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Die Vertreter der Familien Arionidae 
und Trigonochlamydidae im Natur

historischen Museum in Wien. 
(Mit 1 Abbildung.) 

Von 
Dr. Hans Wagner (Budapest). 

Nach der Beschreibung der Wiener Liniacideii bearbeitete ich 
die zwei übrigen palaeark tischen Familien der Nacktschncckeu, 
nämlich die Arioniden und die Trigonochlamydiden. Von diesen 
beiden Gruppen war das Material zwar weniger umfangreich, aber 
auch nicht ohne Bedeutung. Neue Arten waren hier nicht vorhan
den, aber der Fundortsreichtum einiger Arten ist gewiss recht 
wertvoll. Es sind nicht weniger als 3 Gattungen vertreten, und 
zwar die folgenden: Arlon, Geomalacus und Trigouochlamys, mit 
den Untergattungen Arioni s. str., Ariunculus, Letourneuxia, Geoma
lacus s. str. Meine vorliegende Arbeit beschränkt sich auf die syste
matische Aufzählung der einzelnen Formen und ihrer Fundortsan
gaben und nur bei den interessanteren, selteneren Arten wurden 
einige Anmerkungen gemacht. 

Die SammlerNamen sind wie in der vorhergehenden Arbeit 
verkürzt worden. 
I. Familia: ARIONIDAE Gray, 1840. 
A. Subfamilia: Arioninae Binney, 1864. 
I. Genus: Arion Fer. 1819. 
a. Subgenus: А r i о n s. str. 
1. Sectio: L о с h e a M.Tand., 1855. 

1. Arlon (Arion) empiricorum Fer.: Frankenfels. N. Ü.; 
Ostrong bei Ysper, N. О., 1903 (Gi.); Lunz, N. ö . (Kus.): Pfalzau, 
N. Ö. 30. V. 1902 (juv.) (Gi.); Vcslau, 4. VIII. 1902 (Gi.); Vöslau 
a/d. Südbahn, 1896 (Sy.); IschlKaltenbach, Willa Waldegg, 7. IX. 
1901 (Gi.); NiederalpelHohc Veitsch, nächst dem Jägerhause, 
1400 m, VII. 1897 (Sy.); Altfrauenhofen; Bad Fusch in Salzburg, 
26. VI. 1892 (Sy.); Salzburg, 1891 (Fiala coll.); Linz, VIII. 1861 
(Zelebor). 

Arion üArion) empiricorum Fer. var. atra L.: Traunstein, VIII. 
1861 (Zelebor); Strottenwald bei Dalaas, Vorarlberg, 2. VI. 1923 
(Ar.); Norrtclje, schwedische Küste, nördlich von Stockholm, V. 
1920 (Wettstein); Ponferrada, N. W. Spanien (Pi.); Spanien (St.). 

2. Arion (Arion) lusitanicus Mab.: Spanien; Madeira. 
2. Sectio: M e s а r i о n, P. Hesse, 1926. 
3. Arion (Arion) subfuscus Drap.: Wien, Prater, 1. V. 1898 

(Or.); Umgebung von Wien (Kus.); R. Wildenstein bei Ischl, 1901 
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(juv.) (Gi.); Kaltenbach-Ischl. 7. IX. 1901 (Gi.); Frankenfels; Zwick-
berg bei Rekawinkel (Gi.); Weg zum Sonnwendstein, 16. V. 1892 
(Sy.); Pinkenkogl, Semmering-Gebiet, V. 1892 (Sy.); Zwischen Nas
wald u. d. Karlalpcn-Hütte, Weg zur Schneealpe, 1896 (juv.) (Sy.); 
Aufstieg vom Niederalpel zur Veitschalpe, in einer Höhe von circa 
1400 m, 6. VIII. 1896 <Sy.); Sollen-Alm, zwischen Niederalpel und 
Hohe Veitsch, circa 1400 m Höhe, 12. IX. 1910 (Sy.); Schneeberg: 
Baumgartnerhaus bis 2 Luxboden, 26. VII. 1891 (Sy.); Schneeberg, 
N. Ö., 1896 (Wr.) ; Schneeberg-Gebiet, Krumbach-Graben, 28. VII. 
1891 (Sy.); Rax, Ostabhang, oberhalb Knappendorf, 14. VII. 1916 
(juv.) (Kus.); Hohe Wand, N. ö . (Wr.) : Hadersdorf bei Weidlingau, 
1894 (Sy.); «Eng» bei Payerbach, N. ö . (Sy.); Mödling-Sparbach, 
1894 (Sy); Ruine Araburg bei Kaumberg a'/Tr. N. Ö„ 1896 (Sy.); 
Gurhofgraben bei Aggsbach, Wachau, N. 0 . auf Serpentin. 1. VI. 
1909 (Hs.) Reichenau, N. Ö. 26. VII. 1891 (Sy.); Wechsel, N. 0 . (juv.) 
(Wr.); Reiset-Berg bei Siegenfeld, N. Ö., 20. IV. 1923 (Ar.); Anna
berg, N. Ö., 4. V. 1895 (Sy.): Fischau, N. Ö. (Wr.); Baden, Helenen 
Tal, N. Ö. V. 1911 (Pr.); Kernhof, südliches N. Ö. 1893 (Sy.); 
Gscheid-Lahnsattel bei Frein, N. ö . Grenze gegen Steiermark, 19. 
VIII. 1901 (juv.) (Sy.); Aloe Röthelstein (Tk.): Ötscherhütte, 1420 m, 
3. VI. 1895 (Sy.); Hohe Salve, 1800 m, 1898 (Kohl); Hochkaar, 1900 
(Sy.); Linz, 1861 (Zelebor); Gaisberg bei Ebensee, 1915 (juv.) (Sy.); 
Untersberg in Oberösterreich, VIII. 1861 (Zelebor); Nächst dem 
Leopoldsteiner See, 1900 (juv.) (Sv.): Stillenstein-Klamm bei St. 
Nikola, Oberösterreich (Strudengau), 1918 (Or.); Brennerhütte, Sim-
minghoch; Aufstieg zum Höchstein, in circa 2000 m Höhe. H. 
Wödl-Schutzhütte, Seewigtal, Obersteiermark, 17. VIII. 1918 
(Pesta); Kaarl bei Mürzzuschlag, 1936 m, Steiermark, VI. 1897 (Sv.): 
Mürzzuschlag, Steiermark, VII. 1906 (Sy.): Mürzzuschlag, Grüne 
Insel, VIII. 1910 (Sv.): Bei Krampen im Mürztal, Steiermark. 13. 
IX. 1910 (Sy.); Kapfenbarg (Tk.); nächst den Sieben Seen b. Wild
alpen, Steiermark, 27. VIII. 1901 (juv.) (Sy.): Waaggraben, bei 
Hieflau. Steiermark. 30. VIII. 1901 (Sy.): Waagaraben, Hieflau, 
1901 (Gi.); Gstatterboden, Steiermark. 29. VIII. 1901 (Sy.); Mari
azell und Umgebung (Hechtensee, Erlafsee, Gemeindealpe). 1893 
und 1896 (Sy.): Aflenz, 1868; Schocke!. 1886 (Tk.); Klachau bei Un-
tergrimming (Tk.): Grimming, 1886 (Tk.); Vellach bei Kappel, 
Kärnten, 1892 (Sy.); Flattach bei Ob. Vellach. Kärnten (Ar.); Kö
nigstuhl, Kärnten a. d. Waldgrenze! VIII, 1909 (Hs.); Heiligentu-
bachgraben, im Stang- Alm-Gebiete (Nockgruppe), 1700 m. N. Kärn
ten, 1907 (Hs.); Salzburg, Kailberg, 1500—1600 m. 16. VIII. 1900 
(Rothe); Umgebung von Bad Fusch, 1892 (Sy.); Bad Fusch. 1892 
(Sy.); nächst dem Gasthof Trauneralpe. Salzburg, 1550 m, 18. VIII. 
1900 (Rothe); Salzatal, 1885 (Tk.): Bad Ratzes, Tirol. 1200—1800 m, 
VIII. 1895 (Kohl); Bad Ratzes, 5 Tirol,. 1893 (Kohl); Toblach, 27. IX. 
1894 (Koelbel); Pfons, Tirol, VIII. 1902 (Gi.); Haslach in Tirol, VIII. 
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1902 (Qi.); Zwischen der Franzenshöhe und dem «weissen Knott», 
Ortlergebiet, Tirol, VII. 1895 (RL); Confin Böden Tirol, circa 
1800—1900 in Höhe, 1. IX. 1900 (Toldt); Valser Tal, Tirol, 1901 (Qi.) 
(inad.); Oschniztal, Tirol, 6. VIII. 1924 (O. Wettstein); Streve, 
Südtirol, 23. VII. 1901 (Rothe); Pasubio, Südtirol, 23. VII. 1901 
(Rothe) (ad.); Crna prst 1350 m in den julischen Alpen, 17. VII. 
1899 (juv.) (Pr.); Plöcken Pass. Karnische Alpen. VII. 1907 (Sy.); 
Wolayersee, Karnische Alpen. 17. VII. 1907 (Sy.); Zweiter Triglaw
See, 1850 m, Krain, (Pr.); Karlstal, Österreich. Schlesien, VIII. 1895 
(Pr.) ; Althammer, Österreich. Schlesien (Wr.); Rokytzan bei Pil
sen, 1892 (Fiala); Neustraschitz im nordwestlichen Böhmen. 1894 
(Babor); Waldrand bei Kashof im Böhmcrwald (Bayern) Kote, 850 
(Holly); Kubany im Urwald Kote, 1150 m (Holly); Umgebung von 
Devcicevac a. d. Plitvicer Seen, Croatien, VI. 1895 (juv.) (Sy.) Crna 
rieka, südlich v. d. Plitvicer Seen, Croatien. 14. VI. 1895 (Sv.); Berg 
Kik, 1084 m, südlich von Leskovac a. d. Plitvicer Seen, Croatien, 
VI. 1902 (Sy.); in der Nähe von Mali Halan, 1100 m (iuv.) (Or.); an 
der Strasse von Apatisan nach Lomska duliba, 20. VI. 1920 (Ar.): 
Brioni, 4. IV. 1912 (Kus.); Prenj. Herzegovina, circa 1300 m Höhe, 
Podasje, VII. 1901 (Pr.) Plasa bei Jablanica. Herzegovina. 1900 
OPr.); Radavac bei Koniica, 1898 (juv.) (Sy.); Baba pl. (zwischen d. 
DjehSpitze u. d. GensdarmerieSommerposten bei Gacko), Herze
govina, 23. VII. 1899 (Sy.); Nordabhang d. Lebrznik bei Ccmerno. 
Herzegovina, VIL 1900 (iuv.) (Sv.): Foca, Celebic in Bosnien, 1902 
(Sy.); Celebic, Coinsko Pol le in Bosnien, 1902 (Sy.); Trcbovic, 
Bosnien. 1898 u. 1902 (Sv.) ( inad) : Pasaric Mrtvanje, Bosnien. 189S 
(iuv.) (Sy.); Bjclasnica nl. am Vlahina. iezero. Bosnien. 1898 (Sy.); 
Rikavac. 1300 m. N. Albanien. 25. VI. 1914 (Pr.); Fusa Rudnices, 
1400—1900 m Höhe, N. Albanien. 16. VII. 1914 (Pr . ) : Zlieb, 1700 m. 
Nordalbanische Aloen, 1916 (Pr.): Pastrik, N. O. Albanien. 1 0 .  1 1 . 
VIII. 1918 (Pr.) : Galica Lums. N. O. Albanien, VI. 1918 (Pr.); Ver
mosa, 1100 m Höhe, N. Albanien, VI. 1914 (Pr.); San Martino di 
Castrozza (Attems): Fenestrelle, Piemont, 1908 (Brunct); Campo 
Grosso, Italien. 25. VII. 1901 (Rothe); Spanien (Sr.): Russie Walo
nvkv (coli. Velitchkovskv); FerDj. Zalagh, Marokko, 10. V. 1928 
(Wer.). 4 * p % j 

Arion (Arion) subfuscus Drap. var. brunnea Lehm.: Jasenäk, 
7. VI. 1926 (Ar.); Biela lasica bei Jasenäk, 8. VI. 1926 (Ar.); Ober 
Lomska duliba, 22. Vi. 1926 (Ar.). 

Arion (Arion) subfuscus Drap. var. bicolor V. D. Broeck: 
Franzenshöhe, 2188 m. Ortlergebiet, Tirol, 1895 (juv.) (RL); 
Campiglio. 1515 m, Tirol. VII. 1897 (RL); Hitzens und Waldrast bei 
DeutschMatrei, Tirol, VII. 1901 (Gi.). 

Arion (Arion) subfuscus Drap. var. Kohli Babor. Bad Radein, 
SüdTirol, VIII. 1895 (Kohl.). 
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Arion (Arion) subfuscus Drap. var. nigricans Pollra.: Bad 
Ratzes, 1200—1800 m, Süd-Tirol, VIII. 1895 (Kohl). 

Arion (Arion) subfuscus Drap. var . Rebel! Babor: Ferleiten. 
Salzburg, 1892 (Sy.); zwischen Gomagoi und Prad, Tirol, VII. 1895 
(Rl.); Schmirntal (St. Jodok, 1127 m), (Entwasser, 1371 m), Tirol, 
26. VII. 1901 (juv.) (Gi.); Böhmisch-Kamnitz (Babor); Neustraschitz, 
nordwestl . Böhmen (Babor). 

3. Sectio: C a r i n a r i o n P. Hesse, 1926. 
4. Arion (Arion) circumscriptus Johnst.: Wien, Neuwaldegg, 

IX. 1912 (Kus.); Wien, Hütteldorf, X. 1916 (Kus.); Wien, Hütteldorf, 
1895 ( S y ) ; Lainzer Tiergar ten; Wiener Bruck, VI. 1895 (Sy.); 
Fischau, N. Ö. (Wr.) ; Hadersdorf a. d. Westbahn, N. Ö. (Sy.); 
Kaumberg a. d. Tr., N. Ö., 1896 (juv.) (Sy.); Stockwinkel, Ober
österreich, 1895 (Koelbel); Aufstieg zur Veitschalpe, circa 1400 in 
Höhe, 1896 (Sy.); Sollen-Alm, zwischen " Niederalpel un Hohe 
Veitsch, circa 1400 m Höhe, 12. IX. 1910 (Sy.); Bärenschütz bei 
Mixnitz in Steiermark, IX. 1918 (Or.); vom Erlafsee zur «Gemeinde
alpe» (b- Gr. Mariazell)* V. 1896 (Sv.); Graz, 1886 (Tk.); Graz. 
Krenhof (Gärtner Jonas), 1886 (Tk.); Edelsbrunn, Graz, 1886 (Tk.); 
Grimming, 1885 (Tk.); Eggenberg, Park, 1886 (Tk.); Salzatal 
1885 (Tk.); Kühkasrkopf bei Bad Fusch in Salzburg, 1892 (Sy.) ; 
Bad Fusch und Umgebung, Salzburg (Sy.); Dürnberg, Ostseite, 
Salzburg, 11. VIII. 1900 (Rothe); nächst dem Gasthof «Trauneralpe», 
1550 m, Salzburg, 18. VIII. 1900 (juv.) (Rothe); Frain, Hammer
graben, Thayatal , 1896 (juv.) (Or.); nächst dem Leopoldsteiner" 
See, 1900 (juv.) (Sy.); Oberstdorf, Allgäu, 1906 (juv.) (Pr.); Rinn
bach bei Ebensee, 1915 (juv.) (Sy.); Hinterer Langbathsee, 1915 
(Sy.); Valser Tal, Tirol, 19. VIII. 1901 (Gi.); Gschnitztal bei 
Stainach a m ' Brenner, Tirol, Muliboden, 27. VIII. 1913 (juv.) 
(O. Wettstein); «Hirschgraben», Prag, 1893 (Babor); «Hirsch
graben», in der P rage r Hofburg (Babor); Trnova, südlich von Prag, 
1894 (Babor); «Folimanka», kgl. Weingarten bei Prag, 1893 (Ba
bor); Ober Lomska duliba, 22. VI. 1926 (juv.) (Ar.); Herkulesbad, 
1895 (Gangibauer); Herzegovina, Prenj, circa 1300 m Höhe, 
Podasje, VIII. 1901 (Pr.) (inad.); Vermosa, 1100m Höhe, N.Albanien, 
VI. 1914 (Pr.) ; Buni Jeserce, 1300—1500 m, N. Albanien, 20. VII. 
1914 (Pr.); Macugnaga, 1600 m, Monte Rosa, IX. 1911 (Kr.). 

Arion (Arion) circumscriptus Johnst. var. Ferussaci Babor: 
Hütteldorf, Wien. 2. XI. 1894 und V. 1896 (Sy.); Potschach, N. Ö., 
15. IV. 1898 (Wr.). 

Arion (Arion) circumscriptus Johnst. var . flavescens Coll.: 
Graz, 1885 (Tk.). 

Arion (Arion) circumscriptus Johnst. var. inisera Pollra.; 
Niederalpel-Hohe Veitsch, nächst dem Jägerhause, 1400 m, VII. 1897 
(Sy.). 

Arion (Arion) circumscriptus Johnst. var. neustriaca Mab.: 
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Hütteldorf, Wien, ХШ (Sy.); Vorderbrühl bei Mödling, 21. X. 1891 
(Sy,); Ruine Araburg bei Kaumberg a. d. Tr., N. Ö.. 1896 tSy.). 

4. Sectio: К о b e 11 i a Seibert, 1873. 
5. Arion (Arion) hortensis Per.: Qesäuse, Österreich, Vlll. 1861 

(Zelebor); Altfrauenhofen; Hinterer Langbathsee, 1915 (Sy.). 
5. Sectio: M i c r o a r i o n P. Hesse, 1932. 
6. Arion (Arion) i n t e rmedins Norm.: Wildalpe, Österreich, 

VIII. 1861 (Zelebor). 
7. Arion (Arion) Vejdovskyi Babor & Kostal: Gutenstein, 

21. VI. 1891 (Sy.); Jarov, südlich von Prag, 1894 (Babor); Monte 
Maggiore, nächst der Spitze, Istrianische Halbinsel, 13. VIII. 1896 
(Sy.). 

Unbestimmbare A r i o n  Formen: 
Arion sp. Kaposvär (Szabö). 
Arion sp. Biela lasica, Jasenäk, 9. VI. 1926 (Ar.). 
Arion sp. Macugnaga, 1400—16(X> m, Monte Rosa, 8. IX. 1911 

(Krl). 
Arion sp. üennargentu, 1600—1800 m, Sardinien, VI. 1911 (Kr.). 
Arion sp. (juv.) Priaranza Bz. Pönferreda. N. W. Spanien <Pi.). 
b. Subgenus: A r i u n c u l u s Lessona, 1881. 
1. Sectio: I c h n u s a r i o n Pollra., 1890. 
8. Arion (Ariunculus) austriacus Babor: Schneeberg. N. Ö., 

1896 (Wr.). 
9. Arion (Ariunculus) Isseiii Less. & Pollra.: Mti Sette Fratelli. 

500—800 m, Prov. Cagliari, Sardinien, IV. 1910 (Kr.). Zwei Exem
plare wurden auch anatomisch untersucht; besonders bezeichnend 
sind die Eridwege der Genitalien (Abb. 1). Das Atrium besteht aus 

Abb. 1. 
AbbildungsErklärung. 

Abb. 1. Endwegc der Genitalien von A r i u n c u l u s I s s e i i i Less & Pollra. 
Mti Sette Fratelli, 500—600 m, Prov. Cagliari, Sardinien, IV. 1910 (Kr.). 
Abkürzungen: В. c. = Bursa eopnJatrix; Ov. = Oviductus; V. d. 
Vas deferens; R. = Musculus retractor penis; A. I. = Atrium (unterer 
Teil); A. II. = Atrium (oberer Teil). 

einem dünnen oberen und einem starken unteren Teil, in welch 
letzteren der Oviductus einmündet. Der drüsige Teil vom Vas de
ferens (Prostata) trennt sich nach kurzem gemeinsamem Verlaut 
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vom Oviduct. Der Blasenstiel trägt ein ziemlich grosses Reeeptacu
lum seminis. Nur die weiblichen Genitalorgane besitzen einen 
Retractor, der sich auch als eine derbe Muskelhaut an den oberen 
Teil des Atriums ansetzt. Mte Gennargentu, 1600—1800 m, VI. 1911 
(Kr.). 

C. Subgenus: L e t o u r n e u x i a Bgt., 1866. 
• 10. Arion (Letourneuxia) so.: Europa (Aus Glas 764/1). 

II. Genus: Geomalacus Allman, 1842. 
A. Subgenus: G e o m a l a c u s s. str. 
I . Geomalacus (Geomalacus) maculosus Allman: Irland. 
II. Familia. TRIGONOCHLAMYDIDAE Pils. 
A. Subfamilia: Trigonochlamydinae P. Hesse, 1882. 
I. Genus: Trigonochlamys Bttg., 1881. 
1. Trigonochlamys imitatrix (?) Bttg. 
Ein Exemplar, gross, derb, mit einer sehr dicken Haut. Grund

farbe des Körpers dunkelgrau, so auch der kleine Mantel und die 
zwei schmalen Seitenfelder der Sohle, während das breite Mittel
feld heller gefärbt erscheint. Der Kiel ist scharf ausgeprägt. Wir 
können fast sicher annehmen, dass uns ein Exemplar der Art : 
T r i g o n o c h l a m y s i m i t a t r i x vorliegt. Die weiteren Unter
suchungen zeitigten nicht vollständig befriedigende Ergebnisse, da 
das Tier sehr schlecht konserviert war und so nur einige Einzel
heiten festgestellt werden konnten. Diese stimmen auch mit denen 
von T r i g o n o c h l a m y s i m i t a t r i x überein. — Auffallend 
w a r die Grösse. Masse: Länge des Körpers: 42 mm, Breite (in der 
Schildregion gemessen) 16 mm, Höhe (höchste Stelle) 17 mm, Länge 
des Schildes 10 mm, Breite des Schildes 8,5 mm, Länge des Körpers 
vom Kopf bis zum Schild 17 mm, Länge des Körpers vom Schild 
bis zum Schwanz 15 mm. — Fundstelle unbekannt! Im Nachlass 
Steindachners. 
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Nachtrag*) zu «Generisches System 
der Lebenserscheinungen. 

(Eine Skizze des Systems der Gesch lech t se r sche inungen) . 

Von 
G. v. Kolosva ry . 

1. Somat ionen . 
Die Vermischungen der Gesch lech te r q 
Die In t ens i t ä t en (St rebung) der Gesch lech t e r r 
q = 1 0 0 % , 75%, 5 0 % , 2 5 % , ( 0 % ) . . . . . . . . cf 

( 0 % ) , 2 5 % , 5 0 % , 750/0, IOO0/0 9 

Die %  t e als G e g e n s t ä n d e (Gegebenhe i t en ) : C o n s t a n t e n : 
a b с d cf 
d с b а $ 

Var ia t ion der 4 C o n s t a n t e n in O r d n u n g 4 (ohne W i e d e r h o l u n g ) : 
a b с d 
a b d с 
а с b d 
а с d b 
a d b с 
a d с b 

Von a f l c b b i s a c b a sind x Mögl ichke i ten v o r h a n d e n , 
de ren E l e m e n t e können alle d o m i n a n t sein 

d с b а 
•Ļ •ir iriir 

( Ind iv iduen als somat i sche C o n s t a n t e n ) . 

Diese x Mögl i chke i t en : i ) . . . j ) . . . k ) . . . i ) . . . ( dominan ten ) 
( 1 . . . (k . . . ( j . . . (i ( recess iven) . 

r = + r ± r + r — г cf. 9 

e f g h (Diese V a r i a t i o n e n : efghhgfe siehe n a c h den Varia

t ionen abcd ' s ) . 
Ü b e r die V a r i a t i o n e n abcdefgh (also 8 Elemen te ) s iehe : 

VI = ( w e n n 8 = n) = n ( n — 1 ) (n—2) ( n — 7 + 1 ) 
• . ~ : 1 

*) K o l o s v a r y : Generisches System der Lebenserscheinungen. In: Fest
schrift zum 60. Geburtstag von Prof. Dr. E m b r i k S t r a n d . Vol. I. p. 185—248 
(1936). 
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Die d o m i n a n t e n 
Elemen te als 
Gegens t ands 

funktionen a + e 
a + e 
a + e 
a  f e 
a + e 
a + e 

Mit t e lwer t e 
als 
G e g e n s t a n d s 

funkt ionen . 

d + h J 

Die Recess iven als Gegens tands f . 

c + g ; d + h 
d + h ; c + g 
b + f ; d + h 
d + h ; b + f 
b + f ; c + g 
c + g ; b + f 

b + f ; a + e 

• • • <P ( * ) a 

b + f 
b + f 
c + g 
c + g 
d + h 
d + h 

c + g J 

A l s o : acf • 

ecf • 
? • 

bcdcjl. 
О . . 

f g h c f . . 

cgdh 
dhcg 
bfdh 
dhbf 
bfcg 
cgbf 

. stabil 
. variabi l ф (x)t 
. akt iv 
. sensor i sch ? ( x ) ' 
. labil 

. m o t o r i s c h cp (х)я 

. pass iv 
9 . . . akt iv f ( x ) 4 

A b e r r a n t e n (n icht pa tho log i sche 
Degene ran t en ! ! ! ) . 

i 



Dr. v. K o l o s v ä r y : Lebenserscheinungen (Nachtrag) 399 

Diese Elemente , sol i tär gesehen: Cons t an t en , in Beziehungen: vari 

ab le Klassen : das heiss t : 

x ff (x) = а 

T y p e n : a + e = reine Gesch lech te r = ae ! 
c + g + b + f — vermischte Gesch lech te r (mit D o m i n a n z des 

Hauptgesch lech tes ) D > M oder : b R с 
d + h = minuswer t ige Geschlech te r . 

Oder : 
a e = m (a, e) 
d h = m (d, h) 
b f с g — m (b, f, c, g.) somat i sche Ersche inungen , 
w o m — Aussagefunkt ion + Argumen t («e lementary propos i t ions* 
(Rüssel)) z. B. d + h = Argumen t der Funk t ion (Var iable der Funk

t ion) . 

2. Plas t i z i t ä ten : 
a bed fgh e d a b c efg 

V o n : * 
b d c fhg e b i s : . . . . 

e 
: : : 

efg 

V o n : * e b d ghf 
e b i s : . . . . 
e • • d cba gfe 

Also : in 8 G r u p p e n 6 Elemente permut i e r t : 
p 8 = 8 . P e = 8 . 7 . 6 . 5 . 4 . 3 = 8! 

W o : a [ ] d = m (p) [ ] m (s), also Aussagefunk t ion mit 
1 Var iabe l , z. В.: m (p) = i, j , к, 1, (siehe Somat ion ) . 

Die P e r m u t a t i o n im Allgemeinen : P„ = n (n—1) ( n — 2 ) 
(n—x) . Р п  х  И 

P e r m u t a t i o n 1 E l e m e n t s ist 1! 
2 2'' 
3 „ „ 6! 

„ 7 „ „ 5040! (die Mögl ichke i ten aller Ä n d e 

rungen 7 E l e m e n t e ) . 
Also : Äusse re Verhä l tn i s se br ingen G e n g r u p p e n v e r s c h i e b u n g e n zu 
S t a n d e (Plas t iz i tä t ) z. B. die Akt iv ierung des Gesch lech t s l ebens o h n e 
Per iodiz i tä t in H ö h l e n u. bei Domes t ika t ion . 

E r g o : (efgh) — e =<p (e)! 

3. E n t w i c k l u n g e n : 
Eine C o m b i n a t i o n von 8 E l e m e n t e n in 8 O r d n u n g e n ist: C 8

e = 1 ! 
C k n • Pk = V k

n , w o С = Combina t i on , P = P e r m u t a t i o n und V = 
Var ia t ion . 

A l s o : 
V\ n ( n - 1 ) ( n - 2 ) ( n  k + 1 ) . 

C \ = 
Pk 
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a l so : 
> P k Ш» > CK (eine Rela t ion , das heisst P Q R ) . 

4. Schlusswort: 

S o m a t i o n e n sind V a r i a t i o n e n , d. h.: die a l l e m ö g l i c h s t e n 
V a r i a t i o n e n (die g e s a m t e n G e g e b e n h e i t e n ) s ind im Indi

v i d u u m fix v o r h a n d e n . 
Plas t i z i t ä t en sind mit p e r m u t a t i v e m C h a r a k t e r , d. h.: die a l l e 

m ö g l i c h s t e n E l e m e n t e sind in Rasse ode r A r t als 
Fäh igke i t en v o r h a n d e n (fixiert) und sind G r u n d l a g e n der 
Modi f ika t ionen ( E i n p a s s u n g e n ) . 

E n t w i c k l u n g e n sind eigent l ich C o m b i n a t i o n e n : eine Success ivi tä t der 
E l e m e n t e h ö h e r e r O r d n u n g (Di f fe renz ia t ion) . 

5. Beispiele: 

I. 
ae = ( S o m a t i o n und G e n e r i c u m ) re ines G e s c h l e c h t : = 1! 
bfcg = ( S o m a t i o n ) : P s e u d o h e r m a p h r o d i t i s m u s (Bi u n d H o m o s e x u 

a l i t ä t ) ; C h a r a k t e r a u s t a u s c h ( sch lech te Mütter^ )akt ive 
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Weibchen , schlechte Männchen( )guter Vate r ) . = m 
(bfcg); D o m i n a n z des Hauptgesch lech tes = x R y. 

bfcg = ( G e n e r i c u m ) : Pseudohe rmaphrod i t i smus (das M ä n n c h e n über

n i m m t die Mutterschaf t , das M ä n n c h e n n i m m t akt iv Teil an 
der Brutpf lege (Cha rak te raus t ausch ) = m (bfcg). G 
H e r m a p h r o d i t i s m u s mit männ l i chem C h a r a k t e r (Limax cine

reoniger , Arion empi r icorum) = M > W . G 
dh = (Soma t ion ) : A u t o n o m i s m e n (Onanie , Fet i schismus) , a n d e r e indi

rekte Befriedigungsformen. Ausfall der Cohes ion der Rass 

und Artaf f in i tä ten (He te rogamien) . Ein Gesch lech t n i m m t 
passiv Teil in verschiedenen F o r m e n der Promisku i t ä t en 
(Polygamien , Po lyandr i en ) ; Passivi tä t cf, Akt iv i tä t 9 : minus

W e r t u n g = m(dh) oder 9 (x). 

II. 
ae = ( G e n e r i c u m ) : 9 Ablepha rus poeci lopleurus , wo nach Beobach

tungen die vol ls tändige Passivi tä t des Weibchens notwendig 
ist (a 9')> da dies bei dieser Ar t die norma le Zeugung ist. 
(ae als 9 Typ) . 
Cf E q u u s cabai lus , wo die vol ls tändige Akt iv i t ä t des M ä n n 

chens no twend ig ist, da dies bei dieser A r t die n o r m a l e Zeu

gung ist. 
äe . . . . ! ( G e n e r i c u m ) : Exogamien . Bei a! fehlen die personel len 

л л л л 
Beziehungen (ё) zwischen 9 u r ) d cf (a b с d) . Z. B. die Ei

ablage (als Ins t ink t ) und die St rebung des M ä n n c h e n s zur 
Bef ruch tung der frei l iegenden Eier bilden eigent l ich gener isch 
(phylogenet i sch) au tonomis ie r t e F o r m e n des Gesch lech t sge 

fühles beider Gesch lech te r . 
ä й! ( G e n e r i c u m ) : A u t o n o m i s m e n ( P a r t h e n o g e n e s e n ) , wo das 

Weibchen keine Libido besitzt . 
a h ! ( G e n e r i c u m ) : a! = s ta rkes Gesch lech t sbewuss t se in des Weib

chens , 
h = p o s t c o i t a l s , akt ives Verha l t en des Weibchens , z. B. K a n 

niba l i smus des Spinnenweibchens , 
ae = (P las t i c i t ä t : Die Per iodiz i tä t hör t auf (Höh len , Domes t ika 

t ion) , das heiss t : (a h) — a e = c p ( a e ) , also es pe rmu

t ieren 2 E l e m e n t e = 2! (Die cons t i tu t ione l len Z u s a m m e n 

h ä n g e : x E l e m e n t e p e r m u t i e r e n (z—2) mal , was das Cons t i 

t u t i o n e ^ Gle ichgewich t bedeute t . 
Usw. 

Die m a t h e m a t i s c h e n Able i tungen und Dars t e l l ungen e robern in 
den biologischen Wissenschaf ten stetig einen i m m e r grösseren Spiel

r a u m . M a n c h e na tu rwissenschaf t l i chen E r s c h e i n u n g e n können mit 
den M e t h o d e n der M a t h e m a t i k viel kürzer , logischer — obgleich oft 
deduk t ionswe i se — e rk lä r t u n d darges te l l t w e r d e n . Die Physik und 
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die C h e m i e h a b e n schon längst die M a t h e m a t i k als ih re Hi l fswissen
schaf t e ingeführ t , n u r die Biologie blieb in dieser Bez iehung n o c h 
zu rück . Sie w a r da rau f angewiesen mi t m a n c h e n n u t z l o s e n V o r a u s 
se t zungen u n d T h e o r i e n zu a rbe i t en , a n s t a t t ih re Begr i f fse inhei ten 
u n d e l e m e n t a r e n F a k t o r e n mit der Hilfe de r M a t h e m a t i k in e ine 
g rösse re Syn these z u s a m m e n z u f a s s e n . 

Die g r u n d l e g e n d e M e t h o d e de r e x a k t e n p h y s i k a l i s c h - m a t h e m a 
t i schen Wissenscha f t will die A b s t r a k t i o n der Wis senscha f t en de r 
Sys temat ik e r r i ch ten , bez iehungswe i se will sie ein ideales G e r ü s t 
de r sy s t ema t i s chen Wis senscha f t en b i lden. Diese M e t h o d e ist auch 
in de r Biologie a n w e n d b a r u n d sie bleibt a u c h in b io logischen Be
z iehungen eine genau und ver läss l ich a r b e i t e n d e M e t h o d e . 

Die h e r v o r r a g e n d s t e a l lgemeine E igenschaf t des M e t a b o l i s m u s 
a l ler l ebenden Ze l len ist, dass sie den A u s g a n g s p u n k t de r Biologie 
bi ldet , a lso ist sie e ine kons t i tu t ione l l e u n d funkt ione l le e l e m e n t a r e 
E inhe i t . Die E i n f ü h r u n g der M a t h e m a t i k in die Biologie b e d e u t e t 
mi th in , dass dieses a l lgemeine me tabo l i s i e r t e Sys tem mit de r Hi l fe 
de r M a t h e m a t i k be l euch te t wird . 

Die ve r sch i edenen b io logischen K o n z e n t r a t i o n e n sind n ich t uni-
formis ier t , aus d iesem G r u n d e müssen die K r ä f t e (Energ ien ) inner 
ha lb u n d a u s s e r h a l b der Zel le g le ichweise w i r k s a m sein. Diese 
K r ä f t e wurze ln in der r egu la t iven u n d a n z i e h e n d e n K r a f t de r Zel len . 
Beispielsweise s tossen die ü b e r Te i lungskra f t ve r fügenden Ze l len 
a n d e r e Ze l len ab , so lche dagegen die mi t A n z i e h u n g s k r a f t ausge
rüs te t s ind, z iehen die a n d e r e n Ze l len an . Die m ä n n l i c h e n u n d weib
l ichen Ke imze l l en ( S t a m m w e s e n ) z iehen vo r de r Be f ruch tung ein
a n d e r an . 

Die m a t h e m a t i s c h e T h e o r i e de r K o n f i g u r a t i o n e n u m s p a n n t die 
ze l lu la ren A g g r e g a t i o n e n und zeigt uns in den jen igen E r s c h e i n u n g e n , 
we lche den K r ä f t e n dieser A g g r e g a t i o n e n zugesch r i eben sind, j enen 
W e g an, d u r c h we lchen die o r g a n i s c h e n F o r m e n de r vielzell igen 
L e b e w e s e n mi t Hi l fe de r M a t h e m a t i k v e r s t a n d e n w e r d e n k ö n n e n . 
Die p h y s i k a l i s c h - m a t h e m a t i s c h e T h e o r i e de r N e r v e n f u n k t i o n e n ist 
beispie lsweise von den empi r i schen , bez iehungsweise d u r c h E r f a h 
rung e r w o r b e n e n A n h a l t s p u n k t e n zu b e r e c h n e n . Die Vera l lgemei 
n e r u n g der I o n e n t h e o r i e de r R e i z v o r g ä n g e k a n n mit den zwei G r u n d 
typen der I o n e n e i n h e i t e n e rk lä r t w e r d e n . D e r e ine I o n t y p u s wird 
infolge Re ize inwi rkung akt iv , d e r a n d e r e en t fa l te t , w e n n gereizt , 
e ine h e m m e n d e Tät igke i t . D e r R e i z v o r g a n g als A n o d e e röf fne t 
e inen k o n s t a n t e n S t r o m für den S c h w a c h - ( G e f ü h l s - ) s t r o m u n d a u c h 
für a n d e r e e l ek t ro ton i sche E r s c h e i n u n g e n . Die da r s t e l l ende F o r m e l 
ist von den d u r c h V e r s u c h e n a c h w e i s b a r e n u n d bes tä t ig ten D a t e n 
de r Geschwind igke i t de r N e r v e n k o n d u k t i o n abzu le i t en . 

I ndes sen , n icht n u r die e l e m e n t a r e n K o m p o n e n t e n , a lso z. B. 
die F u n k t i o n e n de r Ze l len , k ö n n e n mi t de r Hi l fe de r M a t h e m a t i k 
ih re U n t e r s t ü t z u n g e rha l t en , s o n d e r n auch ve rwicke i t e re Lebens -
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ersche inungen , w e n n diese nur vorher auf ihre K o m p o n e n t e n zerlegt 
w e r d e n . Sämt l ichen Lebensvorgängen kann solcherweise ihre m a t h e 

m a t i s c h e U n t e r s t ü t z u n g gegeben werden . 
Die Vera l lgemeinerung der Ergebnisse und ihre A n w e n d u n g auf 

das zen t ra l e Nervensys t em öffnet uns die Wege auch für die physi 

ka l i sch mathemat i sche theore t i sche Beleuchtung der F u n k t i o n des 
G e h i r n e s . ( N a c h R a s c h e w s k y . ) 

Hirudineen aus jugoslavischen Seen. 
Von 

H. Augener (Hamburg). 
Die vorliegende Arbeit gründet sich auf die Untersuchung des 

von Herrn Prof. S. STANKÜV1C gesammelten HirudineenMaterials 
aus 4 jugoslavischen Seen, dem Ochrida, Prespa, Dojran und 
SkutariSee. Uber das Material aus dem Ochrida und PrespaSee, 
welches ich zuerst allein erhielt, ist bereits eine vorläufige Mitteilung 
von mir durch Prof. Stankovic 1929 veröffentlicht worden in Ghlas 
Srpsk. Kralj. Akadem. Beograd. T. 65. p. 183—186. Das später an 
mich gelangte Material aus dem Dojran und SkutariSee bildet eine 
wertvolle Ergänzung zu dem Material aus den 2 erstgenannten Seen 
und lieferte u. a. noch 2 Arten aus dem DojranSee, die in keinem der 
übrigen Seen gesammelt wurden. 

Über die Konservierung des Egelmaterials mag es nützlich er
scheinen, Folgendes hier zu erwähnen. Die Konservierung der Egel 
aus dem Ochrida und PrespaSee war in 4%iger Formal i nlösung 
vorgenommen, während die Egel aus dem Dojran und SkutariSee 
auf einen Vorschlag von mir an Prof. STANKOVIC hin in einer 
schwächeren Formalinlösung konserviert wurden. 4°/oige Formalin
lösung ist nach meinen Erfahrungen zu stark für eine zweckmässige 
Konservierung von Egeln. Die Tiere kontrahieren sich in ihr er
heblich, werden zu hart und nehmen ausserdem vielfach eine Form 
an, die die Untersuchung und die Erkennung gewisser Charaktere 
sehr erschwert oder unmöglich macht. Ich halte eine höchstens 
2V2°/oige Formalinlösung — Formalinlösung erhält eine etwa vor
handene farbige Zeichnung gut —, für ausreichend. Diese liefert um 
so bessere Ergebnisse, wenn die Egel vorher in 5%igem Alkohol 
oder einem anderen Betäubungsmittel kunstgerecht betäubt werden. 
Gute Ergebnisse, besonders nach voraufgegangener Betäubung, er
hält man auch durch eine Konservierung der Egel in einer 5%igen 
Formalinlösung in 70%igem Alkohol. Der Formalinanteil in dieser 
letzteren Mischung kann wohl auch noch kleiner sein, z . B . 3 % oder 
noch weniger; die Egel bleiben dann weicher als bei Verwendung 
von 5%. Besser zur Konservierung geeignet als 4%ige Formalin
lösung dürfte schliesslich auch noch 70%>iger Alkohol allein sein. 
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In dem untersuchten Egelmaterial nimmt der am besten durch
forschte, als Salmonideiigewässer charakterisierte und durch grosse 
Klarheit und Tiefe ausgezeichnete OchridaSee, mit seinen vielen 
Fundstationen bei weitem den grössten Anteil ein. An zweiter 
Stelle, nach der Zahl der besammelten Stationen, folgt der Dojran
See. Der PrespaSee, viel weniger klar und viel weniger .tief als 
der OchridaSee und wie der SkutariSee wenig erforscht, weist .wie 
der letztere nur 2 Sammelstationen auf. — Von dem gesamten 222 
Exemplare enthaltenden Egelmaterial entfallen 141 Exemplare auf den 
OchridarSee, 61 auf den DojranSee, 12 auf den PrespaSee, und 8 
auf den SkutariSee. 

Die Zahl der festgestellten Arten beläuft sich auf 6, P i s с i с o l а 
g e o m e t r a L., H e m i c l e p s i s m a r g i n a t a O. F. Müll., 
C l e p s i n e c o m p l a n a t a L., C l e p s i n e h e t e r o c l i t a L . , 
H e l o b d e l l a s t ä g n a l i s L., N e p h e l i s o c t o c u l a t a L., 
von denen die aus allen 4 Seen vorliegende Nephelis octoculata bei 
weitem die meisten Exemplare geliefert hat. An zweiter Stelle, 
nach der Zahl ihrer Exemplare, folgt Clepsine complanata, von der 
einzig aus dem PrespaSee kein Material vorliegt. In weitem Ab
stände folgt zahlenmässig an dritter Stelle Hemiclepsis marginata, 
welche nur aus dem SkutariSee nicht vorliegt. Sehr wenige 
Exemplare nur entfallen je auf die allein im OchridaSee gesammelte 
Piscicola geometra und die allein im DojranSee gesammelten Clep
sine heteroclita und Helobdella stägnalis. Die Zahl der in diesen 
Seen vorkommenden HirudineenArten ist mit den genannten Arten 
wohl kaum erschöpft, was besonders für den noch so wenig erforsch
ten Prespa und SkutariSee zu gelten hat. Für den OchridaSee 
habe ich früher ausder Sammlung DOFLEIN (1925) eine 5te Art, 
H i r u d о m e d i с i n а 1 i s L., anführen können. Die von verschie
denen Fundorten der Balkanhalbinsel mir unter die Hände gekom
menen Individuen dieser HirudoArt sind nach ihrer Gesamtfärbung 
und Zeichnung der var. o f f i c i n a l i s Sav. zuzuordnen; nach ihrer 
Bauchfärbung und Zeichnung würden sie am besten zu der allein 
für sich nicht weiter zu berücksichtigenden var. c o m m u n i s von 
MOQUINTANDON passen. Über die Zahl der Kieferzähne mag 
hier noch hinzugefügt sein, dass ich an Individuen der var. officinalis 
aus Bulgarien z. B. 76 oder 77, an einem Tier aus Istrien .z. B. 81, 
an ungarischen Individuen z. B. 79 oder 80, 82 oder 83, 68 oder 69 
Zähne pro Kiefer fand. 

Über etwaige N a h r u n g s t i e r e der Egel sind an dem leben
den Material keine Beobachtungen angestellt worden. Ganz verein
zelt sah ich an den C l e p s i n e c o m p l a n a t a dunklen Darmin
halt, der von ausgesogenen Mollusken oder Insektenlarven herrühren 
mochte. An den N e p h e l i s fanden sich, wie das auch sonst der 
Fall ist bei abgetöteten Individuen, zuweilen aus dem Munde heraus . 
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hängende Nahrungsbestandteile, die nach ihrem Aussehen kleinen 
üligochaeten angehörten. Die wenigen Piscicola-Individuen wurden 
alle im freien Zustande erbeutet ohne Wirtstier, was auch für die 
Herniclepsis-Exemplare zu gelten hat. 

Betreffs der Färbung und namentlich der Z e i c h n u n g der 
Egel verweise ich auf die Besprechung der einzelnen Arten und führe 
nur Folgendes bezüglich dieses Punktes hier in erster Linie über das 
umfangreiche Material aus dem Ochrida-See aus, das in Anbetracht 
der grossen Klarheit und bedeutenden Tiefe dieses Sees und der 
sich auf alle Horizontalzonen desselben verteilenden zahlreichen 
Fundstationen am ehesten einer solchen Betrachtung wert erscheint. 
Ich sehe hierbei von dem einzigen in Bezug auf Färbung und Zeich
nung schlecht zu beurteilenden Hemiclepsis-Excmiplar ab. An den 
Clepsine complanata w a r nur in einem einzigen Falle eine geringe 
farbige Rückenzeichnung vorhanden, die Nephelis-Tierc wiesen nie
mals eine farbige Rückenzeichnung auf. Die Zeichnungslosigkeit der 
Ochridasee-Egel mag vielleicht im Zusammenhange stehen mit der 
sehr erheblichen Klarheit dieses Sees. An den sehr wenigen Exem
plaren der Piscicola, einer in ihrer Färbung stark variierenden Art, 
war eine andersfarbige Körperzeichnung vorhanden mit Ausnahme 
höchstens des kleinsten Exemplars, doch ist bezüglich des letzteren, 
wie bei konservierten Egeln immer, an einen etwaigen Einfluss des 
Konservierungsmittels auf die natürliche Färbung und Zeichnung zu 
denken. — Aus dem viel weniger klaren Wasser des Prespa-Sees 
sah ich keine Clepsine complanata; immerhin mag es bemerkens
wert sein, dass an den wenigen Nephelis-Tieren von dort vereinzelt 
e twas dunkelfarbige Rückenzeichnung vorkam. Zur möglicherweise 
besseren Klärung eines etwaigen Zusammenhanges zwischen dem 
Klarheitsgrade des Wassers und der farbigen Rückenzeichnung wie 
Färbung im Allgemeinen an Egeln müsste ein weit grösseres Egcl-
material, besonders auch aus dem Prespa-See, verglichen werden. 

So weit wie möglich habe ich die Erkennbarkeit resp. das Vor
handensein oder Nichtvorhandensein von K o p f a u g e n an den 
Egeln festgestellt — ich lasse hierbei die wenigen Piscicola-Indivi
duen und das einzige Hemiclepsis - Tier unberücksichtigt —, und 
konnte bei zahlreichen Exemplaren der Clepsine complanata und der 
Nephelis aus dem Ochrida-See Augen nicht erkennen. Unter den 
Clepsinen fanden sich Individuen ohne .Kopfaugen aus der 2ten bis 
5ten Zone; die 6te Zone hat keine Clepsinen geliefert. Das einzige 
Exemplar, dessen Fundort zunächst nicht zu ermitteln war, das aber 
nach späterer Vermutung wahrscheinlich der Station 35 in der lsten 
Zone entstammt, mag Augen? besessen haben. Unter den Nephelis-
Tieren fanden sich Individuen ohne Kopfaugen aus der lsten bis 6ten 
Zone vor, d. h. augenlos waren auch die Exemplare von den Sta
tionen 12 und 70 der untersten Tiefenzone, den einzigen Stationen 
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dieser Zone, welche Egel geliefert haben. Die Tatsache, dass ge
rade bei diesen Vertreteren der Clepsinidae und Nephelidae das 
Nichtvorhandensein der Augen sich zeigte, harmoniert mit dieser 
sonst auch an Vertreteren dieser Familien beobachteten Erschei
nung. Immerhin wäre auch bei diesem Punkte in dem einen oder 
anderen Faile ari eine Einwirkung des Konservierungsmittels zu den
ken. — An den wenigen Nephelis-Exemplaren aus dem Prespa-See 
waren Augen fast immer erkennbar. An dem Material der Clepsine 
complanata und de r Nephelis aus dem Dojran- und Skutari-See. deren 
Fundorte sämtlich dem Litoral angehören, waren Kopfaugen bei al
len Nephelis-Individuen und so gut wie bei allen Clepsine-Individuen 
erkennbar. 

Die von mir festgestellten Hirudineen-Arten sind alle weit ver
breitete europäische Arten und bereits aus verschiedenen Gebieten 
der Balkanhalbinsel bekannt. Entsprechend ihrer Häufigkeit stehen 
Nephelis octoculata und Clepsine complanata nach der Zahl der er
beuteten Individuen an der Spitze, während Hemiclepsis marginata 
als viel seltener vorkommende Art nur in geringer Zahl gefangen 
wurde. Die sehr wenigen Exemplare der Piscicola geometra können 
von der wirklichen Verbreitung und Häufigkeit dieser Art im Och
rida-See kein richtiges Bild Hefern, da kein einziges an Fischen haf
tendes Exemplar dieses Fischegels gesammelt wurde. Das äusserst 
dürftige Material von Clepsine heteroclita und Helobdella stägnalis, 
einzig aus dem Dojran-See vorliegend, bietet keine Handhabe für die 
tatsächliche Verbreitung dieser 2 Arten in den durchforschten iugo-
slavischen Seen, da diese an sich weit verbreiteten kleinen Arten 
leichter der Beobachtung entgehen mögen als andere, grössere 
Arten. • : ' ! ' -

Endlich mag hier noch eine Betrachtung angebracht sein über 
die V e r t i k a l v e r b r e i t u n g der Egel in dem Ochrida-See, dem 
einzigen der 4 Seen, der auf Grund seiner grossen Tiefe und seiner 
zahlreichen, sich auf alle Zonen verteilenden Fundstationen hierfür 
in Frage kommt. Es zeigt sich hierbei, dass die ls te und 6te Zone 
nur wenige Egel ergeben haben und dass die Hauptmasse der Egel 
Pius der 2ten bis 5ten Zone stammt und hier wiederum' in der 3ten 
Zone, in etwa 20—35 m Tiefe, konzentriert erscheint. Über die Ver-
tikalverbreitun? der einzelnen Arten ist zu sagen, dass die Zahl der 
Piscicola- und Hemiclepsis-Exemplare so gering isl. dass über ihre 
Vertikalverbreitung kaum etwas zu sagen ist. Piscicola wurde nur 
frei und nur in der 3ten Zone gefunden, wobei doch zu berücksichti
gen ist. dass sie an ihren Wirtsfischen haftend passiv weit, auch in 
viel grössere Tiefen transportiert werden kann. Die einzige Hemi-
clensis entfällt auf die 2te Zone: sie wurde im Prespa-See auch noch 
in 18 m Tiefe augetroffen. Bei Cleosine complanata entfallen von 
ihren 18 Fundstationen die meisten,"7, auf die 4te Zone, auf die ls te 
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Zone 1, auf die 2te 3, auf die 3te 4, und auf die 5te Zone, in etwa 
50—100 m Tiefe, 3 Stationen. Die 6te Zone hat, wie schon an ande
rer Stelle bemerkt, keine Clepsinen zu Tase gefördert. Bei der 
Nephelis ballt sich der bei weitem grösste Teil ihrer 40 Fundstatio-
nen, nämlich 35, in der 2ten bis 5ten Zone zusammen; es entfallen 
auf die 2te Zone S, auf die 3te 9. auf die 4te 10. auf die 5te 8 Sta
tionen. Hierzu kommen noch 3 Fundstationen aus der lsten und! 
bemerkenswerter Weise 2 aus der 6ten Zone in etwa 100—250 in 
Tiefe. — Zum Vergleiche mit der Vertikalverbrcituug der Ochri-
dasee-Egel mögen hier einige Angaben über das grösstc Tiefenvor
kommen der entsprechenden Egelarten in Seen der Schweiz ange
führt sein aus E. ANDRE. Catalogue des Invertebres de la Suisse. 
Fase. 16. Hirudinecs. 1925. Nach diesem Autor wurde Piscicola 
geometra im freien Zustande noch in 90 m Tiefe angetroffen. Bei 
der auf die Litoralrcgion beschränkten Hemiclepsis marginata fin
det sich keine Angabe, bis zu welcher Tiefe sie hier verbreitet ist. 
Clepsine complanata wurde noch in 120 m Tiefe gefunden. Nephelis 
atomaria Car. (== octoculata L. [L. Johanns.ļ) war bis zu 20 m Tiefe 
verbreitet. Von den 2 von Prof. STANKOVIC nicht im Ochrida-
See erbeuteten Arten wurde Clepsine hcteroclita von ANDRE aus 
der Schweiz nur für die Litoralregion. ohne Angabe ihres tiefsten 
Vorkommens, verzeichnet, während Helobdella stagnalis noch aus 
einer Tiefe von 55 m gehoben wurde. 

Der folgenden Erörterung der Arten habe ich einige Tabellen an
gefügt, von denen die Tabellen I—IV ein Verzeichnis der Fundsta-
tionen in den 4 Seen und der Zonen, zu welchen sie jeweils gehören, 
enthalten. Die Tabellen V—VIII enthalten Verzeichnisse der ge
fundenen Arten nebst Angabe der von jeder Art auf jede Fundstation 
entfallenden Individuenzahl. 

Fam. PISCICOLIDAE. 
Piscicola geometra L. 

Fundort: Ochrida-See. Stat. 26,101,108. — Von den 3 Vertreten 
dieses Fischegels ist der grösste ca. 22 cm lang. Kopfaugen sind nur 
bei dem Tier von Stat. 101 erkennbar. — Über die Färbung und Zeich
nung des Körpers sei Folgendes bemerkt. Die Grundfärbung ist 
weisslich farblos, der Rücken bei den Tieren von Stat. 101 und 
103 durch breite sattelartige Querbinden von matt- oder gelbbräun
licher Färbung gezeichnet, die durch viel schmälere grundfarbene 
Partien von einander getrennt sind. Auf den grundfarbenen Intcr-
segmentalpartien stehen dorsal braune Pigmentpunktc in unregel
mässigen Ouerreihen, die bei dem Exemplar von Stat. 101 am Vor
derkörper fehlen oder nicht mehr erkennbar sind. Die Bauchseite 
trägt braune Punkte mit Ausnahme des Vorderkörpers bei dem 
Exemplar von Stat. 101, während diese bei dem Exemplar von Stat. 
103 so gut wie nicht punktiert ist. Die dorsalen gelbbraunen Sattel-
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querbinden sind bei dem Exemplar von Stat. 103 nicht recht ausge
prägt, dafür zeigt sich bei ihm auf dem< Kopfe eine kaum erkennbare, 
auf der Afterhaftscheibe eine ganz schwache gelbbräunliche Zeich
nung, die bei dem Tier von Stat. 101 an den genannten Körperteilen 
nicht vorhanden ist. Das kleinste Exemplar, von Stat. 26, ist am 
Vorderkörper weisslich, am übrigen Körper gelb- oder gold'bräun-
lich, ohne erkennbar dunkle Pigmentpunkte. — Alle 3 Exemplare 
haben im Gegensätze zu frischen und in zweckmässiger Weise kon
servierten Stücken eine dorso-ventral abgeplattete Körperform, 
welche der Einwirkung der zur Konservierung verwendeten Forma-
linlösung zuzuschreiben ist. 2 mir von einem anderen Sammler zu
gestellte und in 4%iger Formalinlösuing konservierte Exemplare der 
P . geometra zeigen eine entsprechende unnatürliche Körperabplat
tung. 

Farn. CLEPSINIDAE. 
Hemiclepsis marginata 0 . F. Müll. 

Fundorte: Ochrida-See. Stat . 56. — Prespa-See. Stat. 15, 68. 
— Dojran-See. Stat. 170, 171, 173, 188, 196, 198. 

Die Ochridasee-Exemplare, ein mittelgrosses, sehr stark Clep-
sine-fönmig kontrahiertes und ein kleineres Tier, sind schwach rost-
gelb-weisslich gefärbt und etwas durchscheinend, und lassen Kopf
augen erkennen. Die Prespasee-Tiere, ein kleineres und ein sehr 
kleines Tier, lassen Augen nicht erkennen. Die sämtlich kleinen In
dividuen aus dem Dojran-See sind alle hellfarbig und lassen von ei
ner Rückenzeichnung nichts wahrnehmen. Pigmentierte Augen sind 
an ihnen nur ausnahmsweise erkennbar. 

Clepsine complanata L. 
Fundorte: Ochrida-See. Stat. 5, 8, 9, 35, 40, 44, 46. 49, 56, 57, 

61, 62, 64, 66, 73, 104, 106, 108. — Dojran-See. Stat. 171, 174,188. — 
Skutari-See. Stat. 248. 

Die Ochridasee-Exemplare sind sehr verschieden an Grösse, 
ihre Länge beträgt im Maximum ca. 6,5, 7,5, 10 mm. Die Färbung 
ist weisslich roströtlich bis graugelblich oder rostweisslich, am. dun
kelsten bei den grossen Individuen. Eine farbige Zeichnung ist nur 
bei einem einzigen Tier zu erkennen resp. vorhanden, dem einzigen, 
grösseren Exemplar von Stat. 9, von rostgelb weisslicher Grund
färbung. Die Zeichnung besteht nur dorsal aus einem zarten, brau
nen, nur z. T. ausgeprägten Längsstreifen jederseits der Längsme
diane und hier und da aus Spuren bräunlicher Längsstrichelung. 

Was die Erkennbarkeit resp. Pigmenthaltigkeit der Kopfaugen 
betrifft, so sind die Augen bei einem Teile der Individuen sämtlich 
oder z. T. erkennbar; bei mehr als der Hälfte der Exemplare sind 
Augen nicht zu erkennen. Bei Tieren mit sämtlich erkennbaren Au
gen war mehrfach festzustellen, dass die Augen des lsten Paares 
kleiner waren als die der 2 anderen Paare . — Bezüglich der Körper-
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form sei noch eine Tatsache erwähnt, die gewiss auf die Abtötung 
in der starken Formalinlösung zurückzuführen ist. Während bei 
normalem Erhaltungszustände die seitlichen Körperränder der Rin
gelung entsprechend mehr oder minder flach gekerbt aussehen, sind 
erstere bei etlichen Exemplaren deutlich gezackt und zwar der Seg
mentierung entsprechend. Den dreiringcligen Körpersegmenten 
entspricht am Seitenrande jederseits eine mehr oder weniger spitze 
Hauptzacke, die deutlicher oder undeutlicher erkennbar wieder eine 
kleine Zacke auf jeder Seite trägt. 

Es ist kaum möglich, diese konservierten Clepsinen etwa einer 
der Unterfornien der Cl. complanata einzuordnen. Bei dem mit einer 
einzigen Ausnahme völligen Mangel einer farbigen Zeichnung, so 
speziell von farbigen Längsstreifen, wären die Tiere vielleicht am 
ehesten an die var. v e r r u с a t a Fr. Müll, anziischlicssen. Ich fand' 
die var. verrucata in Deutschland mehrfach und z. T. in Gesellschaft 
normaler c'omplanataTicrc in klaren grösseren Bächen und kleine
ren Flüssen, also in einein Medium, das mit dem klaren Wasser des 
OchridaSees wohl in Parallele gestellt werden kann. 

Die Exemplare aus dem Dojran und SkutariSee, von einer 
Maximallänge von 6—7 mm, haben eine helle Körperfärbung. Eine 
farbige Rückenzeichnung ist entweder überhaupt nicht oder in Ge
stalt von 2 schwarzen ParamedianLängsstreifen entwickelt. Nur bei 
einem einzigen Exemplar, einem der grössten. ist ausser diesen 
Längsstreifen noch andere Rückenzeichnung vorhanden. 

Clepsine heteroclita L. 
Fundort: DojranSee. Stat. 171. — Die 2 vorliegenden Exem

plare sind ganz hellfarbig. Bei dem einen Tier sind Augen minde
stens z. T. erkennbar. 

Helobdella stagnalis L. 
Fundort: DojranSee. Stat. 155, 198. — Die 2 Individuen die

ser Art haben deutliche Augen und beide keine erkennbare dunklere 
Rückenzeichnung. Das eine Tier trägt Junge am Bauche. 

Nephelis octoculata L. 
Fundort: OchridaSee. Stat. 5, 8, 12. 16. 17, 20, 26, 27, 35, 40, 

41. 44. 45. 46, 50, 53. 56. 57. 62, 63. 64, 67. 70, 71, 74. 83, 101, 102, 
103, 104, 105. 106, 107. 109, 112, 113. 117, 118. 120, 121.  Prespa
See. Stat. 15, 68. — DojranSee. Stat. 154, 163. 170. 171, 174, 178, 
181, 185, 188, 195, 198.  SkutariSee. Stat. 237, 24S. 

N. octoculata ist nach der Anzahl ihrer Exemplare die in der 
vorliegenden Sammlung bei weitem am stärksten vertretene Hiru
dince und nimmt rund der Gesamtsumme der gesammelten Hiru
dineenExemplare ein. Hiervon entfallen wiederum auf den Ochrida
See 111 Exemplare gleich rund 2/s aller NephelisExcmplare. Die 
sehr verschieden grossen Individuen aus dem OchridaSee sind im' 
Maximum ca. 22, 27, 30 mm lang. Viele dieser Egel haben infolge 
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der bei ihnen angewandten Konservierungsmethode eine eigenartige, 
die Untersuchung erschwerende Form angenommen. Die Rücken
fläche ist in verschieden hohem Grade konkav vertieft, die Bauch
flächc vorgewölbt. Allgemein gesprochen ist der Körper abgeplat
tet, wobei die Seitenränder vielfach ganz dünn und durchschei
nend sind. 

Die Färbung der OchridasecNephcliden entbehrt ausnahmslos 
einer farbigen Rückenzeichnung und ist grauweisslich, graugelblich, 
zuweilen mit Tönung ins Rötliche in der Clitellar Region oder auch 
sonst am Körper, bis hell graugelbbräunlieh. Diq ungefähr dunkel
sten Exemplare stammen von Stat. 45. — Eine farbige Rücken
zeichnung findet sich vereinzelt nur bei den Tieren aus dem Prespa
See von Stat. 68 und zwar in Gestalt dunklerer, spärlicher Fleckung, 
wie sie auch bei sehr schwach gezeichneten octoculataTieren aus 
Deutschland sich zeigt. 

Wie bei den anderen Hirudineen dieser Sammlung habe ich nach 
Möglichkeit auch bei diesen Nepheliden die Erkennbarkeit oder 
Nichterkennbarkeit der Kopfaugen auszumachen gesucht und Folgen
des gefunden. An den vielen Individuen aus dem OchridaSee sind 
Augen nicht erkennbar mittelst starker Lupe bei ungefähr 75 Exem
plaren; an den übrigen Exemplaren sind die Augen alle oder doch 
z. T. erkennbar. An den wenigen, aus der tiefsten Zone des Sees, 
von Stat. 12 und 70 stammenden Tieren lassen sich Augen nicht er
kennen. — Bei den PrespaseeExcmplaren sind Augen meist er
kennbar; nicht erkennbar sind sie bei dem' einzigen, sehr kleinen 
Tier von Stat. 15 und bei 2 sehr kleinen Tieren von Stat. 68. Die 
übrigen Exemplare von Stat. 68, grössere, mittelgrosse Tiere und 
ein kleines Tier, haben sämtlich erkennbare Augen, darunter auch 
das mittelgrosse, einzige Tier mit spärlicher dunklerer dorsaler 
Fleckung. 

Die Exemplare aus dem DojranSee und SkutariSee, bis ca. 
18 mm lang, haben sämtlich pigmentierte Augen und eine helle Kör
perfärbung, die in keinem einzigen Falle eine starke farbige Rücken
zeichnung aufweist. In der Regel ist eine Rückenzeichnung über
haupt nicht vorhanden, bei wenigen Individuen ist sie schwach oder 
spurweise entwickelt. 

Tabelle I. О с h r i d aS e e. 
Die Stationen liegen hauptsächlich im nördlichen Teile des Sees, 

besonders in der Umgebung der Stadt Ochrida. Nur die 2 tiefsten 
Stationen — 100—250 m —, liegen in der Mitte des Sees, 

1) 0,5 m. Litoral (Sand oder Felsen): Stat. 35, 83, 117. — 2) 5 — 
20 m, Litoral (besonders Chara): Stat. 16, 56, 57, 67, 105, 108, 120.— 
3) 20^35 ni. Sublitoral (Schalenzone): Stat. 17, 26, 41, 46, 62, 66, 
73, 101, 102, 103, 109, 113, 121. — 4) 35—50 m. Grenze des Subli
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Tabelle V. О с h r i d aS e e 

Stations Piscicola Hemiclepsis Clepsine Nephelis 
nummer geometra marginata complanata octoculata 

5 1 2 
8 1 2 
9 1 # 

12 2 
16 4 
17 1 
20 2 
26 6 
2!7i # 2 
35 1 2 
40 1 3 
41 # 5 
44 1 2 
45 2 
46 4 
49 ļ 
50 • i 

torals und der Tiefenzone: Stat. 8, 20, 40, 44, 49, 64, 71, 104, 106, 
107, 112. — 5) 50—100 m. Tiefenzone. (Schlamm): Stat. 5, 9, 27, 45, 
50, 53, 61, 63, 74, 118. — 6) 100—250 m. Tiefenzone. (Schlamm): 
Stat. 12, 70. 

Tabelle II. P r e s p a-S e e. 
Die Stationen liegen im nördlichen Teile des Sees, bei dem 

Dorfe Perovo. 
1) 0,5 m. Litoral. An Steinen.: Stat. 15. — 2) Tiefere Zone. 

18 m.: Stat. 68. 
Tabelle III. D o j r a n - S e e . 

Die Stationen verteilen sich auf die ganze nördliche Seite des 
Sees, bis zur Seemitte, hauptsächlich aber auf die Umgebung des 
Ortes Dojran. 

1) 0—2 m.: Stat. 173, 198. — 2) 2 - ^ m.: Stat. 163, 178, 196. — 
3) 4—6 m.: Stat. 154, 155, 170, 171, 174, 185, 188, 195. 

Tabelle IV. S k u t a r i - S e e . 
Die Stationen liegen auf der Westseite des Sees, mehr nördlich 

in der Umgebung des Dorfes Virpazar. 
1) Litoral: Stat. 248. — 2) 5 m.: Stat. 237. 
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Stations Piscicola Hemiclepsis Clepsine Nephelis 
nummer geometra marginata complanata octoculata 

53 1 
56 i 5 3 
57 3 4 
61 1 , 

62 1 6 
63 1 
64 1 7 
66 1 . 
67 1 
70 1 
71 4 
73 . 
74 1 
83 3 

101 2 
102 4 
103 3 
104 3 
105 4 
106 2 
107 1 
108 . 
109 4 
112 3 
113 1 
117 6 
118 2 
120 1 
121 3 

Sa. 3 i 26 111 

Tabelle VI. P r e s p aS e e. 

Stations Hemiclepsis Nephelis 
nummer marginata octoculata 

щ 1 15 1 1 
68 2 . 8 

Sa. 3 9 
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Tabelle VII. D o j r a n  S e e . 

Stations
nummer 

Hemiclepsis 
marginata 

Clepsine 
complanata 

Clepsine 
heteroclita 

Helobdella 
stägnalis 

Nephelis 
octoculata 

154 1 
155 i _ 

163 8 
170 4 
171 i 2 9 
173 2 , 

174 1 4 
178 3 
181 1 
185 3 
188 2 1 
195 2 
196 , , 

198 1 i 7 

Sa. 8 6 2 2 43 

Tabelle VIII. S k u t a r i  S e e 

Stations Clepsine Nephel's 
nummer complanata octoculata 

237 . 1 
248 2 5 

Sa. 2 6 

Neue Ichneumoniden aus der 
Tschechoslovakei. 

Von 
Prof. Fr. Gregor, Brno, ČSR. 

Aus der Tschechoslovakischen Republik sind bis jetzt nur 
wenige Nachrichten über die Ichneumonidenfauna erschienen. Vor 
ca. 80 Jahren hat Kirchner aus Süd-Böhmen ein Verzeichnis ver
öffentlicht, aber seine Angaben sind in einigen Fällen zweifelhaft. 
Später hat Kriechbaumer nach dem Materiale, das ihm Oberlehrer 
Jan Slaviček zum Bestimmen sandte, e twas publiziert, so z. B. 
neue Arten P r o b o l u s S l a v i č e k i Kr., O p h i o n S l a v i č e -
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к i Kr. Einige Angaben finden sich auch bei Habermehl. Besser be
kannt ist der östliche Teil der Republik, denn aus der Slovakei und 
Karpathorussland sind viele Angaben in Fauna Regni Flungariae. 
Aber schon das Wenige hat gezeigt, dass unsere Schlupfwespen 
fauna reich, mannigfaltig und interessant ist, w a s mit geographi
scher, klimatischer, geologischer und floristischer Mannigfaltigkeit 
des Staates zusammenhängt. Die Zahl der bekannten Schlupf
wespen aus der CSR hat schon 2000 Arten überschritten und weist 
manche seltene und verschollene Arten auf ( E x y s t e n c a l c a 
r a t u s Th., P r o t a r c h u s s o r b i Rtzb., D i p h y e s t r i c o 
l o r Kr. usw.). In diesem Jahre wird ein Verzeichnis der čsl. Hy-
menopteren zu erscheinen beginnen und dort werden später auch 
Schlupfwespen behandelt. Von neuen Arten veröffentliche ich hier 
folgende: 

Psilosage Roiuani sp. n. O" 9 
Mukačevo (Karpathorussland), 1 9 14. VI. 1925, Mukačevo. 

1 Cf 31. V. 1925. 
Sehr ähnlich der Art P s i l o s a g e o r a n i e n s i s Schm (von 

Oran in Algerien und von der Mosigkauer Heide in Deutschland, leg. 
Heidenreich). Verschieden durch: Grösser, Schildchen erhöht, Me
diansegment glänzend, in der Mitte erhöht (also nicht sattelförmig), 
rückwärt ige Lamelle vollständig und hoch, Seitenlamellen ent
wickelt. Stigma eng, Radius weit vor der Mitte, Nervellus über der 
Mitte gebrochen, Petiolus fast gestielt, Hinterleib ganz rot, Beine 
anders gefärbt. 

9 Kopf ist breiter als Thorax, nicht verschmälert . Stirn punk
tiert, wenig gewölbt, mit einer Längslamelle. Gesicht dicht punk
tiert und matt, Clypeus mit Querleiste, vordere Hälfte glatt und 
glänzend, abgerundet. Mandibelzähne gleichlang. Clypeusgruben 
ohne Haare. Sparsam behaart . Scapus walzenförmig, ausgeschnitten, 
erste Fühlerglieder lang (I. Glied so wie d. II. und III.). Fühler so 
lang wie Abdomen. — Thorax verlängert , ziemlich hoch, nach hin
ten verschmälert , glatt, sparsam und seicht punktiert. Ohne Pa-
rapsiden. Schildchen gewölbt, gerandet. Mediansegment mit einer 
tiefen Area basalis, Area superomedia ist als ein langes, glänzen
des, nicht begrenztes Feld gedeutet. Seitenfelder ungeteilt, Seiten
lamellen entwickelt und vollkommen. Von der Seite betrachtet ist 
das Mediansegment gewölbt, hinten steil abfallend. Hinter d. Fre-
num ist ein Büschel von gelben Haaren. — Abdomen länger als 
Kopf und Thorax zusammen, Petiolus sehr eng, dreimal so lang als 
am Ende breit. Von der grossen basalen Grube gehen zwei Kiele 
aus, sonst ist Petiolus glatt. Bohrer ziemlich lang, am Ende abge
rundet. Beim Cf ist das I. Segment kürzer, das II. und III. Segmeni: 
gleich breit. — Flügel. Stigma eng, Radius weit vor der Mitte und 
gebrochen, am Ende fast gerade. Areola kurz gestielt, sehr schief, 
fast rechteckig, Nervus recurrens am Ende. Basal- und Discocubi-
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talnerv parallel, stark gebogen. Nervulus interstitial, Nervellus über 
der Mitte gebrochen, besonders beim Cf. — Beine nicht lang, Schie
nensporen kurz, Krallen klein, nicht gekämmt. Schenkel III stark. 

Schwarz. Clypeusende (beim d weniger), Mandibeln, Fühler
basis, Tegulae, Abdomen ganz, Beine fast ganz rot. Beim 9 Hüften 
III bis zur Mitte, beim d alle Hüften schwarz und nur am Ende 
rot. Flügel stark braun angeraucht, besonders innere Hälfte dunkel, 
Nervatur schwarzbraun, Costa bis zur Mitte gelbbraun, ebenso ge
färbt ist auch Stigma. 

L. 9 9.5 mm, d 8.5 mm. — Durch ihre plastischen Merkmale 
weicht diese Art von anderen der Gattung ziemlich stark ab. 

Dem Herrn Dr. A. Roman, der mir immer sehr liebenswürdig 
entgegengekommen ist, zu Ehren gewidmet. 

Diaborus lituratorius ssp. moravica, ssp. n. 
Ubušin in Mähren, 1 9 29. VII. 1933, 1 d 9. VIII. 1933 am 

Waldgebüsch. 
9 Kopf nach hinten gerade, dann bogig verschmälert. Fühler 

bedeutend (gegen Typus) stärker, zur Spitze spitziger. Median
segment kürzer und höher, Leisten der Area superomedia bedeu
tend höher, Costula fast in der Mitte. Area superom. vorne enger, 
ar. postica mit unregelmässigen Leisten. Petiolus matt, das II. Seg
ment viel gröber punktiert, schräge Leiste, auf dem II. Segment un
deutlich, Abdomen spindelförmig, im II. Segment am breitesten, von 
hier fast geradlinig verschmälert, nicht gewölbt. Glutinien kürzer, 
mit kürzeren Wimpern. Stigma schwarz. Hüften III. ganz rot, Ti
bien III nur am Ende schwarz. Au.f allen Abdominalsegmenten 
weisse kleinere Л Flecken. Bohrer von oben betrachtet läuft in der 
Mitte nicht spitzig aus. Nervulus hinter der Gabel. Areola länger 
gestielt, schiefer. Fühler schwarz, nur unten braun. 

d. Gesicht weiss, Stirnseiten teilweise auch, sonst wie 9. 
L. 10 mm. 

Es ist ganz möglich, dass es sich hier um eine selbständige Art 
handelt. Weil aber alle Arten dieser Gattung wenig scharf begrenzt 
sind, lasse ich diese Stücke nur als eine Unterart bei D. l i t u r a 
t o r i u s L. 

Mesoleptus Strandi sp. n. 9 cf. 
1 9 Novij Jičin, 1. VI. 1929, 1 9 Loncka bei N. Jičin, 5. VI. 1927, 

Koroseky 1 Cf 27. V. 1930 (leg. Prof. L. Bata), 1 d Novij Jičin. 
10. V. 1930. i 

Unterer Mandibelzahn länger. Kopf nach hinten e twas verengt. 
Thorax ganz fein und dicht punktiert, fein behaart, wenig glänzend, 
nur Area superomedia und postica glänzender. Am Metathorax sind 
Längsleisten deutlich, Area postica deutlich abgegrenzt. Petiolus 
leicht gekrümmt, gleichmässig sich verbreiternd. Flügel mit kurz 
gestielter Areola, Nervellus oberhalb der Mitte gebrochen. 
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Kopf quer, dicht und fein punktiert, matt, ües icht fein weisslich 
behaart . Clypeus e twas glänzend, grob punktiert, abgerundet. Ab
stand der Augen von den Maridibeln nicht gross. Fühler von Kör
perlänge, in der Mitte e twas verdickt. — Mesonotum mit nur einer 
Spur von Furchen, auf den Seiten gröber punktiert und matter, Spe
culum glänzend. Metathorax länger behaart . Area superomedia und 
basalis verschmolzen, glatt und glänzend, ziemlich stark begrenzt, 
ebenso wie Area postica, die mit einigen Runzeln versehen ist. — 
Im Vorderflügel Areola ziemlich gross, kurz gestielt, der äussere 
Nerv gebogen und unten schwächer. Endabschnitt des Radius ge
schwungen. Nervellus postfurcal, oberhalb der Mitte gebrochen. 
Nervulus hinter dem Basalnerven, steil. — Beine ziemlich schlank 
und lang. Endsporen kürzer als die Hälfte des Metatarsus. Das 
letzte Tarsenglied nur wenig länger als das vierte. Krallen schlank, 
nicht gekämmt. — Abdomen sehr fein runzlig punktiert, wenig 
glänzend, fein behaart , bis zu Ende des IV. Segmentes breiter 
werdend. Das I. Segment lang, ohne Kiele, Längsfurche nur hinten 
schwach angedeutet. Das II. und III. Segment länger als breit, das 
IV. Segment quer. Beim Männchen ist das I. Segment e twas 
stärker. 

Schwarz, rot sind: Fühler, Trochantern unten, Schenkel, 
Schienen, Tarsen (hinterste Tarscnglieder III.—IV.—V. schwarz) . 
Tegulae, Mandibeln und Palpen gelbrot. Abdomensegmente IL—IV. 
und Postpetiolus rot. Bauch, bis auf die letzten Segmente, gelbrot. 
Stigma bräunlich. 

Bei cfcf, die ich hieher ziehe, sind Schenkel III, Basis II und I 
schwarz, Tegulae gelb oder dunkelbraun; sonst wie das Weibchen 

Länge 9—10 mm. 
Diese Art ist gut und gleich charakterisiert durch den längeren 

unteren Mandibelzahn, durch das schwarze Gesicht, die grössten
teils schwarzen Trochanteren, den oberhalb gebrochenen Nervellus. 
Verwandt mit M e s o l e i u s a l t i c o l a Strobl 9 Cf. 

Dem Herrn Professor Dr. E. S t r a n d gewidmet. 
Cteniscus Hofferl sp. n. 9-
Suchdol in Mähren, 1 9, 13. X. 1929. 
Glänzend, fein behaart . Kopf quer, nach hinten deutlich ver

engt. Clypeus aufgetrieben. Gesicht fein punktiert. Fühler wenig 
kürzer als der Körper. Thorax so breit wie der Kopf, sehr fein 
punktiert. Schildchen erhöht und gewölbt, nicht eingedrückt am 
Ende. Metathorax kurz, nur wenig länger als Schildehen, vollstän
dig fein gefeldert. Area superomedia von der area basalis undeut
lich geteilt, fast zweimal so lang als breit. Mesosternum dichter 
punktiert. Nervulus hinter der Gabel, der rücklaufende Nerv 
mündet in die Ecke der schiefen und kurzgestielten Areola, 
Nervellus unter der Mitte gebrochen. Flügel gross. Abdomen ziem
lich dick, fast walzenförmig, fein und dicht behaart . Petiolus all-
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mählich breiter werdend, fast zweimal so lang alo hinten breit. 
Feine Kiele erreichen den Postpetiolus nicht, dieser an den Seiten 
gestreift. Segment II quer, ohne Eindrücke, alle andere Segmente 
zweimal so breit als lang. Bohrer dick, nicht das Abdomenende er
reichend. Krallen lang und dicht gekämmt. 

Schwarz. Weiss sind: das ganze Untergesicht, auch die Wan
gen hoch hinauf, Prothoraxsaum und Ecke, Schildchen, Tegulae, 
Flügelbasis, Hüften und Trochanteren II. und III. Enge Linien am 
Ende aller Segmente, die aber auf den Seiten verschwinden und 
dann wieder erscheinen und sehr breit sind; der ganze Bauch, nur 
mit zwei Reihen von kleinen schwarzen Flecken; Bohrer am Ende 
und unten. Fühler unten rötlichgelb. Im Flügel Stigma und Qeäder 
schwarzbraun. Füsse rot, Schienen III von der Hälfte ab allmählich 
schwarzbraun, Tarsen III. schwarz. 

Länge 8 mm. Cf unbekannt. 
Nach der Schmiedeknecht'schen Tabelle in Op. Ichneum. pag. 

2319 wird diese Art wie folgt bestimmt: 
3. — Abdomen oben ganz schwarz, höchstens die Ränder rok i 

lieh durchscheinend, aber nicht ausgesprochen weiss. Ge
sicht nur mit weissen Flecken. Hypopygium schwarz. 
Vorderhüften rot. Ct. Curtis! Hai. 

— Abdomen mit hellen Endrändern 3a 
3a. — Mandibelzähne ungleich. 

Acrotomus lucidulus Grav. (sexcinetus 
Grav. sec. Roman) 

Acrotomus succinetus Grav. 
— Mandibelzähne gleich. Krallen lang und dicht gekämmt. 

Cteniscus Hofferi sp. n. 9 . 
Diese neue Art, die ich dem Herrn A. H о f f e r dediziere, ist 

auf ersten Blick einer D i a b o r u s  A r t ähnlich, ist ziemlich 
robust, aber das II. Abdom.Segment ist ohne schräge Furchen. 
Unter anderen С t e n i s с u sArten ist sie auffallend durch das ganz 
gelblichweisse Schildchen und die weiss liniierten Segmente. Von 
C t . g n a t h o x a n t h u s Gr. verschieden durch das nicht einge
drückte Schildchen, breitere area superomedia und andere 
Färbung. 

C t e n i s c u s C u r t i s i Hai. ist nicht in der Schmiedeknecht
schen Tabelle. Nach einer brieflichen Mitteilung des Herrn Dr. A. 
Roman ist diese Art in England, Thüringen, Westpreussen und 
Schweden gefunden worden. Ich besitze 5 9 und 1 cf von Ubušin 
in Mähren. Sie ist beiden oben angeführten A c r o t o m u s  A r t e n 
ähnlich, aber unterscheidet sich leicht durch gleiche Mandibelzähne, 
ganz schwarze Tibien und Tarsen III, Tibienbasis mit weissem 
Ring. 

Feitichrlfl Hb Prof. Dr. E m b r i k S t r a n d . Vol II (1937) 27 
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Physiologischer Tod und Alterstod. 
Von 

Istvan Szabo (Budapest). 
Diese Arbeit ist dem Herrn hochverehrten 

Professor Dr. E. S t r a n d mit herzlichsten 
Glückwünschen zu seinem 60. Geburtstage 
gewidmet. 

In den naturwissenschaftlichen und medizinischen Facharbei
ten begegnet man oft dem Ausdruck «natürlicher Tod». Mit dieser 
Bezeichnung ist dasselbe gemeint, wie mit dem Ausdruck «physiolo
gischer Tod». Hier werden nicht nur die durch Unfall oder Gewalt 
hervorgerufenen Todesarten ausgeschlossen, sondern auch durch 
Krankheiten verursachter Tod. Die Fachliteratur betrachtet beim 
Menschen als physiologischen Tod den, der durch Alterserschei-
nungen verursacht wurde. Bei dem Sezieren alter Leute hat man 
die Erfahrung gemacht, dass der Tod meistens durch die Erkran
kung eines Organes eingetreten ist, in diesem Sinne daher ist der na
türliche Tod sehr selten. LIPSCHÜTZO) sagte sehr richtig, dass 
auch wenn eine pathologische Veränderung die Ursache des Todes 
ist, man diesen doch als natürlichen betrachten soll, falls grosse Al
tersveränderungen in den Organen des alten Individiums festgestellt 
werden. 

Einige Autoren, so MARTINO2), wollen den Begriff des natür
lichen Todes von dem des physiologischen unterscheiden. Sie ver
stehen unter natürlichem Tod eine Todesart, die den Tod der mei
sten Individuen verursacht, 1 unter dem physiologischen Tod aber 
den Tod solcher Individuen, deren Lebenslauf physiologisch ablief. 

Bei Pflanzen und Tieren ist meistens der Alterstod der physio
logische Tod, aber nicht in allen Fällen. DOFLEIN ( 3) befasste sich 
eingehender mit den verschiedenen Formen des physiologischen To
des. Er unterscheidet Stoffwechseltod und Fortpflanzungstod als 
Formen des physiologischen Todes. Solche Tiere die nur so lange 
leben, als die Energiequelle^ ausreicht, welche dem Tiere mitgege
ben wurde — diese besitzen in der Imagoform rückgebildete Ernäh
rungsorgane wie zum Beispiel im Falle der Eintagsfliege, mancher 
Schmetterlinge usw., unterliegen dem Stoffwechseltod. Dem Fort
pflanzungstod erliegen zum Beispiel Volvox aureus, die Schnecke 
Halopsyche usw. Bei diesen Tieren wird die Körpersubstanz der 
Mütter durch die junge Generation vernichtet. 

Viele Pflanzen unterliegen dem physiologischen Tod durch die 
Fortpflanzung, so z. B. die Agave. Das Verhindern der Fortpflan
zung verschiebt den Eintritt des Todes. 

Die Einzelligen haben unter günstigen Verhältnissen die Fähig
keit zur unendlichen Teilung. Man fasst diese Fähigkeit der Ein-
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zelligen als potentielle Unterblichkeit auf. Nach dieser Auffassung 
gibt es bei den Einzelligen keinen physiologischen Tod. 

Bei den meisten Pflanzen und Tieren ist der Alterstod der phy
siologische Tod. Im Folgenden werden wir uns mit dem Al
terstod bei verschiedenen Tieren befassen. In dem Problem des Al
terstodes ist über allem das wichtigste, aus welchem Organ 
oder Organen der Alterstod seinen Ausgang nimmt, und ob die Alters
veränderungen bei den verschiedenen Arten der Tiere und bei ver
schiedenen Individuen innerhalb derselben Art die gleichen sind? 
Eine umfangreiche Literatur beschäftigt sich mit den mikroskopi
schen Altersveränderungen. Diese Veränderungen können wir fol-
gendermassen zusammenfassen: 1) Die Ablagerung der metaplasti
schen Stoffe in und zwischen den Zellen. 2) Die Vermehrung des 
Bindgewebes und eine quantitative Veränderung desselben, die 
eine Abnahme der Elastizität vermuten lässt. 3) Die atrophischen 
Erscheinungen. 

Diese Veränderungen sind in den verschiedenen Organen ver
schieden stark ausgeprägt, je nach den Individuen variirend. Doch 
ist die allgemeine Ansicht (MÜMLMANN(4), RIBBERTC5) usw.) die, 
dass der Alterstod beim Menschen von dem Nervensystem ausgeht. 
Der Alterstod wird durch die auftretenden Altersveränderungen: 
Pigmentablagerung und Degeneration der Nervenzellen verursacht. 

Lipoidpigment tritt zuerst in den Nervenzellen auf, aber man 
kann es auch in anderen Zellen nachweisen. Es vermehrt sich stän
dig. Am Anfang des Lebens kompensieren noch die gesunden Teile 
der Zellen die Funktion jener Teile, die von den degenerativen Körn
chen vernichtet wurden. Später aber, durch die ständige Ablage
rung, kann nicht mehr kompensiert werden. Infolge dieser Verän
derungen der Nervenzellen stellen sich trophisčhe Störungen ein, 
es tritt die Altersatrophie auf, die Ablagerung der Lipoidkömchen 
dauert fort, eine immer grösser werdende Zahl der Zellen wird funk
tionsunfähig, sie gehen zugrunde und der Tod stellt sich ein. So ver
ursacht die Lipoidablagerung den physiologischen Tod des Men
schen. ; i i n 11 : •: ' " ! ; ' • ' 

Die Untersuchung der Altcrsveränderungen bei den Säugetie
ren und Vögeln zeigen ungefähr dieselben Ergebnisse wie beim Men
schen und so kann man voraussetzen, dass der physiologische Tod 
dieser Tiere ebenso wie beim Menschen ein Nerventod ist. 

Die Auffassung über den Alterstod der wirbellosen Tiere ist 
weniger einheitlich. — WALTER'SC) Untersuchungen mit niederen 
Krebsen, HANSEMANN'SO mit Heuschrecken und ROSENS mit 
Termiten beweisen, dass bei diesen Arthropoden der Alterstod vom 
Nervensystem ausgeht. — SCHLEIP( 8) fand in den Nervenzellen 
der Heusehrecke D i x i p p u s m o r o s u s und METSCHNIKOFF in 
denen des Schmettcrlinges der Seidenraupe keine Altersverände-



420 Festschrift für Prof. Dr. E m b r i k . S t r a n d . Vol. II (1937) 

rungen. — Mehrere Autoren befassen sich mit den Altersverände
rungen der Bienen, namentlich mit der nur kurze Zeit lebenden Ar
beitsbiene. Noch H O D ü E , PIXEL-GOODRICH und SCHMIDTC) 
betonen die hochgradigen Altersveränderungen des Nervensystems, 
Aber neuerdings behauptet WEYER( 1 0 ) , dass die Altersveränderun
gen der Nervenzellen keine primären sind und nicht stufenweise 
auftreten, sondern dass sie plötzlich auftretende secundäre Dege-
lierationserscheinungen sind, die eine primäre Ursache haben. Diese 
Ursache mag ein allgemeiner Erschöpfungszustand, eine Stoffwech
selkatastrophe sein. — H A R M S ( n ) untersuchte den Röhrenwurm 
H y d r o i d e s p e c t i n a t a und fand, dass bei ihm die Altersver-
änderungen der Nervenzellen den Alterstod verursachen. — Aus 
den Untersuchungen von STOLTEl 1 2 ) scheint jedoch hervorzuge
hen, dass die Veränderungen des Darmtraktes bei N a i s c o m 
m u n i s P . und N a i s v a r i a b i l i s F. ebenso ausgeprägt sind, 
wie die des Nervensystems. Danach wäre es möglich, dass bei die
sen Würmern in erster Linie die Veränderungen des Darmtraktes 
und zwar hauptsächlich die Ablagerung metaplastischer Stoffe der 
sogenannten Chloragosomen den physiologischen Alterstod her
vorrufen. 

Wir( 1 3 ) befassten uns mit den Altersveränderungen einiger 
Schneckenarten: A g r i o l i m a x a g r e s t i s L. und L i m a x 
f l a v u s L. Bei A g r i o l i m a x a g r e s t i s w a r die Vermeh
rung des Bindegewebes in der Mitteldarmdrüse am auffallendsten. 
Dazu stellen sich noch atrophische Erscheinungen in der Mittel
darmdrüse ein, eine Adsorption des Plasmas und eine Verkleinerung 
und Verminderung der Zellen. Es gelang uns in einigen Fällen sol
che Bilder zu bekommen, wo die Mitteldarmdrüse beinahe voll
ständig mit Bindegewebe gefüllt war . Die anderen Organe waren 
verhältnismässig funktionsfähig. Nach unserer Auffassung liegt 
der Ausgangspunkt des Todes bei A g r i o l i m a x a g r e s t i s in 
der Mitteldarmdrüse. — Wir können nur sehr selten und in sehr ge
ringer Menge eine Pigmentablagerung in den Ganglienzellen von 
A g r i o l i m a x a g r e st i s beobachten. — Bei alten Individuen 
von A g r i o l i m a x a g r e s t i s , bei welchen die atrophischen 
Erscheinungen gar nicht oder nur in geringer Menge ausgebildet 
waren, sind in der Zwitterdrüse indifferente Geschlechtszellen (Po-
limantische Zellen) gut ausgebildet und in grosser Menge vorhan
den. Vermutlich könnten diese Zellen eine atrophiehemmende Wir
kung auf die Orgaue des alten Tieres ausüben. Die Polimantischen 
Zellen treten dann in grosser Menge auf, wenn das Tier wenig Ei
zellen produzierte^ 4 ) . 

Die Altersveränderungen der Mitteldarmdrüse von L i m a x 
f l a v u s sind ganz verschieden von denen von A g r i o l i m a x 
a g r e s t i s . Man sieht auch hier mit den vorrückenden Jahren eine 
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Vermehrung des Bindegewebes, aber nicht in so starkem Masse, wie 
bei A g r i о 1 i m a x a g r e s t i s . Der Grund dafür liegt wahr
scheinlich in der Lappenbildung. Die Lappen von A g r i o l i m a x 
a g r e s t i s sind nur an einer Stelle miteinander verbunden, die von 
L i m a x f l a v u s jedoch an mehreren Stellen durch brückenartig 
gruppierte Drüsenzellen. Bei dieser Art der Lappenbildung kann 
keine solche Wucherung des Bindegewebes stattfinden, wie bei 
A g r i o l i m a x a g r e s t i s . — Die charakteristischste Altcrs
veränderung von L i m a x f l a v u s ist die Vermehrung des Pig
mentes in den Ganglienzellen, diese kann in so hohem Grade auftreten, 
dass sie zum Absterben dieser Zellen führt.— So nimmt der Alters
tod bei A g r i o l i m a x a g r e s t i s in der Mitteldarmdrüse und 
bei L i m a x f l a v u s im Nervensystem seinen Ausgang. Im er
sten Fälle ist die Vermehrung des Bindegewebes der Grund des Al
terstodes, im zweiten Fall die Anhäufung des Pigments. — Auch bei 
den einzelnen Individuen von derselben Art ist der Ablauf des Al
terns verschieden. Die verschiedenen Altersvcränderungen in den 
verschiedenen Organen treten in ungleicher Stärke auf. 

Bezüglich der Menschen behauptet KORÄNYK 1 5), dass die Ab
weichungen zwischen den Individuen um so grösser werden, je 
älter die gleichaltrigen Untersuchungssubjekte sind. 

Nach MERKELSO") Auffassune sind beim Menschen die einzel
nen Organe in ungleicher Reihenfolge dem Altern unterworfen. Je 
nachdem wie weit ihre Zellen in entwickeltem Zustand von der 
Struktur der Embrvonalanlage sich verändert haben, altern sie frü
her oder später. W o die Veränderung am stärksten war . sieht man 
auch die grössten Altersveränderungen. — RÖSSLEf 1 7 ) ist der An
sicht, dass die verschiedenen Organe ungleich altern können, indem 
ganze Organkomplexe sich abnormal langsam entwickeln oder ab
normal rasch altern. Es entsteht dann eine disharmonische Ent
wicklung. Hierher gehören: Pubertas oräcox, Infantilismus und Se
nilitas präcox. Bezüglich des ungleichmässigen Alterns einzelner 
Grgane beruft s ichRÖSSLE auf die in der Literatur beschriebenen 
Fälle. Bei Sektionen wurde festgestellt, dass einige Organe gerin
gere Altersveränderungen zeigten als andere. — PAGET betont in 
einem seiner Vorträge über Atrophie, dass man von grauen und 
kahlköpfigen Leuten ohne weiteres glaubt, dass sie dem Tode na
hestehen, aber so wie sich das frühe Altern bei manchen Menschen 
am Haare zeigt, so altert bei Anderen in erster Linie das Herz, die 
Lunge oder das Nervensystem. 

Es gibt Autoren, die behaupten, dass die meisten Altcrsverände
rungen durch die Veränderungen der Organe mit innerer Sekretion 
entstehen. Es kann zwar auch im Alter eine durch die Erkrankung 
der Organe der inneren Sekretion entstandene Kachexie vorkom
men, hauptsächlich eine thyreoprive Kachexie, aber wir können 
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keine Alterstypen unterscheiden, die durch die Erkrankung der in
nersekretorischen Organe entstanden sind. Alle Bestrebungen, die 
den primären Sitz der Alterserscheinungen in einem der Organe 
mit innerer Sekretion lokalisieren wollten, sind ohne Erfolg ge
blieben. 

Dass das Altern nicht bei allen Menschen in der gleichen Wleise 
geschieht, wussten die Ärzte schon sehr lange, da sie einen Unter
schied zwischen zwei Alterstypen machten, nämlich zwischen dem 
Habitus corporis laxus und dem Habitus corporis strictus. Charak
teristisch für den ersten Typus sind die runden Körperformen und 
die dicke Bauchwand, bei dem zweiten die manchmal mumienhafte 
Magerkeit der Greise. Der Strictus wird immer deutlicher mit den 
vorrückenden Jahren, die charakteristische Abmagerung schreitet 
fort. Der Typus Habitus corporis laxus gehört zu der ersten P e 
riode des Greisenalters. In der zweiten Periode nimmt auch das Ge
wicht der dicken Greise ab, aber der Unterschied zwischen beiden 
Typen bleibt bis zum Tode bestehen. 

Den einen Tyous könnte man mit der Fettleibigkeit charakte
risieren, die normal in einem so hohem Grade vorhanden ist, dass sie 
zu einer Druckatrophie der Muskelgewebe führen kann. 

K O R A n Y I ( 1 8 ) behauptet, dass die Habitus corporis laxus und 
strictus erbliche Eigenschaften sind. Nahe Verwandte gehören zul 
dem gleichen Typus. Ausnahmen bilden nur solche Familien, bei 
denen die Männer zu dem abgemaeerten und die Frauen zu dem di
cken laxus Typus gehören. — KORÄNYI( 1 9) befasste sich auch 
mit den Erkrankungen der beiden Typen und mit der Häufigkeit die
ser Erkrankungen. Nach seiner Meinung bedrohen diejenigen, die 
zum Habitus corporis laxus gehören, viel mehr Krankheiten und sie 
leben kürzere Zeit als die zum Strictus gehörenden. 

Die Frage liegt nahe* warum diese zwei Tyoen gerade bei den 
Greisen aufgestellt werden, da es doch in jedem Lebensalter magere 
und dicke Individuen gibt? 

Wir ( 1 9 ) studierten diese Frage bei der Nacktschnecke A g r i o 
l i m a x a g r e s t i s . Da im Körper dieser Tiere nur eine unbe
deutende Menge Fett vorhanden ist (BR0NN-SIMROTH), erscheint 
es sehr geeignet zur Klärung dieser Frage, weil hier eine Gewichts
zunahme nicht mit Fettansatz verbunden ist. Die Untersuchungen 
dieser Tiere führte zu dem Ergebnis, dass von den Tieren, die wäh
rend des ganzen Lebens das gleiche Gewicht hatten und von einan
der nicht zu unterscheiden waren, am Ende des Lebens zum' Teil 
abmagerten und zum Teil nichts oder nur wenig von ihrem Gewicht 
verloren. Aber wenn auch während des ganzen Lebens ein dicker 
und ein magerer Typ zu unterscheiden gewesen wären, wäre es doch 
interessant feststellen zu können, warum die zum laxus Typus ge-
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hörenden Tiere im Alter nicht an Gewicht verlieren und was der 
histologische Unterschied zwischen beiden Typen ist. 

JENNINGS und LYNCHl 2 1) unterscheiden bei den alten Indivi
duen der Rädertiere P r o a l e s s o r d i d a Gosse zwei Typen. 
Пег eine ist dick, schwerfällig und undurchsichtig. Der andere Ty
pus ist ausserordentlich mager und durchsichtig, so dass die inne
ren Organe gut zu beobachten sind. Bei diesen Individuen ist in den 
Magendrüsen dunkles Pigment abgelagert, wodurch die Drüsen sich 
stark hervorwölben. — STOLC( 2 2) schreibt, dass die Individuen der 
Oligochaete A e o l o s o m a H e m p r i c h i i Ehr. aus verschiede
nen Ursachen zugrunde gehen. Einmal infolge der Scnilität. welche 
sich darin äussert, dass der Körper auffällig schrumpft, andersmal. 
durch krankhafte Affektionen der Excretionsorgane, wobei der Kör
per angeschwollen erscheint. 

Nach ROBERTSONO'3) verstärkt sich im Alter die Variabilität 
der Individuen. Die eine Gruppe der Tiere wird zu dick und die 
andere zu mager. ROBERTSON machte diese Beobachtung an 
Mäusen. 

WIESNER( 2 4 ) unterscheidet bei alten Individuen von Ratten 
ebenfalls zwei Typen. Der eine Typus zeigt die charakteristischen 
Altersveränderungen der Säugetiere entweder garnicht oder kaum. 
Der andere Typus zeigt diese Veränderungen, das matte Aussehen 
und Herausfallen des Haarkleides, die Abmagerung usw., sehr stark. 
Zwischen den beiden Typen ist auch objektiv ein Unterschied fest
stellbar. Der erste Typus welcher ohne Altersveränderungen ab
stirbt, hat eine mehr oder weniger abgeplattetes Plateau in seiner 
üewichtskurve. Bei dem anderen Typus ist die Gewichtskurve je 
steiler herabfallend, desto stärkere Altersveränderungen am Tier 
vorhanden sind. 

Wirf 2 5 ) stellten histologische Untersuchungen an, ob man einen 
Unterschied, zwischen beiden, auf verschiedenen Weise alternden 
A g r i o l i m a x a g r e s t i s Typen, aufweisen könnte. 

Die ohne Gewichtsverlust alternde A g r i o l i m a x zeigt als 
charakteristische Altersveränderung die Vermehrung des Binde
gewebes. Bei dem Strictus, wo ein Gewichtsverlust vorhanden ist, 
finden, wir noch das Zugrundegehen der Parcnchymzellen. 

Die histologische Untersuchungen der verschiedenen Altcrser
scheinungen von A g r i o l i m a x a g r e s t i s und das histologi
sche Studium von Tieren, die an verschiedene Altersvcränderungen 
starben, gibt uns einige Aufklärung über den Zusammenhang der Al
terserscheinungen zueinander. So wissen wir, dass die Atrophie 
auch ohne Bindegewebsvermehrung auftreten kann, aber dass eine 
hochgradige Bindegewebsvermehrung Atrophie verursacht. Durch 
die Ablagerung des Pigmentes werden diese Zellen, in denen die Ab
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lagerung stattfindet, zerstört. Aber die Atrophie erscheint auch 
ohne Vorhandensein von Pigmentablagerungen. 

Die Auffassung jener Autoren, die behaupten, dass die Anhäu
fung des Pigmentes in den Nervenzellen den Verfall der Paren
chymzellen. dass heisst, die Atrophie verursacht, und die Atrophie 
die Vermehrung des Bindegewebes nach sich zieht, wurde durch 
das gründliche Studium der Altersveränderungen nicht bestätigt. 
Die Bindegewebsvermehrung fängt schon an, wenn von Atrophie 
noch keine Spur zu sehen ist. 

Zum Schluss wollen wir nochmal betonen, dass es also verschie
dene Arten des physiologischen Todes, des Alterstodes und des Al
terns gibt. Der Alterstod kann sowohl durch die Vermehrung des 
Bindegewebes, als auch durch die Ablagerung der metaplastischen 
Stoffe hervorgerufen werden. Diese Veränderungen können in den 
verschiedenen Organen verschieden stark auftreten. 

Nur bis zu einem gewissen Grade ist der Alterstod bei Indivi
duen von derselben Art der gleiche. Der Verlauf des Alterns weist 
bei den einzelnen Individuen einen Unterschied auf. Die verschie
dene Altersveränderungen treten in den verschiedenen Organen frü
her oder später, s tärker oder schwächer auf. Der physiologische 
Tod zeigt daher auch bei den einzelnen Individuen Unterschiede. 
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Duration of Life and Senescence. 
By 

Margit Szabo and Istvan Szabo (Budapest). 

This article will be published in honour of 
professor E. Strand on his 60-th birthday. 

The length of life of different animals and plants varies. The 
reason for this lies both in the environment and within the organisms, 
in the organisation of the body. In order to find out how the duration 
of life depends upon the organism, we must examine it in connection 
with its genealogical history. We do this by setting up the genealog
ical tree of the animals and stating against each species its maximal 
duration of life. We will find that the genealogical tree has a main 
trunk and branches. The duration of life hardily increases 'in the main 
trunk, while it considerably increases in the branches. The form 
of development characteristic for the main trunk is the formation of 
new tissue: differentiation; the development characteristic for the 
branches is an increase in size, or multiplication, and a closer con
nection between the various parts of the organisms, with the increase 
in their cooperation: correspondence. The small increase in the 
duration of life that can be found on the main trunk, is due to the 
fact that to a small degree multiplication and correspondence go 
on there too. It follows, that differentation diminishes the duration 
of life, while multiplication and correspondence increase it. There
fore, the difference in duration of life of the various species depends 
upon the developmental form in the phylogeny (This is the biotha-
natic law). The increased influence of multiplication upon the dur
ation of life, can be observed more clearly in the genealogical trees 
of plants than in those of animals. 

The life of the individuals belonging to the various species is of 
very different duration. If we show in a chart, in what sequence 
1000 simultanously born individuals will die, we obtain the curve of 
death. The curves of death of the various species differ.' We can 
observe deviation in them, and this means that death is periodical, 
that there are periods in which death is more frequent and others 
when death is less frequent. Ordinarily, a period of frequent death, 
after birth, is followed by a period of less frequent death; then there 
is a renewed increase in frequency, and this period is again followed! 
by a slow-down. If we show the development of animals by mak
ing a chart of their weights at various periods of their lives, the 
weight curve, thus obtained, will equally show deviations, and de
velopment is thus equally periodical. If we compare the curve of 
death and the curve of development of the same species, we can 
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observe that the starting points of their periods of development are 
the same as the changing points of their periods of death. 

This has been observed in the curves of development and death 
of the worm P r o a l e s s o r d i d a Qosse, of the fly D r o s o p h i
1 a m e l a n o g a s t e r Meig., of the slug A g r i o l i m a x a g r e 
s t i s L., of the snail E u l o t a f r u t i c u m Müll., of the fishes С1 u
p e a h a r e n g u s and P l e u r o n e c t e s p l a t e s s a , of the fowl
embryo, of the mouse and of human beings, during their entire life 
wherever we had the necessary data, or, where the data were in
sufficient, during parts of their life. 

Therefore, while the difference in the duration of life of species 
can be traced back to the phylogenetic development, the difference 
in the duration of life of individuals can be traced back to their on
togenetic development. Growing old is one of the most important 
forms of ontogenetic development. What is the reason of senescence? 
Living tissue increases in density with advancing age. It is Well 
known that the quantity of wate r in youth is considerable and that 
it decreases with age. The process by which condensation in living 
things increases continuously and ends finally in the phase of disper
sion when the colloid sb'stem flakes out and death follows, is called 
by Ruzicka hysteresis of the protoplasm. 

W e know that the water content of the organism constantly 
decreases as we progress in phylogenetic development from the 
lower organisms to the higher ones. Other characteristics of 'hy
steresis, changes in the degree of Ionisation, changes in viscosity, 
in osmotic pressure, in the relationship of the serumoroteins to each 
other, are as far as I know, not yet established in phylogeny. 
However, the observation of dehydration alone, suffices to establish 
that condensation in living beings increases in the course of phylo
genetic development. The individual development is a shortened 
repetition of the phylogenetic development, (the biogenetic l aw) : the 
condensation of protoplasm progresses in the individual, correspond
ing to the phylogenetical development. But in the development of. 
the individual, there is a certain period in senescence, when a degree 
of hysteresis is reached, which does not correspond with any found 
in the phylogenetic development of the ancestral animals during 
their period of reproduction. W h y did this come about in the deve
lopment of the individual? The genealogical development gave the 
direction in which the individual was to go. a constantly increasing 
state of condensation, and the individual follows this direction in 
accordance with Abel's law of biological movement, carrying the 
state of hysteresis bevond the limits found in the phylogenetic de
velopment. ; M ' ^ f * ! 

Also, Since the biogenetic law is a result of the biological law 
of movement (Ehrenberg) we can trace the reason of senescence 



Dr. Margit S z a b 6 and Dr. btvan S z a b ö . — Dr. H о f f e r 427 

back to the phylogenetical development, on the same biological 
principle. 

We have seen that the duration of individual life depends upon 
individual development. We have tried to prove that the duration 
of life of the various species depends upon the phylogenetic deve
lopment. Also the cause of senescence is traced back to phyloge
netic development. We therefore believe that all the problems of 
duration of life, senescence and death, can be traced back to deve
lopmental problems. 

The train of thought described here, raises the question, why has 
phylogenetic development started with the process of increase in 
density of protoplasm:? 

After Daranyi, the law of gravitation compels the densation of 
the parts, in inorganic matter, and just so in the world of living 
matter therefore, the density of protoplasm appears with the deve
lopment of living beings. 

Age and death can be traced back biologically to the biogenetic 
l aw, physically to the law of gravitation. Therefore senescence is 
inevitable. Biological laws require that we follow the way of our 
ancestors. According to physical laws e v e r y living being would 
have to die, even if the biogenetical law did not compel ham to fol
low the path of death of his ancestors. 
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Descriptions des nouveaux Chilopodes 
cavernicoles du Karst de l'Europe 

meridionale. 
Pars I. 

Strandiolus jugoslavicus n. g. n. sp. 
(Avec planche XXVIID. 

Par 
Augustin Hoffer (Brno, Č S R.). 

(Bulletin de la Societe de Speleologie de Ljubljana). 
Dans la Serie des articles, oublies sous ce titre, nous allons 

traiter les resultats des recherches zoologiques dans les grottes du 
Balkan, en tant qu'ils concernent la faune des C h i l o p o d e s . Le 
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materiel, dont nous disposons jusqu'a present, provient pour la plu-
part, des expeditions suivantes: J. KRATOCHVlL 1932, A. HOF
FER & KRATOCHVlL 1935 et V. STLHAVY & A. HOFFER 1936. 
. i * 

Dans ce t te premiere partie je vais presenter la description du 
nouveau genre de la famille des L i t h o b i i d a e : S t r a n d i o l u s 
j u g o s l a v i c u s n. gen. n. sp. Dans les diagnostiques actuels des 
genres de cette famille, diagnostiques qui se basent, pour la plupart 
.sur les formes extracavernicoles, il est souvent difficile de classer 
les formes cavernicoles tres modificēs et morfologiquement 
tŗes differenciees, bien que — par fapparence d'un grand nombre 
d'especes de quelques genre (p. ex. g. L i t h о b i u s LEACH) — 
ce diagnostique soit tres rependu. Les connaissances actuelles peu 
considerables sur la faune des C h i l o p o d e s cavernicoles empe-
chent, ā ce moment, une classification globale; c'est-ā-dire que nous 
ne connaissons ā present que peu d'especes cavernicoles. La ne? 
cessite d'une Introduction de nouveaux genres chez les C h i l o p o -
d e s cavernicoles se manifeste, autant davantage, de par I'accrois-
sement des especes cavernicoles. Tous leurs caracteres particuliers, 
qui ont leur origine dans 1'accomodation d'organes particuliers ā la 
vie caverničole, s'ajoutent chez ces formes aux caracteristiques 
primitives archai'ques, ce que dans la faune cavernicole constitue 
un phenomene bien connu. Voilä done la grande difference et di-
versite morphoilogiques en comparaison avec les formes non caver
nicoles. Quelques eutroglobiontes de la famille des L i t h o b i i d a e 
sont ifaciles ā ranger dans 'les genres dejā existants, comme e'est le 
cas p . ex. chez les especes : B o t h r o p o l y s l e o s t y g i i s VERH., 
g 1 o r i a - s t у gii s ABS., 'ma g n i f i c u s HFFR. etc., qui distin
guent toutes par une proche parente avec les especes extracaverni
coles aimsi que pa r une grande affinite reciproque; cependant, ici 
encore, ces formes se distinguent en principe par une serie de ca
racteres communs au groupement naturel inferieur dans le cadre 
de ce genre. Tout au contraire, la P h o t o f u g i a K r a t o 
c h v f 1 i in litt, du Montenegro, qui, outre un nombre superieur de 
pores coxaux parsem.es — et qui a cause de ce caractēre devrait 
etre consideree suivant l'acienne classification comme appartenant 
au genre B o t h r o p o l y s — ne s'accorde aivec aueun de ces ca
racteres, par lesquels se distinguent les especes cavernicoles de ce 
genre; beaucoup de caracteres absolüment i speciaux demontrent en 
outre la necessite absolue de la creation d'un nouveau genre. 

En attendant il nous est difficile de resoudre, quelles caracteristi
ques on devraient prendre en consideration pour un criterium gene
rique certain; cependant il est maintenant sür, que Ton ne pourra 
pas se baser sur un caractēre unique souveram, mais au contraire 
seulement sur une serie de caracteres differenciels. Comme classi

http://parsem.es
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fication systematique ( vraie et propre je propose p. ex.: Ia forme du 
labre, des maxilies, l'existence des yeux, le nornbre des griffes qui 
fenniinent aux palpes et aux foraiipules, le nornbre des griffes auix 
pieds, le prolongement et la piiosite des extremitcs, les rapports de 
longuer des tergites, le prolongement des tergites sur les bords cau
daux aux angles apicaux, les largeurs des sternites, la presence 
d'une echancrure aux bords lateraux de la tete au. point de la ter
mimaison de la suture marginale, l'existence des pleunites chez les 
especes cavernicoles etc.; je ne rapelle naturellement ici le nornbre 
des paires de stigmates et de fissures des pieces laterales du labre 
a 1'angle caudal interne, qui constituent dejā par ellesmemes les ca
lacteristiques pour une classification de sousfamilies. 

Notre nouveau genre et nouvelle espece S t r a n d i o l u s j u
g o s i l a v i c u s m. se distingue sourtout par les caracteres indivi
duelles specifiques suivants: nornbre inaecoutume d'ārticles aux an
icnnes, absence totale des yeux, essentielle aussi la formation des 
maxilies de la lle paire, qui rappelle quelque peu celle du genre 

. L a m у с t e s, bords lateraux de la tete echancres, aucun tergite 
n'est prolongs sur les bords caudaux aux angles apicaux, stemites an
terieurs t res etroits % suppression de la pigmentation aux flancs for
tement accentuēe, d'oü elimination de la visibilite des pleurites, tous 
les pieds sont prolonges, les deux dernieres paires ne les sont ce
pendant guēre davantage que les autres, reduction des epines aux 
pieds, les pieds de la I.ēre ā la XHI.eme paire se terminant par 
trois griffes. L'ensemble de ces caracteres marque sürement bien un 
genre cavernieole autonome. 

Tout cela seulement comme introduction ā la classification gē
nerique. Ce n'est done pas possible, d'etablire actuellement une 
comparaison exacte des diagnostiques nouveaux avec des diagno
stiques constructifs 'ultenieurs et seulement pour les formes extra
cavernicoles des anciens gemes. 

Strandiolus n. g. 
Habitus mince, tete proportioneliement petite, de largeur ma

ximale dans sa partie centrale. Front trilobe au bord antērieur, lo
bes lateraux lamelliformes; pieces laterales du labre ä peine fissu
rees ā 1'angle caudal interne; maxilles de da I.ere paire nettement 
triarticulaires; lobes externes courbes vers fintčrieur ā forme d'un 
quarte de cercle, pourvus sur le bord interieur de nombreux polls 
avec un epanouissement tres reduit; lobes internes retrecis en 
pointe, avec des polls tres cour t s ; palpes labiaux et forciipuäes fii-
nissant en une seule griffe; coxosternum et forcipules puissamment 
developpes, praefemur avec echancrure sur le bord interieur, d'ou 
fait saillie une courte raie. Organe de Tömösvary bien marque, 
presque circulaire. Antennes extraordinairemernt prolongēes avec 
un grand nornbre d'articules. Absence d'ocelles; tete, profondement 
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ēchancrēe au point terminale du bourrelet marginal; bord posterieur 
de la tē te presque droit. Grands tergites: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15; 
tergites courtes : 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16; les angles de tous les tergites 
sont arrondis. Tous les tergites sont bordēs de tous cotes, le bour

, relet marginal Je long du bord posterieur est peu marque, mais pas 
interrompu. Sternites anterieurs trēs etroits, ne se touchant pas 
Tun Г autre. Forte depigmentation aux flancs lateraux, de facon 
qu' aucun pleurite, ā l 'exception des scutellums, n'est dēveloppē. 
Par le nombre des stigmates, situes sur le 3, 5, 8, 10, 12 et 14 seg
ment, notre nouveau genre vient d'appartenir a la sousfamille des 
L i t h o b i i n a e . Pieds ā prolongement net, les derniēres deux 
paires toutefois pas davantage que les autres; Opines sur chaque 
paiire, cependant peu nombreuses; chez notre espēce les hanches sont 
toujours depourvues d'epines; le trochantere est muni d'epines seut
lement chez les derniēres deux paires; le praefemur, seulement 
chez les derniēres quatre; les tibias, ā 1 exception de la pre
miere paire et des deux derniēres, qui sont depourvues d'epines, 
presentent toujours une seule ēpine du eöte dorsal et ventral. Les 
tarses de chaque paire manquent d'epines. ceux de la le.—Xllle. ont 
trois griffes, les XlVe. et XVe. une seule griffe. Les derniēres deux 
paires sont t rēs rarement poilues, presque glabres. — Tout le corps 
fortement decolore. 

Dedie en honneur de M. le Univ. Prof. Dr. EMBRIK STRAND. 
Strandiolus jugoslavicus n. sp. 

Male. — Grandeur: Longueur du corps: 26 mm, largeur maxi
male des tergites: 1.75 mm, longueur des antennes: 18.5 mm; pattes 
de la XVe. paire: 12 mm. — Coloration. Tout le corps est d'un 
jaune claire, la tēte seulement est un ipeu plus foncee, les griffes des 
foTcifules, des palpes labiaux et des pattes: brunätre. — Tete: au
tant Iongue que large, se rētrecissant en avant et en arr iēre. Lobes 
frontaux larges, les lateraux fwiissant en bords droits, le median 
seulement est courbe t rēs lēgērement en avant et guēre bordē en 
lamelles; tandis que les lobes lateraux possēdent une seule iongue 
soie ā l 'extremite taterieure, le lobe centrale en prēsente ā chacune 
des deux extremites une seule plus courte. Front ētroit, limitē en 
arriēre et des cotēs par une saillie marquee. Antennes ocupantes 
presque les deux tiers de la longueur du corps, composees (chez 
notre individu!) de 85—88 articles; les premiers deux articles robu
stes, plus longs et plus larges que les suivants, les restants d'une 
construction a peu pres egale, cependant t res variables pour ce qui 
a trait ā la longuer, revetus de poils assez longs et d'une facons uni
forme. Zone prelabiale large, avec quelques longs poils au bord an
tērieur. Les deux moities du coxosternum presentent un decours 
presque parallele, avec, au bord anterieur, trois petites bosses noi
res, bien ēloignēes entre elles; au—delā de la bosse marginale se 
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developpe unc ēpine tres robuste et obtuse, qui dejā un peu recullee 
en arriere. Les griffes des forcipu'les montrent un prolongement bien 

. . net et aigu. 

Corps: Les sternites dans leur partie la plus large atteignent 
la largeur de Ы t e te ; tons les angles sont arrondis; tous les propor
tions de la grandeur et de la forme sont bien r6produitts sur 1 image. 
Les ēcussons scutellaires ont une forme elliptique et de par la cou
leur plus foncee dls se distinguent, nettement de la matiere blanche 
homogene pleurale. L'aspect du segment qenital est mis en evidence 
dans les figure 10. 

Pieds tres longs par rapport au corps, avec des poils rares et 
courts, plus touffus sur les tarses, ā l'exception des deux demieres 
paires, qui sont presque glabres. Pores, coxaux chez la XlVe. paire: 
4, chez la XVe.: 5. Spinulation des pattes: 

c. tr. pf. f. ti. 

I. 
D. 
V. 

0 
0 

0 
0 ' 

0 
0 

0 
0 

0 

II. 
D. 
V. 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
1 } 

III. 
D. 
V. 

0 , 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
1 ! 

IV. D. 
V. 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
] 

0 
I 

; 
V. D. 

V. 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
] 

0 
I I 

VI. 
D. 
V. 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
1 1 

VII. D. 
.. v . 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
1 1 

VIII. D. 
V. 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
1 J 

IX. 
D. 
V. 

0 
0 

0 
0 

% 
0 

0 
1 ļ 

X. 
D. 
V. 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
1 } 

XI. D. 
V. 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

* 0 
1 1 

XII. D. 
V. 

0 
0 

0 
0 

0 
2 

0 
1 1 
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c. tr. pf. f. ti. 

XIII. 
D. 0 0 0 0 l 

XIII. V. 0 0 2 2 0 

XIV. D. 0 0 2 0 0 
XIV. V. 0 1 2 1 0 

XV. D. 0 0 1 0 0 
XV. V. 0 1 2 1 0 

Les griffes des paires le.—XHIe. finissent toujours en une griffe 
terminale robuste et en deux laterales t res minces et plus petites, 
dont la plus grande est ordinairement toujours un peu plus eloignee 
de la griffe principale. — Femelle inconnue. 

Pat r ie : Yougoslavie, Grotte sur le mont «Brenkovač» pres de 
Zavala en Popovo polje. — 1 ex. cf VIII. 1932. Dr. JOS. KRATOCtl-
VlL iegit. 

Explanation de la planche. 
Strandiolus jugoslavicus n. g. п. sp. Fig. 1. Corps vu en dessus. Fig. 2. 

Machoire de la premiere paire. Fig. 3. Extremite anter ieure du corps, face 
ventra le , Fig. 4. Lahre . Fig. 5. P a t t e de XlV-e. paire. Fig. 6. La Partie distale 
du XHI-e. paire avec les griffes. Fig. 7. La pairtie distale du XV-e.paire avec un 
griffe. Fig. 8. Tete vue en dessus. Fig. 9. Bord anterieur d e la rnoitie droita du 
coxosternum mam i de denfs. Fig. 10. Extremite posterieure, face ventrale . 
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Die Echinodermen des Adriatischen 
Meeres. 

Eine Aufarbeitung der Eehinodermen-Sammlung der ungarischen 
«Najade»-Expedition im Jahre 1913—14. 

(Mit Tafeln XXIX—XXXVII)*). 

Von 
Gabriel von Kolosvary. 

i Pr ivatdozent an der Universität Szeged (Ungarn) und Kustos der Sammlungen der 
Niederen Tiere im Ungarischen National-Museum zu Budapest. 

Herrn Prof. Dr. E. S t r a n d zum 60. Ge
burtstage freundlichst gewidmet. 

EINLEITUNG. 
I. 

In meiner Arbeit, welche unter Nr. 26, 27, 28 der beigegebenen 
Literatur zitiert ist, habe ich bereits eine provisorische Liste über die 
Eehinodermen-Sammlung der «Najade»-Expedition gegeben. In die
ser Liste wurde das Material der «Najade»-Expedition be
arbeitet. Der Artikel selbst trug jedoch nur einen enunie-
rativen Charakter, so dass ich in meiner vorliegenden Arbeit 
die Ergebnisse der ausführlichen Bearbeitung des Materials der 
«Najade»-Expedition vorlegen will. In dieser Beziehung war das 
ehemalige ungarische Meeresufergebiet und dessen Tierwelt nocli 
nicht bearbeitet worden. Auch mit den Mollusken sind wir noch 
nicht fertig und als ich die Echinodermen publiziere, muss ich mit 
Bedauern feststellen, dass die Bearbeitung des Materials der übri
gen Tiergruppen noch immer auf sich warten lässt. 

Die Bearbeitung des Materials der «Najade»-Expedition haben 
LEIDENFROST und SZÜTS (30, 55) mit schönem Erfolg begonnen, 
ohne sie aber bedauerlicherweise vollendet zu haben. Nicht alle 
Exemplare des durch sie durchprüften Materials sind in der Samm
lung des Museums vorhanden, umso zahlreichere unberührte Sam-
melgläser konnte ich selbst öffnen, die seit dem Einsammeln durch 
keine Fachleute berührt worden sind. Dieser Umstand gab mir die 
Veranlassung dazu, das Material vollständig zu bearbeiten und zu 
ordnen. 

Ich wählte die Bearbeitung des Echinodermenmaterials der «Na-
jade»-Expcdition unter anderen Gründen auch deshalb, weil dieses 
Material aus dem nördlichsten Teile des Adriatischen Meeres 
stammt. Da indessen meine Arbeit infolge der Bearbeitung des auf 

*) Im Text sind die Tafeln nummeriet t I—IX, auf den Tafeln sind beide 
Nummerierungen angegeben. 
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besonders kleinem Gebiet eingesammelten Materials einen tierge
ographischen Charakter trägt, ferner da sie die bis zur Zeit nicht 
gewerteten Formen eines Expeditionsmaterials enthält, und auf Tie-
tenverhältnisse der Arten und auf Verhältnisse derselben zu den 
Uferzonen näher eingeht, ferner, da in der Studie auf das Vorkom
men gewisser regionaler Arten in diesem Winkel des Adriatischen 
Meeres Schlüsse gezogen werden, erachte ich es für begründet, mit 
diesem kleinen Werk vor die Öffentlichkeit zu treten. 

Ich gebe meinem Werkchen Originalskizzen vieler Arten bei, 
die hauptsächlich an der Hand des durch mich durchgeprüften Ma
terials hergestellt worden sind. Die Najade Expedition dauerte vom 
Okt. 1913 bis Mai 1914. Die Exemplare der Echinodermen des Na-
jade-Mate rials sind ungefähr (Katalognummer 1245/1918) 2000 
Stück. i 1 

Mit der Bearbeitung des Materials der «Najade» Expedition 
und mit der damit verbundenen Erweiterung der Kenntnis der Adri
atischen Fauna glaube ich e twas nachgeholt zu haben, was bisher in 
Ungarn versäumt wurde. Dem allgemeinen Teil folgt die Beschrei
bung der Arten, in einer dem Determinieren dienender Weise teil
weise auf Grund meiner eigenen Untersuchungen und nach der 
Methode NOBRE's (40). Wenn bei irgendeiner Art das eingesam
melte Material mir nicht zur Verfügung stand, ersetzte ich den 
Mangel desselben selbstverständlich durch Angaben der Literatur, 
in der Absicht, mit meinem Werk einen womöglich vollzähligen 
Überblick der adriatischen Echinodermen bieten zu können. 

Auch muss ich betonen, dass ich das übertriebene Spezialisieren 
im Allgemeinen unrichtig finde und zwar deshalb, weil das über
triebene Spezialisieren zu relativen (prozentualen) Ergebnissen 
führen muss. Durch das übertriebene Spezialisieren wird den in
dividuellen Variationen und den Variationen der betreffenden Tier
gruppe eine allzugrosse Wichtigkeit in der Systematik zugemes
sen. Einerseits ergeben die auf solchen. Nüancediagnosen aufge
bauten Determinationen keine absoluten Prinzipien und stellen 
nicht die Wirklichkeit dar, anderseits sind sie in der Praxis nur 
von dem betreffenden Spezialforscher durchführbar und sind für 
Andere nicht nur schwerfällig, sondern auch vollkommen überflüs
sig. Einzeln und abgesondert haben die Variationen, nur einen re
lativen Charakter und können weder für biologische noch für sy
stematische Synthesen den Stoff bilden. 

Das richtige, leichte und praktische Erkennen der Art darf nicht 
zwischen den Einzelheiten schwerfällig und problematisch werden; 
die Einzelheiten drürfen kein Labyrinth bilden für denjenigen, der 
determinieren will. Einige, auch praktisch leicht erkennbare Art-
und Stammerkmale von absolutem Wer te müssen zum Ausgangs
punkt dienen. Auf dem Wege vom Ganzen, vom Gesamtbilde aus
gehend müssen diejenigen Teile erkannt werden, durch welche die 
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Ausschwingungen der individuellen Variationen und der Variati
onen der Gruppen bestimmt werden. 

Mein Zweck ist demnach sowohl aus allgemeinen zoologischen 
Gesichtspunkten als auf alle Tiergruppen ausgedehnt solche womög
lich kurze, morphologische, sich auf absolute Werte stützende Ar
terkenntnisse zu stellen, welche auch dem NichtSpezialisten die rich
tigen Wiege weisen können. Das Vertiefen in die Einzelheiten als 
Erscheinungen soll dem Spezialisten überlassen werden, auch solche 
dürfen jedoch keineswegs den Haufen der Einzelheiten und die sy
stematische Wertung derselben zum Kriterium der Art machen. Im 
entgegengesetzten Falle wird das Kriterium der Art allzulcicht 
zum falschen Kriterium von Nebenarten, ferner, der biologische, be
ziehungsweise wirkliche Wert der individuellen Variation und der 
Variation der Gruppen zersplittert sich. Anstatt der kurzen, abso
luten Wertung darf also der relativen prozentualen Wertung kein 
Raum gegeben werden, denn die letztere kann höchstens nur ein 
gut ausgearbeitetes Spiegelbild der biologischen individuellen Va
riation darstellen. Dieses Spiegelbild wird aber nicht nur das von 
der Art gebildete Kriterium verfälschen, sondern erschwert auch 
die Bestimmung der Art und macht zugleich die Nebenart, oder die 

.Artdivision selbst zweifelhaft. — 

II. 
Die • Echinodermen unterscheiden sich scharf von jeder ande

ren Tiergruppe. Sie bilden eine von anderen Tieren gut charakte
risierte Gruppe. Es sind radialsymmetrische Tiere, deren symmetri
sche Ebenen von einer zentral gelagerten Achse oder Mittelpunkt 
strahlenmässig ausgehen. Mund-, Geschlechts- und Mastdarmöff-
nungen sind zentral oder zentralperiipherial gelagert. Auch ihre in
neren Organe haben sich den strahlensymmetrischen Verhältnissen 
entsprechend ausgebildet. Jede symmetrische Linie heisst Radius, 
es gibt Radialen, d. h. ambulakrale Achsen und Interradialen, d. h. 
mterambulakrale Achsen. 

Die Hauptcharakteristik der Echinodermen ist das Ambulakral-
system, welches durch den Steinkanal mit der Aussenwelt zumeist 
in Verbindung steht. Mit Wasser füllbare Anhänge dieses Systems 
sind die ambulakralen Füsschen, die in der Länge der ambulakralen 
Achse gelagert sind. Von solchen Füsschen freie Achsen werden 
interambulakrale Interradialia genannt. 

Um den von der Mundöffnung aufwärts ziehenden Vordarm sind 
Nervensystem, Wassergefässystem (Hydroeoel) und Blutgefüssy-
stem rundherum gruppiert und lassen abwärtslaufende Äste in die 
Arme der mit Armen versehenen Formen verzweigen. In der am
bulakralen Achse liegen also die oben genannten Organe, in der in-
terambulakralen Achse liegen der Steinkanal und die Geschlechts-
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organe (Gonaden). In der Epidermis sind die Sinnesorgane und die 
Tastorgane gelagert. In den Darm und Körperwänden 'befinden sich 
die lakunenartigen Blutgefässe. 

Die Kalkgebilde der Echinodermen entstehen in dem unter ih
rem oft mit Cilien bedeckten Epithelium befindlichen Bindegewebe 
mesodermal en Ursprungs. Von der Oberfläche der Lamellen gehen 
stachelartige Gebilde aus, die sich über die Oberfläche des Körpers 
erhebend letztere stachelig oder mindestens rauh machen. Bei Ho
lothurioideen werden die Kalkgebilde zu zerstreuten Hautbestand
teilen, sie können auch der Haut sogar fehlen. — Die Kalklamellen 
der Seeigel bilden ein festes kugelartiges Gehäuse, sie hängen aber 
beispielsweise bei den Echinothurien, dermassen locker zusammen, 
dass sie sich voneinander mitunter auch verschieben lassen können. 
Unter den 5 symmetrischen Achsen befindet sich eine Hauptachse, 
in welcher ein paarloses Organ, die sogenannte Madreporplatte liegt, 
die somiit die Tendenz der Bilateralität aufrechthält. — Bei den See
walzen und den irregulären Echinoideen ist diese Bilateralität eine 
noch ausdrücklichere. 

Das Hydrocoel ist ein mit Wimperepithelium ausgebildetes 
Röhrensystem, welches von der Körperhöhle abwärts verzweigt . 
Es nimmt bei den Seesternen und den Seeigeln mit der Madrepor
platte auf der Rückenseite seinen Eingang und setzt sich im verti
kalen Steinkanal fort. — Der Steinkanal mündet in den Ringkanal, 
von welchem den Radien entsprechend 5 ambulakrale Äste sich dif
ferenzieren. Von diesen Strahlenkanälen treten die ambulakralen 
Eüsschen auf die Oberfläche, die nur dann wirkliche Füsschen ge
nannt werden können, wenn sie im Dienste der Ortsveränderung 
funktionieren. Sie treten bei den Seesternen auf den Rändern der 
Gerüstlamellen, bei den Seeigeln durch kleine Löcher (Poren) auf 
die Oberfläche. Bei der Anschwellung der Füsschen wirkt die ne
ben den Füsschen befindliche vertikale Ampulle behilflich. Bei den 
Schlangensternen gestaltet sich eine der in der Mundregion befind
lichen Lamellen zur Madreporplatte um. Der Steinkanal der See
walzen mündet in die Körperhöhle, ist also von der Aussenwelt ab
geschlossen. Die Seelilien halben mehrere Steinkanäle, die verhält
nissmässig ebenfalls geschlossen sind, da indessen die Kcrperhöhle 
selbst durch mindestens 5 Poren mit der Aussenwelt verbunden ist, 
können die Steinkanäle als mittelbar geöffnet bezeichnet werden. 

Die Echinodermen haben drei verschiedene Nervensysteme: 
apicale, hyponeurale und epineurale (ectoneurale). Das apieale Ner
vensystem befindet sich auf der Rückenseite und fehlt bei den Ho
iothurioideen, dagegen ist es bei den Seelilien stark entwickelt und 
versieht die Arme mit Nerven. Das epineurale Nervensystem be
steht aus с ш е т den vorderen (unteren) Teil des Dannkanals umgür
tenden Ring und 5 ambulakralen Strahlcnnerven. Darunter befindet 
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sich das hyponeurale Nervensystem bei den Seeigeln sehr entwi
ckelt, bei den Seewalzen dagegen stark reduziert. 

Die Echinodermen sind zumeist getrenntgeschlechtliche Tiere. 
Ihre Geschlechtsorgaue sind sich verzweigende Gebilde, die inter
ambulakral gelagert sind.. Ihre Geschlcchtsprodukte werden ausser
halb des Körpers befruchtet. Aus ihren Eiern kommen sogleich frei
schwimmende Larven hervor. Diese Larven haben eine sehr ver
wickelte Beschaffenheit, sie haben einen mit Cilien versehenen 
Streifen und sind bilateral symmetrisch. Sie können sehr bizarre 
Gestalten annehmen, sind sehr verschiedenartig, gewisse Typen 
können aber unterschieden werden. So sprechen wir z. B. von 

Pluteus (Seeigel und Schlangensterne), Brachiolaria, Bipinnaria 
(Seesterne) und Articularia (Seewalzen)Larven. 

Die Regenerationsfähigkeit der Echinodermen ist hochgradig. 
Vom abgerissenen Arm eines Seesternes entwickelt sich ein neues 
Individuum, denn im Arme sind alle wichtigen Organe vorhanden. 
An der Stelle des abgerissenen Armes dagegen wächst ein neuer 
Arm oder mehrere Arme. Manche Seewalzem werfen schon bei 
ganz schwacher Berührung ihr Eingeweide heraus, um es dann 
wieder neu zu bilden. 

Die Echinodermen sind in den Meeren sehr verbreitete Ge
schöpfe. Die Blütezeit der Crinoideen ist aber schon längst vorbei 
denn im Vergleich mit ihren zahllosen fossilen Formen ist die An
zahl ihrer rezenten Formen sehr gering , auch sind sie zumeist in den 
tropischen Zonen verbreitet. Von den seichten Uferzonen bis zu 
den grossen Tiefen finden wir überall Echinodermen. Die Haupt
vcrbreitutigstelle der Seewalzen ist aber der Stille Ozean. Von 
ihrer Stammesentwickelung wissen wir nicht viel. 

В 1 a s t о i d e a: Im oberen Silur sind nur noch wenige vorhan
den, im unteren Karbon erreichen sie ihre Blütezeit, im Perm ster
ben sie aus. — C y s t o i d e a : Im unteren Cambrium erscheinen 
sie, im unteren Silur erreichen sie ihre Blütezeit, im Karbon sterben 
sie aus. — C r i n o i d e a : Im Cambrium sind sie noch selten, 
vom oberen Silur bis zum unteren Karbon befinden sie sich in Blü
tezeit, dann sterben die Palaeocrinoideen aus, und neue Formen er
scheinen. Das auch heute noch lebende Genus Hyocrinus lebte 
schon im Anfangsstadium des Mesozoikum und kam wahrscheinlich 
t.m Ende des Palaeozoikums zum Vorschein. — D i e S e e w a 1
z e n : sind aus dem Cambrium bekannt. — Die A s t e r o i d e e n : 
kommen im unteren Silur zum Vorschein. — D i e S c h l a n g e n 
s t e r n e : treten im oberen Silur auf. aber es ist noch eine unsichere 
Bestimmung. — Von den E c h i n о I d e e n erscheinen die Al
Echino'ldeen im unteren Silur, erreichen ihre Blütezeit im Karbon 
und sterben im Trias aus. Von den EuEchinoideen kommen die 
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Reguläres im unteren Karbon zum Vorschein, sie blühen in der Jura 
auf, wogegen die Irreguiares in der Jurazeit erscheinen. 

SYSTEMATISCHER TEIL. 
ASTEROIDEN 

Sie haben 5 oder mehr Arme, .die von der Körperscheibe nicht 
scharf abgegrenzt sind. Auf dem unteren Teil dieser Arme befinden 
sich die ambulakralen Füsschen. Ihr ganzer Körper ist in dorso-
ventraler Richtung geflächt, bei einzelnen Arten sind die Arme sehr 
lang, bei anderen (Palmipes) erscheinen sie nur als Spitzen, die sich 
jedoch bei Bewegung verlängern können. Die Anzahl der Arme 
schwankt zwischen 5—45; ihr Körper ist unten und seitlich mit 
Kalklamellen gepanzert. Die Lamellen sind mit Muskeln und Binde-
gewebselementen miteinander verbunden. Die Lamellen des unte
ren Teiles der Arme stehen paarweise in Reihen. Zur Seite der 
durch die Lamellen gebildeten wirbelartigen Reihe schliesst sich je 
eine ad-ambulakrale Lamelle an. — Im Häutchen der Rückenseite 
befinden sich Kalkkörperchen, die Paxillen genannt werden. Auf 
der Rückenseite befindet sich die Mastdarmöffnung, die jedoch bei 
mehreren Formen fehlen kann. Der Magen liegt zentral und lässt 
Blinddärme in die ambulakralen Rillen der Arme verzweigen. Durch 
den unten liegenden Mund kann bei den meisten Arten der Magen 
herausgestülpt werden, wodurch exosomatische Verdauung möglich 
wird. An den Spitzen der Arme können lichtwahrnehmende Organe 
vorhanden sein, in diesem Falle sind die Spitzen der Arme aufwärts 
gebogen. Der Steinkanal mündet in die Madreporenplatte. Die An
zahl der Geschlechtsdrüsen ist 5 oder die zweifache der Anzahl 
der Arme. Es sind dies röhrenartige, interambulakral gelegene Or
gane, und wenn sie mehrere Quasten haben, dann dringen sie auch 
in die Arme hinein. Die Geschlechtsöffnungen endigen in den zwi
schen den Armen befindlichen Krümmungen, auf dorsalen Flächen. 
Pedicellarien kommen bei zahlreichen Formen vor. 

Die dorsale Fläche ist stachelig, oder rauh warzig, die ambula
kralen Füsschen sind ventral in 4 Reihen geordlnet. 

Ordo: Forcüpulata. 
Die dorsale Fläche ist reticular rauh; schlanke Formten, wenn 

stachelig, so sind die Stacheln kurz und von geringer Anzahl. Am-
bulakrale Füsschen sind ventral in zwei Reihen geordnet. 

Ordo: Spinulosa. 
Dorsale Fläche stachelig, oder granuliert. Granulationen 

können in kleine Inselchen .verdichtet sein. Die marginalen Lamel
len säumen das Tier scharf markier t ein, ambulakrale Füsschen ord
nen sich ventral in zwei Reihen Ordo: Phanerozonia. 
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Ordo: Forclpulata Perr ier 
Ihr Körper ist eine flache Scheibe, üphiuroidenähnlich. Die 

dorsale Seite ist von zickzackartigen Qerüstlamellen zusammenge
setzt. Die Anzahl der Arme schwankt zwischen 7—13; 
Mastdarmöffnung liegt neben dem Mittelpunkt. Das dorsale Gerüst 
der Arme wird durch dünne Haut gebildet und durch Pedicellarien-
Knoten auf Zonen zergliedert. Die Arme trennen sich leicht ab, die 
untere Armplatte verbleibt auf der Körperscheibe. Tuben: in 2 Se
rien Fam.: Brisingidae 

Ihr Körper ist flach, nicht scheibenförmig, auf der Ober
fläche tragen sie zerstreute oder geordnete Stacheln und Tuberkeln, 
mit Pedicellarien vermengt. Die Arme trennen sich nicht leicht ab 
und können vom Körper nicht scharf unterschieden werden, den 
Spitzen zu sind sie schmäler, und ihre ambulakralen Füsschen sind 
in 4 Reihen geordnet Fam.: Asterlldac 

Farn.: Brisingidae Sars 
Die Geschlechtsorgane sind in die Arme zurückgezogen, wo

durch die Geschlechtsgeschwülste auf ein Fünftel verringert wer
den Gen.: I iri shigella. 

Gen.: Brisingeila Fisher 
Durchmesser der Körperscheibe 17—19 mm*). Die Arme sind 

robust, ihre Anzahl variirt zwischen 8—13. Auf den Armen sind 
3 Reihen Pedicellarien, sie sind nach den Spitzen sehr dünn, ihre 
maximale Länge erreicht 60 cm. Auf dem Rande der Körperscheibe 
haben sie eine hervortretende Madreporenplatte, die unteren La
mellen der Arme sind sehr gut entwickelt, die oberen Lamellen sind 
durch Häutchen ersetzt. Die Stacheln der Arme stehen vertical und 
werden nach den Spitzen immer kleiner. Der äusserste Stachel ist 
immer vorhanden, die anderen schwinden mit dem Dünnerwerden 
der Arme. Die Farbe des Tieres, stimmt mit derjenigen der Brisinga 
endecacnemos überein. Einheimisch im Atlanticum (Norwegen), 
ferner südlich bei den Azoren, Cap Verde; im Mittelmeer, 
Kreta, Milos, in der Adria: bei Porno und Pelagosa Cajola ist diese 
Art durch L e i d e n f r o s t bekannt, der sie vom schlammigen Bo
den aufgefischt hat. Sie. lebt in verschiedenen Tiefen von 100—i 
2600 Meter. «Najade»-Expedition: Probefahrt: X. 20. B. 13. (Pomo). 
In Museum 3 Exemplare. (Tafel I. Fig. 1.). 

B. coronata (G. O. Sars) 
Farn.: Asteriidae Gray 

Ihre dorsale Fläche fühlt sich rauh an, ist mit Pedicellarien be
setzt, rauhe konische Tuberkeln bilden kleine Gruppen (Plaques), 
von welchen in medianer Linie eine dorsale Reihe vorn Zentrum 
des Körpers bis an düe Spitze des Armes läuft. Die Seitenkantc des 
Armes besteht aus einer zahnreihenartigen Linie konischer Sta-

*) Diameter: 3 cm. ( N o b r e ) , 
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cheln. Die Arme laufen in Spitzen aus, unten an der Basis sind sie 
breit. Die dorsalen Marginalplatten mit Stacheln in e i n c r R e i h e . 

Gen.: Asterüas 
Grosse robuste Formen, mit scharfen, stehenden Stacheln be

waffnet, jeder Stachel sitzt auf .einem runden konischen Gebilde. 
Die Stacheln bilden eine mediale und zwei laterale Reihen, zwi
schen diesen Reihen sind pedicellare Inseln und hie und da Stacheln 
vorhanden. Die Arme sind länger und schmäler, ihr Stamm breitet 
sich nicht besonders aus Gen.: Marthasterias 

Sie haben mehr als 5 Arme. Die fünf Arme sind normal gebil
det, an der Stelle des sechsten Armes sind mehrere (2—4) Arme 
vorhanden. Ihre dor so l a t e r a l Stachelung ist derjenigen der vorher
gehenden ähnlich, aber die Stacheln der seitlichen unteren latera
len Stachelreihe haben mehrere Spitzen. . . Geb.: Coscinasterias 

Gen.: Asterias L. 
Von gedrängtem Körperbau, die Mitte des Körpers buckelt sich 

etwas auf, Oberfläche rauh. Die dorsalen Schuppen (Plaques) in 
der medianen Ebene ordnen sich in geraden Reihen, von der Mitte 
des Körpers nach den Spitzen der Arme ziehend. An den Seiten der 
Arme sind zwei parallele Stachelreihen, die ebenfalls von der Wur
zel der Arme nach den Spitzen hin laufen. Die Enden der Arme 
sind schwach aufwärts gebogen und zugespitzt. Die Mundöffnung 
ist tiefliegend. 

Die Farbe des Tieres wird in Alkohol fahl und grau, im Leben 
rötlich. Die Bauchseite e twas heller. Einheimisch in den Arkti
schen Meeren (Nordamerika, Grönland), Balticum, im Atlanticum, 
noch: Portugal, Deutschland e t c . . . . im Mittelmeer: Cette. Littoral 
bis: 400 (650) M. Von der Adria aus Fiume bekannt. (Tafel I. 
Fig. 2—3) A. rubens (L,) 

Gen.: Marthasterias Jullien 
Auf dem Scheibenteil des Körpers sind die Stacheln kreisartig 

angeordnet, die Reihenkreise sind gut wahrnehmbar . Auf den Ar
liegen die Stacheln linienartig, strahlenweise und es sind eine 
mediale und zwei laterale Stachelreihen vorhanden. Die Mund
öffnung liegt tief. Grosse Form, Diameter: 300 mm. Ihre Stacheln sit
zen auf kleinen konischen Kegeln, welche Kegel oder Buckel Pedi
c ellarienborsten traeen. Verbreitete Art, einheimisch in Europa 
occid. (Westküsten Englands, Norwegens, Azoren, Cap Verde. Te
neriffa, im Mittelmeer: О ran, Algier, Spanien. Messina, Neanel, Li
gurisches Meer, Levanticum, in der Adria: Triest, Fiume. Portorē, 
Cherso, Lussinpiccolo, Ouarnero, Selce, Rovigno. Can. di Corsia; 
Portural , in littoralen Zonen lebende, sandliebcnde Art, war sie in 
der Adria in Tiefen von 2—186 (114) M. gefunden. Najade Probefahrt 
B. 9. und B. 4. NeviZengg, Najade Probefahrt B. 3. und B. 26. 
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Cirkvenica; Morter; Najade II. Can. di. Corsia, dann: N. II. В. 23 
und В 10; im Museum mehrere Exempl. vorhanden*). (Tafel II, 
Figuren 10—11) M. glacialls (L.) 

Gen.: Coscinasteiias Verrill 
An ihrer charakteristischen Gestalt leicht zu erkennen. Hat 5 

und mehr Arme. Ihre Bestachelung ähnelt derjenigen der Martha
sterias, zwischen der medialen und den zwei lateralen Stachelreihen 
sind aber selbständige Stacheln vorhanden. Die kreisartige Lage
rung der Stacheln auf der Körperscheibe ist weniger stark betont, 
von diffuserem Charakter. Die untere laterale zahnartige Stachel
linie besteht gegen die Spitzen der Arme aus zwei : gegen die Basen 
derselben aus drei Stacheln. Einheimisch im Mittelmeer, Messina, 
Neapel, in der Adria: Spezzia. Triest. Rovigno. Fiume. Quarnero, 
ferner Madeira, kanarische Inseln. СапVerde, Porta Delgada (Por
tugal), St. Miguel und in Amerika bei Florida. Auch bei denMoluk
ken. Insel St. Helena und Brasilien, Ligurisches Meer. Keine aus
schliessliche Uferbewohnerin, denn sie dringt auch in grössere Tie
fen hinab. In Rovigno aber wird sie in 1 M. Tiefe gefunden. Fi
ume: 2.27.6.1904, Soös. 5—6 Stück (Tafel III, Fig. 15). 

C. tenuispina (Lamarck) 
Ordo: Spinulosa Perrier 

Die Arme sind lang und zylindrisch. Die Oberfläche des Kör
ners retikulär rauh, mit Stacheln und Mamillen. Die ambulakralen 
Füsschen sind zweireihig Fam.: Ech'n.isteridae 

Körper pentagonal und mehr oder weniger geflächt. Die Arme 
sind kürzer, mit breiter Basis, ihre Färbung lebhafter, ihre Abwehr
ausrüstung milder Fam.: Asterinldae 

Kleine Körperscheibe, lange und zylindrische Arme, die Mar
ginallamellen sind paxillenförmig. in longitudinalen Reihen und mit 
kleinen zusammengeschlossenen Stacheln bedeckt. 

Fam.: Chaet?sterldae 
Ihre Arme sind zvlindrisch oder konisch gestaltet: Körperfläche 

durch kleine Porenfelder mehr oder weniger regelmässig eingeteilt. 
Lamellen in longitudinalen Reihen und mehr oder weniger granu
liert Fam.: Ophidiasteridae 

Тгт.: Echinasteridas Verrill 
Die auf die Körperfläche hinausgehenden Tubuleu dieser Art 

sind nur auf der dorsalen Fläche zu finden . . Gen.: Echinaster 
Gen.: Echinaster M. et Tr. 

Körperfläche retikulär stachelig, zwischen den Stacheln befin
den sich Pedicellarien und Tubulen. Die dorsale Fläche zwischen 
den Armen ist glatt, an den Kanten der Arme läuft je eine einsäu
mende Stachelreihe entlang. Neben den zwei Reihen ambulakraler 

*) N. = «Najade», А. B. = Stationen, I„ II. = Fahrten, d. h. I. = 1913, 
II. = 1914 
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Füsschen an der Bauchseite sind kleinere Stachelreihen sichtbar, die 
ambulakralen Füsschen verschwinden (verstecken sich) sowohl in 
der Mundgegend wie gegen die Spitzen der Arme in nahtartig zu
sammenschliessenden RillenLappen. Die Arme sind unten segment
artig runzelig, die Mundöffnung ist sehr eng. Farbe purpurrot. Ein
heimisch: in der Adria: Busi, Can. di Mezzo, Incoronata Kurva
Vela. Im Mittelmeer: Algier, Palermo, Messina, Cyprus, Neapel, 
Gibraltar; im Atlanticum: französische Küsten, Azoren, Portugal, 
СарVerde, Suez. Oran. In der Adria lebt sie in 13 M. Tiefe. Na
jade I. B. 14. Busi, Najade Probefahrt B. 10. und B. 23. Can. di Mez
zo, Morter ; Najade II. B. 20. N. II. B. 22. N. II. 23. N. II. B. 9. 
N, II. B. 25, Najade I. B. 23. N. I. B. 11. und Probefahrt B. 11. Incor. 
K. Vela. Sic lebt in der Adria noch: Triest, Cherso, Neresine, Lus
singrande, Crivizza, Quarnero, Fiume, Rovigno, im Museum ca. 
9 Stück. (Tafel II, fig. 12—13) E. sepositus (Gray) 

Fam.: Asteriniidiae Gray 
Die Körpergestalt ist pentagonal mit kurzen Armen. Die zen

trale Region des Körpers hebt sich etwas empcr und die Erhebung 
läuft nach den Armen rippenartig weiter. Die marginalen Lamellen 
können schon eine schärfere Einsäumung bilden. Gen.: Asterina 

Körperform gross, pentagonal, jedoch ganz flach, plattenartig, 
c'ie Arme sind noch kleiner, im Ruhezustand sind sie aber umso 
breiter Gen.: Anseropoda 

Gen.: Asterina Nardo 
Rugose dorsale Körperoberfläche. Die Körperflächengranulation 

entsteht dadurch, dass von einem zentralen kreisartigen Feld radi
ale Reihen nach den Armen hin entlang laufen. Die Granulation der 
ventralen Fläche ist schon mehr abschnittartig angeordnet, die am
bulakralen Füsschen können in eine tiefe Rinne zurückgezogen wer
den, Färbung lebhaft, Bauchseite bedeutend heller. Die alten Indi
viduen sind ölgrün, die jüngeren ziegel und bräunlichrot gefärbt. 
Einheimisch im Atlantischen Ozean, an den portugiesischen, fran
zösischen, englischen und irländischen Küsten (Cork). Ligurisches 
Meer. Hauptsächlich ist aber diese Art in den Gegenden des Mittel
meers verbreitet . Algier, Oran, Suez (R u s s o, 47), Neapel, Muggia, 
Portore , Rovigno, Cigale, Quarnero, Fiume, überhaupt littorale 
Form. Fünf Stücke in dem Museum vorhanden. 
(Tafel I, Fig. 6—7, 7a) A. gibbosa (Pennant) 

Gen.: Anseropoda Nardo 
Pentagonale, läppen und plattenartigc Körpcrformi Im Ruhe

zustand und in fixierter Stellung sind ihre Arme kurz, ihre Basen 
noch breiter. Die Oberflächengrauulation des Körpers ist in regel
mässigen Reihen angeordnet. Die Stacheln sind auf der ganzen 
Oberfläche gleiichmässig verteilt. Der zentrale Scheibentei! des 
Körpers und die Achsen der Arme bilden stärkere Verdickungen. Die 
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Art ist lebhaft rötlich gefärbt, die Granulation der Bauchseite ist 
ebenfalls gleichmässig, entspricht der Granulation der Rückenseite, 
ihre Stacheln sind aber grösser als auf der Rückenseite. Einhei
misch im Ligurischen Meer, im Mittelmeer: Toulon, Nizza, Neapel, 
Pirano, Oran; in der Adria: Triest, Quarnero, Lesina, Lissa, Neresinc, 
ferner im Atlantischen Ozean, an den französischen Küsten, England 
occid., Portugal, Belgien, sandliebende littorale Art, ist in Tiefen 
von 10—200 M. zu finden. Nach Marcnzeller auch in Tiefen von 
400—600 M. — Najade Exp. I. Can. di Mezzo, N. I. В. 14. Najade Pro
befahrt B. 23 und 26: Can. di Mezzo, Comita, N. I. B. 23. Can. di Mez
zo, N. I. В. 9. Can. di Zāra. N. II. В. 10. 1914. BusiLissa N. В. 3. 
Cirkvenica, Novi, Morter ; N. II. В. 11. St. Andrea. N. II. В. 25. Inco
ronata KurvaVela. Auch noch in Rovigno und Fiume. In dem 
Museum sehr viele Exemplare vorhanden. A. membra пгсеа (Linck) 

Fam.: Chaetasteridae Ludw. 
Hat ein einziges Genus, das über die Art Gesagte bezieht sich 

also auch auf das Genus Gen.: Chaetaster 
1 Gen.: Chaetaster M. et Tr. 

Dünnes Tier, mit zylindrischen Annen. Der Körper ist mit 
Paxillen bedeckt, auf den Armen sitzen diese Paxillen in drei Rei
hen, die Ränder sind durch Saumpaxillen gebildet. Ihre ambulakrale 
Rinne ist tief. Madreporenplatte ist klein, mit rauher Oberfläche und 
liegt in der Mitte der Entfernung zwischen Zentrum und Körper
scheibc. Mittelmeer: Oran. Najade Expedition: II. B. 20. Ein einzi
ges Exemplar. (Tafel III, Fig. 16) . . . Ch. longipes (Retzius) 

Fam.: Ophīdiasteridae Verrill 
(Syn.: Linckiidae Perrier) 

Haben zylindrische Arme, mit trapezoidartigen Lamellenreihen 
und zwei Reihen lateromarginalen Lamellen. Gen.: Ophidiaster 

Der Körper selbst ist grösser, die Anne sind konisch gebildet, 
verdünnen sich stark nach den Spitzen. Sie haben drei Reihen la
teroventraler Platten Gen.: Hacelia 

Gen.: Ophidiaster Agassiz 
Die Arme sind zylindrisch, ihre Oberfläche erscheint schuppen

artig, gegen die Basen mit teilweise regelmässiger angeordneten Po
renfeldeni. Auf der ventralen Seite der Arme befinden sich je 5—5 
seitliche Lamellenreihen. Auf den dorsalen Feldern sind die Areae 
perforatae oft unregelmässig angeordnet. Die Anne endigen abge
stumpft. Im Mittelmeer: Catania, Messina, Sicilia, Oran, Neapel. Im 
Atlanticum: СарVerde, Kanaren, Madeira, Azoren, St. Tho
mas. Littorale Art. Aus der Adria ist sie neben Cattaro beobachtet. 
(Tafel II, Fig. 14) O. ophidianus (Lamarck) 

i 
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Gen.: Ilaceüa Gray 
Die Arme laufen in Spitzen aus. Die Porenfelder sind regel

mässig gelegen und in 4 dorsalen Reihen angeordnet. Auf der ven
tralen Fläche der Arme befinden sich 2—2, auf den Seiten 1—l 
solche Reihen. Der Körper ist granuliert, auf der Rtickenfläche der 
Arme laufen 31 Lamellenreihen entlang, auf den Seiten 2—2. Körper
farbe rot, diese Art wa r im Mittelmeer, Nizza, Neapel, Sicilien fest
gestellt, in der Adria bei Pelagosa Cajola (N. II. B.) gesammelt von 
L e i d e n f r o s t , die Art wurde schon von ihm in seinem zitier
ten Artikel ausführlich beschrieben. Azoren. H. variolata (Risso) 

Ordo: Phanerozonia Sladen 
Körperscheibe gross, mit breitbasaligen Armen. Sind von re

gelmässiger Sterngestalt, haben bedeutsame marginale und ventra
le Lamellen. — Sie sind granuliert und stachelig. Diese Lamellen 
bilden eine starke Grenzlinie und sind dem Genus entsprechend mit 
mehreren oder wenigeren starken Stacheln bewaffnet. Die ambu
lakralen Füsschen sind gross und gewöhnlich konisch, mit spitzen 
Enden und 2-reihig. Färbung lebhaft. . . Fam.: Astropectinidae 
Flache Körperbildung; mit 5 kurzen oder langen Armen. Die Kör
perfläche ist mit grossen dorsalen Platten (Plaques), polygonalen 
Granulationen und kurzen Stacheln bedeckt. Auch Tubulen vorhan
den Fam.: Goniasteridae 
Haben mehr als 5 Arme und diese sind lang. Auf der ganzen dor
salen Körperoberfläche sind Paxilleu zerstreut; die dorsalen Saum-
lamellen können fehlen, keine Mastdarmöffnung, die ambulakrale 
Rinne ist breit, Mundregion breit geöffnet. Die ambulakralen 
Füsschen sind zweireihig, die auf den Extremitäten befindlichen 
Tubulen sind verzweigt, digitiform Fam.: Luidiidae 

Fam.: Astropectinidae Gray 
Breite Arme, mit e twas längeren lateralen Stacheln als die 

Breite der lateralen Saumlamellcn ist. Ihre Form ist die eines regel
mässigen 5-strahligen Sternes (Fig. 18. Tafel III), ambulakrale Füss
chen sind zweireihig. Gedrungene Formen. Im Gegensatz zu ande
ren Seesternen stülpen sie ihren Magen nicht aus. Dorsale und 
ventrale Marginalplatten granuliert Gen.: Astropecten. 

Gen.: Astropecten Gray 
Oberfläche des Körpers regelmässig granuliert, auf den Seiten-

lamellen sitzen gewöhnlich 2—3 nach innen gestellte Stacheln, dor
sal sind diese unbewaffnet. Die ambulakrale Rille ist mit Reihen 
Spatula-artigen Stacheln begrenzt und mit mehreren weiteren 
Reihen kleinerer Stacheln. Ihre Madreporplatte ist glänzend und 
von fadiger Oberfläche. Einheimisch im Mittelmeer: Algier, Oran, 
Sicilien, Neapel, in der Adria: Neresine, Lussingrande, Lussinpic-
colo, Cherso, Quarnero, Lesina, Lissa, Porno (schlammiger Boden, 
«Najade»), Bucht von Buccari, Castermuschio, Morter & Shulj, in 
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der Adria fischte sie die «Najade»Expcdition von 45—85 M. Tiefen 
auf. Najade Probefahrt В. 13. PornoBach. Najade II. В. 4. N. II. В. 
23. N. II. В. 9. Auch in Rovigno: 2—34 M. Tiefe, und Fiume. Im 
Museum sehr viele Eemplare vorhanden. (Tafel I, Fig. 4—5.) 

A. pentacanthus Delle Chiaje 
Form wie bei der vorhergehenden Art. Von den dorsalen Saum
lamellen tragen 2—11 Lamellen auf der dorsalen Fläche (Innen
seite), in den Krümmungen zwischen den Armen, nach dem 
Zentrum gerichtete Stacheln; von diesen Lamellen sind 6—8—14 
dorsal unbewaffnet. Auf der dorsalen Fläche und nicht selten an der 
medianen Seite der übrigen Dorsomarginalen sitzt je ein kleines 
Stachelchen. Oberfläche mit Gruppen kleiner und regelmässig an
geordneter Sternchen geschmückt. Die ventrale Seite der Arme 
stark stachelig. Auf den adambulakralen Lamellen sitzen zwei me
diane und drei interne Stacheln. Auf den marginalen Lamellen 1—2, 
diese sind robust. Die Madreporenplatte ist am meisten granuliert; 
die ventrale Seite des Tieres ist weiss gefärbt, dorsal goldgelb, 
Amarillcn farbig. Atlanticum (NorwegenPortugal), im Mittehneer, 
im Roten Meer, in der Adria, in dem Ligurischen Meer. Adriatische 
Daten: Triest, Portore, Lussingrande, Rovigno, Neresine, Quarne
ro, Buccari, Fiume, die NajadeExp. hat sie im Hafen von Sebenico 
gesammelt (II. Fahrt). N. Probefahrt B. 9. Can. di Zära. Uberall in 
den Küstenzonen. Sie lebt in Tiefen von 3—50 Meter. Nach 
G r a e f f e nur in grösseren Tiefen! Sandliebende Art. Viele Stücke 
im Museum. (Tafel II, Fig. 8) A. aurantiacus (Linne) 
Diameter der Körperscheibe 45 mm. Dorsalfläche grünlich oder 
jiraugelblich gefärbt, mit azurfarbigen marginodorsalen Lamellen, 
die ventrale Oberfläche ist weissgelb. Kleine Form. Drei adambula
krale internale Stacheln; die marginoventrale Seite am meisten 
glatt, marginodorsal mit kurzen Stacheln versehen, aber manchmal 
rudimentärer oder ganz fehlend. Littoral, einheimisch: Mittelmeei: 
Provence, Livorno, Neapel, Messina, Algier, Ligurisches Meer. In 
der Adria: Rimini A. Johnstoni (D. Chiaje'. 
Marginodorsal mit 1 oder mehreren Stacheln, mindestens an den 
Basen der Arme, mit Bündchen von Pediccllarien, speziell an den 
Seiten der Marginodorsalien. Einheimisch im Mittelmeer, Sicilicn, 
Neapel, Algier, Oran, Toulon, Tamaris, in der Adria auch vorkom
mend. . A. bispinosus platyacanthus (Phil.) 
Form wie bei der vorhergehenden Art. Auf ihren marginalen La
mellen sitzen auch nach innen gerichtete Stacheln. Die die anibula
krale Rinne einfassende Stachelreihe ist von paarigen Einheiten 
ausgestaltet. Der Arm ist im Vergleich mit a u r a n t i a c u s ge
drungener gebaut. Sie sind mit einem robusten marginodorsalen 
Stachel versehen. Einheimisch im Ligurischen Meer, im Mittehneer, 
im Atlantikum, im Roten Meer, Port Said, in der Adria: Busi, Triest, 
Muggia, Fiume, Neresine, Rovigno, lebt in Tiefen von 3—26 M. 
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Angaben der NajadeExpedition: N.II . Bucht von Comita, N. I. B. 
14 vor Busi. N. II. B. 20. 80 M. Tiefe. Im Museum mehrere Exem
plare vorhanden A. bispinosus (Otto) 
Mit einem adambulakralen internalen Stachel. Dimension kleiner 
als diejenige des aurantiacus, zeigt indessen gewisse Ähnlichkeit 
mit dieser Art. Mittelmeer, Ädriatisches Meer : Triest, Lesina, und 
Rotes Meer: SuezKanal A. spinulosus (Philippi). 
Die Einfassungslamellen sind mit starken Stacheln versehen. Die 
unteren Marginalien sind auch sonst charakteristisch, insofern ihre 
ventralen Seiten quadrangular und mit 4—5 schrägstehenden 
Stacheln versehen sind. Drei adambulakrale, internale Stacheln. 
Mediodorsal keine Stacheln. Ihre Madreporenplatte besteht aus 2 
Teilen: einem granulierten und einem mit filiformer Oberfläche. 
Diameter 140 mm, aber die Grösse ist sehr variabel (Tor tonesel 
Mittelmeer, Ligurisches Meer, Adria, Portugal, NajadeExpedition: 
N. Probef. B. 3. Cirkvenica, und: N. Probef. B. 6, und: B. 29 und B. 
10 (BusiLissa). Najade Probefahrt B. 9. Can. di Zara; В. 7 bei 

Lussin. Lebt in Tiefen von 97—100 M. (Tafel II, Fig. 9.) 
A. irregularis var. peutacanthus (D. Chiaje) 

Die Art A. i r r e g u l a r i s typicus: ohne Pedicellarien. Die Unter
art A. i r r e g u l a r i s s e r r a t u s mit 3 adambulakralen interna
len Stacheln versehen und 3 median gelagerten Stacheln. 

Fam.: Luidiidae Verrill. 
Das Tier hat mehr als 5 Arme. Die Arme sind schmal, die dor

salen Einfassungslamellen fehlen. Rinne sehr breit an der ventralen 
Seite; die Stacheln stehen vertical zur Körperoberfläche. Anus fehlt! 

Gen.: Luidia. 
Gen.: Luidia Forbes. 

Sieben oder acht Arme, die marginalventralen Lamellen mit 
4—5 Stacheln. Breite ambulakrale Rinne, robuste Füsschen, Kör
per rötlich gefärbt. Einheimisch im Mittelmeer: Messina, Sicilien, 
Neapel, in der Adria: Spalato, im Atlantikum: westliche französi
sche und englische Küsten. (Tafel III, Fig. 17). 

L. ciiiaris (Philippi) 
Fünfarmig, die ventralmarginalen (unteren) Lamellen sind mit 

3—4 Stacheln (Series) versehen. Die oberen Marginalplatten sind 
durch Paxillen ersetzt. Einheimisch: im Atlantischen Ozean: Nor
wegen, СарVerde, Portugal ; lebt in grösseren'Tiefen, war in einer 
Tiefe vom 1292 M. gefunden. Im Mittelmeer. Adria, Quarnero. 
Körperfarbe dunkel L. Sarsi Düben & Koren 

Fam.: Goniasteridae Forbes 
Pentagonaler Körperbau; Arme kurz, in den Basen breit, bedeu

tende Seitenlamellen. Spitzen der Arme aufgebogen, Pedicellarien 
nicht in allen Fällen. Lebhaftere Körperfarbe. Gen.: Ceramaster 
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Die Arme sind einfach, in den Wurzeln sind sie besonders in 
horizontaler Richtung beweglich, auch die Stacheln sitzen alle in 
horizontaler Richtung (lateral) auf den Armen. Die Stacheln incli-
nicren nicht nach den Basen zu Ophiurae 

Die Arme können auch einfach sein, vorzugsweise ramifiziert. 
Beweglich in verticaler Richtung, die Stacheln inclinicren den Ba
sen zu Astrophytonldae 

Gen.: Ceramaster Verrill 
Länge 104 mm. Dicke des Körpers 9—15 mm. Anzahl der 

oberen Einfassungen 6—9, der unteren 6—10 schwankend. Dieje
nige der jungen Individuen oben und unten gleich. Von den oberen 
Saumlamellen sind die 3. 4. und 5. stark geschwollen, von den ventra
len Lamellen sind 3, 4 und 5 ebenfalls geschwollen. Die Spitzenla
mellen sind kahl, die anderen granuliert. Das Gerüst der Rücken
seite wird durch vieleckige oder runde Platten (Plaques) gebildet. 
Die Madreporplatte ist fünfeckig, auf den ambulakralen Lamellen 
befinden sich in 5 Reihen angeordnete kurze Kalkpapillen. Diese 
Art hat keine Pedicellarien, ist orange oder rosa gefärbt, doch sind 
mitunter auch bräunlichgelbe Exemplare zu finden. Ventrale Seite 
hellen Sehr ausführliche Beschreibung dieser Art ist bereits von 
L e i d e n f r o s t mitgeteilt worden. Einheimisch im Mittelmeer, 
Aegeisches Meer, Rus, Adasi, Neapel, in der Adria: Bari, Ragusa, 
Lissa, Lesina, Pelagosa, Cajola, Cerigo, Cerogetto, Busi, St. Andrea 
N. II. 3 . 19. Lissa (Südwest) 82 M. Tiefe. N. II. B. 10. Busi-Lissa. 
Kommt in 40—500 M. Tiefe vor, Bodenbewohner, seltenere Art, für 
das Adriatische Meer sehr interessant. (Tafel IV, Fig. 19). 

C. placenta (M. et Tr.) 
OPHIUROIDEA. 

Ihre dünnen Arme grenzen sich von der Körperscheibe scharf 
ab und enthalten keine Blinddärme. Die Ambulakralrinne der Anne 
ist geschlossen, bei entwickelten Exemplaren fehlt der Anus. In 
den Basen der Arme haben sie für die Atmung und für die Aufbe
wahrung ihrer Geschlechtsprodukte Bursen mit Cilien-Epithel. Die 
Arme der Astrophytonen verzweigen sich dichotomisch. Die An
zahl der Arme der Ophiuroideen wechselt zwischen 5 und 7. Ihr 
Darmsystem ist -ein einfacher Schlauch. Ihre Madreporplatte ist 
ventral und ist interradial gelagert. Ihre ambulakralen Füsschen 
sind eher Tastorgane und ampullenfrei. Die wirbelartigen ambula
kralen Lamellenpaare ihrer Arme sind zusammengeschmolzen, mit
hin ist die Ambulakralrinne geschlossen. Sie haben getrennte late
rale und rückenseitliche Lamellen. Die Arme können federartige 
Verästelungen tragen, infolgedessen haben sie oft sehr prunkhaftes 
Aussehen und bunte Formen. Mundgegend ist gewöhnlich ziemlich 
offen. Auch tragen sie auf der dorsalen Körperoberflächc oft ziem
lich lange Stacheln. 
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Ophiurae M. et Tr. 
Die Körperscheibe ist mit radialen und interradialen Streifen 

versehen; auf den Streifen sitzen Stacheln, Qranulen oder Tuber
keln, es gibt aber auch solche, die die ganze Oberfläche des Körpers 
mit Stacheln bedeckt haben. Ihre Arme sind stark stachelig, solche 
Arme sind gewöhnlich lang. Sie haben keine Mundpapillen, ihre 
dentalen Papillen sind in regelmässigen Reihen angeordnet. 

Fam.: Ophiothrichidae 
Körperscheibe ist granuliert oder kahl. Sie haben Mundpapil

len, ihre dentalen Papillen sind zahlreich und sind unregelmässig 
gelagert Fam.: Ophiocomidae 

Dorsale Oberfläche der Körperscheibe ist weich, granuliert, mit 
Tuberkeln oder bewaffnet. Die Oberfläche der Scheibe kann auch 
radial gewellt sein. Sie haben dentale Papillen und auf den Armen 
zahlreiche Stacheln Fam.: Ophiacanthidae 

Die Körperscheibe ist gewölbt, glatt, mit schuppenartigen La
mellen bedeckt, haben keine Mundpapillen, die dentalen Papillen 
sind in eitler Reihe angeordnet. Ihre Arme sind im Vergleich mit 
der Körperscheibe filigran, nicht gross und nicht reich gestachelt. 

Fam.: Amphiuridae 
Härtere gepanzerte Formen, auf den Armen mit kleinen Sta

cheln. Auf der Körperscheibe können kleinere Stacheln vorhanden 
sein. Beide Oberflächen der Körperscheibe sind granuliert. 

Fam.: Ophiodermatidae 
Der vorhergehenden Familie ähnlich, jedoch mit glatter Kör

peroberfläche, ohne dentale Papillen. Die dorsale Oberfläche ist mit 
«Schuppen» bedeckt, die Basen der Arme sind von Lamellen mit 
kammart iger Kante umarmt Fam.: Ophiolepidae 

Fam.: Ophiothrichidae Ljungrnan 
Die Körperscheibe ist mehr oder weniger pentagonal, ihre 

Oberfläche ist vollkommen mit Stacheln oder mit radialen und in
terradialen Stachelreihen bedeckt. Die ventrale Fläche ist stache
lig, kann aber auch kahl bleiben, die Arme sind lang, dicht be
waffnet und sehr brechlich . . . . . . . Gen.: Ophiothrix 

Gen.: Ophiothrix M. et Tr. 
Auf der Oberfläche der Körperscheibe sind in 5 Radien und 5 

Interradien Stachelstreifen vorhanden. Im Radius ist dieser Strei
fen einreihig, im Interradius mehrreihig. Die Arme sind reichlich 
mit Stacheln besetzt (siehe Abbildungen auf der Tafel IV). — Die 
Stacheln verkleinern sich zunehmend gegen die Armspitzen, dagegen 
von der ventralen Seite gegen die Dorsalseite werden sie immer grös
ser. Diameter der Körperscheibe 18—20 mm. Länge der Arme 
6—8 cm. Variable Art und auch stark variirt sie in dem Farben
kleid. Einheimisch im Atlanticum, Ligurisches Meer, im Mittel
meer: Madeira, Africa, Oran; Adria, Rotes Meer. Adriatische Daten: 
Najade Exp. Probefahrt und Fahrten: I, II: B. 2. Arsa, B. 23. .Canalc 
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di Mezzo, Krka, Sebenico. N.I ; B. 4. Quarnero, Can. di Maltempo 
(Soös); В. 22. Almissa, В. 3. M. 38—39; Fiume, В. 20. Comita, В. 27. 
und N. Probefahrt, В. 9.: Can. di Zära, В. 3. Cirkvenica, Novi, N. 
Probefahrt, В. 26. Can. di Corsia; Rovigno, in 10—34 M. Tiefe; ge
wöhnlich zwischen Algen, auf Schwämmen. In 6 Liter Schlamm be
finden sich im Allgemeinen ca 100 Stück Exemplare von О p h i o
t h r i x f r a g i l i s e c h i n a t a , hauptsächlich jugendliche Formen; 
10 Stück O p h i u r a t e x t u r a t a , auch meistens junge Individu
en ; 2—3 Stück von A n s e r o p o d a m e m b r a n a c e a , fast nur 
Junge; und nur je 1—1 Exemplare von den Arten P a r a c e n t r o 
t u s l i v i d u s , E c h i n u s m e l o und E c h i n o c y a m u s 
p u s i 11 u s. Alle sind im Schlamin in einer Tiefe von 54 M. gefun
den zusammen mit vielen Mollusken und Korallenresten. (Najade 
Probefahrt Stat. B. 23). — Im Museum mit zahlreichen Exemplaren 
vertreten. Najade I. B. 23, Can. di Mezzo, in der Tiefe v. 13 M. N. 
I. B. 9. Can. di Zära, auch in Egypten einheimisch (Tafel IV, 
Fig. 20—24) O. fragilis echinata (D. Chiaje) 

Fam.: Ophiocomidae Ljungman 
Die Stacheln der Arme sind kurz, steif und abstehend. Die An

zahl der Stacheln wechselt nach den Arten. Sie haben Mund und 
Dentalpapillen, die inneren Tentakeln der Arme sind flachgedrückt 
und kreuzen sich auf der Ventralseite der Arme. Die Oberfläche 
der Körperscheibe zeigt gewöhnlich radiale Runzelung. 

Gen.: Ophiopsila 
Die Körperscheibc ist glatt, häutig anzufühlen, sich leicht run

zelnd. Die Stacheln der Arme sind kurz, steif und abstehend, ihre 
Anzahl wechselt nach den Reihen, in welchen sie angeordnet sind. 
Ihre KörperFarbe ist dunkel . . . . . . . Gen.: Ophiomyxa 

Gen.: Ophiopsila Forbes 
Körperscheibe weich, Diameter 7—8 nun., die Arme sind lang, 

mit braunen Streifen quer gestreift. In der Basengegend der Arme 
haben sie oft 7 lateral abstehende steife Stacheln, in der Mitte der 
Arme 6 und gegen die Spitzen 3 solche Stacheln. Die Körperscheibe 
zeigt bei den Basen der Arme 5 radiale Eingrabungen; Oberfläche 
ist kahl, sepiabraun mit helleren Flecken, auf der ventralen Seite ti
groid gefleckt; die Mitte der Scheibe gewölbt. In Anbetracht des
sen, dass meine Beschreibung von derjenigen der Nobre'schen O. 
aranea Forbes ein bisschen abweicht, dürfte diese Form vielleicht 
als eine Varietät betrachtet werden. Fundort in der Adria: Inco
ronata KurvaVela, Najade Exp. I. B. 11. und B. 16. Stammform: 
Triest, Lussinpiccolo, Neresine, Crivizza, Cigale, Lissa, Lesina, Ra
gusa, Rovigno, im Mittelmeer Tanger, Algier, Oran. Neapel. 560 M. 
Tiefe. (Siehe Fig. 33, Tafel VI und: Fig. 31, Tafel V). 

O. aranea Forbes 
Fcltichrift für Prof, Dr. E m b r i k S I r • о d. Vel. II (WJ7) 29 
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Gen.: Ophiomyxa Müller & Troschel 
Die Stacheln der Arme wechseln in den Reihen zwischen 3—4. 

Grosse robuste Form. Die Stacheln sind klein, abstehend und steif. 
Die Oberfläche der Körperscheibe runzelt sich, sonst ist sie glatt, 
Oberfläche dunkelbraun, ventrale Seite heller. Die Arme wölben 
sich von der Körperscheibe ohne scharfe Abgrenzung übergehend 
aus, dagegen können sie auf der ventralen Seite scharf von der 
Oberfläche der Körperscheibe abgegrenzt werden. Im Mittelmeer: 
Algier, Oran, Sicilien, Palermo, Neapel, Capri, in der Adria: Triest, 
Pirano, Fiume, Cherso, Quarnero, Neresine, Lussingrande, Lissa, 
Lesina, Rovigno, in Tiefen von 18—30 M. Najade Exp. N. II. B. 1. 
Buccari 47 M. Tiefe; B. 10. Morter; N. I. B. 11. Incoronata Kurva-
Vela, N. II. B. 25. Bucht von Buccari, Can. di Barbato (Arbe); Can. 
di Maltempo (Garädy & Soös). Einheimisch auch noch im Aege-
ischen Meer. (Fig. 32, Taf. V) O. pentagona (Lam.) 

Fam.: Ophiacanthidae Matsumoto 
Die Körperscheibe ist stachelig oder mit Tuberkeln bedeckt. 

Die Arm-Lamellen sind getrennt. Dentale und Mundpapillen 
vorhanden. Die Stacheln der Arme sind freistehend, divergent, 
lang und dünn Gen.: Ophiocantha 

Gen.: Ophiacantha M. et Tr. 
Körperscheibe mit 5 radialen ausdrücklichen und auffallenden 

Runzelstreifen, deren Oberfläche granuliert ist. Die ventrale Ober
fläche bildet einen einzigen verwachsenen Schild. Auf den Seiten
lamellen der Arme sitzen 6—7 Stacheln, in dorsoventraler Richtung 
immer länger und länger. Körperfarbe ist rosig schattiert, die Ar
me haben dunkle Querstreifen. Einheimisch: Rotes Meer, Mittel
meer, Portugal, Azoren, Oran, Sicilien, Palermo, Neapel. In der 
Adria: Najade II. B. 20. Comita, N. II. B. 12. Pelagosa Cajola in 
Tiefen von 80—89 M. 8 Stücke. (Fig. 30, Taf. V). 

O. setosa (Retzius) 
Fam.: Amphiuridae Ljugman 

Die Körperscheibe ist stachelfrei, mit schuppenartigem Ausse
hen, die Arme fein, graziös und stachelig. Anzahl der Armstacheln 
3 oder mehr. Mundpapillen weniger als 3 . . Gen.: Amphlura 

Mundpapillen mehr als 3. Armstacheln 3 ; Arme fein und nicht 
lang , . , . . Gen.: Amphipholis 

Gen.: Amphiura Forbes 
Die primären Lamellen sind unbestimmt, auf jeder Lamelle der 

Arme sitzen 5—6 Stacheln, die Arme sind sehr lang und graziös. 
Die auf dem Arme sitzenden Stacheln sind ambossartig, .die Arme 
des lebenden Tieres sind glänzend-leuchtend. Einheimisch: Azoren, 
Portugal, Norwegen, Kattegatt, englische Küsten, in der Adria: 
Triest, Muggia, Cherso, Cigale, Lesina, Najade Exp.: I. B. 25, Golf v. 
Nona, N. I. B. 3. Cirkvenica und Novi. N. B. 24. (Novigrad). Tiefe: 
25—45 M. (Fig. 25 ff, Taf. IV) . . . . A. filiformis (O. F. Müller) 
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Mundgegend mehr pentagonal, die ganze Form ist weniger ro
bust, die Arme des lebenden Tieres leuchten nicht. Die auf den Ar
men befindlichen Stacheln enden in Spitzen und sind nicht amboss
artig. Einheimisch: Mittelmeer, Oran, Neapel, im Atlantikum, Nor
wegen, Färoer, Kattegatt, Nordsee, England. In der Adria: Muggia, 
Lesina, Quarnero, Najade Exp.: N. Probefahrt, B. 25. B. 9. Can. di 
Zära. N. 1. Krka, Sebenico. Bucht von Nona und Novigrad N. I. B. 25. 
sie war noch gefunden worden an den Küsten Kleinasiens und im 
Aegeischen Meer. (Fig. 25 ch. Taf. IV) . . . A. Chiajei Forbes 

Unter den von mir geprüften Individuen fand ich zumeist die 
Art A. Chiajei mit nicht ambossartigen Stacheln in der Mehrzahl; 
ich fand aber auch solche Ubergangsformen, Individuen vor, de
ren Stacheln weder ambossartig, noch glatt, sondern fein gezackt und 
mit winzigen Stachelchen bewaffnet waren. Diese könnten vielleicht 
als eine adriatische Variation betrachtet werden, und insofern wei
tere Forschungen diese Voraussetzung bekräftigen sollten, dürfte 
von einer Form A. filiformis var. adriatica (Ubergangsform) gespro
chen werden. (Fig. 26, Tafel IV.) 

Gen.: Amphipholis Ljungman 
Dorsalschuppen klein, zwei Fusspapillen. Die Arme sind lang, 

fein, auf jeder Seitenlamelle mit 3—4 kurzen Stacheln. Sie haben 
3 tentakulare Sprossen (escama) und 3 Mundpapillen. Diameter 
der Körperscheibe 2—4 mm. Kleinere Formen; im Atlantikum, Li-
gurischen Meer, im Mittelmeer und in der Adria: Triest, Pirano, Le
sina; Aegeisches Meer, Chile, U . S . A . orient., Hawai, Siam, Austra
lien vorhanden. Von Küstengewässern (88 M) und von grösseren Tie
fen bekannt. Hermaphrodit und vivipar. A. squamata (D. Chiaje) 

Fam.: Ophiodermatidae Ljungman 
Pentagonal, ihre Körperfläche ist granuliert, die Arme sind lang 

und zylindrisch. Gepaarte Geschlechtsorgane in Verbindung mit 
den Armen. Zwei von den Armen haben tentaculare Sprossen 
(escamas), die Stacheln der Arme sind flachliegend, kurz, differen
zieren sich von den Armlamellen aus . . . . Gen.: Ophioderma 

Gen.: Ophioderma M. et Tr. 
Jedes «Gelenk» der Arme hat 5—7—9 Stacheln, die Stacheln 

sind nicht hervorragend, die Oberfläche der Körperscheibe ist kör
nig und e twas gesprenkel t . Auf den radialen Lamellen der dorsa
len Fläche, bei der Basis der Arme sind öfters helle Fleckenpaare 
sichtbar. Die dorsale Fläche der Arme ist glatt, die ventrale Flä
che ist heller. Die Arme wachsen von der Körperscheibe aus mund
artigen Spalten hervor, die Flächengranulation der die Armbasis 
unmittelbar umarmenden Lamellenpartien unterscheidet sich von 
der Granulation der gesamten Oberfläche der Körperscheibe. Ein
heimisch: Küsten Portugals, an den französischen und ostatlan
tischen Küsten, Azoren, Madeira; Ligurisches Meer, Senegal, Ne
apel, Algier, Oran, Spanien, Biarriz, St. Jean und Luz. Genova, 
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Portofino, Monterosso, Malta, Ramleh (V e z e n у i). In der Adria: 
Triest, Pirano, Fiume, Portore, Neresine, Lussingrande, Lissa, Arbe 
und bei Lesina, Rovigno in Tiefen von 12—44 M. N. П. B. 23. 
(Fig. 37 a., Taf. VI) O. longicauda (Retzius) 

Fam.: Ophiolepidae Ljungman 
Haben längere Arme, ihre Rückenschuppen sind mit Tegument 

bedeckt, die tentakularen Poren beginnen auf dem dritten Qelenk 
der Arme. Ihre radialen Papillen sind in zwei Reihen angeordnet, 
die Angliederung der Arme zur Körperscheibe ist derjenigen der 
vorhergehenden Arten ähnlich, insofern sie zwischen zwei kammar
tig geränderten Lamellen hervorwachsen . . . Gen.: Ophiura 

Gen.: Ophiura Lamarck 
Grosse Körperscheibe, robuste Arme, die primären ventralen 

Armlamellen sind durch eine oder durch mehrere poröse Lamellen 
getrennt. Die aborale Kante der zwischen den Armwurzeln auf der 
ventralen Seite befindlichen grossen ovalen Lamelle verschmälert 
sich kaum, ist aber sehr variabel (Tortonese)! Sie haben zahlreiche 
Mundpapillen. Die Stachelung der Arme reicht bis zu den Wur
zeln; gegen die Spitzen der Arme sitzen 3 Stacheln auf den Gelen
ken, gegen die Wurzeln 25—30. Auf der dorsalen Fläche der Kör
perscheibe bilden die Lamellen (Schuppen), den Interradien folgend, 
regelmässige Sternform; Körperfarbe ist rötlich, im fixierten Zu
stand weiss, Diameter der Körperscheibe 35 mm. Einheimisch im 
Mittelmeer (Neapel, Capri, Rhodos), Ligurisches Meer, im Atlanticum, 
Norwegen, Ostsee, Nordsee, Färoer, England, an den französischen 
Küsten, Azoren, Portugal, von der Adria allbekannt. Triest, Nere
sine, Lussingrande, Portore, Cherso, Lissa, Lesina, Fiume, sie lebt 
in Tiefen von 21—300 Meter. Auch in Rovigno. Im Museum 19 Stük
ke vorhanden. Najade Probefahrt, B. 9. Can. di Zara; N. II. B. 9. 
N. I. u. II.: B. 9, 20, 23, 25, 27 (Can. di Mezzo, Can. di Corsia, Can. 
di Montagna und Incoronata Kurvavela). (Fig. 28, Taf. V). 

O. texturata (Lamarck) 
Mundlamellen eher schmal als breit. Anzahl der Stacheln der 

Arme 3, die in gleicher Entfernung stehen. Zwei andere Stacheln 
sind grösser. An der Mundgegend sind die Papillen dicht angestellt. 
Die grosse ovale Lamelle an der ventralen Seite zwischen den Ar
men ist in aboraler Richtung schmäler. Die Stacheln der Arme sind 
kürzer und ihre Anzahl an der lateralen Seite der Arme 4—5. Kör
perfarbe rötlich, Diameter der Scheibe 10—15 mm. Mittehneer, At
lanticum, in der Adria: Canale di Maltempo 1904 (Soös), Rovigno. 
Lebt in Tiefen von 10—750 M. (Fig. 27, Taf. V). O. aibida Forbes 

Auf der Körperscheibe ist die scharfe Sternzeichndng, wie bei 
der vorhergehenden Art, nicht vorhanden, die Mundlamellen sind 
vielmehr flachgedrückt als breit. Die zwischen den Armen befind
liche ventrale OvalLamelle ist flachgedrückt, auf den Armen sitzen 



Privatdoz. Dr. v. K o l o s v a r y : Adriatische Echinodermen 455 

lateral je ein oder zwei lange Stacheln weit abstehend. Die anderen 
Stacheln der Arme sind kleiner. Sie haben vier Mundpapillen. Ro
buste Formen. Europa, Amerika, Japan (Kagoshima), Bergen 
( G r i e g ) . Mittelmeer, Adria, lebt in Tiefen von 100—3123 M. Na
jade Exp.: N. II. B. 27. Can. di Montagna, N. II. B. 3. M. 38. M. 39. 
N. I. B. 23. Can. di Mezzo, N. В. 9. Can. di Zara, N. II. В. 31. Can. 
di Corsia, N. Probefahrt, В. 23. Can. di Mezzo, N. II. В. 25. Canale 
zwischen Incoronata und KurvaVela. (Flg. 29, Tafel V.) 

O. SarsI Lütken 
Kleines und zartes Tier. Mit glattem Körper und kleinen, um den 

primären Lamellen herum regelmässig angeordneten Schuppen. Die 
Angliederung der Arme sehr wenig gewölbt. Die Arme sind sehr 
fein und biegsam, an den Basen der Arme mit zwei grösseren ganz 
unregelmässig verlängerten Schuppen. Mundlamellen sind gross 
und reutenartig, Armgelenke mit 7—9 Papillen und einer tentacu
laren Schuppe. Armstacheln: 10. Diameter der Scheibe 5—7 mm. 

O. affinls Lütken 
Die Astrophytonidae hatte ich als eine selbständige Gruppe an

genommen, da es mir biologisch nicht ganz berechtigt erscheint, 
die Ophiuren auf Phrynophiuroida, Lacmophiurida, Gnathophiurida 
und Chilophiurida aufzuteilen. 

Grosse Form. Diameter der Körperscheibe ist 6 cm. Einhei
misch bei Provence. Marocco, Nizza, Neapel, Sicilien, Malta (Mit
telmeer), in der Adria, Tarento. Astrospartus mediterranetis (Risso) 

(Syn.: Astrophyton arborescens) 

ECHINOIDEA. 
REGULÄRES. 

Sphärische oder sphärokonische Form. Ihre Kalklamellen, in 
meridionalen Reihen angeordnet, bilden ein festes Gehäuse. Sie ha
ben 5 ambulakrale und 5 interambulakrale Meridionalen. Der 
Mund, unten, ist von dem Peristom, die Mastdarmöffnung, oben, ist 
vom Periproct umgeben. Der überwiegende Teil der Körperwand 
ist die Corona. Das Periproct besteht aus einem zentralen Feld 
und von zwei Kreisen gebildeten 10 Lamellen. Auf den 5 interam
bulakralen Lamellen des inneren Kreises münden die Geschlechts
öffnungen (auf den Geschlechtslamellen) und von einer dieser La
mellen wird gleichzeitig die Madreporplatte gebildet. Auf dem 
äusseren Kreise sind Pigmentflecke vorhanden (ocellare Lamellen). 
Die Mastdarmöffnung mündet auf das zentrale Feld. Das Peri
stom wird durch ein starkes Häutchen gebildet. Die auf der Ober
fläche des Körpers befindlichen Stacheln sind durch Gelenke den 
Kalkerhebungen angegliedert , . welche einem entsprechenden Sy
stem folgend auf der Körperoberfläche in Reihen angeordnet sind. 
Zwischen den Stacheln sind mit 2—4 Anfassungslamellen und mit 
mehr oder weniger Zähnchen versehene Pedicellarien vorhanden. 
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von welchen eine Anzahl mit Giftdrüsen in Zusammenhang ist. In 
der Mitte des Peris toms befindet sich die Mundöffnung, welche ge
wöhnlich von 5 zahnartigen Kalklamellen umgeben ist. Mit Muskeln 
verbunden sind diese beweglich und werden Lampe des Aristoteles 
genannt (Plinius). Der Darmkanal ist mit Mesentherium befestigt. 
Die Anzahl ihrer interambulakral gelegenen Geschlechtsdrüssen ist 
2—5. Mund und Mastdarmöffnung befinden sich auf den zwei ent
gegengestellten Polen des Körpers. 

IRREGULÄRES. 
Ihre rückenseitlichen ambulakralen Füsschen gestalten sich in 

Atmungsorgane um oder bilden vom Periprocteum herausgehend 
die sogenannten Petalen. Diese Petalen sind 5 oder 4 und bei man
chen Formen ziehen sie sich in tiefen Rillen entlang. Der Darmka
nal der Clypeasterarten ist einfach, derjenige der anderen Arten 
zeigt zahlreiche Windungen. Ihre Körperform ist zumeist flachge
drückt, semmelförmig. zuweilen herzförmig, oft zeigen sie aber ganz 
flache Plat ten- oder Discoidform. in vielen Fällen können sie 
auch perforiert sein. Ihre Mastdarmcffnung ist vom Periprocteum 
in eine der interambulakralen Rillen verschoben und bei vielen For
men ist sie auf der Bauchseite gelegen. Die Mundöffnung ist 
dagegen nach der Vorderseite hin verschoben und in Verbindung 
mit diesen Verschiebungen gestalten sich zwei ambulakrale 
Füsschenreihen aus. Die zur Ortsveränderung dienende Füsschen-
reihe ist das Bivium. die zur Ortsveränderung unbrauchbare 
Füsschenreihe besteht aus drei Einheiten und wird Trivium ge
nannt. Diese Tiere sind in Anbetracht der Stachelung und im Ver
gleich mit den regulären Formen niemals so robust und unterschei
den sich von letzteren besonders in der Dicke der Körperschale. 

Reguläres. 
Die Analöffnung liegt in der genauen Mitte der apicalen Spitze, 

ihr Ambulakrum ist schmal und einfach, die interambulakralen La
mellen sind mit grossen, hohen und mamillenförmigen Tuberkeln 
bedeckt, entsprechenderweise sind die Stacheln gross, in vielen 
Fällen Stöcke. Keine Sphaeridien und keine peristomalen Kiemen. 

Ordo: Cidaroida 
Der Körper ist sphärisch oder kegelförmig, die Analöffnung ist 

in der Region des apicalen Zentrums gelegen. Die ambulakralen 
Streifen sind zusammengesetzt . Im Ambulakrum haben sie 2 La
mellenreihen und in jeder interambulakralen Rille ebenfalls 2 Rei
hen. Ihre Stacheln sind fein oder gedrungen, oft mit winzigen 
Borsten besetzt. Mit Sphaeridien und peristomalen Kiemen. 

Ordo: Diadematoida 
Ordo: Cidaroida Duncan 

Die einzige Familie ist durch die unter der Ordnung gegebene 
Beschreibung charakterisiert Fam.: Cidaridae 
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Fam.: Cidaridae J. Müller 
Die primären Stacheln sind sehr lang, Чп der Länge gefurcht. 

Ihre Pedicellarien sind gross, mit einem terminalen Zahn. Auch 
sind ihre StockStacheln für sie charakteristisch. . Gen.: Cidaris 

Gen.: Cidaris Leske 
Umris der Schale kreisrund, subglobuläre Form. Ihre primären 

Stacheln sind sehr lang (2mal so lane wie der Körperdiameter), in 
der Länge gefurcht und gezackt. Peristom gewellt. In den Ambu
lakralfeldern sind nur secundäre Stacheln, die kurz sind. Durchmes
ser des Körpers 30—40 mm. Grosse elobifere Pedicellarien. kurz ge
stielt, ohne Stielkragen. Weisslich gefärbt. Einheimisch im Atlanti
kum, Irland. Norwegen. Florida. Canarische Inseln, Azorcn.im Mittel
meer, Ligurisches Meer. Insel Elba, in der Adria: Lesina, Lissa, Busi. 
St. Andrea. Pelagosa Cajola. ferner kommt sie im Roten Meer und 
an den östlichen Küsten von U. S. A. vor. Naiade: I. B. 14. N. II. B. 10 
Busi; N. II. B. 13. Pelagosa in Tiefen von: 89—98 M. N. II. B. 11. Busi 
Andrea. Im Museum viele Exemplare vorhanden. (Fig. 33. a., Taf. VI) 

C. cidaris L. 
Ordo: Diadematoida Duncan 

Ihre Körperform ist kugelartig, mehr oder weniger eine wirk
liche Kugel, kann aber auch konisch und etwas abgeflacht sein. Die 
Stacheln sind gewöhnlich mehr oder weniger dünn, die Bezahnung 
der Pedicellarien kann von 1 bis zahlreich variieren. Ambulakral
platten mit 3 oder mehreren Porenpaaren. GlobiferPedicellarien 
mit Dentes Fam.: Echinidae 

Die ambulakralen Lamellen sind zusammengesetzt, die Coro
nalamellen gewöhnlich mehr oder weniger hohl. Basis der Corona 
ist resorbiert, Peristom ist nicht Iamelliert. Fam.: Diadematidae 

Die Körperform ist rund, die Coronalamellen sind nicht hohl und 
haben keine Muster, die ambulakralen Lamellen sind gewöhnlich 
aus 4 oder mehreren Flementen zusammengesetzt und haben 3 Po
renpaaren. GlobiferPedicellarien mit 1 terminalen Zahn. 

Fam.: Strongylocentrotldac 
Die zentrodorsale Lamelle ist durch 4 kleine Lamellen gebildet, 

ist mit zahlreichen Tuberkeln besetzt, die ambulakralen Lamellen 
bestehen gewöhnlich aus drei primären Lamellen. Die Stacheln sind 
kurz, stark und ihre Snitzen sind lang . . . Fam.: Arbacidae 

Fam.: Echinidae Grav 
Die Lamellen sind reichlich mit Tuberkeln besetzt, der Körner 

ist etwas flachgedrückt. Die Stacheln sind weniger lang, die P e 
dicellarien sind mit zahlreichen Zähnen versehen. Sie haben 3 Paar 
Poren in Reihen. Das Periproct licet uneefähr in der Mitte. Die 
Mundregion ist mit Lamellen bedeckt. Die OcellenLamellen sind 
hervorragend. Kiemenlamellen unbedeutend Gen.: Psammechinus 

Grosser Körper, gedrückte oder konische Form, sie haben 3 
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Paa r Poren in Reihen; Pedicellarien mit 1—2 Zähnen. Periston! ist 
lamellenlos, die ocellaren Lamellen sind relativ klein. 

Gen.: Echinus 
Gen.: Psammechinus L. Agassiz 

Flachere Form, die ambulakralen 3 Porenpaare in Reihen 
geordnet, im interambulakralen Streifen haben sie primäre Tu
berkeln in zwei Reihen. Analfeld von mehreren kleinen Platten 
bedeckt. Im Ambulakrum primäre Stacheln in 1—1 Reihen ange
ordnet. Dicht bestachelt. Ihre Mundregion ist mit grünlichen 
Platten bedeckt. Jede Ambulakralplatte trägt einen Primärs ta
chel. Die Tuberkeln sind von feinem Muster, die primären Tu
berkeln sind nur wenig grösser als die secundären. Farbe grüngelb 
oder grünrot. Globifere Pedicellarien mit mehreren med. Zähnchen 
und mit unpaarigen Giftdrüsen und langen Stielen. Durchmesser des 
Körpers 35 mm. Einheimisch: Africa occid., im Mittelmeer; im At
lanticum: СарVerde, Canarische Inseln, Portugal, in der Adria: 
Can. di Barbato (Arbe), Venedig, Lussin, Quarnero. Lissa, Dalma
tien, Fiume, Rovigno. Can. di Barbato (G a r ā d y). Sie lebt in Tie
fen von 10—108 M. Daten der Naiade Expedition: I., II. und Probe
fahrt; Stationen: B. 11. B. 10. 13. 20, 23, 25. Incoronata KurvaVela, 
Bucht von Novi, Can. di Mezzo, Pelagosa Cajola, BusiLissa in 3 1 — 
45 M. Tiefe. Im Museum mehrere Exemplare vorhanden. (Fig. 36, 
Taf. VI). P. microtuberculatus (Blv.) 

Gen.: Echinus Linne 
Konischer Körper. Beinahe sämtliche Koronalamellen (an der 

Oberseite) tragen jede InterambulakralPlatte einen primären Tu
berkel. Die Stacheln sind an den Wurzeln grün, dann weiss 
und an den Spitzen rosafarbig. Die Mundlamellen sind stachelfrei. 
Spärliche Bestachelung. Bukkalplatten nur mit Pedicell. besetzt. 
Im Mittelmeer: Oran, Algier, Toulon, Neapel, im Barentsee bei Cap 
Bojador, im Atlanticum: die französischen, englischen und norwegi
schen Küsten. In der Adria: Neresine, Lesina, Lussingrande, in Tie
fen von 37—1280 M E. acutus Lamarck 

Der Körper ist sphärisch oder ganz kugelförmig. Gross ge
baut. Auf den ambulakralen Lamellen tragen sie einen primären 
Tuberkel, gewöhnlich mit einem oder zwei anderen secundären da
neben. An vielen aetinalambulakralen Lamellen fehlen die primä
ren Tuberkeln. An der Oberseite also trägt nur jede zweite Inter
ambulakralplatte einen PrimärStachel . Stacheln und Körperfarbe 
sind grünlich, die Mundlamellen sind auch stachelfrei. Die Poren 
ziemlich weit entfernt. Im Roten Meer, im Mittelmeer, aus Oran, 
Algier, Nordafrika, Marseille, Nizza, Neapel, Africa occid.. im At
lanticum: СарVerde, Azoren. Canarische Inseln, Portugal : in der 
Adria: Quarnero. Dalmatien, Venedig, Lesina. Lussin. Rovieno. F ' 
ume, die Naiade Fxnedition sammelte sie auf der Probefahrt B. 26. N. 
B. 12. Porno und N. II, B. 13. Pelagosa. (Leidenfrost: Can. della Мог
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lacca 1908), N. Probef. B.9. B.26. Can. di Zāra. (Fig. 38, Tafel VII.) 
In Tiefen: 60—1200 M E. melo Lamarck 

Körperkuppel hoch, mit zahlreichen Tuberkeln und kurzen Sta
cheln, die Mundlamellen sind mit Stacheln besetzt; Körperfarbe rot, 
purpurrot oder grün. Fiume. N. II. B. 25. Incoronata KurvaVela. 
Tiefe 25 M E. esculentus L. 

Fam.: Diadematidae Peters 
Die primären Stacheln sind rauh und hohl, auf den Mundlamel

len sind keine Stacheln vorhanden. Im Ambulakrum ist die Ober
fläche mit zahlreichen secundären Stacheln besetzt, die in der 
abactinalen Region breiter als in der Mittclzone sind. 

Gen.: Echinothrix 
Die primären Stacheln sind hohl. Die Mundlamellen sind mit 

zahlreichen Stacheln bedeckt. Kugelartige Pedicellarien sind vor
handen Gen.: Centrostephanus 

Gen.: Echinothrix Peters 
Die interambulakralen primären Stacheln sind zerbrechlich; in

nere Höhlung breiter als der Halbdurchmesser der Stacheln. An
damanen, Fidschi Inseln, Sumatra, Mauritius. Adria: das Vorkom
men dieser Art im Adriaticum ist zweifelhaft. Exemplare hatte ich 
nicht in den Händen, fand nur Notizen in der Literatur über sie vor. 

E. calamaris (Pallas) 
Gen.: Centrostephanus Peters 

Von prunkhaftem Erscheinen; L e i d e n f r o s t gab eine aus
führliche Beschreibung in seinem zitierten Werk. Die Schale ist 
zerbrechlich, der Körper abgeflacht, Diameter 15 mm., es sind aber 
auch weitgrössere Fxemplare vorhanden. Die Geschlechtslamcllen 
sind breit, fünfeckig. Auf der abactinalen Seite sind weissliche 
Streifen sichtbar. Die primären Stacheln (alle sind rund) sind gelb
grün und purpurfarbig gestreift und zahlreicher, nicht auffallend 
grösser als die secundären. Die ambulakralen Felder sind breiter 
als die interambulakralen und auf beiden Feldern sind primäre Tu
berkeln in 2 Reihen angeordnet. Peristom ist gross und zehneckig. 
Sie haben 14 ambulakralc und 12 interambulakrale lange Sta
cheln, welche zweimal länger als der Durchmesser des Körpers und 
mit sniralieen Dornen versehen sind. Azoren, Canarische In
seln. Madeira, im Mittelmeer, in der Adria: war sie von L e i d e n 
f r o s t aus einer Tiefe v. 87 M. heraufgefischt worden. Sie lebt 
aber auch in Tiefen von 280 M. Australien. NeuCaledonien. Rotes 
Meer C. longispinus (Phllippi) 

Fam.: Strongylocentrotidae Gregory 
Körper gedrückt, zahlreiche primäre Stacheln, die secundä

ren Stacheln sind kurz. Im Ambulakrum sind die Porenpaare (4—5) 
in bogenartigen Reihen angeordnet, (Nach N о b r e 5—6 Paare von 
Poren). Alle Ocellen hervorragend, selten liegt eine tiefer. Die pri
mären Stacheln sind massig lang und schlank. GlobiferPedicella
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rien mit 1 Paa r Zähne. Die Mundregion ist mit zerstreuten Lamel
len besetzt , , Gen.:Paracentrotus 

Grosse subglobulöse Körperform, mit kurzen Stacheln bewaff
net. Die Stacheln sind gleich. Im Ambulakrum sind die Poren 
paarweise (4) in Reihen angeordnet. Die interambulakralen Lamel
len sind mehr oder weniger mit Tuberkeln bestreut. Die Pedicel
larien sind mit Drüsen versehen . . . . Gen.: Sphaerechinus 

Gen.: Paracentrotus Mortensen 
Der Körper ist gedrückt, aboral e twas erhöht, etwas hohl. Hat 

lange starke und dunkle Stacheln, die weniger zahlreich, etwa so 
lang wie der Körperdiameter sind. Die porentragenden Lamellen 
haben 5—6 Porenpaare . Die Pedicellarien sind kugelförmig, mit 
einem terminalen Zahn und mit sehr langem Stiele, ohne Stieldrü
sen. Ihre Körperfarbe ist dunkelviolett, die Jungen sind heller, mit 
grösseren Primärtuberkeln. Diameter 3—€ cm. Littorale Form. 
Atlanticum. von England bis zu den Canarischen Inseln, Ligurisches 
Meer, im Mittelmeer, in der Adria: Naiade Exp. I. B. 23, Can. di 
Mezzo, N. Probef. B. 25. Novigrad: Krka, Sebenico, N. I.; B. 9. 
Can. di Zära. Giftig (S. N о b г е.). N. Probefahrt В. И . Incoronata 
KurvaVela, N. II. B. 23. in Tiefen von 53 M. Fiume, Rovigno. Can. di 
Barbato (Arbe) leg. Garädv, auch in Nordafrika. Auch Sammlun
gen des ungarischen Schiffes «Kelet» im Jahre 1935. (Fig. 37. Ta
fel VI.) P. Hvidus (Lamarck) 

Gen.: Sphaerechinus Desor 
Grosse, robuste Körperform, oval deprimiert, ihre Stacheln sind 

kurz und stark. Das Interambulakrum hat 5 oder mehr primäre Tu
berkeln. Mundlamellen sind stachelfrei. Pedicellarien kugelförmig, 
ohne SeitenZähne, lang und drüsenartig mit 3 Drüsen. Ihre Kör
perfarbe ist violett: mit ihren kurzen und zahlreichen Stacheln die 
an den Spitzen weiss sind, sind sie sehr gut zr erkennen. Portugal, 
Malta. Tunis, Nordafrika, Azoren. Calais, СарVerde, ferner: Spa
nien. Bretagne. Atlanticum. in der Adria: Can. di Barbato (Arbe) 
von Garady in Tiefen von 50 M. gesammelt. Naiade Fxn. II. B. 23. 
Probefahrt B. 11. Incoronata KurvaVela. Rovigno: N. Probefahrt 
B. 22. Almissa, sie lebt in Tiefen von 10—50 M. (Flcr. 39. Taf. VII). 

S. granularis (Lamarck) 
Fam.: Arbacidae Gray 

Die primären Stacheln sind kurz, zvlindrisch. oder gegen die 
Spitzen flach. Gedrungener Körnerbau, die abactinale Fläche ist mit 
zahlreichen Stacheln besetzt. Die ambulakralen Lamellen haben 3 
Porenpaare Gen.: Arbacla 

Gen.: Arbacia Gray 
Analfeld von 4 eleich grossen Platten bedeckt. Die Ocellen 

sind klein, gewöhnlich hervortretend, die primären Tuberkeln 
zahlreich. Die Primärstacheln höchstens so lang wie der Körper
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diameter. Leere abactinale Felder sind beschränkt oder fehlen so
gar. Die Stacheln ohne spiralgeordnete Dornen. Mittelmeer, At
lantikum, Azoren, Madeira, СарVerde, Algier, Sicilien, Palermo, 
Messina, Neapel, Marseille, Ligurisches Meer, Levanticum, in der 
Adria: Lesina, Lissa, Cherso, Dalmatien, Rovigno, und von ferner 
liegenden Ländern bekannt: Brasilien, Ostküste Afrikas, Liberien. 

A. Iiviila (Linne) 
EXOCYCLOIDA. 

(Irreguläres). 
Fam.: Clypeastridae L. Agassiz. 

Gen.: Echinocyamus Van Phelsum. 
Die Körperform ist oval oder pentagonal, vorne gedrückt, die 

Stacheln fein und gezähnelt. Das Peristom liegt ziemlich zentral. 
Das Tier ist mit 5 ocellaren Poren. Zahnapparat (Mund) vorhanden. 
Die genitalen Poren sind grösser als die ocellaren und ihre Anzahl 
bis 4. — Die Petalen haben 7—8 Poren. Breite des Tieres ca. 8 nun. 
Höhe: 3.5 mm. Länge 5 oder 6 mm. Kurze Stacheln: ohne Fasci
olen. Atlanticum, Norwegen, Balticum, Azoren, Cap Bojador, Mit
telmeer, in der Adria Cherso, Lussingrande, Lussinpiccolo,, Nere
sine, Lesina, Lissa, Rovigno, Ragusa, Lagosta, Cursola, Najade 
Exp. I. B. 25. Ferner: Florida, Meerbusen von Mexico. Sie lebt in 
Tiefen von 14—835 M. Kleine Form . . E. pusillus (O. F. Müller) 

Peristom kreisförmig, mit Häutchen überzogen. Die hintere 
ambulakrale Lamelle bildet keine hervortretende Lippe, sie haben 
peripetale und subanale Fasces Fam.: Spatangidae 

Peristom ist in t ransversaler Richtung verlängert, die Primäre 
Lamelle des Interambulakrums bildet hinten eine Lippe. Die sub
anale Fasces fehlt Fam.: Hemiasteridae 

Fam.: Spatangidae Gray 
Der Körper ist herzförmig, die Petalen sind in Rinnen, sind fo

lienartig, und vorne weniger scharf. Sie haben eine einzige subanale 
Fasces und vier genitale Poren. Wenig Tuberkeln, die in geboge
nen Reihen angeordnet sind Gen.: Spataiigus 

Gross, herzförmig. Auf der petaloiden Zone haben sie lange, 
setöse (borstenartige) Stacheln. Die Petalen sind stark triangular. 
Sie haben eine subanale und eine internale Fasces und 4 Gc
schlechtsporen Gen.: Echinocardium 

Ovale Körperform. Ihre dorsalen Stacheln sind borstenartig 
(setös), haben ovale Petalen, von welchen 2 Paar kleiner und die 
5te sehr gross ist. Subanale und peripetale Fasces sind vorhanden, 
die Anzahl der Geschlechtsöffnungen ist auch hier 4. 

Gen.: Brissopsis. 
Peripetale Fasces anwesend. Die Petalen sind gut geformt 

und tiefliegend. Subanale Fasces ist vollständig und umgiebt eine 
gut zu unterscheidende subanale Platte Gen.: Brissus 
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Gen.: Spatangus 0 . F. Müller / 
Der Körper ist gross, herzförmig und gedrückt, mit zahlreichen 

primären Tuberkeln; die subanale Platte ist doppelt so breit wie 
hoch, mit einer eingebogenen Angel auf der oberen Seite. Auf der 
dorsalen Oberfläche sind kräftige und s tärker gebogene Stacheln 
vorhanden, die auf der interpetalären Region sitzen. Die subanale 
Platte ist umfurcht, ebenso wie die subanale Fasces . Körperfarbe 
violett, Körperdurchmesser 8—10 X 6—7. Einheimisch im Mittel
meer, im Tyrrhenischen Meer, in der Adria: Triest, Fiume, Lussin
grande, Cigale, Ouarnero, Lesina, Zära. Portore (S о ö s). Im Atlan
tikum: Azoren, Finmark, Skandinavien, England, Westküste Frank
reichs, Hardangerfjord, Shetland, Schottland, Rotes Meer, 10— 
900 M. Tiefe S. purpiireus O. F. Müller 

Gen.: Echinocardium Gray 
Die Frontalfurche endet am vorderen Ende der inneren Fas

ciole. Die Poren in der Furche ziemlich weit von einander stehend, 
nur eine einzelne Reihe jederseits bildend. Vorderteil des Ambula
krums herabgepresst , nicht aber in die internale Fasces; keine gros
sen Tuberkeln über dem Ambitus. Einheimisch in Spanien, Portu
gal, Santander, Corsica, Neapel. Algier, Oran, Bone, Cette, Marse
ille, Nizza, Genua, Provence . Sicilien. In der Adria: Zära, Triest, 
Fiume, Lesina, Rovigno, St. Andrea, sonst noch einheimisch im Ae
geischen Meer und an den französischen Küsten. In Tiefen von 
3—40 M. . . E. mediterraneum (Forbes) 

Vorderteil des Ambulakrums ausdrücklich herabgepresst , be
ginnend bei dem aoicalen System und tief werdend beim Ambitus. 
Grosse primäre Tuberkeln im Interambulakrum und 2—3 über dem 
Ambitus. Die Poren in der Furche jederseits dicht beisammen ste
hend, doppelreihig. Subanale und innere Fasciole vorhanden. Im 
Mittelmeer, im Atlanticum, Antillen, Australien. Neuseeland. Tasma
nien. Californien, Küsten von Mocambique. Ligurisches Meer. In
discher Ozean, in der Adria: zur Zeit von Rovigno bekannt. Cos
mopolitisch, in Tiefen von 0—150 M. . . . E. cordatum (Penn.) 

Gen.: Brlssoosls L. Agassiz 
Hat dünnes Körnergerüst, ist oval, die Stacheln sind setös. fein, 

gebogen, auf der dorsalen Oberfläche ist die charakteristische Li
nienzeichnug einer Lvra sichtbar. Hintere Petalen vom Grunde an 
getrennt; die 2 Petalen jederseits bilden zusammen einen Winkel. 
Der Hinterteil des Körpers ist erhoben, die 1. und 5. Petale ist kür
zer als die 2. und 4. Einheimisch: Portugal, Norwegen, Island, 
Mittelmeer, in der Adria: Naiade Exp. Probef. — B. 13. Becken von 
Porno, N. II. B. 2. Arsa. N. II. B. 29. von Tiefen von 10^600 M. — 
(Flg. 34. und 34. a., Taf. VI) B. lyrifera (Forbes) 

«Hintere Petalen im inneren Teil dicht beisammen; die 2 Petalen 
jederseits bilden zusammen einen Bogen.» (Mortensen). Najade 
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Probefahrt В. 6. N. II. В. 31. Сап. di Corsia. In Tiefe von 90—100 
Meter. 3 Exemplare. (Fig. 34. b., Taf. VI) B. atlantica Mortensen 

Gen.: Brissus Leske 
Der Hinterteil des Körpers ist beinahe oder ganz abgeschlagen, 

nicht überhängend. Fünf Füsschen (6 Ambulakralplatten) jederseits 
innerhalb der subanalen Fasciole. Das 5te Ambulakrum ist dorsal 
wenig oder garnicht kielartig. Der Körper ist gross, sein Durch
messer ist 10 cm. Die Stacheln sind kürzer als bei В r. 1 у r i f e r a. 
Keine grösseren Stacheln innerhalb der peripetalen Fasciole. An
tillen, Guadeloupe, im Atlanticum, Canarische Inseln, CapVerde, 
Portugal, im Mittelmeer, auf den ostindischen Küsten, Westin
dien, Florida, Bermuda. In der Adria: Fiume, nach Notizen in 8— 
240 M. Tiefe. (Fig. 35. Tafel VI.) B. brissus (Leske) 

Fam.: Hemiasteridae H. L. Clark 
Die lateroanale Fasces ist vollständig, gut zu unterscheiden. 

Anzahl der Geschlechtsöffnungen 2. Die Petalen, besonders die 3te 
ist eingedrungen (eingesunken). Die ambulakralen Poren der 
3ten Petale sind zweireihig Gen.: Ova 

Gen.: Ova Gray 
Der Körper ist gross, ziemlich hoch. Das 3te Ambulakrum ist 

sowohl vorne als in abactinaler Richtung tief eingesunken. Die hin
teren Petalen sind klein. Eine laterale und eine peripetale Fasciole 
vorhanden. Vorderes Ambulakrum an der Oberseite stark vertieft, 
die darin stehenden Füsschen jederseits dicht beisammen unregel
mässig zweireihig. Apicalsystem nahe dem Hinterende. Im Roten 
Meer, im Mittelmeer, in der Adria: Triest, Zaole, Neresine, Lussin
grande, Lesina, Zara, Rovigno, littorale, sonst kosmopolitische 
Form, im Sand zwischen Posidonien aber nicht häufig in Indivi
duenzahl O. canalifera (Lamarck) 

HOLOTHURIOIDEA. 
Der Körper ist in der Richtung der Hauptachse stark verlän

gert und ist zumeist zylinderförmig. Die Skelettbestandteile be
finden sich in der Haut verborgen. Die Körperwand besteht aus 
einem starken Hautmuskelschlauch. Auf den 3 Ambulakren (Tri
vium) stehen jene Füsschen, die der Ortsveränderung dienen. Auf 
dem Bivium sind anibulakrale Warzen vorhanden. Es gibt Arten, 
bei welchen alle 5 Ambulakren mit Füsschen versehen sind. Ihr 
Darmkanal läuft im Körper in Windungen von vorn nach hinten und 
ist mit Mesenterien fixiert. In die Kloake münden die sogenannten 
Lungenbäume, die Atmungsorgane sind. Entweder in diese, oder 
unmittelbar in den Mastdarm münden die Cuvierschen Organe. 
Diese können bei manchen Arten fehlen. Vor der Mundöffnung be
finden sich die herausstreckbaren Tastorgane (Aspidochirotae). Den 
vorderen Abschnitt des Darmkanals umgiebt ein aus 5 ambulakra
len und 5 interambulakralen Kalkstücken bestehender Ring, an den 
sich die Längsmuskeln anheften. Hinter diesem Ring befindet sich 
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der Ringkanal mit 5 von diesem abzweigenden, nach dem Hinterteil 
des Körpers laufenden Längsgefässen. Hier enden diese Längsge-
fässe blind. Diese Längsgefässe fehlen bei den Synaptaar ten. Die 
Holothurien haben eine oder mehrere Poli'sche Blasen. Ihr Stein
kanal mündet in die Körperhöhle. Ihre Geschlechtsorgane sind aus 
zahlreichen Röhren bestehende drüsenartige Organe und liegen in-
terambulakral auf der Rückenseite. Die Geschlechtsöffnung und die 
Mundöffnung sind auf der Oberfläche nebeneinander. Der Darm ist 
von reichem Blutgefässnetzwerk umgeben. — 

Auf dem Trivium des Bauches sind Füsschen vorhanden. Sie 
sind getrenntgeschlechtlich, die um den Mund befindlichen Tenta
keln sind von zweierlei Art : schildförmige, die für die Aspidochi-
roten charakteristisch sind, und solche, die sich baumartig ver
ästeln (bei den Dendrochiroten) Ordo: Pedata 
Füsschen fehlen, die ambulakralen Anhängsel sind auf eine andere 
Art ausgestaltet. Sie sind Hermaphroditen. . . . Ordo: Apodes 

Pedata. 
Ihre Tentakeln sind baumartig verzweigt , der Ösophagus hat 

zurückziehbare Muskeln, sie haben Füsschen auf dem Körper und 
Papillen , Fam. Dendrochirotae 
Ihre Tentakeln sind einfach, mit einer terminalen Scheibe, der 
Ösophagus hat keine zurückziehbare Muskeln. Die Lage der Ge
schlechtsdrüsen weicht von derjenigen der vorhergehenden Familie 
ab, und die linke Lunge steht mit dem Blutgefässystem in inniger 
Verbindung Fam. Aspidochirotae 

Fam. Dendrochirotae Brandt. 
Der Körper ist zylindrisch oder prismatisch geformt. Die ambu

lakralen Tuben sind zerstreut, oder in radialen Reihen angeordnet. 
Sie haben 10 Tentakeln, von denen die zwei mittleren ventralen 
klein sind. Mund und Anus sind termial, ohne anale Zähne. Auf den 
Interambulakren keine Füsse. Gen.: Cucumaria 
Der Körper ist ovoid, die ambulakralen Tuben sind einfach und über 
die ganze Oberfläche des Körpers systemlos, aber gleichmässig 
verteilt. Sie haben 10 Tentakel, von welchen die zwei kleineren 
ventral gelegen sind. Mund und Anus sind terminal; • der Anus mit 
Zähnen , , , Gen,: Thyone 
Sie haben 20 Tentakeln, von denen 5 Paa r klein und 5 Paa r gross 
sind und welche wechselständig angeordnet sind. Die Füsschen sind 
entweder zerstreut oder in radialen Reihen gestellt: diese Anord
nung ist aber niemals eine ganz vollkommene. Gen.: Thyonidium 

Gen.: Cucumaria Blainville. 
Mit 10 Tentakeln, von welchen zwei kleiner sind. Der Körper 

ist gross, zylindrisch oder e twas prismatisch. Ihre Kalklamellen 
sind oval oder von verzer r te r Form, oft mit Tuberkeln. Die ambu
lakralen Tuben sind in zwei Reihen angeordnet. Es sind 5 solche 
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Doppeltubenreihen vorhanden, in welchen die Tuben abwechselnd 
nebeneinander gestellt sind, und die Reihen ziehen sich von der 
Mundgegend bis zum Anus entlang. Ihre Körperfarbe ist braun, sie 
sind einheimisch im Atlantikum, Portugal, England, im Mittelmeer, 
in der Adria: Triest, Portore, Rovigno, Neresine, Lussinpiccolo, Le
sina, Lissa, Ligurisches Meer, Levanticum. Najade Probefahrt: 
B. 11, B. 9 und B. 24. Bucht von Novigrad und Inkoronata Kurva-
Vela. N. Probef.: B. 3. Cirkvenica, in Tiefen von 45 M. Dann weiter 
Najade II. B. 1. Bucht von Buccari, von 10—47 M. Tiefen. 

C. Plane! (Brandt) 
Der Körper ist kurz, e twas gekrümmt und braun gefärbt. Die 
Kalklamellen sind gedrückt, von unregelmässiger Form, die auf ih
nen befindlichen Poren sind aber in regelmässigen parallelen Reihen 
angeordnet. Sie leben in 20—1150 M. Tiefen und kommen an den 
Küsten des Atlantischen Ozeans vor. In der Adria: Triest, Iso'a 
Qrossa (Tafel VII, Fig. 40) C. Hyndmani Forbes 
Der Körper ist prismatisch, stark in U - Form gebogen, die Füss
chen sind lang konisch und steif. Das Trivium ist vollkommen, vom 
mittleren Teil des ventralen Biviums fehlen aber die Tuben. Ihre 
Kalklamellen weisen drei verschiedene Formen auf. Sie sind einhei
misch im Mittelmeer, in der Adria: Fiume, Triest, Pirano, Portore, 
Lussinpiccolo, Lesina, Rovigno und sind von der Najade-Expedition 
gesammelt worden: N. II. B. 6. Becken von Porno, in Tiefen von 
240 M. N. Probef. B. 6., in Tiefen von 90—100 M. 
(Tafel VII, Fig. 43.) C. tergestlna Sars 
Ihre Kalklamellen sind tannenzapfenartig, der Körper ist etwas 
granuliert, grünlichbraun. Ambulakrale Reihen mit 1—2 Tuben
reihen. Lesina, Palermo C. Kirschbergl Heller 
10 Tentakeln. Im Ambulakrum und zwar im Bivium 2 Reihen Tu
ben, im Trivium 4 Reihen Tuben vorhanden. Ihre Kalklamellen sind 
scheibenförmig, kaum perforiert. Anzahl der Poli'schen Blasen 2, 
Körperfarbe gelbbraun, fleckig. Neapel, Spezzia, in der Adria: 
Spalato (Tafel VII, Fig. 44) C. Grube! v. Marenzeller 
Der Hinterteil des Körpers ist stark gebogen. Am Ende des Kör
pers lösen sich die 2 Reihen der Füsschen in ein Durcheinander auf. 
Sie haben nur eine Poli'sche Blase. Körperfarbe dunkelbraun. Ein
heimisch im Mittelmeer, in der Adria: Triest, Fiume, Pirano, Lesi
na, Rovigno, in Tiefen von 3—26 M. 
(Tafel VII, Fig. 42.) C. cucumis Risso 
Der Körper ist länglich, die Füsschen sind weniger zugespitzt, in 
beiden ambulakren Binden zweireihig gelegen. Ihre Kalkkörper-
chen sind breite, glatte, perforierte Lamellen. Körperfarbe ist gelb
lichbraun, hell-rostbraun marmoriert . Im Mittelmeer, in der Adria: 
Triest, Pirano, Isola Grossa, im Atlantikum: französische, englische 
und skandinavische Küsten, Belfast. (Fig. 45, Tafel VII.) 

C. pentactes Linne 
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10 Tentakeln. Ansatzstelle der Retractoren ungefähr ein Drittel 
vom Vorderende. Körperfarbe violett, die Kalkkörperchen sind kno
tenartig. Syracusa, Neapel, Calabar, Spalato. 
(Tafel VII, Fig. 41.) C.syracusana (Grube) 

Gen.: Thyone Oken. 
10 Tentakeln. Die Füsschen sind gleichmässig zerstreut. Ihr 
Körper ist beiderseitig schmal, ihre Kalklamellen haben 3 verschie
dene Formen: Lamellen, Stäbchen und turmfcrmige Scheiben. 
Körperfarbe hellbraun oder weissgrau. Einheimisch im Mittelmeer, 
in der Adria: Triest, Rovigno (in 31—38 M. Tiefen), Isola Grossa; 
England und Skandinavien. 
(Tafel VII, Fig. 46.) T. fusus 0 . F. Müller 
Keine Kalklamellen, nur am Ende der Füsschenreihe befindet sich 
ein Kalknetz. Der Körper ist spindelförmig, Farbe gelblichgrau. 
Lesina Th. inermis Heller 

Gen.: Thyonidium Düben et Koren 
Die Füsschen sind in 5 Doppelreihen angeordnet, im Interani-

bulakrum haben sie aber auch zerstreute Füsschen. Der Lamellen
teil ihrer turmförmigen Kalkkörperchen ist gestachelt, mit hohem 
Stiel. Es sind kurze, weiche, grünlich gefärbte Formen. Körper
gestalt tonnenförmig. Lesina . . ; Th. Ehlers! Heller 

Fam.: Aspidochirotae Brandt. 
Grosser Körper, mehr oder weniger zylindrisch geformt. Mund 

und Anus sind terminal. 20—25 Tentakel oder weniger. Die ambula
kralen Tübchen sind auf der Dorsalseite papillenförmig, auf der ven
tralen Seite sind Füsschen vorhanden (nur Füsse, nur Papillen oder 
beides). Links am dorsalen M e s e n t e r i u m ein Büschel von Ge
schlechtsdrüsen. «Kalkring hinten ohne Verlängerung. Cuvier 'sche 
Organe vorhanden oder nicht. Afterzähne zuweilen vorhanden.» 
(Pearson-Panning) Gen.: Holothuria 
18—20 Tentakeln. Der Rücken ist mit Papillen bedeckt, die ven
trale Seite hat reihenweise angeordnete Füsschen. Zwei Büschel 
Geschlechtsschläuche. Die Cuvier 'schen Organe kennen fehlen. 

Gen.: Stichopus 
Gen.: Holothuria Linne. 

Tentakeln: 20. Langer (bis 30 cm), zusammenziehbarer, zylind
rischer, weicher Körper. Die dorsale Fläche ist mit Papillen besetzt, 
die grösseren Papillen sind in Längsreihen angeordnet. Sie haben 
drei verschiedenartige Kalklamellen: klein-ovale, gross-gurkenför-
mige und büschelartige. Körperfarbe braunrot, Füsse am Bauch 
nicht in Reihen. « I n d e n Papillen: Türme, Schnal len . . . In. den 
Füssen: Türme, Schnallen, grosse Platten und an den Enden gefen-
sterte S t ü t z s t ä b e . . . In den Fühlern: Stützstäbe 200 Mikron lang, 
an den Enden verbreitet , durchlöchert und fein bedorn t . . .» (Panning) . 
Einheimisch im Mittelmeer, Ligurisches Meer, in der Adria: Triest, 
Fiume, Portore , Cherso, Lussinpiccolo, Zära, Lesina, Lissa, Rovig-
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no (in 4—36 M. Tiefen), Lagosta, Ragusa, NajadeExp. I. B. 11. In
coronata Kurva vela, N. I. B. 23. Can. di Mezzo, N. Probefahrt В. 3. 
Cirkvenica, 53 M. Tiefe. (Tafel: VIII, Fig. 47.) H. tubulosa Qmelin 
20 gelbfarbige Tentakeln. Die ventralen Fusschen liegen in drei 
Reihen. Rückenseite mit Papillen. Eine Polische Blase, links ein 
Steinkanal, rechts zwei Steinkanäle. Die Cuvierschen Organe sind 
büschelförmig. Der Körper ist granuliert, seine Farbe ist hellgrau. 
«Türme, Scheibe gross, 4 Mittellöcher. . . Aufsatz so hoch wie die 
Scheibe breit i s t . . . Türme dicht gelagert, Schnallen nach v. Maren
zeller selten, nach Köhler zahlre ich. . . In den Füssen Türme mit 
grösserer Scheibe und mehreren Löcherkränzen . . . In den Füssen 
und Fühlern dornige Stützstäbe.» (Panning.) In der Adria: Triest, 
Lussinpiccolo, Lesina, in Tiefen von 2—3 M. 

H. Heller! v. Marenzeller 
Die ventralen Füsschen sind in drei Reihen angeordnet, Anzahl 
der Tentakel 20. Die dorsalen Papillen sind an den Spitzen 
schwarz. Eine Polische Blase und ein Steinkanal. Der Kalkring ist 
niedrig. Das Cuviersche Organ ist zweiteilig. Haut weich, mit we
nigen Kalkkörperchen. Die Körperfarbe des Tieres ist bräunlich
grün. Einheimisch: Catania, Neapel, Triest, Lussin, Lesina, Dalma
tien, Rovigno, in Tiefen 10—34 Meter. H. catanensis Grube 
Die Papillen stehen auf dem Rücken zerstreut. Anzahl der Tentakeln 
20. Sie können 1—5 Polische Blasen haben. Steinkanal ist frei. Die 
Cuvierschen Organe sind blinddarmartig. Körperfarbe des Tieres 
ist mit Punkten, bräunlich. « . . . am Bauch Füsse unregelmässig ver
streut oder in 3 Reihen (Doppelr.) auf den Radien.» (Panning.) 
Kosmopolite Form von ausserordentlicher Verbreitung (Atlantikum, 
Pacifikum, Mediterraneum). In der Adria: Dalmatien. (Tafel: VIII, 
Flg. 48.) H. impatiens Forsk. 
Gleichfalls mit 20 Tentakeln. Ihre Schnallen sind denjenigen der 
H. tubulosa ähnlich, wachsen nur nicht zu so grossen Platten aus. 
(Panning.) Bauchfüsse nicht glatt. Am Rücken: Pedes, Papillae und 
Warzen. Eine Polische Blase und 2 oder 3 Steinkanäle beiderseits. 
Die Haut ist weich und glatt. Die Körperfärbung ist marmoriert. 
Quarnero, Lussin, Crivizza, Cigale, Venedig, Triest, Lesina, Dal
matien, im Mittelmeer auch vorhanden. Neapel, Toulon. 

H. Stellati D. Chiaje 
Auch 20 Tentakeln. Die auf dem ganzen Körper befindlichen 
Füsschen haben weisse Spitzen. Eine Polische Blase, links und 
rechts je ein Steinkanal. Der linke kann aber auch fehlen. Die Cu
vierschen Organe sind weiss. Der Körper ist dunkel, bräunlichlila 
oder schokoladenfarbig. Infolge der hellen Färbung der Füsschen 
erscheinen diese Tiere weiss gefleckt. Palermo, Neapel, Nizza, 
Canarische Inseln, Insel Cigone, in der Adria: Triest, Fiume, Lesina, 
Lussingrande, Crivizza, Quarnero, Rovigno (in Tiefen von 36 M.). 
NajadeExp. B. Stat. 9. (Tafel: VIII, Fig. 49.) H. Polli D. Chiaje 
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Gen.: Stichopus Brandt. 
Ihre Körpergestalt ist elliptisch, länglich, flach, ihre Körperfarbe 

hellkastanienbraun, in der Mitte der Bauchseite oft rötlich. Turri-
forme Lamellen. Anzahl der Tentakeln 20. Der Bauch ist flach, der 
Rücken e twas konvex. Die ventralen Füsschen und die dorsalen 
Papillen sind in Reihen angeordnet. Der Körper ist e twas abge
flacht, auf der scharfen Körperkante sitzen einsäumende Papillen. 
Infolge ihrer hellen Farbe und weissen Flecken sind sie der Art 
Holothuria Polii einigermassen ähnlich. Neapel, Meerbusen von 
Biscaja, in der Adria: Triest, Fiume, Neresine, Crivizza, Cherso, Le
sina, Cursola. Obwohl beinahe überall in der Literatur das zweifel
hafte Vorkommen dieser. Art in Australien vermerkt wird, ist diese 
Frage meines Wissens noch nicht gelöst und müssen wir es dem
nach mit Vorbehalt erwähnen. Najade Probefahrt: B. 3. Cirkvenica 
und B. 27. Can. di Corsia, und B. 9. Can. di Zära. In Rovigno war 
diese Art in Tiefen von 27—33 M. gefunden worden. (Tafel: VHI, 
Fig. 50.) St. regalis Cuv. 

Apodes. 
Der Körper ist wurinförmig, zylindrisch, die ambulakralen 

Tübchen (Füsschen und Papillen) fehlen vollständig. Der Anus hat 5 
Kalkzähne; der Mund liegt terminal und ist mit 10—20 Tentakeln 
umgeben. Die Tentakeln sind kurz und gewöhnlich verzweigt . 
Unter ihren Kalklamellen herrschen die für diese Familie charakte
ristischen ankerförmigen Gebilde vor. . . . . . Fam.: Synaptidae 

Fam.: Synaptidae Bunneister . 
12 Tentakeln, von welchen zwei oder einige verlängert und 

digitiforrn sind. Ihre Lamellen sind anker- oder scheibenförmig. Im 
letzteren Falle sind diese oval und perforiert. Sie sind getrenntge-
schlechtlich Gen.: Labidoplax 

12 Tentakeln, von welchen 5 oder 6 verlängert oder digitiforrn 
sind. Die ankerförmigen Lamellengebilde des Kopfendes sind ab
stehender, und die scheibenförmigen Lamellen haben keinen Stiel, 
wie bei dem vorhergehenden Genus. . . . Gen.: Leptosynapta 

Gen.: Labidoplax ö s te rg ren . 
12 Tentakeln, mit Saugnäpfen. Eine Polische Blase, ein Stein-

kanal. Auf ihren ankerförmigen Lamellengebilden kann die Zähnung 
nur bei s tarker Vergrösserung beobachtet werden. Der Bauch ist 
heller gefärbt. Einheimisch im Mittelmeer, in der Adria: Triest, 
Muggia, Rovigno, Fiume, Zaole, Lesina, Lissa; im Atlantikum: spa
nische, französische und englische Küsten. (Tafel: VIII, Fig. 53—54.) 

L. digitata (Montagu) 
Auf ihren scheibenförmigen Lamellen sind die inneren Kanten 
der Perforationen gezähnelt. Ihr ankerförmiges Gebilde ist grösser 
und stärker als dasjenige der L. digitata. In der Mitte sind diese 
Gebilde e twas geschweift und glatt. Ihre Körperfarbe ist grau-
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schwarz, ihre Körpergestalt ausdrücklich wurmartig. In der Adria 
ist sie nur von Lesina bisher bekannt L. hispida Heller 

Gen.: Leptosynapta Verrill. 
Der Körper ist auch bei diesen wunnförmig. Sie haben um den 

Mund 12 Tentakeln und 4—6 Fiederchen. Die inneren Kanten der 
perforierten Kalklamellen sind gezähnelt, Anzahl der Polischen Bla
sen 1, nach Lamport kann sie auch 3, sein. Fundorte: Palermo, Nea
pel, Triest, Lesina, ferner das Atlantikum, Europa occid. und öst
liche Küsten von Nordamerika. (Tafel: VIII, Fig. 51—52.) 

L. inhaerens (O. F. Müller) 
Crinoidea. 

Ihr Mastdarm befindet sich auf der oralen Seite. Zahlreiche 
Kreiskanäle. Sie haben zwei gesonderte Nervensysteme: das orale 
und das aborale. Ihre axialen Organe sind für sie charakteristisch. 
Die entwickelten Comatulae ausgenommen, sitzen sie auf einem 
Stiele. Vom unteren Teil der Körperscheibe strecken sich die Cir-
ren aus. Ihr Kalkgerüst besteht aus den folgenden Teilen: am Ende 
des Stieles unterscheiden wir 5 dem Körper sich anschmiegende, 
aus Lamellen bestehende Basalien, unter diesen eventuell noch 
Infrabasalien. Über den Basalien sind 5 Radialen vorhanden. Die 
Arme selbst sind aus gesonderten Lamellenkategorien zusammen
gesetzt, den sogenannten Brachialien, auf welchen die Pinnulen 
sitzen. Der Körperkelch wird von der Centrodorsale gebildet, einem 
Stielüberbleibsel, welches am Körper der entwickelten, frei
schwimmend gewordenen Antedonen zurückgeblieben ist. — Der 
Kelch selbst wird entweder von weichen Häutchen (Antedonen) 
oder von 5 oralen Lamellen gebildet. Der Mund liegt zentral, neben 
ihm liegt interradial die Mastdarmöffnung, welche in den meisten 
Fällen am Gipfel einer kleinen konischen Erhöhung mündet. — Der 
Magen der Seelilien ist geräumig, spiral ablaufend. Die ambulakra
len Tübchen funktionieren als Tastorgane. Die Basis ihrer Ge
schlechtsorgane bildet die sogenannte Keimla.tte, die auch in die Pin
nulen der Arme hineinstrahlt und dort ihre Höhlungen erweitert. 
Diese sind drüsenartige Gebilde, die Eier und Spermatozoen erzeu
gen und enthalten. Die Keimlatte steht in dem Kelch mit axialen 
Organen in Zusammenhang (Keimstollen). 

Dort, wo sie zu finden sind, kommen sie gewöhnlich massen
weise vor. Manche sind lebhaft gefärbt, sie sind sehr zerbrechlich, 
und unverletzte Exemplare sind kaum zu finden, weil ihre Arme 
sich leicht und gleich abtrennen lassen. 

Der Anus liegt ventral, befindet sich im Interradium neben dem 
Munde und öffnet sich auf einem konischen Pedunkel. Die basalen 
Lamellen sind radial in der Gestalt einer Rosette gelegen. Sie haben 
10 Arme, und die auf diesen befindlichen Pinnulen sind nicht ein
fach, wie bei anderen Familien Fam.: Antedonidae 
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Fam.: Antedonidae Norman 
Die Centrodorsale ist buckelig. Die Cirren sind kurz und 

können aus 20—30 Articulationen bestehen. Die erste Pinnule 
ist länger als die folgenden, gegen die Enden der Arme verkürzen 
sich aber successive alle Pinnulen. Ihre Körperfarbe ist rötlich oder 
grünlich. Die Säume der Wammen der radialen Rinnen sind mehr 
oder weniger fein gezähnelt oder gezackt. . . . Gen.: Antedon 

Gen.: Antedon Freminville 
Die äusseren distalen Winkel der Muskelfurchen sind sehr 

breit gerundet. Die untere, also dorsale, Cirrusfläche der Centro
dorsale ist in Seitenansicht schmäler als die Artikulationsfläche der 
Arme (ventrale Fläche). Die Anzahl der Cirren ist 40—42 und die 
Gelenke der Cirren sind dreiartig. Die Endklaue ist lang und 
sehmal. Die Anzahl der CirrenGelenke variiert zwischen 15—27. 
Die Centrodorsale ist ziemlich flach, nicht konisch. Gewöhnlich 
enthält jeder ambulakrale Lappen ein kurzes, zumeist gerades 
Stäbchen, welches nicht länger als das Säckchen ist. Diese wech
seln mit den Säckchen und ihre inneren Enden liegen genau in einer 
Linie mit den äusseren Rändern der letzteren. Manchmal sind die 
Stäbchen an den Enden gabelförmig, oft fehlen sie. Die Arme sind 
stämmig und kurz, die Cirren kräftig, stark gebogen und mit kurzen 
Segmenten. Der Cirrus besteht aus 27 Segmenten, die Lage der 
Cirren ist radial. Ihre Körperfarbe ist rötlich, braun, die Cirren sind 
heller. In der Adria von Najade Expedition gesammelt N. II. B. 25. 
Probefahrt B. 13. und B. 9. Becken von Pömo und Zära. In Tiefen 
von 77—240 M. (Fig. 55., 58., Tafel IX). . 

A. petasoides (var. (?) d. Art p e t a s u s) 
Die Seiten der intermuskulären Furche sind distal convergent, 

die distalen Ränder der Muskelfurchen sind stark convex. Der di
stale Rand der interartikulären Furchenbänder läuft beinahe pa
rallel mit der transversalen Kante. Die Cirrenfläche und die ven
trale Fläche der Armartikulationen sind ungefähr gleich. Die dor
sale Fläche ist gewölbt, die Anzahl der Cirrengelenke 13—18. Die 
Endklaue ist stämmiger als diejenige der vorhergehenden Art, die 
Gelenke der Cirren sind zweiartig. Weder in dem Peristom, den 
Pinnulen, noch in den Tentakeln sind Kalkkörperchen vorhanden. 
Ihre Körperfarbe ist bräunlich, es gibt aber auch hellere, grünlich 
gefärbte Formen. Istrien, Dalmatien, die Najade Expedition sam
melte sie an mehreren Orten: N. II. B. 11. BusiAndrea, und N. II. 
B. 10., bei Busi, in Tiefen von 100 M. N. Probefahrt B. 13. und B. 9. 
Becken von Porno und Zara, B. 11. Incoronata KurvaVela, N. II. B. 
25: 77. M. Tiefe.1 N. I. B. 14. Busi, N. I. B. 26. Can. di Corsia und 
Zära; 'ä l tere Fundorte: Triest, Fiume, Olivi, in Rovigno wurde sie als 
«rosacea» aus Tiefen von 12—200 M. heraufgefischt. (Fig. 56. und 
57vTafi Ш , A. adriatica Cl. 
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Die gewöhnlichen Comatulae Europas sind: A n t e d о n p e t a
s u s, A. b i f i d a und A. m e d i t e r r a n e a. In der Adria ist die 
endemische Form A. a d r i a t i с a. Der alte Fofmenkreis Antedon 
rosacea kann in mehrere Arten zerlegt werden, nämlich in die be
reits erwähnten Arten und sonst noch in die Arten A. m o r o c c a n a 
und A. H u p f e r i. Diese Arten dürften in der Systematik innerhalb 
der Clark'schen Tenellagruppe gestellt werden. In Anbetracht des
sen, dass neben den Arten Ä. p e t a s o i d e s und A. a d r i a t i с а 
auch die Art A. m e d i t e r r a n e a in den tieferen Regionen des 
Adriatischen Meeres lebt*), hätte ich auch diese beschreiben sol
len, da ich indessen sie weder im Material des Budapester National 
Museums vorfand, noch zuverlässliche Originalangaben über sie be
sitze, will ich sie hier nur nebenbei erwähnen. Die Art А. ш с d i
t e r r a n e a i s t der A. a d r i a t i с a sehr ähnlich und weicht von ihr 
nur in den folgenden Einzelheiten ab: die Kanten der Armgclenke, be
ziehungsweise der ventralen Fläche ihrer Centrodorsale, sind in Sei
tenansicht etwas auswärts gebogen. Ihre Pinnulen sind nicht viel 
kleiner als die distalen und oralen Pinnulen, beziehungsweise die 
orale Pinnule selbst, wogegen bei der Art A. a d r i a t i с a die di
stalen Pinnulen in Länge weit mehr abweichen von den mittleren, 
welche bedeutend kleiner als die oralen Pinnulen sind. Es gibt je
doch auch solche Fälle, wo die charakteristischen Merkmale die
ser zwei Tvpen gemischt vorhanden sind. Die Arme und die Pin
nulen der Form A. b i f i d a sind kürzer als diejenigen der mediter
ranen Formen. Sie hat manchmal auch mehr als 10 Arme. 

Die «Najade»Expedition hat die Art L e p t o m c t r a p h а 
l a n g i u m des Mittelmeers n i c h t g e s a m m e l t ! 
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Grube: Aktinien, Echinodermen und W ü r m e r des Adriatischen und Mittelmeeres. 
Königsberg 1840. — 17. C. Heiter: Die Zoophyten und Echinodermen des Adria
tischen Meeres . 1868. Wien. — 18. Verschiedene Autoren: Jahresber ichte über 
Echinodermen. — 19. R. Hayashl: Variations of the Sea-Star , Asterias amurensis 
Lütk. In: Journ. of the Fac. of Sc. Hokkaido Imp. Univ. Ser. Zool. Vol. 5. No. 1, 
1936. Sapporo. * - 20. R. Kochler: Qphiures de rExpe i i t i on du Siboga. 1/2. P a r -
tie, Leiden', 1905. Verl. Brill. — 21. R. Koehter: A Contribution to the study of 
Ophiurans of the U. S. N. M. Washington, 1914. — 22. Echinodermes in Faune de 
France, 1921. — 23. Recherches sur les Ophiures, Ann. Sc. Nat. Zool. 7. II. p. 
1887. — 24. Les Echinodermes des mers d 'Europe, 1925. — 25. G, Kolosväry: 
Die Echinod'ermaten des Ung. Nat. Museums in Budapest , Fol. Zool. et Hydro-
biol. Riga, Tom. 9. No. 1, 1906. — 26. Az Adriai tenger tüskesbörü ällatairöl. 
Halāszat , 1936. 37. Jahrg. No. 11—12, Budapest . — 27. Az Adriai Tenger tüskes
börü all at ah In: Buvär , 1936. Dezember. II. Jahrg. —• 28. Die von der «Najade»-
Expedition des Ung. Adria Vereins im Adr. Meer gesamm. Stachelhäuter . In: 
Acta Soc. Hung. Mare Expl. Causa Const. Nova Ser ies : I. In: A Tenger. 1936. 
Dezember. — 29. K. Lantpert: Die Seewalzen, 1885. Wiesbaden. •— 30. J. Lei
denfrost: Halak ēs tüskesbörück az Adriäbol Allat. Közl. XVI. 1917. Budapest . 
— 31. J. Lieberkind: Echinoderma. Die Tierwel t Deutschlands. Jena, 1928. Verl. 
G. Fischer, Teil 4. —' 32. H. Ludwig: Die Echinodermen des Mittelmeeres. Mitt. 
a. d. Zool. Stat . Neapel. Pa r s . I. 1879. — 33. Die Seesterne des Mittelmeeres. 
1897. — 34. E. Marenzeller: Revision adriat ischer Sees t eme . Verh. d. Zool. Bot. 
Ges. in Wien (1875). 1876. — 35. Bei t räge zur Holthurienfauna des 
Mittelmeeres (auch der Adria). Ebenda. 27. p. 117—122. 1877. — 36. Th. Morten-
sen: Die Ecbiniden des Mittelmeeres. In: Mitt. Zool. Stat . Neapel. 1913. Berlin 
Bd. 21, Heft 1. — 37. The Dansk Ingolf Expedition. Echinoidea, 1913. — 38. 
Müller u. Troschel: Sys tem de r Ästenden. 1842. — 39. v. Marenželler: Die 
Coelenteratem, Echinodermen und W ü r m e r der K. u. K. österr .-ungarischen Nord
pol-Expedition. Denkschr. Math.-Nat.-Wiss. Klasse d. Akademie der Wiss. Wien, 
Bd. 35. 1877, — 40. A. Nobre : Echinodermes de Portugal . 1930—31. Por to . — 
41. M. P. Pallary: Les Echinodermes du Golfe d 'Oran. Bull. Sc. Hist. Nat. 
Afrique du Nord. 1935. Decembre . — 42. P. Parenzan: Revisione delle specie 
medii'terramee del genere Astropecten. Bull. Zool. Torino, 5, 1934. — 43. A. Pan
ning: Die Gat tung Rhopalodina. Verh. Naturwiss . Ver. Hamburg. 4. Folge, Bd. 
v. H. 1—4. 1934. — 44. Seewalzen. In: Senckenbergiana, Bd. 18. 1936. N. 1—2. 
— 45. Echinodermata III. Holothurioidea I. In: Beitr. z. Kentnis der Meeresf. 
Westafrikas, 1928. Hamburg. Ebenda. Holothurioidea 3. 1932. — 46. Die Gat tung 
Holothuria. Teil 1—5. In: Mitt. Zool. Staatsinst . u. Zool. Mus. Hamburg. Bd. 44, 45,46. 
1929—1935. — 47. A. Russo: Echinodermi raccolti del Prof. L. Sanzo nella 
compagna della R. N. Ammiraglio Magnaghi in Mar. Rosso e zone viciniori. In: 
Comii'tato Talassograph. it. Mem. CLXVII, CLXXXVI, 1929, 1923—24. — 48. 
Salomon-Brolli: Grundzüge der Geologie, Stut tgar t , 1926. — 49. C. Schuchert: 
Revision of palaeozoic Stelleroidea with special reference to North-American 
Asteroidea, U. S. N. M. Smtths. Inst. Bull. 88. Washington, 1915. — 50. M. 
Stosslsch: P rospe t to della faune del Mare Adriatico. P. 5. Bull. Soc. Adr. Sc. 
Nat. Trieste , Vol. 8. 1883. — 51. E. Strand: Li teraturübersicht über Echinoder
mata mit Einschluss de r fossilen für 1897 bis inclus. 1912. Arch. f. Naturgeschich
te 1903. II. 3. bis 1909, II. 3., 1910. VI. 2. 1911, VI. 2., 1912. B, 12 und 
1913, B. .1?.. zusammen 1214 Seiten. — 52. Miscellanea nomenclatorica zoologica 
e t palaeontologica. I. Arch. f. Naturg. 1926, A. 8, p. 38 (1928). — 53. Nomencla-
tur und Ethik. Folia Zool. et Hydrobiol. II. 1930. Cfr. p. 26—37. — 54. Nochmals: 
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Nomenklatur und Ethik. Ebenda, IV. P. 110—113. 1932. — 55. A. Szüts: Az 
Adria planktonja ēs a «Magyar Adria Egyesület» kutatāsai a «NaJade» csataha
jön, Allatt. Közl. 1915. Budapest, Vol. 15. — 56. E. Tortonese: Gli Echinodenni 
del Museo di Torino. P. I. Ecliinoidi, P. II. Oipliiuroidi. Vol. XLIII. 1933. Ser. No. 
31. Vol. XL1V. 1934. Ser. III. No. 45. — 57. Contributo alia Consoc. d. Echino
derm. Mediterran. Nat. hist. Mus. Univ. Torino. Ann. Mus. Civ. Storia Nat. Genova, 
LVII. 1935. — 58. Note intorno a due Oloturie del golfo di Genova. In: Boll, di 
Zool. Napoli, 1935. VI. No. 5—6. — 59. Echinoderini del Mar Ligure. Atti d. Soc. 
It. di Sei. Nat. LXXIII. 1934. — 60. A. Vätova: Compendino dclla Flora e Fauna 
del Mare AdriatJco presso Rovigno. 1st. di Biol. Mar. per PAdriatico Rovigno. 
No. 14 1928. Mem. CXLIII. 

Tafelerklärung. 

Tafel I (=XX1X) 
1. Brislngella coronata. Körperscheibe, Ventralansicht. — 2. Asterias rubens, 

Mundgegend. — 3w Arm. — 4 .  5 . Astropecten pentacanthus. Fig. 4. Die Mund
gegend. Fig. 5. Arm, mit Madreporenplatte. . — 6, 7, 7. a. Asterina glbbosa. Fig. 6. 
Mundgegend. Fig. 7. Das Tier und 2 Paare gekrümmter Stacheln. Fig. 7. a. dor
sale Stacheln isoliert (nach T o r t  o n e s e ) . 

Tafel I! ( = X X X ) 
8. Astropecten aurantiacus. Links die Madreporenplat te und oben und unten 

je ein MarginalplattePärchcn. — 9, 9. a. Astropecten irregularis. Fig. 9. a. Mar
ginallamelle lateroventral gesehen. Die laterodorsale Bestachelung der Marginal
lamellen ist sehr variabel . Links oben die Madreporenplat te. — 10. Marthasterias 
glaclalls, Armstück, Ventralseite. — II. Marthasterias glaclalis. Arm, mit Be
waffnung. — 12. Feinraster seposirus. Arm. — 13. Echinaster sepositus, Mund
gegend. — 14. Ophidiaster ophldianus Arm. 

Tafel III (=XXXI) 
15. Coscinasterlas tenuispina. — 16. Chaetaster longlpes, Arm, mit Margi

nallamellen und Paxil lcr . — 17. Schematische Darstellung der Art Luldia clllaris 
(Venrralseite. Breite Rinnen). — 18. Normalgestalt des Astropecten Typ. 

Tafel IV (=XXX11) 
19. Ceramaster placenta. — 20. Ophiothrix fragills echinata, Mundgegend. — 

21. a—d. Brachiale Stacheln der Art Ophiothrix fragills echinata nach T o r t o 
n e s e . — 22. e—f. Dorsale Primärstachcln der Art Ophiothrix fragills echinata an 
der proxim. Artie. Nach T o r t o n e s e . — 23—24. Stäbchen aus Jem Discus der
selben Art. Nach T o r t o n e s e . — 25. ff. Stachel der Art Amphiura fillformls. — 
25. ch. Stachel der Art Amphiura Chiaje). — 26. Stachel der Ubergangsformen 
von Amphiura Chlaiel. 

Tafel V (  Х Х Х Ш ) 
27. Ophiura alblda. — 28. Ophiura texturata. — 29. Ophiura Sarsl. — 30. 

Ophiacantha setosa. — 31. Ophiopsila aranea. — 32. Ophiomyxa pentagona. 

Tafel VI (=XXXIV) 
33. Armsegment der Art Ophiopsila aranea. D. DorsalScitc. V. Veutral

Seite. — 33. a. Cidaris cidaris, Ambulakrum. In der Mitte 4 Reihen Tuberkeln, 
an den Seiten die Poren. — 34. Brlssopsls lyrlfera. Schcmatische Darstellung; die 
Punktierung bedeutet nicht die Tuberkeln, sondern die Schattierung. — 34. a. 
Brissopsls lyrifera, 34. b. Brissopsis atlantica; sehematisclie Darstellung nach 
M o r t e n s e n . — 35. Brissus brissus nach T o r t o n e s e . — 36. Schematische 
Darstellung des Interambulakrum und Ambulakrum der Art Psammechlnus mlcro
tuberculatus. — 37. Paracentrotus lividus, Tuberkelnreihe schematisch darge
stellt. — 37. a. Ophioderma fongicauda (schematisch). 
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Tafel VII ( = X X X V ) * ) 
38. Echinus melo (Tuberkelnreihe schematisch dargestel l t ) . — 39. Sphaere

chinus granulans (schematisch dargestell t) . — 40. Cucumaria Hyndmani, nach 
N o b r e (3 Lamellen). — 4L Cucumaria syracusana; nach L a m p e r t , die Kalk
platten der Art С Plan ci sind ähnlich, d. h. knotig, und mit kleinen Öffnungen 
dazwischen (1 Lamelle). — 42. Cucumaria cucumis, nach L a m p e r t (2 Lamel
len). — 43. Cucumaria tergest'na. — 44. Cucumaria Grubel, nach L a m p e r t 
(2 Plat ten) . — 45. Cucumaria pentactes. — A%. Thyone fusus, nach N o b r e 
(4 Lamellen). 

Tafel VIII (=XXXVI) 
47. Holothuria tubulosa (6 Plat ten) . — 48. Holothuria impatiens, nach 

L a m p e r t (2 Lamellen). — 49. Holothuria Polii, nach N o b r e (6 Lamellen). — 
50. Stichopus regalis (2 Plat ten) . — 51. und 52. Leptosynapta Inhaerens, nach 
N o b r e . — S3.—54. Labidoplax digitata, nach N o b r e . 

Tafel IX (=XXXVII) 
55. Antedon petasoides et adrlatlca, Ventraloberfläche vergleichend zusam

mengesetzt . — 56. Antedon adriatica. V. Ventralseite, D. Dorsalsei te des Kör
pers (Centrodorsale) . — 5 7 . а—b. Endglieder der Cirren, с—d. Glieder der Cirren 
der Art Antedon adriatica. — 58. V. Ventralseite, D. Dorsalseite der Art Ante
4on petasoides. — 59. 1—2. Endglieder der Cirren, 3—5. Glieder der Cirren der 
^r t Antedon petasoides. 

Delineavit Autor. 

REGISTER. 
Anseropoda membranacea (Linck) 

443 
Antedon adriatica Cl. 468 

„ mediterranea Cl. 469 
„ petasoides m. 468 

Amphiphoiis squamata (D. Chiaje) 451 
Amphiura Chiäjei Forbes 451 

filiformis (O. F. Müller) 450 
Arbacia lixula (L.) 459 
Asterias rubens (L.) 440 
Asterina gibbosa (Penn.) 442 
Astropecten aurantiacus (L.) 445 

bispinosus (Otto) 446 
pla thyacanthus (Phil.) 

445 
„ i r regularis (D. Chiaje) 

446 
Johnstonei (D. Chiaje) 445 

pentacanthus D. Chiaje 
446 

„ spinulosus (Philippi) 446 
Astrospar tus mediterraneus (Risso) 453 
Brisingeila coronata (G. O. Sars) 439 
Brissopsis lyrifera (Forbes) 460 

atlantica Mortensen 461 
Brissus brissus (Leske) 461 

*) Eingehendere Beschreibung der Skeletteile der Holothurien siehe in 
A. P e n n i n g s Arbeit (Li t CiL: 43—46)! 

Centrostephanus longispinus (PhilippO 
457 

Ceramas te r placenta (M. et Tr.) 447 
Chaetas ter longipes Retzius 443 
Cidaris cidaris L. 455 
Coscinasterias tenuispina (Lam.) 441 
Cucumaria cucumis Risso 463 

Grübet Marenzeller 463 
„ Hyndmani Thompson 463 

Kirsehbergi Heller 463 
pentactes L. 463 
Planci (Br.) 463 
syracusana (Grube) 464 
tergest ina Sars 463 

Echinaster sepositus (Gray) 442 
Echinocardium mediterraneum (Forb.) 

460 
„ cordatum (Penn.) 460 

Echinocyamus pusillus (O. F. Müll.) 
459 

Eehinothrix calamaris (Pallas) 457 
Echinus acutus Lam. 466 

esculentus L, 457 
melo Lam. 457 

Hacelia variolata (Risso) 444 
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Sphaerechinus granulans (Lam.) 458 
Spatangus purpureus 0 . F. Müller 460 
Stichopus regalis Cuv. 466 

Paraoentrotus lividus (Lam.) 458 
Psammechlnus microtuberculatus 

Ova canalifera (Lam.) 461 

Ophiopsila aranea Forbes 449 
Ophtothrix fragilis echinata (D. Chiaje) 

449 
Ophiura affinis Lütken 453 

albida Forbes 452 
Sarsi Lütken 453 
texturata (Lam.) 452 

(Blv.) 456 

Marthaster ias glacialis (L.) 441 
Ophfacantha setosa (Retzius) 450 
Ophidiuster ophidianus (Lam.) 443 
Ophioderma longicaud'a (Linck) 452 
Ophiomyxa pentagona (Lam.) 450 

Hi у one fusus O. F. Müller 464 
inermis Heller 464 

IhyonidiU'in Ehlersi Heller 464 

Die miozänen Potamididae, Cerithiidae, 
Cerithiopsidae und Triphoridae 

Niederösterreichs. 

Die systematische Neubearbeitung der miozänen Potamididae 
Cerithiidae, Cerithiopsidae und Triphoridae Niederösterreichs er
folgte nach den gleichen Gesichtspunkten wie die der «Cancella
riidae des niederösterreichischen Miozäns» ( S i e b e r), auf welche 
hier bloss verwiesen sein soll. Nach dem Erscheinen der grundle
genden Bearbeitung der «miozänen Mollusken des Wiener Beckens» 
durch M. H ö r n e s hat eine Reihe von Autoren Beiträge zur 
Systematik der in Frage kommenden Familien geliefert, die auch bei 
der folgenden Bearbeitung eine fast vollständige Berücksichtigung 
finden konnten. Dazu gehören Untersuchungen von В r u s i n a. 
F r i e d b e r g , R u d o l f H ö r n e s und M a y e r ; R u d o l f 
H ö r n e s und A u i n g e r haben in der systematischen Samm
lung der geologischpaläontologischen Abteilung des Naturhistori
schen Museums in Wien eine Reihe neuer Arten abgetrennt, die sich 
als gerechtfertigt erwiesen und daher hier beschrieben wurden. 
Die durch H a n d m a n n geschaffenen Arten und Varietäten konn
ten nur teilweise berücksichtigt werden, da die kurzen Beschreibun
gen ohne Abbildungen ineist keine hinlängliche Unterscheidung der 
einzelnen Formen zuliessen. Soweit dies dennoch möglich war, 

(Mit Tafeln XXIV—XXV). 

Von 
Rudolf Sieber (Wien). 
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konnten auch sie aufgenommen werden. Die «Cerithien» der burdi
galischen Stufe erfuhren durch F. X. S c h a f f e r eine Neubearbei
tung. Sie wurden nur insoferne einer Revision unterzogen, als die 
für die Bearbeitung der mittelmiozänen Vertreter notwendig war. 

Die Systematik der miozänen Potamididae, Cerithiidae, Ce

rithiopsidae und Triphoridae Niederösterreichs stellt sich gegen

wärt ig wie folgt dar: 
POTAMIDIDAE. 

Potamides Brongniart 1810. 
P t y c h o p o t a m i d e s Sacco 1895. 

Potamides (Ptychopotamides) papaveraceus Bast. 
„ „ quinquecinctus (Schaffer). 

Pirenella Gray 1847. 
Pirenella hornensis (Schaffer). 

„ inaeqninodosa (Schaffer). 
„ plicata (Brug.) 
„ nodosoplicata (Hörn. M.) 
„ biseriata (Friedberg) 
„ fraterculus (Mayer) 

Schauert*) (Hilber) 
in » ,, var. Eichwaldi R. Hörn. u. Auinger. 
„ bicincta Brocchi var. turritogracilis Sacco 
„ moravica (Hörnes M.) 
„ disjuncta (Sow.) 
„ „ „ var. quadricincta n. v. 
„ pleta (Defrance) 
99 99 „ var. mitralis Eichw. 
„ „ „ var. melanopsiformis Auing, in coll. 
99 99 var. bicostata Eichw. 
„ „ „ var. nympha Eichw. 

T y m p a n o t o m y (Klein) Schumacher 1817 
Tympanotonus margaritaceus Brocc. var. nondorfensis Sacco 

„ „ „ quadricincta Schaffer. 
Terebralia Swainson 1840. 

Terebralia bidentata Defr. 
„ lignitarum (Eichw.) 

CERITHIIDAE. 
Bittium (Leach) Gray 1847. ' 

Bittium (Bittium) spina (Partsch) 
„ „ reticulatum (Da Costa) 

*) Dass Dedikationsnamen hier g r o s s Keschrieben werden, habe i с li 
veranlass t? im Manuskript des Herrn Verfassers waren sie mit kleinem Anfangs
buchstaben geschrieben. Prof. S t r a n d . 
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Cerithium Brugiere 1789. 
T i a г а с e r i t h i u in Sacco 1895. 

Cerithiuni (Tlaracerithium) Zeuschneri Pusch 
„ „ „ „ var. ancestralis n. v. 

P t y c h o c e r i t h i u m Sacco 1895. 
Cerithiuni (Ptychocerithium) Bronni Partsch 

„ „ procrenatum Sacco 
„ „ crenatum Brocc. var. communicate n.v. 

V u l g o c e r i t h i u m Cossmann 1896. 
Cerithium (Vulgocerithium) Zelebori M. Hörn. 

„ „ eggenburgense Schaff er 
„ „ vulgatum Brug. var. miospina Sacco 
„ „ europaeum May. var. acuminata Scliaffer 
и и . i » var. cingulosella Sacco 

P i t h o c e r i t h i u m Sacco 1894 
Cerithium (Pithocerlthium) Michelottii (Hörn. M.) 

„ „ turonicum Mayer 
„ „ italicum Mayer 
„ i, doliolum Brocc. var. imperfecta n. v. 
„ „ rubiginosum Eichw. 
„ i, „ it var. subtypica Sacco 

CERITHIOPS1DAE. 
Cerithiopsis Forbes u. Hanley 1849. 

C e r i t h i o p s i s s. s. 
Cerithiopsis (Cerithiopsis) Hörnesi Brus. 

„ „ Deshayesi Brus. 
i . „ austriaca nov. sp. (Auing, in coll.) 
. i „ forchtenauensis nov. sp. (Auing, in coll.) 

Cerithiopsis (Cerithiopsis) tubercularis Montagu. 
D i z o n i o p s i s Sacco 1895. 

Cerithiopsis (Dizoniopsis) bllineata (Hörn. M.) 
Seila A. Adams 1861. 

Sella (Seila) Schwartz! (M. Hörn.) 
,, „ turritella Eichw. 
„ i i multilirata Brus. • 
•i I I trlllneata Eichw. 

TRIPHORIDAE. 
Triphora Blainville 1828. 

Triphora (Triphora) perversa (Lin.) 
Triphora (Triphora) aequilirata Boettger 
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S y n o n y m l i s t e . 

Nach M. H ö r n e s : Nach S i e b e r: 

Cerithium vulgatum Brug. var. 
var. 

Zeuschneri Pusch 

Michelottii Hörn, 

minutum Serr. 

Zelebori Hörn, 

doliolum Brocc. var. 

Dictum Bast, 
rubiginosum Eichw. 

nodosu-plicatum Hörn. 

lignitarum Eichw. 
Dubois! Hörn, 
pllcatum Brug. 
moravicum Hörn, 
papaveraceum Bast. 

margaritaceum Brocc. 

disjunction Sow. 

Bronni Partsch 

Cerithium (Vulgoceritliium) 
vulgatum Brug. var. miospi-
na Sacco 

C. (Tlaracerithium) Zeuschneri 
Pusch' 

C. (Pithocerithiuin) Michelottii 
Hörn. 

C. (Vulgoceritliium) europaeum 
May. 

C. (Vulgoceritliium) euronaeum 
May. var. cingulosella Sacco 

C. (Vulgoceritliium) Zelebori 
(Hörn.) 

C. (Pithocerithiuin) doliolum 
Brocc. var. imperfecta n. v. 

C. (Pithocerithium) turonicum 
Mayer 

C. (Pithocerithium) italicum 
Mayer 

Pirenella picta (Defr.) 
C. (Pithocerithium) rubigino

sum Eichw. 
C. (Pithocerithium) rubigino

sum Eichw. var. subtypica 
n. V. 

Pirenella nodosopllcata 
(M. Hörn.) 

Terebralia bidentata Defr. 
Terebralia lignitarum (Eichw.) 
Pirenella plicata (Brug.) 
P. moravica Hörn. 
Potamides (Ptychopotamides) 

papaveraceus Bast. 
C. (Tympanotonus) margarita

ceum Brocc. var. nondorfen-
sis Sacco 

Pirenella disjuneta (Sow.) 
Pirenella disjuneta (Sow.) var. 

quadricincta n. v. 
C. (Ptychocerithium) Bronni 

Partsch 
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crenatum Brocc. var. 

spina Partsch 
scabrum Olivi 
Schwartz! Hörn. 

trilineatum Phil, 
perversum Lin. 
pygmaeum Phil. 

bilineatum Hörn. 

С. (Ptychocerithium) procrena
tum Sacco 

C. (Ptychocerithium) crenatum 
Brocc. var. communicate n. v. 

Bittium spina (Partsch) 
Bittium reticulatum (Da Costa) 
Seila (Seila) Schwartz! (M. 

Hörn.) 
Sella (Sella) trlllneata (Phil.) 
Triphora perversa (Lin.) 
Cerithiopsis (Cerithiopsis) tu

bercularis Montagu 
Cerithiopsis (Dizoniopsis) bill

neata (Hörn.) 

Im Wiener Becken sind durch A u i n g e r , В r u s i n a, F r i e d
b e r g , M a y e r , S a c c o und S c h a f f e r nach dem Erscheinen 
der Arbeiten von H ö r n e s M. u. R. neu eingeführt worden: 

4 Potamides (Ptychopotamides) quinquecinctus (Scharfer) 
Pi reu ell a hornensis (Schaf fei) 
Pirenella inaequinodosa (Schaffer) 
Pirenella inneren Ins (Mayer) 
Pirenella Schauer! (Hilber) var. Eichwaldi R. Homes und Auing. 
Pirenella picta (Defrance) v a n mitralis Eichw. 
Pirenella picta (Defrance) van melanopsiformis Auing, in coli. 
Tympanotonus margaritaceus Brocc. var. nondorfensis Sacco 
Tympanotoaus margaritaceus Brocc. var. quadricincta Schaffer 
Cerithium (Vulgocerithium) eggenburgense Schaffer 
Cerithium (Vulgocerithium) europaeum May. var. acuminata 

Schaffer 
Cerithiopsis (Cerithiopsis) Hörnesi Brus. 
Cerithiopsis (Cerithiopsis) Deshayes] Brus. 
Cerithiopsis (Cerithiopsis) austriaca Auing. 
Cerithiopsis (Cerithiopsis) forchtenauensis Auing. 
Seila (Seila) multilirata (Brus.) 
Triphora (Triphora) Berwerthi (Auing.) •= T. (T.) aequilirata 

Boettg. 

Folgende ausländische Formen konnten auch in Niederöster
reich festgestellt werden : 

Pirenella biserata (Friedbg.) 
Pirenella Schauen' (Hilber) 
Pirenella bicineta Brocc. var. turritogracilis Sacco 
Pirenella moravica Hörn. 
Pirenella picta (Defrance) var. bicostata Eichw. 
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Pirenella picta (Defrance) var. nympha Eichw. 
Cerithium (Ptychocerithium) procrenatum Sacco 
Cerithium (Vulgocerithium) vulgatum var. miospina Sacco 
Cerithium (Vulgocerithium) europaeum May. var. cinguloselia 

Sacco 
Cerithium (Pithocerithium) turonicum Mayer 
Cerithium (Pithocerithium) italicum Mayer 
Cerithium (Pithocerithium) rubiginosum Eichw. var. subtypica 

Sacco 
Seila (Seiia) turritella Eichw. 
Trlphora aequilirata Boettger 

Neue Formen sind: 
Pirenella disjuneta (Sow.) var. quadricincta n. v. 
Cerithium (Tiaracerithium) Zeuschneri Pusch var. ancestralis 

n. v. 
Cerithium (Ptychocerithium) crenatum Brocc. var. communi

cate n. v. 
Cerithium (Pithocerithium) doliolum Brocc. var. imperfecta n. v. 
Cerithium (Pithocerithium) rubiginosum Eichw. var. subtypica 

Sacco. 
SYSTEMATIK. 

Potamides B r o n g n i a r t 1 8 1 0 
P t y c h o p o t a m i d e s Sacco 1895 

Potamides (Ptychopotamides) papaveraceus (Bast.) 
Cerithium papaveraceum Bast., Hörnes M., I, pg. 403, Taf. 42, Fig. 8. 
Cerithium (Ptychopotamides) papaveraceum Bast. var . grundensis Sacco, 

Schaffer, Eggbg. II, pg. 156/157, Taf. 52, Fig. 8. 
Cossmann u. Peyro t , Conch. N6og„ 1921, pg. 243/245, pl. 6, fig. 1 

Schon Cossmann und Peyrot geben die Übereinstimmung der 
französischen und der niederösterreichischen Vertreter von P. 
p a p a v e r a c e u s an (Conch. Neog. 1921, pg. 245, Fussnote). Ein 
Vergleich der beiden Formen bestätigt diese Feststellung. Unsere 
Exemplare sind daher nicht, wie S c h a f f e r darlegt, als Varietät 
der Art B a s t e r o t s aufzufassen. — Vom italienischen P. t r i
c i n с t u s unterscheidet sich P. p a p a v e r a c e u s «par sa grande 
taille, par ses tours complētement plans, par la grosseur de ses 
peries, par fex t reme brievetē de son cou et la largeur de son canal.» 
(Cossmann et Peyrot , 1. c , pg. 244.) 

P. p a p a v e r a c e u s kommt im Wiener Becken*) sehr häufig 
in der Sandfazies der Gründer Schichten vor und zwar in: Grund 
Я47), Guntersdorf (14), Windpassing (7,7), Immendorf (4,5), Kalla
dorf (1), Wullersdorf (1), Grussbach (3); Kl. Ebersdorf (3), Kl. 
Ebersdorf, Russbach (18), Karnabrunn (3), Rückersdorf (1), Stetten 
(15,2). — Niederkreuzstetten (41). — Wiener Becken: Burdig — 

*) Von den Lokalitäten des Wiener Beckens wurden ausser einigen des 
Burgenlandes nur diejenigen Niederösterreichs berücksichtigt. 
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Helvet.; Frankreich: Aquiit.Helvet.; Italien: Tort.Astian (die nahe
stehende Art P. t r i с i n с t u s). 

Potamides (Ptychopotamides) quinquecinctus (Schaffer): 
Cerithium (Ptychopotamides) quinquecinctum Schaffer, Eggbg. II, pg. 156, 

Taf. 52, Fig. 9. 

Diese Art wurde bereits durch S c h a f f e r eingehend darge
stellt. 

Pirenella Gray 18471). 
Pirenella nodosoplicata (Hörnes M.) 
Cerithium nodosoplicatum Hörnes M., pg. 397, Taf. 41, Fig. 19, 20. 
Potamides nodosoplicatus Hörnes, Friedberg, Miccz. Mioc. 1914, pg. 280, 

Taf. 17, Fig. 14. 
Masse: Durchschnittlich ca. 12/5 mm. 
M. H ö r n e s hat unter «C. n o d o s o p l i c a t u m » 3 verschie

dene Arten zusammengefasst: C. n o d o s o p l i c a t u m im engeren 
Sinne, C. b i s e r i a t u r n und С. S c h a u e r i. Wenngleich diese 
Arten einander sehr nahe stehen und durch Übergänge miteinander 
verbunden sind, so scheint es mir doch angezeigt, ihre Trennung 
vorzunehmen, weil bei künftigen Bestimmungen die einzelnen un
terscheidenden Merkmale mehr Beachtung finden werden und so 
allmählich ihre natürlichen Beziehungen genauer festgelegt werden 
können. Die Abbildungen bei M. Hörnes beziehen sich auf P. n o 
d o s o p l i c a t a selbst. Der Beschreibung durch den eben genann
ten Autor ist einiges hinsichtlich der Variabilität hinzuzufügen. 

Gehäuse türm bis spitzbogenfönnig, die Knoten der beiden 
Knotenreihen untereinander meist gleich gross, jedoch nicht immer 
gleich geformt; die Knoten der vorderen Reihe sind oft länglich ge
zogen und gegen die obere Reihe geneigt. Die unteren Knoten je
denfalls nicht immer kleiner als die oberen, wie H i l b e r meint. 
Längsverbindungen zwischen den Knoten teils schwach, teils stark, 
rippenförmig, jedenfalls an den hinteren stärker als an den vorde
ren. Transversalverbindungen im Gegensatz zu P. b i s e r i a t л 
nur schwach ausgebildet. Der Abstand der beiden Knotenreihcii 
nicht grösser als die Länge der einzelnen Knoten selbst. Unmittel
bar vor der vorderen Knotenreihe noch eine glatte Querleiste, die 
bei unregelmässiger Windung des Gehäuses ab und zu hervortritt : 
am letzten Umgang noch eine zweite Leiste. Letzter Umgang 
nicht hoch, Verhältnis des letzten Umganges zur Gesamtspindel
länge wie 1:4. Die Lage des dritten Oucrreifcns und die Höhe des 
letzten Umganges bilden ein gutes Unterscheidungsmerkmal ge
genüber P. S c h a u e n . — Von den durch S с h a f f e r beschrie

J ) Die Sg. G r a n i t l o l a b i u m Cossm. and T i a r a p i r e n e l l a Sacco er
scheinen infolge der starken Variabilität der Arten von Pirenella nicht sicher 
und eindeutig begründet, weshalb eine Zuteilung einzelner Arten zu diesen Un
terabteilungen im Folgenden nicht vorgenommen werden kann. 
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benen Exemplaren von C. n o d o s o p l i c a t u m des Burdigaliens 
von Gauderndorf nähern sich zwei der P . S с h a u e r i durch den 
hohen letzten Umgang und die dritte deutliche und von der vorher
gehenden stark entfernten Knotenreihe. — Die von 11 i 1 b e r unter
schiedene Formenreihe C. g a m l i t z e n s e — C. t h e o d i s c u m 
steht dem C. n o d o s o p l i c a t u m sehr • nahe. C. g a m l i t 
z e n s e unterscheidet sich jedoch von dieser Art durch ihr turm
spindelförmiges Gehäuse, ihre schärfer begrenzten Knotenreihen 
und das deutlich ausgeprägte Mittelband auf den einzelnen Um
gängen. — Von dem französischen P. T o u r n o u e r i wird P. n o
d o s o p l i c a t a durch die konstant stärkere untere Knotenreihe 
der ersteren getrennt. Mit C. b i d i s j u n c t u m ergibt sich keine 
wesentliche Übereinstimmung, da sich diese Art mehr an C. d i s 
j u n с t u m anschliesst. Der P. b i с i n с t a hingegen steht sie 
e twas näher; sie besitzt jedoch nicht den deutlich und entfernt aus
gebildeten dritten Reifen der ersteren und kann daher gut von 
dieser Art unterschieden werden. Im Wiener Becken findet sich P. 
n o d o s o p l i c a t a vorwiegend in den Grunder Schichten und an 
den Lokalitäten der sarmatischen Stufe. An den Lokalitäten der 
tortonischen Stufe scheint sie nur in einzelnen höheren Lagen vor
zukommen. — Platt bei Zellerndorf (nach Sieber), Hobersdorf (5), 
Höflein (18), Hautzendorf (3), Gaunersdorf, Wolfpassing, Haus
kirchen (zahlreich); Steinabrunn (zahlreich); Ritzing (nach Jano
schek). — Wiener Becken (Burdig. — S a n n a u , Polen, Ungarn, 
Rumänien. 

Pirenella biseriata Friedberg (Taf. XXV, Fig. D 2, 3). 
Cerithium nodosoplicatum (pars) Hörnes I, pg. 397, Fig. excl. 
Potamides bisertatue Friedtoerg 1914, рк. 293, Taf. 18, Fig. 2, 3. 

Masse: Durchschnittlich wie P. nodosoplicata. 
Unter dem Material von C. n o d o s o p l i c a t u m aus dem 

Wiener Becken befanden sich auch Exemplare, die der Art C. b i 
s e r i a t u m von F r i e d b e r g entsprechen. Sie stimmen mit C. 
n o d o s o p l i c a t u m in der Form des Gehäuses, der Zahl der 
Umgänge und der Knoten vollkommen überein. Sie unterscheiden 
sich durch den Abstand der beiden Knotenreihen, der die Länge 
einer solchen beträgt . Die Knoten selbst sind durch deutliche 
Transversalstreifen verbunden. Ihre der Mitte jedes Umganges zu
gewandten Ränder werden fast immer durch eine scharfe Linie be
grenzt und markiert . Die Fläche zwischen den Knotenreihen trägt 
öfter einen schwachen, ganz wenig granulierten fadenförmigen 
Streifen. Die Verbindungen der Knoten haben vielfach den Charak
ter einer deutlich ausgeprägten Längsskulptur. Exemplare mit zwei 
Streifen bilden Übergänge zu P. f r a t e r e u l u s . Von C. n o d o 
s o p l i c a t u m sind sie im allgemeinen durch die starke Begren
zungslinie der Knoten gut zu trennen. Ihre Abtrennung scheint mir 
aus den oben dargelegten Gründen gerechtfertigt. — Vorkommen: 
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Hauskirchen (sehr zahlreich), Hobersdorf (3), Höflein (4). Nach 
F r i e d b e r g auch Kienbeŗg und Laa a. Th. — Wiener Becken; 
Gründer Schichten und Sarmat. Polen, Italien. 

Pirenella fraterculus (Mayer) (Taf. XXV, Fig. D 7, 8). 
Cerithium nodosoplicatum Hörnes I, pg. 397 (pars). 

• Cerithium fraterculus Mayer, Jour. Conch. 1878, Taf. 4, Fig. 7. 
Masse: wie bei P . b i s e r i a t а. 

Mayer trennt die Exemplare von C. n o d o s o p l i c a t u m 
mit drei Streifen als eigene Art ab. — Gehäuse wie bei C. n o d o 
s o p l i c a t u m , nur Umgänge eben oder auch schwach konvex. 
Nähte der Umgänge tief eingeschnitten. Die beiden vorderen Kno
tenreihen ragen etwas mehr vor als die hinteren. Die Knoten sind 
nicht so gross wie bei C. n o d o s o p l i c a t u m . Die Reihen meist 
gleich gross, mittlere manchmal etwas zurücktretend. Der Gewin
dewinkel schwankt wie bei C. n o d o s o p l i c a t u m ; teils klein, 
dann Gehäuse spitz turmförmig; oder grösser, dann Gehäuse kegel
förmig. Die Längsrippen meist deutlicher als die Verbindungen der 
Knoten zu Transversalstreifen. — Diese Art weist grosse Ähnlich
keit mit dem von H i l b e r geschaffenen C. t h e o d i s c u m auf. 
Jene unterscheidet sich jedoch von dieser durch Folgendes: «Der 
Querreifen an der Naht ist bei f r a t e r c u l u s mit Knötchen be
setzt, bei t h e o d i s c u m einfach. Das dritte Querband ist bei 
f r a t e r c u l u s oft schwächer als die beiden anderen, bei t h e o
d i s с u m ist das zweite stets schwächer, als die oben und unten 
angrenzenden, auf den obersten Windungen dagegen das unterste 
am stärksten.» (Hilber, Neue Conch. pg. 26). Von jugendlichen 
Exemplaren des C. d i s j u n с t u m, welchen C. f r a t e r c u l u s 
sehr ähnlich sieht, unterscheidet es sich durch den breiteren Gewin
dewinkel und die ausgeprägtere Transversalskulptur jener Art. — 
Hauskirchen (zahlreich). 

Pirenella Schauer! Hilber (Taf. XXIV Fig. А 1. 2, 4). 
Potamides Schauerl Hilber, Friedberg, 1914, pg. 284, Taf. 17, Fig. 18. 
Cerithium Schauerl Hilber, Dstgaliz. Mioz., pg. 7, Taf. 1, Fig. 14—15. 
Gehäuse türm bis spitzbogenförmig. 10—12 Umgänge, zwei 

Reihen runder Knoten. Knoten gleich gross oder die der unteren 
Reihe ein wenig stärker als der oberen. Knoten mitunter durch 
starke Leisten zu Längsrippen verbunden. Ein dritter glatter 
Querstreifen kommt an der Basis der Umgänge in etwas geringe
rem Abstände der beiden Knotenreihen zum Vorschein. An der 
Schlusswindung ausserdem noch drei glatte Transversalstreifen 
von ziemlich gleicher Stärke mit einem geringeren Abstände von
einander als der der beiden Knotenreihen. Mundöffnung oval, rechter 
Mundrand dünn und scharf. Linke Mundlippc überdeckt nicht die 
Spindel. Kanal kurz, und nicht sehr breit. — Von P. n o d o s o p l i 
c a t a trennt P. S c h a u e r i die grössere Höhe des letzten Um
ganges, die längere Spindel, die grössere Zahl der Querstreifen am 
letzten Umgang und der grössere Abstand des öfter sichtbaren 
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glatten Basisreifens der letzteren Art. — Von der Art P . b i с i n с t а 
unterscheidet sie die Ausbildung des dritten Spiralreifens, der bei 
ihr schon gekörnelt und nicht glatt erscheint. Einzelne Exemplare 
können beobachtet werden, die als Ubergänge zwischen beiden 
Arten zu deuten sind, da bei ihnen dieses Merkmal nicht immer 
scharf ausgeprägt ist. Auch tritt bei P. b i с i n с t a der dritte Rei
fen fast immer im gleichen Abstände wie die beiden Knotenreifen 
auf. Wiener Becken: St., Veit a. d. Triesting. — Ritzing (sehr zahl
reich). — Wiener Becken (? Helvet, Torton), Polen. 

Pirenella Schauerl Hilber var. Eichwaldi R. Hörn. u. Auing. 
(Taf. XXIV Fig. В 3, 4). 

С. Eichwaldi R. Hörn. u. Auinger, Hilber, Ostgaliz. Mioz., pg. 7, Taf. I, 
Füg. 12—13. 

Friedbg., 1914, pg. 286—288, Taf. 17, Fig. 22,24. 
Schon F r i e d b e r g berichtet, dass R. H ö r n e s und A u i u

g e r C . E i c h w a l d i in der Sammlung des Naturhistorischen Mu
seums in Wien abgetrennt hatten. — Gehäuse kegel bis spitzbogen
förmig, 7—8 ebene Umgänge, zwei starke Knotenreihen mit je б—7 
rundlichen Knoten; zwischen diesen in der Mitte eine schwache. 
Drei übereinanderliegende Knoten bilden ein hanteiförmiges Gebilde. 
Mundöffnung wie bei P. S с h a u e r i. — Im Wiener Becken selten. 
St. Veit a. d. Triesting. — Vorkommen im Miozän: Wiener Becken, 
Polen. Tschechoslovakei. 

Pirenella biclncta Brocchi var. turrltogracilis Sacco (Taf. XXIV 
Fig. А 3, 5, 6). 

Tlarapirenella biclncta Brocc. var. turritogracilis Sacco 17, pg. 60, Tav. 
III, Fig 5 4 

Gehäuse spitzkegelförmig, 8—9 Umgänge, jeder Umgang mit 
2 Querreifen, die aus 6—7 runden Knoten zusammengesetzt sind. 
An den mittleren Umgängen lagern die Reifen am hinteren Rande 
und in der Mitte eines jeden einzelnen Umganges. Am letzten Um
gang drei geknotete und drei fast glatte Reifen. Die einzelnen Um
gänge nicht allzu deutlich voneinander abgesetzt. Der Abstand 
zwischen den beiden Knotenreihen ungefähr genau so gross wie der 
Abstand des vorderen zum Rande des davorliegenden Umganges; 
an den hinteren Umgängen dieser Abstand kleiner. Mundöffnung 
klein, Spindel kurz mit schwachem, e twas nach aussen geknicktem 
Kanal, Innenlippe nur schwach ausgebildet. — Von P. p i c t a un
terscheidet sich diese Art durch das turmtreppenförmige Gehäuse, 
die gleichmässig rundliche Ausbildung der Höcker der beiden 
Querreifen sowie durch die Lage dieser Reifen selbst. Unter den 
verschiedenen italienischen Varietäten nähert sich unsere Varietät 
noch am meisten der var. turritogracilis, besonderes in der Form 
des Gehäuses und in der Granulierung. — Im Wiener Becken findet 
sich diese Form in: Niederkreuzstetten, Göbmanns, Ritzing. — 
Miozän: Niederösterreich, Burgenland (? Helvet, Torton); Italien. 
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Pirenella moravica Hörnes (Taf. XXIV, Fig. В 1, 2; Taf. XXV, 
Fig. E 1). 

Cerithium moravlcum Hörnes I, pg. 402^403, Taf. 42, Fi«. 7. 
Diese Art leitet sich von P. b i с i n с t a ab u. zw. durch das 

Auftreten eines schwachen mittleren Querreifens. Die beiden star
ken Knotenieifen sind zu deutlichen Transversalreifen verbunden. 
Gehäuse mehr treppenartig abgestuft und türm bis spitzbogen
förmig. — P. m o r a v i c a steht der Р. с i n с t a sehr nahe. 
S a c c o will sie als var. auffassen. Ihre Merkmale sind jedoch so 
kennzeichnend, dass sie eine artliche Trennung zumindestens bis 
zu einer genaueren Kenntnis dieser Formengruppe rechtfertigen. — 
P. m o r a v i c a fand sich nunmehr auch auf dem Boden Nieder
österreichs u. zw. in den Grunder Schichten von Göbmanns (sehr 
zahlreich), von Niederschleinz (nach Abel), und Stetten (nach 
Glässner, 4). — Wiener Becken: Helvet, Mähren. 

Pirenella disjuncta (Sow.). 
Cerithium disjunctum Sow. —< M. Hörn: I, pg. 406407, Taf. 42, Flg. 10—11. 
Cerithium disjunctum Sow., Handmann, Neogen., pg. Taf. IV, Fig. 40. 
Potamides disiunctus Sow. — Friedbg. Miecz. Mioc. 1914, pg. 291, Taf. 

18, F i g 1. 
Masse: Mittl. Grösse ca. 30/9. Die Masse b. Hörnes betreffen 

ein grosses Exemplar. 
Wie S a c c o (XVII, pg. 59) auseinandersetzt, unterscheidet 

sich die P i r e n e l l a d i s j u n c t a von der im italienischen Tor
ton vorkommenden und ihr nahestehenden b i d i s j u n с t a, welche 
durch zwei Knotenreihen gekennzeichnet ist, durch das Auftreten 
von drei Knotenreihen sehr charakteristisch. Die Identität der nie
derösterreichischen mit den polnischen Formen, die F r i e d b e r g 
(M. M. 1914, pg. 291) anführt, ist, wie ein Vergleich mit den Abbil
dungen lehrt, zweifellos zutreffend. Von der von J. S i n z о w 
beschriebenen Art C. d i s j u n c t o i d e s unterscheidet sich un
sere Art durch den geringeren Gehäusewinkel und das Auftreten 
von nur zwei Reifen auf den mittleren und hinteren Umgängen. — 
P. d i s j u n c t a findet sich im Wiener Becken nur an den Lokali
täten der sarmatischen Stufe und zwar in Höflein (zahlreich), Haus
kirchen, Hobersdorf; weiters an verschiedenen Lokalitäten des 
Burgenlandes: Wiesen, Mattersburg, Pullendorf, Drassburg. — 
Vorkommen: Wiener Becken (Sarmat.), Polen. Nahestehende Art 
in Italien (Tort.Plioz.). 

Pirenella disjuncta (Sow.) var. quadricincta nov. var. (Taf. 
XXIV, Fig. D 5). 

Cerithium disjunctum Sow.M. Hörnes I, pg. 406—407 (pars.). 
Masse: Durchschnittliche Grösse wie bei der Art. 
Unter den reichen Beständen von C. d i s j u n c t u m ergab 

sich bei den meisten Vorkommen des Wiener Beckens eine nicht 
geringe Zahl von Exemplaren, die mit dem Typus der Art nicht 
übereinstimmen. Während die Grösse und die Form keine Unter
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schiede gegenüber der Art aufweisen, lässt die Skulptur einen sehr 
bezeichnenden Unterschied erkennen. Auf den Umgängen aus
schliesslich des letzten treten nämlich nicht drei, sondern vier 
Querstreifen auf, die in der gleichen Weise wie bei der Art mit 
Knoten besetzt sind. Der neu auftretende Streifen, der sich zwischen 
dem mittleren und hinteren Streifen hinzieht, ist meist nicht sp 
stark ausgebildet wie die anderen. Durch das Auftreten dieses 
neuen Querringes erscheint die gesamte Querskulptur in ihrer Lage, 
Stärke und Ausbildung unregelmässig entwickelt. So finden sich 
Exemplare, bei welchen die beiden mittleren Transversalstreifen, in 
der Stärke beinahe gleich, einander sehr enge genähert sind. Oft 
wird der hintere Reifen durch eine deutliche Furche von den übri
gen Reifen abgeschnürt . — Da das geschilderte Merkmal wohl 
deutlich erkennbar aber nicht ebenso konstant auftritt, wurden 
diese Formen, die mit keinem anderen Vorkommen identifiziert 
werden können, als Varietät abgetrennt. — Durch das Vorkommen 
des vierten Transversalstreifens nähern sich die eben beschriebenen 
Formen, wie schon А. В i 1 1 n e.r (J. R. A. 33, 1883, pg. 136) dar
legte, dem C. p l i c a t u m . Ein genauer Vergleich lehrt jedoch, 
dass die beiden Arten nicht ident sind. Bei C. ; p 1 i с a t u m sind die 
Umgänge gerade und nicht leicht gewölbt; auch erscheinen sie 
nicht so deutlich voneinander abgesetzt wie bei C. d i s j u n c t u m 
var. q u a d r i c i n c t a . Weiter treten auf allen Transversal
streifen die Höcker ziemlich gleich ausgebildet auf, während sie bei 
unserer Varietät auf der vorletzten Reihe meist schwächer entwik
kelt sind. Während bei letzteren die Knoten meist zu Längsrinnen 
verbunden sind, kann man dies bei C. p l i c a t u m nicht in diesem 
Masse feststellen. Auch die Skulptur ist bei jener nicht so scharf 
ausgeprägt als bei dieser. — Im Wiener Becken findet sich diese 
Varietät nicht häufig und zwar in Höflein, Hauskirchen (5), Hobers
dorf (2), Wiesen (1); weiters liegen einige Exemplare in einer Kol
lektion aus verschiedenen Fundpunkten vor und zwar Qarweinsthal; 
Mattersburg, Wiesen, Margarethen. 

Wiener Becken (Sarmat), Tchechoslovakei (Hollitsch, Billo
witz). 

Pirenella picta (Defrance in Basterot). (Taf. XXIV, Fig. D 3). 
Cerithium pictum Defr. (pars) Hörn. M„ I, pg. 394/95, Taf. 41, Fig. 15, 17. 
Handmann, R., Neogen., pg. 40, Taf. IV, Fi'g. 39. 
Tiara pirenella picta Sacco 17, pg. 61. 
Potamides (Pirenella) plctus Vignal, .Tour. Conch. 1910, pg. 177, PI. 9, 

Fig. 36. 
Cossmann et Peyro t , Conch. Nēog. 1923, pg. 273, PI. 6, Fig. 17—20, 

PI. 7, Fig. 9. 
Die Exemplare von «Cerithium pictuin» des Wiener Beckens 

bilden einen Förmenkreis , der sich, wie bekannt, durch eine grosse 
Mannigfaltigkeit auszeichnet, die teils Ausdruck einer bedeutenden 
Variabilität ist, teils aber offenbar auch auf die schwankenden Um
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weltsbedingungen (Salzgehalt) des Sarmats zurückgeht. Gekenn
zeichnet wird dieser Formenkreis, wie bereits I w a n z o w er
wähnt, durch die «Arten» C. p i c t u m  C . m i t r a l e . C. b i c o 
s t a t u m und C. n y m p h a . Besonders häufig finden sich im 
Wiener Becken Exemplare, die den beiden ersten «Arten» ent
sprechen; die beiden letzteren sind im Wiener Becken fast gar 
nicht vertreten. Die Merkmale der einzelnen Formentypen sind 
durch Ubergänge untereinander verbunden, sodass es am natür
lichsten erscheint, die einzelnen «Arten» als Varietäten von 
C. p i с t u m aufzufassen. Da mir dieser Vorgang nach F r i e d 
b e r g (1928) am zweckmässigsten erscheint, folge ich ihm und 
trenne die Exemplare, die sich dem Eichwaldischen C. m i t r a l e 
nähern, bloss als Varietät von С. p i с t u m ab. Der gleiche Vor
gang kann auch für d i e Formen eingeschlagen werden, die den 
gleichfalls von E i c h w a l d aufgestellten C. b i c o s t a t u n i und 
C. n y m p h a entsprechen. Die übrigen Vertreter, auf welche 
sich auch die Abbildungen bei M. H ö r n e s beziehen, sollen der 
eigentlichen P i r e n e l l a p i c t a angehören. 

Gehäuse von wechselnder Grösse, verlängert turmförmig mit 
meist deutlichen treppenartigen Absätzen. Jeder der 10—12 ebe
nen Umgänge besitzt 2—3 Reifen stumpfer Knoten, von denen be
sonders die hinteren jedes Umganges stark hervortreten und nicht 
wie die vor ihnen liegenden mehr länglich, sondern mehr rund oder 
auch spitzhöckrig sind. An der Schlusswindung gehen die Knoten
reihen in schwache und nicht granulierte Transversalstreifen über. 
Die übrigen Merkmale wurden bereits bei M. H ö r n e s eingehend 
erörtert . — Wiener Becken: Helvet. Sarmat.  Frankreich: Aquit. 
Burd.  Italien: Tort., Messiniano, Piac.  Polen. 

Pirenella pleta Defr. var. mltralis Eichw. (Taf. XXIV, Fig. 
С 5, 6). 

Cerithiuni plcfum (pars) Hörn. M. I, pg. 394—95. 
Cerithium mitrale Eichw. Lethaea rossica, pg. 153/54, Taf. 7, Fig. 10. 
Cerithium (Potamides) mitrale Eichw., Schaffer 1912, pg. 157. 
Potamides ntitralis Eichw., Friedbg. 1914, pg. 274/75. Taf. 7, Flg. 10. 
Masse: wie die Art. 
Diese Varietät ist, wie schon erwähnt, gekennzeichnet durch 

drei Knotenreihen. Die hintere Reihe an jedem Umgang ist am 
deutlichsten ausgebildet und setzt sich an der dorsalen Seite der 
Schale aus 4—6 starken rundlichen Knoten zusammen. Der mittle
re Querreifen wird durch ungefähr gleich viel Knoten gebildet, die 
jedoch öfter gegen die hintere Reihe etwas verschoben erscheinen. 
Die vorderste Reihe liegt ganz an der Naht der Umgänge und er
scheint meist als fast einheitlicher schwacher Wulst mit vereinzel
ten Verdickungen. Am letzten Umgang finden sich ausser den drei 
starken Reifen noch zwei etwas schwächer entwickelte. Die Va
rietät stimmt in der Form des Gehäuses und in der Zahl der Um
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gänge mit der Art überein. — Niederösterreich: Sarmat : Hauskir
chen, Hernais, Döbling; zahlreich. 

Pirenella picta Defr. var. melanopslformis Auing, in coli. (Taf. 
XXIV, Fig. D 1, 2). 

Masse: 18 : 7 mm. 
In der Sammlung der Geologischen Abteilung des Naturhistori

schen Museums in Wien fanden sich Gehäuse, die sich dem Formen
kreis von «C. p i с t u m» nähern, aber auf Grund einiger kennzeich
nender Merkmale schon von Auinger als eigene «Art» abgetrennt 
wurden. — Gehäuse kegelförmig mit meist 6 treppenartig abge
setzten Umgängen. Jeder Umgang meist mit 2 Knotenreihen ver
sehen. Hintere Knoten kräftiger und breiter als die vorderen. Hin
tere Reifen aus 5—6 und auch mehr Knoten zu einem kapitälartigen 
breiten Saum zusammengefügt. Soferne die einzelnen Knoten un
terscheidbar sind, stellen sie flache, länglich viereckige Knoten oder 
stumpfe Pyramiden dar. Der vordere Reifen ist wesentlich schmä
ler als der hintere und ebenfalls aus einzelnen allerdings nicht im
mer gut unterscheidbaren Knoten zusammengesetzt . Der letzte 
Umgang t rägt ausser den beiden starken Reifen einen dritten, eben
falls starken und mehrere schwache Reifen. Zahl der Umgänge 
meist 9 und 2 Embryonalwindungen. An den hintersten Umgän
gen 3 linienartige Querreifen ausgebildet. Mundöffnung wie bei P. 
picta. — Wiener Becken: St. Veit a. d. Triestung. 

Pirenella picta Defr. va r blcostata Eichw. (Taf. XXIV, Fig. 
С 3, 4). 

Cerithium blcostatnm Eichw., Leth. ross., pg. 158, Taf. 7, Fig. 12—13. 
Masse: wie die Art. 
Gehäuse spitzkegelförmig. Umgänge mit 3 Ouerreifen, die un

tereinander von ziemlich gleicher Stärke sind. Der hinterste Rei
fen ist aus noch unterscheidbaren Knoten zusammengesetzt . Die 
vorderen Reifen nur ganz schwach geknotet. Die hintersten Um
gänge ganz schwach gereift oder glatt. Am letzten Umgang 5 
deutliche Reifen, davon die beiden hinteren aus deutlicheren Knoten 
zusammengesetzt . Die anderen Merkmale wie bei Pirenella picta. 
— Wiener Becken: Sarmat : Nussdorf. Hauskirchen; sehr selten. 

Pirenella picta Defr. var . nympha Eichw. (Taf. XXIV, Fig. 
С 1, 2). 

Cerithium nympha Eichw.. Leth. ross.. pg. 159, Taf. 7, Fig. 18. 
Fr iedberg 1914, pg. 278—80, Taf. 17, FJg. 11—13. 
Masse: wie die Art. 
Diese im Wiener Becken sehr selten auftretende Varietät un

terscheidet sich von der Art durch den fast vollständigen Mangel an 
Querreifen und die pfriemenförmige Gestalt des Gehäuses. In allen 
übrigen Merkmalen stimmt sie jedoch mit der Art überein. — Wie
ner Becken: Sarmat : Hauskirchen (sehr selten). Polen. 
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Tympanotonus (Klein) Schumacher 1817. 
Tympanotomy magaritaceus Brocc. var. nondorfensls Sacco. 
Cerithium margarltaceum Brocc Hörn. M. I, pgr. 404, Taf. 42, Fie. 9 a, b 

(non Brocc) . 
Cerithium magarltaceum Sacc. 17, pg. 46. 
Cerithium (Tympanotonus) margaritaceum Brocc. var. nondorfensls Soc. 

Schff. Eggbg. 2, pg. 154/155, Taf. 5¾ Fig. I, 2. 
Den Ausführungen von M. H ö r n e s und F. X. S с h a f f e r ist 

nichts hinzuzufügen. — Vorkommen von T. m a r g a r i t a c e u s ; 
— Frankreich: Aquitaine: Aquit. Burd. (4 var.), Helv. (1 mut.). — 
Italien: Tongriano (3 var.), Elveziano (1 var.) Wiener Becken: 
Burdig. (2 var.). 

Terebralia Swainson 1840. 
Terebralia bidentata Defr. 
Cerithium lignitarum — Homes M. I, pg. 398/399, Taf. 42. Fig. 1—3. 
Handmann R„ Neogen,, Taf. IV. Fig. 38. 
Sacco 17, pg 53. 
Clava bidentata Defr.Hörnes R., Neue Cerith., pg. 315—319, 
Friedberg 1914, pg. 295—299 (partimX Taf. 18, Fig. 5—7. 
Cossm. et Peyr., Conch. Neog., Act. Soc. Linn. 73, pg. 262—264, Taf.. 6, 

Fig. 4—5. 
Friedberg 1928, pg. 600—601, Fig. 86a. 
Masse: Exemplare v. Grund 62/23, Exemplare v. Soos 57/20. —

T. b i d e n t a t a zeigt keine besondere Variabilität. Die Längs
rippen liegen mehr tangential als radial und sind auch teilweise 
etwas gekrümmt. Die Exemplare des Badener Tegels, die mit denen 
aus Grund in der Form und Skulptur übereinstimmen, bleiben nur 
in der Grösse hinter diesen zurück. — Da das Auftreten des fünften 
Streifens bei den Wiener Exemplaren sehr schwankt und dieses 
Merkmal nach C o s s m a n n und P e y r o t für die var. m a r 
g a r i t i f e r a Sacco bezeichnend sein soll, ist es nicht möglich, die 
von S a c c o vorgeschlagene Varietät abzutrennen. Die Exempla
re des Wiener Beckens müssen demnach zur Art selbst gestellt 
werden. Ein Vergleich mit den bei C o s s m a n n und P e  y r o t 
gegebenen Abbildungen (PL VI, Fig. 4, 5) der Art. mit welchen sie 
vollkommen übereinstimmen, spricht ebenfalls dafür. Formen, die 
der genannten von С о s s m a n n und P e y r o t angeführten Va
rietät ähnlich sind, finden sich im Wiener Becken nicht. Die Identi
tät und Nomenklatur wurde im übrigen durch C o s s m a n n , P e y
r о t und F r i e d b e r g eingehend erörtert . 

T. b i d e n t a t a kommt im Wiener Becken häufig und in 
ziemlicher Verbreitung vor. Grund (79), Guntersdorf (11), Immen
dorf (6). Karnabrunn (1), ? Windpassing (7. juv.), Rückersdorf (67). 
Pillermühle bei Poysdorf (1), NeuRuppersdorf (4), KleinEbersdorf 
(2), Weinsteig (3), Niederkreuzstetten (84), Laa (3). Ebersdorf, 
Steinabrunn, Pötzleinsdorf (12), Steinabrunn (34). St. Veit a. d. 
Triesting (8), Gainfarn (2), Vöslau (2), Baden (28), Soos (30), 
Ottakring Tegel (1), Ritzung (36). — Vorkommen: Frankreich: 
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Aquitaine: Aquit.Helvet. Helvet. (var. m a r g a r i t i f e г a); 
Aquit. Helv. (var. p e г с i n g u 1 a t a). — Italien: Elveziano: 
(3 var.), Torton (1 var.), Tongr. (6 var.). — Wiener Becken: Burdi
gal (var. f u s i f o r m i s Schff.) — Polen, Ungarn, Rumänien. 

Terebralia lignitarum (Eichw.). 
Cerithium Dubolsl Hörnes.  M. Hörnes I, pg. 399—400, Taf. 42, Fig. 4—5. 

„ „ „ Sacco 17, pg. 55. — 
„ „ „ Hörnes R., Neue C e r i t h . . Fig. 7. 

Terebralia bldentata Defr.  Friedbg. Miecz. M i o c 1914, pg. 295 (pars), Taf. 
18. Fig. 6. 

Terebralia Dubois) Hörn  Friedbg. Miecz. Mioc. 1914, pg. 299, Taf. 18, 
Fig. 8. 

Cossm. Pey . Conch. Nēog., Act. Soc. Li. Bord. LXXIII, pg. 265—267, Taf. 7, 
Flg. 10—11. 

Friedbg. Miecz. Mioc. 1914, pg. 601, Fig. 86b. 
Masse: durchschnittlich 60/20 mm. 
Der Darstellung dieser Art durch М о г . und R u d o l f H ö r n e s 

ist nur einiges hinzuzufügen. — Die Umgänge des Gehäuses sind 
nicht immer streng aneinander gewunden; dementsprechend treten 
Teile oder auch ein ganzer fünfter Transversalstreifen hervor. Die 
Nähte schneiden nicht immer gleich tief in die Gehäuseumgänge ein. 
Die Umgänge selbst sind oft auch leicht gewölbt. Die Knoten der 
Skulptur sind meist quadratisch und nur leicht abgerundet. Öfter 
sind sie durch e twas stärkere Leisten zu Längsreihen vereinigt, die 
der Schale besonders an den hinteren Umgängen ein gegittertes 
Aussehen verleihen. Die Transversalstreifen sind nicht immer 
gleich ausgebildet; öfter sind sie schmäler, sodass zwischen ihnen 
breitere Zwischenräume auftreten. Bei manchen Gehäusen sind die 
Umgänge auch schwach treppenförmig abgesetzt. Die Aussenlippe 
ist meistens abgebrochen; die Innenlippe bildet am Spindelende 
einen schwachen Wulst; ein schwacher Nabel ist vorhanden. Auch 
in der Grösse schwanken die Gehäuse des Wiener Beckens. Die 
grössten Exemplare treten in Grund auf, während die Exemplare 
der anderen Lokalitäten nicht diese Grösse erreichen. — Bezüglich 
der Identität unserer Art ist zu erwähnen, dass Wiener Exemplare 
mit den italienischen, französischen und polnischen Vertretern voll
kommen übereinstimmen. Die ausländischen Autoren erwähnen in 
ihren Synonymlisten nicht die Figur 5 der Tafel 42 bei M. H ö r n e s, 
was jedoch nicht gerechtfertigt erscheint, wie durch eingehende 
Vergleiche festgestellt werden konnte. Wie F. X. S с h a f f e r rich
tig hervorhebt, treten bei dieser Art alte Mundränder fast gar nicht 
oder nur sehr selten auf (Schaffer, Eggbg. II, pg. 156). — Die Un
terschiede dieser Art gegenüber T. b i d e n t a t a wurden von 
C o s s m a n n , P e y r o t u. F r i e d b e r g erörtert . «II est en 
general facile de distinguer T. lignitarum de T. bidentatum que Ton 
trouve dans les memes gisements, celuici a un galbe plus conoidal, 
le dernier tour proportionellement plus court, ä base plus aplati. 
Tandis que Т. lignitarum est depourvue de la grosse varice laterale, 
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qui caractērise tres nettement T. bidentata et toutes ses Varie
tes; . . . » (pg. 266/267. Cossmann). 

Im Wiener Becken findet sich T. l i g n i t a r u m etwas häufi
ger in Grund (21, teilweise kleinere Exemplare), Guntersdorf (31, 2 
davon sehr unregelmässig gestaltet), Iminendorf (6), Nieder
kreuzstetten (10), Weinsteig (3), Ernstbrunn (4); aus dem 
Tegel von Baden liegen drei kleinere, offenbar noch jugendliche 
Exemplare und eines von mittlerer Grösse vor, die hinsichtlich der 
Form des Gehäuses, des Spindelendes und des Verlaufes des letz
ten Umganges sowie der geringen Zahl alter Mundränder sehr an 
C. lignitarum erinnern, vielleicht sogar mit ihnen ident sind. Eine 
genaue und eindeutige Feststellung lässt der jugendliche und teil
weise schlechte Erhaltungszustand nicht zu. — Vorkommen: Grund 
(98), Windpassing (6), Immenderf (6), Rückersdorf (8), Stetten, 
Bahngrube (1). Pillennühle b. Poysdorf ( 1 \ Niederkreuzstetten 
(10). — Soos (2). — Frankreich: Aquitaine: Aquit., Helvet. — Ita
lien: Tortoniano (var.), Polen (Korytnica u. s. w.). Rumänien 
Tapugny) . — Wiener Becken: Burdig. Helvet. ? Torton. 

CERITHIIDAE. 
Bittium (Leach) Gray 1847. 

Bittium (Bittium) reticulatum (Da Costa) (Taf. XXV, Fig. 
A 1, 3. В 1). 

Cerithium scabrum Olivi.Hörncs M. I., pg. 410—412, Taf. 42, Fig. 16—17. 
Sacco, 17, pg. 38 11/105—114. 
Kobelt, Iconographie, IV, pg 101—102, Taf. 118, Fig. 1—5. 
Vignal, Cerithiid. Journ, Couch. 58. pg. 157/158. 
Friedberg, Miecz. Mioc. 1914, pg. 302/303, Tabl. 18, Fig. 10—11. 
Meznerfcs, Steinabr., Ann. Nat. Hist. Mus. Wien, 1932/3 pg. 338. 
B. r e t i c u l a t u m ist eine fossil wie rezent ebenso häufige 

als weit verbreitete Art mit einer sehr beträchtlichen und nicht 
leicht zu fassenden Variabilität. Auf Grund dieser Variabilität hat 
die Art eine sehr verschiedene Auffassung erfahren. So glaubt 
S a c c o eine Reihe von Varietäten unterscheiden zu können, wäh
rend F r i e d b e r g und andere Autoren Arten anführen, die min
destens dem B. . r e t i c u l a t u m sehr nahe stehen, wenn nicht 
sogar dem bleichen Formenkreis angehören, wie etwa B. d e 
f o r m e und В. V i g n a 1 i. Die Trennung dieser Arten von В. г с 
t i c u l a t u m erfolgte auf Grund geringfügiger Unterschiede, wie 
dem allerdings nicht immer konstanten Auftreten von drei Knoten
reihen oder feiner Zwischenstreifen, die ich trotz eingehender Un
tersuchung an Originalmaterial nur sehr schwach und nicht konstant 
beobachten konnte. Würde ich diesem Beispiele folgen, so wären 
auch die Wiener Fxemnlare in Varietäten und sogar in Arten zu 
gliedern. Da wir aber über die Bedeutung der einzelnen Merkmale 
erst durch paläobioloeische Untersuchungen unterrichtet werden 
müssen, um wenigstens annähernd natürliche Trennungen vorneh
men zu können, folge ich in der Fassung der Variabilität im we
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sentlichen der Auffassung W e i n к a u f f s (Mittelmeer II., pg. 163), 
dessen Beschreibung und Gliederung der Variabilität sehr gut für 
die Vertre ter dieser Art im Wiener Becken zu verwenden ist. 

Unter der Gruppe mit e b e n e n Umgängen finden wir zu
nächst solche mit drei Transversalstreifen. Diese Exemplare stim
men mit deforme nicht vollkommen überein, da sie eine geringere 
Knotenzahl besitzen. Sollte dieser Unterschied im Rahmen de'r 
Variabilität liegen, so würde auch aus diesem Grunde dieses Merk
mal nicht hinreichen, eine Trennung der Formen vorzunehmen. 
Dieser Typus findet sich weniger häufig als der durch d r e i b i s 
v i e r Transvcrsalstreifen ausgezeichnete, der durch eine beträcht
liche Anzahl von Exemplaren besonders der Lokalität Steinabrunn 
vertreten ist. Sehr häufig finden sich Exemphare mit 4 Transver
salstreifen, besonders am vorletzten Umgang. Die Reifen besitzen 
nicht immer gleichen Abstand voneinander. Bei unregelmässiger 
Windung der' Umgänge tritt noch ein fünfter Querreifen hervor, so
dass auch Exemplare mit 4—5 bezw. fünf Reifen zu unterscheiden 
sind. 

Übersicht der Formen. 
I. Ebene bis schwach gewölbte Umgänge: 

1. Vorwiegend 3 Knotenreihen mit Längsrippen (meist 6) und 
Perlen, «forma scabrum b» nach A u i n g e r in coli. 
Gainfarn, Grinzing. (Taf. XXV, Fig. А 3). 

2. 3—4 bezw. 4 Knotenreihen mit im allgemeinen deutlicher 
Längsskulptur. Sehr häufig. Steinabrunn. Auf diese Gruppe 
passt die Beschreibung und Abbildung (Taf. 42, Fig. 16) bei 
M. H ö r n e s . 

3. 4—5 Knotenreihen, weniger häufig. 
3 und 5 Reifen, 1 Exemplar. 

II. Gewölbte Umgänge. 
1. Nur auf den ersten Windungen 3—4, dann 4 Querstreifen 

1 Exemplar von Forchtenau. 
«forma scabrum d» nach A u i n g e r in coli. 

2. Besonders stark gewölbte Umgänge, 4 Reifen und starke 
Knotenskulptur, B. b o h e m i c u m nach A u i n g e r. 
Niederleis, Pötzleinsdorf, Gainfarn, Nussdorf; zahlreich, 
Soos (3). 

Bittium (Bittium) soina (Partsch). 
Cerithium spina Partsch.  M. Hörnes I., pg. 409. Taf. 42, Fig. 15. 
B'ttlum spina Partsch var. convexorudls Sacc.Sacc. 17, pg. 41, Tav. 2, 

Fig. 120 
Bittium convexorude Coss. u. Peyr. — Coss. u. Peyr., Conch. Neog. Act. 

Soc. Lin. 73, pg. 281, Tl. 7, Fig. 21—24. 
Bittium spina PartschKautsky, Hern. pg. 85. 

Mesnerics, pag. 338. 
B i t t i u m s p i n a ist von B. r e t i с u 1 a t u m so deutlich zu 

unterscheiden, dass diese Art, obwohl sie dem Formenkreis В. r e t i
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с u I a t ti m zuzuzählen ist, doch, entgegen den Ausführungen 
W e i n k a u f f s (Mittelmeer II, pg. 162/163) als eigene Art aufge
fasst werden soll. — Kennzeichnend für B. s p i n a ist das Auftre
ten von zwei bis vier Transversalstreifen. Unter diesen Exemp
laren Fassen sich einige Gruppen unterscheiden, die jedoch nur 
teilweise konstantere Transversalstrcifen. deren Knotenskulptur 
teils schwächer und teils stärker entwickelt sein kann, besitzen. W e 
niger häufig finden sich Formen, die an den vorderen Umgängen drei 
und an den hinteren zwei Streifen besitzen. Eine grössere Zahl 
trägt drei Streifen, deren Knoten bei schwacher Ausbildung zahl
reicher, bei starker Entwicklung hingegen weniger zahlreich auftre
ten. Ganz vereinzelt kommen zwischen den stärkeren Transversal
streifen je eine feinere Linie vor. — Die Transversalstreifen bilden 
schmale, flache, deutlich ausgeprägte Linien, die sowohl auf den 
Knoten als auch zwischen den jochartigen Längsrippen auftreten. 
An der Kreuzungsstelle der Querstreifen und Längsstreifen treten 
rundliche Knoten hervor. Die vorderen Querstreifen sind meist 
stärker ausgebildet als der hintere. Die auch öfters auftretende 
vierte Transversallinie besteht nur aus schwachen Knoten; sie ver
läuft knapp vor der Naht der Umgänge. Die Längsrippen sind ent
weder fast geradlinig oder schwach konvex gekrümmt. Die Kno
tenskulptur ist auf den hinteren Umgängen bedeutend stärker aus
geprägt als auf den vorderen. Während der letzte Umgang meist 
zehn Knoten besitzt, finden sich auf den dahinter liegenden nur 
sechs bis sieben. Weiteres kann der Beschreibung von Hörnes M. 
nichts hinzugefügt werden. 

Die Identität der Wiener Formen mit den italienischen und 
norddeutschen ist. wie S a c c o und К a u t s к v darlegen und auch 
durch den Vergleich von Abbildungen und Exemplaren bestätigt 
werden konnte, zweifellos zutreffend. Bezüglich der Identität mit 
den italienischen Vertretern wäre zu erwähnen, dass die Wiener 
Formen mit der von Sacco aufgestellten Varietät c o n v e x o r u d i s 
besser übereinzustimmen scheinen als mit den angeblichen Vertre
tern der Art selbst (Sacco 17. tav. 2 fig. 121). Da die Exemplare 
des Wiener Beckens mit den Abbildungen der von C o s s m a n n und 
P e v г о t aufgestellten Art B. c o n v e x o r u d e (Act. Soc. Lin. 73, 
PI. VII, Fig. 21—24) gut übereinstimmen, scheint es in Übereinstim
mung mit der Auffassung Saccos gerechtfertigt, ihre Identität an
zunehmen. Sehr enge Beziehungen bestehen auch zu B. s u b
c l a t h r a t u m , da einige Wiener Formen mit den französischen 
beinahe vollkommen übereinzustimmen scheinen. Sollte die Identi
tät mit dieser Art erwiesen werden können, so müssten die fran
zösischen Vertreter entgegen d e n v o n V i g n a l dnrgelegten Unter
suchungen К i 111 s (V i g n а 1. ng.162) auch zur Art B. s o i n a gehörig 
betrachtet werden; dies scheint umso mehr der Fall sein zu können, 
da angebliche Exemplare von B. s p i n a aus Steinabrunn gegen
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wärt ig nicht in den Sammlungen des Naturhistorischen Museums 
vorliegen und offenbar nicht zu einem Vergleich Verwendung fin
den konnten. Es dürfte sich offenbar um einen Irrtum handeln. 

Im Wiener Becken tritt B. s p i n a auf in grösseren Exemp
laren in Baden (12) u. Soos (2). Kleinere Formen finden sich in 
Ritzing-Forchtenau (3), Niederleis ( l) und Nodendorf (2). — Vor
kommen: Frankreich: Aquitaine: Tortonien (convexorude), Italien 
(EIv.-Tort) , Norddeutschland (Unter-Mittelmioz.), Wiener Becken 
(Helvet, Torton). 

Cerithium Brugiēre 1789. 
T i a r a c e r i t h i u m Sacco 1895. 

Cerithium (Tiaracerithium) Zeuschneri Fusch, 
Cerithium Zeuschneri Fusch. Hörn. M. I, pg. 388/89. Taf. 41. Fig. 5, 6. 
Cerithium Zejssneri Fusch, Friedbg. 1914, pg. 267, Taf. 16, Fig. 6. 
Masse: Wie bei M. H ö r n e s . — Den Ausführungen von M. 

H ö r n e s ist nur hinzuzufügen, das diese Art in der Form des 
Gehäuses und auch in der Skulptur e twas variiert. Sowohl unter 
den Exemplaren des Badener Tegels als auch unter den der Forch-
tenauer Sande finden sich schlanke und e twas breiter gebaute. Die 
Umgänge sind nicht immer ganz eben, sondern, auch e twas konkav 
gekrümmt. Die Gehäuse tragen feine Spitzen und spitze Knoten 
und finden sich an Lokalitäten verschiedener Fazies, wie etwa 
Forchtenau und Baden oder Soos. Im Wiener Becken tritt die Art 
auf in: Steinabrunn (zahlreich), Baden (3). Grinzing (1), Soos (4), 
Möllersdorf (12). — Vorkommen: Wiener Becken (Tomton), Polen, 
Rumänien. 

Cerithium (Tiaracerithium) Zeuschneri Pusch var. ancestralis 
n. v. (Taf. XXTV. Fig. D 4). 

Cerithium (Tiaracerithium) cf. Zeuschneri Pusch, Pey ro t 73, p. 187, Taf. 5, 
Fig. 14-

Masse: Durchschnittlich 2 2 : 1 0 m/m. — Die Tatsache, dass 
sich die Ausbildung und Variabilität der Skulptur von C. Z e u 
s c h n e r i von den Umweltseinflüssen ziemlich unabhängig er
weist, gibt Anlass. mehrere in den Grunder Schichten vorkommende 
Gehäuse auf Grund einiger Merkmale nicht als blosse Standorts
formen, sondern als eigene Varietät aufzufassen. — Das Geh*use 
ist e twas kleiner als der Tynus der Art. stimmt aber in der Form 
ziemlich mit ihm nherein. Das wichtigste unterscheidende Merk
mal sind die an Stelle der spitzen Stacheln auftretenden shimnfen 
Höcker, die in der Anzahl mit den Spitzen der Art übereinstimmen. 
Auch die feinen Transversalstreifen sind bereits ausgebildet. In 
allen anderen Merkmalen stimmt die Varietät mit der Art überein.— 
Schon P e v r o t weist auf die Unterschiede einer französischen 
Form gegenüber C. Z e u s c h n e r i hin. Da sie mit der eben be
schriebenen des Wiener Beekens ziemlich gleich ist- können diese 
Fxemolare als eigene Varietät abgetrennt werden. Wie P e v r o t 
richtig ausführt, dürfte es sich hier um die Ausgangsform des 
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C. Z e u s c h n e r i handeln, weshalb sie auch als var. a n c e s t r a 
1 i s bezeichnet werden soll. — Im Wiener Becken findet sich diese 
Varietät nur in Niederleis (2) und ürussbach (1). — Vorkommen: 
Miozän: Wr. Becken (Helvet), Frankreich (Helvet). 

P t y c h o c e r i t h i u m Sacco 1895. 
Cerithium (Ptychocerithium) Bronni Partsch 
C e r i t h i u m B r o n n i Partsch  M. Hörn. I, pg. 407/408, Taf. 42, Fi к. 12. 
P t y c h o c e r i t h i u m B r o n n i Partsch  Sacc. 17, pg. 26. 
Vignal, Oerith. tert. sap., pg. 148/49, Taf. 7, Fig. 8. 
C e r i t h i u m B r o n n i Partsch. r r icdbg. Miecz. Mioc. 1914, Taf. 16, Fig. 9. 
Masse: Kitzing ca.ab/11, bteinabrunn ca.30/10. — Die einzelnen 

Merkmale der Uehäuse dieser Art zeigen eine ziemlich beträchtliche 
Variabilität. Das kennzeichnende Merkmal bilden die Langsrippen, 
die in der Stärke ihrer Ausbildung, in der Zahl und in der Anordnung 
schwanken. Abgesehen vom Verhalten des letzten Umganges 
treten sie immer als deutliche Rippen, die von mehr oder weniger 
starken Knoten besetzt sind, auf. Die Knoten, die durch stärkere 
Transversalstreifen gebildet sind, sind jedoch nirgends so stark 
entwickelt, dass die Längsrippen vollständig aufgelöst erscheinen 
würden, wie dies etwa bei C. h e p t a g o n u m der Fall ist. Die 
Identität der Wiener Formen mit letzterer Art kommt daher nicht 
in Frage. — Gehäuse tunnförmig, Umgänge meist ganz schwach 
gewölbt; nur einzelne Gehäuse besitzen entweder vollkommen ge
rade oder aber stärker gewölbte Umgänge. Ihre Ausbildung ist 
jedoch unabhängig von der teils breiteren, teils schlankeren Anlage 
des Gehäuses. — Die Transversalskulptur wird am vorletzten Um
gang von 3—4 Streifen, am letzten von 6 gebildet. Die Stärke und 
ihr Abstand schwankt nur wehig. Zwischen den stärkeren Streifen 

* 'ziehen meist 1—3 dünnere Fäden; je nach der Ausbildung der Scha
lenskulptur treten auch sie stärker oder schwächer entwickelt her
v o r . — Im Wr. Becken findet sich C. B r o n n i in: Niederleis 
(klein, zahlreich), Grussbach? (4, juv.); Pötzleinsdorf (10), Ottak
ring (Tegel 2), Gainfarn (32), Enzesfeld (1), Baden (4), Soos 
(1). Häufig kommen sie vor in den Sanden von Ritzing (84), beson
ders zahlreich jedoch in den Mergeln von Steinabrunn. — Vorkom
men: Wir. Becken (Helvet? Torton), Frankreich, Italien, Polen. 

Cerithium (Ptychocerithium) proerenatum Sacco (Taf. XXIV, 
Fig. E 2, 4, F. 1—4). 

C e r i t h i u m c r e n a t u m Brocc. var . — Hörn. M. L, pg. 408/09, Taf. 42, 
Fig. 13 (pars) . i 

C e r i t h i u m p r o e r e n a t u m Sacco, Sacco 17, pg. 19, Taf. 2, Fig. 1. 
„ „ Fried'bg., Miecz. Mioc. 1914, pg. 264 tabl. 16, 

Fig. 13. 
Schon M. H ö r n e s hat darauf hingewiesen, dass die Exemp

lare von C. c r e n a t u m nicht vollkommen mit der Brocchischen 
Art übereinstimmen und daher besser als Varietät aufzufassen 
wären. In der Tat weicht ein Teil dieser Formen in der Skulptur 
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soweit von der erwähnten Art ab, dass er nicht mehr gut mit ihr 
vereinigt werden kann. S a c c o hat die italienischen Formen, die 
einen t ransversalen Streifen weniger besitzen als C. c r e n a t u m 
unter C. p r o c r e n a t u m abgetrennt. Auch unter den Exemp
plaren des Wiener Beckens lassen sich diese beiden Formengruppen 
unterscheiden, da nur wenige Ubergänge beobachtet werden 
können. \л i A i A ļ 

Die Vertreter von C. p r o c r e n a t u m des Wiener Beckens 
besitzen 3 s tarke Transversalstreifen, von denen meist der mittlere 
am stärksten ausgebildet ist und öfters noch von einem schwä
cheren Streifen begleitet wird. Zwischen den starken Transver
salstreifen treten noch schwache, feine Linien auf, meist im ganzen 
zwei. Der mittlere Streifen trägt ungefähr 6—9 teils spitzige, teils 
stumpfe Höcker. Auf dem hintersten bandförmig abgesetzten 
Streiten finden sich meist zahlreiche und rundlich ausgebildete 
Höcker, sodass der hintere Band- bezw. wulstförmige Streifen ge-
körnelt erscheint. Die Höcker werden durch schwache Leisten zu 
Längsrippen verbunden, die nicht immer gleich stark ausgebildet 
sind. Bei C. p r o c r e n a t u m findet sich eine stark und eine 
schwach skulpturierte Form. Die stark skulpturierte Form tritt 
unabhängig von der Facies im Tegel und im Sand (Ottakring und 
Ritzing) auf. An diesen Lokalitäten kommt die schwach skulp
turierte Form nur sehr selten vor. An der «Gründer» Fundstelle 
trifft man hingegen die schwach skulpturierte häufiger, die andere 
'hingegen seltener an. Letztere erinnert sehr an C. p s e u d o -
c r e n a t u m . — Die Gehäuse sind lang-kegelförmig, die Breite der 
.Schale nicht konstant. Die Umgänge besitzen ein geradliniges 
Profil; nur die letzten Umgänge sind s tärker gewölbt. — Im Wiener • 
Becken tritt diese Art in der Sand- und Mergelfazies auf u. zw. in: 
Grund (31), Windpassing (2), Guntersdorf (6); Pötzleinsdorf (27 
juv.), Gainfarn (6), Steinabrunn (über 60), Ottakring (Mergel 7), 
Enzesfeld (3). — Ritzing (20), Forchtenau (6, teilweise schlecht er
halten). — Vorkommen: Italien Elv.-Ast., Wr . Becken (Helvet, Tor
ton). Polen, Rumänien. 

Cerithim (Ptychocerithium) crenatum Brocch. var . communi-
cata n. v. (Taf. XXIV, Fig. E 1, 3). 

Cerithium crenatum Brocc. v a r (pars) — Hörn; M. L, pg. 408, Taf. 42, 
Fig. 14. 

Cerithium crenatum Brocc . va r . — Sacc. 17, pg. 17—19, Tav . 1, fig. 68—77. 
Unter den aus dem Wiener Becken vorhandenen Exemplaren 

des von M. H ö r n e s als C. c r e n a t u m bezeichneten Formen
kreises befinden sich besonders aus der Lokalität Ritzing Vertreter, 
die der Brocchi 'schen Art so nahe stehen, dass sie zweifellos als 
Varietät angeschlossen werden können. Die Umgänge der Ge
häuse besitzen 4 aus Knoten zusammengesetzte Streifen, zu wel
chen öfters bei e twas unregelmässiger Windung der Umgänge noch 
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ein schwächerer Streifen am vorderen Rande besonders des vor
letzten Umganges hinzutritt. Sehr deutlich ist der hinterste Trans
versalstreifen ausgebildet. Er ist meist etwas breiter als die ande
ren Streifen und trägt auch zahlreiche Knoten, die im Gegensatz zu 
denen der anderen Streifen nicht rundlich, sondern länglich ausge
bildet sind. Die einzelnen Knoten werden durch schwache Lei
sten untereinander verbunden, sodass oft mehr oder weniger deut
lich ausgeprägte Längsrippen entstehen. Zwischen den starken 
Transversalstreifen treten ein oder zwei feine Zwischenstreifen 
auf. Die Gehäuseform schwankt zwischen geradliniglänglichen 
und kegelförmigen, schwach gewölbten. Der äussere Mundrand ist 
iast nirgends vollkommen erhalten. Die Skulptur der Exemplare 
von Ritzing ist sehr scharf und deutlich ausgebildet, während dies 
bei den Grunder Exemplaren nicht der Fall ist. Die österreichi
schen Exemplare haben meist keine oder nur wenig feine Zwi
schenstreifen zwischen den stärkeren ausgebildet. Auch ist die 
Trennung der starken Streifen noch nicht so stark wie bei den 
pliozänen Gehäusen Italiens. Weiters sind sie etwas kleiner und 
schlanker, die Zahl ihrer Knoten etwas geringer und die Umgänge 
deutlicher voneinander abgesetzt. Die genannte Varietät ist als 
Ubergang von p г о с r e n a t u m zu c r e n a t u m zu betrachten. 
Sehr nahe scheinen unsere Formen, besonders die stark skulpturier
ten, auch dem französischen C. p s e u d oc r e n a t u m zu stehen. 
Die undeutliche Abbildung der letzteren bei C o s s m a n n lässt 
jedoch keinen genauen Vergleich zu. 

Aus dem Wiener Becken sind zu dieser Art 6 Exemplare aus 
Ritzing (Sande), 13 aus Grund und 1 aus Guntersdorf zu stellen. — 
Vorkommen: Italien: ? Torton. (1 var.), Piac. u. Ast. Wiener Bek
ken (Helvet, Torton). 

V u l g o c e r i t h i u m Cossmann 1896. 
Cerithium (Vulgocerithium) vulgatum Brug. var. mlosplna 

S a c c o . 
Cerithium vulgatum Brug. v a r .  Hörn. M. I., pg. 386, Taf. 41, Fig. 1—4. 
Sacco 17, pg. 6—11. 
Friedbg., Miecz. Mioc. 1914, pg. 253, tabl. 16, Fig. 1. 
Masse: Wie bei M. H ö r n e s . Grösstes Exemplar 7 8 : 2 6 

(Steinabrunn, GeoĻ R. A,). 
Der Beschreibung dieser Art durch M. H ö r n e s lassen sich 

nur wenige Bemerkungen über die Variabilität einiger Merkmale 
anfügen. Die Form der Gehäuse schwankt zwischen massig schlan
ken und e twas breiteren. Die Skulptur ist wie bei vielen anderen 
Gastropoden auf der Ventralseite schwächer ausgebildet als auf der 
dorsalen. Die Zahl der Dornen, die teils starke Spitzen, teils mit 
kleinen Spitzen versehene Höcker darstellen, beträgt auf den letz
ten Umgängen 6—7. Die Grösse der Dornen untereinander ist nicht 
gleich; benachbarte Dornen verschmelzen öfter zu einem fast ein-
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heitlichen grossen Höcker. Die feinen Transversalstreifen sind 
nicht immer deutlich entwickelt; oft treten sie auch fast vollkommen 
zurück. An der Mündung, die hinsichtlich ihrer Form und ihrer 
Lage ziemlich konstant bleibt, legt sich die Innenlippe mehr oder 
weniger weit auf den letzten Umgang hinauf. Der Ausguss beginnt 
mit einer Verengung, die bei den einzelnen Exemplaren verschieden 
breit ist. — Schon M. H ö r n e s (1. c. pg. 386) legt dar, dass die 
Exemplare des Wiener Beckens deutlich vom Typus der Art ab
weichen. Sie sind beträchtlich grösser und brei ter ; ihre Skulptur 
s tärker ausgebildet. Wei ters besitzen sie eine s tarke Innenlippe 
und einen e twas längeren und s tärker abgeknickten Kanal. Das 
Gehäuse ist s tärker als das der rezenten Art. Diese Merkmale 
reichen zweifellos hin, um sie, dem Vorgang S a c c o s ( S a c c o 17, 
pg. 8) folgend, als eigene Varietät aufzufassen. Ein Teil der polni
schen Formen scheint, wie ein Vergleich mit der Abbildung 
F r i e d b e r g s (Miecz-Mioc. 1914 tab. 16, fig. 1) lehrt, mit den 
Exemplaren des Wiener Beckens übereinzustimmen. 

Im Wiener Becken findet sich C. v u 1 g a t u m . vorwiegend 
an den Lokalitäten der Sande und Mergel, jedoch nicht allzu häufig; 
im Tegel tritt es seltener auf. — Grussbach (1), Guntersdorf (1), 
Grafendorf (1), Niederleis (2), Pötzleinsdorf (1 Fragment) , Gainfarn 
(25), Gainfarn-Steinabrunn (8), Steinabrunn (27, juv.), Grinzing (1), 
Vöslau (8), Soos (5), Baden (1), Traiskirchen (1). — Vorkommen 
von C. v u l g a t u m : Frankreich: Aquitaine: Aquit.-Helvet. (mut. 
miocaenicum Vignal). Italien: Elv.-Ast. (versch. Varietäten). P o 
len: Korytnica. Rezent: Mittelmeer. — Vorkommen der v a r . 
m i o s p i n a : Wiener Becken: Helvet.-Torton, Italien: Torton; P o 
len, Rumänien (Lapugy), Tschechoslowakei. - Pliozän: Piac. Ast. 

Cerithium (Vulgocerithium) europaeum Mayer. 
Cerithium mlnutum Serr . -M. Hörn. I., pg. 390, Taf. 41, Fig. 9 (excl. 8). 
Sacc . 17, pg. 13, tav. 1 fig. 43, 
Friedbg., Miecz. Mioc. 1914, 254, tabl. 16, fig. 3—4. 
Masse: 36/12 (Pötzleinsdorf), ck. 33/12 (Steinabrunn (G. R. A.)); 

Tegelformen annähernd 23/10 (Soos), 24/10 (Baden). 
Die Beschreibung des C. e u r o p a e u m durch M. H ö r n e s 

muss durch die Kennzeichnung der beträchtlichen Variablität und 
der spezifischen Anpassungen dieser Art an die Umweltsverhält-
nisse ergänzt werden. — Das Gehäuse der Exemplare des Wiener 
Beckens ist nicht breit, sondern mehr länglich-eiförmig. Durch 
letzteres Merkmal unterscheidet es sich sehr charakteristisch von C. 
v u l g a t u m , welches kegelförmige Gehäuse besitzt, aber auch, 
allerdings e twas weniger, von den italienischen Exemplaren und 
dem Exemplar, das M a y e r (Coqu. foss. terr. tert., Conch. journ. 
18, Tabl. 2 fig. 5) abgebildet hat, die alle e twas bauchiger gestaltet 
sind. — Die Umgänge sind nicht immer vollkommen regelmässig, 
sodass die schwachen, am Vorderende befindlichen, gekörnelten 
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Transversalstreifen öfters freiliegen. — Wie bereits M. H ö r n e s 
richtig ausführt (1. c. pg. 390), findet sich in der Mitte der Unigän
ge eine ziemlich hervortretende Reihe voneinander etwas entfernt 
stehender Dornen; meist lassen sich 6—8 erkennen. Besonders 
gut ist diese Reihe an hinteren Umgängen entwickelt, weniger hin
gegen am letzten. Während die Exemplare aus dem Tegel, selbst 
bei grösseren Dimensionen (1 Ex. Soos, Nat. Hist. Mus.), meist nur 
eine Reihe von Dornen ausgebildet haben, lässt sich bei den Ver
tretern des Sandes und des Mergels noch eine zweite weniger 
starke, aber meist in der gleichen Zahl gebildete Reihe, die vor der 
ersteren zu liegen kommt, erkennen. Knapp unterhalb der Naht 
liegt ein fast wulstföriniges Band, das mehrere rundliche Höcker 
trägt. Öfter treten auch schwache Längsrippen auf, die nieist von 
den deutlichen Dornen zu den Höckern der vor und hinter ihnen 
liegenden Reihen ziehen, in verschiedener Stärke ausgebildet. — 
Am letzten Umgange sind fast immer vier Reihen von kleineren, 
rundlichen Höckern ausgebildet. Die ganze Schale wird von fei
nen bandförmigen Transversalstreifen bedeckt; bei einigen Exem
plaren des Tegels sind sie besonders gut zu beobachten. Die Mund
öffnungen lassen in der Ausbildung ihrer Merkmale nur kaum 
merkliche Unterschiede erkennen. — Wie bereits erwähnt, stim
men die Wiener Exemplare in der Form des Gehäuses nicht voll
kommen mit den italienischen überein; diese Unterschiede liegen 
jedoch offenbar im Rahmen der nicht unbeträchtlichen Variabilität, 
sodass die Identität zweifellos für den Teil des C. m i n u t u m, wel
chen M. H ö r n e s auf Tafel 41 Figur 9 dargestellt hat, zutrifft. 

Was die Figur 8 dieser Tafel betrifft (Exemplar von Pötzleins
dorf), scheint es sich um eine Form zu handeln, die sich von den 
bisher erwähnten Formen durch ihre grösseren Ausmasse (39/14) 
(grösstes Exemplar der ü . R. A., 35/12, Nat. Hist. Mus.), durch die 
geringe Ausbildung der Knoten und das ziemlich glatte, wulstför
mige Band vor der Naht der Umgänge unterscheidet. Obwohl 
S a c c o (Sacc. 17, pg. 13) diese Form als var. p ö t z l e i n s d o r 
f e n s i s von C. v u l g a t u m bezeichnet wissen will, finden 
sich auch bei ihr die bereits erwähnten Unterschiede gegenüber 
C. v u l g a t u m ; aber auch diese Form stimmt mit typischen 
Vertretern der Art z. B. aus dem Badener Tegel überein, sodass 
sie nicht als eigene Varietät aufgefasst werden muss. Wenn 
F r i e d b e r g hervorhebt (1. c. pg. 254), dass V i g n a l nicht im 
Recht ist, wenn er C. e u г о p a e u m als eine Varietät von C. 
v u l g a t u m betrachtet, so muss ihm nach Vergleich der Wiener 
Formen mit der Form V i g n a 1 s (1. c. pg. 141, tabl. 7, Fig. 2) zwei
fellos zugestimmt werden. Die Identität mit den Exemplaren von 
Korytnica u. s. w. hat F r i e d b e r g dargelegt. 

Im Wiener Becken findet sich C. e u r o p a e u m an den Loka
litäten der sandigen bis tegeligcn Fazies und zwar in: Grund (2\ 
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Windpassing (5), Niederleis (1). Pötzleinsdorf (30), Qainfarn (23), 
Vöslau Sand (14), Steinabrunn (34), Vöslau Tegel (45, juv), Soos (6), 
Ritzing (7). —: Vorkommen: Frankreich: U. Helvet. Italien: Tor
ton, Piac. Niederösterreich: Helvet, Torton. Polen, Rumänien. 

Cerithium (Vulgocerithium) europaeum May. var . cingulosella 
Sacco (Taf. XXV, Fig. D 1, 6). 

Cerithium niinutum Serr . (pars) . —i M. Hörn. I., pg. 390. 
Cerithium europaeum May. var . cingulosella Sacco-Sacc. 17, pg. 13 Tav . 1, 

Fig. 46. 
Masse: ungefähr 23/10 mm. 
Unter den Beständen von C. m i n u t u m (nach H ö r n e s ) der 

Sammlung des Nat. Hist. Museums in Wien befinden sich Exem
plare, die mit der bei M. H ö r n e s gegebenen Abbildung (laf. 41, 
Fig. 8—9) nicht übereinstimmen und sich auch von Vertretern die
ser Art aus verschiedenen Fazies deutlich unterscheiden. Die Ge
häuse sind meist kurz und breit eiförmig; ihre Profillinie verläuft 
mehr gekrümmt und nicht gerade. Die in der Mitte befindliche 
Dornenreihe besteht aus 6—7 Dornen. Hinter derselben zieht knapp 
vor der Naht ein sehr charakteristisches, wulstförmiges, stark ge-
körneltes Band, das durch eine ziemlich tiefe Furche von den Dor
nen getrennt wird. Diese Formen nähern sich durch dieses Band 
sehr dem C. e u r o p a e u m aus Pötzleinsdorf, unterscheiden sich 
jedoch durch den wulstförmigen Ring und nähern sich in diesem 
Merkmal mehr den Varietäten der italienischen Vertreter (Sacco 
17, Tav . 1 Fig. 44—46). Eine weitere Beziehung besonders zur var . 
c i n g u l o s e l l a Sacco bilden die am letzten Umgang sehr mar
kant hervortretenden Transversalstreifen, welche kaum gekörnelt 
sind und von einander durch ein beträchtliches Tal getrennt werden. 
Gerade diese Streifen, besonders den hinteren von beiden, zeigen 
auch die italienischen Formen (Sacco 17, Tav. 1, Fig. 46), weshalb 
diese Wiener Exemplare auch der var. c i n g u l o s e l l a Sacco 
angereiht werden sollen. Dass es sich hier sicherlich um eine Va
rietät handelt und nicht e twa um eine Standortsform, ergibt sich 
daraus, dass diese Exemplare in verschiedenen Fazies vorkommen. 

Ausser den erwähnten Transversalstreifen zieht noch eine 
schwach körnige vordere Dornenreihe; sie tritt jedoch nicht so 
deutlich hervor wie die beiden anderen. Auch am Spindelende be
finden sich ein e twas s tärkerer und mehrere schwächere Streifen, 
die jedoch weniger kennzeichnend sind. Feinere Spiralstreifen t re
ten auch auf anderen Teilen der Umgänge, so z. B. in der ringför
migen Furche auf; aber weder ihre Stärke noch ihre Zahl ist kon
stant. Sehr häufig bedecken das Gehäuse feine, schräg gestellte 
Längsrippen, die sich jedoch nur auf dem vor der starken Dornen
reihe liegenden Umgangsabschnitt finden. 

Unsere Varietät tritt im Wiener Becken besonders häufig (32) 
an der Lokalität Forchtenau auf, wo sie ziemlich variiert. So sind 
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die Gehäuse länglicheiförmig oder auch gedrungener, breit und 
mehr turmförmig. Bei der Skulptur schwankt die Stärke der Kno
ten. Oft erreicht die Dornenreihe, der markante Transversalstrei
fen und der dazwischen liegende Streifen beinahe die gleiche Stär
ke. Der innere Mundrand zeigt eine ziemlich konstante Ausbildung, 
der äussere ist meist nicht erhalten. Einzelne Exemplare dieser 
Lokalität nähern sich sehr dem C. e u r o p a e u m anderer Fund
stellen, sodass die Varietät zweifellos durch Übergänge mit der Art 
verbunden ist. — Forchtenau (32), Baden oder Vöslau (1), Baden 
(1). — Vorkommen: Italien: Torton, Wiener Becken (? Helvet, 
Torton). 

P i t h o c e r i t h i u m Sacco 1894. 
Cerithium (Pithocerithium) Michelottil (Hörn.). 
Cerithium Michelottil Hörn.Hörn. M. L, pg. 389—390, Taf. 41, Fig. 7. 
Pithocerithium Michelottil (Höru.)Sacco 17, pg. 33—34. 
Cerithium Michelottil Hörn.Friedbg. Miec. Mioc. 1928, pg. 495. tabl. 38, 

Fig. 7. 
Die Masse bei M. H ö r n e s (21/11) treffen die wesentlichen 

Grössen. — Da ich den etwas engen Varietätenbegriff S а с с о s 
nicht durchgehends verwende, möchte ich alle Formen des Wiener 
Beckens zu С. M i с h e 1 о 11 i i stellen, obwohl einige Exemplare 
mit der italienischen var. d e r t o s p i n a ziemlich übereinstim
men. — Diese durch den bauchigen letzten Umgang und die dar
auf befindlichen fünf deutlichen Kotenreihen gekennzeichnete Art 
schwankt etwas in der Ausbildung einiger Merkmale. Bei den 
hinteren stärkeren Dornenreihen sind meist 5—6 solcher Dornen 
entwickelt, während die schwächeren vorderen e twas mehr, die 
mittleren meist 8 besitzen. Besonders stark treten die Dornen bei 
einem Exemplar aus Pötzleinsdorf, das auch grösser und etwas 
länglicher ist als die Exemplare des Badener Tegels, auf. Die 
feinen Querrippen sind bei den letzteren Formen besser entwickelt 
als bei den ersteren. — C. M i c h e l o t t i i findet sich im Wiener 
Becken in: Porstendorf (11). — Pötzleinsdorf (1), Soos (26), Möllers
dorf (10), Baden (3>, schlecht erhalten). —• Vorkommen: Italien: Tor
ton (var.), Rumänien, Polen. 

Cerithium (Pithocerithium) doliolum Brocc. var. imperfecta n. v. 
(Taf. XXV, Fig. E 3). 

Cerithium doliolum Brocc. (pars) Hörn. M. I., pg. 392/393. 
M. H ö r n e s hat mit C. d o l i o l u m Brocc. einen sehr va

riablen Formenkreis beschrieben. Nach den etwas ungleich
massigen Materialien lassen sich im Ganzen ungefähr drei Formen
gruppen unterscheiden, die allerdings nicht sehr strenge getrennt 
werden können. Die einzelnen Gruppen lassen sich nicht allzu 
leicht in bestehende Arten einfügen. Um jedoch die vorhandenen 
Unterschiede festhalten zu können, soll zunächst noch eine schärfe
re Gliederung durchgeführt werden. 
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Die häufigsten Vertreter besitzt eine Formengruppe, die ge
kennzeichnet wird durch ein Gehäuse von mittlerer Grösse und 
spitzeiförmiger Gestalt. 10—12 Umgänge, jeder Umgang mit 4 
Transversalreifen, davon der hinterste ein starkes, von zahlreichen 
dicht stehenden Knoten gebildetes Nahtband. Von den restlichen 
Streifen sind entweder alle drei oder nur der erste und der dritte 
stark ausgebildet, der mittlere bildet im letzteren Falle ein schwa
ches Zwischenband. Die einzelnen Querstreifen bestehen aus unge
fähr 10 rundlichen, dicht gestellten Knoten. Am letzten Umgang t re
ten noch 3—4 schwache Querstreifen auf. Feine Zwischenstreifen 
finden sich selten. Der letzte Umgang ist meist e twas unregel
mäss ig 'gewunden . An den hinteren Gängen tritt vielfach nur die 
dritte Reihe s tärker hervor. Die Mundöffnung ist länglich oval, der 
rechte Mundrand meist nicht vollständig erhalten; der Kanal ist 
schmal und rinnenförmig. — Diese Exemplare nähern sich schon sehr 
dem C. d o l i o l u m , sie unterscheiden sich jedoch von ihm durch 
den Mangel an feinen Zwischenrippen, die schwächere Ausbildung 
der mittleren Transversalstreifen und auch durch das sehr deutlich 
abgesetzte Nahtband. Vcn C. p r a e d о 1 i о 1 u m trennt sie vor 
allem die Entwicklung der zweiten Querreihe, die aus spitzigen 
Dornen besteht und die schwache Ausbildung der folgenden Strei
fen der ersteren. Desgleichen besitzen sie nur wenig Ähnlichkeit 
mit den Arten C. t u r o n i c u m und C. i t а 1 i с u ni, wie im Fol
genden gezeigt wird. Auch der von F r i e d b e r g aufgestellten Art 
C. e x d o l i o l u m scheint sie nicht angeschlossen werden zu 
können. Ich stelle daher diese Exemplare mit M. H ö r n e s zu C. 
d o l i o l u m , hebe jedoch ihren eigenen Charakter durch Abtren
nung als var i m p e r f e c t a hervor. Dies ist umsomehr gerechtfer
tigt, als das pliozäne C. d o l i o l u m selbst eine grosse Variabilität 
zu besitzen scheint und einige unserer Exemplare vor allem durch 
den Besitz der drei gleichen Querreifen sehr an C. d o l i o l u m 
erinnern. — In Niederösterreich findet sich diese Varietät in Nieder
kreuzstet ten. — Vorkommen von C. d o l i o l u m : Italien: Piac. und 
Ast. 
Cerithium (Pithocerithium) turonicum Mayer (Taf. XXV, Fig. E 2 ) 

Cerithium turonicum Mayer Descr. Coq., 1878, pg, 18J, Taf. 4, Fig. 9, 
Cerithium doliolum Brocc. var . (pars) Hörn. M., I., pg. 392/93, Taf. 41, 

Fig. 11, 13. 
Pithocerithium turonicum (May.), Sacco 17, pg. 29. 
Cerithium (Vulgocerithium) turonense May., Cossm. u, P e y . , Conch. Neog. 

1928, pg. 194. PI. 43—45. 
M. H ö r n e s bezeichnet selbst einen Teil des C. d o l i o l u m 

des Wiener Beckens als Varietät der pliozänen Art Brocchis. In der 
Tat stimmen die durch die Abbildungen auf Taf. 41 Fig. 11 und 13 
wiedergegebenen Exemplare mit dem C. t u r o n i c u m vollkom
men überein. — Gehäuse von mittlerer Grösse, kegel bis spitzbo
genfönnig, 7—9 Umgänge, letzter Umgang meist unregelmässig ge
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wunden; auf jeden Umgang deutlich abgesetztes, mit 8—10 fast 
rechteckigen Höckern versehenes Nahtband und drei Transversal
streifen. Der mittlere schwächer und aus quergezogenen Höckern 
zusammengesetzt. Vor diesen eine starke, aus 8—12 rundlichen 
Höckern bestehende Knotenreihe, hinter ihm eine aus ungefähr б 
stumpfen bis spitzen Höckern zusammengesetzte deutlich hervor
tretende Stachelreihe. Zwischen den stärkeren Querstreifen laufen 
öfter noch schwächere. An den hinteren Umgängen ist meist nur 
die Stachelreihe und das gekörnelte Nahtband sichtbar. Auf dem 
letzten Umgang vor dem Nahtband ca. 5—б mehr oder weniger 
starke und gekörnelte Reifen und öfter feine Zwischenreifen. 
Mundöffnung wie bei C. d o l i o l u m var., jedoch meist zerstört..— 
Die Exemplare des Wiener Beckens stimmen mit dem Abbildungen 
bei M a y e r gut überein. Da C o s s m a n n und P e у г о t auch die 
Identität der französischen Vertreter angeben, scheinen die Exem
plare des Wiener Beckens auch mit diesem übereinzustimmen, 
C. t u r o n i c u m findet sich in KleinEbersdorf und Ritzing. 

Cerithium (Pithocerithium) italicum Mayer 
C e r i t h i u m i t a l i c u m May., Descr. Coq. 1878, ps. 178, Taf. 4, Fig. 6. 
C e r i t h i u m d o l i o l u m (non Breech.) (pars), Hörn. M., 1., pg. 392. 
Unter den zu C. d o l i o l u m des Wiener Beckens gestellten 

Exemplaren fanden sich auch einige, die trefflich an die Art 
M a y e r s angeschlossen werden können. Sie stimmen in der Form 
des Gehäuses, in der Zahl der Windungen und im Bau der 
Mundöffnung vollkommen mit C. t u r o n i c u m überein. Die Um
gänge tragen ausser dem Nahtband zwei starke Querreifen. Der 
hintere ist stärker, grösser und setzt sich aus Stacheln, deren 
Spitzen nach rückwärts gerichtet sind." zusammen; der vordere ist 
schwächer und wird durch rundliche Höcker gebildet. — Es ist 
etwas zweifelhaft, ob die Art ihre Selbständigkeit bei eventuell 
reicherem Fundmaterial wird behaupten können. — Wiener 
Becken: KleinEbersdorf. — Italien: Tort. Piac. 

Cerithium (Pithocerithium) rubtoinosum (Fichw.) 
C e r i t h i u m r u b l g l n o s u m Eichw.Hörn. M., I., pg. 396/397, Taf. 41 FiK. 16—18 
C e r i t h i u m r t t b i g i n o s u m Eichw. Sacc. 17, PK. 33 
C e r i t h i u m r u b i g i n o s u m Eichw. Friedbg. Miecz. Mioc 1914, pg. 267, tabl. 16 

fig. 15/16. 
Die Form der Gehäuse ist meist kegelförmig und etwas 

bauchig; doch finden sich an einer Lokalität bei gleich grossen 
Exemplaren (Heiligenstadt) neben bauchigeren Formen auch 
schlanker gebaute Typen. Die Skulptur ist bei solchen Exemolaren 
nicht verschieden. An der dorsalen Schalenscite sind die Höcker 
der mittleren Reihe des vorletzten Umganges rundlich bis etwas 
schwach spitz entwickelt und schwanken in der Zahl zwischen 
sechs bis acht. Die unterhalb der Naht auftretende Knotenreihe 
trägt auch bis neun Knoten. Zwischen den Knotenreihen treten oft 
bis zu sechs feine Querstreifen auf; sie wechseln sehr in ihrer 
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Stärke . Die mittlere ist meist e twas breiter entwickelt. Die Knoten
reihen selbst sind fast immer frei von Querstreifen. Der letzte Um
gang hat vier Knotenreihen, deren Abstände von Querstreifen, die 
teils granuliert sind, durchzogen werden. Die Knoten des letzten 
Umganges erreichen meist nicht die Stärke der Knoten des vor
letzten Umganges. Gegen das Spindelende treten noch mehrere 
Querstreifen deutlicher hervor. — Die Wiener Becken-Formen 
stimmen in der Ausbildung der Skulptur gut mit den polnischen 
Exemplaren überein. Friedberg 's Auffassung kann auch für die 
Exemplare des Wiener Beckens verwendet werden (1. c. pg. 267). 
Eine durch sehr spitze Knoten gekennzeichnete Formengruppe 
weicht jedoch so stark vom Typus ab, dass sie als eigene Varietät 
aufgefasst werden soll. 

Ausser den bei M. Hörnes bereits erwähnten Lokalitäten des 
Wiener Beckens fand ich die Art noch an verschiedenen Stellen des 
Wiener Gemeindegebietes (Schmelz, Hernais), dann in Hörersdorf 
(9), Guntersdorf (6), Mattersburg (zahlreich). — Vorkommen: Ita
lien ? v a r . Elv.-Tort. (var.), R a e . — W r . Becken (Sarmat) . 

Cerithium (Pithocerithium) rubiginosum Eichw. var . subtypica 
Sacco (Taf. XXV Fig. E 4) 

Cerithium rubiginosum E i c h w . (pars ) Hörn . M., I , p g . Taf. 41 F ig . 16, 
S a c c o 17, pg . 33, Taf. I, F ig . 79. 

Masse: wie die Art. — Unter den reichen Materialien von 
« C e r i t h i u m r u b i g i n o s u m » aus Niederösterreich fand ich 
Exemplare, die sich vor allem durch den Besitz von Dornen statt 
Knoten auszeichneten und sich dadurch merklich vom Tynus der 
Art entfernen. Gehäuse schlank, kegelförmig, ausser der Embry
onalwindung acht deutliche Umgänee. Etwas hinter der Mitte je
des Umganges eine Dornenreihe; Zahl der Dornen am vorletzten 
Umgang 5—6. Dahinter eine e twas abgesetzte Knotenreihe mit 
meist e twas mehr Knoten als davorliegenden Dornen. An den hin
teren Umgängen werden die Dornen mehr höckerart ig und die hin
tere Knotenreihe nimmt das Aussehen eines Transversal reif ens an. 
Das Profil der Umgänge erscheint besonders durch die hervor t re
tenden Dornen e twa am hinteren Drittel e twas abgesetzt. Beson
ders deutlich zeigt dies der letzte Umgang. Er trägt drei Knoten
reihen, deren einzelne Elemente nicht so spitz erscheinen wie die 
auf den vorletzten Umgängen. Gegen das Spindelende zu unter 
mehreren feinen meist zwei s tärkere Transversalstreifen. Spindel 
kurz und gerade. Mundöffnung länglich oval. Kanal tief und etwas 
schräg verlaufend. Die Ventralseite des Gehäuses e twas flacher als 
die Dorsalseite. Die beschriebene Form ist durch Übergänge mit 
dem Typus verbunden und kann daher nur als eigene Varietät aufge
fasst werden. Schon S a c c o betont, dass die Figur 16 der Tafel 41 
bei M. H ö r n e s sich sehr der var . s u b t v p i c a nähert. Da dies 
auch für unsere Exemplare gilt, folgen wi r hier dem Vorschlag 
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S а с с о s und trennen sie auch als Varietät ab. — C e r i t h i u m 
r u b i g i n o s u m var. s u b t y p i c a findet sich nicht selten im 
Sarmat Niederösterreichs und zwar in: Hauskirchen, Hautzendorf. 
— Niederösterreich: Sarmat. Italien: Messiniano. 

CERITHIOPSIDAE 
Cerithiopsis Forbes u. Hanley 1849 

Cerithiopsis (? Cerithiopsis)Hörnesi Brusina (Taf. XXV Fig. A4» 
Cerithiopsis Hörnesi Brusina, Fraßm. vindob. pg. 382—384. 
Schon B r u s i n a gibt eine ausführliche Beschreibung dieser 

seltenen Art. Von C. D e s h a y e s i unterscheidet sie sich vor allem 
durch die zylindrische Gestalt des Gehäuses. — Im Wiener Becken 
bis jetzt sehr selten und zwar in Steinabrunn (2, fragmentär), Nie
derleis (2, fragmentär). 

Cerithiopsis (? Cerithiopsis) Deshayesi Auinger (Taf. XXV 
Fig. С 1) 

С. D e s h а у e s i ist eine ebenfalls bereits durch A u i n g e r in 
der Sammlung des Naturhistorischen Museums in Wien (in coli.) 
abgetrennte Art. Auch von ihr liegen leider nur einige Schalenfrag
mente vor. Ob diese Art berechtigt ist. kann gegenwärtig schwer 
entschieden werden, da die geringe Zahl der Exemplare keine Fest
stellung der Variabilität ermöglicht. — Die Gehäuse sind klein, 
schlank und die Umgänge geradlinig begrenzt. Letztere tragen zwei 
Knotenreihen, die jedoch nicht glcichmässig entwickelt sind. Die 
hintere Reihe besteht aus runden, voneinander getrennten Knoten, 
die durch niedere schräg gestellte Leisten mit den Knoten der vorde
ren Reihe verbunden sind. Diese Reihe setzt sich aus etwas läng
lich gezogenen Höckern, die an ihrem hinteren Abschnitt durch plWe 
s c h w a c h e Leiste untereinander v e r b u n d e n sind, zusammen Dlfl 
Mundöffnung und das Spindelende sind nicht erhalten Von C. 
b i 1 i n e a t u m unterscheidet sich C. D e s h a y e s i durch die un
eleiche Ausbildung der beiden Knotenreihen. — Steinabrunn (2\ 
? Gainfarn. 

Cerithiopsis (?Cerithiopsis) austriaca Auing, (in coll.). (Taf. XXV 
Fig. D 4) 

In der systematischen Sammlung des Naturhistorischen Muse
ums in Wien befinden sich einige allerdings nur teilweise erhaltene 
Exemplare, die von A u i n g e r als C. a u s t r i a c a bezeichnet 
wurden. Da mir die Merkmale dieser Form kennzeichnend genug 
erscheinen, sollen sie als Art abgetrennt werden. — Das Gehäuse 
ist länglichturmförmig. Die Umgänge sind völlig eben und besitzen 
drei Knotenreihen, von denen die hintere stärker ist als die beiden 
vorderen. Jede Reihe trägt ungefähr 9—11 Knoten. Die Knoten sind 
rundlich und lagern auf jedem Umgang in geraden Linien überein
ander. Die Mundöffnung und die ersten Umgänge sind leider nicht 
erhalten. — Baden (3). 
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Cerithiopsis (Cerithiopsis) lorchtenauensis Auing, (in coli.) 
(Taf. XXV Fig. A 2) 

Die Beschreibung dieser Art erfolgt nach den in der Sammlung 
des Naturhistorischen Museums bereits gesonderten Original
exemplaren. — C. f o r c h t e n a u e n s i s besitzt ein massig 
schlankes Gehäuse, das sich aus zwölf Umgängen zusammensetzt. 
Die Embryonalwindungen sind fast nirgends erhal ten; wie an zwei 
Exemplaren festzustellen ist, scheinen jedoch 2—3 glatte Embry
onalwindungen vorhanden gewesen zu sein. Die Umgänge sind 
eben und t ragen mehrere Knotenreifen, die hinteren meist drei, die 
vorderen meist vier. An den mittleren und vorderen Umgängen ist 
die vorletzte Reihe immer etwas schwächer ausgebildet als die 
übrigen Reihen. Die Zahl der Knoten auf den vorderen Umgängen 
beträgt meist 10—12, während sich auf den hinteren etwas weniger 
befinden. Die einzelnen Knoten werden durch deutliche Zwischen
leisten untereinander zusammenhängenden Streifen verbunden. 
Der letzte Umgang ist mit б starken und ungefähr 10 feineren, je
doch dicht aneinanderlagernden Streifen versehen. — Die Mund
öffnung, fast nirgends vollkommen erhalten, besitzt eine deutliche 
Innenlippe, die auf einer sehr kurzen, geraden Spindel auflagert. 
Die Mundöffnung geht in einen kurzen, schräg verlaufenden Kanal 
über. — Die Umgänge sind voneinander deutlich abgesetzt und 
nirgends auch nur schwach ausgebaucht. —1 Die genaue Einordnung 
in die sectiones des Subgenus C e r i t h i o p s i s ist in Ermange
lung der die unterscheidenden Merkmale bildenden Embryonal
windungen nicht möglich. — Von den anderen Arten des Genus 
C e r i t h i o p s i s ist diese Art durch die Zahl der Spiralreifen gut 
zu unterscheiden. — Im Wiener Becken findet sie sich in Nieder
leis (zahlreich) und Forchtenau (17). 

Cerithiopsis (Ceritbioosjs) tuhpre"larte Montagu 
Cerithium pygmaeum Phil.  Hörn. M.. I., pg. 415, Taf. 42, Fig. 21. 

1 Cerithiopsis tubercularls Mont.  Weinkauff, Mittelmeer II, pg. 169. 
Cerithiopsis tubercularls Mont . Kobe l t , Iconogr. IV, pg. 1Г6, Taf. 120, 

Füg. 1—3, 6, 7. 
Cerithiopsis astensls Cossm.  Vignal, Cerith Oironde, pg. 183—184, tabl. 9, 

fig. 41—42. 
Cerithiopsis astensls Cossm. F r i edbg . , Miecz. Mioc. 1914, pg. 307, tabl. 18, 

fig. 15, 16. 
Bei der im Wiener Becken vorkommenden bisher als C. p y g 

m a e u m bezeichneten Art lassen sich zwei Extremtypen fest
stellen, die durch ziemlich variable Formen verbunden sind. 
Bereits Weinkauff und auch Kobelt (IV, pg. 117, fig. 6 und 7> 
(Mittclm. II., pg. 170) heben das Auftreten eines schlankeren und 
eines bauchigen gedrungeneren Tvpus hervor, ohne jedoch artlichc 
Trennungen vorzunehmen. Auch hier wird dieser Auffassung ge
folgt und entgegen der Aufteilung der miozänen. pliozänen und re 
zenten Vertreter in die Arten C. v i g n a l i s , C. a s t e n s i s und 
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C . p y g m a e u m durch neuere Autoren versucht, den Formenkreis 
nach Sacco, Weinkauff und Kobelt als t u b e r c u l a r i s zusam
menzufassen. Dies erscheint auch insofern berechtigt, als Vergleiche 
der Wiener Formen (Steinabrunn) mit solchen aus dem italieni
schen Pliozän vollkommene Übereinstimmung ergeben. Ebenso 
sind Exemplare aus Qainfarn mit der Abbildung bei Philippi voll
kommen gleich. — Die forma a ist meist sehr schlank, pfriemen
bis länglicheiförmig mit 8—10 Läjigsknotenreihen. Die beiden hin
teren Reifen sind einander öfter, besonders an den hinteren Um
gängen, genähert. Die Verbindungen der Knoten an den Längsreihen 
sind nur selten stärker ausgebildet als die Transversalstreifen. Bei 
einem Exemplar findet sich auch ein vierter Transversalstreifcn. 
der jedoch etwas schwächer ist als die benachbarten Reifen. Die 
forma b unterscheidet sich von dieser durch ihr kleineres, gedrun
generes und gebauchtes üehäuse . Den Ausführungen von M. Hör
nes ist nichts mehr hinzuzufügen. — Im Wiener Becken tritt C. t u
b c r c u l a r i s auf in: Niederleis (2), Nodendorf (1), Pötzleinsdorf 
(1), Nussdorf (11, teilweise beschädigt), ürinzing (12), Qainfarn (4), 
Steinabrunn, Forchtenau (28 gr., 16 kl.), Ritzing (1 bauchig, 5 gr.). 
— Vorkommen: Wiener Becken (? Helvet, Torton). Frankreich, 
Italien: Elv.Plac. (var.). 

D i z o n i o p s i s Sacco 1895 
Cerithiopsis (Dizonlnrtsis) bilineata (Hörn.) (Taf. XXV, Fig. В 2) 
Cerithium bllineatum H ö r n . — H ö r n . M , I., pg. 416, Taf. 42, Fig. 22. 
Dizoniopsis bilineata (Hörn.) — Sacc. 17, pg. 67. 
Vignal, Cer. Gir„ pg. 184, tabl. 9, fig. Ai. 
Friedbg., MieczMioc. 1914, pg. ,308, tab!. 18, fig. 17. 
Cerithiopsis (Dizoniopsis) aquitaniensis Coss. Pev .  Cossm. Pey . Conch 

Neog. Aqui t 1921, pg. 295/296. PI. 7, fig. 53/56. 
Boettger 1901, pg. 130. 
Masse: durchschnittlich 5 m m / 1 , 5 mm. — Die Variabilität der 

Gehäuseform von C. b i l i n e a t a wurde bereits von M. H ö r n e s 
(I., pg. 416) dargelegt. Die eingehende Untersuchung der Skulptur 
hat ergeben, dass auch sie einer nicht unbeträchtlichen Schwan
kung unterliegt. Die obere bezw. hintere Knotenreihc ist nämlich 
nicht immer, wie M. Hörnes angibt, stärker entwickelt als die vor
dere. Zahlreiche Exemplare, besonders von der Lokalität Niedcrleis, 
zeigen beinahe keinen Unterschied in der Stärke der Ausbildung 
(C. b i l i n e a t a e x i 1 i s n. Boettger). Die Form der Knoten ist 
meist die rundlicher Höcker, die untereinander durch schmale 
Leisten verbunden sind. Der hintere Rand der hinteren Knotenreihe 
ist meist.geradlinig begrenzt, während der vordere Teil der vorde
ren Knotenreihe deutlich gebuchtet ist. Die Abbildung, die Hörnes 
(Taf. 42 Fig. 22 a) von der besprochenen Art gibt, entspricht nur den 
Exemplaren, deren obere Knotenreihe stärker und breiter ausgebil
det erscheint als die untere.' Aus dem gekennzeichneten Verhalten 
der beiden Skulpturelemente ergibt sich, dass Vignal vollkommen 
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im Rechte ist, wenn er die Identität der Wiener Exemplare und der 
der Qironde annimmt. Die Unterschiede, die Cossmann und Peyro t 
anführen (Conch. Neog. Aquit., pg. 296), beziehen sich nur auf die 
erwähnte Abbildung bei M. Hörnes; sie treten jedoch zurück und ver
schwinden fast vollkommen, wenn man sie an Hand des gegenwär
tig vorliegenden Materials prüft. Auch ein Vergleich der Wiener 
Exemplare mit C. a q u i t a n i e n s i s (Cossm. Pey., pg. 295, pl. 7, 
fig. 53—56) zeigt, dass die angeführten unterschiedlichen Merkmale 
nur bei einzelnen Exemplaren vorkommen und diese selbst wieder 
durch Ubergänge mit den restlichen vorhandenen Formen verbun
den sind. Sacco erwähnt C. b i 1 i n e a t a aus dem Elveziano der 
Colli torinesi (Sacc. 17, pg. 67). Mit den polnischen Vertretern 
stimmen die Wiener Formen, wie auch Friedberg darlegt 
(L. c. pg. 308/309, tabl. 18 fig. 17) zweifellos überein. — Im Wiener 
Becken findet sich C. b i 1 i ri e a t a besonders häufig in Niederleis 
(über 60 Exemplare). Nur in wenigen Exemplaren in Pötzleinsdorf 
(1), Gainfarn (1 Fragment) und Steinabrunn (6), seltener in Forch
tenau (18). — Vorkommen: Frankreich: Aquit.Helv., Italien: Elv., 
Polen, Wr. Becken: Helv., Tort. 

Sel la (Seila) S c h w a r t z l (Hörn. M.) (Taf. XXV Fig. В 3) 
Cerithium Schwartzl Hörn — Hörn. I.. PR. 412/413, Taf. 42, fig. 18. 
Seila Schwartzl Hörn. — Fbg. Miecz. Mioc. 1914, pg. 313, Tabl. XVIII, 

fig. 26. • 
Newtoniella (Seila) Hörn. — Mesnericz, Ann. 1932, pg. 339. 
Den Ausführungen von M. H ö r n e s ist nur hinzuzufügen, dass 

meist neben den vier deutlichen Transversalstreifen am hinteren 
Ende der Umgänge noch ein fünfter1 Streifen auftritt. Exemplare, die 
einen schmalen Reifen zwischen den beiden letzten besitzen, stellen 
Übergangsformen zur Seila turritella dar und zeigen, wie eng die 
beiden Arten verbunden sind. Untersucht man jedoch grösseres 
Material, so fällt der Gegensatz der beiden Formengruppen immer 
wieder auf, so dass die Trennung ziemlich gerechtfertigt erscheint. 
— Das Auftreten von nicht sehr starken Längsrippen ist sehr un
konstant und weist auf eine ausgeprägtere Variabilität der Art hin. 
— Vorkommen: Steinabrunn, Forchtenau, W r . Becken (Helvet.,?, 
Torton), Polen. 

Sel la (Sei la) turritella Eichw. (Taf. XXV Fig. В 4) 
Seila turritella Eichw. — Eichw., Leth. ross., pg. 275, Tabl. 10 fig. 18. 
Das Gehäuse wird von 9 schwach konvexen Umgängen gebil

det, von denen zwei glatte Embryonalwindungen sind. Sie sind 
durch schwach vertiefte Nahtrinnen von einander getrennt. Einige 
ziemlich kennzeichnende Merkmale ermöglichen eine artlichc 
Trennung. Die Zahl der Transversalstreifen beträgt meist sech>, 
von denen die drei vorderen stärker, die restlichen weniger stark 
ausgebildet sind. Am schwächsten tritt der vorletzte Reifen hervor. 
Der Abstand der vorderen Reifen ist e twas breiter als der der hin
teren. Die Mundöffnung ist eiförmigoval, an deren Innenrand nur 
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eine schwache Innenlippe zu erkennen ist. Die Aussenlippe besitzt 
gegen das Ende der kurzen Spindel zu eine schwache Ausbuchtung. 
Auf den einzelnen mit Spiralstreifen versehenen Umgängen treten 
auch, allerdings nicht sehr regelmässig, schwache Längsrippen auf. 
Sie finden sich auf den vorderen Umgängen häufiger als auf den 
hinteren. Durch die grössere Zahl der Spiralstreifen und die 
schwach konvexen Umgänge ist S. t u r r i t e l l a von S. 
S с h w a r t z i gut zu trennen. — Im Wiener Becken findet sie sich 
selten in Steinabrunn, Niederleis. — Vorkommen: Wr. Becken 
(Torton), Polen. 

Seila (Seila) multilirata (Brusina) (Taf. XXV Fig. С 2) 
Bittium niiil tili rat и in Brusina, Wiestn. PK. 213. 

• Bittium multiliratum Brusina, Fragmenta PK. 380/382. 
Sella multilirata Brus., Friedberg, M. 1914, pg.315, Taf. 19, fig. 1. 
Der ausführlichen Beschreibung von B r u s i n a ist nur hinzu

zufügen, dass sich an den mittleren Umgängen der Gehäuse meist 
5—6 Transversalstreifen finden. Auch sind diese Umgänge vielfach 
mit Längsrippen besetzt. — Da unsere Form glatte Embryonalwin
dungen besitzt, muss sie in die Sectio Seila eingereiht werden . — 
Nach B r u s i n a und F r i e d b e r g findet sich S. m u l t i l i r a t a 
im Wiener Becken, in Vöslau. Baden. Steinabrunn, Grussbach, 
Forchtenau. — Wr. Becken (Helvet : Torton); Mähren, Ungarn, 
Polen, Rumänien. 

Seila (Seila) trllineata (Phil.). 
Cerithium trilineatum Phil. — Hörn. I., pg. 413, Taf. 42, fig. 19 
Sella trllineata Phil. — Sacc. 17. pg. 72/73. 
Cerithiopsis (Sella) trilineata Phil. — Vignal, Cerith. Gironde, pg. 184, PI. 9, 

fig. 44. 
Sella trllineata Phil. — Fhg. Miecz.  Mioc. 1914. рк. 312, Tabl. 18 fig 24—25. 
Newtonlella (Sella) ttirritissima Sacc.  Cossm. Pey., Conch. NēoK. 1921, pg. 

298, PI. 7. Fig 77/78. 
NewtonJella (Seila) trllineata Phil. — Mesnerricz, pg. 339. 
Newtonlella (Sella) trllineata Phil. — Kautsky, pg. 84, Taf. 7, Fig. 31. 
Der Beschreibung dieser Art durch M. H ö r n e s muss Einiges 

hinzugefügt werden, da gegenwärtig reicheres Material vorliegt, 
das eine genauere Fassung notwendig macht. Zunächst finden sich 
zahlreiche Exemplare, die nur drei Transversalstreifen, deren 
Rippenquerschnitt meist trapezoidisch, aber nicht dreikantig er
scheint, auf jedem Umgang, mit Ausnahme des letzten, besitzen. 
Bei einer grösseren Anzahl von Exemplaren tritt jedoch vor den 
drei Leisten noch eine vierte, schwächer entwickelte auf. Manchmal 
erscheint sie mehr, manchmal weniger dem hinteren Transversal
streifen des folgenden Umganges genähert, je nachdem sie vom 
folgenden Umgang stärker oder weniger stark bedeckt wird. Auch 
tritt sie nicht immer in einer Ausbildungsform an allen Umgängen 
gleichmässig auf, sondern findet sich oft nur an den vorderen Um
gängen. Von Formen mit nur drei Transversalstreifen liegen zahl
reiche Übergänge zu 'Formen mit durchgehends vier Streifen vor, 
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die der Originalabbildung P h i l i p p i s (Philippi, En. Moll. Sic. I, 
Taf. 11, Fig. 13) nicht mehr vollkommen gleichen und daher auch 
von einigen Autoren als Varietät aufgefasst werden. Allerdings be
tont z. B. S а с с о (17, pg. 73), dass sich die var. c r a s s i c i n c t a 
sehr eng an den Typus der Art anschliesst. Da die zuletzt erwähn
ten Formen sonst keine Unterschiede aufweisen, werden diese 
Formen der Auffassung V i g n a 1 s und F r i e d b e r g s entspre
chend nicht als Varietät abgetrennt, sondern als in den Rahmen der 
Variabilität der Art gehörig betrachtet . — Die Wiener E x e m p l a r 
sind, wie auch V i g n a l , C o s s m a n n und P e y r o . t darlegen, mit 
den französischen Formen ident. Für die Bezeichnung kommt 
jedoch t u r r i t i s s i m a Sacco in Betracht. Denn S a c c o , welcher 
diesen Namen vorschlägt (Sacc. 17, pg. 73), legt dar, dass «ne 
(dertotrilineata) e probabilmentc una variēta la forma t u r r i t i s 
s i m a Sacco (1885). — C e r . t r i l i n e a t u m Phil.Hörn. Foss. 
Moll. Taf. 42 fig. 19).» Mit d e r t o t r i l i n e a t a stimmen die 
Wiener Formen jedoch keineswegs überein; denn sie besitzen 
niemals fünf Transversalstreifen. Da die übrigen von S a c c o er
wähnten Varietäten nur vier Reifen besitzen, ergibt sich, wie auch 
der Vergleich der übrigen Merkmale zeigt, mit den italienischen 
Formen ebenfalls Identität. — Zu dem bei M. H ö r n e s angeführten 
Fundort Steinabrunn (5 grössere. 7 kleinere Ex.) muss noch Nieder
lcis erwähnt werden, von welchem Fundort die Art in zahlreichen 
Exemplaren vorliegt. — Vorkommen: Wir. Becken (Helvet, Tor
ton), Italien (Tortoniano), Frankreich (Aquit.Helvct.X Polen. 

TRIPHORIDAE. 
Triphora Blainville 1828 

Triphora (Trinhora) perversa (Lin.) (Taf. XXV Fig. С 3, 4) 
Cerithium perversum L. — Hörn. I., pg. 414—415, Taf. 42, Fig. 20. 
Monophorus perversus L. var . adversa Mont.  Saec. 17, pg. 63—64, Tav. 3, 

ffg. 62. 
Triforis perversa L. — Friedbg., Miecz Mioc. 1914, pg. 316/317, tabl. 19, 

fig. 2—3. 
Trilorls adversa Montagu mut. irJocaenlea. — Cossm. u. Pey. , Couch. 

Neog. 1921, pg. 307. 
Trifor's perversa L. var . adversa Mont.Mesnericz, Annal. Nat. Hist. Mus., 

Wien, 1932/3, pg. 339. 
Die Beschreibung der Art durch M. H ö r n e s bedarf teilweise 

einer Berichtigung und teilweise einer Ergänzung. Bei den nun von 
mehreren Lokalitäten vorliegenden Exemplaren lässt sich eine 
schwankende Ausbildung besonders des mittleren Transversals trei
fens beobachten. Er setzt sich teils aus langgezogenen, teils aus 
'•undlichen Knoten zusammen und ist an den vorderen Umgängen 
durchwegs s tärker ausgebildet als auf den hinteren, w o er fast im
mer zu fehlen scheint. Dieses Verhalten konnte insofern nicht näher 
bestimmt werden, da ein grosser Teil der Gehäuse keine hinteren 
Windugen besitzt. Die beiden anderen Knotenreihen sind immer 
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deutlich, aber entgegen den Angaben von H ö r n e s M. nicht immer 
gleich. Während die vordere Knotenreihe aus rundlichen Höckern 
besteht, die ihrerseits wieder oft durch schmale Leisten perlschnur
artig untereinander verbunden sind, besteht die hintere Knotenreihe 
vielfach aus länglich gestreckten Knoten oder weit häufiger 
aus rundlichen Knoten, meist 8—10 am vorletzten Umgang, 
die öfter durch gerade Leisten an ihrem hinteren Rande 
verbunden sind. Die Knoten der drei Transversalstreifen lagern 
meist in geraden, nicht radial, sondern tangential verlaufen
den Längsreihen. Seltener tritt auch am vorderen Rand 
des Umganges eine allerdings nur schwach sichtbare Leiste 
auf. Sie scheint dann hervorzutreten, wenn die Umgänge 
nicht eng gewunden sind. — Die Identität der Exemplare des 
Wiener Beckens mit den polnischen und französichen Formen, die 
F r i e d b e r g (Miecz. Mioc. 1914 pg. 316) und C o s s m a n n und 
P e y r o t (Conch. Neog. 1921 pg. 307) anführen, konnte durch Ver
gleich mit den entsprechenden Abbildungen bestätigt werden. Eine 
Abtrennung der Wiener Formen als adversa ist bei Berücksichti
gung ihrer Variabilität kaum möglich. Desgleichen ergibt sich auch 
eine Übereinstimmung mit den italienischen Vertretern; unter den 
Wiener Exemplaren finden sich auch solche, die sich sehr der var. 
p e r t r i c i n g u l a t a nähern. — Im Wiener Becken kommt T. 
p e r v e r s a sehr häufig in Niedcrlcis und Forchtenau vor, hinge
gen nur in wenigen Exemplaren in Steinabrunn (3), Pötzleinsdorf 
(2, 2 fragmentär), Nussdorf (1 Fragment), Gainfarn (8, teilweise 
fragmentär), Perchtoldsdorf (1), — Vorkommen: Frankreich: Bur
dig., Helvet., Italien: Torton.Ast., Wr. Becken: Helv., Tort., Polen. 

Triphora aequilirata Boettgcr (Taf. XXV Fig. С 5, D5) 
Boet t se r 1901, рк. 124. 
T r l l o r i s B e r w e r t h i Auing., Friedbg. 1914, рк. 317, Taf. 19, Fig. 4—5. 
Zilch, pg. 226, Taf. 9, Fig. 59 a, b. 
Bereits В о e 11 g e r (1901) beschreibt eine mit den Formen des 

Wiener Beckens übereinstimmende Form als a e q u i l i r a t a . 
Wenngleich F r i e d b e r g (1914) eine Abbildung der von A u i n 
g e r abgetrennten Form gibt, so ist doch aus der Beschreibung 
B o e t t g e r s die vollständige Übereinstimmung der beiden For
men zu erkennen, so dass auch seine Bezeichnung die Priorität 
geniesst. 

Ergebnisse. 
Die durch M. H ö r n e s beschriebenen Ccrithiidac Niederöstci 

reichs gehören gegenwärtig vier Familien an, nämlich den Potami
didae, Cerithiidae, Cerithiopsidae und Triphoridae'. Diese umfassen 
jetzt 38 Arten und 15 Varietäten. Davon gehören nach F. X . 
S c h a f f e r 6 Arten und 3 Varietäten ausschliesslich der burdigali
schen Stufe an, 2 Arten finden sich im Burdigal und Helvet (Pota
mides (Ptychopotamides) papaveraceus, Terebralia lignitarum) und 
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Helvetische 

Potamides (Ptychopotamides) papaveraceus Bast. 
„ „ quinquecinctus (Schaffer) 

Pirenella hornensis (Schaffer) 
„ inaequinodosa (Schaffer) 
„ plicata (Brug.) 
„ nodosoplicata (Hörn. M.) 
„ biseriata (Friedbg.) . 
„ fraterculus (Mayer) 
„ Schaueri (Hilber) 
„ „ „ var. Eichwaldi R. Hörnes 

u. Auinger 
Pirenella bicincta Brocchi var. turritogracilis Sacco . 

„ moravica (Hörnes M.) 
„ disjuncta (Sow.) 
„ „ „ var. quadricincta n. v. . . 
„ picta (Defrance) 
„ „ „ var. mitralis Eichw. . 
„ „ „ var. melanopsiformis Auing. 

i n coll.' . . . . . . , 
Pirenella picta (Defrance) var. bicostata Eichw. 

„ „ „ var. nympha Eichw. . 
Tympanotonus margaritaceus Brocc. var. nondorfensis 

S a c c o . . 
Tympanotonus margaritaceus Brocc. var. quadricincta 

Schaffer 
Terebralia bidentata Defr. 

„ lignitarum (Eichw.) . . . . 
Bittium (Bittium) spina (Partsch) 

„ „ reticulatum (Da Costa) . . . 
Cerithium (Tiaracerithium) Zeuschneri Pusch. . 

„ „ „ „ var. ance

stralis п. v 
Cerithium (Ptychocerithium) Bronni Partsch. 

„ „ procrenatum Sacco 
„ „ crenatum Brocc. var. com

municata n. v 
Cerithium (Vulgocerithium) Zelebori Hörn. M. . • . 

„ eggenburgense Schaffer 
„ „ vulgatum Brug. var. mio

spina Sacco 1 

Cerithium (Vulgocerithium) europaeum Mayer var. acu
minata Schaffer . 

Г) 
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J ) hh = sehr häufig; h = häufig; nh = nicht 
ss = sehr selten; X = nahestehende Art ; + = vorhanden; 

— nicht Mittelmiozän. 

häufig; s = selten; 
— = nicht vorhanden; 
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Helvetische 

Cerithium (Vulgocerithium) europaeum Mayer . 
Cerithium (Vulgocerithium) europaeum Mayer var. cin

gulosella Sacco . . . . . . . . . . 
Cerithium (Vulgocerithium) europaeum Mayer var. 

pötzleinsdorfensis Sacco 
Cerithium (Pitocerithium) Michelottii (Hörn. M.) 

„ „ doliolum Brocc. var. imper
fecta n . V. i 

Cerithium (Pitocerithium) turonicum Mayer 
„ t „ italicum Mayer . . . . 
„ „ rubiginosum Eichw. . 
„ „ „ „ var. sub-

typica n. v. . . 
Cerithiopsis (Cerithiopsis) Hörnesi Brus 

„ „ Deshayesi Brus 
„ „ austriaca n. sp. (Auing, in 

• ' coli. \ 
Cerithiopsis (Cerithiopsis) forchtenauensis n. sp. (Auing. 

in coll.) . . ... : . -''-r,] '/{... .,'.>'• V 
Cerithiopsis (Cerithiopsis) tubercularis Montagu 

„ (Dizoniopsis) bilineata (Hörn. M.) . 
Seila (Seila) Schwartzi (Hörn. M.) 

„ „ turritella (Eichw.) 
„ „ multilirata Brus. 
„ „ trilineata Eichw 

Triphora (Triphora) perversa (Lin.) 
„ ,. aequilirata Boettg 

h I h 

S S 

+ 

I 

+ 

+ 

+ 

1 Art tritt vom Burdigal bis ins Sarmat auf (P. nodosoplicata). Alle 
übrigen Formen beschränken sich auf das Helvet oder Torton. oder 
auf beide Stufen. Nur (oder fast nur) im Torton sind zu treffen: Ceri
thium (Ptychocerithium) Bronni und Cerithium (Pithocerithium) 
Michelottii. — Ausschliesslich auf die «Gründer Schichten» be
schränkt sind: Pirenella moravica, Terebralia lignitarum, Cerithium 
(Tiaracerithium) Zeuschneri var. ancestralis, Cerithium (Pithoceri
thium) doliolum var. imperfecta. — Vorwiegend oder ausschliesslich 
der sarmatischen Stufe sind eigen: Pirenella disjuncta, Pirenella 
disjuncta var. quadricincta, Pirenella picta var . div., Cerithium 
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u. tortonische Stufe 
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(Pithocerithium) rubiginosum, Cerithium (Pithocerithium) rubigino
sum var. subtypica. 

Auf Grund einzelner «Cerithien»Arten lassen sich demnach 
die burdigalische, tortonische und sarmatische Stufe unterschei
den. Für die selbständige Existenz des Helvets sprechen folgende 
Merkmale: das Fehlen der ausgesprochenen Tortonformen C. 
Bronni und C. Michelottii einerseits und das Vorkommen der aller
dings auch im Burdigal anzutreffenden Formen: Potamides (Pty* 
chopotamides) papaveraceus und Terebralia lignitarum. Die letz
tere Art ist im Torton nur durch sehr wenig und nicht eindeutig 

Feitschrift für Prot. Dr. E m b r i k S t r a n d . Vol. II (1937) 1 3 
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bestimmbare Exemplare im Badener Tegel vertreten. Die bisher 
genannten Formen kommen im allgemeinen häufig vor und sind 
daher als stratigraphisch wertvoll zu bezeichnen. Die «Cerithien» 
scheinen daher die durch Bearbeitung der «Cancellaridae» gemach
ten Ergebnisse im wesentlichen zu bestätigen. Üb in der Tat nicht 
bloss die unmittelbaren Schichten von «ürund», sondern auch die 
der Lokalitäten der «Grunder Schichten» im weiteren Sinne wirk
liches Helvet darstellen, erscheint zwar wahrscheinlicher, wird 
aber erst nach Abschluss der Bearbeitung einer grösseren Zahl von 
Gastropodenfamilien und nach Berücksichtigung aller in Betracht 
zu ziehenden Merkmale mit Sicherheit gesagt werden können. 

Mit den benachbarten europäischen Becken ergeben sich fol
gende gemeinsame Arten: 

W e s t l . Südl . Öst l . 

H e l v e t 11 50;¾1) 8 30% 

Torton 1 Ь0% 11 50% 7 

Aus der Tabelle ist zu entnehmen, dass im Helvet und im Tor
ton ungefähr die gleiche Prozentzahl ausländischer Arten vorhan
den ist. 

Dem Helvet und Torton sind zehn Arten sicher gemeinsam. 
Diese zeigen folgendes faziologisches Verhalten. Nur in der Sand
oder Mergelfazies findet sich keine Art. Hingegen sind sechs Arten 
im Sand und Mergel vertreten und zwar : Bittium reticulatum, Ce
rithium procrenatum, Cerithium crenatum var. communicata, Ceri
thiopsis bilineata, Seila multilirata, Seila trilineata. Die restlichen 
vier Arten finden sich in allen lockeren Sedimenten. Dazu gehören: 
Cerithium Zeuschneri, Cer. vulgatum var. miospina, Cer. europae
um, Terebralia bidentata. Kennzeichnend für einzelne von letzte
ren, wie C. europaeum und C. Zeuschneri, ist, dass sie im sandigen 
Helvet selten vorkommen, im Torton aber die gleiche oder ähnliche 
Fazies meiden und im Tegel häufiger als im Sand des Helvets auf
treten. Hingegen dringen die im Helvet ebenfalls seltenen Arten 
C. procrenatum und C. crenatum im Torton nicht in den Tegel ein, 
sondern halten sich in teilweise e twas grösserer Häufigkeit an die 
gleiche bezw. ähnliche Fazies. Berücksichtigt man auch die Klein
formen, so ergibt sich, dass von 14 Arten 11 Arten überhaupt nicht 
im Tegel.auf treten. Zu den häufiger auftretenden Kleinformen ge

') \ ķ ~ P rozen te der aus ländischen.Fauna 
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hören: Bittium spina, Bittium reticulatum, Cerithiopsis tubercula
rls, Cerithiopsis bilineata, Seila Schwartz), Seila trilineata, Tripho
ra perversa, Triphora aequilirata. 

Mit Ausnahme von Bittium spina und Cerithiopsis austriaca ist 
keine Art im Badener Tegel zu finden. Selbst diese Art ist dort 
nicht allzu häufig. Dies scheint nicht darauf zurückzuführen zu 
sein, dass unsere Kenntnis der Kleingastropoden des Badener Te
gels noch zu gering ist. Denn sowohl die mikropaläontologischen 
Untersuchungen der älteren Literatur wie auch meine eigenen Stu
dien an diesem Sediment und seiner Fauna lassen eher die Annah
me zu, dass die Kleingastropoden nicht allzu häufig den Badener 
Tegel besiedelten. Den Lebensraum der Kleingastropoden in der 
Gegenwart bilden vorwiegend die Seegraswiesen, die sich in nicht 
sehr beträchtlichen Tiefen finden. Wie ich schon an anderer Stelle 
darlegte, 1) dürften daher entsprechende faziologische Aequivalente 
des Wiener Beckens nicht so sehr im Badener Tegel als in den 
Mergeln und feinen Sauden von Steinabrunn, Niederleis u. a. L. zu 
suchen sein. 

Als biologisch interessant ist noch hervorzuheben, dass die 
Variabilität einzelner Arten, wie Pirenella picta u. a. in den Grun
der Schichten und im Sarmat grösser ist als im Torton, was offen
bar mit dem schwankenderen und teilweise niedrigeren Salzgehalt 
der Meere jener Schichten im Zusammenhang steht. Auf Umwelts
einflüsse scheinen weiter zurückzugehen: die wechselnde Grösse 
der Gehäuse, wie bei Cerithium Bronni der Lokalitäten Steinabruiui 
und Ritzing, und die teils stärkere, teils schwächere Ausbildung der 
Skulptur von C. europaeum in den sandigen und mergeligen Sedi
menten. Die wenigen im Tegel auftretenden Arten besitzen eine 
schärfer ausgeprägte und weniger variable Skulptur als die Arten 
der bathymetrisch höheren Fazies, worauf ausführlicher bereits bei 
der Untersuchung der Cancellariidae hingewiesen werden konnte. 
Unabhängig von der Fazies erweisen sich die Differenzierungen der 
Skulptur bei den Formenkreisen «C. doliolum», «C. crenatum», 
weiter bei P. disjuncta und C. Zeuschneri. Die helvetische Variet"t 
der letzteren Art besitzt eine stumpfere Skulptur als die tortone Art 
und erinnert diesbezüglich an das Verhalten der Reihe von 
Cancellaria (C.) cancellata var. praecedens zu С. (C.) cancellata 
an welcher ebenfalls eine allmähliche Zunahme der Schärfe der 
Skulptur beobachtet werden kann. Die var. quadricincta dor P. 
disjuncta stellt eine nicht allzu häufig auftretende Neubildung dar. 
Die Formenkreise C. «doliolum» und «crenatum» scheinen im Mio
zän variabler zu sein und mehr zur Formenausbildung zu neigen als 
im Pliozän. Sie erinnern diesbezüglich an das ähnliche Verhalten 

*) Vgl. S i e b e r, Zur Biologie d Miozänfauna usw. pg. 347. 
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von C. (S.) varicosa.
1

) Als ebenfalls sehr variabel muss auch der 
Formenkreis P. nodosoplicata — P. Schauer! bezeichnet werden. 
Den erwähnten umfangreicheren und teilweise stark in ihren Merk
malen schwankenden Formenkreisen, deren Abgrenzung zweifellos 
noch nicht vollkommen die natürlichen Verhältnisse widerspiegelt, 
stehen andererseits die gefestigteren und leichter fassbaren Arten, 
wie e twa C. Bronni und C. Michelottil gegenüber. Ihre Variabilität 
erscheint eingeschränkter als die der oben erwähnten Arten. 
Künstlichen Charakter dürfte wohl ein Teil der Kleinformenarten 
besitzen. Solange wir keine genauere Kenntnis der Variabilität der 
rezenten Art haben, erscheint die «artliche» Abtrennung einzel
ner Formen notwendig und auch systematisch wertvoll . Einige von 
ihnen, wie Seila (Seila) trilineata, Triphora (Triphora) perversa u. 
a., dürften wohl schon als annähernd natürliche Gruppen anzu
sprechen sein. 

Die «Cerithien» des niederösterreichischen Miozäns bilden 
demnach ebenso wie die Cancellariidae einen Hinweis für die 
bereits auch an anderer Stelle ausgesprochene Erkenntnis, dass 
sich neben den Einflüssen der Umwelt auch der wesenseigenen 
Entfaltung von Merkmalen und Merkmalkomplexen ein wesentli
cher Anteil an der organischen Formgestal tung zukommt. 

Die vorstehende Arbeit sei Herrn Prof. Dr. Embrik Strand, 
dem Förderer der systematischen Zoologie und Paläontologie, er
gebenst gewidmet. 

Für die Überlassung wertvollen wissenschaftlichen Materials 
und die Erlaubnis zur Sammlungsbenutzung erlaube ich mir an fol
gende Herren meinen ergebensten Dank auszusprechen: Dr. W. 
A d e n s a m e r , Kustos d. Abtlg. f. Mollusken am Nat. Hist. Mu
seum in Wien, Bergrat Dr. H. B e c k , Vorstand d. Sammlungen d. 
Geolog. Bundesanst. in Wien, Prof. Dr. К. E h r e n b e r g, I. Assi
stent am Paläontologischen und Paläobiologischen Institut der 
Universität Wien; Hofrat Prof. Dr. F. X. S c h a f f e r , Vorstand d. 
geol.paläont. Abtlg. d. Nat. Hist. Museums in Wien; Hofrat Dr. 
G. S c h l e s i n g e r , Dir. d. Niederösterr. Landesmuseums in Wien: 
Prof. Dr. J. S t i n y , Vorstand d. Lehrkanzel f. Geologie a. d. Tech
nischen Hochschule in Wien; Prof. Dr. E. S u e s s , Vorstand d. 
Geolog. Institut, d. Universität Wien; Prof. Dr. J. V e r s 1 u у s, 
Vorstand d. II. Zoolog. Institutes und prov. Leiter des Paläontolog. 
u. Paläobiolog. Institutes d. Universität Wien. Herr Dr. 0 . v. 
T r o l l gewähr te mir wertvollen Einblick in seine Privatsammlung, 
wofür ihm ebenfalls bestens gedankt sei. 

Ein grosser Teil der vorstehenden Arbeit wurde an der geolo
gischpaläontologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums 
in Wien durchgeführt. Für die Überlassung eines Arbeitsplatzes 

') Vgl. S i e b e r , R., Cancellarklae, PK. 113. 
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bin ich Herrn Hofrat Prof. Dr. F. X. S с h a f f e r zu bestem Dank 
verpflichtet. Freundliches Entgegenkommen begegnete mir stets 
bei den Herren Prof. Dr. J. v. P i a , Prof. Dr. F. T r a u t h und Dr. 
F. К a u t s к у, wofür ich ebenfalls besten Dank sage. Und nicht zu
letzt möchte ich für die reichliche und immer hilfsbereite Unter
stützung bei der Benützung der Sammlung und der Bibliothek 
Frau Sekretär L. A d a m e t z und Frau Bibliothekar H. W о s к а r 
meine besondere Schuldigkeit aussprechen. 

Tafelerklärung. 
Die Reihen der Figuren auf den einzelnen Tafeln sind von oben nach unten 

zu zählen. Innerhalb der einzelnen Reihen sind die Figuren von links nach rechts 
zu verfolgen, wobei immer 2 bezw. 3 Figuren als eine Nummer zu betrachten 
sind. Die grossen Abstände zwischen den Figuren sollen die Nummern niarkie
īen. Die erste Figur jeder Nummer zeigt die Dorsalansicht der Gehäuse, die 
zweite die Ventralansicht. 

Tafel XXIV. 
(Oberste) Reihe А: 1, 2 (Jinks oben), Pirenella Schauerl (HilberX Ritzing. 

3 Pirenella blclncta Brocchi var . turrltogracills Sacco, Ritzing. 4, Pirenella 
Schauer! (Hilber), St. Veit a. d. Triesting. 5, Pirenella blcincta Brocchi var . 
turrltogracills Sacco, Göbmanns. 6, Dasgleiche, Niederkreuzstetten. 

Reihe B : 1, 2, Pirenella moravlca (M. Hörn), Göbmanns, 3, 4, Pirenella 
Schauerl (Hilber) var . Eichwaldi R. Hörn. u. Au , St. Veit a. d Triesting. 5, 6, 
Jugendformen von Pirenella bicineta Brocchi var. turritogracllls Sacco, Göb
manns; Pirenella nodosoplicata Hörn. M., Hauskirchen. 

Reihe C: 1, 2, Pirenella picta (Defrance) var. nympha Eichw., Hauskirchen. 
3. 4, Pirenella picta (Defrance) var. bicostata Eichw., Hauskirchen. 5, 6, Pirenella 
picta (Defrance) var. mitralls Eichw., Hauskirchen. 

Reihe D: 1, 2, Pirenella picta (Defrance) var. melanopsiiormis Auing., St. 
Veit a. d. Triesting. 3, Pirenella picta (Defrance), Wiesen. 4, Cerithium (Tiarace
rlthlum) Zeuschneri Pusch var. ancestralis n. v., Niederleis. 5, Pirenella disfuncta 
(Sow.), var . quadricinta n. v., Höflein. 

Reihe E: 1, Cerithium (Ptychocerithium) crenatum Brocc. var . communi
cata n. v., Grund. 2. Cerithium (Ptychocerithium) proerenatum Sacco, Gunters
dorf. 3, Cerithium (Ptychocerithium) crenatum Brocc. vär. communicala n. v , 
Ritzing. 4, Cerithium (Ptychocerithium) proerenatum Sacco, Ritzing. 

Reihe F : 1, Cerithium (Ptychocerithium) proerenatum Sacco, Ritzing. 
2, Dasgleiche, Pötzleinsdorf. 3, Dasgleiche, Steiinabruiin, 4, Dasgleiche, Wien ' 
Ottakring. 

Tafel XXV. 
Reihe A: 1, Blftkim (Bittium) reticulatum (Da Costa), forma «bohemicum», 

Grinzing. 2, Cerithiopsis (Cerithiopsis) forchtenauensis Auing., Forchtenau. 
3, Bittium (Bittium) reticulatum (Da Costa), «forma b«, Grinzing. 4, Cerithiopsis 
(Cerithiopsis) Hörnesi Brusina!, Steinabrunn. 

Reihe B : 1, Bittium (Bittium) reticulatum (Da Costa), Baden. 2, Cerithiop
sis (Dizoniops!s) blllneata (M. Hörn.), Niederleis. 3, Sella (Sella) Schwartz! (M. 
Hörn.), Nodendorf, 4, Seila (Sella) turritella Eichw., Niederleis. 

Reihe C: 1, Cerithiopsis (Cerithiopsis) Deshayesi Brusina, Steinabrunn. 
2, Sella (Sella) multilirata Brusina, Grussbach. 3, Triphora (Triphora) perversa 
(Lin.), Forchtenau. 4, Dasgleiche, Niederleis. 5, Triphora (Triphora) aequilirata 
Boettger, Forchtenau. 

Reihe D: (In dieser Reihe ist zu zählen erst oben, dann unten, weiters 
Mitte und dann wieder erst oben und unten.) 1, Cerithium (Vulgocerithium) eu
ropaeum May. var . clngulosella Sacco, Baden 2, 3, Pirenella blscrlata (Fried
berg), Hauskirchen, Höflein. 4, Cerithiopsis (Cerithiopsis) austriaca Auing., Ba
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den. 5, Triphora (Triphora) aequllirala Boettger, Niederleis. 6, Cerithium (Vul
gocerithium) europaeum May. var . cingulosella Sacco, Forchtenan. 7, 8, Pire
nella fraterculus (Mayer) , Hauskirchen. 

Reihe E: 1, Pirenella moravica (M. Hörn.), Stet ten. 2, Cerithium (Pitho
cerithium) turonicum Mayer, Ritzing 3, Cerithium (Pithocerithium) doliolum 
Brocc. va r . imperfecta n. v., Kl. Ebersdorf. 4, Cerithium (Pithocerithium) rubl
girjosum Eichw. var. subtypica Sacco, Hautzendorf. 

Die Originale der Figuren: Taf. XXIV, A 1—3, В 3—6, С 1—6, D 1—6, 
E 1—4, F 1—4; Taf. XXV, А 1  4 , В 1—4, С 1—5, D 1—8, E 2—4, befinden sich 
in der geologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums in Wien. Die 
Originale der Figuren Taf. XXIV, А 4—6, В 1, 2 liegen in den Geologischen Bun
desanstal t in Wien. Das Original zu Taf. XXV, E 1 ist im Besitze des Nieder
österreichischen Landesmuseums in Wien. 

Sämtliche Figuren der Taf. XXIV sowie D 1—3, 6 — 8 de r Taf. XXV sind In 
natürl icher Grösse dargestellt . Bei allen übrigen Figuren geben nur die Kleinauf
nahmen die natürl iche Grösse an. Das Mass der Vergrösserung bei diesen Arten 
ergibt sich aus dem Vergleich der entsprechenden Figuren. 
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Beiträge zur Spinnentier-Fauna der 
Stadt Tobolsk (West-Sibirien). 

(Mit 1 Fig.) 

V o n 
W. Ermola jev (Orel) . 

In diesem Verze ichn is sind von mir für die S tad t Tobolsk 
(58° 15' nörd l . Brei te) und ihre U m g e b u n g e n 54 A r t e n von Spinnen
t ieren angeführ t , gesammel t von H e r r n К. P, S a m к о : in Jun i 1926, 
vom 20. Mai bis 27. Sep tember 1927, vom 7. Mai bis 23. Sep tember 
1928, und A n f a n g Mai 1929. Von diesen Ar ten gehör t 1 Ar t zu der 
O r d o P s e u d o s c o r p i o n i d a , 51 A r t e n gehören zu der O r d o 
A r a n e i d a und 2 A r t e n zu der O r d o P h a l a n g i d a . Die beiden 
le tz ten A r t e n sind für mich von H e r r n Dr. G. K o l o s v ä r y (Buda

pest) l i ebenswürdig bes t immt w o r d e n . Ich ges ta t te mir auch an 
dieser Stelle den H e r r e n К. P. S a m k o und Dr. G. K o l o s v ä r y 
meinen aufr icht igs ten D a n k auszusp rechen . In de r zoologischen 
L i t e r a t u r f inden wir nur zwei Artikel über die S p i n n e n f a u n a der 
S t a d t Tobo l sk : 

1) Spassky , S. D . Con t r ibu t ion ā la faune des Ara ignčes de 
la Sibčrie occ iden ta le et de K a s a k s t a n . (Trans , of the Sibirian Insti
tu te of Agr i cu l tu re and Fores t ry , X, 1928, Omsk. ) . 

Diese r Ar t ike l en thä l t 31 Sp innen -Ar t en , von welchen 19 Ar t en 


