 7 0  Marseille, Ile de Riou, gleiche H6hle 
(a) f3berhang am Eingang 20 2 (1) 
(b) Decke der HBhle, N~ihe Eingang 25 249 (48) 
(c) De&e, N~ihe H6hlenende ? (6) 
(d) Senkrechte Wand des H/Shlenendes, 30 13 (1) 

0,5 m iiber dem Boden 
April •974 Marseille, Ile de Riou, glei&e H~Shle / 

Marseille, Ile d'Imp6riau de Terre, Tunnel j 20 74 
4. 6. 1974  Marseille, lie d'Imp6riau de Terre, Htihie 20 97 
8. 6. 1974  Marseille, Ile d'Imp6riau du Large, H6hle 43 176 (19) 

30. 4. 1969 Tunis, Ile Zembra, H6hle* 35 2 
7. 8. 1969  Portugal, bei Sesimbra, H6hle* 3-6 10 

29. 5. 1974 Golf yon Neapei, H6hien bei Sorrent* 3-5 3 (+ mehrere 
Bruchstticke) 

* Nachtriigliche Identifizierung aus konserviertem Material. 

darauf im Laboratorium auftraten. Clbereinstimmende Ergebnisse wurden im Juni 1974 
erzielt, als weiteres Lebendmaterial in anderen submarinen H~Shlen bei Marseille ge- 
sammelt und anschlief~end untersucht wurde. 

Beim Sammeln wurden vom Taucher die Korallenst6ckchen yon der Decke und 
den W~inden der submarinen H~Shlen mit Hammer und Meii~el abgel~Sst und sofort an 
Bord des Schiffes auf das Vorkommen yon Polypen untersucht und sortiert. Diese wur- 
den dann anschliei~end im Laboratorium mit Hilfe des Stereomikroskopes vom gr/Sbe- 
ren Ansatzmaterial befreit. Die Polypen wurden dabei nach M~SgIichkeit mit einem 
kleinen Stiick des natiirlichen Ansatzmaterials belassen, um sie nicht zu besch~idigen 
und um die basale Haflcscheibe unverletzt zu lassen. Es zeigte sich, dab zahlrei&e Poly- 
pen tier in den H6hlungen und Spaken der Korallenst~Sckchen angeheRet waren, so daf~ 
es nicht immer gelang, die R6hren vNlig unbesch~idigt mitsamt den Haftscheiben abzu- 
16sen. Doch best~itigte sich die an anderen Arten gemachte Erfahrung, daf~ der Verlust 
der Haf~s&eibe oder auch eines kleineren Teiles der ganzen Basis keine nennenswerte 
Sch~idigung ftir den Polypen darstellt. Er verschliei~t die akzidentelle untere Ctffnung 
mit einer Peridermquerwand und lebt auf dem Boden der Kulturschale in normaler 
Weise welter. 

Die bei den langfristigen Kulturversuchen angewandten Methoden wurden bereits 
friJher beschrieben (WERNER 1968, vgl. WERNrR 1971b). Hinsichtlich der Ern~ihrung 
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ist zu erg~inzen, dag die individuelle Fiitterung der Polypen mit Stiickchen frischer 
Mitteldarmdriise yon Mytilus edulis und die zweigliederige Kultur mit dem Harpacti- 
ciden Tisbe hoIothuriae die besten Kulturerfolge brachten. Das verwendete Seewasser 
stammte aus der Umgebung yon Helgoland und wurde stets in Glasballons transpor- 
tiert und aufbewahrt. Durch Zufiigen entsprechender Mengen yon NaC1, MgSO4, 
CaCI:?, KC1, Na~CO~ wurde es auf einen anniihernd konstanten Weft yon 34,50 °/oo S 
eingestellt. Fiir die vorl~iufige histologische Untersuchung wurden die Polypen und 
Strobilae mit 7,5 °/0-L6sung yon MgCI~ in Aqua dest. bet~iubt; anschliegend Fixierung 
mit Bouin und Einbettung in Paraffin. Kernf~irbung mit Delafield's H~imatoxylin, 
Nachf~irbung mit Eosin. 

BEFUNDE 

D i e  M o r p h o l o g i e  des  P o l y p e n  

Peridermr~Shre und Weichk~Srper yon Stephanoscyphus eumedusoides weisen einige 
Unterschiede gegeniiber anderen Arten des Genus auf, wie im einzelnen zu zeigen ist. 
Doch reichen die unterschiedlichen Strukturmerkmale des Polypen allein nicht aus, ihn 
als neue Art zweifelsfrei abzugrenzen. Seine Sonderstellung ist vielmehr durch die voll- 
st~indige Kennmis seines Entwicklungsganges zu begriinden, der daher auch in der Art- 
diagnose beriicksichtigt werden mug. 

Die PeridermrShre 

Ein charakteristisches Merkmal ist der solitaire Habitus, da niemals ein Polyp an- 
getroffen wurde, der auch nur Spuren einer Verzweigung h~itte erkennen lassen. Der 
Weichk/Srper wird yon der wohlentwi&elten Peridermr/Shre vollst~indig eingeschlossen, 
so dag aus deren oberer Mandung nur der Kopfteil mit der Tentakelkrone heraus- 
s&aut (Abb. 1-3, 6). Der sich verjiingende Basalteil ist am Substrat mit einer kleinen 
Ha~scheibe befestigt, welche die fiir Stephanoscyphus iibliche Form hat. Ihr Umrig ist 
allerdings of~ unregelm~igig, da er yon der Form und Beschaffenheit der Ansatzstelle 
abhS.ngt. Im Normalfall hat die Ha~scheibe einen rundlichen oder ovalen Umrig und 
~ihnelt im Jugendzustand einer einfachen glattwandigen niedrigen Kuppel, yon der sich 
die R~Jhre schornsteinf6rmig erhebt. Durch sekund~ire Wachstumserscheinungen wird 
der Rand sp~iter unregelm~igig gelappt, und der urspriinglich einheitli&e Innenraum 
wird durch radiale Vertikalw~inde so aufgegliedert, dag unregelm~igig geformte nied- 
rige Seitenkammern entstehen, die zur Mitre und zum R/Shrenlumen ge~Sffnet sind. Der 
Durchmesser des basalen R6hrenteils dicht fiber der Hafischeibe ist ann~ihernd konstant 
und betr~igt 0,2 mm. Der Durchmesser der Hai°cscheibe ist wegen der off unregelm~igi- 
gen Beschaffenheit schwer zu ermitteln. Er betr~igt bei jungen, aus der Planula geziich- 
teten Polypen, die sich auf ebener Unterlage (Boden der Kulturschale) angehe~et hat- 
ten, im Durchschnitt 0,6 mm. 

Im Vergleich zu anderen Arten mug fiir S. eumedusoides die besonders kr~ifldge 
Ausbildung der R6hre hervorgehoben werden, was vor atlem fiir die untere R/Shren- 
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h~ilfLe zutri~. Hier hat die RShre entsprechend eine relativ di&e Wandung und eine 
kr~it~ig dunkeI- bis mittelbraune F~irbung, w~ihrend der obere RShrenteil eine hell- 
braune bis gelbe F~irbung aufweist. Bei einer RShre yon 22,2 mm L~inge hatte die Wan- 
dung des Basalteils eine Dicke von 0,021 mm und nahm im unteren Drittel no& auf 
0,026 mm zu. Die Wanddicke betrug dicht unterhalb der sehr zarten R6hrenmiindung 

P 

Abb. 1 a, b: Stephanoscyphus eumedusoides n. spec., lebender Polyp, dessen WeichkSrper bis 
auf den Kragen kontrahiert ist. Zu beachten ist in b die etwas gr/5~ere Breite und ver~inderte 
Oberfl~ichenstruktur des oberen RShrenteils, die auf bessere Wachstumsbedingungen in der 
Kultur zurii&zufiihren sind, ferner in a die lamellenartigen Wandverst~irkungen im BasalteiI. 
P Pigmentring, W Wandverst~irkungen. L~inge der RShre 8,6 mm, oberer Durchmesser 1,45 ram. 

(Gesammelt am 28. 10. 1969; Zeichnung: F. HrCKMANN, 12. 5. 1970) 

0,002 mm. Die ausgesprochen kr~ifkige F~irbung der R/Shre ist wahrscheinlich durch die 
stiirkere Einlagerung yon Pigment bedingt, worauf das Vorhandensein eines Pigment- 
ringes am unteren Rand des Kragens, das heigt im Bereich der Bildung der RShren- 
substanz, hinweist (vgl. p. 445). 

Die L~inge der R6hre ist vom Alter und yon den Wachstumsbedingungen abh~ingig 
und starken individuellen Schwankungen unterworfen. Das am 28.10. 1969 gesam- 
melte und im M~irz/April 1970 gemessene Material hatte eine durchschnittliche GrStge 
yon 5 his 10 mm; das Maximum betrug 16 mm. Bei dem gleichen Material betrug die 
durchschnittliche L~inge Ende August 1972, also nach fast dreij~ihriger Kulturzeit, 7 bis 
15 ram, bei einem Maximum yon 26,5 ram. Der Durchmesser der RShrenmiindung be- 
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trug 0,96 bzw. 1,63 mm. Nach allen Beobachtungen verlangsamt sich das Wachstum 
bei alten Polypen und diirRe eine maximale L~inge von 25 bis 30 mm nicht iiber- 
schreiten. 

Abb. 2: Stephanoscyphus eumedusoides n. spec., Auflichtphoto Iebender Polypen. Die un- 
regelm~if~ig gekriimmten RShren sind h~-ufig bei Polypen anzutreffen, die an KorallenstSckchen 

angehe~et sind. (1 : 6) 
Abb. 3: Stephanoscyphus eumedusoides n. spec., Photo einer beim Fang leeren RShre. 7Die 
Oberfl~ichenstruktur mit schmalen, dicht aufeinanderfolgenden Querringen und schwa& aus- 
gepr~igter oder fehlender L~ingsstreifung ist charakteristisch fiir fangfrisches Material. (1 : 14) 

Die Form der RShre ist bei frischgesammelten Polypen relativ schlank, und es ist 
eine kontinuierliche langsame Erweiterung yon der Basis bis zur oberen Miindung zu 
verzeichnen. Um so mehr fiel auf, daf~ sich der Durchmesser des oberen RShrenteils bei 
gut erniihrten Kulturexemplaren relativ schneller vergrSf~erte, so daf~ sich an dieser 
Form~inderung der Einfluf~ der unterschiedlichen Lebensbedingungen direkt ablesen 
lief~ (Abb. lb). Diese Beobachtung spricht dafiir, daf~ S. eumedusoides nach der Form 
der RShre eher zur S. simplex-Gruppe gehSrt als zur S. corniformis-Gruppe, da die 
letztere Art nach KRAMP (1959) eine etwas schlankere RShre besitzt. Auf die unter- 
schiedlichen Formverh~iltnisse der RShren bei solit~iren Arten yon Stephanoscyphus, 
ftir die nach KRAMP als quantitativ erfai~bare GrSi~e der Quotient (Durchmesser der 
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R/Shrenmi~ndung : GesamtI~nge der R~Shre) angegeben werden kann, wird in einer sp~i- 
teren Arbeit n~iher einzugehen sein. Bei dem erwiihnten Lebendmaterial yon S. eu- 
medusoides, das Ende August 1972 gemessen wurde und eine fast dreij~ihrige Kulturzeit 

hinter sich hatte, betrug dieser Quotient--D = 0,11. 
L 

Weiterhin ist bemerkenswert, dat~ die Polypen oR unregelmiii~ig gekri~mmte R6h- 
ren hatten, wodurch sie sich gleichfalls yon anderen Arten unterscheiden lassen, die 
meist gerade bis schwa& hornf6rmig gekr~immt sind. Die unregelm~igige R~Shrenkriim- 
mung bei S. eumedusoides (Abb. 2) ist jedoch zweifellos sekund~rer, zuf~illiger Natur 
und h~ngt mit den Wachstumsbedingungen am nat~irlichen Standort zusammen. Wie 
erw~ihnt, wurden die meisten Polypen an Korallenst~ckchen gefunden. Belm AbI/Ssen 
zeigte sich, da~ sich die Planula-Larven mit Vorliebe in den feinen Ritzen und Spalten 
an der Skelettbasis der StiSckchen angehei~et haben mut~ten, so daf~ die sich aus ihnen 
entwickelnden Polypen ihre Wachstumsrichtung den ~Srtlichen Gegebenheiten anpassen 
und sie oR ~indern muf~ten. Hinzu kommt, daf~ die Polypen, die an der H6hlendecke 
angeheflcet sind, nicht frei nach oben wachsen k6nnen, wie das ihrer normalen Wachs- 
tumsrichtung entspricht. Die langj~ihrigen Kulturversuche mit zahireichen Polypen ha- 
ben best~tigt, dai~ das erw~ihnte unregelmiif~ige Formwachstum nicht als normal zu 
betrachten ist. Zum gleichen Ergebnis fiihrte die Aufzucht yon Jungpolypen aus Pla- 
nuIae, die die typische, schwa& hornf6rmige Kr[immung aufwiesen. Die praktische 
Erschwerung einwandfreier Liingenmessungen bei dem H6hlenmaterial l~iflt sich nur 
dadurch einigermaf~en ausgleichen, daf~ die Kr~immungen ausgemessen und die Teil- 
werte addiert werden. 

Die ~iut~ere Oberfl~iche der R6hre weist zwar die ffir Stephanoscyphus typische 
Struktur mit deutlichen Querringen und feinen LSngsstreifen auf; doch bestehen auch 
in diesem Merkmal Unters&iede zwischen den frisch gesammelten und den ~iber l~in- 
gere Zeit kultivierten Exemplaren. Bei den ersteren sind n~imlich die Querringe oi~ sehr 
schmal, was offenbar auf Iangsames Wachstum zuriickzuf[ihren ist (Abb. 3). Dadurch 
tritt die feine L~ngsstreifung weniger deutlich in Erschelnung oder ist i~berhaupt nicht 
zu erkennen. Im Gegensatz dazu f~ihrt das schnellere Wachstum bei den Kulturtieren 
zur Ausbildung breiterer Querringe, bei denen dann auch die L~ingsstreifung deutlich 
ausgepr~igt ist. In Abbildung lb ist die Fmderung der Oberfl~ichenstruktur bei einem 
Kulturexemplar deutlich. Daher geh6rt auch bei S. eumedusoides die Quer- und L~ings- 
streifung zum Grundmuster der Oberfl~ichenstruktur der Peridermr/Shre. 

Die Innenseite des gr~Sf~ten Teiles der R~Shrenwandung ist glatt. Nur im Basalteil 
treten Zahnbildungen und unregelm~it~ige, iamelleniihnliche Wandverstiirkungen auf. 
Wie fr~iher beschrieben wurde (KRAMP 1959, WERNER 1967, C~AP~N & Wm~r~ 
1972) mui~ das Vorhandensein yon mehreren Zahnkr~inzen auf der Innenseite der R6h- 
renwandung als £i~r die meisten Arten yon Stephanoscyphus typisch gelten. Bei ihnen 
besteht ein solcher Zahnkranz meist aus 4 gr~geren perradialen und 4 kleineren inter- 
radialen Z~hnen, die ~iber Kreuz angeordnet sind und im gIei&en Niveau liegen. Bei 
der R6hre yon S. eumedusoides findet sich jedoch meist nut ein einziger Zahn im Basis- 
tell, der eine perradiale Lage hat (Abb. 4, 5a, b). Bei der vergleichenden Priffung eines 
gr~Sf~eren Materials zeigte sich, dai~ nut in wenigen F~illen 2 solcher Einzelz~ihne vor- 
handen und dai~ sle dann senkrecht tibereinander angeordnet waren. In anderen F~,illen 
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fehlten Zahnbildungen vollst~indig. Das Fehlen yon Zahnkr~inzen ist als sekundS.res 
MerkmaI zu betrachten, und man muig ann&men, daig S. eumedusoides yon Vorfahren 
abstammt, bei denen sie vollst~indig ausgebildet waren. 

Ferner lassen sich im Basisteil der Rtihre h~iufig Peridermstrukturen beobachten, 
die bei anderen Arten bisher nicht angetroffen wurden. Sie bestehen aus lamellenarti- 
gen Wandverst~irkungen, die schon ~iuflerlich bei der Betrachtung im Auflicht gut er- 
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Abb. 4 Abb. 5 

Abb. 4: Stephanoscyphus eumedusoides n. spec., Basalteil einer R6hre mit Einzelzahn (Auf- 
sicht auf die Ansatzfl~/che an der R6hrenwand). W lamellenartige Wandverstitrkungen, Z Zahn. 

(Zeichnung: F. HECKMANN) 
Abb. 5 a-e: Stephanoscyphus eumedusoides n. spec., R/Shrenabschnitte aus dem gleichen Basal- 
tell wie in Abbildung 4. a Seitenansicht des Einzelzahns, b Querschnitt mit Aufsicht auf den 
Zahn yon oben, c-e Querschnitte mit den WandverstS.rkungen. (Zeichnung: F. HECKMANN) 

kennbar find und in unregelm~i~iger Form, Zahl und Gr6f~e auftreten (Abb. 4, 5 c-e, 
vgl. Abb. 1). Wie die Querschnitte der R6hrenwandung erkennen lassen, sind sie sekun- 
d~irer Natur und stellen hohle, kammerartige Wandverst~irkungen dar. Meist liegen 
sie in der L~ingsri&tung der RShre zu mehreren di&t hinter-, stellenweise au& neben- 
einander. Ihre Entstehung ist vermutlich die glei&e wie bei den Zahnbildungen der 
Zahnkr~inze (CHAvMAN & WrRN~I< 1972); diese ist dadurch gekennzeichnet, dat~ sich 
der Weichk~Srper yon der R~Shrenwandung abhebt und daft seine Epidermis an dieser 
Stelle neue RtShrensubstanz ausscheidet. Im Endergebnis entsteht so ein allseitig yon 
Periderm umgebener Hohlraum der R6hrenwandung. Die lamellenartigen Wandver- 
s6irkungen treten haupts~ichlich bei ~ilteren Tieren auf. 
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Wie sich aus der Beschreibung der wesentlichen RShrenmerkmale:Festigkeit, 
Farbe, Formverh~iltnisse, Oberfliichenstruktur, Vorhandensein von Zahnbildungen und 
Wandlamellen im Basalteil ergeben hat, sind sie insgesamt mehr oder weniger variabel 
und kSnnen kaum als sichere Artunterscheidungsmerkmale bewertet werden. Ftir die 
Identifizierung yon lebendffischen oder unmittelbar nach dem Fang konservierten 
Tieren eignen sich am ehesten noch die dunkelbraune F~irbung und robuste Beschaffen- 
heit der R6hre sowie die Oberfl~ichenstruktur mit den schmalen Querringen und der 
kaum erkennbaren L~ingsstreifung. Ein sicheres Merkmal ist ferner das Fehlen von 
Zahnkr~inzen, w~ihrend das Vorhandensein yon 1 oder 2 Einzelziihnen und von Wand- 
verst~irkungen ira Basalteil wegen ihrer Variabilit~it nur beschr~nkt brauchbar ist. AIs 
weiteres Artkennzeichen ist nach den bisherigen Fundbeobachtungen noch das Vor- 
kommen in HShlen anzuftihren (vgl. p. 459). 

Der WeichkSrper 

Wie bei den anderen Arten ist der WeichkSrper yon S. eumedusoides in seiner 
Morphologie yon der schlanken PeridermrShre bestimmt und I~if~t sich in das Capitu- 
turn mit Tentakelkrone, Mundscheibe und Kragen, den Iangen Calix und den Basalteil 
aufgliedern (vgl. CHAPMAN & WERIVER 1972). Die beiden letzteren Abschnitte gehen 
ohne deutliche Grenze ineinander tiber und unterscheiden sich kaum in ihrer Anatomie, 
wohl aber in ihrer Funktion. Der dtinnwandige Calix ist der KSrperteil, in dem die 
wesentlichen Prozesse des aktiven Stoffwechsels ablaufen und dessen oberer Tell w~ih- 
rend der Strobilation in die Medusenanlagen umgewandelt wird. Der Basalteil des 
KSrpers dient haupts~ichlich der Speicherung von Reservestoffen; daher sind seine 
Wandungen verdickt. Aus diesem Abschnitt regeneriert der Polyp nach beendeter 
Strobilation oder nach einem zuf~illigen Verlust der oberen Abschnitte den vollst~n- 
digen KSrper. 

Der Kopfteil ragt mit Tentakelkrone, eingesenkter Mundscheibe und relativ brei- 
tern Kragen (Breite ca. 0,5 ram) tiber die RiShrenmtindung hinaus (Abb. 6). Die Zahl 
der Tentakel ist vom Alter bzw. yon der GrSi~e der Tiere abh~ingig und betr~igt bei 
erwachsenen Tieren 40 bis 60. Die Maximalzahl war 70. Die Tentakel sind in einem 
Kranz angeordnet. Da sie jedoch meist abwechselnd nach oben und unten getragen 
werden, sind ihre Ansatzstellen parallel zur K6rperachse etwas gegenelnander versetzt. 
Das t r i~  vor allem ftir grSt~ere Tiere mit einer h~Sheren Tentakelzahl zu. Die 4 Gastral- 
septen setzen an der einfachen, sich ringblendenartig erweiternden MundSffnung an. 
Sie heben si& unterhalb der Mundscheibe bogenfSrmig yon der Wand des Coelenteron 
ab, so dab ein kurzes oberes Sttick in Gastraltaschen aufgegliedert ist. Im Calix flachen 
sich die Septen ab und verlaufen als bandfSrmige, schwach ausgebildete Verdickungen 
nach unten in den Basalteil. Der Ringkanal (-sinus) ist im Kopfteil als horizontal ver- 
laufender entodermaler Kanal vorhanden und 5ffnet sich an seiner unteren Kante 
durch 4 perradiale einfache Poren in den Gastralraum. Die bei anderen Arten vorhan- 
denen kurzen Radialkan~ile (W*RNER 1966, 1967) sind daher bei S. eumedusoides auf 
einfache porenartige ESffnungen reduziert, wie das auch schon ftir den kolonialen 
Polypen yon Nausitho~ punctata beschrieben ist (CHAPMAN & WrRNER 1972). 
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Die F~irbung des WeichkSrpers ist schwach gelblich. Nur der untere Saum des 
Kragens hat bei den meisten Exemplaren eine kr~ittiger gelbliche bis schwach br~iunliche 
F~irbung. Sie ist besonders deutlich in der wenig eingesenkten Rinne, in der beim aus- 
gestreckten Tier Weichk6rper und Rand der R~Shrenm[indung verbunden sind und in 
der die Ausscheidung der RShrensubstanz bei dem L~ingenwachstum erfolgt (P, Abb. 1, 
6). Dieser Farbring der Kragenepidermis ist nicht bei allen Tieren gleich deuttich ent- 

Abb. 6: Stephanoscyphus eumedusoides n. spec., Polyp mit ausgestreckter Tentakelkrone. 
P Pigmentring am unteren Rand des Kragens. L~inge der RShre 15,4 mm, oberer Durchmesser 

1,4 ram, unterer Durchmesser 0,2 ram, Zahl der Tentakel 42. (Zeichnung: F. HEC~MANN) 

wickelt, aber bei einem grof~en Teil doch deutlich erkennbar. Abschlief~end ist zu den 
Merkmalen des WeidlkSrpers zu sagen, dai~ er bis auf den beschriebenen Pigmentring 
keinerlei strukturelle Eigentiimlichkeiten aufweist, die eine sichere Unterscheidung yon 
anderen Arten erm6glichten. Das gilt auch fiir die Nesselzellausstattung, die sp~iter be- 
handelt wird (pp. 456-458). Zum Alter der Polypen ist zu bemerken, daf~ das Ein- 
zelexemplar of[enbar ein recht hohes Alter erreichen kann. Die beim Fang mindestens 
einj~ihrigen Polypen wurden inzwischen 4 und 5 Jahre gezfichtet, ohne dat~ auf~er dem 
verlangsamten L~ingenwachstum andere Alterserscheinungen beobachtet wurden. Auch 
dies ist eine Eigenscha~, die S. eumedusoides mit den anderen Arten teilt. 
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D i e  S t r o b i l a t i o n ,  d ie  E n t w i c k l u n g  u n d  S t r u k t u r  
d e r  M e d u s o i d e  

Wie schon einleitend erw~ihnt, strobiliert S. eurnedusoides in der fiir alle Scypho- 
zoenpolypen typischen Weise dutch Querteilung des K6rpers, dessen obere H~il~e oder 
oberen zwei Drittel in die Medusenanlagen umgewandek werden. Nach Beendigung 
der Strobilationsphase regeneriert der Polyp aus dem basalen Restk~Srper; er w~chst 
welter und kann sp~ter erneut strobilieren. Wenn damit im Grundvorgang der Strobi- 
lation Ubereinstimmung mit den anderen metagenetischen Arten best&t, so treten in 
den Einzelvorg~ingen der Entwicklung und Morphogenese do& Unterschiede auf, die 
den bekannten Ablauf erheblich ver~indern. Die Unterschiede sind bestimmt durch die 
geringe Zahl, die ver~inderte Morphologie und Anatomie sowie das definitive Schicksal 
der Strobilationsprodukte und bedingen sich gegenseitig. 

S. eumedusoides strobiliert nach dem polydisken Typus, wobei meist 5 bis 7, 
maximal 9 Glieder in der Strobilationskette entstehen. Der kleinste in Strobilation an- 
getroffene Polyp yon 4,5 mm R/Shrenl~inge hatte 3 Medusenanlagen erzeugt. Mit die- 
set im Vergleich zu anderen Arten des Genus, bei denen in einer einzigen Strobilations- 
phase zahlreiche, bei einigen Species mehrere 100 bis mehrere 1000 Medusenanlagen 
erzeugt werden k/Snnen, sehr geringen Zahl ist zun~chst korreliert, dai~ w~hrend der 
Strobilation keine Streckung des Polypenk6rpers eintritt. Bekanntlich streckt sich die 
Strobitationskette bei den Arten mit zahlrei&en Medusenanlagen so erheblich, dag sie 
sich in der R/Shre aufwinden mul~, um in ihr Platz zu finden. Ferner haben die Medu- 
senanlagen der anderen Arten yon Beginn ihrer Entwicklung bis zu ihrer Abl~Ssung die 
flache Scheibenform, die f/.ir die Ephyren nicht nur der Coronatae, sondern auch der 
Semaeostomeae und Rhizostomeae charakteristisch ist. Im Gegensatz dazu haben die 
Medusenanlagen yon S. eumedusoides yon Anfang an eine ausgepr~igte Glockenform, 
so dag ihr L~ingsdurchmesser im Verh~iltnis zum Querdurchmesser erheblich vergr~5t~ert 
ist. 

Das erste Anzeichen der beginnenden Strobilation besteht darin, daf~ der Weich- 
k6rper in seiner oberen H~ilt~e durch die Ansammlung yon Reservestoffen in zuneh- 
mendem Maf~e undurchsichtig wird. Das trifl} besonders ftir die Septen zu. Mit metamer 
angeordneten Verdi&ungen der Septalleisten werden auf diesem Anfangsstadium be- 
reits die ersten Anlagen der Gonaden si&tbar. Zwis&en diesen Verdi&ungen hebt si& 
gleichzeitig der K/Srper yon der R6hrenwand ab, und es beginnt die zentripetale Ein- 
schniirung, dur& die er in die Medusenanlagen aufgeteilt wird. Ihre Bildung ist ein 
vereinfachter Vorgang, well sie als einfache, unvollst~ndige Querdurchtrennung des 
Polypenk~irpers verstanden werden kann, w~ihrend die Formbildungsvorg~inge bei der 
Strobilation der Arten mit freien Ephyren erheblich komplizierter sind. Das betri~ 
beispielsweise die Entstehung des Gastralraumes, der bei der Entwi&lung freier Ephy- 
ren neu entsteht, bei den Medusoiden yon S. eumedusoides aber als Teil des Coelenteron 
des Polypen dur& die Eins&nlirung direkt iibernommen wird. 

An den Einschniirungsstellen w~ichst die Kgrperwand als Doppellamelle ringblen- 
denartig in zentripetaler Richtung vor, ohne dabei aber in der Mitre vollst~indig zu 
verwachsen. Die Gastralr~iume alter so gebildeten Medusoide bleiben daher in st~in- 
diger zentraler L~ngsverbindung. An den Einschniirungsstellen entsteht aus dem - auf 
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die K6rperachse des Polypen bezogen - unteren proximalen Blatt der Doppetlamelle 
die Subumbrella, aus dem oberen distalen Blatt die Apikalregion der Medusoide, die 
hier verbunden bleiben. Ferner w~ichst an den Einschn~irungsstellen yon der Peripherie 
des jeweils unteren Medusoids zentrifugal und nach oben der Schirmrand aus, der sich 
beim weiteren Wachstum in die Randlappen und die zwischen ihnen gelegenen 8 kurzen 
soliden Tentakel gliedert. So entsteht die zusammenh~ingende Kette yon Medusoiden, 

Abb. 7: Stephanoscyphus eumedusoides n. spec., Auflichtphoto einer vollst~.ndigen Strobi- 
lationskette yon 7 Eumedusoiden, die mit dem oberen Tell des PolypenkSrpers der Periderm- 
rShre enmommen ist. Bei den mittleren Randlappen des yon oben 3. und 4. Medusoids ist die 

Paarigkeit deutlich zu erkennen. L~nge der Strobilationskette 9 mm 

die mit Apikalteil und Schirmrand bzw. Subumbrella teilweise verwachsen und inein- 
ander geschachtelt sind (Abb. 7). Die Entwicklungsgeschwindigkeit ist im distalen Tell 
der Strobilationskette etwas gr6f~er, so daf~ die Differenzierung der oberen Medusoide 
der der unteren vorauseilt. Das unterste Medusoid, das entsprechend als j~ingstes zu be- 
zeichnen ist, bMbt mit dem Polypenk~Srper in fester Verbindung; hier ist die zentrale 
Verwachsung vollst~indig, so dag keine Verbindung zum Gastralraum des Polypen 
besteht. 

Der Kopfteil des Polypen wandelt sich unter gleichzeitiger Reduktion der Ten- 
takel in das Operculum urn, das anfangs die RShrenmiindung vollst~indig verschlief~t, 
ohne aber nach augen einen Peridermde&el abzuscheiden (Abb. 8). Im Verlauf der 
weiteren Entwicklung verkMnert sich das Operculum (Abb. 9) und wird schlieglich 
vom obersten, distalen Medusoid vollst~indig resorbiert. S. eumedusoides gehSrt also 
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zu den Arten, die in der evolutiv progressiven Reihe der Bildung bzw. Riickbildung des 
Opercularapparates an der Spitze stehen (vgl. WERNEI~ 1970). Erg~inzend sd erw~ihnt, 
dai~ der Polyp wie alle anderen bekannten Arten die Fithigkeit der Bildung eines Peri- 
dermdeckels nicht vollstlindig verloren hat. Sie wird jedoch nur w~ihrend der seltenen 

l m m  mm 

Abb. 8 Abb. 9 
Abb. 8: Stephanoscyphus eumedusoides n. spec., Oberteit einer friihen Strobila mit Aufblick 
auf das Operculum. Die kontrahierten Tentakel sind in Reduktion begriffen (Zeichnung: F. 

HrcKMANN) 
Abb. 9: Stephanoscyphus eumedusoides n. spec., Oberteil einer fortgeschrittenen Strobila mit 
Aufblick auf das distale Medusoid. G durchscheinende Gonade, O Rest des Operculum, das 
wenig sp~iter voIlst~indig resorbiert wird, R Randlappenpaar mit Anlage des Sinnesorgans S, 

T Tentakel 

inaktiven Phasen realisiert, w~ihrend derer sich der Polyp in die RShre zurii&zieht und 
den Kopfteil unter Einschlagen der Tentakel kontrahiert. Die Aut~enseite des Kopf- 
tells scheidet dann eine sehr diinne Peridermscheibe ab, durch die die RShre vollst~indig 
verschlossen wird. 

Far die vollentwi&elten Medusoide ist die bereits erw~ihnte Glo&enform des 
Schirms &arakteristis& (Abb. 7, i0, 12-14); die H/She (Uinge) s&wankt zwischen 
etwa 1,0 und 1,2 ram, die Breite (Dur&messer am Schirmrand) zwischen 1,0 und 
1,5 mm. Die GIo&enform ist mit der geringen Zahl der Medusoide korreliert und ist 
zweifellos au& dutch die Entwi&lung in dem beengten Raum der PolypenrShre be- 
dingt. Ferner ist als wesentli&es Merkmal hervorzuheben, dal~ ihnen ein Manubrium 
fehlt und dat~ ein Mund nur in der Form der ~ffnung an der zentralen Verbindung je 
zweier Medusoide erhalten ist. Nur das distale Medusoid besitzt in den sp~iteren Sta- 
dien nach der vollst~indigen Resorption des Operculum eine MundSffnung. Sie besteht 
aus einer einfa&en vie> oder re&te&igen Uffnung ohne kontraktile Mundlippen. Ein 
weiteres auff~illiges MerkmaI ist alas Fehlen der fiir alle Coronaten-Medusen so &a- 
rakteristischen Ringfurche zwis&en dem Zentralteil des S&irms und den peripheren 
Randbezirken seiner Exumbrellarseite. Nut wenn si& die Strobilationskette bei einer 
Reizung yon augen kontrahiert, wird eine Ringfurche wenigstens andeutungsweise er- 
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kennbar, die aber nicht als stabile Struktur existiert. Auch dieses Merkmal ist auf die 
allgemein ver~inderte und vereinfachte Morphologie der Medusoide zurtickzuftihren, ist 
also sekund~irer Natur und kann nicht als Primitivmerkmal gedeutet werden. 

~ m  

Abb. 10 Abb. 11 
Abb. 10: Stephanoscyphus eumedusoldes n. spec., Strobilationskette yon 4 Eumedusoiden, die 
vorzeitig aus der PolypenrShre ausgetreten ist. Zu beachten sind die Schirmrandstrukturen: bei 
Medusoid 1 ist die Beschaffenheit der Randlappen durch die Kontraktion des Schirmrandes 
nicht mehr eindeutig erkennbar; bei den Medusoiden 2-4 ist jeweils der mittlere Randlappen 
paarig und weist auch die Anlage des Sinnesorgans auf. Die iibrigen Randlappen sind paarig 
oder unpaar ohne Anlage des Sinnesorgans. G Gonade, R Randlappenpaar, S Anlage des 

Sinnesorgans, Sm Septalmuskel, T Tentakel 
Abb. 11: NausithoF punctata (KSLLIK~I~ 1853), soeben abgelSste Ephyra. Vergleiche die 
Schirmrandstrukturen mit denen der Eumedusoide yon S. eumedusoides in den Abbildungen 9 

und 10. Durchmesser der Ephyra 2,5 mm 

Wie schon einleitend erw~ihnt, gelten entsprechende Verh~iltnisse auch ftir die Ent- 
wicklung der Randorgane des Schirms, deren Einzelvorg~inge wegen der geringen 
Durchsichtigkeit der RShrenwandung normalerweise yon auf~en nur schwer verfolgt 
werden kSnnen. Dis  Morphologie der Medusoide wurde daher zun~ichst an der ge- 
alterten Kette untersucht, die yore Polypen bereits aus der RShre herausgeschoben war 
(Abb. 13). In diesem Stadium kann der Schirm der Medusoide aber bereits geschrump~ 
sein, was auch ftir die Organe des Schirmrandes zutritR. Seine oktomere Gliederung ist 
zwar durch die Achtzahl der Tentakel und der zwischen ihnen liegenden Randlappen 
meist noch erhalten; do& war die Struktur der letzteren oftmals nicht mehr eindeutig 
erkennbar. Das war besonders h~iufig bei dem distalen Medusoid der Fall, bei dem die 
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Schrumpfung des Schirms dazu fiihren konnte, dab seine Randorgane zu 4 Gruppen 
zusammengezogen waren und daf~ so eine tetramere Gliederung des Schirms vorge- 
t~iuscht wurde. 

Erst die genauere Untersuchung der Ausbildung des Schirmrandes j~ingerer Medu- 
soide an Strobilationsketten, die in giinstigen Einzelf~illen teilweise aus der R/Shre her- 
ausragten (Abb. 10) oder beim Einblick in die R~Shrenmiindung yon oben betrachtet 
werden konnten (Abb. 9), ferner vor allem die Priifung ganzer Strobilationsketten, die 
experimentell auf verschiedenen Stadien yon der RShre befreit waren (Abb. 7), ergab 
mit aller Deutlichkeit, dab die Entwicklung des Schirmrandes zu der prinzipieI1 gleichen 
Gliederung in 8 Randlappenpaare fiihren kann, die £ir die Ephyren des Genus Nausi- 
thoF zutri~. Allerdings bleibt die Entwicklung auf einem friihen Stadium stehen, so 
dai~ die Randlappen der Medusoide eine kurze, breite Form annehmen und dab auch 
der Spalt zwischen den Lappen eines Paares verbreitert ist. Ebenso bleibt die Anlage 
des Sinnesorgans, die am Grunde des Spaltes zwischen den Lappen eines zusammen- 
gehSrigen Paares als rundliche VorwSlbung erkennbar ist, auf dem Anfangsstadium 
stehen, und die weitere Differenzierung zur bl~schenf6rmigen Statozyste mit Sinnes- 
zellen und Statolithen unterbleibt. Zum Vergleich ist in Abbildung 11 die Ephyra einer 
Art mit freien Medusen, n~imlich yon NausithoF punctata, dargestellt; sie macht die 
prinzipiell iibereinstimmende Gliederung des Schirmrandes deutlich. Der Ephyra feh- 
len lediglich noch die Tentakel, die erst w~ihrend ihrer pelagischen Phase auswachsen. 

Andererseits hat aber die direkte Beobachtung immer wieder ergeben, daf~ die 
Ausbildung des Schirmrandes auch bei den jungen, noch in Entwicklung begriffenen 
Medusoiden variieren kann, weil bei ihnen neben paarigen auch unpaare Randlappen 
auftreten kSnnen, wobei dann auch die Anlage des Sinnesorgans fehlt (Abb. 10). Die 
Einzelmedusoide einer Strobilationskette k6nnen sich in der Zahl der paarigen oder 
unpaaren Randlappen verschieden verhalten, ohne daft eine feste Regel erkennbar ist. 
In seltenen Extremf~illen haben alle Medusoide nur paarige oder unpaare Randlappen; 
doch sind die Zwischenstufen mit wechselnder Zahl des einen oder anderen Typs h~iu- 
tiger. Zu erw~ihnen ist noch, dai~ die 8 kurzen, soliden Tentakel fr~ihzeitig aus knopf- 
fSrmigen Anlagen hervorgehen. Die Entodermzellen im Inneren liegen chordioid hin- 
tereinander, wie das f~ir alle Coronatenmedusen zutriflt. 

Nach weiteren neuen Beobachtungen an strobilierenden Polypen, die im Juni 1974 
in Marseille unmittelbar nach dem Fang untersucht werden konnten, ist es nicht auszu- 
schlief~en, dab die beschriebene Variabilit~it in der Ausbildung der Schirmrandorgane 
von Aut~enbedingungen abh~ngig ist. Bei den Marseiller Polypen wurde n~imlich die 
Reduktion des Schirmrandes zu 8 unpaaren Randlappen ohne jede Andeutung der An- 
lage der Sinnesorgane in so ausgepr~igter Weise beobachtet, wie sie bei den Kuttur- 
exemplaren in gleich deutlicher Form niemals angetroffen wurde. Der vermutete Ein- 
fluf~ der unterschiedlic~en Lebensbedingungen bedarf allerdings noch der experimen- 
tellen Best~itigung. 

Ais Ergebnis aller Beobachtungen ist festzuhalten, da~ die Organe des Schirm- 
randes der Medusoide von S. eumedusoides der Anlage nach die gleiche Gliederung auf- 
weisen, wie sie in voll differenzierter Form bei den Ephyren der Arten mit freischwim- 
menden Medusen ausgepr~igt ist. Nach der oktomeren Gliederung des Sdlirms ist der 
verwandtschaflcliche Zusammenhang mit Arten, deren Medusen dem Genus Nausitho~ 
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angeh6ren, nicht zweifelhaflc. Ebenso l~if~t das Vorhandensein der Tentakel und der 
eben noch erkennbaren Anlagen der Sinnesorgane es als unzweifelhaf~ erscheinen, dal~ 
S. eumedusoides von Vorfahren abstarnmt, die freischwimmende Medusen gehabt 
haben. Die abge~inderte Entwicklung der Strobitationsprodukte zu sessiien Medusoiden 
muf~ nach atlem als Ergebnis einer progressiven Evolution betrachtet werden, die zu 

~B 

Abb. 12: Stephanoscyphus eurnedusoides n. spec., schematischer L~ingsschnitt durch den Mittel- 
tell einer Strobilationskette. Der Schnitt ist links yon der Mittelachse (gestrichelt) dutch einen 
Interradius, rechts durch einen Perradius gelegt. G Gonade, deren volle Gr~Sf~e durch die 
punktierte Linie angedeutet ist (Querschnitt nierenf6rmig), Gs Gastralseptum, pB pr~iformierte 

Bruchstelle, S Septalmuskel 

sekund~iren Vereinfachungen geftihrt hat. KUHN (1913)ist bei seinen Untersuchungen 
tiber die Ausbildung der sessilen Gonophoren der Hydroidpolypen zu dem gleichen Er- 
gebnis gekommen; er hat in tiberzeugender Weise begriindet, dat~ die unterschiedlichen 
Reduktionserscheinungen als Stufen einer progressiven Evolution gedeutet werden 
milssen. 

Reduktionserscheinungen kennzeichnen weiterhin die strukturelle Differenzierung 
der Medusoide (Abb. 12). Wenn auch die eingehende histologis&e Analyse noch aus- 
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steht und einer sp~iteren Arbeit vorbehalten bleiben muir, so tassen die vorl~iufigen 
Untersuchungen doch bereits einige Merkmale der Vereinfachung erkennen. So f~itlt 
sofort auf, dai~ der Schirm diinnwandig bleibt, weil die fiir die metagenetischen For- 
men so charakteristische Schirmgallerte fehlt. Damit h~ingt es auch zusammen, dai~ die 
Schirmwandung trotz ihrer geringen Dicke anfangs wenig transparent ist, was sich erst 
auf den sp~iteren Stadien ~indert. Ferner ist die Entodermschicht des Gastralraumes aus 
niedrigem Plattenepithet aufgebaut, das keine Verdauungsfunktionen mehr hat. Ent- 
sprechend fehlen auch Gastralfilamente. Ebenso ist die Muskulatur des Schirms redu- 
ziert, da ihm der ringf/Srmige Coronarmuskel fehlt. Daher haben die Medusoide nicht 
die F~ihigkeit zu pulsierenden Schirmkontraktionen. Das Muskelsystem ist jedoch 
nicht vollst~indig rtickgebildet, wie unmittelbar aus der F~ihigkeit der Strobilationskette 
erschlossen werden kann, sich bei Reizungen zu kontrahieren und in die R~hre weiter 
zurilckzuziehen. Diese Kontraktionsf~ihigkeit ist auch in den Strobilationsketten vor- 
handen, die experimentell aus der R~hre herausgenommen sind. Sie ist auf die Aus- 
bildung von 4 diinnen L~ingsmuskelstr~ingen zurtickzufiihren, die die Gastralr~iume in 
den Interradien durchziehen und offenbar aus den Muskelstr~ingen der Polypensepten 
direkt hervorgehen. Die Muskelstr~inge der Medusoide liegen anfangs am freien Rand 
zarter Gastralsepten, die an der inneren Schirmwand ansetzen, aber sp~iter reduziert 
werden. Im Endzustand verlaufen die L~ingsmuskelstriinge frei im Gastralraum jedes 
Medusoids und sind jeweils nur interradial an den Verbindungsstellen je zweier Medu- 
soide befestigt. 

Auf die sp~irliche Ausstattung der Medusoide mit Nesselzellen, die praktisch funk- 
tionslos bleiben, wird sp~iter noch eingegangen (pp. 456-458). Ferner ist erw~ihnenswert, 
dat~ die Epidermis der Medusoide schlagende Geif~eln besitzt; das ist deswegen hervor- 
zuheben, weil es sich um eine Meduseneigenschaft handelt. Der Polyp besitzt epi- 
dermale Geit%ln nur am Capitulum, das heif~t am Kragen, an den Tentakeln und an 
der Mundscheibe, nicht aber an der yon der R6hre umschlossenen K6rperwand. Sie 
mtissen also bei der Bitdung der Medusoide (und der Ephyren metagenetischer Arten) 
neu entstehen. 

Das Gastralsystem der Medusoide ist stark vereinfacht und auf einen einheit- 
lichen Raum reduziert, der anfangs durch die Septen eine Gliederung in 4 GastraI- 
taschen aufweist. Bei den metagenetischen Arten besteht das Gastralsystem bekanntlich 
aus dem Zentralmagen und dem peripheren Kranzdarm, der sich in die taschenf6rmi- 
gen Aufzweigungen der Randlappen erweitert. Ein l~berrest der urspriinglichen Form 
kann darin erblickt werden, daf~ sich der Gastralraum der Medusoide in die Basis der 
kurzen Randlappen fortsetzt. 

Die bei den Medusen yon NausithoF in Achtzahl vorhandenen Gonaden sind auf 
4 reduziert. Bei den jiingsten Entwickiungsstadien der Medusoide l~if~t sich beobachten, 
dat~ sie paarig angetegt werden, da sie zuerst als rundliche Verdickungen auf jeder 
Seite eines Gastralseptums in Erscheinung treten. Sie vergriSf~ern sich bei der weiteren 
Entwicklung erheblich und nehmen im vollentwickelten Zustand vor dem Ausstot~en 
der Keimzellen einen grof~en Teii des Gastralraums ein. Manchmal bleibt die anf~ng- 
fiche Nierenform ~iuf~erlich sichtbar, die ebenfalls auf die paarige Anlage hinweist. Oft 
haben die Gonaden auch (yon auf~en gesehen) eine rundliche oder ovale Form. Nach 
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dem Ausstoi~en der Keimzellen sind die Gonaden geschrumpf~ und weisen dann durch- 
weg einen nierenfSrmigen Querschnitt auf. 

Bei S. eumedusoides ist also sekund~r der als ursprtinglich zu betrachtende Zu- 
stand der Vierzahl der Gonaden wiederhergestellt, wie er nach der Vierzahl der Sep- 
ten fiir die Vorfahren der rezenten Scyphozoen postuliert werden mu~. Als Stamm- 
form der Scyphozoen und aller Cnidarier wird bekanntlich eln sessiler, tetramer gebau- 
ter Polyp angesehen, der sich sexuelI fortpflanzte und bei dem die Keimzellen in den 
Gastralsepten gebildet wurden. 

Die Gonaden haben eine anfangs gelbliche Farbe. Ihre fortschreitende Reifung 
l~il~t sich auf~er an der VergrSt~erung auch an der Einlagerung eines br~iunlichen Pigmen- 
tes erkennen. Zuweilen gelangen nicht s~imtliche 4 Gonaden zur vollen Entwicklung 
und Bildung yon Keimzellen, so dat~ ein Medusoid nur 3 oder 2 Gonaden oder sogar 
nur 1 Gonade besitzt. Dabei bleiben die Prim~iranlagen der nicht zur Entwicklung 
gelangten Gonaden als interradiale Verdickungen sichtbar. Die Ursache ist vermutlich 
darin zu suchen, dat~ der Polyp nicht geniigend Reservestoffe angesammelt hatte. 

Die Medusoide einer StrobiIationskette weisen alle mSglichen Formen yon Herma- 
phroditismus auf, wie schon fr~iher mitgeteilt wurde. So k6nnen Medusoide rein m~nn- 
lichen und rein weiblichen Geschlechts auftreten, ferner kann das gleiche Medusoid 
m~innliche und weibliche Gonaden besitzen, und in der gleichen Gonade kSnnen schlief~- 
lich Eier und Spermien erzeugt werden. Irgendeine Regel, etwa in der Sexualit~it der 
distalen iitteren und proximalen jiingeren Medusoide, war bisher nicht zu erkennen. 

Es wurde auch bereits erw~ihnt, dat~ der regenerierende Polyp die Kette der Medu- 
soide aktiv aus der RShre herausschiebt und schliei~iich abstSf~t (Abb. 13). Er ist also in 
der Lage, mit Hilfe der Reservestoffe des basalen RestkSrpers den oberen KSrperteil 
neu aufzubauen. Die Tentakelkrone wird bereits in der RShre ausgebildet, so daf~ der 
Polyp nach dem vSlligen Ausstrecken und Abstof~en der Medusoidkette sofort wieder 
mit der Nahrungsaufnahme beginnen kann. Die Dauer der anschliei~enden Phase der 
Erholung und des weiteren Wachstums bis zum Eintritt der n~ichsten Strobilation h~ingt 
yon der Ern~ihrung und der Temperatur ab; bei konstanten Temperaturen yon 15 bis 
17 ° C und regelm~if~iger Nahrungszufuhr betrug sie 4 bis 6 Monate. 

D i e  E n t w i c k l u n g  d e r  P l a n u l a  b i s  z u m  j u n g e n  P o I y p e n  

Wie ftir alle Scyphozoen typisch, werden die Keimzellen durch Platzen der Gona- 
denwand frei und gelangen so in den Gastralraum des betreffenden Medusoids, wo die 
Furchung und Entwicklung zur begeif~elten Planula erfolgt, wo also auch die Besamung 
stattfinden mull Es ist anzunehmen, daf~ bei den Strobilae benachbarter Polypen 
Fremdbesamung die Regel ist. Sie ist dadurch mSglich, dai~ die Spermien aus der Mund- 
5ffnung des distalen Medusoids austreten und auf dem gleichen Wege in die Gastral- 
r~iume der yon anderen Polypen erzeugten Medusoide eindringen kSnnen. Anderer- 
seits wurde durch zahlreiche Isolierungsversuche nachgewiesen, dai~ Selbstbefruchtung 
in der gleichen Kette m6glich ist. Die Voraussetzung dafiir ist damit gegeben, daf~ wie 
erw~ihnt die Gastralr~iume s~imtlicher Medusoide einer Strobilationskette in st~indiger 
zentraler Verbindung bleiben, so dalt die Spermien einer Gonade s~imtliche Eizellen 
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erreichen k/Snnen. Dat~ bei den Isolierungsversuchen die Zahl der erzeugten Planulae 
stark verringert ist, kann als Hinweis daf~ir geiten, dai~ Fremdbesamung als Normal-  
fall zu gelten hat. 

Die Eizellen haben eine weii~gelbliche F~irbung, die sich w~ihrend der Furchung 
und weiteren Entwicklung h~iufig in r&lich-violett ~indert. Die vollentwickelten Pta- 
nulae k/Snnen durch die Mund/Sffnung des distalen Medusoids ins freie Wasser austre- 

Abb. I3 Abb. 14 
Abb. 13: Stephanoscyphus eumedusoides n. spec., oberer Tell eines Polypen mit elner Kette 
yon 7 Eumedusoiden, die am Ende der Strobilationsphase aus der R~Shre herausgeschoben ist. 
Der Polyp hat bereits die Tentakelkrone regeneriert, ist abet nod1 mit der Kette verbunden. 

(Aus WEI~N~.I~ 1971a) 
Abb. I4: Stephanoscyphus eumedusoides n. spec., Teil einer Strobilationskette, die yore Poiy- 
pen abgestof~en ist und vor dem Zerfai1 steht. Im Aplkalteil der Medusoide, vor allem im 

untersten Medusoid, zahlreiche schliipfreife Planulae 

ten. Das l~if~t sich auch ohne direkte Beobachtung daraus erschliet~en, daf~ in den Kultur- 
schalen Planulae gefunden werden, auch wenn die Medusoidkette noch vollst~indig in 
der Polypenr~Shre eingeschlossen ist. Der gr~5t~te Teil der Planulae, die sich vielfach in 
den unteren proximalen Medusoiden konzentrieren, wird jedoch erst frei, wenn die 
vom Polypen ausgestof~ene Kette zerf~illt und sich in die Einzelmedusoide auft/Sst 
(Abb. 14). Dabei erfolgt die Trennung zuerst in den Perradien der apikal-umbrellaren 
Verbindungsstellen der Medusoide, so daf~ hier 4 horizontale Schlitze entstehen und die 
Lage pr~iformierter Bruchstellen anzeigen (Abb. 12). Anschlie~end kommt es dann auch 
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zur interradialen Trennung. Nicht selten bleiben mehrere Medusoide der ausgestol~enen 
Kette bis zuletzt verbunden und zerfallen gemeinsam. 

Die Dauer der Entwicklung vom Strobilationsbeginn bis zum Freiwerden der Pta- 
nulae hiingt ebenfalls yon der Temperatur ab; sie betr~igt bei 15 bis 17 ° C 6 bis 11, 
meist 9 bis 11 Wochen. Die Zahl der in einer Strobilationsphase erzeugten Planulae ist 
ziemlich variabel und wechselt mit der GrtSf~e des Polypen, der Zahl der Medusoide 
und offenbar auch mit der Menge der verfiigbaren Reservestoffe. So wurden Zahlen 
von 20 bis zu maximal etwa 150 Planulae pro Medusoidkette ermittelt. Das einzeIne 
Medusoid kann danach einige wenige bis zu etwa 20 bis 30 Planulae erzeugen. Die Ent- 
wicklungsgeschichte yon S. eumedusoides ist nach allem durch sessile Gonophoren und 
die Larviparie gekennzeichnet. 

Die Kultur metagenetischer Scyphozoen tiber den vollen Lebenszyklus ist stets mit 
Schwierigkeiten verbunden, wobei die Aufzucht der Medusen bis zur Geschlechtsreife 
die langwierige und kritische Phase darstellt. Bei S. eurnedusoides entf~illt diese Er- 
schwerung, weiI die pelagische Phase der Medusengeneration vollst~indig eliminiert ist. 
Der Hermaphroditismus, die MSgllchkeit der Selbstbesamung und die Larviparie sind 
weitere entwicklungsbedingte Vorteile. Ftir die Kultur der Art tiber den vollen Lebens- 
zyklus ist es also nur notwendig, die Planulae tiber die planktische Phase hinweg bis 
zur Anhe~ung und UmwandIung in den Jungpolypen zu bringen. Entsprechende Ver- 
suche verliefen erfolgreich. 

Die soeben ausgeschltip~e Planula hat die tibliche l~inglich-ovoide Form mit ver- 
dicktem Vorderende. Ihre L~nge betr~/gt 0,3 bis 0,35 mm, maximal 0,4 ram, der Durch- 
messer des Vorderendes 0,2 mm. Der prim~ire GastraIraum ist bereits vorhanden und 
nimmt etwa die beiden vorderen Drittel ein. Im Ektoderm der Planula sind funktions- 
f~ihige Nesselzellen ausgebildet, die dem Typ der heterotrichen mikrobasischen Euryte- 
len angehtSren. Bei den ~ilteren Planulae kommt dann auch der zweite Typ der holo- 
trichen Haplonemen zur Entwicklung. Auf diesem Stadium sind die Nesselzellen auf 
das hinsichtlich der Bewegung hintere Ende konzentriert, das dem Oralpol entspricht. 
Unter gleichzeitiger Rechtsdrehung um die KtSrperachse (das heif~t yon vorn gesehen im 
Uhrzeigersinn) bewegen sich die Planulae schwimmend in weiten Rechtsspiralen. Sie 
besitzen die ~Skologisch offenbar wichtige F~ihigkeit, bei SttSrungen, etwa bei hefldger 
Wasserbewegung oder auch bei unmittelbarem Kontakt den Geii~elschlag einzustellen 
und sich zu Boden sinken zu lassen. W~ihrend der Anfangszeit der planktischen Phase 
schwimmen sie meist in Oberfl;ichenn~ihe, um dann sp~iter den Boden und ein geeignetes 
Substrat aufzusuchen. 

In den Kulturen erfolgte die Anhef~ung am Boden der Glasschalen oder an darge- 
botenem Ansatzmaterial, etwa an kleinen Stticken yon Peridermr/Shren der gleichen 
Art. Die Dauer der planktischen Phase betrug bei 15 bis 17 ° C meist 3 bis 4 Wochen; 
doch hefieten sich die Planulae in Einzelf~llen bereits nach 1 bis 2 Wochen an. Dies 
geschieht in der bekannten Weise mit dem Bewegungsvorderende, dem aboralen Pol, 
der sich in die Hafischeibe umwandelt. Dabei verbreitert sich der ganze Keim und flacht 
sich ab. Der obere PoI des angehefieten Keims erf~ihrt zun~ichst eine schwache Einsen- 
kung, in deren Mitre anschlielSend der Mund durchbricht. In den Perradien entstehen 
kurz dana& die Anlagen der 4 Prim~irtentakel, die stets gleichzeitig in Erscheinung 
treten. Die Lagebeziehung ist deswegen eindeutig erkennbar, well ann~ihernd zur glei- 
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chen Zeit auch die interradial gelegenen Septen gebildet werden. Wenig sp~iter erhebt 
sich in der N~ihe der Peripherie schornsteinfSrmig die erste Anlage der runden Peri- 
dermrShre, die an der vom Ektoderm des Umwandlungskeims ausgeschiedenen feinen 
Peridermhlille des Basaheils ansetzt (Abb. 15a, b). 

Auf dem Stadium mit 4 Prim~irtentakeln (Abb. 15b) beginnen die jungen Polypen 
rnit der Nahrungsaufnahme. Dabei l~il~t sich beobachten, dat~ sich die Septen anfangs 
in den Basaheil hinein erstrecken, der die Form einer flachen KuppeI hat und in den 

~ 2 mm 

Abb. 15 a, b: Stephanoscyphus eumedusoides n. spec., Entwicklung des Jungpolypen a 8 Tage, 
b 13 Tage nach der Anhefiung der Planula, Aufsicht yon oben. Gs Anlage eines Gastral- 
septums, H Hai%cheibe, M Mundscheibe mit MundSffnung, Pr PeridermrShre, Pt Prim~ir- 

tentakel. (Zeichnung: F. HECKMaNN) 

sich der ganze WeichkSrper zurfickziehen kann. Auch der prim~ire Gastralraum liegt 
anfangs in diesem Basaheil, in den die Nahrungsbestandteile aufgenommen werden. 
Beim weiteren Wachstum, das durch die Verl~ingerung der RShre nach oben gekenn- 
zeichnet ist, erfolgt dann die Sonderung in die basale Haitscheibe, den basalen Stiel, 
den Calix und das Capitulum. 

N e s s e l z e l l a u s s t a t t u n g  

Wie bei allen bisher untersuchten Polypen und Medusen der Coronatae (vgl. WER- 
Nm~ 1965) besteht auch bei S. eumedusoides die Nesselzellausstattung, das Cnidom 
(WzILL I934), aus den beiden Kategorien der holotrichen Haplonemen und heterotri- 
chen mikrobasischen Eurytelen. Ihre Verteilung bei dem Polypen, dem Medusoid und 
der Planula sowie die GrSi~enverh~iltnisse sind in der Tabelle 2 zusammengestelh. Fiir 
den Polypen ist hervorzuheben, daf~ der Endteil der Tentakel fast ausschlief~lich mit 
Haplonemen besetzt ist, die in unvollst~indigen Ringen oder Spiralen angeordnet sind, 
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w~ihrend auf der oralen Seite der Tentakelbasen die grot~en Eurytelen angeh~iuf~ sind. 
Dieser Typ findet sich tiberwiegend auch in der Epidermis des Kragens, so daf~ sie bei 
der Betrachtung mit schw~icherer VergrS~erung einen ausgesprochen ,grobkSrnigen" 
Eindruck macht. 

F~ir die Eumedusoide, die st~indig yon der PolypenrShre umgeben sind und keine 
Nahrung aufnehmen, ist der Besitz yon Nesselzellen bedeutungslos geworden. Sie sind 
jedoch nicht vollsfiindig reduziert, da sich funktionsf~ihige Nesselkapseln in geringer 
Zahl an den Tentakeln und etwas h~iufiger in einem schmalen Saum auf der exumbrel- 
laren Seite der Randlappen finden. Sie geh6ren iiberwiegend dem Typ der Eurytelen 
an, der in 2 GrSi~enklassen vertreten ist. 

V e r b r e i t u n g  u n d  t ~ k o l o g i e  

Als sedent~.rer Organismus ben6tigt Stephanoscyphus ftir die Anhe~ung der 
planktisehen Planula, aus der sich der Polyp entwickelt, ein geeignetes sauberes und 
festes Substrat, z. B. Felsw~nde von Steilk~isten oder in submarinen H6hlen sowie fel- 
sige MeeresbSden. Ebenso kSnnen ihm die Skelette yon Korallen, die KalkrShren yon 
sedent~iren Polychaeten und Gastropoden, die Schalen yon Muscheln und Schnecken als 
Substrat dienen, die an Felsen angehef~et sind. Ferner bieten SedimentbSden (Kies, 
Grob-, Fein- und Schlicksand) ExistenzmSglichkeiten, wenn auf ihrer Oberfl~iche grS- 
f~ere oder kleinere Festk6rper wie Steine, Schlacken, Korallenbruchstticke, lebende 
Muscheln und Schnecken sowie deren Schalen vorhanden sind. In tropischen Meeren ist 
der Schelfabhang unterhalb von Korallenriffen, dessen obere Bodenschicht zum grot~en 
Tell aus Korallenbruchsfficken, Schnecken- und Muschelschalen besteht, erfahrungs- 
gem~il~ ein Biotop, in dem Stephanoscyphus regelm~if~ig vorkommt. 

Hinsichtlich der Vertikalverbreitung ist zu beobachten, daf~ die Arten dieses Genus 
nicht im Eulitoral, sondern im mittleren bis unteren Sublitoral leben und im anschlie- 
i~enden Bathyal, Abyssal und Hadal bis zu 7000 m Tiefe gefunden worden sind (KRAMP 
1959). Eine Ausnahme machen nur die japanische koloniebildende Art S. racemosus, 
die in Tiefen yon 5 bis 10 m vorkommt, also im obersten SublitoraI, sowie die beiden 
Marseiller HShlenformen S. eumedusoides und S. planulophorus. Die letztere Art muf~ 
nach den wenigen Funden vorl~iufig noch als selten betrachtet werden; sie wurde 
zusammen mit S. eumedusoides gefunden (W~RNER 1971b). Offenbar hat sie die gleiche 
Vertikalverteilung wie diese Art, die bislang in Tiefen yon 2-3 m bis maximal 43 m 
gesammelt wurde (Tabelle 1). Die Vertikalverbreitung von S. eumedusoides reicht also 
vom obersten bis mittleren Sublitoral. Allerdings l~t~t sich die untere Grenze bisher 
noch nicht genau festlegen; es ist nicht auszuschlief~en, dat~ die Art auch in tiefer 
gelegenen submarinen H~Shlen vorkommt, die fiir den Taucher nicht mehr erreichbar 
sind. 

Auch die Angaben fiber die Horizontalverbreitung m/issen als vorl~iufig geIten. 
Sicher ist, dat~ S. eumedusoides in den submarinen HShlen der Mittelmeerktiste bei 
Marseille nicht selten, steltenweise sogar h~iufig ist. Die anderen Fundangaben nach 
konserviertem Material sind zuf~illiger Natur. Immerhin haben sie gezeigt, dat~ die 
Verbreitung im westlichen Mittelmeer von der Nordktiste tiber den Golf yon Neapel 
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(Sorrent) bis an die afrikanische Kiiste (Tunis) reicht und dai~ die Art auch an der 
Atlantikkiiste (Portugal) vorkommt. Es ist sehr wahrscheinlich, dat~ weitere Fundorte 
bei einer gezielten Suche entdeckt wi~rden. Die Suche mili~te auch auf das 5stliche Mit- 
telmeer ausgedehnt werden, aus dem (aui~er yon der Adriakiiste) bislang keine einzige 
Fundmeldnng fiir eine Stephanoseyphus-Art vorliegt. 

Wesentlich ist, daf~ S. eumedusoides mit zwei Ausnahmen bisher nur in submari- 
hen HShlen gefunden wurde. Die beiden Ausnahmen betreffen wenige Exemplare, die 
zwar im freien Meer, in einem Fall abet unter Steinen, im anderen in inneren Hohl- 
r~iumen eines ~rSi~eren, zerkl~i~eten Steines gefunden wurden, in Kleinbiotopen also, 
die hinsichtlich ihrer Eigenschaften dem H6hlenmilieu durchaus vergleichbar sind. Alle 
bisherigen Beobachtungen und Funde sprechen daftir, dalt der Polyp als HShlenform 
angesehen werden muir. 

Eine Best~itigung dafiir hat sich im Friihjahr 1974 ergeben, als im Golf von Neapel 
und Marseille bei der gezlelten und erfolgreichen Suche nach anderen solit~iren Stepha- 
noscyphus-Arten Dredgef~inge auf geeigneten SedimentbSden in Tiefen yon 50 bis 85 m 
(Neapel) und 70 bis 300 m (Marseille) gemacht wurden. Dabei wurde nicht ein einziges 
Exemplar yon S. eumedusoides gefunden, obwohl das stellenweise h~iufige Vorkommen 
einer anderen, noch unbekannten Art angezeigt hatte, dat~ die untersuchten Stellen 
geeignete ExistenzmSglichkeiten bieten. Das ist ftlr die Region yon Marseille deswegen 
hervorzuheben, weil die befischten SedimentbSden in geringer Entfernung der Inseln 
liegen, in deren submarinen H~Shlen S. eumedusoides h~/ufig ist. 

Welche Eigenschaflcen des HShlenmilieus : LichtmangeI, geringere Wasserbewegung 
und in Zusammenhang damit wohl auch verringertes Nahrungsangebot, weniger scharf 
ausgepr~gte Temperaturgradienten - um nur die wichtigsten zu nennen (vgt. RIEDL 
1966) - daftir verantwortlich zu machen sind, dall S. eumedusoides nur hier vorkommt, 
l~ii~t sich vorerst nicht entscheiden. Der Nahrungsfaktor kann ausgeschlossen werden, 
da ja die Planula das Entwicklungsstadium ist, dessen Reaktionen ftir das Zustande- 
kommen der lokalen Besiedelung entscheidend sind. Die Wimperlarve nimmt keine 
(wenigstens keine partikul~ire) Nahrung auf. Andererseits spielt der Nahrungsfaktor 
insofern eine Rolle, als die Oberfl~ichenstruktur der Polypenr~Shre mit dicht aufeinander 
folgenden, schmalen Querringen ein Indiz far langsames Wachstum ist, so dat~ man 
daraus auf ein verringertes Nahrungsangebot in den HShlen schlief~en darf, in denen 
der Polyp angetroffen wird. 

Die Reaktion der Planula auf Wasserbewegung kSnnte ein Hinweis auf eine mSg- 
liche Ursache sein, n~imlich auf die Bevorzugung yon Zonen schwacher Wasser- 
bewegung. Doch bedarf diese Vermutung noch der Prtifung durch entsprechende Expe- 
rimente unter Einbeziehung der Planulae yon Arten des freien Meeresbodens. Das 
gleiche gilt auch hinsichtlich des Lichtfaktors. Ferner kann unter dem Gesichtspunkt der 
Reaktionsweisen der Planula die Temperatur als direkt bestimmender Faktor wohl 
ebenfalls ausgeschlossen werden, da die Temperaturgradienten im Inneren und auf~er- 
halb der HShlen vermutlich nicht ausgepr~igt genug sind. 

Wohl aber ist die Temperatur fiir die Horizontal- und Vertikalverbreitung yon 
ausschlaggebender Bedeutung, da die Phase der Strobilation nach allen Beobachtungen 
temperaturabh~ingig ist. Wie schon kurz erw~ihnt (vgl. p. 437), liegt die obere Grenz- 
temperatur ftir den Eintritt dieses Prozesses bei etwa 22 ° C. Bei konstanten Tempera- 
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turen zwischen 17 bis 15 ° C tritt die Strobilation regelm~iffig ein, und zwar das ganze 
Jahr iiber, so daf~ die im Meer saisonbedingte Strobilationsperiode nicht genetisch 
fixiert ist. Bei neuen Versuchen wurden Strobilationen noch bei Temperaturen yon 11 
bis I2 ° C beobachtet, so daf~ S. eumedusoides nach den fiir die Fortpflanzung notwen- 
digen Temperaturen als K~ilteform angesehen werden mutk Weitere experimentetle 
Untersuchungen sind notwendig, um diese Aussage zu pr~zisieren. Immerhin darf nach 
den bisherlgen Ergebnissen die schon frCiher ge~iuf~erte Vermutung als wahrscheinlich 
gelten, dat~ S. eumedusoides yon Vorfahren abstammt, die in den unteren Bereichen 
des Sublitoral und des Bathyal gelebt haben (W~RNER 1971b, p. 136). 

Die abge~inderte Entwicklung dutch sessile Medusoide mui~ nach allem als An- 
passung an das spezielle Milieu submariner HShlen im oberen und mittleren Sublitoral 
erkl~irt werden, auch wenn wir uns vorerst mit dieser allgemeinen Aussage begniigen 
miissen. Dabei kann auf den ParalleFall yon S. planulophorus hingewiesen werden, bei 
dem im gleichen Milieu die progressive Evolution im Endeffekt sogar zum v511igen 
Verlust der Medusengeneration gefiihrt hat. In diesem Zusammenhang ist yon beson- 
derem Interesse, da~ nach RI~DL (1966, p. 511 f.) in submarinen HShlen der Adria die 
Hydroidenarten mit sessilen Gonophoren tiberwiegen. 

Wie bei den Hydroiden mit sessilen Gonophoren besteht auch bei S. eurnedusoides 
der 5kologisch bedeutsame evolutive Fortschritt in der Abkiirzung der pelagischen 
Phase, die im Leben der marinen Organismen mit freischwimmenden Stadien ja stets 
die am meisten gef~ihrdete Periode darstellt. Bei den Arten yon Stephanoscyphus mit 
freien Medusen betr~igt die Dauer der pelagischen Periode etwa 3 bis 4 Monate; sie ist 
bei S. eumedusoides auf etwa einen Monat verkfirzt. 

D i a g n o s e  

Stephanoscyphus eumedusoides n. spec.: Solit~irer Scyphopolyp mit vollst~indiger, 
sehr kr~iPciger, gelb bis dunkelbraun gef~irbter PeridermrShre, die am Substrat mit 
kleiner Hai°cscheibe befestigt ist und sich zur oberen Miindung schwach hornfSrmig er- 
weitert. R5hre sekund~ir oi°c unregelm~ii~ig gekriimmt. Oberfl~ichenstruktur mit schma- 
len, dicht aufeinanderfolgenden Querringen, so dal~ die L~ingsstreifung o~ undeuttich 
ist. Zahnbildungen im Inneren der RShre auf 1 Einzelzahn, selten 2 Einzelz~ihne im 
Basalteil reduziert oder fehlend. Basalteil der R5hre o~ mit unregelm~it~igen, lamellen- 
~rtigen Wandverst~irkungen. Weichk5rper mit 30 bis 60 Tentakeln, unterer Rand des 
Kragenepithels mit gelblichem bis schwach br~iunlichem Pigmentring. Perradiale iDff- 
nungen des Ringkanals im Kopfteil als Poren ausgebildet. Entwicklung mit typischer 
Strobilationsphase, durch die in der PolypenrShre eine zusammenh~ingende Kette yon 
teilweise ineinander geschachtelten sessilen Eumedusoiden entsteht, bei denen wesent- 
liche Medusenmerkmale erhalten sind, deren Morphologie abet charakteristische Re- 
duktionserscheinungen aufweist. Nach der Beschaffenheit der Schirmrandorgane von 
Vorfahren abstammend, die freie Medusen des Nausitho~-Typs besaf~en. Bei den 
Medusoiden einer Strobilationskette wechselnde Formen yon Zwittrigkeit. Entwick- 
lung durch Larviparie: Die Planulae schl~ipfen aus den Medusoiden bei deren Zerfall 
aus, wenn der regenerierende Polyp die Strobilationskette aus der R5hre heraussdllebt. 
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Dauer der planktischen Phase der Planulae 3 bis 4 Wochen. Bicnidom aus holotrichen 
Haplonemen und heterotrichen mikrobasischen Eurytelen. Herkun~ des Lebendmate- 
rials: submarine FelshCShlen im oberen und mittleren Sublitorat der franz/Ssischen 
Mittelmeerk~iste bei Marseille, konserviertes Material auch aus dem Golf yon NeapeI, 
von Tunis und Portugal. H/Shlenform. 

ZUSAMMENFASSUNG 

1. In submarinen H~hlen der Fetskiiste von Marseille wurden zahlreiche Exemplare 
einer neuen solit~iren Stephanoscyphus-Art gefunden, die in Laboratoriumskultur 
genommen und fiber den ganzen Lebenszyklus gezilchtet werden konnte. 

2. Morphologie und Lebensgeschichte werden beschrieben. Die neue Art zeichnet sich 
dutch einen fiir Scyphozoen bisher unbekannten Entwicklungsmodus aus, durch 
den sie yon allen anderen Stephanoscyphus-Arten verschieden ist. Er besteht in der 
Reduktion der Medusengeneration zu sessilen Medusoiden. 

3. GriStle, Form und Struktureigenschaf~en der Peridermr/Shre des Polypen werden 
beschrieben. Besondere Merkmale sind die kr~i~ige Beschaffenheit, die Oberfl~ichen- 
struktur mit dicht aufeinanderfotgenden sd~malen Querringen und schwach ausge- 
pr~igter oder fehlender L~ingsstreifung sowie die Reduktion der Zahnbildungen 
im Inneren. Die Wand des basalen R/Shrenteils kann durch zus~itzliche unregeI- 
m~i~ige Lamellen verst~irkt sein. 

4. Habitus und Eigenschafl~en des Weichk/Srpers werden beschrieben. Charakteristisch 
ist das Vorhandensein eines gelblichen oder schwa& br~iunlichen Pigmentringes in 
der Epidermis des unteren Kragenrandes. 

5. Der Polyp strobiliert in der £ir Scyphozoen typischen Weise durch Querteilung 
des K6rpers. Die Strobilationsprodukte 1/Ssen sich jedoch nicht als freie Ephyren 
ab, sondern bleiben als sessile Medusoide miteinander und mit dem basalen Rest- 
k/Srper des Polypen in fester Verbindung und werden ohne Zufuhr partikul~irer 
Nahrung geschlechtsreif. 

6. Die Morphologie, die Grundziige der Anatomie und die Entwicklung der Medu- 
soide werden beschrieben. Da wesentliche Merkmale der Medusenorganisation er- 
halten sind, k/Snnen sie als Eumedusoide bezeichnet werden. Gleichzeitig weisen sie 
charakteristische Reduktionserscheinungen auf, die sekund~irer Natur und Ausdruck 
einer progressiven Evolution sind. 

7. Nach der Struktur und Oktomerie der Schirmrandorgane mui~ angenommen wer- 
den, daf~ die Vorfahren des Polypen freie Medusen des Nausitho~-Typs gehabt 
haben. Seine friihere Einordnung in ein neues Genus (Tesseroscyphus) mui~ auf- 
gegeben werden. Der neue Polyp erh~ilt den Namen Stephanoscyphus eumedu- 
soides. 

8. Die weitere Entwicklung ist durch die Zwittrigkeit der Medusoide und ihre Larvi- 
parie gekennzeichnet. Die befruchteten Eier entwickeln sich in den Gastralr~iumen 
zu Planulae. Diese werden am Ende der Fortpflanzungsphase frei, wenn der 
regenerierende Polyp die Strobilationskette aus der R/Shre herausschiebt. Die Kette 
1/Sst sich dabei in die Einzelmedusoide auf, die absterben und zerfallen. 
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9. Durch Isolierungsversuche wurde nachgewiesen, daf~ Selbstbefruchtung in der glei- 
chen Strobilationskette m/Sglich ist. Doch ist dabei die Fruchtbarkeit, das heii~t die 
Zahl der erzeugten Planulae, verringert. 

10. Die freischwimmende Planula heRet sich nach etwa 3-4 Wochen an einem geeig- 
neten Substrat an und wandelt sich in den jungen Polypen urn; seine Entwicklung 
wird kurz beschrieben. 

11. Der evolutionistische Forts&ritt des neuen Entwicklungsmodus besteht in einer 
Verlagerung eines wesentlichen Abschnittes der Entwicklung in den Schutz der 
Peridermr/Shre und in einer Verkiirzung der petagischen Phase. Diese betr~igt bei 
Arten mit freien Medusen etwa 3 bis 4 Monate und ist bei S. eumedusoides auf 
etwa einen Monat verktirzt. 

12. Der Polyp und seine Entwicklungsstadien haben ein Bicnidom aus holotrichen 
Haplonemen und heterotrichen mikrobasischen Eurytelen. 

13. Vertikal- und Horizontalverbreitung werden nach dem jetzigen Stand der Kennt- 
nisse er~Srtert. In ~Skologischer Hinsicht ist yon Interesse, daf~ die Strobilation ein 
temperaturabh~ingiger Prozef~ ist, so dat~ die Temperatur die Verbreitung be- 
grenzt. Ferner muf~ S. eumedusoides nach den bisherigen Funden als H/Shlenform 
gelten. 

14. In die Artdiagnose miissen die Besonderheiten des Entwicklungsganges aufge- 
nommen werden, da sie die zuverl~issige Identifizierung erm~3glichen. 
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