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FULIGULAM (lmpronettam) FISCHERI

PÎOVAM AVIUM ROSSICARUM SPECIEM
PRAEMISSIS OBSERVATIONIBUS

AD

FULIGULARUM GENERIS SECTIONUM ET SUBGENERUM QUORUNDAM

CHARACTERES ET AFFLMTATES SPECTAAÏTIBUS

DESCRIPSIT

.1. F. BRMDT.

(Conventui exhibita li Decemhr. 1846.)

llotatu dignis avium speciebus, recentissimo tempore detectis merito, ut milii videtur,

adnumerari débet Lamellirostrium Familiae species hucusque ignota in Sinus Nortoni

(Norton-Sund seu Nortongolf) insula Steffens aliis Stephens occisa et ante aliquot menses

Museo Academico a Wosnesenskio transmissa.

Ipsa enim liaec species non solum narium a'perturis maxima ex parte pennis supra

dense obtectis a typo generali Lamellirostrium hue usque narium valvas calvas tantum

offerente recedit, sed ob magnam reliquarum corporis partium affinitatem et habit uni

externum cum illa Fuligularum generis sectione, quam generico nomine Somateriarum

recentiores naturae scrutalores comprehendunt, aliam Fuligularum generis sectiones con-

siderandi rationem necessario postulat. Accuratior igitur objecti novi ornithologici descriptio

et cum speciebus affinibus comparatio praemissis observationibus ad Fuligularum generis

Sectionum et Subgenerum quorundam characteres atque affînitates spectantibus Rossicoruin

Zoologorum Veterani Illustrissimi et Meritissimi Medicinae Doctoris Solemnibus Senii-

secularibus celebrandis argumentum aptissimum praebere videbatur.

Mémoire* 5c. n.iimeU. > T. VI.
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CAPUT F.

DE FULIGULARUM GENERIS

Jam ante decem et quot excurril annos aliorum Ornitbologoruui exemplo (cf. De-

scriptiones et Icônes animal. Rossic. Aves Fascic. I Petropoli 1836. k. p. 20.) illas generis

Anatum Linnaei species, (piae digito postico latissime limbato, sterno latiore etc. gaudent,

nomine generico unico Fuligula Ray comprehendi posse fusius demonstravi. Ipsius autem

Fuligularum generis species numerosae ob variarum partium structnrain diversam in Di-

visiones, Subdivisiones, Subgenera et Subgenerum varii valoris et gradus sectiones secundum

observationes recentissimis tempoiïbus institutas sunt dividcndae *).

Primae quidem divisionis ansam caudae consistentia praebet. Fuligulae enim snnt

aut I Malacocercae i. e. cauda molli, aut II Sclerocercae i. e. cauda rigida instructae.

Fuligulae Divisionis I {Malacocercae) denuo in subdivisiones très in A) Melanettinas,

B) Fuligulinas et C) Thalassonettina.s dividi; Fuligulae Divisionis II (Sclerocercae) vero

in unicam Subdivisionem , Divisionis I Subdivisionibus A B et G quoad valorem aequalem

Sclerocercinarum nomine designandam comprehendi possunt**).

Praesenti quidem tempore nostrum consilium minime esse potest singulas Fuligularum

generis sectiones et ipsius generis characteres exactius considerandi
,
quum taies disqui-

sitiones scripti gratulatorii ambitum nimis augeient. De illius igitur subdivisionis characte-

ribus tantum disserere Iiceat, quae ad ipsius novae speciei locum natuialem, nec non ad

affinitates ejus spectant. Thalassonetiinarum itaque subdivisionis, cui erit ihserenda, accu-

ratior consideratio Speciei ipsius descriptioni praemittenda et additae de affinitatibus ob-

servationes dissertationis nostrae argumentum praebebunt.

*) PerluMie quidem scio quam Fuligularum generis titulo commemoravimus Lamellirostriura Sectionem a

recentiorilms naturae scrutatoribus Familiam ve] Subfamiliam appellari. Tali tamen methodo noraina generica

mmis augenti annuere haud possum, ut in ïraclatu peculiari de Lamelliroslrium classificatione composite) mo\
publicando iusius demonstrabo.

**) Melanettinae subgenus seu genus Oidemia Flemm., Fuligutinae subgenera Micropterus King, Cajnptor-

hynchus Eyt., Branta Boie, Fuligula Leacli et Clangula Leach, Sclerocercinae Subgenera Tlialassornis Eyt..

Biziura Leach, Erismatura Bonap. et Eyt. et Dndina Gould amplectuntur.
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CAPUT IL

DE THALASSONETTINIS NOVA FULIGULARUM
GENERIS SUBDIVISION.

Thalassonettinarum nomine secundum meas observationes nuper in Museo Academiae

Lamellirostrium speciebus (iitissimo institutas commode comprehendi posse videntur i!lae

Fuligularum generis subdivisioncs, qnas recentiores naturae schitatores nominibus genericis

Somateriaram, Polystictarum (Stelleriarum seu Eniconettarum) et Hareldarum proposuerunt.

Tbaîassonettinas vocavi divisionem novam eam ob causam, quod species omnes ei in-

serendae oras maritimes habitent. Tbalassonettinae notas qnae sequuntur offerunt.

Rostrum versus apicem plerumque attenuatum vel saltem vix dilatatum, latitudine

ante nares juvta unci basin desumta circiter
i

/%
interstitii oculorum latitudinis aequans.

Uncus rostri maximus vel magnus, apicis rostri marginem anteriorem totum vel saltem

ferc totum constituens, interstitio narium osseo semper multo, saepe duplo latior. Nariuin

aperturae fere in medio rostri vel ipsius basi propiores. Maxillae lamellulae médiocres,

plus minusve numerosae, antice pone uncum déficientes vel saltem minimae et plus minusve

obsoletae. Mandibulae lamellulae magnitudine médiocres, satis confertae, plerumque uni-

seiiatac et in faciebus Iateralibus mandibulae tantum ita conspicuae, ut lamellulae 2 vel

3, rarius k lineae spatium occupent. Alae médiocres vel breviusculae apicibus caudae

basin plerumque superantes, remig-e prima et secunda aequalibus, reliquis longioribus

Rectriees th.

Observât 10. Tbalassonettinae unci rostralis magnitudine Anseres, et ex parle Cairinas,

Dendrocygnas et Cygnos in memoriam revocant.

Tbalassonettinae denuo in duas subdivisiones in a) brachyuras seu Somaterias et

I macrouras seu Harcklas disjungi possunt.

a) Somaterïat* seu ISracliyurac.

Cauda quadrata vei subeuneata, subrotundata , tota inde a rectricum origine dimensa

tarso duplo plerumque longitudine aequalis et circiter ". trunci longitudinis aequans.

Palatum glabrum etuberculatum. Narium aperturae in rostri medio vel paulisper ante

médium obviae. •- Rémiges secundariae internae acuminatae in maribus et feminis adultis

semper falcis forma extrorsum et deorsum supra rémiges primarias et secundariarum ex-

ternarum apices curvatae.

aa) Subgenus Somateria — bb) Subgenus Lampronetta nob.

b) Harddae seu Maerourae. (Genus H;<reld;t Keyserl. et Blas.}

Cauda cuneato-elongata, acutissima, tarso circiter triplo vel plus triplo longior, trunci

circiter dimidii longitudini aequalis, vel longior. Palatum plerumque in lateribus subru-

gulosum, in posterioris partis medio tuberculis nonnullis uni-seriatis obsessum vel glabrum.
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Narium aperturae basi plerumque paulo propiores, quam rostri medio. — Rémiges secun-

dariae internae in Polystictis tantum supra rémiges primarias falcis forma deorsum curvatae.

aa) Subgenus Polysticta Eyton (Stelleria Bonap. Eniconetta Gray) — 66) Subgenus Ila-

relda Ray (Pagonetta Raup) — ce) Subgenus Phlyaconetta Nob.*) (Glangula e. p.

Eyt. et Gray, Harelda e. p. Keyserl. et Blasius, nec non Donap.)

Thalassonettinarum Divisionis Subgenera perlustrantes species nova Fischero Nostro

dicata Polystictis quidem (Anati seu Fuligulae Stelleri), sed multo magis adhuc Somateriis

affinis apparet, ut postea fusius demonstrabimus et tabulae nostrae adspectus manifestât.

Nihilosecius tamen nec Polystictarum nec Somateriarum subgeneri commode adscribi potest,

nisi characteres eorum bene distinctos turbare velis. Fuligula Fischeri igitur novum

evolutionis typum inter Somatcrias et Polystictas maxima ex parte intermedium constituere

débet, cui quidem subgeneris notionem merito eodem jure tribuere possumus, quo Soma-

teriae, Oedemiae et aliae multae distinguuntur.

Quo clarius tamen novi subgeneris notae atque affînitates ante oculos ponantur, quod

ob habitum externum satis splendidum Lampronettae i. e. Anatis splendidae (a Xu/utiqoç

splendidus et vrJTxa anas) nomine designavi, subgenerum magis affinium characteres, no-

minatim Somateriarum et Polystictarum fusius eruendi erunt. Nec etiam subgenerum

remotiorem cum Lampronettis affinitat<>m oflerentium, nominatim Hareldarum et Phlyaco-

nettarum, accuratiores definitiones déesse poterunt. Qua de causa mine quidem Thalas-

sonettinarum Divisionis Subgenerum characteres proponere liceat.

CAPUT III.

THALASSONETTINARUM
SUBDIVISI01S SDBGENERA ILLDSTRATA").

A) Somateriae scu Itiaclij urae.

Subgenus 1. Somateria Leach.

Characier cssentialis.

Rostrum versus frontem insigniter elevatum (subanserinum) dorso in maribus adultis

tumidum, antice lateribus compressiusculum, sensim angustatum vel saltem parum dilatatum.

*) Subgeneris novi, a (pJ.iia!; histrio et vijxxa anas, derivati, typum Analein histrionicam proposui , variis

hucusque subgeneribus seu generihus, nominatim Clangulis vel Hareldis adscriptam, sed secundum accuratiores

disquisitiones nec cum Clangulis, nec cum Hareldis (Anatc glaciali Linn.) coinmode conjungendam, quum variis

notis différât.

**) Qui characteres nostros Subgrneris Somateria, Polysticta (Eniconetta Gray) et Harelda cum generum

ipsis correspondentium notis a Grayo in Fasciculo IV Gênera of Birds datis crilice comparare velit, facili

genotio, ut putarein, inveniet, me nova allatorum subgenerum descriplione actum laborem minime suscepisse.
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Longïtudo rostri cum tarsi longitudine comparata m 25 — 31 : 20 — 22. Unciis rostri

apicalis facie dorsali convexus, supra mandibulam appositam hami satis rotundati forma

plus minusve fortiter prominens. Lamellulae maxillae et, mandibulae non admodum con-

fertae, médiocres. Mandibulae lamellulae rectae, uniseriatae, in lineae spatio in anteriore

et média mandibulae parte binae, in posteriore ternae. Nares prorsus calvae. Ptilosis fron-

talis et genalis antrorsum plus minusve versus nares elongatae, triangulares vel subtrian-

gulares, quovis latere interstitio triangulari insigni, acutangulo sejunctae. Ptilosis frontalis

parte sua média angusta, acutissima, triangulari in rostri dorsum valde elongata et naribus

plus minusve approximata. Ptilosis genalis obtuse vel acute triangularis, longe ante oris

angulum conspicua. Digitus externus sine ungue medio paulo longior.

Charactev natwalis.

(Marcs adulti ptilosi nuptiali induti.)

Rostrum rubrum vel olivaceum capite parum brevius. Oculi in area pennacea elevata

haud conspicui , sed vel in area capitis haud distincta, atra siti, vel circulo haud elevato

atro, infra arcte circumdati. Gula maris adulti ptilosi perfecta induti macula triangulari

postice bicruri atra instructa. Ptilosis frontalis parte anteriore vel' tota vel apice atra,

genalis alba vel albida, colore pallide virescente irrorata, supra semper atro limbata. Pectus

et jugulum vel alba et rufo-fuscescente irrorata vel subpallide vel laete isabellina. Ab-

domen totum, nec non alarum superior faciès, exceptis tectricibus mediis et minoribus,

candidis, atra. Pedes olivacei, flavo parum imbuti, vel rubri, membranis natatoriis semper

atris.

Species: Fuligula (Somateria) mollissima et Fuligula {Somateria) spectabilis.

Observatio: Quoad affinitates Somateriae typum ita peculiarem exhibent, ut, simi-

litudines cum aliis Fuligularum generis speciebus haud facile in oculos incidant. Quod

ad rostri figuram attinet unci hamati et partis basalis valde elevatae respectu Anseribus

affines apparent. Ptilosis frontalis valde elongata Fuligulam (Melanettam) perspicillatam

in memoriam rcvocat. Rostrum basi tumidum pariter relationem inter Somaterias et Me-

lanettas sistit. Color capitis laterum, colli et tectricum alarum albus, nec non abdominis

hypochondriorum , crissi et uropygii ater cum Fuligula (Camptorhyncho) labradora affini-

tatem praebet.

Subgenus 2. Lampronetta nob.

Cliaracter essentialis.

Rostrum versus frontem parum elevatum, anlice parum dilatatum, lateribus parum

compressum, capitis longitudine parum brevius, cum tarso quoad longitudinem comparatum

m 26 : 19, versus apiccm supra depressum; paratonorum ejus inferiores margines parum



6 B R A N D T Zoologie.

fortiter deflexi. Uncus apicalis parum convexus, depressiusculus supra adpressam mandi-

bulani mar°ïnis satis brevis, rotundali forma prominens. Maxillae lamellulae médiocres

parum confertae in linéae spatio binae. Mandibulae lamellulae médiocres, satis confertae in

lineae spatio ternae. Nares supra parte posteriore potissimum pennis brevibus dense

tectae. Ptilosis genalis et frontalis confluxae, aream triangularem supra rostrum formantes;

frontalis in dorso rostri areâe subtriangularis, sed a ptilosi genali non sejunctae forma

supra et adeo paulisper ante nares conspicua; genalis pariter triangularis infra supra ma-

xillae inferiorem marginem nudum linea obliqua truncata, ita ut paratoni pars nuda sub-

jacens acute triangularis appareat. Digitus externus medio longitudine aequalis.

( haractèr naturalis.

(Mares adulti ptilosi nuptiali induti.)

Rostrum, ut videtur, subsordide vel cinerascente? olivaçeum, sed flavescens, exsiccatum

llavissimum. Oculi marium adultorum ptiiosi nuptiali indutorum in elevatione e pennis densis-

siinis, reclinatis, brevibus, subrigidulis, sericcis formata, subhexagona, sed subrotundata albida,

sordide aurantio irrorata latissima, limbo atro, parte inferiore angustissimo ex parte obsoleto,

superiore vero dilatato cincti inveniuntur coque quasi perspicillo instructi apparent. Ptilosis

frontalis et genaHs albae, pallide viridi et supra sordide aurantio irroratae. Gula maris tota alba,

vix tenuissime llavicans. Pectus, jugulum et totum abdomen ejus e subfuscescente et sub-

nigricante grisea colorum varietaie igitur baud diversa. Dorsum parte anteriore et média

album, posteriore e fuscescente cinereum. Rémiges primariae fusco-nigrae. Pedes olivacei,

llavo imbuti, admodum magis saltem quam in Somateriis, reversi.

Species: Ftdiyttla (Lampronettd) Fisclieri Nok\ Spec, cujus Descriptionem infra dabimus.

Observatio. De Fuligulae Lampronettae) Fischeri affinitatibus in capite peculiari

fusius egimus.

B) Hareldae seu naerourae.

Subgenus 3. Polysticta Eyton, Stelleria Bonap.

Character essentialH

Rostrum tarso multo longius, capiti fere subaequale vel paullo brevius, quoad longi-

ludinem cum tarso comparatum circiter r^; 21 : 15, versus frontem modice eleyatum, antice,

ob marginem inferiorem maxillarum partis lateralis inflexum et impressum, angustatum, a

basi versus apicem sensim déclive, ante unci basin vix V2
oculorum intersiitii latitudihis

sua latitudine aequans. Paratona maxillaria margine inferiore subcurvata, versus apicem in

specjminibus siccis saltem intracta. Uncus latissimus, supra parum convexus, supra ad-

pressam mandibulam vix marginis brevis truncati, sed rotundali forma |)rominens. Lamel-

lulae maxillares et mandibulares médiocres vel adeo subparvae. Lameilulae maxillares
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anteriores pone uncum obviae prorsus obsoletae, posteriores et mediae parum numerosae

et confertae in quovis lineae spatio in maxillae parte média subbinae, in posteriore ternae.

Lamellulae mandibulares in mandibulae exteriore facie tantum in série unica distincte

evolutae*), médiocres, satis confertae, subcurvatae, in mandibulae anteriore et média parte

ternae, in posteriore quaternac mandibulae margïnem superiorem glabrum haud vel vix

denticulorum minimorum forma superantes. Narcs calvae. Ptilosis frontalis brevissima,

subtriangularis, a genali, subarcuata, parum ante oris angulum prominente spatio parvo

triangulari, nudo in fronte (ut in longe plurimis Anatinis) obvio disjuncta. Ptilosis men-

talis brevissima, pone nares conspicua. Palatum totum glabrum. Rémiges secundariae

internae cum scapularibus externis supra rémiges primarias in ala complicata falcis forma

deorsum curvatae.

Character naturalis.

(Marium adultorum pttlosi impliali indutorum.)

Rostrum olivaceum. Oculi annulo lato, atro-violaceo , non autem area elevata pen-

nacea arcte cincti. Gula maris cum mento atra, violaceo-nitens. Collum lort|ue ejusdem

coloris cinctum. Ptilosis frontalis et genalis albae, viridi levissime locis siugulis imbutae.

Jugulum pectus hypochondria et abdominis anterior pars laetissime isabellina, fusco lavata,

pectus et abdominis anterior pars in medio fuscescentia. Abdominis média et posterior

pars cum femoribus, crisso, remigibus primariis et rectricibus atro-subfuscescentia. Pedes

olivascentes.

Species unica: Fuliguîa (Pol)sticta) Stelleri.

Observatio. Polystictae habitu generali, nominatim coloribus et ptilosi alarum,

remigibus secundariis internis exlrorsum et deorsum supra rémiges primarias in cala com-

plicata falcis forma curvatis, nec non palato glabro Somateriis simillimae apparent et So-

materiarum formam minutiorem repraesentare videntur; quae quidem similitudo etiam inter

Somateriarum et Polystictarum feminas fuscas ferrugineo undulatas apparét. Qua de causa

etiam Polystictae ad Somaterias propius accedere debcnt, quamvis ob narium situm magis

basalem, ptilosin frontalem et genalem breviorem, nec non ob caudam longiorem et acu-

tiorem ad llareldas et Phlyaconettas aptius referantur et formam transitoriam ab îlareldis

et Phlyaconettis ad Somaterias constituant. Praeterea vero etiam Fuliguîa Stelleri cum

Fuliguîa (Camptorliyncho) labradora maxillae paratonis margine inferiore molliore instructis,

capite et collo, nec non alarum tectricibus candidis, et dorso, collari, abdominisque parte

posteriore atris similitudinem praebet.

* Occurrunt tamen m margine mandibulae superiore apimli obtusi, minimi, lamellulis evolutis interpositi.

superiorem scu margiiiàlem lamellularum seneni indicantes.
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Subgenu» V. Harelda.

Zoologie.

Characier essentiçilis.

Rostrum capitc paullo brevius, quoad longitudinem cum tarso comparatum circiter

— 20: 13, antico parum attenuatum, versus frontem satis elevatum, pone narcs in lateribus

latum, satis convexum, apice parum attenuatum, supra parum déclive, pone unci basin sub-

depressum, ante nares 7 interstitii oculorum latitudine latins. Paratona maxillaria marginc

inferiore subarcuata. Uncus rostri magnus, interstitio narium osseo mediae suae partis

latitudine fere duplo latior, supra valde convexus, apice bamato mandibulam adpressam

lono-e superans, postice lateribus cum paratonorum apicibus fortiter emarginatus. Lamellulae

maxillares et mandibulares majusculae. Maxillarium mediae et posteriores valde distantes,

parum numerosae, in quovis lineae spatio binae, apicibus supra labium superius prominentes

Mandibulae lamellulae uniseriatae in mandibulae exteriore facie série unica tantum con-

snicuae; anteriores et praecipue mediae earum, quarum binae lineae spatium occupant,

satis fortes, posteriores minores, breviores, confertiores, ita ut circiter ternae lineae spatium

occupent, sed omnes denticulorum forma supra mandibulae marginem superiorem promi-

nentes. Nares calvae. Ptilosis frontalis et genalis confluxae, ante angulum oris quidem,

sed pone nares conspicuae. Pliloseos pars frontalis subtruncata, genalis angulo fere sub-

obliquo antice terminata et ad paratoni marginem inferiorem usque continuata. Ptilosis

mentalis elongata naribus opposita. Palatum antice et medio glabrum, lateribus vix rugu-

losum, in posterions partis medio tuberculis nonnullis uniseriatis obsessum.

Character naturalis.

(Marium adultoruni plilosi nuptiali indutorum.)

Rostrum medio aurantiacum, basi et apice nigro-fuscum. Oculorum ambitus baud

elevatus, albus. Caput totum et collum cum jugulo, macula oblonga fusca in colli latere

excepta, porro abdomen totum, caudae inferior et lateralis pars, nec non scapulares et

caudae inferior et lateralis pars cum scapularibus albae. Pectus, dorsum, alae caudaeque

média et superior faciès fusco-nigra. Spéculum alare baud distinctum. Pedes plumbei.

Species unica: Fuligula (Harelda) glacialis (Anas glacialis. Linn.).

Observatio. Hareldae ptilosi nuptiali indutae colorum distributione cum Fuligula

(Gamptorhyncho) labradora et Mergo albello satis magnam, cum Somateriis, Lampronettis

et Polystictis, ob caput et scapulas colore albo imbuta minorem, cum Fuligulis nonnullis

l^Fuligula cristata et marila) et Clangulis [parvam affinitatem ostendunt. Feminae et aves

juniores cum Phlyaconettis et Melanettis majorem, cum Fuligulis (praesertim F. cristata

et marila) satis magnam, cum Clangulis vero et Mergis minorem quoad colores affinitatem

manifestant. Rostri conformatione, nec non ptiloseos frontalis inter se coniluxarum figura

Hareldae cum Lampronettis et quoad rostrum cum Phlyaconettis, lamellulis mandibularibus
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uniseriatis vero cum Somateriis, Lampronettis et quodammodo etiam cum Polystictis, roslri

unco maximo autem cum divisionibûs tribus modo laudatis et cum Phlyaconettis conveniunt.

Qua de causa etiam ob caudae rationem et narium situm magis basaient Polystictis adjungi

et ob lamellulas mandibulares uniseriatas et Phlyaconettarum cum Clangulis affinitates

majores Phlyaconettis anteponi debent.

Subgenus 5. Piilyaconetta nob.

Character essenlialis.

Rostrum brevissium tarso longitudine subaequale, circiter
2
/3 capitis longitudinis aequans,

versus apicem sensim angustatum, versus frontem modice elevatum, pone nares in lateribus

satis compressum. Paratona maxillaria margine inferiore subarcuata. Uncus rostri magnus,

interstitio narium osseo subduplo latior, supra convexus, supra mandibulam bami rotundati

mediocris, lateribus parum emarginati forma prominens. Lamellulae maxillares et mandibulares

médiocres. Lamellulae maxillares satis confertae et numerosae, subobliquae, in lineae spatio

subternae, mediae et posteriores earum apicibus parum prominentes. Lamellulae mandibulares

distincte biseriatae, in lineae spatio ternae vel quaternae, série una e lamellulis parvis

in lineae spatio quaternis composita marginali, marginem superiorem dentatum efficiente,

altéra e lamellulis satis brevibus, sed majusculis in lineae spatio ternis formata in mandi-

bulae exteriore facie obvia. Ptilosis frontalis brevis, triangularis a genali semilunari ante

oris angulum parum excedente spatio triangulari disjuncta. Palatum antice et medio

glabrum, lateribus rugulosum et in posterioris partis medio tuberculis binis, uniseriatis in-

structum.

Character naturalis.

(Mariuin adultorum ptilosi nuptiali induloruin.)

Rostrum olivaceum. Oculi in area nigra, non elevata obvii. Gula maris cum stria

oblonga capitis mediam partem occupante, albo, et postice albo et ferrugineo terminata,

porro capitis latera et collum atra, fuscescentia , supra coerulescentia et violascentia.

Crissum cum caudae tectricibus et uropygio, nec non dorsi posteriore parte aterrima, vio-

lascentia. Genae frontis et verticis latera, torques jugulum et semitorques pectus cingens,

porro macula rotundata pone aurem et in crissi quovis latere, nec non macula oblonga

in cervice et scapulis, sicuti striae vel maculae sparsae in tectricibus alanun candidae.

Pectus cum dorsi anteriore parte et tectricibus alarum minoribus coerulescente et fusces-

cente cinereum. Abdomen cinereo-fuscum. Hypochondriorum média et posterior pars

castaneae. Rémiges et rectrices fusco-nigrae. Spéculum alare violaceum, nitidum, albo et

nigro terminatum. Pedes griseo-olivacei.

Species unica: Fuligula (Phlyaconetta) histrionica. (Anas histrionica Linn.)

Observatio. Pblyaconettae ob rostri unco magno, modice hamato instructi (iguram

et colorem, porro ob ptiloseos frontalis, genalis et mentalis rationem, nec non ob marium
Mémoires Se. naturelles T. VI. O
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ptilosi nuptiali indutorum picturam admodum varicgatam, quamvis peculiarem, nominatim

ob <ndam et mentum, nec non dorsum crissnm et caudam atris, abdomen fuscum, caudae

figuram et pedum caudaeque colorem Polystictis sine dubitatione approximari debent. Cum

Hareldis Pblyaconettae unci rostralis magnitudine, caudae figura et quodammodo etiam

feminarum et juniorum colore conveniunt. Quoad rostri figuram (unci rnagni insterstio

narium osseo plus duplo latioris ratione excepta), lamellulas mandibulae distincte biseriatas,

sicuti ptiloseos frontalis genalis et mentalis rationem Pblyaconettae cum Clangulis, nominatim

cum Clangxda albeola baud refutandam affînitatem praebent. Phlyaconettas tamen, affinitates

modo laudatas respicientes, non ipsis Clangulis (Grayi aliorumque exemplo) vel Polystictis,

vel Polystictis et Hareldis Ilareldarum nomine cum Keyserlingio et Blasio, vel denique

Uareldae glaciali cum Bonapartio adscribere possumus, sed pro typo inter Polystictas,

Hareldas et Clangulas intermedio potius declarare debeamus, nisi colorum distributio in

Pblyaconettarum feminis observanda baud recusandam similitudinem cum Melanettarum,

nominatim Fuligulae (Oedemiae) perspicillatae et nigrae et quodammodo etiam cum Fuli-

g-ularum (nominatim Fuligulae marilae et cristatae) feminis et avibus junioribus offerret.

Pldyaconettae igitur affinitatibus laudatis omnibus respectis subgeneris proprii typum prae-

bebunt, primo loco Polystictis et Hareldis (H. glaciali) (ob plurium notarum numerum),

altero loco Clangulis, tertio Melanettis et Fuligulis propriis affinera, ob unci rostri et

caudae rationem et affinitates reliquas cum Polystictis et Hareldis ei communes Thalas-

sonettinis potius quam Fuligulinis adjungendam, sed a Tbalassonettinis transitum ad Fuli-

gulinas, nominatim ad Clangulas parantem.

CAPUT IV.

FLLIGULAE (LAMPRONETTAE) FISCHERI

MiïRIS AEDLTI DESCRIPTIO.

(Cf. Tabulae nostrae Fig. I.)

Habitus generalis quoad figuram et picturae rationem et colorum distributionem in

universum Somateriarum. Rostrum (ïab. Fig. 1,2, 3) magis anatinum ad anserini typum

parum accedens, longitudine, quoad corporis molem, magis cum rostro Somateriae mol-

lissimae, figura magis cum Fuligulae spectabilis congruiun, versus frontem minus adscendens,

apicem versus vix dilatatum; in Specimine nostro exsiccato (lavissimum quidem, madefactum

vero griseo-olivaceum et flavescens, quem quidem colorem in vivis animalibus verisimiliter

habere videtur. Paratonorum ejus maxillarium modice compressorum margines medio satis

arcuati, antice et postice adscendentes, limbo interno quovis latere lamellulis parum con-
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fertis 35— 37, supra ipsum marginem inferiôrem paratonorum ex parte denticulorum mini-

morum forma prominentibus (cf. Tab. fig. k a) in lineae spatio binis iastructi. Dorsum rostri

lateribus modice convexum, medio depressum, apice modice deflexum. Uncus apicalis maxillae

apicem totum occupans, interstitio nasali oseo multo latior, margine inferiorc rotundato

ore clauso modice supra mandibulam prominens, in marginis lateralis posteriore. parte

leviter excisus. ÎNarium aperturae satis parvae, in medio circiter rostri incipientes, sed

paulisper ante médium antrorsum elongatae, parte anteriore et inferiore antrorsum et deorsum

patulae et nudae, média et posteriore penuulis brevibus e ptilosi frontali prodeunlibus

tectae; ut in Anatibus et Anseribus, rostri dorso multo magis quam paratonorum margi-

nibus inferioribus approximatae. IMandibula paullo magis quam in Somaferiis elongata et

subeurvata, pagina externa tantum, non etiam margine superiore, lamellulis circiter 50,

mediocribus, uniseriatis, salis confertis (Tab. Fig-. 3), supra mandihulae marginem superiorem

denticulorum minimorum forma prominentibus (Tab. Fig-

. k. b), in apice mandibulae de-

ficientibus instructa. Mandibulae apex (myxa) latiuscula, infra parum convexa. Frons tota,

nec non g-enae et rostri laterum (paratonorum) superius dimidium ab oris ang-ulo ad narium

anterius dimidium usque pennulis brevibus, sericeis, confertissimis, subrig-idis, retrorsuin

verg-entibus, supra nares depressis, in g-enarum lateribus et frontis superiore parte elevatis

obsessa. Pennae in frontis et g-enarum anteriore parte albae, viridi plus minusve laete

vel sordide lavatae, in g-enarum posteriore et frontis média parte tenuissime et pallidissime

subfusco-aurantio iiroratae. Ptilosis frontalis triangularis, marg-ine antico subrotundato, e

pennulis brevissimis composito supra ante nares prominens. Pennae oculorum ambitum

occupantes breviusculae, substrictae, densissimae, sericeae, eminentiam hexagonam vel sub-

pentag-onam, rotundatam, pone oculorum cantbum posteriorem et infra oculos lafiorem

ante oculum angustiorem, a fronte versus occiput per oculum dimensam, diametrnm I V ",

a margine superiore versus temporum et genarum inferiôrem partem i" i
"' diametrnm

offerentem constituunt. liminentiae modo descriptae pars centralis albida, sed fuscescente

et rufescente aurantio subpallido laete irrorata apparet. Eminentiae pars marginalis contra

limbum non semper rotundatum, sed locis singulis satis angulatum, atrum, in fronte,

praesertim in média et superiore parte ejus latiorem (2—3 latum), antice et prope tem-

pora angustiorem (1
" latam), in margine inferiore autem angustissimum et antice 1ère

obsoletum sistit, qui e posteriore inferiore angulô lineam subobliquam, atram in ptiloseos

temporalis sulcum emittit, margine anteriore vero linea arcuata, candidissima, angusta

terminatur. Frontis posterior pars et vertex subsordide alba, fusco-aurantio pallidissime

lavata, ob eminentiam ocuios ambientem, angusta, depressa. Occiput modice convexum,

cum cervice laete viride, sed Uavicans et sericeo-nitens. Tempora parte inferiore sulco

ptiloseos impresso lineari, subobliquo, ab angulo posteriore inferiore eminentiae oculos

ambiente originem ducente, obli(jue versus collum et cervicem directe in medio, ut jam

notavimus, atro notata conspiciuntur. A genis versus cervicem et colli lateris superiorem

partem, sub eminentia pennacea oculos ambiente, area laetissime e subcoerulescente viridis,
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sericeo-nitens, fere falcata discurrit, quao e limbo superiore processulum subtriangularem

longiorem, angustiorein, versus marginem eminentiae ocularis anteriorem, breviorem vero c

parte sua latissima versus eminentiae dictac marginem posteriorem emittit, in limbo inferiore

autem linea angusta, candidissima terminatur. Ptilosis mentalis triangularis, longissima, narium

anteriori parti opposita, albida, parum flavescens. Mentum, temporum inferior pars et

collum alba, vix parum flavicantia. Juguhim et pectus cum bypochondriis, femoribus et crissi

laterum posteriore parte e fuscescente obscurius subnigricante-cinerea , apicibus pennarum

laceris, fuscescentibus vel albidis, scapis supra ultra médium fuscis, basi albis, plumulis

basalibus albis vel albidis. Abdomen, crissi inferior pars et tectrices caudae inferiores

cinereo-fusca , nigricantia, plumulis basalibus e cinerascente albidis vel cinerascentibus.

Dorsi anterior pars (auchenium) inde a nucha, nec non dorsi mediae partis (interscapulii)

anterius dimidium cum tectricibus alae superioribus minoribus et remigibus secundariis inter-

nis elongatis atque acuminatis, falcis forma retrorsum et deorsum supra rémiges primarias

et secundariarum externarum apices deflexis, apicibus acuminatis autem antrorsum directis,

nec non macidis triangularibus, maximis a crissi lateribus incipientibus et sub alarum apicibus

versus hypocbondria ascendentibus cum scapularibus acuminatis candida, vix levissime flaves-

cente vel virescente irrorata. Dorsi medii (seu interscapulii) pars posterior pennas anteriores

albas vel medio pallide cinerascentes, lateribus candidas vel pallide cinereas albo tenuissime

et angustissime abrupte undulatas posteriores vero cinereas subpallidas offert. Dorsi posterior

pars cum uropygio et tectricibus caudae superioribus fuscescente cinerea, parte anteriore

pallidior magisque cinerascens, posteriore cum tectribus caudae superioribus paulo obscurior

magisque fuscescens. Alae subfalcatae, subangustae, breviusculae vel vix médiocres, caudae

basin apicibus attingentes. Rémiges primariae decem, modice acuminatae, facie superiore

fusco-nigrae, apicibus et marginibus pallide fuscescentes et subcinerascentes , scapis medio

pallide fuscis, basi albis, summis apicibus albicantibus. Prima et secunda reliquis longiores.

Hemiges secundariae decem externae (i. e. alae exterius dimidium occupantes) haud elongatae,

brevissime vel breviter acuminatae, novem externae earum remigibus concolores, sed magis

nigricantes, apice tenere albo limbatae, décima earum dimidio externo nigro-fusca, dimidio

interno alba. Rémiges secundariae internae totae cum scapis candidae, valde acuminatae,

elongatae, falcis instar deorsum et retrorsum, apicibus autem antrorsum supra rémiges

primarias dellexae. Scapulares et numérales subrectae (non ut in Fuligula Stelleri ex part*

apicibus falcatae) modice elongatae et acuminatae, pariter candidae, vix tenuissime vires-

centes. Tectrices alarum mediae satis magnae remigibus concolores, sed apice plus minusve

distincte vel tenere et anguste albo limbatae eoque speculi alaris rudimentum cum remiguro

secundariarum apicibus quodammodo parum indicanles. Tectrices majores seu posteriores

seu tectrices remigum primariarum a remigibus secundariis in ala complicata obtectae

oblongae, satis angustae, alulae pennis conformes et cum iis remigibus primariis concolores.

Alae margo anterior seu bumeralis candidus, inferior antice candidus, vix cinereo et fusco

notatus, postice candido et fusco-cinereo maculatus. Alarum tectricum inferiorum ante-
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riorum seu minorum anteriores et latérales albae, reliquae e fuscescente cinerascentes,

pallidae, albo hinc inde maculatae; scapis medio albis, marginibus lateralibus fuscis. Alamm

tectricum inferiorum posteriores remigibus primariis concolores, sed scapis apice fuscis.

Rémiges primariae pagina interiore pallide cinerascentes, fuscescente lavatae, scapis albis.

Cauda brevis tarso fere duplici longitudine aequalis, subquadrata, e rectricibus qua-

tuordecim composita, quarum mediae reliquis panun longiores, latérales mediis sensim

breviores evadunt. Caudae superior faciès remigum superiori faciei concolor, sed magis

cinerascens, inferior remigum inferiori paginae pariter concolor. Tectrices caudae superiores

modice elongatae et acuminatae, rectricum médium superantes iisque scapis apice nigrican-

tibus exceptis concolores. Tectrices caudae inferiores rectricum médium parum superantes

crisso concolores. Pedes magis quam in longe plurimis Anatidum speciebus extra aequi-

librium inserti caudaeque approximati. Pennae fémorales satis elongatae tibias parte infima

nudas reticulatas involventes. Tarsi satis lali, brevissimi, nigricante et cinerascente olivacei,

flavescente parum imbuti, antice supra digitum quemque scutellorum transversalium subte-

tragonorum vel subhexagonorum série unica, supra digitum internum minus apparente et

brevissima obsessi, lateribus et postice satis tenere reticulati. Digiti modice elongati supra

scutellorum transversalium série unica obsessi, fusco- et olivaceo flavescentes. Digitus

médius et internus sine ungue dimensi longitudine aequalcs. Membrana natatoria, exceptis

limbis digitalibus ejus scutellis réticulatis majusculis, subseriatis digitis concoloribus obsessis,

tenere reticulatim squamulata, fusco-nigra, subolivascens, flavido obsoletissime punctulata.

Digitorum anteriorum internus margine interno cute reticulatim scutellata satis angusta

limbatus. Digitus posticus infra membrana latissima ipso digito triplo latiore limbatus.

MENSURAE
MARIS ADULT1.

A rostri apice ad caudae apicem 21 2

A rostri apice ad oris angulum 2 2

Rostrj latitudo in apice ante uncum 6 1

/,

Rostri latitudo in basi in regione oris anguli .... 10

Rostri latitudo ante narium anteriorem marginem . 8

A rostri apice ad narium anteriorem marginem ... 1

A maxillae inferiore margine ad nares fc

Ab angulo oris ad mandibulae marginem apicalem . 2

A naribus ad oculum . . . 1 8

A rostri apice ad cervicem k 5

A margine bumerali alae ad remigum apicem ... 10

Caudae longitudo cum tectricibus dimensa in medio 3 ^

Tarsorum longitudo 1 8

Tarsorum latitudo lateralis in medio 5
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Digitorum anteriorum interni longitudo ad unguem . I
" 6'

« « medii longitudo 2 '/

« « externi 2 '

Digiti postici longitudo sine ungue 7
1

Latitudo ejus in medio 1

Mcmbranae ejus latitudo in medio
, . . 3

Spécimen unicum masculum bene conservatum irt Americae Borealis Sinus Nortoni

Norton Sund) insula Steffens, hodierno tempore Sli
- Michaelis nomine designata, sub 63y2

°

laliludinis sita occisum Wosnesenskio debemus. Valdopere itaque dolendum feminam

adbuc ignotam esse, et specimina plura aliis Museis communicanda hucusque non exstare.

Latnpronetta Fischeri ceterum avis rarissima esse videtur, quum hucusque diligentissimis

adéo Americae borealis Ornitbologiae cultoribus et Anglis promis iguota remanserit.

CAPUT V.

DE FULIGULÀE (LAiMPRONETTAE) FISCHERI

AFFINITATIBDS MIMAIVERSIOHES fiMEDAM.

Habitu generali, nominatim pedum et digitorum ratione et praesertim colorum distri-

butione Fuligulam Fischeri magnam affinitatem cum Fuligula Stelleri et imprimis cum

Fuligula mollissima et spectabili offerre supra quidem variis locis indicavimus. Quo clarius

autem similitudines (affinitates) et differentiae inter species modo commemoratas et alias

nonnullas observandae pateliant, pauca adhuc addenda erunt.

Fuligula Fischeri capite albo viridi et atro picto, porro collo, nec non tectricibus

alarum minoribus et mediis candidis cum speciebus tribus commemoratis in universum

convenit. Unco rostri magis hamato et lamellularum maxillarium et mandibularium ratione,

porro maculis suprafemoralibus albis, speculi alaris sericeo-nitidi absentia, dorsi anteriore

et média parte albis, sicuti caudae brevis magis quadratae figura autem aperto ad Soma-

terias proprias (Fuligulam mollissimam et spectabilem) Fuligula Fischeri propius accedit

et a Fuligula Stelleri differt. Notis ceterum pluribus, sicuti naribus supra pennis obtectis,

ptilosi frontali et genali valde evolutis et confluxis, rostri figura, oculis eminentiis penna-

ceis cinclis aliisque notis subgeneris Lampronettae characterem constituentibus Fuligula

Fischeri a Fuligula mollissima, spectabili et Stelleri diversissima invenitur.

Nihilominus tamen, quiun, ut supra demonstravimus, Fuligula Fischeri majori notarum

numéro ad Fuligulam mollissimam et. spectabilem accédât longe majorera affinitatem cum

bisce speciebus, quam cimi Fuligula Stelleri praebebit.
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Fuligidam Fischeri cum Fuligula spectabili accuratius comparantes et singularum

specierum similitudiues et difterentias perpendentes , exclusis diversitatibus Lampronettarum

divisionem componentibus, quae sequuntur relationes proponi posse videntur.

Lampronetta Fischeri magnitudine, rostri anterioris partis figura generali, praesertim

etiam mandibulae apice infra minus convexa magis cum Fuligula spectabili convenit, cer-

vicis colore viridi, scapularibus et remigibus secundariis internis (deorsum falcatis) albis,

nec non rostri et pediun colore olivascente autem cum Fuligula mollissima majorem

affinitatem praebet. Qua de causa etiam Fuligula Fischeri, si affinitates modo allatas solas

respicere velles inter Fuligidam mollissimam et spectabilem ponenda fuisset. Talem autem

agendi rationem ob natatu dignissimarum differentiarum supra allatarum praesentiam zoo-

logorum exactiorum nemo probare posset.

Remotioris gradus affinitates pariter respicientes invenimus, ptiloseos frontalis invicem

confluxarum ratione et speculi alaris nitidi absentia Fuligidam Fischeri ad Fuligulam

(Hareldam) glacialem quodammodo accedere, quamvis in Fuligula glaciali ptilosis genalis

et frontalis brevissimae sint et a naribus remotissimae observentur. Rostri figura Fuligula

Fischeri Fuligulae glaciali pariter quodammodo appropinquatur. Fuligulae glacialis rostrum

tamen basi latius et altius atque apice supra minus depressum et acutius uncoque terminali

acutiore magisque prominulo lamellulisque rarioribus instructum observatur. Fuligula

(Camptorhynchus) labradora facie, colli superiore parte et alarum tectricibus albis cum

Lampronetta minorem affinitatem praebet. Ptilosi frontali elongata denique. Fuligula (Me-

lanetta s. Oedemia) perspicillata Fuligulae (Lampronettae) Fischeri quodammodo affinis

invenitur.

TIHII.IK EXPLICATIO.

Figura 1.

Fuligula (Lampronetta) Fischeri
i

/s magnitudinis naturalis.

Figura 2.

Capitis ejus superior faciès '

2
magnitudinis naturalis.

Figura 3.

Rostrum a Iatere inspectum magnitudine naturali.

Figura 4.

Maxillae (a) et mandibulae (6) interior faciès magnitudine naturali.
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CATALOGUE DES INSECTES
RECUEILLIS PAR FEU BL LEHMANN

AVEC LES DESCRIPTIONS DES NOUVELLES ESPÈCES

PAR

HI. AIÉNTÉTRIÉS.

COLÉOPTÈRES PENTAMÈRES,

(Lu le 22 janvier 1847.)

AVEC DEUX PLANCHES.

CARABIQUES.

N. 1. Cicindela cainpestris. Lion. Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. I. p. 59. N. 55.

Turcomanie.

2. Cicindela decempustulata . N. PI. I. iig. 1.

Oblonga, depressa, herbaceo-viridis, antennarum basi, tltorace sublus, pectore, elytrorum

sutura et margine, femoribus tibiisque rubro-aureis, labro elytrorumque maculis

utroque quinque albis, abdomine caeruleo.

Long. 7'/
3

lignes. Larg. 3 lignes.

Cette espèce, par sa forme aplatie et par ses couleurs, ressemble beaucoup à la

C. cainpestris, Linn. , mais elle est plus grande et proportionnellement beaucoup plus al-

longée , surtout les élytres qui sont très planes et presque parallèles. La tête est plus

large entre les yeux et plus plane; le corselet ne m'a paru différer que par la partie la-

térale et l'angle de la base qui sont d'un rouge doré brillant. Les élytres sont d'un beau

vert herbacé qui s'éclaircit vers les bords latéraux, lesquels sont d'un rouge doré brillant;

la suture est de teinte dorée un peu plus pâle; elles présentent chacune cinq points blancs

dont les latéraux sont plus éloignés du bord que chez la.C. campestris ; celui de l'angle

Mémoires Se. naturelles T. VI. *ï
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de la base manque entièrement; le point, qui semblerait être l'extrémité de la tache en

croissant, que l'on remarque chez beaucoup d'espèces de ce genre, est petit et rond; le

second point situé un peu au dessus de la moitié de l'élytre, et un peu plus près du

bord latéral, est plus grand, presque triangulaire, et se prolonge un peu en une pointe,

laquelle va presque rejoindre le troisième point qui est situé plus bas et près de la suture;

ce dernier est presque rond, et se termine en une petite pointe dirigée vers le point su-

périeur, de manière que ces deux points simulent assez une bande oblique interrompue à

son milieu; le quatrième point est arrondi et situé près de l'extrémité de l'élytre et non

loin du bord latéral; enfin le cinquième en forme de virgule transversale occupe l'extré-

mité postérieure de l'élytre, et représente avec le précédent la lunule de l'extrémité qui

serait également interrompue.

D'après un seul individu pris à Dokhara (8 avril).

3. Cicindela hybrida, Linu. Fabr. Dej. Spec. des Coléopt.
t
T. I. p. 64. N. 47.

Steppes des Kirghises.

4. Cicindela maritima, Dej. Spec. des Coléopt. T. I, p. 67, N. 50.

Sur les rives de la Bjelaïa.

5. Cicindela soluta, Meg. Dej. Spec. des Coléopt. T. I, p. 70, N. 5t.

Steppes des Kirghises.

6. Cicindela Sahlbergi, Fisch. Entomogr. de la Russie T. III. p. 20. Dej. Spec. des

Coléopt. T. II, p. 423, N. 135.

— var. Karelinii, Fisch. Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou, 1832, p. 432.

Steppes des Kirghises.

7. Cicindela cliiloleuca, Fisch. Entom. de la Russie T. I, p. 5, N. 2, Tab. I, fig. 2.

Dej. Spec. des Coléopt. T. I, p. 79, N. 64.

— var. parallela.

Turcomanie.

8. Cicindela decipiens, Fisch. Entom. de la Russie, T. III, p. 38, Tab. I,* fîg. 14.

Novaïa Alexandrovskaïa.

9. Cicindela descrticola, Fald. Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou 1836, P. 355,
Tab. VI, fig. 1, 2.

— propinqua, Chaud.

Turcomanie.

10. Cicindela littoral!*, Fabr. Dej. Spec. des Coléopt, T. I, P. 104, N. 87.

Steppes des Kirghises et novaïa Alexandrovskaïa.

11. Cicindela obliqne-fasciata, Adams Mém. des Natur. de Moscou, T. V. p. 280.

— descendent, Fisch. Entom. de la Russie, T. III, p. 35, Tab. I, fig. 5.
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— var. obscure-caerulescens.

Turcomanie.

12. Cicindela germanica, Linn. Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. I, p. 138, N. 118.

Steppes des Kirghises.

13. Cicindela gracilis, Pall. Fisch. Dej. Spec. des Coléopt. T. I. p. 139. N. 119.

Steppes des Kirghises.

ik. Cicindela Daurica, Mannerh. Motsch. Ins. de Sibérie p. 33, fig. 18.

Steppes des Kirghises.

15. Polystichus fasciolatus, Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. I. p. 194.

Orenbourg.

Le véritable Polystichus fasciolatus, Rossi, — discoïdeus, Stev. Dej. Spec. des Coléopt.

T. I. p. 196, se trouve réellement en Russie, quoi qu'en dise Mr. IMotschuIsky;

Mr. Parreyss en a rapporté de la Crimée, je l'ai pris aux bains du Caucase, et Mr.

le Cte. de Mannerheim possède aussi un exemplaire de cette dernière contrée.

16. Polystichus forevipennis, N.

Rufo-piceus, corpore subtus pcdibusque pallidioribus ; thorace versus basin levius angus-

tato; elytris thorace duplo longioribus, fusco-piceis, vitta lata humerali ultra médium

protensa rufescente.

Long. 37
2

lignes. Larg. lVa
ligne.

Il est très voisin du P. vittatus, Brullé, (fasciolatus, Oliv. Fabr. Dej.) mais on peut

l'en distinguer à l'aide des caractères suivans: La tête et le corselet sont d'un brun fer-

rugineux moins foncé que chez le P. vittatus, les yeux m'ont parus un peu moins saillants;

le corselet est un peu moins large à sa partie antérieure et un peu moins rétréci à sa

base, la ligne du milieu est plus fine et assez marquée; les élytres sont beaucoup plus

courtes que celles de l'espèce comparative, elles ne sont guères que du double de la

longueur du corselet, un peu plus étroites, colorées à peu près de même, si ce n'est que

le brun de la partie postérieure envahit l'élytre un peu davantage; elles sont striées de

la même manière, mais les intervalles sont un peu plus convexes, et les points imprimés

sont bien marqués et plus serrés.

Turcomanie.

17. CHycia dimidiata, N. PI. I, fig. 2.

Oblonga, deplanata, rufo-testacea, undique remote punctata; thorace cordato, profonde

canaliculato , transcersim striguloso, angulis posticis obtusis, extrorsum prominulis;

elytris sublinearibus , tenue punctato-striatis, margine latorali explanatis, postice

dimidiatim fusco-piceis.

Long. 2'/j lignes. Larg. 1 ligne.
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Cette espèce a tout-à-fait la forme de la Glycia ornata, Kl., mais elle est beaucoup

plus petite et sa couleur sert surtout à l'en distinguer.

Elle est d'un jaune ferrugineux, ayant plus de la moitié postérieure des élytres d'un

brun roussàtre; la tête est allongée, applatie, et ainsi que le corselet sont couverts de

points imprimés peu profonds, mais assez serrés. Le corselet est en coeur, et ses angles

postérieurs sont assez saillants; il est presque plane, et outre les points imprimés on re-

marque des rides transversales assez serrées; la ligne longitudinale est large et assez pro-

fondément imprimée. Les élytres sont de forme oblongue, couvertes de stries fortement

ponctuées, avec les intervalles présentant des points imprimés irrégulièrement placés. Les

pattes sont de teinte un peu plus claire que le corps.

La Glycia virgata, Motsch. Insect. de Sibér. p. 40, N. 30 ne peut appartenir à ce

genre, ses palpes filiformes et sa forme convexe sont des caractères suffisants pour en

faire un nouveau genre.

Kisil-Koum. — Juillet.

18. Cymindis picfa, Pall. voyage, I, p. 274.

Anomoeus cruciatus, Fisch. Entom. de la Russie T. I, p. 128, Tab. XII, fig. 2.

Cym. cruciatus, Dej. Spec. des Coléopt. T. I, p. 203, N. 1.

Turcomanie.

19. Cymindis lndroao. Ménétr. Catalog. raison, p. 98, N. 303. Fald. Faun. trans-

caucasic. T. I, p. 8, N. 6.

Samarkand.

20. Cymindis accehtifera, Zubk. Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou 1833, p. 313.

INovaïa Alexandrovskaïa.

21. Cymindis lateralis, Fiscb. Entom. de la Russie T. I. p. 120, Tab. XII, iig. 1.

Dej. Spec. des Coléopt. T. I, p. 20V, N. 2.

Orenboure.

22. Cymindis palliata, Stev. Fisch. Entom. de la Russie T. I, p. 22, Tab. XXXVII,

Tiircomanie.

fig. 3.

23. Cymindis ançularis, Gyll. Dej. Spec. des Coléopt. T. I, p. 212, N. 12.

Steppes des Kirghises.

2*. Cymindis binotata, Fisch. Entom. de la Russie T. I, p. 121, N. 2, Tab. XII,

fig. 2. — Dej. Spec. des Coléopt. T. I, p. 213, N. 14.

Novaïa Alexandrovskaïa.

25. Cymindis sellata, Gebl. Bullet. de l'Acad. de St. Pétersbg. 1842.

Très commune sous le fumier à Kouwan-Darïa , au mois de Mai.
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26. Cymindis décora, Fisch. Bull, de la Soc. des Nat. de Moscou, 1829, p. 370.—

Motsch. Insect, de Sibér. p. 53. Tab. II, fig. t3.

Novaïa Alexandrovskaïa.

27. Cyinindis 4-signata N. PI. I, fig. 3.

Elongata, nigro-picea; thorace cordato, remole punctato, angulis posticis obtusis, oblique

truncatis superne prominulis; elytris subtiliter punctato-striatis, interstitiis sèriatîm

punctulatis, macula magna oblonga humerali àlteraque minore subrolundata pone

médium pallidis; ore anlennisque rufo-lestaceis ; pedibus pallide-ferrugineis.

Long-. 3'/
3

lignes. Larg. 1"
4

ligne.

Cette espèce ressemble par ses couleurs au Dromius k-maculatus, mais la ponctuation

du corselet et des élytres m'engage à la placer avec les Cymindis, bien que le dernier

article des palpes labiaux ne soit pas sécuriforme, mais presque cylindrique et tronqué à

l'extrémité; la Cymindis ornata, Stev. se trouve dans le même cas, si ce n'est que ce

dernier article des palpes est un peu plus large.

Elle est beaucoup plus grande et plus allongée que le Dromius k-maculalus ; la tète

et le corselet sont de couleur brune, ce dernier est bordé antérieurement de teinte plus

claire; la bouche et les antennes sont d'un jaune roussâtre. Le corselet est en coeur

avec les angles postérieurs coupés obliquement, et dont la pointe supérieure est assez

saillante; la ligne longitudinale du milieu, qui n'atteint ni la base ni la partie antérieure,

est assez profondément marquée; le corselet est convexe et couvert de points moins gros

et moins profonds que ceux qui recouvrent la tête, et de plus il présente un grand nombre

de rides transversales plus ou moins marquées. Les élytres sont allongées, étroites, et un

peu plus larges vers 1 extrémité; elles sont d'un brun foncé, décorées chacune de deux

taches d'un fauve pâle; la première embrasse la partie humérale, puis descend jusque vers

le milieu de l'élytre où elle se termine en pointe arrondie, la seconde, de forme à peu

près ronde se trouve à égale distance de la tache supérieure, du bord latéral et de la

suture; les élytres sont finement striées, les stries sont couvertes de points imprimés très

serrés, et les intervalles offrent chacun une rangée de points imprimés qui ne sont pas

fort régulièrement alignés. L'abdomen est brun, et les pattes sont d'un jaune ferrugineux

pâle.

Samarkand.

28. Cymindis simplex, Zubk. Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou, 1833, p. 312.

Novaïa Alexandrovskaïa.

29. Cymindis cylindrica, Motsch. Insect. de Sibér. p. 5k, N. 36, Tab. H, fig. 6.

Steppes d'Orenbourg.

30. Cymindis miliaris, Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. I, p. 216, N. 17.

Steppes d'Orenbourg.
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31. Cymindis rufescens, Gebl. Bullet. de l'Acad. de St. Pétersb. 1844.

Samarkand.

32. Cymindis cingulata, — Dromius cingulatus, Gebl. Bullet. de lAcad. de St. Pétersb.

1842. Àgatus f'asciatus, Motscb. lnsect. de Sibér. p. 42, N. 32, Tab. II, fig. 4.

Je me range à l'avis de Mr. le Cte. de Mannerheim qui pense que cet insecte

doit plutôt être placé parmi les Cymindis, à cause de ses palpes labiaux qui sont forte-

ment sécuriformes; il ressemble beaucoup, par sa forme et par la pubescence de ses

élytres, à la Trichis maculata, Kl. mais non seulement cette dernière a les palpes fili-

formes, mais les crochets des tarses sont simples, tandis qu'ils sont dentelés en dessous

chez notre espèce.

Depuis Tioumen-baï, jusqu'à Bakali, sous les pierres, au mois d'avril.

V.i. Dromius plagiatus, Duft. — corticalis, Dufour. Dej. Spec. des Coléopt. T. I, p.

245, N. 14.

Orenbourg.

34. Dromius impuiictatus, Motsch. lnsect. de Sibérie, P. 63, N. 69.

Il est à peine distinct du D. glabralus, Duft. Dej.

Orenbourg.

35. Dromius exclamationïs, N. PI. I, p. 4.

Elongalus, nigro-œncus, nitidus subtilissime creberrime punctalatus, tibiis tarsisque piceis;

thorace subcomexo, latitudine parum longiore, medio canaliculato , antice posticeque

leviler transversîm impresso, angulis basalibus oblique truncatis; elytris elongatis,

obsoletissime slrialis, utroque vitta longitudinali ab humero ultra médium extensa

maculaque pana anle apicem albescentibus.

Long. l
3
/4

ligne. Larg.
2
/3 ligne.

Il est assez voisin du D. corticalis, Dufour, Dej., mais il est plus grand et propor-

tionnellement plus allongé, surtout les élytres; les taches blanchâtres de celle-ci sont

autrement disposées, savoir: la tache numérale à sa base, occupe presque la moitié de la

largeur de l'élytrc et touche sa partie latérale, puis elle se rétrécit subitement à son côté

externe et se prolonge, ainsi étroite, jusqu'à un peuplus de la moitié de l'élytrc; enfin plus

bas, vers le quart postérieur de l'élytre, se trouve une petite tache à peu-près ronde, ce

qui simule un peu un ! point d'exclamation.

Bokhara, — en février.

36. Lebia crux-minor, Linn. Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. I, p. 261, N. 9.

var. minor, maculis elytrorum anticis magis remotis, femoribus libiisque apice

magis infuscatis, an L. intcrmedia, Gebl. in Dej. Spec. T. I, p. 262?

Pays des Bachkires.

37. Lebia geiiiculata, Mannerh. Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou 1837. N. I, p. 38.

Samarkand.
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38. Lebia trimaculata, Gcbl. Ledebour*s Reise III, p. 33, N. 4. Dej. Spec. desColéopt.

T. V, p. 37. N. 35.

Steppes des Kirghises.

39. Lebia trisiçnata, N. PI. I, fig. 6.

Rufo-teMacea , coleopteris maculis posticis tribus, una oblonga suturait communa, alteris

minoribus obliquis versus latera, pectore abdomineque nigris; thorace latiore , sub-

comexo, remote punclato.

Long. 22

/3 lignes. Larg. l
l

/2 ligne.

Elle est très voisine de la L. trimaculata , Gebl. mais cependant on peut 1 en dis-

tinguer. Le corselet est de moitié plus large que la tête, l'impression de chaque côté de

la base est plus profonde et la surface est plus visiblement ponctuée. Les élytres m ont

paru un peu plus étroites, leurs stries et leurs points un peu plus marqués, et la tache

commune est un peu en pointe, puis les deux taches latérales sont oblongues et, non

rondes, et de plus placées obliquement; enfin les pattes sont entièrement d'un rouge fer-

rugineux, tandis que les cuisses de la L. trimaculata sont noires.

Turcomanie.

40. Brachimis nigricornis, Gebl. Ledebour's Reise, III, p. 29. N. 2. Dej. Spec. des

Coléopt. T. V. Suppl. p. 429, N. 70.

Steppes d'Orenbourg.

41. Brachimis crcpWans. Linn. Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. I. p. 318, N. 30.

Steppes des Kirghises.

42. Brachimis explorions. Duft. Dej. Spec. des Coléopt. T. I, p. 320, N. 31.

var. B. pusillus, Menetr.

Steppes des Kirghises.

43. Brachimis 4-pustulatus, Dej. Spec. des Coléopt. T. V, Suppl. p. 432, N. 74.

B. k-guttatus, Gebl. Ledeb. Reise, III, p. 29.

B, k-maculatus , Zubk. Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou 1833, p. 314.

var. ? k-punctatus, Motsch. Insectes de Sibér. p. 68, N. 79.

var. antennarum articulis 3, et 4 infuscatis, elytrorum macula antica minuta.

Turcomanie.

44. Brachimis hamatus, Fisch. Entom. de la Russie, T. III, p. 109 (note).

— Eversmanni, Mannerh. Menetr. Catal. rais. p. 100, N. 311.

Turcomanie.

45. Brachimis cruciatus, Stev. Dej. Speç. des Coléopt. T. I, p. 324, N. 39.

var. duplo minor, elytris posterais versus suturam subcostatis, pedibus rufb-teslaceis.

Turcomanie.
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k§. Corsyra fusilla, Fisch. (Cymindis) Entom. de la Russie T. I, p. 123, Tab. XII,

fig. 3. — Dej. Spec. des Coléopt. T. I, p. 327, N. 1.

Orenbourg.

Genre HARPACTJES.
La bru m bisulcaluin , bifidum, lobis apice fasciculosis.

Mandibulae validissimae, arcuatae, interne sirigulosae, externe punctatae; sinistra latere

interno multidentata vel subserrata, dentibus obtusis; dextra dente unico basait', ce-

lerum edentula.

Maxillae elongalae, tenues, lineares, cultriformes , apice incurvo, intus dense et longe

ciliatae.

Palpi elongati; maxillares externi articulo ulliino penultimo fere duplo breviore, sub-

securiforrni exlrorsum oblique-rolundalo , interni articulo ulliino elongato penultimi

fere longitudine , curvato apice subacuminato ; labiales articulo ullimo penultimo

triplo breviore, extrorsum incrassato, apice ipso rotundato ibique triplo quant basi

crassiore.

Mentum excavatum, late emarginatum , lobis lateralibus rotundatis, mm capite - incisura

vel canalicula transversa profunda in medio dilatata, articulatum; labio bilobo.

A ntennae corpore plusquam duplo breviores, tenues, articulis subcylindricis, vel exlror-

sum nonnihil incrassalis; primo subsequenlibus longiore et multo validiore, secundo

tertio fere duplo breviore.

Cap ut magnum, validum, fronte inaequali, profunde bifoveolala, supra lubrum pro-

filnde emarginata, verlice convexo intumido.

Thorax cordatus, caput arcte amplectens, anlerius longitudine duplo latior, lateribus

antrursum valde rotundatis, explanato-marginatis, posterais valde angustatus, versus

basin constrictus, margine basait subsinuato, angulis retrorsum productis sublobatis,

dorso convexus, posterais declivis.

Elytra connata, suborbiculata , lalitudilie lamen paulo longiora, explanato-marginata,

dorso convexa, apice sinuata.

Pedes longi; tibiae anticae apicem versus sensim dilatatae, exlus inermes, intus profunde

emarginatae, supra emarginaturam spina longa armalae; tibiae intermediae magis-

quam reliquae dilatatae compressae, intus modice, extrorsum autem pilis longis ri-

gidis densissime hirsutae; posticae sublineares, retrorsum non nihil arcuatae itlringe

pilis longis rarioribus ciliatae; tarsi tenues, (in ulroque sexu) simplices, pilis rigidis

inslructi, subtus laevcs.

L'Insecte qui nous occupe ici représente certainement l'une des plus intéressantes décou-

vertes entomologiques de notre époque; c'est un carabiqne qui doit prendre place dans la

tribu des Scarilides de Déjeau (Bipartis Latr.) où il forme assez bien la transition de

cette famille avec celles des Grapbiptérides, dont il rappelle la forme en général. Ses jambes
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longues et non palmées paraissent au premier abord un caractère fort singulier, et sous

ce rapport le place parmi les Enceladus, Siagona, Morio, Ozaena, Ditomus et Àpotomm
qui sont dans le même cas. L'échancrure du menton n'offre pas de dent, ainsi qu'on le

remarque chez les autres Searitides, ce qui obligerait peut-être de ne pas considérer ce

caractère comme distinctif pour cette tribu. Notre insecte, a le menton articulé., ce qui n'est

pas le cas chez les Encelades et les Siagones; c'est donc cette considération qui nous
engage à placer ce nouveau genre entre les Siagones et les Scarites.

A en juger d'après la conformation de la bouche, cet insecte carnassier doit être

des plus voraces, c'est pourquoi nous lui avons donné le nom d'harpactes du mot «rec

âçTiuXTïjç qui signifie brigand, qui se nourrit de rapine.

Wl. Harpactes Lehmaimi , A. PI. I. 7.

Niger nitidus, vertice et thoracis antico sparsim subtiliter punctalis', elytris leviter striato-

punctatis, interstitiis subtilissime punctulatis, alternis punctis aliquot majoribus hinc

inde conspersis.

Long. 15 lignes. Larg. 6 lignes.

Cet insecte est entièrement d'un noir luisant, avec l'extrémité du labre, les palpes

et les derniers articles des antennes brunâtres. La tête est grande, avec le front très

inégal et rugueux; sa partie antérieure est échancrée de manière à présenter deu\ lobes

terminés en pointes arrondies; entre les antennes se voit une ligne transversale, finement

imprimée, derrière laquelle on aperçoit de chaque côté une impression très profonde,

ce qui dessine sur le front une élévation plus ou moins large; la partie postérieure de la

tête est fortement convexe, et presque lisse, mais sur les côtés on voit des points imprimés

assez gros, et peu serrés; les yeux sont arrondis, petits et peu saillants. Le corselet est

fortement en coeur, son bord antérieur est presque droit, avec les angles un peu saillants

et arrondis; il est du double plus large que long, avec les bords latéraux très élargis

antérieurement et arrondis, puis le corselet se rétrécit brusquement et de chaque côté se

prolonge un peu en pointe dirigée en dehors; la base est légèrement sinueuse et un peu

échancrée dans son milieu; le corselet est en dessus très convexe avec une ligne longi-

tudinale assez profondément imprimée près du bord antérieur; il y a de chaque côté de

cette ligne une large impression transversale ; les bords latéraux et la base sont assez

largement rebordés et ainsi que la partie antérieure irrégulièrement ponctués, le reste do

la surface ne présente que des points très petits et éloignés les uns des autres. L'écusson

est petit, triangulaire, très finement granulé antérieurement, et présente près de sa base

un ou deux gros points imprimés; Les élytres sont un peu plus longues que larges, presque

orbiculaires, soudées à la suture, assez convexes, rebordées latéralement, et un peu sinuées

à l'extrémité; elles offrent chacune huit stries légèrement imprimées, sur lesquelles l'on

voit des points inégalement placés, mais plus gros sur la partie antérieure de l'élytre; al

base des élytres est un peu concave et couverte de petits points élevés et d'autres im-
Méraoires Se. naturelles T. VI. r
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primés, tous très serrés; les intervalles des stries sont presque lisses, si ce n'est qu'on re-

marque ça et là quelques points faiblement imprimés, mais ordinairement plus visibles et

plus nombreux sur le tiers antérieur des élytres.

En dessous le corselet est finement et irrégulièrement ponctué; la poitrine est mar-

quée de gros points, et l'abdomen est très rugueux; les cuisses sont, antérieurement surtout,

couvertes de points d'où sortent des poils roides et courts. La femelle se distingue sur-

tout par ses élytres plus orbiculaires et plus convexes.

J'ai donné à ce bel insecte le nom du Zélé Voyageur j\ qui la science est redevable

des nombreuses découvertes décrites dans cet ouvrage.

Très commun à Kisil-Koum, dans la terre, où il vit dans des trous

qu'il se creuse.

48. Scaritès lueida, Pall. voy. V, P. 493. Dej. Spec. des Goléopt. T. I, p. 369, N. 2.

En Turcomanie, dans les déserts sabloneux de Kara-Koum.

49. Scaritès saliims, Pall. Fisch. Entom. de la Russie T. IV, p. 120, N. 2. — Dej.

Spec. des Coléopt. T. I, p. 285, N. 19.

Turcomanie.

50. Scaritès eurytus, Fisch. Entom. de la Russie T. III, p. 119, Tab. V, fig. 3.

Djust-aliinai. Mai.

51. Scaritès Fiselieri, Zubk. Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou 1833. p. 315.

Turcomanie.

52. Scaritès cyliiidrinotus, Fald. Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou, 1836. p.

363. Tab. VI, fig. 4.

Novaïa Alexandrovskaïa.

53. Scaritès arenarius. Bon. Dej. Spec. des Coléopt. T. I, p. 396, N. 31.

Steppes de Kirghises.

54. -Clivina ypsilon, Godet, Dej. Spec. des Coléopt. T. V, Suppl. p. 502, N. 30.

Turcomanie.

55. Cyclirus simple.*, Meg. Dabi, roslratus, Fabr. Dej. Spec. de Coléopt. T. II, p.

,
8, N. 4.

Préobrajentskaïa. En juillet.

56. Carabus Jaegeri, Mannerh. PI. I, fig. 8.

Oblongus, nigro-subaenetts ; tkoraee subquadrato
, profonde riiguloso-punctato, margine

reflexo, angulis postais inodice lobato-productis ; clytris costis elemtis interruptis,

puncUs oblongis décatis triplici série oix distinguendis.

Long. TV„—

8

1
/, lignes. Larg. 3 — 3V2

' lignes.

Il est très voisin du C. Estreicheri, Bess. surtout de la variété nommée C. adoxus,

par Steven, mais il m'a paru cependant en devoir être distingué.
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Sa couleur est d'un noir bronzé uniforme, sans aucune trace de bordure rougeàtre

sur les élytres. Le corselet est de forme plus carrée, ses côtés latéraux ne sont presque

point arrondis, mais ils sont plus largement retordes que chez le C. Estreicheri. Les

élytres sont un peu plus étroites à leur base , et plus larges à l'extrémité, ce qui les

fait paraître un peu moins ovales; les points oblongs et en relief qui les recouvrent

sont plus égaux entr' eux , de sorte que c'est à peine si l'on distingue les rangées de

chaînons que l'on remarque chez les espèces voisines, et qui cependant se trouvenl

indiqués par des points élevés un peu plus allongés. Outre les deux individus que feu

Lehmann a rapportés du pays des Bachkires, M. le Comte de Mannerheim possède dans

sa riche collection deux autres exemplaires qui ont été pris dans le gouvernement de Vo-

ronèje par M. Jaeger auquel le Comte a dédié cette espèce.

57. Carabus conciliator, Fisch. Entom. de la Russie T. I, p. 102, Tab. X, fïg. 25.

—

Dej.Spec. des Coléopt. T. V, Suppl. p. 5V2, M. 137.

Steppes des Kirghises.

58. Carabus Stscheglovïi, Mannh. llummel. Essai. Entom. IV, p. 23. — IMotsch. In-

sect. de Sibér. Tab. IV, fig 2.

var. nigro-obscura.

Montagnes dilnien.

59. Carabus granulatus, Linn. Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. Il, p. 106, IN. 57.

var. femoribus ru/is.

Sur les rives de l'Achkadav.

60. Carabus clathratus , Linn. Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. II, p. 108, N. 58.

Turcomanie.

61. Carabus caucellafus , Illig. Dej. Spec. des Coléopt. T. Il, p. 99, N. 52.

Pays des Kirghises.

62. Carabus perforafus, Fisch. Entom. de la Russie T. III, p. 206. — Dej. Spec.

des Coléopt. T. II, p. 1«), N. 84-.

Très commun sur la ligne depuis Kisilskaïà jusqu'à Orskaïa.

63. Carabus variolàrïs, N. PI. I, fig. 9.

Supra niger, subtus nigro-coeruleseens ; capité crebre punctato-ruguloso ; ihorace lato.

angulis omnibus valde dcflexis, poslicis lobato-productis, supra subtiliter crebre

ruguloso; elytris com-exis, valde intricato-rugosis
,

foveolis nutherosis profonde im-

pressis orbiculatis suboeellatis, in séries fere dispositis.

Long. 10 lignes. Larg. k
l

/t
lignes.

Ce Carabe est très voisin du C. perforatus , Fisch. et peut-être n'en est-il qu'une

variété; cependant voici les différences que j'ai crn trouver: la tête est couverte d'une
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ponctuation rugueuse beaucoup plus serrée, celle du corselet est moins marquée; le cor-

selet est un peu plus grand, ses bords sont plus arrondis, les angles antérieurs sont plus

recourbés, et les postérieurs sont plus largement relevés; les élytres sont couvertes d'im-

pressions qui se confondent en tous sens, ce qui les fait paraître rugueuses, et indépen-

damment on remarque des impressions orbiculaires assez profondes disposées presque par

rangées.

Un seul exemplaire pris sur le chemin, près de Kisil-Koum.

64. Carabus Sibiricus, Bob. Fisch. Entom. de la Russie, T. I, p. 167, Tab. X, fig.

92. — Dej. Spec. des Coléopt. T. II, p. 150, N. 92.

Montagnes d'Ilmen. — Pays des Bachkires.

65. Carabus Steppensis, Motsch. Insectes de Sibér. p. 111, IN. 166, Tab. V, iig. 7.

Orenbourg. — Iletskaïa. Mai.

66. Carabus convexus, Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. II, p. 58, IN. 100.

Pays des Kirghises.

67. CalUsthenes Pauderi, Fisch. Entom. de la Russie, T. III, p. 235, et T. I, Tab.

VII. — Dej. (Calosoma) Spec. des Coléopt. T. II, p. 211, N. 16. — Callisth.

Panderi, Ménétr. Monogr.

Turcomanie.

68. Calosoma reticulatnm, Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. II, p. 208, N. 13.

Près d'Orenbourg.

69. Calosoma sericeum, Fab. auropunctatum , Payk. Dej. Spec. des Coléopt. T. II,

p. 203, N. 10.

INovaïa Ale.xandrovskaïa.

70. Calosoma Sibiricum, Motsch. Insect. de Sib. p. 121, N. 182. an C. sericeum, Dej.?

Pays des Kirghises.

71. Calosoma denticolle, Gebl. Bullet. de la Soc. des JNat. de Moscou 1833, p. 274.

Steppes d'Orenbourg et près d'Agathma.

72. IVebria livida, Linn. Gyllenh. Insecta Suecica II, p. 38, N. 1.

N, sabulosa, Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. II, p. 224, N. 2.

var. IV. lateralis, Fabr.

Pays des Kirghises.

73. Nebria arctica, Dej. Spec. des Coléopt. T. II, p. 235, IN. 12, et V, Suppl. p. 573,
N. 12.

Steppes des Kirghises.
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74. Webria Qyllonlialii. Schonh. Syn. iDsect. I, p. 196, N. 163. — Dej. Spec. des

Coléopt. T. II, p. 235, N. 13.

Steppes des Kirghises.

75. Elaphrus iinpressifrons, Chaud. Bullet. de la Soc. des INat. de Moscou, 1842,

p. 815, N. 39.

Pays des Bachkires.

76. Elaphrus riparius, Linn. Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. II, p. 27k, IV. 5.

Pays des Bachkires.

77. Chlaenius spoliatus, Bossi, Faun. Etruc. I, p. 33, Fabr. — Dej. Spec. des Coléopt.

T. II, p. 312, N. 14.

var. obscure -cuprea, margine pallido, femoribus tarsisque nigris, tibiis f'errugineo-

testaceis, antennarum articula tantum primo rufo.

Dans les Steppes Sabloneuses près de Flrgis, — et en Turcomanie.

78. Chlaenius vestitus, Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. II, p. 320, N. 22.

Steppes des Kirghises et pays des Bachkires.

79. Chlaenius melanocornis, Ziegl. Dej. Spec. des Coléopt. T. II, p. 350, N. 50.

var. ? caeruleocephalus , Motsch. Insect. de Sibér. p. 229, N. 431.

Turcomanie.

80. Chlaenius melampus, N. PI. I, fig. 10.

Sub-ovatus, capite thoraceque rubro-cupreis; capite sublaevi; thorace angulis anticis

productis, postice anguslato, supra profunde minus crebre punctato, utrinque ad

basin foveolato; elylris viridibus pubescentibus , striatis, interstitiis creberrime

granulatis , labro, patpis antennarumque articulis duobus baseos rufescentibus ;

corpore subtus pedibusque nigris

Long, h
1

2
lignes. Larg. 2 lignes.

Il ressemble beaucoup aux C. melanocornis et nigricornis , mais il est plus étroit et

les pattes sont noires; les palpes ont leurs articles rougeàtres à leur base, et noires à

l'extrémité à l'exception cependant du dernier article qui est entièrement rougeàtre. Le

corselet est d
J
un cuivré plus rougeàtre que celui du C. melanocornis; il est plus étroit

vers la base, les points qui le recouvrent sont plus profonds et moins serrés. Les élytres

sont un peu plus étroites et de forme plus parallèle; les intervalles des stries sont un

peu plus planes, la granulation et la pubescence sont plus serrées. Le dessous du corps

est d'un beau noir couvert d'une légère pubescence roussàtre, les côtés du corselet sont

de teinte verdâtre, couverts de points imprimés plus gros et moins serrés que chez l'es-

pèce comparative.

Turcomanie.
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81. Clilaenius holoserïceus, Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. II, p. 355, N. 55.

Turcomanie.

82. Oodes similis. Chaud. Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou, 1837, N. III, p.

20. N. 22.

Près de Kouwan-Darïa.

83. Lieiiius cassideus, Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. II, p. 4-00, N. 9.

Steppes des Kirghises.

84. Badister bipustulatus, Fabr. Dej. Spec. des Coléopt, T. II, p. 406, N. 1.

Steppes des Kirghises.

85. Pogonus luridïpemiis , Germ. Ahrens. Dej. Spec. des Coléopt. T. III, p. 9, N. 3.

Kananikolskaïa. — Juillet.

86. Pogonus vïrens, N.

Laete viridi-aeneus nitidus; thorace coiuexiusculo, antrorsum subangustato
,

posterius

vix coarctato, bttsi profonde transversim impresso ibique puactato, lateribus ro-

lundato; elytris oblongis, tenue striatis, striis antrorsum punctatis, lateribus et

postice evaneseentibus
,
punctis quatuor mdjoribus impressis; pedibus piceis, tibiis

tarsisque dilutioribus.

Long. 2V3
lignes. Larg. 1 ligne.

Il est plus petit et plus court que le P. meridionalis, Dej. — Sa couleur est endes-

sus d'un vert brillant; les deux premiers articles des antennes (les autres manquent) les

mandibules, les cuisses et l'abdomen sont d'un brun luisant, mais les jambes et les tarses

sont de teinte plus claire. Le corselet est plus court, et moins carré; les éljtres sont plus

convexes et leurs stries sont plus fortement ponctuées vers leur partie antérieure.

Sur un seul individu; Uokhara. — Mars.

87. Calathus fiilvipes, Gvll. Insect. Suec. II, p. 128, N. 39. — Dej. Spec. des Co-

léopt. T. III, p. 70, N. 6.

Steppes des Kirghises, et pays des Bachkires.

88. Calathus dilutus, Chaud. Bullet. de la Soc des Nat. de Moscou, 1842, p. 822, N. 57.

Turcomanie.

89. Calathus melaiioccphaliis, Linn. Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. III, p. 190, N. 112.

Samarkand.

90. Sphodrus gigas, Fisch. Entom. de la Buss. T. II, p. 105, T. XXXVI, fig. 9, a, b.

Steppes d'Orenbourg, — Ieletskaïa. — Juin.

91 Sphodrus goliath., Karel. Falderm. Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou, 1836.

p. 364, Tab. VI, fig. 6.

Novaïa Alexandrovskaïa

.
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92. Sphodrus Schrenkii, Gebl. Bullet, de l'Acad. des sciences de St. Pétersh. 1844.

Steppes d'Orenbourg.

93. Sphodrus Tilesii, Bôber. Fisch. Entom. de la Russ. T. II, p. 108, Tab. XXXVI,

fig. k. — Dej. Spec. des Celéopt. T. III, p. 91, N. 3.

Steppes d'Orenbourg.

94. Sphodrus gracilis, Zubk. Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou, 1833, p. 316, N. 11.

Novaïa Alexandrovskaïa.

95. iiichoinenns angûsticollis , Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. III, p. 104, N. 3.

Steppes des Kirghises.

9G. Anchomeiius prashms, Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. III, p. 116, N. 14.

Steppes des Kirghises.

97. Aiichomvmis oblongiis, Fabr. Dej. Spec. des Coléopt T. III, p. 121, N. 17.

Steppes des Kirghises

98. Isioiiuiat impression, Pauz. Dej. Spec. des Coléopt. T. III, p. 135, N. 2.

Steppes des Kirghises.

99. Igonuin sexpunctatuin , Liun. Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. III, p. 140, N. 7.

Steppes des Kirghises.

100. Agoiium elongatum, Dej. Spec. des Coléopt. T. III, p. 146, N. 13.

Steppes des Kirghises.

101. Agoiium exteusum, N.

Elongatum, obscure viridi-aeneum , cdpïte ihoraeeque cuprescentibus : thorace angusto,

oblongo-ovato , margine praesèrtim postîce reflexo, basi utrinque obsolète foveo-

lato; elytris striatis punctisque tribus profunde impressis; pedibus piceo-ru-

fescentibus.

Long. 3
2

/3
lignes. I.arg. I

2

3
ligne.

Par sa forme allongée, il' a beaucoup de rapports avec YA. elongatum, Dej. mais à

laide d'un examen scrupuleux, on parvient facilement à Ten distinguer.

La couleur générale de notre espèce est d'un cuivré plus métallique et plus ver-

dâtre, la tête et le corselet sont aussi de teinte plus brillante. Le corselet est plus étroit

que celui de l'espèce comparative, plus convexe et plus rétréci vers la base , les bords

latéraux sont un peu plus arrondis, et près de la base il est plus largement rebordé :

les impressions basâtes sont moins larges et moins profondes. Les élytres sont un peu

plus larges, et par cette raison paraissent plus courtes; elles sont plus fortement striées

et n'offrent que trois points profondément imprimés, le premier ou l'antérieur est placé

sur la troisième strie, et les deux autres se trouvent près de la seconde strie, tous trois

à égale distance l'un de l'autre. Les pattes sont brunes, avec les jambes et les tarses un
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peu roussâtres, mais d'une teinte plus foncée que celle que revêt ces parties chez l'A.

elongatum.
De la Turcomanie.

102. Agonum viduuni, Panz. Gyll. Dej. Spec. des Coléopt. T. III, p. U9, N. 17.

Steppes des Kirghises.

103. Agonum obscurum, Chaud. Bullet. de la Soc. desNatur. de Moscou, 18^2, p. 822.

Steppes des Kirghises.

10k. Agonuin micans, Nicolaï, Germ. — pelidnum Duft. — Dej. Spec. des Coléopt.

T. III, p. 161. N. 32. — inauratum, Eschs.

Steppes des Kirghises.

105. Poecilus punctulatus, Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. III, p. 206, IV. 1.

Pays des Kirghises.

106. Poecilus laevigatus, N. PI. I, fig. 11.

Alatus, niqer nitidus; thorace breviore, lateribus rotundato, margine valde reflexo,

basi punctato, utrinque profunde bistrialo; elytris oblongo-ovatis , subparallelis,

subtilissime striato-punctatis
,
punctisque tribus ad slriam tertiam impressis, mar-

gine chalybeo.

Long. 7 1/
2

lignes. Larg. 3 lignes.

H est d'un beau noir luisant, avec les sept derniers articles des antennes grisâtres. 11

se rapproche le plus du P. punctulatus, Fabr., mais il est beaucoup plus grand et plus

allongé. Le corselet est proportionnellement plus étroit, sec bords latéraux sont plus ar-

rondis, plus largement rebordés et plus relevés; il est lisse, mais à sa base et de chaque

côté se remarquent deux impressions longitudinales et profondes, dont l'interne est du

double plus longue que l'autre et remonte presque jusqu'au milieu du corselet , l'inter-

valle de ces deux impressions est concave et couvert de points imprimés qui se confon-

dent entr' eux , tandisque les points imprimés que„ l'on remarque sur la partie interne de

la seconde impression linéaire sont isolés, assez séparés les uns des autres, et s'oblitèrent

insensiblement jusqu'à la ligne longitudinale du milieu du corselet qui est entière et bien

marquée. Les élytres sont oblongues, un peu plus parallèles que celles du P. punctulatus,

Fabr.; leurs stries sont Unes et moins marquées , et formées de même par des points im-

primés bien alignés qui, sur la partie postérieure de l'élytre s'oblitèrent tellement qu'on

ne croit y voir que des stries imprimées; sur la troisième strie on compte trois points

imprimés placés comme chez l'espèce comparative; leur bord latéral, quoique étroit, est

fortement rebordé, et présente un reflet bleuâtre.

Les femelles sont un peu plus larges, et leurs élytres moins convexes.

Cette belle espèce n'est pas rare à Samarkand.

107. Poecilus viaticus, Bon. Dej. Spec des Coléopt. T. III, p. 216, N. 9.

Pays des Kirghises.
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108. Poecilus lepidus, Leske, Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. 111. p. 218, N. 10.

var. C. Gyll.

Pays des Kirghises, — des Bachkires.

109. Poecilus lugubris, Schonh. Dej. Spec. des Coléopt, T. III, p. 226, N. 19.

Samarkand.

110. Poecilus planatus, i\.

Àlatits, depressus, niger, nitidus; thorace letïter cordato, lateribiis laide rotundalo,

laecigato, basi ulrinque profunde unistriato; elytrîs subparaUelis, tenue striatis,

striis antrorsum punctatis, versus latera et postice impunctatis, in interstitio tertio

punetis duobus minuits impressis.

Long. k
l

2
ligues. Larg. 2 ligues.

Il ressemble un peu au P. laevicollis, Chaud. Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou,

1842, p. 823, mais il est plus aplati ce qui le rapprocherait de ÏÀrgutor pulitus, Motscb.

qui est une Plalysma, et parait tenir le milieu entre ces deux insectes; son corselet est

plus large et plus rétréci à la base que celui du P. laevicollis, et sa surface n'offre pas

de ponctuation sensible ; les élytres sont plus longues et beaucoup plus faiblement striées,

leurs stries sont ponctuées seulement sur le milieu de l'insecte, tandisque les stries exté-

rieures et l'extrémité inférieure des autres stries n'offrent aucun point.

Turcomanie.

111. /trgutor vernalis, Panz. Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. III, p. 211, N. 32.

Steppes des Kirghises.

112. Omaseus m< !;**. Creutz. Dej. Spec. des Coléopt T. III, p. 273, N. 65.

Monts Ilmen.

113. Omaseus Mongoliens, Motsch. (Poecilus) Insect. de Sibér. p 157, N. 277.

ïab. VII, fig 6.

Turcomanie.

114. Omaseus AUaïcus, Gebl. Germ. Coléopt. Sp. nov. p. 18. — Dej. Spec. des Coléopt.

T. III, p. 27Û. N. 67.

115. Omaseus magus, Eschs. Hummel. Essais Entom. IV, p. 23. — Dej. Spec. des

Coléopt. T. III, p. 276, N. 68.

Sibérie.

116. Omaseus nigrûa, Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. III, p 284, N. 78.

Pays des Kirghises.

117. Omaseus corpulentus, Eschs. Gebl. Ledeb. Reise, T. III, p. kk.

var. striis elytrorum tenuius exarutis, interstitiis planatis.

Pays des Kirghises.

Mémoires Se. naturelle* T. VI. j
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118. Steroptu ÎUaiiiierlieiiiiii, Dej. Spec. des Coléopt. T. V, Suppl. p. 761, IN. 206.

var. major, elytris nitidioribus , magis virescentibus.

Il n'est pas rare sur le versant méridional de l'Oural, et sur la chaîne

de rilmen.

119. Platysma siagonica, N. FI. I. fig. 12.

Deplanata, nigro-picea, nitida; thorace lato, cordalo, postice palde coarctato, basi ulrin-

que obsolète bistriato; elytris oblongis, planis, subparallelis , striutis, punclisque

tribus impressis; antennis validis, exlrorsum fuseo-testaceis ; pedibus rufis, ro-

buslis, femoribus siibincrassatis.

Long. 6
1

4
lignes. Larg. 2 1

3
ligues.

Par sa forme aplatie, elle ressemble à la P. picimana, Cr. (Motpps sibiricus, Gebl.

Ledeb. Reise T. III. p. 42.) et rappelle assez une Siagona. La tête est plus large et plus

forte que celle de l'espèce citée, elle est lisse, et les impressions longitudinales sont larges

et profondes. Le corselet est plus large antérieurement, plus arrondi et beaucoup plus

rétréci postérieurement; la ligne longitudinale du milieu est ordinairement moins marquée,

et s'oblitère même quelquefois; de chaque côté de la base du corselet on remarque deux

impressions, dont l'extérieure est très courte. Les élytres sont proportionellement plus

allongées, et les stries plus profondes, les intervalles sont aussi moins planes; les trois

points imprimés que l'on remarque, le premier sur la troisième strie, les deux autres sur

la seconde, sont bien marqués. Les pattes sout plus fortes que celle de l'espèce comparative,

les cuisses sont plus larges et les jambes antérieures des mâles sont plus courbées. La

couleur générale de cette espèce est d un brun plus ou moins roussàtre. quelques indivi-

dus sont même châtains.

Pays des Bachkires et des Kirghises.

120. Platysma oblongo- piuictata, labr. Dej. Spec. des Coléopt. T. III, p. 316,

N. 108.

Steppes des Kirghises.

121. Pterostichus subcordatus, Chaud. Bullet. de la Soc. des J\at. de Moscou, 184-2.

p. 824.. N. 63.

Cette espèce paraît si voisine du P. niger, que l'on a peut-être tort de l'en séparer

Steppes des Kirghises.

122. Ophalotes vulgarîs, Bon {carabus cephalotes, Liuu. Labr.) Dej. Spec. des Coléopt.

T. III, p. 428, N. 1.

Novaïa Alexandrovskaia. — Samarkand.

123. Zabrus vicinus, Mannerh. Chaud. Bull, de la Soc. de Moscou, 1844, p. 429.

Samarkand.

124. Amara spreta, Zimm. Dej. Spec. des Coléopt. T. V, Suppl. p. 791, N. 64.

Pays des Kirghises.
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125. Olia cessatrix . Zimm

Steppes des Kirghises

126. * «-lia saçinata. N.

Subovata, convexa, fusco-pieea ; thorace longitudine duplo lutiore, antrorsum angustato,

angulis posticis subrectis, profiinde canaliculato, utrinque obsolète bifoieolato ibique

punctato; eh tris striatis, stj-its impunctatis ; anlennis, pedibus thoracisque mar-

gine rufo-teslaceis.

Long. 3'/
4

lignes. I.arg. I
2

3
ligne.

Elle ressemble assez à la C. cessatrix, Zimm., mais elle est plus grande et un peu

plus large en proportion. Le corselet est plus large et plus court, les angles antérieurs

sont plus saillants, les deux impressions de chaque côté de la base sont peu distinctes,

quoique le fond en soit assez ponctué. Les élvtres ont leurs stries imprimées plus fines

mais moins profondes, et les intervalles sont moins convexes; enfin la couleur du corselet

contribue encore à distinguer cette espèce.

Turcomanie.

127. €»<15a tescicola, Zimm. Gistl. Faunus I, p. 27.

Steppes des kirghises.

128. Celia saxicoJa. Ménétr. Zimm. Gistl. Faun. I, P. 27.

var. minor, pallidior.

Samarkand.

129. Bradytus consularis, Duft. Dej. Spec. des Coléopt, T. III, p. 500, N. U.

Pays des Kirghises.

130. Bradytus augusticoUis, Motsch. Insect. de Sibérie, p. 180, N. 322. Tab VIII, lig. 7.

var. pallida.

Cette variété se trouve en si grand nombre que je serais tenté de la prendre pour

type de l'espèce.

Samarkand.

131. Bradytus minutais? Motsch. Insect. de Sib. p. 179. N. 320, Tab. VIII, f. 5.

Steppes des Kirghises.

132. Bradytus apricarius, Payk. Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. III, p. 506, N. 48.

Pays des Bachkires.

133. Percosia patricia, Creutz. Dej. Spec. des Coléopt. T. III, p. 502, N. 45.

var. Am. equestris, Duft.

Steppes des Kirghises.

13*K L,cirus fichieri, Dej. Spec. des Coléopt. T. V, Suppl. p. 799* N. 76.

Steppes des Kirghises.
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135. Leirus interinedius, Motsch. Insect, do Sibér. p. 175, N. 312, Tab. VIII, fig. 3.

Steppes des Kirghises.

136. Leirus parvicollis, Gebl. Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou, 1833, p. 269.

Steppes des Kirghises.

137. lieirus aulicus, Illig. Dej. Spec. des Coléopt. T. III, p. 515, N. 56.

Pays des Bachkires.

138. Daptus pictus, Fisch. Eutom. de la Russ. T. II
, p. 36, T. XXVI, fig. 2.

vittatus, Gebl. Dej. Spec. des Coléopt. T. IV, p. 19, — Fisch. Eutom. de la

Russ. T. II, p. 37, Tab. XLV1, fig. 6—8.

Novaïa Alexandrovskaïa.

139. Acinopus striolatus, Zubk. Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou, 1833, p. 317.

Novaïa Alexandrovskaïa.

1V0. Anisodactylus binotatus, Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. VI, p. HO. N. 6.

var. c. Gyll.

Pays des Bachkires.

Hl. Oplionus splendens, Gebl. Ledeb. Reise T. III, p. 37, N. 5.

Turcomanie.

Vv2. Oplionus ustulatiis, Gebl. Ledeb. Reise T. III, p. 37, N. 6. — Dej. Spec. des

Coléopt. T. IV, p. 235.

Novaïa Alexandrovskaïa.

\\\\. Oplionus tataricus, N.

Oblongo-inalus, pieeus ; thorace subquadrato, depresso, elytris pantin angustiore, antror-

siiiii rotundato, angulis postieis rectis, supra punctulato ; elytris subtilissime punc-

tulatis, ferrugineo-pubescentibus ; antennis, thoracis margine pedibusque rufo-fer-

rugineis.

Long. 3V
2

lignes. Larg. 1
'/2

ligne.

Il ressemble par sa forme à YO. laticollis, Mannerh. Dej. Spec. des Coléopt. T. IV,

p. 203, N. 10, mais il est beaucoup plus petit. Sa couleur générale est d'un brun foncé,

et ses élytres sont couvertes d'une courte pubescence roussàtre; les antennes et les palpes

sont d'un roux clair, et une teinte encore plus claire colore les pattes; les bords latéraux

du corselet sont également d'un roux clair , mais sa base est teinte de brun rougeàtre.

Le corselet est plus large à sa base que celui de l'espèce citée, il est coupé carrément

et ses angles sont arrondis; excepté la partie discoïdale qui n'offre que des points éparses,

il est couvert de points très serrés et fortement imprimés. Les élytres ont leurs inter-

valles couverts de points très serrés très petits, mais très régulièrement placés.

Sur un seul individu, provenant de Samarkand.
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HV. Harpalus (Pseudophonus, Motsch) hospes, Creutz. Dej. Spec. des Coléopt T. IV,

p. 2t3, N. hk.

var. minor, pallidior, caerulescens.

Steppes des Kirghises.

H5. Harpalus (Pseudophonus Motsch) maculifrons , N.

Oblongus, supra laete viridi-aeneus, nitidus, subtus niger; thoraee longitudine latiore, la-

teribtts pantin rotundatis, angulis omnibus obtusis, margine auguste explanato,

disco subtilissime crebre punclulato, postice utrinque ftweolato; elytris striatis

interstitiis diseo remotc. postice et versus latera crebrias punctatis
,

pilis brevis-

simis griseis obsitis, apice levissime sinitatis; palpis apice, antennaruin artieulo

primo maculaque frontali rufis.

Long. 5 lignes. Larg\ 2 lignes.

Il a à peu près la forme de VHarpalus hospes, mais sa couleur le fait facilement

reconnaître; tout le dessus est d'un beau vert brillant un peu bronzé, le dessous est d'un

noir luisant; l'extrémité de chaque article des palpes, le premier article des antennes ainsi

qu'une tache un peu transversale située entre les yeux sont d'un rouf vif. Le corselet

n'est pas rétréci à sa base, les angles, surtout les postérieurs, sont assez arrondis, le disque

est plus finement ponctué que tout le reste de la surface. Les élytres sont légèrement

sinuées à l'extrémité, les intervalles des stries sont ponctués, surtout sur les bords et sur

la partie postérieure des élytres, où ces points sont un peu plus profondément imprimés

que sur le disque.

Sur un seul individu. — Turcomauie.

1U; Harpalus pexus, N.

Oblongus, supra obscure nigro-caeruleseens , cyanesecns vel virescens; thoraee subqiui-

drato, basi punctuluto, utrinque obsolète fineolato, angulis posticis obtusis; elytris

striatis, apice profunde excisis, subdentalis, postice et versus latera sitbtiliter

punctulatis, ibique breviter et concinne pubescentibus, basi et disco laevissimis,

interstitio tertio puncto impresso; antennis, palpis, tibiis tarsisque fusco-piceis

.

Long. 5'/
2

lignes. Larg. 2 lignes.

Il est tout-à-fait de la forme de YH. Slurmii, Dej., et il n'en diffère que par la

ponctuation des élytres qui ne s'étend que sur les quatre ou cinq intervalles les plus ex-

ternes, mais qui recouvre tout le quart postérieur des élytres, ce qui le rapproche, il est

vrai, de 17/. semipunctatus, Dej. 11 se dislingue de ce dernier en ce qu'il est beaucoup

plus grand et plus allongé et que la ponctuation des élytres est beaucoup plus fine et

plus serrée. Il varie de couleur, la plupart sont d'un noir bleuâtre, et l'on trouve des

individus d'un bleu brillant et d'autres d'un beau vert sur les élytres.

Novaïa A lexandrovskaïa.
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147. Harpalus rufioornis, Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. IV, p. 249, IN". 48.

Steppes des Rirghises.

148. Harpalus aeneus, Fabr. Dej. Spec. des Coléopt, T. IV, p. 269, N. 63.

Bokhara.

149. Harpalus impressipeiiuis, Motsch. Insect. de Sibér. p. 213, N. 394.

Steppes des Rirghises.

150. Harpalus calatlioïdcs, Motsch. Insect. de Sibér. p. 200, N. 370, Tab. IX, f. 5.

Steppes des Kirg-hises.

151. Harpalus amplicollis, Mannerh. PI. I, fig. 13.

Oblongo-ovatus , niyro-picéus, nitidus; thoraee breii lato, postice dilatato, angulis basa-

libns supra elytra nonnihil productis cxplanutis, supra impunctato, postice utrin-

que obsolète foveolato; i h tris leviler slriatis, striis impunctatis, interstitio tertio

puncto minuto postice impresso, apice sùbsinuatis ; labro, palpis, antennis, phdibus

thorucisque margine anguste et angulis postais late rufis.

Long-. 3
1

2
lignes. Larg. I

3

4
ligne.

Sa forme elliptique le ferait prendre au premier abord pour un Amara; il a du reste

assez de rapports avec YH. calathoïdes , Motsch., mais il est beaucoup plus large et plus

raccourci. Son corselet est surtout remarquable par sa forme; il est plus court et beau-

coup plus large que celui des autres barpaliens; ses angles postérieurs sont arrondis, et

largement dilatés et planes, s 'avançant nn peu sur les élytres; ces angles sont roussàtres

ainsi que les bords antérieurs et postérieurs. La bouche, les antennes et les pattes sont

de cette teinte, mais l'extrémité des mandibules est brune. Les élytres sont courtes, assez

convexes et un peu sinuées à l'extrémité, leurs stries sont fines et lisses, le point imprimé

qu'on y remarque est très petit et placé près de la seconde strie.

Mr. le Comte de Mannerbeim possède un individu de cette espèce qui provient de

Kislar et que Mr. Steven lui a envoyé.

Sur un seul individu de Novaïa Alcxandrovskaïa.

152. Harpalus patruelis, Dej. Spec. des Coléopt. T. IV, p 275, N. 69.

Oreiibourg.

153. Harpalus calceatus, Dufts. Dej. Sp. des Coléopt. T. IV, p. 320, N. 107.

Orenbourg.

154. Harpalus marginellus, Ziegl. Dej. Spec. des Coléopt. T. IV, p. 338, IN. 121.

Steppes des Rirghises.

155. Harpalus salimis, Fisch. Dej. Spec. des Coléopt. T. IV, p. 341, N. 124.

var. pallidior.

Steppes des Rirghises.
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ï 56. Harpalus zabroïdes, Dej. Spec. des Coléopt. T. IV, p. 3^3, N. 125.

Stoppes des kirghises.

157. Harpalus brevicoruis, Gebl. Germ. Spec. nov. p. 27, — Dej. Spec. des Coléopt.

T. IV, p. 3V», N. 126.

Pavs des Kirghises.

158. Harpalus optabilis, Falderm. Dej. Spec. des Coléopt. T. IV, p. 350 N. 130.

var. antennis pedibusque rufis.

Pays des Kirghises.

1V9. Harpalus Frôliohii, Mog\ Sturm. //. segnis, Dej. Spec. des Coléopt. T. IV,

p. 365, N. HO.

De la Bachkirie.

160 Harpalus pastus, N. PI. I. fig. H.

Brevis, ovatus, latus, pieeus nitidus; thorace brevi transyerso, antrorsuin vix angustato,

postice utrinque foveolato, linea impressa mediàna obsoleta, angulis posticis sub-

rectis; elytris profunde stria tis, apice vix sinuatis, inlerstitio tertio puncto im-

presso; thoracis elytrorumque margine omni pebibusque vàllidis, rufo-testaceis.

Long-. 5
1

/, lignes. Larg. 2*/
2

lignes.

Il est assez voisin de 17/. Frotichii, var. Sturm, (segnis, Dej.; niais il est beaucoup

plus grand, et de forme plus courte et plus ramassée. Sa couleur générale est d'un brun

luisant, avec les bords du corselet et des élytres, ainsique les pattes et le dessous du

corps, de teinte ferrugineuse quelquefois assez claire. La tête est roussàtre en avant avec

l'extrémité des mandibules noire. Le corselet est court, deux fois plus large que long,

à bords latéraux arrondis, très peu rétréci postérieurement, à angles antérieurs saillants

mais arrondis, les postérieurs obtus et presque rectilrgnes; l'impression de la base est peu

profonde et offre quelques points imprimés; la ligne longitudinale du milieu est très

faiblement marquée et souvent même presque effacée. Les élytres sont ovales, peu con-

vexes, et à peine sinuées à l'extrémité, les stries sont assez profondes, les intervalles assez

convexes, et l'on remarque sur la troisième strie, vers le tiers postérieur un point im-

primé, qui quelquefois est très peu marqué. Les pattes sont fortes et les épines de leur

bord externe sont assez longues. Les antennes sont rougeàtres et surtout de teinte plus

claire vers leur extrémité.

Pays des Bachkires.

161. Harpalus celioïdes, N.

Oblongo-ovatus , convexus, nigro-fuscus nitidus; thorace subquadrato, longitudine paulo

latiore, elytris angustiore, angulis omnibus rotundatis, basi utrinque obsolète

bifoveolato; elytris tenue striatis, apice profunde sinuatis, puncto in interstitio

tertio saepe déficiente; antennarum arliculis duobus baseos rufis.

Long. 3'/
2

lignes. Larg. 1% ligne.
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Il est de la forme ramassée de YH. Frolichii, Meg. et ressemble assez à la Celià

remotestriata, Eschs. Il est beaucoup plus petit que le premier, la tête est un peu moins

large; sa couleur est d'un brun très foncé, à 1 exception des deux premiers articles des

antennes, (les autres étant brunâtres), qui sont roussàtres. Le corselet est un peu plus

large que long; les deux impressions de chaque côté de la base sont peu marquées, sur-

tout la plus externe qui est très courte, l'interne est plus longue et droite et elle offre

quelques points imprimés. Les élytres sont un peu plus larges que le corselet et forte-

ment sinuées à l'extrémité; le point imprimé, sur le troisième intervalle, que l'on remarque

chez quelques espèces analogues, manque souvent.

Des Steppes des Kirghises?

162. Harpalus flavieornis, Dej. Spec. des Coléopt. T. IV, p. 366, N. Hl
Sur les monts Bakali.

163. Harpalus regularis, Motsch. Insect. de Sibér. p. 206, N. 379.

Pays des Kirghises.

164. Harpalus serripos, Schonh. Dej. Spec. des Coléopt. T. IV, p. 371, N. 11-6.

Pays des Kirghises.

165 Harpalus tacitunius, Dej. Spec. des Coléopt. T. IV, p. 373, N. 14-7. —
H. taphrioïdes, Motsch. Ins. de Sibér. p. 201. mentionné au IN. 370.

Orenbourg.

166. Harpalus acquicollis, Motsch. Insect. de Sibér. p. 199. IN. 367, Tab. IX, f. k.

var. pallidior, ihorace magis striguloso.

Ces différences m'ont paru de si peu de conséquence que je n'ai pas cru devoir

établir une nouvelle espèce.

Orenbourg.

167. Harpalus fuscipalpis, Ziegl. Dej. Spec. des Coléopt. T. IV, p. 373. IN. 148.

var. thoracis margine rufescente.

Orenbourg.

168. Harpalus pulviuatus, N.

Oblongo-ovatus , comexus, nigro-piceus, nitidus; thorace subquadrato, longitudiiie paulo

latiore, angulis omnibus rotundatis, basi utrinque obsolète foveolato; eljtris maris

tenue feminae tenuissime striatis, puncto interstitii tertii déficiente, apice integris;

antennis palpis tarsisque rufo-testaceis, thoracis margine omni interdum rufes-

cente.

Long. 4'/
2

lignes. Larg. 2 lignes.

Cette espèce, par sa forme et par les stries des élytres légèrement imprimées, se

rapproche de YH. kirgisicus, Motsch. Insect. de Sibér. p. 201, N. 371, mais elle est plus

grande et plus convexe; c'est surtout son corselet qui la distingue des autres espèces
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congénères , celui-ci est très petit proportionellement, beaucoup moins large que les élytres,

presque carré, avec ses quatre angles arrondis.

Sur deux exemplaires, à Bakali-tan. — avril.

169. E9arpahis morio, Ménétr. ( StenolophusJ Catal. raison, des anini, du Caucase etc.

p. 136. N. 528.

var. minor.

Steppes des Kirghises.

170. Microderes brachypus, Stev. (Carabus) IMem. de la Soc. des Nat. de Moscou,

T. II, p. 39. — Dej. Spec. des Coléopt. T. IV, p. 381, N. 15'*.

Steppes des Kirghises.

171. Microderes robustus » Fald. Faun. Entom. trans-caucas. T. I, p. 81, N. 72,

Tab. IV, f. 1.

Steppes des Kirghises

172. Steuolophiis diseophorus, Fisch. Entom. de la Russie, T. II, p. 141. Tab. 26,

fig. 9. — Dej. Spec. des Coléopt. T. IV, p. 409, N. 2.

Orenbourg.

173. Stenolophus vespertinus, Illig. Dej. Spec. des Coléopt. T. IV, p. 421, N. 11.

Orenbourg.

174. Hotaphus ustulatus, Linn. Fabr. Dej. (Bembidium) Spec. des Coléopt. T. V,

p. 64, N. 28.

Steppes des Kirghises.

175. Bembidium palludosum , Panz. Dej. Spec. des Coléopt. T. V, p. 79, N. 40.

De la Bachkirie.

176. Bembidium striatum, Fabr. Dej. Spec. des Coléopt, T. V, p. 93, N. 53.

Gouvernement d'Orenbourg.

177. Peryphus Andreae, Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. V, p 96, N. 55.

rupestris, Gyll. var.

Pays des Bachkires.

178. Peryphus ustus, Schonh. Dej. Spec. des Coléopt. T. V, p. 107 N. 63.

Steppes des Kirghises.

179. Peryphus femoratus, Gyll. Dej. Spec. des Coléopt. T. V, p. 116, N. 71.

Steppes des Kirghises.

180. Peryphus saxatilis, Gyll. Dej. Spec. des Coléopt, T. V, p 119, N. 73.

Pays des Kirghises.

Mémoires Se. naturelles T. VI. fi
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181. Peryphus petrosns, Esch. Gebl. Bull, do la Soc. des Natur. de Moscou, 1833,

p. 275.

Samarkand.

182. Leja celer, Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. V, p. 157, N. 107.

Pays des Kirghises.

183. Leja velox, Erichs. (Bembidium) Kafer der Mark Brandenb. T. I, 1, p. 1 3V, iV. 23.

Pays des Bacbkires.

18k. Platytraclielus sibiricus, Motsch. Insect. de Sibér. p. 270, IN. 506.

Steppes des Kirghises.

185. Tachypus flavipes. Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. V, p. 192, N. 135.

Pays des Bacbkires.

HYDROCANTHARES.

186. Dytiscus margiiialis , Linn. Fabr. Erichs. Kafer der Mark Brandenb. T. I, p. l'w,

N. 5. D. confbrmis, Kunze, i\ov.' act. haleus. II, fasc. V, p. 58.

Turcomanie.

187. Dytiscus circiiinflcxus, Fabr. Syst. Eleuth. T. I, p. 258, Aube, Dej. Spec. (les

Coléopt, T. VI, p. 113.

Orenbourg.

188 Cybister Roëselii, Fabr. Syst. Eleuth T. I, p. 262. Aube, Dej. Spec. des Coléopt.

T. VI, p. 66.

Turcomanie.

189. Hydaticus cînereus, Linn Faun. Suec. p. 771. Aube, Dej Spec. des Coléopt.

T. VI, p. 211. Graphoderus cinereus, Fabr. Dej Catal.

Pays des Kirghises.

190. Ilybius fuliginosus, Fabr. Syst. Eleuth. T. I, p. 263. Erichs. Kafer der Mark

Brandenb. T. I, p. 13li. Aube, Dej. Spec, des Coiéopt. T. VI, p. 28V.

var. elytrorum limbo pallido posterais dilatato.

Turcomanie.

191. Igabu* îiiaculatus, Linn. Erichs. Kafer der Mark Brandenb. T. 1, I , p. 162.

N. 13. Aube,' Dej. Spec. des Coléopt. T. VI, p. 309. Colymbetes maculatus, Fabr.

Dej. Catal.

Steppes des Kirghises.

192. Gyrimis inarinus, Gyll. Insect, Suec. T. F p. H3. Aube, Dej. Spec. des Coléopt.

T. VI, p. 687.

Turcomanie.
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193. Gtyrinus striatus, Fabr. Syst. Eleuth. T. I, p. 275. Aube, Dej. Spec. des Coléopt.

T. VI, p. 717.

Samarkand.

BRACHÉLYTRES.

194. Stapliyliuus Iiirtus, Linn. Syst. nat. I, II, p. 589. Ericbs. Gêner, et Spec. Sta-

phvlinor. I, p. 316.

De la Bachkirie.

195. Stapliyliuus îuaxillosus, Linn. Syst. nal I, H, p 683. Ericbs. Gêner, et Spec.

Staphyl. I, p. 3'i8.

Orenbourg. — Turcouianie.

196. Staphylinus murimis, Linn. Syst. nat. I, II, p. 683. Ericbs. Gêner, et Spec.

Staphyl. I, p. 361.

Pays des Kirghises.

197. Staphylinus stereorarius , Oliv. Ent. 111. p 42, 18, Tab 3, f. 23. Erichs.

Gêner, et Spec. Staphyl. I, p. 380.

Steppes des Kirghises.

198. Oeypus pieipeuuis , Fabr. Syst. Eleuth. T. II, p. 391, N. 10. Erichs. Gêner, et

Spec. Staphyl. I, p. 412, N. 13.

Samarkand.

199. Oeypus aeneieollis, Gyll. Insect. Suec. IV, p. 475, N. 12— 13. — S", cupreus,

Rossi. — Erichs. Gêner, et Spec. Staphyl. I, p. 412, N. 14.

Pays des Kirghises

200. Oeypus eyaiieus, Fabr. Syst. Eleuth. T. II, p. 592, N. 13, Erichs. Gêner, et

Spec. Staphyl. I, p. 405, N. 2.

Turcomanie.

201. Oeypus fulvipes, N. PI. II, fig. 1.

Niger nitidus, tenue utro-pubescens, antennis pedibusque rufis; capite thoracecpie pareius

profundius punctatis, hoc medio subcarinato ; elytris tJioraee sublongioribiis, sub-

tilius et densiin punctatis.

Long-. 5
1

2
lignes. Larg. 1

1

/3 ligne.

Cette espèce est très voisine de ['Oeypus ater, Grav. (fuscatus, Gyll.) mais elle est

un peu plus étroite la tête et le corselet sont plus profondément ponctués et ce dernier

présente en outre la ligne longitudinale du milieu plus relevée en forme de carène lisse;

la ponctuation des élytres est plus serrée; enfin les antennes, les pattes et les hanches

sont d'un rouge ferrugineux.

Sur un seul exemplaire pris en Turcomanie.
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202. Philonthus politus, Fabr. Syst. Eleuth. T. II, p. 594, N. 22. Erichs. Gen. et

Spec. Staphyl. I, p. 443, N. 26.

Turconianie.

203. Philonthus splendens, Fabr. Syst, Eleuth. T. II, p. 594, N. 21. Erichs. Gen. et

Spec. Staphyl. I, p. 429, N. 1.

Turconianie.

204. Philonthus rotundicollis , Ménétr. Catal. raison, des anim. du Caucase p. 145,

N. 581. — scutatus, Erichs. Gêner, et Spec. Staphyl. I, p. 438, N. 17.

Turconianie.

205. Philonthus ebeninus, Grav. Micr. 170, N. 22. Erichs. Gêner et Spec. Staphyl.

I, p. 461. IN. 56.

var. varians, Gyll. Insect. Suec. II, p. 342, N. 88.

Turconianie.

206 Philonthus atratus, Grav. Micr. p. 21. N. 23. Erichs. Gêner, et Spec. Staphyl.

I, p. 439, N. 18.

var. elytris it'rescentibits.

Samarkand. *

207. Philonthus marginatus, Fabr. Syst. Eleuth. T. II, p. 597, N. 38. Erichs.

Gêner et Spec. Staphyl. I, p. 444, N. 27.

Turconianie.

208. Lathrobium eloiigatum, Linn. Syst. nat. I, II, p. 685, IN. 14. Erichs. Gêner.

et Spec. Staphyl. I, p. 589, N. 2.

Samarkand.

209. Paederus littoralis, Grav. Micr. p. 61 , N. 4. Erichs. Gêner, et Spec Staphyl.

I, p. 650, N. 1.

Samarkande

210. ©xyporus maxillosus, Fabr. Syst, Eleuth. T. II, p. 605, N. 2. Erichs. Gêner.

et Spec Staphyl. I, p. 556. ÎN. 2.

Silairskaïa.

STERNOXES.

211. Julodis varïolaris, Pall. Icon. p. 63 et 64, Tab N, fig. 2. Schonh. Synon.

Insector. III, p. 248.

Il est très commun à Kisil-Koum, à Agathmà, et surtout à Novaïa

Alexandrovskaïa.

212. Capnodis excisa, N. PI. II, fig. 2.

Elongata , nigra, opaca; tlwrace transversa, elytris latiore, lateribus valde rotundalo,
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versus basin profunde earciso-ema.Fgin.ato, supra inaequali, medio canaliculato,

disço denudato unchoraef'ormi nigro, versus latera nkeo-pruinoso , areis aliquot

inaequalibus nifji-is glabris notato; elylris profunde punctato-striatis , foveolis

inaequalibus minuits albo-pruinosis lune inde adspersis, postice valde attenuatis,

apice ipso truncatis.

Long-. 12— 16 lignes. Larg. h—6 lignes.

Cette espèce qui varie pour la taille, atteint à peu près la longeur du C. cariosa

Pall., mais elle est beaucoup plus étroite surtout à l'extrémité. Le caractère le plus sail-

lant qui distingue surtout cette espèce de ses congénères c'est que le corselet offre une

incision ou échancrure profonde à la base du bord externe et qui en dessous forme une

cavité assez profonde; sur le disque se voit un dessin en relief, noir et luisant avant un

peu la forme d'un ancre, puis tout-à-fait à la base et au milieu on remarque un petit

tubercule triangulaire; sur les côtés sont placées ça et là quelques petites plaques, en

relief, noires et luisantes; tout le reste du corselet et couvert d'atomes d'un blanc écla-

tant. L'écusson est rond, globuleux et plus gros que celui de l'espèce citée plus haut.

Les élytres sont assez étroites,, s'atténuent brusquement vers l'extrémité et se terminent en

pointe coupée carrément; les stries sont plus profondes et plus larges que chez l'espèce

comparative, et les points imprimés qu'on observe dans ces stries sont très serrés et quelque-

fois peu distincts, si ce n'est sur l'extrémité des élytres où il sont peu profonds et

continuent les stries qui se sont oblitérées; les taches blanches qui ornent les élytres sont

plus régulièrement placés; les points imprimés qui forment ces taches ainsi que ceux que

Ton voit sur les stries sont remplis par des atomes blancs. En dessous le présternum est

bilobé antérieurement et chaque lobe est arrondi; les hanches sont plus échancrées que

chez la C. cariosa, et leur épine est plus longue et plus courbée; tout le dessous du

corps est ponctué, mais les points sont moins gros que chez l'espèce citée, les pattes

sont beaucoup moins épaises et les tarses bien moins larges.

11 paraît commun à Kisil-Koum, en Juillet.

213. Buprestfis argentata, Mannerh. Dullet. de la Soc. des Nat. de Moscou, 1837.

N. VIII, p. 61, N. 1. PI. II, fig. 3.

Pris à Batkak-Koum, au mois d'avril.

214. Cypliosoma tatarica, Pall. Icon. p. 6V. Tab. D. fig. 3. Mannerh. Buprest. Bullel.

de la Soc. des Nat. de Moscou, 1837. N. VIII, p. 91. — Cyphonota, Dej.

Gourief. — Juin.

215. Anthaxia quadripunctata . Linn. Syst. nat. H, p. 210, N. 134. Lap. et Gory

Mouogr. III, p. 30, PI. 7, fig. M.
Pays des Bachkires.

216. tnthaxia ani'k><>|>*. N. PL II, fig. k.

Oblonga, depressa, laele viridi-aenea, capite thoracequc supra et subtus aureo-eupreis;
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capite ruc/oso-punctuto
, fronte impressa; thorace subtil iter crebre punctulato,

lateribus civ rotundatis; elytris subtilissime creberrime punctulalis, maryine api-

cali fmeolis majoribus seriatis impresso.

Long. I
s
/, ligne. Larg. l

2
/4 h'gne.

var. h. thorace viridi-aeneo , lateribus aureo-cupreis , elytris inaequalibus , cetera

ut in £*.

Cette espèce est voisine de F/^. ferulae, Gêné frenicollis , Bamb. Dej.) mais elle est

plus petite, proportiouellement plus courte, avec les borrls du corselet presque point ar-

rondis; enfin l'on ne distingue pas sur le corselet ces deux lignes d'un bleu foncé qui

ornent celui de VA. ferulae.

Sur les fleurs de la Ferula persica, près d'Agathma.

217. Sphcuoptcra Dejeaiiii, Zubk. Bullet. de la Soc. des Natur. de Moscou, 1829,

p 156, Tab. k, fig. 2.

Elle est commune en Turcomanie.

218. Sphenoptora fossulata, Gebl. Humm. Essais Entom. IV, p. 45. Stev. Mem. de

la Soc. des Nat. de Moscou, VIII, p. 87. N. 6.

Turcomanie.

219. Splienoptera Kartimi. Fald. Bull. île la Soc. des Nat. de Moscou 1833, p. 46.

Tab. 2, fig. 4. — fossulata, Fiscb. Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou 1829,

p. 157. Tab. V, fig. 3.

Turcomanie.

220. Sphenoptera inaoqualis, Stev. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. VIII, p.

89, A. 8, Tab. 3, fig. 2.

Pays des Bachkires.

221. Splienoptcra Meyeri, Gebl. l.edeb. Beise III, p. 76, N. IV.

Turcomanie.

222. Sphenoptera parvula. Lap. et Gory, Monogr. III, p. 2t, PI. 15, fig. 27.

aeruginosa, Mannerh.

Pays des Bachkires.

223. Sphcnoptera chalybea, N. PI. II, fig. 5.

hâta, depressa, posterius valde attenuata, chalybea, subtus flacescenti-lomentosa ; thorace

brevi transcerso, disco remote, lateribus crebre punctulato ibique subrugoso, ante

sculellum laie impresso; elytris sublilUsimc coriaceis, obsolète striato-punctatis,

ad suturam depressis, apice oblique trûncatis.

Long. 5
l
'. lignes. Larg. 2 1

3
lignes.

Cette espèce rappelle un peu la forme de la S. lateralis, Fald., mais elle est plus

triangulaire et nullement dilatée à l'extrémité; sa couleur est d'un beau bleu à reflets un

peu violets, la tête et les côtés du corps sont couverts d'une pubescence jaunâtre. La tète
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est un peu plus avancée en avant, où elle est plus étroite mais tout aussi échancrée. les

points qui la recouvrent m'ont parus moins serrés et moins profonds. Le corselet est

court, transversal, et présente à sa base une large impression assez concave, au milieu

île la quelle se dessine une ligne longitudinale imprimée, qui ne se prolonge pas sur la

moitié antérieure du corselet; sur les côtés de la base s'observe, comme chez l'espèce

citée plus haut, une dépression sur la quelle on voit de fines impressions arrondies dont

la courbure externe est plus prononcée; les points qui recouvrent le disque sont peu serrés

et peu profonds, mais plus rapprochés sur la partie antérieure. Ses élvtres, depuis leur

moitié postérieure, diminuent considérablement, et se terminent en pointe coupée oblique-

ment de chaque côté de la suture; elles présentent sur toute leur longueur une dépression

assez forte ; elles sont très légèrement inégales (coriaceis), et couvertes de lignes formées

par des points imprimés peu marqués, surtout sur le milieu des élvtres.

Sur un seul exemplaire. — Pays des Bachkires

22V. Coraebus elatus, Fahr. Syst. Eleuth. T II, p. 213, N. 149. Lap. et Gory

Monogr. Il, p. 13, PI 3, fig. 19.

Pays des Bachkires.

225. Agrilus subauratus, Gebl. Bullet de la Soc. des Nat. de Moscou 1833, p. 377,

N. 7.

var. major.

Pays des Bachkires

226. xlgrilus angustulus, Illig. Magas. II, p. 24-6, N. 9. Mannerh. Bull, de la Soc.

des Nat. de Moscou, î8,S7, p. 116, N. 29. Lap. et Gory, Monogr. III, p. 5V,

PI. 11, fig. 69.

Turcomauie.

227. Synaptus filifonnis, Fabr Syst. Eleuth. T. H, p. 235, N 72. Schônh. Synou.

insect. III, p. 295, N. 145.

var. unguliserrîs , Stev.

Spaskaïa. — Kouvan-Darïa.

22b. Cratonyclius bruimïpes, Meg. Germ. Insect Spec p. VI, l\\ 67. — montieola,

Ménétr. Calai, rais, des anim. du Caucase, p. 156, N. 629.

Bokhara.

229. Cratonychus iiiçor. Fabr Syst. Eleuth. T. II, p. 227, N. 35. Schônh. Synon.

Insect. III, p. 278, N 72.

Pays des Kirghises.

230. A§pypnus fasciafus, Fabr. Syst. Eleulh. T. II, p. 229, N. 43. Schônh. Synon.

Insect. III, p. 282. N. 91.

Pays des Kirghises.
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231. Agrypnus iiiurinus, Fabr. Syst. Eleuth. T. II, p 228. N. 37. Schonh. Syn.

Insect III, p. 279, N. 78.

Pays îles Bachkires.

232. Atlious liirtus. Herbst, Archiv. p. 11k, N. 30. Schiinh. Syn. Insect, III, p. 277,

p|. 70. — niger, Oliv. Ent. Il, 31, p. 28, 3k, PI. 6, fîg. 65.

Bokhara.

233. Atlious liaemorrhoïdalïs, Fabr. Syst. Eleuth. T. II, p. 235, N. 71. Schonh.

Syn. Insect. III, p. 295, N. \kh.

var. ruficaudis, Gyll. Insect. suec I, p. '*09, N. 38.

var abdomine pedibusque ferruyineis, fera.

var. abdomine ferruyineo, mas.

Steppes des Kirghises.

23k. Campylus linearis, Fabr. Syst. Eleuth. T. II. p 233, N. 62. Schonh. Syn.

Insect. III, p. 292, N. 126

Steppes des Kirghises.

Genre PjL.EONOJtlUS.

Labrum brevissimum, rugoso-punctatum, apice laie al leviter emarginatum setis rigidis

hispidum.

Mandibulae corneae, validât, arcuatae, intus unidentatae.

Maxillae brèves, unidentatae.

Palpi filiformes, articulis aeqiialibm, articula ullimo apice oblique truncato

Mi iitum brève, truncatum

(aput latiusculum, fronlc impressa, clypeo apice immarginato, supra labrum arcte de-

flexo; oculis magnis globosis prominulis.

(ntennae longissimae, corpore parum breviores, \2-articulalae , articulo primo pyri-

formi incrassato, secundo brevissimo nodoso, reliquis elongatis subcylindricis , ex-

trorsum sensim lenuioribus.

Thorax latitudine vix longior, subcylindricus, supra comexus aequulis, angulis poslicis

extrorsum prominulis acutiuseulis, prosterno ab ore remoto, mucrone postico admo

dum incurvo in foveam mesoslcrnalem intruso facultatem resilicudi efficiente.

El) ira linearia longissima, leviter sulcata.

Pedes elongati tenues; tarsis longitudine tibiarum , articulis subcompressis, subtils dense

ciliatis, 2 et 3 longitudine fere aequalibus, 3 et h sensim minoribus, ullimo longi-

tudine tertii, unguiculis modice incurvis simplicibus

Ce Genre, très voisin des Campylus, fait assez bien le passage de ceux-ci «à la famille

des Cébrionites.
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Il diffère du G. Campylus, par des mandibules plus fortes, par le front dont le bord

antérieur n'est ni recourbé ni avancé en forme de bourrelet, de plus par les palpes plus

grêles, quoique du reste semblables par la forme, par le corselet qui est presque cylin-

drique et nullement inégal en dessus, et enfin par les antennes qui offrent douze et non

onze articles, et qui sont ainsi que les pattes très longues et très déliées*).

235. Pleonomus tereticollis , N. PI. II, fig. 6.

Lineari-elongalus , testaceus, tenue griseo-pubeseens, oculis globosis prominulis nigris;

thorace ininuto sub-cylinclrico, angulis posticis minutissimis obsoletis; elytris ob-

scurius testaceis, sut profundc strialo-punctatis , striis subsulcatis.

Long. 7 lignes. Larg. l
J

/2
ligne.

Il est du double plus long que le Campylus linearis, Fabr tout aussi étroit en pro-

portion, et d'un fauve clair avec l'extrémité des mandibules et les yeux noirs; il est cou-

vert d'une pubescence courte, serrée et de la même teinte. La tête est assez large, un
peu concave sur son milieu et couverte de points imprimés bien marqués; les yeux sont

gros et très saillants. Le corselet est plus court que cbez le Serropalpus spinicollis, Fald.

presque cylindrique, convexe supérieurement, ayant ses angles courts et aigus et dont les

postérieurs sont un peu dirigés en dehors; sa surface est luisante, la pubescence étant

plus rare, mais il est couvert de points imprimés, moins serrés que chez l'espèce de Fal-

dermann et moins gros que chez le C. linearis. Les élytres sont fortement striées, ces

stries paraissent d'autant plus profondes que les intervalles sont convexes; elles sont cou-

vertes de points imprimés qui sont plus gros et plus profonds sur les stries. Les antennes

sont presqu'aussi longues que le corps et très minces. Le dessous du corps et les pattes

sont luisants et couverts de points imprimés petits et serrés; la pubescence sur ces parties

est moins serrée que sur les élytres.

Sur deux exemplaires absolument semblables , notés comme pris à

Bokhara.

A ce genre il faut rapporter je crois le Serropalpus spinicollis, Faldermann, Coléopt.

Illustr., Mém. présentés à l'Académ. par les sav. étrang. T. IL p. kik, N. 61, à en juger

au moins par le seul exemplaire qui existe de cette espèce et qui se trouve dans le Musée

de l'Académie, placé depuis longtemps parmi le genre Campylus; malheureusement cet

exemplaire unique n'a des antennes que le premier article et les palpes manquent tout-à-fait,

mais c'est bien un pentamère, et je ne .puis concevoir comment Faldermann a pu rap-

porter cet insecte aux Serropalpus, tout aussi peu comment Mr. Motschulsky, Bull, de la

Soc. des Nat. de Moscou, 184-5, p. 3k, N. 89, en ait fait un Athous.

L
J
Insecte de Faldermann se distingue du nôtre d'abord par ce que son corselet est

plus grand et plus carré, et surtout par ce que les stries des élytres sont moins profondes

et nullement ponctuées.

*) Le mot Pleonomus, est formé de nliot; rempli outre mesure, et vo/ioç partie; j'ai voulu par là men-

tionner la forme extraordinaire des antennes qui offrent douze articles.

7
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236. Limonius minutas, Fabr. Syst. Eleuth. T. II, p. 242, N. 106. Schônh. Syn.

Insect. III, p. 308, N. 200.

Pays des Bachkires.

237. Cardiopliorus sexpunctatus, Illig. Magaz. VI, p. 9, 15. Schônh. Syn. Insect.

III, p. 312, N. 230, Erichs. Germ. Zeitschr.

Kouwan-Darïa.

238. Cardiopliorus poUux, Ahr. Germ. Insect. Spec. p. 59, N. 95. Erichs. Germ.

Zeitschr.

Pays des Bachkires.

239. Ampedus sanguineus, Fabr. Syst. Eleuth. T. II, p. 238, N. 83. Schônh. Syn.

Insect. III, p. 299, N. 165.

Pays des Bachkires.

2V0. Aiiipedus cphippium , Fabr. Syst. Eleuth. T. II, p. 238, N. 84. Schônh. Syn.

Insect. III, p. 301, N. 166.

Pays des Bachkires.

24'1. Impedus elongatulus , Fabr. Syst. Eleuth. T. II, p. 239, N. 90. Schônh. Syn.

Insect. III, p. 301, N. 168.

Novaïa Alexandre-vskaïa.

2V2. Drasterius bimaculatus , Fabr. Syst. Eleuth. T. II, p. 245, N. 141. Schônh.

Syn. Insect. III, p. 313, N. 231.

Kirghises. — Turcomanie.

243. Diacantlius scriceus, Gebl. Ledeb. Beise, III, p. 83, N. 36. Fisch. Entom. II,

p. 203, Tab. XXIII, fïg. 9. — Ludius, Dej. Catal.

Steppes des Kirghises.

244. Diacantlius aeneus, Fabr. Syst. Eleuth. T. II, p. 230, N. 47. Schônh. Syn.

Insect. III, p. 283, N. 100. — Ludius, Dej.

Pays des Bachkires.

245. Diacantlius holosericeus , Fabr. Syst. Eleuth. T. II, p. 228, N. 39. Schônh.

Syn. Insect. III, p. 280, N. 82. — Ludius, Dej.

Turcomanie.

246. Diacantlius gravidus, Germ. Zeitschr. IV, p. 78.

Turcornanie.

247. Agriotes variabilis, Syst. Eleuth. T. II, p. 241, N. 98. Obscuriis, ex parte,

Schônh. Syn. Insect. III, p. 305.

Pays des Bachkires.

248. Agriotes sputator, Fabr. Syst. Eleuth. T. II, p. 240, N. 94. Schônh. Syn. Insect.

III, p. 304, IN. 181.

Sibérie.
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249. Dolopius marginatus, Linn. Syst. Nat. 1, II, p. 654, 23. Schonh. Syn. Insect.

III, p. 296, N. 152.

Steppes des Kirghises.

250. Adrastus piceus, N.

Supra fusco-piceus , dense griseo-pubescens , sublus rufo-piceus; thorace latitudine lon~

giore remole punctalo, angulis posterioribus retrorsum spectantibus ; elytris striato-

punctatis, interstitiis subtilissime rugulosis, antennis pedibusque testaceis.

Long. 3y2
lignes. Larg. lV

6
ligne.

Il est de couleur brune en dessus, et de teinte un peu roussâtre en dessous, couvert

d'une pubescence grisâtre, courte mais serrée. Le corselet est plus long que large, avec

les angles postérieurs assez longs et un peu recourbés en dedans; sa surface, assez con-

vexe, est recouverte de points imprimés peu serrés, mais qui sont plus petits et plus serrés

à la base et surtout vers les angles postérieurs. Les élytres sont arrondies à leur extré-

mité, elles sont couvertes de stries formées de points imprimés très serrés; les trois stries

les plus proches de la suture sont plus fortement marquées, et ce sont elles qui reçoivent

des points imprimés; les intervalles sont couverts d'une rugosité très fine.

D'après un seul exemplaire, pris en Turcomanie.

M A L A C D E R M E S.

251. Lainpyris noctiluca, Linn. Syst. Nat. I, II, p. 643, 1. Schonh. Synon. Insect.

III, p. 59, N. 1.

Steppes des Kirghises.

252. Cantliaris oculata, Gebl. Mém. des Nat. de Moscou, T. V, p. 316.

Steppes des Kirghises et de la Bachkirie.

253. Cantliaris rufa, Linn. Syst. nat. I, II, p. 647, 1. Schonh. synon. Insect. II, p.

63, N. 7.

Commune dans les Steppes.

254. Podabrus alpiims. Payk. Faun. suec. I, p. 259, 2. Schonh. Synon. Insect. II,

p. 64, N. 11.

Steppes des Kirghises.

255. Malachius aeneus, Linn. Syst. nat. I, II, p. 684, 7. Schonh. Synon. Insect. II,

p. 76, N. 3.

Dans les Steppes — jusqu'en Bachkirie.

256. Malachius cornutus, Gebl. Hummel, Ess. Entom. N. IV, p. 47. Gebl. Ledeb.

Reise, III, p. 88, N. 6.

Dans les Steppes.
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257. Dasytes ater, Fabr. Syst. Eleuth. T. H, p. 71, 1. Schonh. Synon. Insect. III, p.

11, N. 2.

Dans les Steppes.

T E R E D I L E S.

258. Trichodes alvearius, Fabr. Syst. Eleuth. T. I, p. 28k, N. 7. Schonh. Synon.

Insect. II, p. kd, N. 8.

Sibérie.

259. Corynetes rufipes, Fahr. Syst. Eleuth. T. I, p. 286, N. 2. Schonh. Synon. Insect,

II, p. 51, N. 2.

Commun partout.

CLAVICORNES.

260. iVecrophorus morio, Gebl. Mém. des Nat. de Moscou, T. V, p. 319. Gebl.

Ledeb. Reise, III, p. 93, N. 2.

Pays des Bachkires.

261. Necrophorus inortiionmi, Fabr. Syst. Eleuth. T. I, p. 335, N. 8. Schonh.

Synon. Insect. II, p. 121. N. 8.

Pays des Bachkires.

262. Silpha thoracica, Linn. Syst. nat. I, II, p. 571, 13. Schonh. Synon. Insect. II,

p. 123, N. 6.

Pays des Bachkires.

263. Silpha sinuata, Fabr. Syst. Eleuth. T. I, p. 3M, N. 50. Schonh. Synon. Insect.

H, p. 130, N. 22.

Pays des Kirghises et des Bachkires.

26k. Silpha carinata, Illig. Kaef. Pr. I, p. 365. Schonh. Syn. Insect, II, p. 124, N. 10.

Pays des Bachkires.

265. Silpha obscura, Linn. Syst. nat. I, II, p. 572, 18. Schonh. Synon. Insect. II,

p. 125. N. 13.

Steppes des Kirghises.

266. Silpha atrata, Linn. Syst. nat. I, II, p. 571, 12. Schonh. Synon. Insect. II, p.

127. N. 16.

var. fusca.

< Dans les Steppes.

267. Catops lateritius, N.

Oblongo-tHatus, pallide rufo-ferrugineus, breiiter griseo-pubescens ; antennis tenuibus Ion-
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gitudine dimidii corporis; thorace transverso subdepresso, poslice latiore angulis

obtusis, lateribus subreftexis; elytris creberrime punctulatis, substriatis, stria su-

turait profunde exarata.

Long. 2 lignes. Larg. s
/4

ligne.

Il est voisin du C. agilis, Illig. Erichs. (fuscus Gyll.) mais est proportionnellement

plus étroit; le corselet est beaucoup moins large et plus plane, et les antennes sont beau-

coup plus longues.

D'après deux individus, pris à Novaïa Alexandrovskaïa.

268. Catops fuseipes, N.

Oblongo-ovatus , convexus, posterais valde anguslatus, pallide rufo-ferrugineus , capite,

thoracis dorso, pectore abdomineque nigro-fuscis ; antennis tenuibus longitudine

dimidii corporis; thorace antrorsum angustato, lateribus deflexo, angulis posticis

produclis acutis; elytris stria tantum suturali exarata.

Long. l
3
/4

ligne. Larg.
3
/4 ligne.

Cette espèce ressemble un peu à la précédante, mais elle est beaucoup plus convexe,

et plus rétrécie postérieurement, avec les angles postérieurs du corselet aigus et prolongés

en arrière ; enfin elle n'offre point de stries sensibles sur les élytres, si ce n'est une seule

le long de la suture; mais c'est la couleur, surtout, qui la fait reconnaître au premier

abord.

Sur un seul exemplaire pris à Novaïa Alexandrovskaïa.

269. Nitidula flexuosa, Fabr. Syst. Eleutb. T. I, p. 351. N. 18. Schonh. Synon.

Insect. II, p. U3, N. 35.

Dans les Steppes.

270. Dermestes dimidiatus, Stev. Schonh. Synon. Insect. II, p. 89. Note k.

Pays des Bachkires.

271. Dennostes lardarius, Linn. Syst. nat. I, II, p. 561, 1. Schonh. Synon. Insect.

II, p. 83, N. 1.

Dans les Steppes.

272. Dermestes vulpinus, Fabr. Syst. Eleuth. T. I, p. 31k, N. 12. Schonh. Synon.

Insect. H, p! 89, N. 21.

Bokhara.

273. Dermestes mtiriiius, Linn. Syst. nat. I, II, p. 563, 18. Schonh. Synon. Insect.

II, p. 90, N. 26.

Pays des Bachkires.

21h. Dermestes tessellatus, Fabr. Syst. Eleuth. T. I, p. 315, N. 16. Schonh. Synon.

Insect. II, p. 91, N. 29.

Pays des Bachkires.
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275. Anthrenus pimpinella, Fabr. Syst. Eleuth. T. I, p. 106, N. i. Schonh. Synon.

Insect. I, p. H 4, N. 2.

Dans les Steppes.

276. Aiithrenus verbasei, Linn. Syst. nat. I, II, p. 568, 3. Farius, (ex parte), Schonh.

Synon. Insect. I, p. i 16.

Dans les Steppes.

277. Hister inaequalis, Fabr. Payk. Monogr. hist. p. 10, N. 2. Tab. II, fig. 2.

Steppes des Kirghises.

278. Hister cadaverinus, Payk. Monogr. hist. p. 21, N. 12, Tab. II, fig. 8.

Pays des Bachkires.

279. Ilister quadrimaculatus, Linn. Payk. Monogr. hist. p. \k, N. 6. Tab. XII,

fig. 1.

Pays (ks Bachkires.

280. Hister fimetarius, Herbst, Payk. Monogr. hist. p. M, N. 29. Tab. XII, fig. 6.

Steppes des Kirghises.

281. Hister purpurasceus, Herbst. Payk. Monogr. hist. p. 38, N. 26. Tab. III, fig. 7.

Pays des Bachkires.

282. Hister biinaeulatns , Linn. Payk. Monogr. hist. p. 35, N. 23, Tab. III, fig. 6.

var. minor.

Steppes des Kirghises.

283. Hister pusio, N. PI. II, fig. 7.

Suborbieulatus, rufescenti-piceus; thorace brevi undique punctulato, lateribus tenue mar-

ginato; clytris subtiliter punctulatis striis quinque, suturait sexta et marginali

septima, omnibus integris, subpunctatis, margine inflexo dense oblongo-punctato,

stria fleocuosa unica, corpore subtus profunde punctato, tibiis anticis latissimis,

extus subsinuatis obtuse h-denticulatis.

Long, i
1

/
5
,

ligne. Larg. I
1

2
ligne.

Il ressemble beaucoup par sa forme à l'Epierus complus, Illig. Erichs., mais il est

plus légèrement ponctué, et les stries des élytres sont moins profondes; eu égard à la

conformation de la tête et des pattes, cette nouvelle espèce appartient au Genre Hister.

Turcomanie.

284. Hister planning, N. PI. II, fig. 8.

Oblongo-quadratus, depressus, niger nitidus; thorace undïque subtiliter remote punctulato,

lateribus bistrialo, stria inleriore profunda, anterius introrsum curvala; elytris

sublaeiibus , striis duabus internis antrorsum abbreviatis, quatuor externis in-

tegris slriola humerali unica obliqua, submarginalibus duabus profunde punctatis;

antennis pedibus elytrorumque apice rufo-piceis, tibiis anticis latissimis k-denlatis.

Long. iy
3

ligne. Larg.
i
/\ ligne
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Cette petite espèce ressemble par sa forme applatie à une Platysoma, mais elle a bien

tous les caractères assignés aux Flister.

D'après- un exemplaire pris en Turcomanie.

285. Saprinus maculatus, Rossi, Mantiss. I, 12, 20, app. 11, 128. Tab. I, fig. 1.

Erichs. dans Klug, Jabrb. p. 176, 3. — hister personalus, Fisch. Entom. de

la Russ. II, p. 206. Tab. 25, fig 5.

Bokliara.

286. Saprinus ornatus, Erichs. Klug Jahrb. p. 176, h. — hister interruptus, Fisch.

Entom. II, p. 207, Tab. 25, fig. 7. — hister fasciolatus, Gcbl. Bull, de

l'Acad. 18W.

Bokhara.

287. Saprinus externus, Fisch. Erichs. Klug Jahrb. p. 176, 5. — hister externus,

'

Fisch. Entom. II, p. 209, Tab. 25, fig. 9.

Kisil-Koum.

288. Saprinus foïguttatus, Stev. Erichs. Klug Jahrb. p. 176, 7. — hister biguttatus,

Stev. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou, I, p. 159, Fisch. Entom. p. 208,

Tab. 25, fig. 8.

Kisil-Koum.

289. Saprinus interruptus , Payk. Erichs, Klug Jahrb. p. 176, 8. — hister interrup-

tus, Payk. Monogr. hist. p. 50, N. 37, Tab. XII, fig. 8. — S. flexuoso-fas-

ciatus, Motsch. vide Mannerh. Bull, de la Soc. des Nat. de Moscou 1846, p. 215.

Bokhara, au mois d'avril.

290. Saprinus seinïpunctatus, Fabr. Erichs. Klug Jahrb. p. 178, 12. — hister se-

mipunctatus, Fabr. Payk. Monogr. hist. p. 54-, N. 40, Tab. IV, fig. 8.

Pays des Bachkires.

291. Saprinus nitidulus, Fabr. Erichs. Klug Jahrb. p. 179, 17. — hister nitidulus,

Fabr. Payk. Monogr. hist. p.
58'

v N. 43, Tab. V, fig. 3.

Kisil-Koum.

292. Saprinus turcoinanicus, N. PI. II, fig. 9.

Subquadratus, nigro-subaeneus ; thorace lateribus late ruguloso-punetatis ; elytris apice

subtiliter remote punctulatis, slriis quinqùe obliquis abbreriatis impunctalis , ex-

ternis duabus rugatis; tibiis anticis 6-dentatis.

Long. 3'A lignes. Larg. 2V
2

lignes.

Il est très voisin du S. seinipunctatus , Ilerbst, mais sa forme est plus parallèle et

presque quadrangulaire ; la ponctuation des bords latéraux du corselet s'étend davantage,

puisqu'elle est beaucoup plus fine, plus serrée et plus rugueuse ; les stries des élytres sont

plus profondes, surtout les deux externes qui sont inégales et forment comme un pli;
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du reste ces stries ne sont pas ponctuées , et ne présentent pas d'autres petites lignes

transversales, comme on le remarque chez le S. semipunclatus.

Var. II. Elle est du double plus petite; le corselet offre en avant et sur les côtés

des points plus profondément imprimés; les stries des élytres sont un peu plus allongées,

plus obliques et surtout plus régulières, et dont la première se réunit antérieurement à la

strie qui longe plus ou moins la suture; les pattes sont brunes avec les épines des jambes

antérieures courtes et de teinte plus claire; on pourrait peut-être en faire une espèce

distincte.

293. Saprinus aeneus, Fabr. Erichs. Klug Jahrb. p. 182, N. 2k. — hister aeneus,

Fabr. Payk. Monogr. hist. p. 68, N. 52. Tab. VI, fig. 6.

Bokhara.

2%. Saprinus aeratus, Erichs. Klug Jahrb. p. 183, N. 28.

Bokhara.

295. Saprinus virescens, Payk. Erichs. Klug Jahrb. p. 18k, N. 31. — hisler vires-

cens, Payk. Monogr. hist. p. 69 , N. 53, Tab. VI, fig. 7.

Pays des Bachkires.

296. Saprinus spretulus, Erichs. Klug Jahrb. p. 192, N. 49.

Pays des Bachkires.

PALPICORNES.

297. Spercheus emarginatus, Fabr. Syst. Eleuth. T. I, p. 248, N. 1. Schonh. Synon.

Insect. II, p. 1. N. 1.

Steppes des Kirghises.

298. Hydrophilus aterrimus, Eschs. Entom. I, p. 128. Erichs. Kàfer der Mark

Brandenb. I, p. 206. N. 2.

Orenbourg. — Novaïa Alexandrovskaïa.

299. Hydrophilus flavipes, Stev. Schonh. Synon. Insect. II, p. 3, N. 6, INote a).

Samarkand. — Turcomanie.

300. Ilydrobius grisescens, Dej, Sturm. Faun. 10, p. 9, Tab. 217. — torquatus, Ilumm.

Bokhara.

301. Snhaeridium scarabaeoïdes, Fabr. Syst. Eleuth. T. I, p. 92, N. 1. Erichs.

Kàfer der Mark Brandenb. I, p. 21V, N. 1.

Turcomanie.

LAMELLICORNES.
302. Ateuchus sacer, Fabr. Syst, Eleuth. T. I, p. 5V, N. 1. Schonh. Synon. Insect. I,

p. 57. N. 1. — var. Provietheus, Stev. Fisch.

Orenbourg. — Kisil-Koum.



Zoohfrie. Insectes recueillis par M. Lehmann. 57

303. Ateuchus cariuatus, Gebl. Bull, de l'Acad. 1841, T. 8. N. 24.

Turcomanie.

30V. Gyinnopleurus serratus, Fisch. Entom. de la Russie, I, p. 145, Tab. XIII, fig. 5.

Très commun, et jusqu'en Bokharie.

305. Sisyphus Schaeflfcri, Fabr. (Ateuchus) Syst. Eleuth. T. I, p. 59, N. 24. Sehonh.
(Ateuchus) Synon. Insect. 1, p. 61, N. 26.

Turcomanie.

306. Copris lunaris, Linu. Syst. Nat. I, II, p. 543, 10. Sehonh. Synon. Insect. I,

p. 37, N. 32.

Steppes des Kirghises.

307. Oiithophagus austriacus, Panz. Faun. XII, 6. Sturm, Faun. I, p. 49, Tab. 9,

fig a. b.

Pays des Bachkires.

308. Onthophagus fracticornis, Fabr. Syst. Eleuth. T. I, p. 50, N. 91. Sehonh.

(scarabaeus) Synon. Insect. I, p. 52. N. 113.

Pays des Bachkires.

309. Oiithophagus marginalis , Gebl. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou, T. V,

p. 315.

Bokhara. — Bachkirie.

310. Oiithophagus leucostigma, Bieberst. Pall. — Germ. Faun. I, t. 4.

Bokhara.

311. Oiithophagus taurus, Linn. Syst. nat. I, II, p. 547, N. 26 Sehonh. Syu. Insect.

I, p. 46. N. 85.

Bokhara.

312. Onitis painphilus, Dej. Catal. 3ème éd. p. 159. 0. Eumenes, Motsch.

Nigro-fuscus , elypeo thorucis lateribus late elytrisque testaceo-ferrugineis, his dense

nigro-tessellatis, argute bicarinatis, pedibus anticis maris fenwribus bidentatis,

tibiisque longissimis arcuatis, dente valido armatis basique latere interiore emar-

ginatis.

Long. 8 lignes. Larg. 4 lignes.

Cette espèce est très voisine de VO. amyntas, Stev., et elle est souvent confondue

avec elle dans les collections, mais elle habite plus volontièrement les Steppes des Kir-

ghises etc. taudis que l'O. amyntas est commun dans les provinces Caucasiennes, en

Crimée etc.

Chez Fespèçe qui nous occupe ici, la ponctuation du corselet est moins serrée, la

tête, du moins chez les mâles, est toujours marquée de jaunâtre à sa partie antérieure et

Mémoires Se. nalurellei. T. VI. o
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les bords latéraux du corselet sont aussi plus largement colorés do cette teinte; les qua-

trième et sixième intervalles des stries des élytres sont plus relevés; les pieds anté-

rieurs des mâles sont très longs et la cuisse présente deux dents dont l'inférieure,

très aiguë, est recourbée vers la jambe; de plus cette dernière partie offre sur la carène

inférieure une dent forte, large à sa base et dont la pointe est un peu recourbée en de-

dans, puis on voit près de la base une échancrure qui, souvent découpée brusquement,

simule une dent, tandis que chez VO. amynias, on ne remarque qu'une seule dent peu

sensible aux cuisses antérieures, et à peine une dentelure aux jambes antérieures

Une variété remarquable présentait une teinte générale plus pâle, ornée de reflets

bronzés; la tache jaune était plus large sur la partie antérieure de la tête, de même que

sur les côtes latéraux du corselet; les jambes intermédiaires et les postérieures étaient

marquées de taches jaunes sur leur bord externe.

Cette espèce n'est pas rare dans les Steppes des Kirghises, et on la trouve aussi à

Kisil-Roum et en Turcomanie.

313. Onitis menalcas, Pall. Icon. Insect. p. k, Tab. A, f. k, a, b. Stev. Mem. de la

Soc. des Nat. de Moscou, T. II, p. 32.

JNovaïa Alexandrovskaïa.

31V. Oniticellus pallipes, Fabr. Syst. Eleuth. T. I, p. 63, N. 38. Schônh. S) non.

Insect. I, p. 32, N. 17.

Turcomanie.

315. Oniticellus speculifer, Mannerh.

Oblongus, ferrugineo-testaceus , aeneo-relucens ; clypeo emarginalo, maris cariais tribus,

feminae unica transversis ; thorace latitudine viac longiore, creberrime punctulalo,

maculis viridi-aeneis inquinato, areis quatuor cupreis quadrifariam positis niti-

dissimis; elytris aeneu-tessellalis striatis, interstiliis remote punctulatis, apice pilis

longis griseis ciliatis.

Long. 5ya lignes. Larg. l
2
/a ligne.

Il est très voisin de 10. pallipcs, Fabr., mais ce qui le fait reconnaître, c est surtout

sa taille qui est de moitié plus petite, puis son corselet qui est proportionellement plus

court et couvert d'une ponctuation plus profonde et beaucoup plus serrée.

Monsieur le Comte de Mannerheim possédait déjà cette espèce dans sa belle collection,

sous le nom que je lui ai conservé.

Kisil-Koum, en Juillet. — Bokhara en Avril.

316. Aphodius fossor, Linn. Syst. nat. I, II, p. 5V8, 1\. 31. Schbnh. Synon. lusect.

I, p. 66, N. 1.

Pays des Bachkires.
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317. Aphodius foetens, Fabr. Syst. Eleuth. T. I, p. 69, N. 8. Schonh. Synon. lasect.

I, p. 67, N. 8.

Bokharie.

318. Iphodius fimetarius, Linn. Syst. nat. I, II, p. 548, N. 32. Schonh. Synon.

Inscct. I, p. 71, N. 19.

Bokhara.

319. Aphodïus merdarius, Fabr. Syst. Eleuth. T. I, p. 80, N. 52. Schonh. Synon.

Insect. I, p. 85, N. 70.

Pays des Bachkires.

320. Aphodius conspurcatus, Linn Syst. nat. I, II, p. 549, N. 34. Schonh. Synon.

Insect. I, p. 73, N. 24.

Bokhara.

321. Aphodius inquinatus, Fabr. Syst. Eleuth. T. I. p. 73, N. 23. Schonh. Synon.

Insect. I, p 74, N. 25.

Pays des Bachkires.

322 Aphodius Meuctriesii, Dej. Catal. 3e
édit. p. 161. — PI. II, fig. 10.

Brevis, niger nitidus; clypeo subrotundato mutico, subtiliter punctulato; thorace convexo,

dorso subtiliter punctulato, lateribus vix rotundato ibique profondius punctato,

basi sinuato , angulis postais rotundatis; elytris sanguineis, sutura margineque

lalerali nigro-fuscis
,

punctato-striatis, interstitiis subtiliter punclulatis; pedibus

rufo-piceis.

Long. 2'/
2

lignes Larg. 1% ligne,

var. Caueasica, an aller sexus?

Thorace medio vix punctulato, elytris profondius punctato-striatis, interstiliis subtilius

punctulatis.

Il est voisin de VA. pécari, Fabr., mais il est plus petit et proportionnellement plus

court; la ponctuation des bords latéraux du corselet est plus serrée, et les stries des

elvtres sont moins profondément imprimées; enfin ce qui distingue surtout cette espèce,

c'est que l'on remarque une bande longitudinale noire bien marquée, qui se dessine ré-

gulièrement sur toute la suture, tandis que chez l'A. pécari, ce n'est que sur la partie

postérieure des élytres que l'on remarque une large tache qui recouvre la suture. J'avais

précédamment trouvé cette espèce au Caucase et l'avais envoyée à Mr. le Comte Déjean

comme variété de l'A. pécari.

Bokhara.

323. Aphodius bipuuctatus, Fabr. Syst. Eleuth. T. I, p. 76, N. 34. Schonh. Synon.

Insect. I, p. 79, N. 48.

Pays des Bachkires.
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32k. Aphodius Iiaemorrhoïdalis , Linn. Syst. nat. I, II, p. 5\8, N. 33. Schonh.

Synon. Insect. I, p. 78. N. VI.

Bokhara.

325. Aphodius terrestris, Fabr. Syst. Eleuth. T. I, p. 71, N 13. Schonh. Synon.

Insect. I, p. 69, N. 13.

Bokhara.

326. Aphodius granarius, Linn. Syst. nat. I, II, p. 5^7, N. 23. Schonh. Synon.

Insect. I, p. 77, 39. — carbonarius, Sturm. Faun. I, p. 128, T. 18.

Turcomanie.

327. Aphodius foimaculatus, Fab. Syst. Eleuth. T. I, p. 71, N. 17. Schonh. Synon.

Insect. I, p. 70, N. 17.

Bokhara.

328. Aphodius longulus, N. PI II, fig. 11

Elongatus, subcylindricus, niger nilidus; clypeo profunde punctato, apiee late emarginato

utrinque suLlobato, medio mutico; thorace transverso, lateribus rotundato, sub-

tilissime punctulato et punctis undique immixtis majoribus profundioribus, mar-

gine antico rufescenti; elytris linearibus profunde striatis, striis subtiliter punc-

tatis, nigro-piceis , utroque vitta longitudinali obliqua sanguinea; pedibus rufo-

piceis.

Long. 2 1

4
lignes. Larg.

5
/4 ligne.

Par sa forme cette espèce se rapproche de l'A. bimaculata, Fabr., mais elle est beau-

coup plus petite et plus étroite; enfin, c'est surtout sa couleur et sa sculpture qui la

font facilement reconnaître.

Bokhara.

329. Tpox cadaverinus, Illig. Magaz. I, p. H, N. 1. Schonh. Synoii. Insect. I, p.

117, N. 3.

Turcomanie.

330. Trox morticiuii , Pall. Icon. Insect. p. 11, Tab. A, fig. 11.

var. pinguis, Fald. Coléopt. illust. Mém. de FAcad. par div. sav. T. Il, p. 369,

N. 21.

Turcomanie.

331. Trox Evcrsmamii, Karel. Zubk. Bullet. de la Soc. des Nat. de Mosc 1833,

p. 321, N. 21.

Turcomanie.

332. Lethrus loiigimanus , Fisch. Entom. de la Bussie, I, p. 137, Tab. XIII, fig. 3.

L. Eversmanni, Fald.

Turcomanie.
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333. Greotrupes amnion, Pall. Icon. inscct. p. 8, Tab. A, fig 8, a, b. — dispar,

Fabr. Schonh. Synon. Insect. I, p. 22, N. i. (Ceratophyus) , Fisch. Entom. de

la Russie T. II, p. i Y6.

Stoppes des Kirghises.

33V. «i«>o<i ,u|H'«t Fisrlieri, Zwick. Fisch. Entnni.de la Russie T. II, p. I
rt8, Tab. XVIII,

fig-. 3— '+. (Ceratophyus) Fisch.

Orenbourg.

335. Geofrupes sylvaticus, Fabr. Syst. Eleuth. T. I, p. 25, N. 11. Schônh. Synon.

Insect. I, p. 27, N. 12.

Dans les Steppes.

336. Ochodaeus clirysomeliiius, Fabr. Syst, Eleuth. T. I, p. 179. N. 108 Schonh.

Synon. Insect. III, p. 212

Orenbourg;.

337. Oryctes grypus, Ilh'g. Magaz. H, p. 212, N. 1. — Germ. Faun. I, 1.

Turcomanie.

338. Oryctes nasicornis, Linn. Syst, nat. I, II, p. 5\k, N. 15. Schonh Synon.

Insect. I, p. 13, N. 53.

Turcomanie.

339. Scarabaeus bidons, Pall. — monodon, Fabr. Syst. Eleuth. T. I, p. 17, N. 55.

Turcomanie.

3'i0. Scarabaeus quadridens , Gebl. Rullet. de l'Académie des Sciences de St. Pétersb.

18H.

Kisil-Koum.

3M. Xylotrupes (Hope) attilla. N. PI. II, fig. 12.

Oblongus, comexus, rufo-piccus nitidissimus ; capite rugoso, certice carinula transversali

notato: thorace remote punctato, antrorsum angustato, lateribus rotuudato, basi

bisinuato; elytris remotius punclatis, punctis confusis vix seriatis; corpore subtus

dense et longe fuho-toinentoso.

Long-. 5

—

7'
2

lignes. Larg. 3%

—

k lignes.

Au premier abord, il offre quelque ressemblance, pour la taille et YHabitus, avec le

Coptorhinus retusits, Fabr. et les petits individus rapellent le Podalgus cuniculus, Dej.

Tout l'insecte est d'un brun rougeàtre "très luisant, et le dessous du corps est de plus

couvert de poils longs assez serrés et d'un fauve clair. La tête est marquée de points

imprimes très gros et très serrés, qui se confondent tellement entr'eux, surtout chez les

femelles, qu'ils deviennent de véritables rugosités; sur la partie postérieure se voit une

carène transversale de la forme de celle que l'on remarque chez le Coptorhinus retusus

mais beaucoup moins forte sur sa partie moyenne Le corselet qui est des plus luisant,
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paraît lisse à l'oeil nu, mais à la loupe on y découvre des points imprimés très peu serrés;

il est cilié de poils jaunâtres. Les élytres présentent une ponctuation plus serrée et plus

grossière que celle du corselet, et ces points sont presque disposés en lignes longitudi-

nales; enfin l'on remarque de chaque côté de la suture une ligne de points plus serrés

et bien alignés.

Il ne paraît pas rare, à Tchakyr-ata, où il a été pris au mois d'Avril.

J'ai cru devoir rapporter cet insecte au Genre Xylotrupes de Hope, quoiqu'au premier

abord il m'ait paru être fort voisin du Podalgus cuniculus, Dej. dont je ne connais au-

cune description.

3V2. Inomala Friseliii, Fabr. Syst. Eleuth. T. II, N. 172, 68. Buimeist. Handb. der

Entom. IV, I. p. 255, N:
31.

var. Julii, Fabr.

Pays des Bachkires.

3^3. Iiiomala crrans, Fabr. Syst. Eleuth. T. II, p. 173, N. 1k. Burmeist. Handb. der

Entom. IV, \, p. 259. Ce savant place cet insecte comme variété de XA. Fri-

schii, mais je ne puis être de cet avis.

Pays des Bachkires.

3V*. Liiomala liorticola, Fabr. Burmeist. Handb der Entom. IV, 1, p. 239, N. il.

Pays des Bachkires.

kk5. Adoretus (Eschs.) ( trigonostoma, Dej.) comptas, IV. PI. IL fig- 13.

Gemmatis obscurci, Fisch. Entomogi. de la Russie, T. II, p. 215, Tab. XXXI, fig. 2.

Elongatus, subcylindricus, fusco-piceus
,
pilis niveis supra sparse subtus densius obsitus;

clypeu margine antico reflexo, trisinuato; thorace bresissimo transverso, antke

late emarginato, lateribus rotundatis, profunde rugoso-puitclato ; elytris prufunde

punctulo-striatis, interstiliis rugosis e pilositute paulo longiore albo-lincatis.

Long. 5 lignes. Larg. 2 lignes.

Cette espèce est bien celle que M. Fischer de Waldheim a décrite et figurée dans

sou Entomographie sous le nom de Gemmatis obscurci, Fabr.; mais ainsi que M. Burmeister,

dans son excellent ouvrage, Handbuch der Entomologie Vol IV, I, p. ^73, l'a très ju-

dicieusement remarqué, l'espèce de M. Fischer n'a rien de commun avec celle de Fabr.

Syst. Eleuth. T. H, p. 171, N. 61.

L'Insecte qui nous occupe ici est un peu plus allongé que XA. obscurus, Fabr., et

d'un brun assez foncé en dessus, et un peu roussàtre en dessous; la pubescence qui re-

couvre tout l'insecte, se montre tant soit peu plus épaisse sur les côtés de la poitrine et

de l'abdomen, elle est blanche. Le chaperon est un peu plus avancé antérieurement, puis

fortement rebordé eu gouttière, avec une echancrure en biseau sur son milieu, et une

autre de chaque côté de forme plus arrondie ; entre les yeux se remarque une ligne élevée

et transversale; la tête est un peu comprimée en avant et recouverte de poiuts imprimés,



zoologie. Insectes recueillis par M. Lehmann. 63

lesquels, à la loupe paraissent comme des impressions semi-lunaires disposées presquen

lignes transversales du milieu des quelles sort un poil blanc; les antennes et les palpes

sont d'un fauve clair. Le corselet est très court, transversal, à bords latéraux arrondis,

finement réfléchis et dont la marge paraît un peu écaillée; il est couvert d'impressions

analogues à celles de la tète qui sur le milieu de la surface sont peu serrées, et de chaque

côté de la base on voit un espace lisse plus ou moins allongé Les élytres sont assez

allongées, presque cylindriques, offrent des points imprimés peu profonds, qui à l'aide

d'une forte loupe rappellent les impressions qu'on remarque sur la tète, quoique moins

distinctement, et forment des lignes longitudinales dont les intervalles sont couverts de

points très serrés et irrégulièrement placés, qui se confondent souvent même entr'eux;

on observe en outre, sur chaque élvtre quatre ou cinq lignes ou faibles côtes longitudi-

nales; les poils blancs qui recouvrent les élytres sont disposés en fines lignes longitudinales

au nombre de huit ou neuf sur chaque élytre. L'abdomen présente une fine rugosité peu

visible à cause des poils blancs qui le recouvrent; chez les mâles? on voit sur le dernier

segment de l'abdomen un tubercule assez allongé. Les pattes sont luisantes et de teinte

fauve, avec des points éparses d'où sortent des poils blancs.

Il vole le soir, en grand nombre, au mois de Mai, à Djan-Darïa.

346. Adoretus niçrif'roiis, Stev. (gemmatis) Fisch. Entom. de la Russie, T. Il, p. 215.

Tab. XXXI, fig. 1. Burmeist. Handb. der Entomol. IV, 1, p. ^70, N. 4.

Kisil-Koum.

347. Anisoplia agricola, Fabr. Syst, Eleuth. T. V, p. 176, N. 95. Burm. Handb. der

Entomol. IV, i, p. ^16, N. 1.

Pays des Kirghises.

348. Anisoplia arvicola, Fabr. Burm. Handb. der Entom. IV, I, p. 218, N. 2.

Pays des Bachkires.

349. Anisoplia oampieola, Eschs. — campestris Eschs. Falderm. Nouv. Mém. de la

Soc. des Nat. de Moscou, IV, p. 269, Tab. VIII, fig. 2.

Turcomanie. — Pays des Bachkires.

350- Anisoplia fruticola, Fabr. Syst. Eleuth. T. II, p. 176, N. 94. Burm. Handb.

der Entom. IV, 1, p. 219, N. 3.

var. Zubkowii, Eschs. Krynicki, Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou, 1832, p. 126.

Turcomanie.

351. Anisoplia deserticola, Fisch. Entom. de la Russie T. II, p. 216. Tab. XXXI,

fig. 7. Burm. Handb. der Entom. IV, 1, p. 224, N. 10.

Turcomanie.

352. Melolontha hololeuca, Pall. Icon. Insect. p. 19, Tab. B, fig. À, 21. Schbnh.

Synon. Insect. III, p. 164, N. 2.

Turcomanie.
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353. Aiicylonycha holosericea, ]N. ? Rhisotrogus porulosus, Fisch. Dej. Catal. 3e

édit. p. 178. — Melolontha porosa, Fisch. Entom. de la Russie T. H, p. 213,

N. 8, Tab. XXVIII. fig. 8. — PI. II, fig. H.

Oblonga, convexa, cylindrica, fcrrugineo-testavea , antennis et pedibus exceptis undique

tomeuto candido-sericeo obtecta; clypeo profunde inciso, bilobo, margine valde

elevato-reflexo , vertice transversim carinato; thorace transverso, antice duplo

anyustiore, basi bisinuato, angulis postais subrectis, dense subtiliter punetulato,

pilis minutis griseis adsperso; elylris remotius punctulatis, eodcm modo piliferis,

sutura et eostis tribus in ulroque versus latera sensim angustioribus elevatis,

tomento densissimo candido holosericcis ; corpore sttbtus longe albo-villoso.

Long. 9 lignes. Larg. k
1

/^ lignes.

Cette espèce ressemble assez par sa forme en général, et surtout par sa taille aux A.

rustica, et A. Gebleri, Falderm. , mais ce qui la fait de suite distinguer c'est que la tête, le

corselet, les élytres et l'abdomen sont couverts d'une courte pubescence blanchâtre, très

intense et soyeuse ; sur la poitrine ce sont au contraire de longs poils très touffus et

soyeux, tandis que les pattes d'un brun luisant n'offrent qu'une pubescence rare.

Le chapron est profondément divisé en deux lobes arrondis, fortement concaves, sé-

parés par une ligne longitudinale élevée; sur le milieu de la tête se dessine une ligne

élevée transversale, un peu échancrée en avant. Les antennes sont de teinte plus claire

que le reste du corps. Le corselet est plus large que long, se rétrécit subitement anté-

rieurement, et il est écbancré en avant, ainsi que sinué à la base de chaque côté; il est

couvert de points imprimés très serrés, surtout postérieurement; sa base est bordée de

poils assez longs. L'écusson est couvert de points plus petits et plus serrés que ceux du

corselet. Les élytres s'élargissent à l'extrémité et offrent chacune trois légères côtes éle-

vées, dont: la première longe la suture, elle est étroite à la base, s'élargit ensuite, puis

se termine en pointe à la partie recourbée de l'élytre; la seconde étroite d'abord part de

la base de l'élytre vers le milieu de sa largeur, vient se rapprocher de la première côte

où s'elargissant n'atteint pas aussi bas que celle ci; enfin la troisième lon^e complètement

la seconde, mais paraît un peu moins forte.

Si j'ai décrit cette espèce, avec détails, c'est afin plus tard de s'assurer si elle est

réellement différente de la porosa, Fisch. et parceque les caractères que j'ai exprimés

m'ont parus constants, sur une douzaine d'individus que j'avais à ma disposition.

Bokhara, au mois de Mai.

35k. Rhisotrogus pulverus, Kn. Neu. Beytr. I, p. 90, N. 5. — Zubkovii, Dej. Gâtai.

Turcomanie.

355. Rhisotrogus solstitialis, Linn. Sysl. uat. I, II, p. 55't, N. 61. Schonh. Synon.

Insect. III, p. \lk, N. 50.

Pays des Bachkires.
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356. Rhisotrogus caninus, Eschs. Zubk. Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou, 1829,

p. 158, Tab. k, fig. 5.

Turcomanie.

357. Rhisotrogus aprilinus, Schbnh. Synon. Insect. Append. p. 92, N. 128.

Turcomanie.

358. Rhisotrogus ater, Fab. Syst. Eleuth. T. II, p. 16V, N. 19. Schbnh. Synon. Insect.

III, p. 176, N. 61.

Altaicus, Stev.

Pays des Bachkires.

359. Omaloplia brunnea, Linn. Syst. nat. I, II, p. 556, N. 72, Schbnh. Synon. In-

sect. III, p. 178, N. 71.

Pays des Bachkires.

360. Hoplia squamosa, Fab. Syst, Eleuth. T. II, p. 177, N. 100, Schbnh. Synon.

Insect. III, p. 159, N. 5.

Sibérie.

361. Hoplia pulverulenta, Illig. Magas. II, p. 229, 2. Schbnh. Synon. Insect. III, p.

160, N. 7.

Pays des Bachkires.

362. GUapliyrus oxypterus, Pall. Icon. Insect. p. IV, Tab. A, fîg. IV, a, b.

Turcomanie.

363. Trichius fasciatus, Linn. Syst. nat. I, II, p. 556, N. 70, Schbnh. Synon. Insect.

III, p. 103, N. 10.

Turcomanie.

36V. Cetoiiîa aurata, Linn. Syst. nat. I, II, p. 557, N. 78, Burm. Handb. der Entom.

III p. V55, N. 15.

Turcomanie.

365. Cetonia Zubkowii, Falderm. Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou, 1836, p. 371,

Tab. VII, fîg. 3.

Turcomanie.

var. nielancholica, Zubk Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou, 1833, p. 325,

N. 28.

Turcomanie.

366. Cetonia Karelini, Zubk. Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou, 1829, N. 1V7.

Burm. Handb. der Entom. III, p. VV8, N. 10.

Mémoires Se. naturelles. T. VI. Q
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C. obesa, Gebl. Ledeb. Reise, III, p. 111, N. 6.

Turcomanie.

367. Cetonia flirta, Fab. Syst. Eleutb. T. II, p. 155, N. 100. Scbonh. Syiion. Insect,

III, p. 139, N. 134. Burm. Ilandb. der Entom. III, p. 435, N. 2.

Répandue presque partout.

368. Cotouïa Stictica, Linn. Syst. nat. III, p. 552, N. 54. Burm. Ilandb. der Entom.

III, p. 429. N. 12.

Déserts transourals.

369. Cetonia albella, Pall. Icon. Insect. p. 17, T. A. fig. 18. C. lepida, Fald. Bullet.

de la Soc. des Nat. de Moscou, 1836, p. 373, Tab. VII, fig. 4. C. Korini, Fald.

Faun. Entom. trans-caucas. T. I, p. 302, Tab. X, fig. 8. Burm. Ilandb. der

Entom. III, p. 429, Note.

jC'est à Mr. le Dr. Schaum que nous devons cette rectification.

370. Cetonia cinctella, Stev. Burm. Flandb. der Entom. III, p. 428, N. 14.

Pays des Bachkires.

371. Sinodendron cylïndriciun , Linn. Fab. Syst. Eleuth. T. II, p. 376, N. 1.

Pays des Bachkires.
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B E I TR A GE
ZU EINER

MÂLACOZOOLOGIA ROSSICA.
i.

BESCHREIBUNG UND ANATOMIE

GANZ NEUER, ODER FUR RUSSLAND NEUER

( Il I T () \ F \.

NEBST KRITISCHER SICHTUNG DER SCHON BEKANNTEN RUSSISCHEN ARTEN

DURCH

Ilr. A. Th. von JVIirideiulorir.

(Gelesen am 19. Februar 1847.)

In meiner vorlaufigen Anzeige und Karakteristik mehrerer neuer Artcn des Gcschlechtes

Cbiton, welche ich am Schlusse des jiingstverflossenen Jahres der Akadeniie vorzulegen

die Ehre batte und die gegenwàrtig durch den Druck im Bulletin veroffentlicht wird,

nahm ich schon die Gelegenheit wahr dafauf hinzuweisen, welche Umstànde mich dazu

veranlassten an die nunmehr vorliegende Arbeit zu schreiten. Sie war, wie es aus jener

Abhandlung erhellt, urspriinglich als eine Vorarbeit fur die Bearbeitung des Materials

meiner Reise angelegt, wuchs aber im Verfolge des Gegenstandes zu eincr g-ewissen Selbst-

stà'ndigkeit heran, die eine Abrundung verlangte dm nicht fiir's Erste ganz ohne schliess-

liche Resultate, als diirres Material dazusteben.

Die monstros-riesige Grosse meines Chit. SteUeri forderte mich dringend auf, die

Anatomic dièses Thieres moglichst genau durchzuarbeiten und da ich à'msigen Fleiss nicht

sparte, so entstand trotz den wenigen mir zu Gebote stehenden Exemplaren ein recht

vollstiindiges monographisches Geriiste fiir kiinftige Forschungen die unter giinstigeren

Umstauden d. b. an zahlreicheren, besser erhaltenen, oder gar frischen Thieren



68 MlDDENDORFF.
angcstcllt werdeh mochten. Viel zu geringe war aber die Mannigfaltigkcit der mir zu

Gebote stehenden Artenformen dièses Geschlecbtes, um den Gedanken einer monographi-

schen Arbeit iiber die Systematik der Chitonen aufkommen zu lassen, wenn gleich die

Unumgângliehkeit einer solchen , sich Jedem aufdrangen muss der es versucht bat eine

nà'here Einsicht in die Formen dièses Geschlecbtes zu gewinnen.

Dieser Beschrà'nktheit der Mittel unseres zoologischen Muséums ungeachtet, war aber

dennoch das zu Gebote stebende Material theils ein so neues, dass (wie wir es gesehen

haben) unter den wenigen vorliegenden ïhieren ein starker Antheil bisber vollig unbe-

kannter Chitonen vorlag, theils aber gehortc es einer allerdings sehr verbreiteten dennoch

leider viel zu mangelhaft bekannlen Faim an.

Nenne ich hier die Chitonen der borealen Zone nur mangelhaft bekannt, so ist hier-

unter keinesweges zu versteben als vermuthete ich , es lâgen im Dezirke dieser Zone

noch eine Menge bisber unbekannter Thiere, des in Rede stehenden Geschlecbtes, verbor-

gen. Es schwebt mir im Gegenlheile vor, wie gerade die grosse Verbreitung der borealen

Formen,, mehr aïs irgendwo an ihnen gerade die sorgfàltigste Musterung heiscbt, um es

zu gestatteu dass man Schliisse iiber die geographische Verbreitung zu Tage fôrdcre.

Gerade die borealen Formen siud es, welche die peinlichste Feststellung des BegrifFes je-

der Art verlangen, damit man sicheren Schrittes auftreten kann, wo es sich darum han-

delt zu entscheiden oh zwei unter antipodischen Langengraden eingerammelte Individuen

wirklich blosse yVbarten derselben Art, oder nur analoge Reprasentanten, und

folgbch wirklich specificisch verschieden sind.

Insbesondere bei den Chitonen entspricht aber die Menge gegebener Namen keines-

weges einer gebuhrenden Erforschung ihrer JNatur. Allerdings miissen wir jedoch be-

riicksichtigen, dass gleich wie die Auatomie dieser Thiere fast allein nur Poli und Cu-

vier zu ihren monographischen Bearbeitcrn zahlen kann, so auch die Formenlehre dersel-

ben noch immer erst im jugendlichen schwaehen Anfange da liegt.

Freilich sollte es anders scheinen wenn wir erwagen dass statt der 28 Arten welche

in der Gmelinschen Ausgabe des Linné zusammengetragen sind und denen Blainville (Ma-

nuel de Malacologie, Paris, 1825, p. 603.) selbst 1825 nur wenige Neuhollandische hin-

zuzufiigen wusste, — 18M schon 136 gesichtete Arten dureh Sôwerby aufgezahlt werden

konnten (Sôwerby Concbological Illustrations. Gen. Chiton.). Ja wir miissen die Gesammt-

zahl der in diesem Augenblicke bekannten Chitonen auf etwa 200 Arten anschlagen.

Trolz alledem ihiderï wir jedoch bei genauerer Einsicht gerade in diesem Geschlechte

eine grosse Fliichligkeit der Arbeiten und mithin ist eine Revision dieser letzteren ins-

besondere wiinschenswertb. Auch wusste ich kein ahnliches Beispiel auzufuhren wo das

Schwankende so entschiedeu durch die offënbare Scbuld der Bearbeiter selbst, hervorge-

rufen worden, und so wenig in der Natur des Gegenstandes begrundet wà're. Es liegt

in der That klar am Tage: dass die VielfàJtigkeit der Schaalen und Schaalen-

theile, eine mathematisch-berechenbar uncncllich grossere Vielfiiltigkeit von Ver-
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schiedenheiten gestattet, aïs bei don iïbrigen naheverwaudten Mollusken mit eiufachcn

Schildern. Dièses bedarf wohl keiner weiteren Ausfiïhrung xvenn ich daran erinnere uni

wie Vicies es sehvrferiger ist oder besser gesagt: schwieriger sein m us s, Unterschei-

dung-skennzeichen fiir die Arten der Paiellen aiifzufiihren. Uni also die unter den Chito-

non herschende Unklarbeit nicht nocb nubr zu vergrbssern, musste ich mich ausfiihrli-

cher bei der Beschreibung der einzeluen Arten aufbalten, als ich es in einem wohlgeord-

neten Geschlechte nbthig gehabt batte. Nur so konnte das von mir gelieferte Material

aucli nocb in Zukunft ein brauchbares bleiben, selbst auf den Fall einer zu erwartenden

Umgestaltung der Systematik dièses Geschlechtes. Die grbssere Miihe xvelche ich auf die-

sen Gegenstand verwandte, nicht niinder aber auch das Extrême der Formen welche mir

vorlagen, trugen dazu bei, mich im Laufe der Arbeit zu einigen in Bezug auf die Sv-

stematik der Chitonen gewiss nicht nutzlosen Rcsultaten zu fiïhren, deren IJebersicht ich

in Folgenclem zu geben gedenke, ehe ich an die Musteruug der einzeluen Arten selbst,

schreite.

Voran soi es mir jedoch erlaubt nochmals zu erinnern dass Ailes was sich an ail—

gemeineren Folgerungeu auf die zoologische Géographie bezieht, nicht hier, sondern in

meinem Reisewerke seinen Platz finden soll, zu welcheni die gegenwartige Abhandlung

eine ergiipzendc Vorarbeit ist. Dort wird man auch die Beschreibung derjenigen ïhiere

zu suchen haben, welche die Frucht der von mir ausgefùhrten Expédition waron.

Die vorzugsxveise durch Dcshayes vertretene alleinige Beriicksichtigung der oberen

Flà'che uud Sculptur der Schaalen, wie xvir dieselbe z. B. in der durch Dcshayes be-

sorgten neuesten Ausgabe des Lamarck allgemein durchgefiihrt Gnden, ist nach meiner

Ueberzeugung nicht hinreichciKk uni in zweifelhaften oder streitigen Fallen den Ausschlag

geben zu konnen. Ich bin mithin nicht im Stande der jetzt allgemein gewordenen Mé-

thode beizutreten, sondern lege einen bcsonderen Nachdruck darauf, dass die z. B. von Qoy

und Gaimard fiir australischc Arten (Voyaye de l'Astrolabe tome III. ) und von Lowe
bei Gelegenheit seiner Musteruug der briltischen Chitonen ( Zoological Journal tome II. )

angewandte besondere Beriicksichtigung der in den Mantel eingefiigten Schaa-

lentheile, keinesxveges zu vernachliissigen sei. Daim ist sic aber unumganglich wenn

Glatte der Oberflache d. h. Mange] an Sculptur und [Inbestimmtheit der Farben die Ue-

bergangsgrenzen verschiedener Arten verxvischen.

Die grosse Leichtigkeit mit xvelcher im Alîgemeiuen die Mcbrzahl der Formen von

einamler unterschieden werdeu kann, ist es gerade, die zu einem gewissen Leichtsinue

gefiihrt, der die kritischeren Arten zweifelhaft liisst.

Ilievon uberzeugt uns die Griindlichkeit des Auftretens der Palàontologen, fiir wel-

che das Geschlecht Chiton eines der schwierigeren ist, da grossteutheils nur einzelne

Schaalen, ja haufig nur Schaalenstiicke zur Bestimmung vorliegen, an denen gerade die

obère Fliiche als die leichter zorstorbarc epidermoidale, mcistentheils ihre llnterscheiduugs-

karakteie verlobren bat.



70 JUtddendorff.

Dicse Griïndlichkeit der Palaontologen sehcn wir in jiingster Zeit fiir das Geschlecht

Cbiton durch die monographische Arbcit des Majors v. Ryckholt (Bulletin de l'Acadé-

mie de Bruxelles, 18^5, p. 36) repriisentirt. Wenn ich gleich Manches anders angesehen

haben wïll, so stimme ich dennoch dem allgemeinen Gange der Untersuchung von Ryck-

holt's, vollkommen bei.

Uni meine Ansicht, die ich in dieser Angelegenheit hege, zu verdeutlichen, will ich

eine Musteruug aller derjenigen Kennzeichen vornchmen welche theils schon zur Unter-

scheidung der Chiton-Àrten voneinander benutzt worden sind, theils mir zn diesem Be-

hufe brauchbar erscheinen. Ich thue es in der Absicht den Werth aller dieser Kennzei-

chen gegeneinander abzuwagen.

Die Chitonen kônaten uns im Allgemeinen an folgenden Theilen Merkmaale fiir die

Unterscheidung darbieten: I. ani Schilde (als Gauzes), II. an den einzelnen Schaalen, III.

am Mantelrande, IV. an den Kiemen, V. an der bisher sogenannten Zunge (Reibplatte).

Unterwerfen wir nacheiuander aile dièse Theile einer genaueren Musterung.

I. Das ganze Schild ( Testa J. Die Form des Schildes ist der erste allgemeine

Eindruck, und als solchen finden wir sie mit Recht an der Spitze der Diaguosen, zunial

durch sie auch zugleich die Form des Thieres in der Mehrzahl der Fiille angedeutet wird.

Es bedarf wohl weiter keiner Erklarung dass wir hier das Schild nur in seinem entbloss-

ten Theile betrachten, so weit es beim lebeuileu Thiere à'usserlich sichtbar ist, und zwar

so, wie es bei dem gestreckten Thiere erscheint.

Wir konnen es als ausnahmslose Regel anuehnien dass die 5te Schaale der Chitonen

in der Querrichtung die grosste (breiteste) ist. Von dieser aus vermindert sich die Breite

der Schaalen nach beiden Enden hin abnehmend, und es folgt hieraus also von selbst

dass die Grundform der Chitonen der eiformige Umriss (omtus) ist; so gerichtet dass

das stumpfere Ende des Eies stets nach hinten schaut. Wir sehen mithin dass der Aus-

druck «lesta obovata,* mit dem z. B. Sowerby seinen Chit. pusillus vor anderen ka-

rakterisiert, unstatthaft sei. Insbesondere unkritisch ist er aber in die Deshayes'sche

Ausgabe des Lamarck (Tome VU, p. k'dl.) iibergegangen , da dieselbe Form, d. h.

die zum Maulende zugespitzte, in demselben Werke, bei anderen Arten mit dem dia-

métral entgegengesetzten Ausdrucke movata» hezeichnet wird. In Zukuuft eben-

falls auszumerzen, ist die auch im Lamarck aufgenommene Beschreibung: «Testa oui fi,

antice subattenuata» bei dem Chit setiger Ring. Es ist ja jedes zu dem einen Ende hin

zugespitztere Oval, nient mehr eiu Oval sondern eine Eiform! In vielen Fa'llen kommt

jeiloch die Me Schaale der 5ten an Breite sehr nahe, und dann erscheint uns der Um-

riss als oval (ovalisj.

Ganz gleich kommen sich beide erwàhnten Schaalen an Breite nie, wie mich Mes-

sungen an den verschiedensten Arten davon iiberzeugt haben. Ich erwahne dessen be-

souders, da v. Ryckholt die Me und 5te Schaale gleichstellt, wodurch die ovale Form

zur normajen erhoben wiirde, wiihrend sie bloss ein Ausdruck des Scbeinbaren in ei-
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nom Extrême der Eiform, ist. Beide angofùhrten Umrisse d. h. der eiformige uud

ovale konnen wiederum bald mehr rundlich bald langgedehnt sein, was nian auf allge-

mein bekannte VYeise nacli den Gesetzen der Terminologie durch Zusammensetzung des

ovalis und ovatus mit rotundatus, oblongus, elongatus und angustus auszudriicken pllegt.

Noch mehrerer Ausdrucke sich bei der Bcschreibung des Scbildes zu bcdienen, balte ich

fiir unstatthaft, da dièse der Schildform entnommenen Rennzeicben immer nur ganz im

Allgemeinen, leitend sein konnen. Sollen sic jedoch wahren Nutzcn gewahren, so schlage

ich folgende Reductionen derselben auf bestimmte Maassverhà'Itnisse vor: Unter ovalis und

ovatus schlichtweg, verstehe ich den Fall, wo die Lange die Breite des Scbildes nabe uni

das Doppelte ubertrifft, d. h. mindestens mehr als 1
x

/2 und hbchstens weniger aïs 2 1

/.

Der Ausdruck rotundatus wird hinzugefiigt wenn das Làngenmass die Breite bloss VL
Mal oder noch weniger ubertrifft. Es ist der seltnere Fall und mir allein nur bei dem

sonderbaren Chit. Blainvillii Brod. bekannt. Der Zusatz elongatus zeigt an, dass die Breite

2 1

/2 bis 3'/
2
Mal geringer ist als die Lange. Dièses ist ein nicht seltenes Vorkommen,

wie z. B. bei Chit. fascicularis L., Ch. Coquimbensis Frembl.; Ch. brcvispinosus und Ch.

spiniger Sowerb.; Chit. spinosus Brug-ières; etc. Dièse Form verg-esellschaftet sich,

wie man hieraus sieht, mit einem dornigen oder schuppigen Mantelrande. Aile noch

mehr in die Lange gezogenen Schilder, bei denen also die Lange, die Breite uni 3
17
2
bis

etwa 7 Mal ubertrifft, bezeicbne ich mit dem Ausdrucke «àngustus» z. B. Ch. alatus, in-

cisns Sowerb.; Chit. tunicatus Brod.; Ch. mônticularis , Garnoti, biràmôsus, vîolacèus

Quoy und Gaimard; etc. Die achten Chitonellen Lamark's, haben eigentlich keiu zu-

sammenhangendes Riickenschild da die Schaalen auseinandergeriickt sind.

Es ist gewiss hinreichend, wenn wir uns mit diesen Ausdriicken begniigen uni ail—

gemein ùbersichtlichere Eintheilungen zu gewinnen. In den Fallen wo es wiinschenswerth

sein mbchte genauere Angaben zu haben, welche mir namentlich bei den schmalen (àn-

gustus) Formen, bestimmtere Charaktere zu versprechen scheinen, ist es wohl am zweck-

massigsten: jedes Mal dem terminologischen Ausdrucke die Verhaltnisszahl selbst, beizufii-

lat 1

gen z. B. fiir Chit. incisus Sowerb y == Testa angusta -. -; fiir Chit. alatus S ow. = Testa

lat \ lat 1

anqusta -, rrr; fur Chit. limaciformis Sow. == testa anqusta -. ^—; etc. Dass es kei-
*' loug4 1

/:i

a luiigo7
4

nesweges miissig ist, auf die Missgriffe aufmerksam gemacht zu haben die hierin bisher

gescbehen, mag die Thatsache beweisen dass die Diagnosen neuer Chitonen verschiedener

Autoren, obne weitere Réduction auf einen allgemeinen Beschreibungsplan in die Ausgabe

Lamarck's, durch Deshayes aufgenommen worden und daher eben Beispiele vorkom-

men dass der Diagnose zufolge (weil die verschiedenen Autoren in den Originalbeschrei-

bungen sich nicht an allgemeinere Principien gehalten) Schilder der entgegengesetzten

Formabweichung unter derselben Benennung, so wie auch umgekehrt, gleiche

Formverhaltnisse, unter ganz verschiedenen, trennenden Bezeichnuiigen zu

treffen sind. Es mag ein Beispiel das ich heraushebe, hinreichen. Wir fintlen dort: den Ch.
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granulosus Frembl. als an einer tesla angusta, den Ch'. granosus Frombl. als an eincr

testa oblongo - ovula , und den Ch. magnifiais Desh., aïs an einer testa ovata erkennbar,

bezeichnet. Ihre Zahlenverhaltnisse sind aber (in derselben Beihenfolge verzeichnet) nach

Lit 1 II
ineinen Mcssungen folgende: = —,-y- :, - :, -. Aile drei çehorcn also zu der à'chten ova-° ° long. l

3
/4

' 2 ' 2 &

len Form im engeren Sinne des Wortes, sind jedoch nacb jenen Bezeichnungen von einan-

der getrennt, ja die rundlichste Form, ist gerade als die schmâchtigste angegeben. Freilich

findet man dieselben Widerspriiche sogar bei einem und demselben Autor, wie z. B. Frem-

bley seinen Ch. Cummingii,— testa ovata — karakterfsirt, (seine Verhaltnisszahl ist, wie ich

lût 1 \
finde j— , J was als Widerspruch gegen die testa angusta, des nur zwei Seiten spàter

von ihm in derselben Abhandlung beschriebcnen Chit. granulosus, (dessen Verhaltnisszahl

ich oben angegeben habe) abstient. Wenn Jemand aber geneigt sein mocbte zu glauben,

dass dièse Verhaltnisse unbestimmt seien und nach Alter und d. g. m. veranderlich, so

kann ich des Gegentheiles aus vielfacher Erfahrung versichern. Den besten Beweis fiir

mich, mag der Chit. tunicutus Wood, liefern. Es ist dièses eine derjenigen Arten >velche

der Verànderlichkeit in der Form des Schildes den meisten Spielraum bieten , da der

grosste Theil der Schaalen unter dem Mantel verborgen liegt, und dièse Schaalen sich iiber-

dieses zu einem sehr stark gewblbten Rùckeukiele zusammcufugen, letzterer aber beim ÎMes—

lat 1
sen nroiicirt gedacht wird. Dennoch fand ich reffelmassis 1 die Verhaltnisszahl = -

ô
'

, . „
1 •> ° o o (ong.5d

/ 4 bis 6

obgleich ich junge Individuen von 0,16 Dec. und aile Zwischenstufen bis zu sehr Alten

von 0,9 Dec. Kiirperlange , der Messung unterwarf.

Die Berucksichtigung der Hbhe des Schildes bezieht sich immer auf die grôsste

Hohe, daher ich dièse Frage spiiter unten, bei der Betrachtung des 5ten Schildes auf-

nehmen werde. Zur Karakteristik der Chiton-Arten gehbrte friiher auch der Ausdruck:

Chit. testa octovulvi, septemvulvi, sexvulvi. In neuester Zeit ist die Zahl der Schildcr stets

so unwandelbar 8 gefunden worden, dass man die entgegengesetzten Beispiele, welche

aile, alteren Beobachtungen angehorten, vbllig ausgemerzt hat und mithin die Bezeich-

nung: testa oclovalvi als etwas was sich von selbst versteht, nicht mehr in die Diagnose

aufnimmt. Dièses Verfahren ist um so begriindeter, als das einzige Beispiel des Gegeu-

theils aus neuerer Zeit lier, jener Japanesische Chiton ecliinatus sein mbchte, den Tile-

sius in dem Atlas zur Roise von Krusenstern's ( î 81 i, Taf. 88. fig. 35 bis 37) hat

abbilden lassen, und anf den sich Quoy und Gaimard zweifelnd beziehen. Die Abbil-

dung tragt nur 7 Schildcr. Die Seite 480 in den Mém. de VÀcud. de St. Pét. Tme IX,

182V, beweist aber dass es ein Fehler in der Abbildung ist. Dennoch miiss ich darauf

aufmerksam machen, dass die Ausnahmsfàlle nur ein Mal von mehr als 8, iibrigens im-

mer nur von einer geringeren Zahl sprachen. Es ist aber allerdings die Verschmelzung

von zwei hintereinander gelegenen Schaalen ein sehr mbglicher Fall und von mir am
Chit. sitchensis beobachtet, wo das Genauere dariiber eingehohlt werden mag.
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Der einzige Fall von abnormem Vorkommen von 9 Schaalen, den ich kenne, ist

durch Hinds an einem Exemplare seines Chit. magdalenensis beobachtet worden (Zooloyy

of the Voyage of Sulphur Mollusca, 18V5, p. %k.).

II. Die Schaalen. Sie konnen tbeils ini Allgemeinen, ihrer Form nnd ihrem Baue

nach betrachtet werden , theils vergleichungsweise untereinander. Die Kenntniss des

Schaalenbaues der Cbitonen ist bisber noch sehr vernachlâssigt , nie aber von dem
Gesichtspunkte der Entwickelung der Schaalen aufgefasst worden. Ich werdc versu-

chen einige Andeutungen hiezu beizutragen. Der erste Blick den wir auf das Schild wer-

fen, lehrt uns, dass die beiden àusserstcn der 8 Schaalen, nach einem besonderen Typus

gebaut seien, der sich von demjenigen welcher den 6 mittleren gemeinsam ist, unter-

sclieidet. Uni einen richtigen Begiïff von der Zusaminensetzung der Schaalen zu gewin-

nen, miissen wir von der Betrachtung der mittleren ausgehen. Pnter diesen ist, wie ich

gefunden, die 5 te Schaale die stets am meisten ausgebildete und ich erachtc es daller

fur zweckmiissig, immer von dieser auszugehen wenn es sich darum handelt, die mitt-

leren Schaalen genauer ins Auge zu fasscn. Aile Grbssen und Wiukelmaasse nehme

ich also, wenn nic-ht ausdrucklich das Gegentheil angefiihrt ist, an der 5ten

Schaale. Hier ist es am Platze zu erinnern, dass wenn ich gleich die von Koningk

eingefiihrten, und durch Bycholt insbesondere hervorgehobenen Benennungen: cérames,

buccale — anale — dorsale — faussecérame (pseudoceramus) etc. nicht unzweckmàssig

finde, ich denuoch keinen Grund einsehe die schon im Gebrauche befindlichen: valva —
prima — ultima — intermedia — ultimae area antica etc. zu verlassen.

Vor Allem miissen wir davon ausgehen, dass wir uns jede Schaale als aus zwei auf-

einander gefiigten verschiedeneu Schichten zusammengesetzt denken, deren jede einzeln

ganz besondere Beziehungen ihrer ursprunglichen Bildungsweise verrath. Es sei die obère

Schichte das Tegmentum (Taf. XI, fig. 2, f); die untere das Àrticulamentum (Taf. XI,

fîg. 2, c). Ersteres tràgt die ansserlich sichtbare mit einer Oberhaut iiberdeckte Flache

der Schaalen, welcbe bekanntlich in je zwei Seitenfelder, areae latérales, eine zwischeu

ihnen liegende, area centralis und in das, die Mitte der Letzteren einnehmeude dreieckige

Mittelfeld, den mucro — zerfallt.

Das àrticulamentum ist der zeither vernachlassigtere Theil, dem ich eine besondere

Aufmerksamkeit zulenke. Wir haben dièses àrticulamentum vor uns, wenn wir die Schaa-

len vou ihrer unteren Flache her, betrachten. Bei allen Cbitonen sind selbst im hoehsten

Alter noch die Spuren davon zu erkennen, das& dièses àrticulamentum sich urspriinglich

aus zwei Paaren gesonderter Platten, articuli — znsammengefiigt habe; bei vielen aber

sind die INathe selbst, in denen beide Paare aneinanderstossen, zeitlebens deutlich. Das

hinlere kleinere Paar derselben — articuli postici — ist das bestandigere der Gestalt nach,

und besteht aus zwei sehr spitzwinkligen symmetrisch gelegenen Dreieckcn, welche den

Hinterrand jeder Schaale begrenzen, indem sie in der Mitte desselben mit ihren spitzen

Wiukelu zusammenstossen. Siehe Taf. XI, fig, 2, f. Aehnlich in Stellung und Form,

Mémoires Se. naturelles. VI. I Q
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liegt vor ihnen das zweite Paar, articuli antici; auch dièse stossen mit ihren spitzen Win-

kcln sqwoh! unter sich als auch mit den vorigen in demselbcn Punkte zusammen.

Die articuli antici sind immor bedeutend grosser aïs die postici; ihro Forai und zwar

insbesondere die des ausseren Randes isj bei den verschiedenen Arten sebr verschieden.

Dort wo die articuli antici und postici mit den Schenkebi ibrer Dreiecke aneinander

liegen und sicb beriibren, verwachsen sie miteinander mehr oder weniger innig zu einer

Nath (sutura lateralis) deren Spur, zum Wcnigsten in Gestalt einer Furche oder eines

Wulstes, — bei einem grossen ïbeile der Arten aber, selbst im Alter noch, als Zacken-

natb erscheint. Ilierunter verstebe icb eine in ihrem Grunde netzartig gezeicLnete Fur-

che, deren Zeicbnung durch eine Menge dicbt binter cinander gelegener und in qucrer

Ricbtung verzogener Poren, entsteht.

Zum Rande bin feblt jcdoch immer die Nath, denn sie endet hier jcdes Mal als

durchbroebener Einicbnitt, incisura lalcralis, in welchen eine fachartige Faite der Kap-

sclbaut, plica capsularis, wabrend naturlicher Lage der Schaale auf dem Thiere, eingreift.

Im Verlaufe des Wachsthumes der Schaale , wird innerhalb der Kapsel eine neue

Scbichte dem Aussenrande edes articuli angesetzt; der friiber dur h die zwischengiei-

fende plica capsularis gcfulltc Theil der incisura lateralis, wird iïber seine Faite binaus-

geschoben und nach und nach der so eben fiei gevvordene Theil der incisura wiederum

durch neue Schaalenmasse ausgefiillt, welchc sich in Gestalt der netzartigen Nath (su-

tura) hineinlagert. Da man sich diesen Prozess allerdings weit weniger mcchanisch zu

dcnken bat, als icb denselben hier (gleiehsam schematisch) bescbrieben, und da mit dem

Alter des Thieres natiirlich zugleich auch die Ausdehnung und Dicke der plica capsu-

laris heranvvacbst, so ist es klar, wie die incisur mitliin auch die spiiter in dieselbe bin-

eingefullte Nalbmasse, desto breiter werden muss je alter das Tbier, und so riihrt es,

abgesehen von der jungeren Bildungszcit, eben dahcr, dass die Spurcn der Natbe gegen

den Rand bin am deutlichsten sind.

Aus dem Angefuhrtcn gcht nun auch zugleich hervor, dass es jederseits immer bloss

eine incisura lalcralis gïebt, daher auch bloss 2 durch diesen Einschnitt getrennte apo-

physes (dentés) latérales (so bat man die beiden durch die incisura lateralis von einander

geschiedenen Ausseniander der articuli antici und postici genannt). Es ist mitliin uuniitz

bei Bcscbreibung der Arten, die Zabi der apophyses latérales anzugeben. Wahrscheinlicb

nur eine sebeinbare Ausnahme hievon, macht die Angabe dass Chit. laevis Pennant nach

Lowe (Zool. Joum. Tme II, p. 93, etc.), jederseits h Seitenzàhne und nach Philippi

(Enumeralio inolluscor. Siciliae, Tme I.) deren 3 bis 4 haben soll, denn ich bin ùber-

zeugt davon, dass hier die wirklichcn Einschnitte (incisurae latérales) von tiefern Ein-

kerbungen (crcnulaliones) des Randes der apophyses latérales nicht weiter unterschieden

worden sind, in der Art wie sie bei Chit. magnifiais Desh. und Ch. granosus Frembl.

etc. vorkommen, und wie es wahrscheinlich auch mit Chit. asellus Lowe der Fall sein

muss von dem er (1. c.) angiebt: edentuli omnes, minutissime crenulati.
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Dcr dreîeckige freie Zwisclienraum zwischen dcn Vorderràndern dcr articuli antici

fii lit, sich ebenfalls grosstenthcils durch Nathmasse in Gestalt einos dreieckigen Plattcheils,

sutura mediana. [fafe Entstehungsweisc ist offenbar ganz analog derjenigen dcr suturae la-

térales, auch zeigt sio haufïg noch dieselbeu Netzporen welche hier aber stets selteiier

als auf dcn suturae latérales sichtbar bleiben. Von oben und aussen entspricht dicser su-

tura mediana genau der mucro teymenti.

Die nach vorn breite dreieckige Nathplatte der sutura mediana erreicht auch hier,

gleich vvic in der încisura lateralis den Vorderrand der articuli antici nieht , wodurch

zwischen den Vorderràndern dieser /nian nennt sic apophyses anticae) eine breite Liicke

entsteht. Ich nenne sic die excisura antica oder mediana.

Berùcksichtigen wir nun noch schliesslich das Verhalten des leymentum zum arti-

culamentum, so finden wir dass ihre éinzelnen Theile sich keinesweges, wie es doch wohl

zu vermulhen stànde, entsprechen, sondern gleichsam etwas verschoben liber einandër la-

gern: das tegmenluin weiter nach hinten, das articulamentum nach vorn.

Der hintere Rand der area lateralis teymenti ragt etwas iiber denselben Rand des

articulus postions himiber. Die linea lateralis teymenti entspricht aber dennoch nicht der

sutura lateralis articuli, denn erstere verlauft vom mucro aus, nicht zur incisura lateralis

sondern weiter nach vorn hin, so dass sie am Rande der Grenze zwischen apophyses la-

térales et anticae entspricht. Hieraus folgt dass die area centralis teymenti uin ein An-

sehnliches kleiner ist als die beiden articuli antici; der mucro jener, entspricht ai-

le in vollkommen der darunter liegenden sutra mediana articulamenti. Debrîgens giebt es

auch einige Ausnahmsfalle in denen jede linea lateralis ihrer sutura lateralis genau ent-

spricht w. z. D. bei meinem Ch. Wosncsenskii und Ch. lividus. Sowohl vorn als auch je-

derscits springt das articulamentum vor dcn areae latérales und der area centralis tey-

menti vor, und zwar mit denjenigen Theilen welche die Einfiigung in den Mantelrand und

unter die folgende Schaale verschen; wir haben sie eben als die beiden apophyses laté-

rales und die beiden apophyses anticae kennen gelernt.

Trotz ihrer scheinbaren Abweichung lassen sich, sowohl die vordere als die letzte

Schaale, mit Leichtigkeit auf den so eben erlauterten Bau der mittlercn Schaalen zuriick-

fiihren.

Denken wir uns namlich dass die letzte oder 8te Schaale den iibrigen valvae inter-

mediae vollkommen gleich gebaut sei, dass aber eine Anzahl (etwa 6 bis 13) von articuli,

— articuli anales — an Lage und Gestalt vollig ahnlich den articuli poslici, nur noch

spitzwinkliger, mithin schmaler, sich zu einem Dache aneinanderreihen , indem sie sich

durch INathe, suturae anales — untereinander sowohl als auch mit dem Hintcrrande der

articuli postici vereinigen, so haben wir uns die Gestalt und den Bau der letzten Schaale,

zusammengestellt.

Die unteren Enden der articuli anales bilden ganz so, wie friiher bei dem articula-

mentum der mittleren Schaalen nachgewiesen, eben so vicie Zahne, apophyses anales, wel-
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che unter sich jcdcs Mal durch die incisurae anales d. h. die Auslaufer der suturae ana-

les, geschieden sind.

Auch die erste Schaale ist dem Baue nach, ganz auf die mittleren zuriïckzufiihren.

Der articulas posticus ist fast unverandert, obglcich nach Yeihàltniss verkleinert. Der sonst

vorzugsweise entwickelte articulas anticus verkleinert sich aber namentlich sehr stark, so

dass er dem artic. posticus an Grosse nachsteht; die Flatte der sutura mediana fallt ganz

weg und statt ihrer fiillen den Raum zwischen den Vorderrândern der articuli antici

vollstandige Analoga dur articuli anales — die articuli buccales. Es ergiebt sich also von

selbst die Bedeutung der Ausdriicke suturae buccales und apophyses buccales (siehe Taf.

XI, fig. 2, e.).

Die gegebene Auseinandersctzung erlàutcrt nun auch zugleich, woher die hinterstc

Schaale die einzige ist, deren mucro ein centra 1er, wahrend er bei den iibrigen Schaalen

regelmassig dem Hinterrande aufsitzt. Auch versteht sich von selbst dass das Tcgmcntum der

area antica ultimae, sell)st in seiner Sculptur vollkonunen dem der iibrigen valvae intermediae

gleicht; das auf den articuli anales aufsitzende leymentum areae posticae ultimae aber, der

Sculptur der areae latérales nahe kommt und vbllig mit dem teyinenlum valvae primae uberein-

stimmt. Als Ergiinzung hiezu, lehrt aber die Beobachtung, dass grosstentheils die Sculptur

der area postica valvae ultimae, weniger scharf ausgepragt ist, als die der valva prima; dennoch

konnen wir uns ans der lelzen Schaale allein, ziemlich genau das Bild des iibrigen gesamm-

ten Schildes reconstruiren. Der vordersten Schaale fehlt, wie ich es schon gezeigt habe die

sutura mediana und mithin auch einc area centralis tegmenti, vbllig. Von der Beschaffenhcit

der Sculptur der areae latérales lasst sich gar kein Scliluss auf die der areae centrales

ziehen; nur lehrt die Erfahrung dass die lelzleien Felder in der Regel weniger rauh ge-

zeichnet sind als die Ersteren. In Bezug auf numerische Verhaltnisse, lag es auf der

Fland, die Zabi der Reihen, Streifen, Furchen etc. zur Diagnose der Arten zu benutzen.

Dièses Mittel verlâsst uns aber sowohl bei den glatten als auch bei den Arten wo die

Sculpturcn unrcgclmassig oder in Form von klammerartigen ineinandergeschachtelten Fi-

guren zusammengereiht sind, welebe dem Unnisse der beiden Seiteniander und des Vor-

derrandes des tegincntum parallel laufen. Dièse klammerformigen Figuren entsprechen den

Ansàtzen beim ^achsthume der Schaalen, (ich nenne sie Wachsthumspm'cn J Vesligia in-

crementi), und es ist wahrscheinlich dass man bei vielen Arten wo dièse Spurcn immer

erkenubar ausgesprochen sind, oder gar regelmassig Hockerreihen oder ahnliche Ornamente

tragen, nach ihrer Zabi das Alter des Thieres wird bestimmen konnen, vorzugsweise an

Arten der gemassigteren und insbesonderc der kalten Zone, wo die Natur selbst dem Erd-

balle den Untcrschied der Jahreszeiten, mithin dem Thierorganismus die Periodicitat her-

rischer aufgedriickt bat.

Aile in radialer Richtung verlaufenden Sculpturreihen sind dagegen hoebst bestàndig

an Zabi und bieten daber auch treffliche numerische Haltpunkte zur Unterscbeidung der

Arten. An der ersten und letzten Schaale sind sie um so unwandelbarer als sie im be-
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stimmten Verhaltnisse zu (1er Zabi der articuli buccales und anales stchen, deren jeder

einzelno I', 2 oder noch mehr solcher Beiben tràgt.

Ein zweites numerischos Ililfsmittel zur Bostimmung der Arten nach dcm tegtnenlum,

stànde uns in der Messung dos Winkcls zu Gebote miter dem beide lineae latérales zu-

sammenstossen. Icb messe hier den narh vorne bin offenen Winkel zwiscben beiden li-

neae latérales und habe mich davon iiberzeugt, dass dieser Winkel (angul. lineariun la-

teralium) auf jeder Schaale ein andrer ist j, mitbin man sich fiir den gegenwartigen Fall

noch mehr als sonst strenge an die aie Scbaale aliein balten muss, uni ein richtiges

Verbaltniss zu erbalten. Es ist namlich dieser Winkel stets am spitzestcn, und zwar

ausser Veihiiltniss spitz, bei der zweiten Schaale, nimmt dann im Ganzen nach hinteu

an Grosse zu, verandert sich aber hiebei am wenigsten zwischen der 5ten und 7ten, bis

wiederum die 8te oder letzte Schaale ibn unverbâltnissmassig stumpf zeigt.

Am wenigsten, oft vielleicht unlereinander gar nicbt verschieden, haben diesen Win-

kel die Schaalen der Ghitonen mit einem verschmàlerten Schilde (testa angusta).

Es scbeint dieser Winkel etwa zwiscben 90° bis 145°*) bei den verscbiedenen Ar-

ten zu variiren, mitbin liessen sich hienach die verscbiedenen Arten in etwa 5 bis 6 Ab-

theilungen bringen, wenn man 10° als die Variationsgninze festsetzte. Uicraus glaube

ich folgern zu diirfen dass die bisher nicbt benutzte Angabe des angulus linear. latéral.

ein bedeutendes Iliifsmittel fiir die Characteristik der Arten abgiebt und eingefiihrt zu

werden verdient.

Was schliesslich die aussere Farbung der Chitonenschilder anbelangt, sp ist auch sie

im Allgemeinen allerdings recht bestà'ndig, ja dièses oft selbst im Minutiôsen, w. z. B.

hiezu mein Chit. Brandtii den besten Beweis liefert; dennoch aber lasst sie uns meist

gerade dort im Stichc wo die Glatte der Oberflàche und das Verfliessen der Seitenfelder

(areae latérales) die Unterscheidung erschweren. Hievon wird man sich iiberzeugen wenn

man das nachliest was icb weiter unten, so wie bei Gelegenheit der genaueren Beschrei-

bung des CJrit. lincatus Wood, genauer ausgefiibrt.

Nachdem ich mich obenstehend scbon iiber die Kennzeichen ausgelassen babe wel-

che bisber fast ausschliesslich den Unterscheidungen der Arten zum Grunde gelegt wor-

den (d. i. diejenigen die dem tegementum entnommen werden kbnnen) will ich den ur-

*) So fanrl ich ilin z. B.:

90° bei Chit. spinosus Brugières.

93° — Ch. coquimbensis F r e m li 1.

105° — Ch. aadeatus L.

U0° — Ch. alalus Sowerb.

Hi>° — Ch. granosus Frembl. und Ch. brevispinosus Sowerb.

13J>° — Ch. Swainsonii Brod. et Sowerb.
140° — Ch. magnifiais Des h., Ch. marmoratiis G m., Ch. Hennahii Gray.

143° — Ch. Goodalliï Brod. et Sowerb. etc.
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spriïnglich eingeschlagonen Gang wieder aufnehmen und vorerst das allgemeine Formver-

haltniss dcr einzclnon Schaalen untereinander, dann abcr das artieuldmenlum insbesondere,

einer genauerefl Betrachtung unterwerfcn.

Vorerst ist es nothig sich dariiber zu verstandigen was man untcr Lange und Droite

ieder Sehaale verstehen soll, dercn Maasse ich ubiïgens auch nur am âusserlich sichtba-

ren tegmentum abnehme, ohne die unter dem Mantel versteckten, mifhin iiber das teg-

mentum binausragenden apophyses articulnmenli zu beriïcksiclitigen. Icb habc mich bewo-

gen gefiihlt, die Bichtung der Gcsammtdimensionen des ganzen Korpers und des Scbildes

aucb lnefur im Auge zu behalten, wenn gleich die einzelnen Schaalen ihre grôsste Aus-

dehnung in die Quere entwickeln. Die Lange jeder Schaale (longitudo) messe ich also in

der allgemeinen Liingsrichtung z. B. in der Mittellinie (lin. médiana) vom inucro bis zur

Mitte der excisura anlica. Die Droite (latitudo), ist die Ausdehnung der ganzen Schaale

von einer Seite zur anderen, in gerader Linie gemessen, d. h. mit Vernachlassigung der

Abdachung.

So oft es sich jedoch daruin handelt Verhâltnisszahlen zu gewinnen, habe ich es

fur practischer gefunden, die Lange der Schaale mit dor Dreite einer Seite ihrer Ab-

dachung (latitudo clivi)*) zu vorgleichen, und driicke die erhaltene Verhaltnisszahl ganz

so wie ich es bei dor Betrachtung des Scbildes insgesammt, that, durch cinon Druch aus,

dessen Zâhler bestandig die Lange als Einheit darstellt , im Nenner bingogon die Zabi

tràgt welcbfi anzeigt wie viol Mal dièse Liinge bei directer Abmessung, in einer Seite

der Abdachung onthalton ist; ubertrifft also z. D. Letztere die Erstore um 3
l

/2 Mal, so

, ., . i valvae (oae) ratio Ion». 1 „. ., , .... . , , , . . . . .

schreibe ich ,,..,.—n-5— . Dièse Verhaltnisszahl schwankt zwischon den sehr ent-
aa clivi latit. 3/2

logenen Grenzen -n- bis j-t- und ist mithin cine gchaltvolle Beihiilfe zur Bestimmung der

Art.cn **). Die einzolnon Schaalen in ihrem Grossenvorhaltnisse untereinander zu verglei-

*) Erst nachdem icli dièse Abhandlung der Akadcmie vorgelegt, kommt mir w.ïlircnd des Druckes, die

Oet'versigt af Kongl. Vetenskaps- Akademiens Fôrhandlingar, Stockholm, 1846, zu Gesichte. Ich sehe mit

Freuden dass Lovùn daselbst (p. 158 etc.) die Scandinavischen Chitonen ebenfalls durch Angabe der Maass-

verhiiltnisse zwischen Breitu nnd Lange, genauer festzustellen bemùht ist.

**) Hier eiuigc meitier Messuogen: ratio valvae l'~
ae longitidinis ad

1
clivi latit. —r- Gliit. Goodallii Brod. und Sowerb., Chit. marmoratus Gmel., Chit. australis Sowerb.

21
/2

— — Ch. magnifiais Desh., Ch, granosus FrembL, Ch. squamnnis L.. Ch. Barnesii Gray.

1— -g— Ch. Merckii Middend.
1

I*

—
! i Ch. tividus et Wosnesenskii Middend., Ch. elegans et Ch. coquimbensis Frembl. . Ch. acu-

leatus Barnes, Cli. Umacifornùs Sowerb.
1—
, , Cli. fascicularis L.

i— — Ch. alatus Sowerb.
1
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rlion, knnn, meincr Ucberzeugung nach, l)loss in Bezug auf die zweite Schaale von ÏNut-

zcn soin. Ich habe mich namlich davon iibcrzeugt dass ohne Ausnahme bci allcn Chi-

tonen die zweite Schaale bestiindig im Verhàltnisse zu ibrer Breite, grbsstentheils auch

sogar absolut, langer ist aïs selbst die 5te. Haben wir also friiher immer die 5te als

die ausnabmslos am meisten entwickelte Form festgestellt, so galt dort dièses Gesetz far

eine ebenmassige Entwickelung, die eben allein dieser Ebenmassigkeit wegcn es verdiente,

aïs Culmination und Ausgangspunkt fiir Vergleicbe angesehen zu wcrden. Einscilig in der

Langsrichlung, cnlwickelt sich wie gesagt die zweite Schaale vor allen iibrigen; haufig in

sihr merklichem Grade, haufig aber auch nur um eine sehr geringe Quote, gleichsam als

blosse Andcutung der Allgemeinheit des Gesetzcs. Hieraus folgt mithin, dass das Ver-

biillniss zwischen der Lange der 2ten und der 5ten Schaale in einzelnen Fàllen als Un-

terschiedsmerkmal der Arten benutzt werden kann*); es schwankt zwischen ziemlicher

Glcichbeit bis etwa '

3
Ueberschuss von der Seite der 2ten Schaaie.

Um uns in den Stand zu setzen, der Deschreibung nach, eine vollkommene Einsicht in die

Form der Schaale zu gewinnen, miisscn wir mm cndlich noch die Stiirke der Abdachung jeder

Schaale beriicksichtigen. Am einfachsten liesse sich dièse durch directes Messen der Hohe

des macro hestimmen, von einer Horizontalebene an gerechnet, welche die freien llanden-

den der arme latérales beruhrte. Dièses Maass konnte dann im Verhàltnisse zur Lange

der Schaale wiederum feste Verhaltnisszahlen bieten. Da jedoch die meisten Chitonen in

den Sammlungen mit dem getrockncten Mantelrande aufbewahrt werden, so ist es wohl

rathlicher den Abdachungswinkel beider Schaalenhalften direkt mit einem Winkelmesscr zu

messen. Die Grenzen dièses ^iYinkels fallcn etwa zwiscben 90° und 150°. Einige Veran-

deilichkeit desselben, insbesondere bei getrockncten Excmplaren, an denen sich die Schaalen

werfen und ferner die Schwierigkeit ihn ganz genau zu hestimmen wenn die Schaalenhàlf-

ten etwas bogig sind, mbchten es kaum gestatten cngere Granzen als etwa 10° bis 20°,

zu stecken, und ich schlage mithin vor, den bisher ganz willkukrlich gebrauchten Aus-

1
clivi latit. yj- Cli. incisus Sowerb

'i— -j-T— Ch. Jatciatus Qnoy cl Gaimard.
u

Es kômmt vor, dass durcli sciileclites Prâpariren der Thicre, ein Theil der Lange unter die nâchstfol-

gende Schaale versleckt ist. In diesem Falle misst man sie am besten von der lnnenseite.

*) Die Verhaltnisszahlen hei Vergleichung der ahsoluten Lange der zvveiten und fùnflen , ergaben sich (lctz-

tere alsZâliler bczeichnel) nieinen Messungen nach etwa wie folgt: ratio longitudinis valvae P
r"c advalvam II""'

1— bei Cli. magnifiais Desli., limaciformis Sowerb., Wosnesenskii und lividus Middend. etc.

\

-rrr — ^ Merckû Middend., Ch. clegans Frembl. Ch. chilensis Sowerb.
1

I*
1

jï} Ch. gianosus Frembl., Ch coquimbensis Frembl., Ch. Swainsonii Brod. und Sowerb, Ch peru-

viamis La m., Ch. marnwreus GnieL
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driickon: tesla depressa, depressiuscula, plana, planiusaila, elevatiuscula, subelevata, élevata,

dorso rotundato, subcarinata, carinata und valde carinata, folgende genauere Bestimmun-

gen zuzuweisen :

testa clevata bis 1 1
5°

testa subelevata 115" bis 125°

testa clevata 125° bis HO" untl dariiber. Auch so wird es hàufig an Zwischenfor-

men niebt fehlen, die Extrême sind aber scharfer getrennt und die jedesmalige Angabe

des Winkels selbst, mag fiir aile Falle den Degriff genauer fcststellen *). Bei ganz jungen

Tbieren ist der Abdachungswinkel der Scbaalen regelmassig um 10° oder zuweilen sogar

mebr noch, stumpfer als bei sehr ausgewachsenen alten. Jcdenfalls ist es ein schlechtes

Kennzeichen zur Unterscbeidung der Arten, jedoch fiir die Karakteristik des allgemeinen

Eindruckes der Gesammtform brauchbar. Bei meinem Chit. Drandtii verliert es vor allen

anderen Arten ganz an Gewicht, da die dieser Art eigenthiimlichen Furchen, in der

Medianlinie nur eine bochst diinne mithin l)iegsame Briïcke zwischen sich lassen, so dass

der Abdachungswinkel sich zusammen- oder auseinander biegen lasst. Die Benennungen:

Testa dorso rotundato, subcarinata, carinata, wende ich dort an, wo es gilt zu bezeich-

nen dass die Schaalenhallten sich bogig wôlben, oder andererseits, der mucro gekielt vor-

springt.

Das arliculainentum bietet an der Innenfliiche folgende Ililfsmittel zur Unterschei-

dung der Arten.

Vor Allem wichtig und numerisch scharf bezeichnend ist die Zabi der articuli buc-

cales und anales, welche wir nach der Zabi der vorhandenen Zahne (apophyses) derselben,

selbst dann noch abschàtzen, wenn die spurlose Verwachsung der suturae buccales und

anales die Unterscbeidung der betreffenden articuli selbst, nicht mehr mbglich macht.

Dièse apophyses buccales und anales verwachsen zwar auch in seltenen Fàllen unterein-

ander oder ein Einzelner derselben spaltet sich durch eine Kerl>e so tief dass man un-

schliissig wird , ob es nicht zwei Zahne sind , doch iibersteigt das dadurch mogliche

Schwanken, meiner Erfahrung nach, nicht den Irrlhum einer Einheit, zu viel oder zu we-

nig. Die Zabi dieser apophyses drucke ich durch einen Bruch aus, dessen Zàhler die An-

zahl der apophyses buccales, der Nenner aber die . der anales, ausdriickt. Zu bemerken ist

nur noch dass von der Gesammtzahl aller Zahne sowohl an der ersten als der letzten

Schaale, ich jederseits 2, im Ganzen also k abziehe, da dièse als apophyses latérales zu

*) Ich fand folgeade Winkel:

130° bei Chit. JVosnescnskii Middend., Ch. granosus Frembl., Ch. Goodallii Brod. und Sowerb., th.

alatiis Sowerb.

120° bis 12i>° bei Ch. magnifiais Desh., Ch. elegans Frembl., Ch. Merckii und Ch. lividus Middend,
Ch. squamosus Gin.

103° - 110P bei Ch. Cummingii Fr., Ch. Merlensii Middend. etc.
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betrachten sind. Auch untcrschcidcn sie sich gewohnlich aïs solche durch ihre Breite.

Die Zald dcr articuli oder apophyses buccales, ist ein trefllichcs Kennzeichen in sofern es

tief in dem Wesen der Organisationsverhaltnisse wurzelt und mannigfache scharfe Unter-

schiede durch die Complication der Zahlen gewàhrt, wic es bei Ansicht der unten auf-

gefiihrten Beispiele insbesondere deutlich wîrd *). Leider erlaubt nur die bisherige einseitige

Priiparationsweise der getrockncten Chitonschilder, nicht immer eine genaue Einsicht.

Hier ist es wohl ara rechten Orte, in Bezug auf den Bau der letzten Schaalc daran zu

erinnern dass es Abweichungen von der Begel giebt, nach welcher der hintere Rand dersel-

ben convex ist. Er ist bei diesen Ausnabmen ausgerandet, und dicser Fall schon ausserlich

ara Tbiere daran zu erkennen dass der Mante] hinten durch einen kleinen Einschnitt zwei-

lappig wird. Dièses riihrt nach meinen Lntcrsuchungen davon her, dass die articuli anales

vollig fehlen ; ich nenne es dann eine valva ultima anormis, und bezeichne sie in der For-

mel fur die Zahl der Apophysen, mit im Nenner. Sie koramt, auffallender Weise, ge-

rade bei mehreren der von rair neu aufgestellten Arten vor, (als: Ch. Wosnessenskii, Ch.

Merckii, Ch. Pallasii, Ch. Slelleri), obgleich es im Ganzen nur eine seltene Ausnahme

von der Regel zu sein scheint.

Der Beschreibung Lowe's nach, vcrmuthete ich, dass auch der Chit. fascicularis L.

hieher gehbre. Philippi's Abbildung und Beschreibung (Enumerat. Mail. Sicil I. p. 108.

Taf. VII. Fig. 2.) dagegen, lassen mich mit meinein Ausspruche zbgern, da der Fall

mbglich wàire, dass hier die articuli und selbst die apophyses anales verwachscns sein kbnn-

*) Mit Hinzuziehung der Zàlilungeu von Lowe (I. c), erhallen wir folgeiide Zahlen:

2
- Chit. fascicularis L.J

- Ch. Stelleri Middend.

- Ch. JVosnessenskii, Ch. Merckii, Ch, Pallasii Middend

a
- Ch. ruber L.
6
?

- Ch. Eschschùltzii Middend.
8

lt (1()?
- Ch. granosus Frembl.

Q
- Ch, albus L. Ch. lividus Middend.

o
-— Ch. magnifiais Des h.,

Q— Ch. Merlensii Middend.

Ch. Brandtii Middend.7-9
9— Ch. squamosus L.
15

16
-— Ch. laevis Lowe.

?

Mémoires Se. naturelles. VI. . .
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ten. Zu dieser Vermuthung werde ich durch den Umstand geleitet, dass der hintere Rand

der letzten Schaale des Ch. fascicularis L., nicht ausgerandet, sondern convex ist. Nur al-

lein Beobachtungen im Jugcndzustande kbnnen dariiber Aufschluss gcben, wie man sich

die Entstehung dieser Anomalie zu denken habe. Von jeder Ansicbtsweise vollig unab-

hàngig, bleibt die Thatsache aber, in diagnostischer Beziehung, ganz dieselbe.

Die Form und Lage der Muskeleindriicke, welcbe scbon Ryckholt bei den fossilen

Chitonen zu diesem Zwecke in Vorschlag gebracht bat, sind ebenfalls, wenn auch nicht

immer, sehr deutlicb, daher auch als Ililfsmittel nicht zu vernachlassigen, obgleich sie nie

das durcbgreifende Gewicht erlangen konncn, welches sie sich bei den zweischaaligen

Muscheln errungen. Dem Manteleindrucke dieser, analog, findet man hiiufig auch an den

Chitonen Linien, welche die Umrisse der Anheftung der Kapselmembran bezeichnen, im-

pressiones capsulares.

Noch kbnnte man den Winkcl messen, welchen die Suturae latérales beim Zusam-

menstossen unter einander, bilden, doch halte ich das fur einen Pleonasmus, da er den

Verhà'ltnissen des angul. lin. latéral, parallel geht und nur uni wenigc Grade abweicht,

aber schwierig-er zu messeu ist als jener. In allen den Fàllen, kann er jedoch mit dem

grbssten Vortheile zu Rathe gezogcn werden, wo die Seitenfelder unbegrenzt verschwim-

men. Sollten in solch' einem Falle, selbst die suturae latérales vollig- und bis zur Un-

kenntlicbkeit verwachsen sein , so kann man dennoch den in Rede stehenden Winkel

(angulus suturar. latéral.) g-enau messen, da man in der Spitze des muero den Schnei-

depunkt, in den beiden incisurae latérales aber, die Richtung der sich schneidenden Li-

nien genau und unverwischlich, gegeben findet. In solchcn Fàllen kann man dann ohne

Scheu, den angul. sulur. later. als Aequivalent statt des angul. linear. latéral., abmessen.

Der Farbe nach, scheint das Articulamentum nur in zwei grosse Abtheilungen zu

zerfallen: in die der griinlichen, und der rbthlichen Arteu. Ich glaube in der That,

man wenle immer im Staude sein, die Fàrbungen der Oberflache des Tegmentum, eben-

falls als Nuancen, auf eine dieser beiden Abtheilungen zuruckzufiihren, dercn Typus dann

jedes Mal, schàrfer durch die Fà'rbung des articulamentum ausgesprochen wâre. Wir be-

riihren hier, wie mir scheint, einen Gegenstand der weit durch das g-anze Molluskenreich

hiudurch, einem allgemeiueren Gesetze unterthan ist, und daher dringend zu einer besonderen

microscopischen und chemischen Untersuchung des Farbestoffes der Mollusken auffordert.

Hier mbchte es am Orte sein, auf die sehr bemerkenswerthe Regelmassigkeit des

Vorkommens der Keilflecken des mucro, auf bestimmten Schaalen, aufmerksam zu ma-

chen, -svelche uni so auffallender ist, als wir gewobnt sind, sowohl die Skulptur wie auch

die Fàrbung aller mittleren Schaalen, fur vollig analog zu betrachten. Beim Ch. marmo-

reus, lineatus und submarmoreus, habe ich Gelegenheit gehabt, mich von dem Vorhanden-

sein des Gesetzes zu iiberzeugen (gewiss gilt es auch fur den Ch. lineolatus) dass der

Keilfleck des mucro, wenn er vorkommt, regelmàssig auf der 3ten, 6ten und 8ten

Schaale ausnahailos vorhanden ist; mit gleicher Unwandelbarkeit dagegen, nie auf
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dor Men und 7ten Schaale. Sehr h au fi g finden wir den Keilfleck auf der 5ten Schaale;

bald vorhanden, bald nicht, auf der 2ten Schaale. Bringen wir hicmit die Beobach-

tung in Zusammenhang-, dass bei brauncn Varietâten gerade die 5te und 8te Schaale gar

nicht oder am Wenigsten an diesem Ueberhandnehmen der braunen Farbe Theil nimmt,

so erklàrt es sich von selbst woher die braunen Varietâten, gerade auf der Men und 7ten

Schaale, einen weissen Mucronalkcilfleck tragen. Ich sehe diesen nâmlich nur fur einen

passiven Fleck, d. h. fiir ein Durchscheinen des farblosen Untergrundes, durch das, iiber

den Rest der Schaale verbreitete Braira, an.

Nachdem wir uns diejenigen Kennzeichen scharfer ins Auge gefasst, welche bei den

Chitonen aus der Untersuchung der Schaalen hervorgehen, wenden wir uns zur Beklei-

dung der weichen Theile.

Bevor wir aber die Betrachtung der Schaalen vollig aufgebcn, muss ich noch schliess-

lich daran erinnern, dass ich vorstehend den Bail der Schaalen in der Weise beschrie-

ben, wie er in seiner entwickeltesten Vollendung bei der Mehrzahl der Chitonen ange-

troffen wird (d. h. bei meiner Section allamachiton»).

Meine Untergattung Cryplochiton enthàlt Arten, deren Schaalen vollig vom Mantel

umhullt sind, daher gar kein Tegment bei diesen vorkommt, womit sich ein Verschwim-

inen der einzelnen Theile des Articulamcntum, vergesellschaftet. Auch meine ganze Ab-
theilung «Dichachiton» enthâlt Arten, bei denen das Tegmentum, im Verhaltnisse zu dem
Arliculamentum, nur rudinientà'r entwickelt ist. Bei diesen nehmen die Articuli anlici, an

Grosse und Masse , bedeutend das Uebergewicht , die Nâthe verschwinden grossentheils,

und das Tegment zeigt noch keine gctrenutcn Seitenfelder , sondern neben dem schein-

bar entwickelteten mucro, sieht man jederseits nur schwache Tegmentreste , welche fiir

IVachbleibsel der areae centrales angesehen werden miissen (siehe Taf. X. fig. 2.). Sehr

viele Chitonen dieser Abtheilung zeichnen sich dadurch aus, dass der Hinterrand derselben

von jeder Seite her, nicht in einer nahe geraden Linie zusammenstosst , sondern einen

spitzeu YYinkcl bildet.

III. Der Mantelrand (Pallium, ligamentum marginale, seu limbus), welcher das

Schild einfasst, d. h. die Art seiner Bekleidung, wird allgemein zu einer Sonderung der

Chitonen in mehrere Hauptgruppen, benutzt. Wir finden in dieser Hinsicht, folgende Grup-
pen im anerkannten Gebraucbe: 1) Ligamento marginis laevigato, 2) Lig. m. squamoso,

3) L. m. granuloso, b) L. m. villoso vel piloso, 5) L. m. spinoso.

Deshayes vereinigt in seiner Ausgabe des Lamarck, die beiden Gruppen : L. m.

granuloso et squamoso, und dann wiederum die beiden: L. m. piloso und spinoso, in je eine

einzige. Bei Lowe lînden wir, ausser den angefuhrten Abtheilungen, noch eine neue: d. i.

L. m. striato, zu der er seinen Ch. laevis zieht; iiberdieses giebt er das lig. m. farinosum,

als synonyni von granulosum und citirt unter dièses Kennzeichen den Ch. ruber L. Gould
{Invertebrata ofMassachusetts p. 1^9) nennt dagegen den Mantelrand des Ch. ruber «margin

pulvérulent. »
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Untenverfen wir eine jede dieser Abtheiiungen einer genaueren Untersuchung; fiirs

Erste also diejenige: lig. m. hmïgato. Von don unter dieser Abtheilung durch De s h a y es,

in seiner Ausgabe des Lamarck, aufgefuhrten Arten, besitze ich in Spiritus nur allein deu

Ch. cajetanus Poli, aus Sicilien. Dem blossen Auge erscheint der Mantehand bei diesem

Thiere allerdings glatt, schoa unter einer 5 .Mal vergrbssoruden Loupe unterschoidet man

aber deutlich dass die scharfé Kante desselben, durch zarte Borsteu gewimport ist; bei

noch stà'rkercn Vergrbssorungen, sieht man dass die Oberhaut, auf ihrer gesammten Ober-

flà'che, mit Corsteuscbuppen besetzt ist. Philippi beschreibt das Thicr (1. c.) sowohl im

ersten als auch im zweiten Bande: «margine laevissimo ;» ohne Zweifel nach trockenen

Exemplaren, denn selbst dem blossen Auge (dem meinen zum Wenigsten) und dem Ge-

fiihle, ist ein feilenartiges Ausehen desselben an Spiritusexemplaren, unverkennbar. Wir

sehen also schon im Beginnc unserer Betrachtung, wie wenig dièse Gruncilag-en der Ein-

theilung in Hauptgruppen, kritisch begrùndet sind. Gesetzt auch, wir wollten die mitt-

lere Sckarfe des menschlichen unbcwaffneten Auges als Ausgangspunkt annehmen, und

jedesmal den Mantelrand glatt nennen, an dem wir mit blossem Auge die einzelnen

Schuppen oder Bbrstchen, nicht ganz deutlich unterscheiden kbnuen, so sind wir dennoch

uni nichts besser daran und es gehbrte dann Ch. cajetanus ,Poli [margine laevigato nach

Deshayes!) genau zu einer und derselben Abtheilung mit Chit. ruber, den Lowe, wie

gesagt, unter diejeuigen Lig. m. farinoso seu granuloso, unterbringt, und dessen Beispiele

Deshayes in der Ausgabe des Lamarck (als Ch. Cinereus L. aufgefiïhrt), folgt. Es wer-

den dièse Widerspruche uni so schlagender, wenn ich, in Folge meiner genaueren micros-

copischen Ifntersuchungcn, unter andercn, gerade den Chit. lineatus Wood, (den Des-

hayes in seiner Ausgabe des Lamarck, zugleich mit den grobbeschuppten: Ch. magni-

fiais Desh., Ch. granosus Frembl., Ch. Polii Desh., unter die Abtheilung L. m. gra-

noso bringt) als das Vorbild der Gruppe betrachtc, welche ich, als a Lig. m. lacvigato,» an-

gesehen xvisseu vrill. IN un zur Sache selbst.

Um mich aus den angefiïhrtcn Wirren herauszufinden und zu einer bestimmten An-

sicht iiber den Bail der Oberhaut des Mantelrandes der Ghitoncn, zu gelangen, untersuchte

ich aile diejenigen Arten, die mir in Spiritusexemplaren vorlagen, microscopisch, bei einer

Vergrbsserung von ohngefa'hr 150 bis 220 Mal. Die Oberhaut wurde grosstentheils in

feinen Querschnitten, zuweilen jedoch als ganze Haut, wie sie sich im Spiritus voin Man-

tel trennt, untersucht. Das Besondere was ich so gefunden, soll jedes Mal, der genaueren

Betrachtung der neuen Arten beigefiigt werden, hier aber nur das Platz fînden, was

dort nicht hingehbrt , oder anderseits das , was an Resultaten dieser Untersuchuugen,

durch seine Beziehungen zur Systematik hier gerade am richtigsten Orte steht.

Unuuiganglich ist es voran zu bemerken, dass die Oberhaut der Riickenflà'che (epi-

dermis dorsalis lig. marg.) genau von der der Bauchflà'che (epid. ventratis lig. marg.)

des Mantelrandes, zu unterscheiden ist. Jener scharfe Band, limes* der die Riickeuflàche
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des Mantelrandes, von sciuer Bauchflache trennt, bililct nàmlich auch in Bezug auf die

Textur der Oberhaut, eine sehr scharf begrenzte Scheidelinie.

Im Allgcmeinen liisst sich aussprechen dass wir bei den Chitonen die Grundlage der

Oberhaut, microscopisch-histologisch, aïs eine (wohlbernerkt bei Spiritusexemplaren,) struc-

turlose, vbllig durchsichtige, fast ausnabmslos wasserhelle oder mit gelblieher Tinte ge-

farbte Masse, betrachten kbnnen. Nur in seltenen Fallen erschien dièse Griindmasse die

ich stroma nenne, an den feinsten Rà'ndern der niicroscopischen Schnitte„ etwas ausgefa-

sert; in der Regel, wie gesagt, selbst bei den stà'rksten Vergrbsserungen, ganz structurlos.

Dièses stroma (Taf. XII, fig. 6, (ig. 7, a.) bildet nun, g-anz ununterbrochen, die ausserste

Schichte der Oberhaut; nach innen zu, ist es aber mit lauter dicht aneinanderstossenden

zelligen llbhlungen durchsetzt, wclche bald leer erscheinen (d. h. also: eine durchsichtige

Flûssigkeit enthalten), bald, und das vorzugsweise, mit einer grumbscn Masse von gelb-

licher, griinlicher oder schwarzer Farbe, ausgefiillt sind.

Etwa drei, vier, oder mehrere Schichten diesel Zellen — cellulae epidermoidales —
setzen dann, im stroma lagernd, die ganze Dicke der Oberhaut zusammen (Taf. XII, fig-.

6, fig. 7, 6. Taf. XIII, fig. 2, a.). So hàtten wir uns also den liau der Oberhaut zu

denken, wenn er den Namcn lîg. m. laevissimo vollkommen, und selbst histologisch, recht-

fertigcn sollte. Es ist dièses aber nie der Fall, eben so wenig- mit der epidûrmk dorsalis,

als mit der epid. ventralis ligamenti marginalis. Dièse letztere hat mau bishe.r stets als

glatt angesehen, und sic es ist allerdings mit der allergrossten Bestandigkeit fur das unbe-

waffnete Auge, es mag nun die epidermis dorsalis eine laevigat'a, sqiuunosa o.Ser spinosis-

sima, sein. Bei einer Vergrbsserung von etwa 150 Mal, erweist es sich aber gerade, dass

die epidermis ventralis mit einer ausnahmslosen Bestandigkeit, in der âussersten Schichte

des Stroma, mit einer Unzahl kleiner Dornchen, spinulae epidermoidales prominentes, einer

Bùrste gleich, besetzt ist. Dièse spinulae prominentes Taf. X, fig. 4.) sind zugespitzt-ei-

fbrmig, stehen mit einer Halfte oder wenig stens mit einem Drittheile ihres spitzeren En-

dos, senkrecht hervor, wâhrend sie mit dem Reste ihrer Lange, in die Substanz des Stroma,

hineingebettet sind. Die Reihen wechseln untereinander, so dass also die spinulae nach

jeder Richtung hin, im quincunx eingepilanzt erscheinen. Die Entfernung der einzelnen

Dornchen von einauder, betragt nach meineu Erfahrungen nicht iiber die halbe Lange

derselben, mit alleiniger Ausnahme meines Chit. Pallasii, auf desseu epidermis ventralis

lig. marg., die Dornchen weit selteuer stehen. Die Dornchen scheiuen ubrigens grossten-

theils der Liinge nach gerieft zu sein; bald mehr bald minder deutlich, bald dichter bald

seltener gerieft, je nach den vcrschiedenen Arten. Dièse Riefen (costulae) besetzten, von

der Spitze an, etwa '/
2
bis

2
/3 der ganzen Liinge und hbren dann auf, entsprechend einer

inneren Hbhlung — Wurzelhôhlung — des dickeren Eudes oder der Wurzel fradixj.

Die Wurzelhôhlung (Taf. XII, fig. 5, d.), ist bei manchen Arten hochst deutlich, ebenso

auch die Ocffnung der Hbhlung nach aussen, am dickeren Ende ; bei anderen dagegen

scheiut das WuizelenJe geschlosscn ; man bcmerkt jedoch selbst in diesem Falle haufig
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dass darin cine Ilbhlung vorhanden. Die Dornchen mbgen wohl aus Chitin bestehen.

Salzsaure iibte keine Einwirkung auf dieselben aus.

So ist der Bau der epidermis ventralis beschaffen, und zwar ausnabndos, wenn die

epidermis dorsalis eine andere als eine schuppige, squamosa seu yranosa, ist. In letzterem

Falle bat die epidermis einen besonderen Bau, von dem spàter die Bede sein soll. Die

grosse Glcichmassigkeit dièses Baues schliesst Unterscheidungen desselben, vollkommen aus

der Zabi der diagnostischen Rennzeichen der verscbiedenen Chiton-Arten aus.

Nehmen wir nun wïederuin die Untersuchung der epidermis dorscdis auf, und zwar

fuis Erste in dem Umfange, wie ich ibn vorbin feststellte, d. h. so, dass wir aile diejeni-

gen Arten, lig. m. Umigato nennen, an denen wir mit blossem unbewaffneten Auge die

einzelnen Rauhigkeiten (Schùppchcn oder Dornchen) oder besser gesagt: die Einzeln-

heiten der Rauhigkeiten, nicht genau zu unterscheiden vermbgen — so mbchte es be-

lmfs grosscrer Deutlichkeit zwcckmà'ssig sein, provisorisch folgende Unterabtheilungen an-

zunehnien, um die Besultate meiner Beobachtungen einstweilen mit den bisherigen An-

nahmen, in Verbindung setzen zu konnen : a) lig. m. laevissimo, b) lig. m. laevi, c) l. m.

squamuloso et granoso.

a) Lig. marg. laevissimo. In dièse Abtheilung gehbrt einstweilen, aus dem Umfange

meiner Lntersuchungen, einzig und allein der Chit. tunkatus Wood. Eine schwarze gru-

mbse (Pigment?) Masse fiillt die Zellen des Stroma. Selbst unter dem Microscope entileckt

man (und bierauf beruht das Wesen dieser Abtheilung) keine Spur von eingebetteten,

noch von hcrvorragenden Dornchen. Hochst selten ragt hier und dort ein microscopisches

Harchen — pubes — aus dem Stroma hervor, iiber dessen Natur in der folgenden Ab-

theilung nachzulesen ist.

b) Lig. marg. laevi. Hiezu gehbren, meinen Untersuchungen zufolge: Ch. marmoreus

Fabr., Cit. lineatus W ood., Ch. Brandtii Middend., und wie es scheint, noch eine grosse

Menge andcrer Arten. So weit nandich der Totaleindruck des Aeusseren getrockneter

Exemplare, einen Schluss erlaubt, recbne ich ferner hieher: Chit. lineolatus Frembl. Ch.

elegans Frembl., Ch. Swainsonii Sowerby et Brod., Ch. chilensis Sowerb. et Brod.,

Ch. Hennahii Gray etc. Unter 150 maliger Vergibsserung erkennt man, dass die hieher

gehbrigen Arten, in der à'ussersten Schichte des Stroma, also nach aussen von den cel-

lulàe epidcrmoidales, kleine Bbrstcben, spinulde latentes, eingebettet enthaltcn, die gar nicht

nach aussen hervorragen (Taf. XII, fig. 7, d.). Zwischen diesen Bbrstcben sitzen hin

und wieder, einzeln oder paarweise, langere iiber die epidermis hervorstehende Harchen,

pubes epidcrmoidales (Taf. XII, fig. 7, c). Dièse Harchen sind vbllig durchsichtig, zuwoi-

len ins Gelbliche spielend, und enthalten in der Axe ihrer Wurzelhalfte einen Kanal, der

jedoch nicht jedes Mal nachzuweisen ist. Ein Viertheil bis ctwa die Halftc des VVurzel-

endes, sitzt im stroma, der Best ragt àusserlicb hervor. Die Entfernung der einzelnen

Haare von einander ist unbestimmt, und betragt etwa eine Lange dieser Haare, oder bei-

spielsweise 3,6, auch mehr Làngen der zwischen ihncn eingebetteten spinulae latentes.
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Wenn wir, in entwickelungsgeschichtlichcr Rùcksicht und histologisch, dicse pules wnhr-

scheinlich nur als entwickeltere spinulae anzuschen haben, so sind sie jcdoch morpholo-

gisch, vollig- von ihnen gesondert, und Uebergange fehlcn ganz zwischcn ihnen.

In so weit stimmt der Bau der epklcrmis bei allen Arten dicser meincr einstweiligen

Abtheilung: lig. marg. laevi, vollig iibercin. INach der Form der spinulae latentes, muss

ich jedoch zwei Verschiedcnhcitcn unterscheiden : 1) die spinulae à'hneln vollig in ihrem

Ànseben den spinulae prominentes der epidermis ventralis, wie ich selbige oben beschrie-

ben, nur stehen sie seltener und unregelmiissig zerstreut, nicht aber in Reihen; so fand

ich es bei meinem Chil. Brandlii, Ch. Sitchensis etc. (Taf. XIH, fîg. 2.): oder 2) die im

Verhaltnisse zu jenen, weit schmachtigcren und zarteren spinulae latentes, liegen so im

stroma eingebettet, dass ihr spitzes Ende, nach innen hin gekehrt ïst, das dicke mit gru-

moser Masse gefullte Wurzelende aber, nach aussen hin — spinulae latentes inversât. Dièses

ist iibrigens das seltnere Vorkommen, denn meistentheils treibt von diesem dicken Wur-
zelende ans, eine zweite Spitze in diamétral entgegengesetzter Richtung nach aussen hin,

so dass es aussieht als seien zwei Dornchen noter einander mit ihren dicken Enden ver-

verwachsen. Ich nenue sie spinulae duplieatae (Taf. XII, lig. 7, (/. Taf. \I. fig. 3, c.)

Dicse Letzteren ragen nie mit ihren Spitzen aus clem stroma, in das sie eingebettet sind,

ausserlich hervor, berûhren aber baufig gerade noch die Oberflache — wahrend die spi-

nulae inversât, mit ihrem Wurzelende regelmâssig in einer bestimmten Enlfernung vom

Rande des stroma abstehen und es uni so mehr den Anschein gewinnt, als seien sie noch

nicht in ihrem Wachsthume vollcndet, und wflrden kiiuftig nach aussen hin die zweite

Ilàlfte hervorschiessen lassen, d. h. sich zu spinulae duplieatae ausbiMen.

c) Lig. m. squamuloso. Ilistologisch sind dièse vollig von den anderen Abthcilungen

der Hauplgruppe Lig. m. laevigato verschieden, und wenn ich sie hier, im Vereine mit

jenen, vorbeigehend abhandele, so geschieht es bloss um eine einstweilige Vermittelung

der bisherigen Ansichtsweise festzuhalten. Hieher gehoren meinen Untersuchungen zu-

folge: Cliit. ruber und Ch. albus L., Ch. cujelanus Poli, Ch. lividus, scrobiculatus und

Merlensii M i d d e n cl

.

Im Allgemeinen kann man iiber dièse Abtheilung aussprechen , dass sie sich durch

einen mit microscopischen Schùppchen besetzten IMaulelrand auszeichnet, und zwar sowohl

an der epidermis dorsalis, als auch an der venlralis. Den scharfen Rand zwischen den

so ebengenannten Theilen (den limes), besetzt sehr haufig eine Wimper aus einer oder

mehreren Reihen langgezogener straifer Borsten, (limes ciliatus). Das stroma schwindet fast

gànzlich und wir fiuden, bei den einen 1) die epidermis zusammengesetzt aus Schichten

von durchsichtigen , sich in Langsreihen an- und neben einanderfiigenden, langlich-vier-

eckigen- und hartwandigen Zellchen, welche vollig denen der Conferven à'hnlich sehen.

Ich nenne sie squamulae substratae. Die à'usserste Schichte aber, sq. genuinae, welche den

so eben beschriebeuen dicht aufliegt, unterscheidet sich mehr oder weniger von ihnen,

in Gestalt und Zusammenfiigung; letzterc niihert sich der schindelformigen; — an Ge-
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stalt aber, stellén sic Modificationon der friiher betrachteten spinulae dar, mît deutlich zu

unterscbcidendem Wurzetencte. Sie sind bald mehr eifbrmig, bald kculenformig etc., ste-

hen aber wie gesagt nicht aufrccht, sondern driicken sich schuppenartig iibereinander.

Hieher gehoren: Ch. ruber, Ch. albus, £h. Ihidus etc. (Taf. XII, lig. 3; Taf. XIII, lig. k.).

Bei rien andcren 2) fcblen dièse squain. substratae vlillig und die, den dort so genanntcn

squat», geuuinae, bier entsprechenden squam. scutulatae, liegen dem Gewebe der Haut, das

ans feiuen Fasern zusamnicngefiigt ist, unmittelbar auf, ja sogar in taschenartigen Ein-

sackungeu derselben, àhnlich von Ànsebeu den Schuppentaschcn der Fisclie. Die einzelnen

squam. scutulatae sind viel hbher als breit und ibre beidcn Enden syunnetrisch, weil nicbt

mehr das eine Ende, sondern die eine schmale Seite, als Bcfestigungsflà'che dient; dièse

niuss also mithin den Namen Wurzel, radié, erbalten, und tragt in der That auch eine

lange flache Grube, welche der YVurzclhbhlung der spinulae, entspricbt. Daber riibrt es

auch, dass die Rîefen, welche, wie es scheint, immer vom Wurzelende zur gegeniiberlie-

genden Spitze hin verlaufen , im Vergleiche mit der Gesammtform, in die Quere ii])er

dièse Schuppchen hinzuslreicben scheinen. So ist die Oberhaut des Maritelrandes bescbaf-

fen, bei Chit. cajetanus Pâli, und Chit. scrohiculalus und Mcrtensii Midriend. (Taf. XII,

lig. h, Taf. XIV, fig. 2 bis 7.). Wohl zu bemerkeu, ist aber bloss die epidermis dorsalis

so bescharfen, wahrend die epidermis vcntralis, aus squam. substratae und bisweilen auch

aus squam. geuuinae, ganz wie oben erlautert wurde, zusammengesetzt ist.

Fassen wir jetzt die Gruppe mit behaartem Mantelrande, lig. m. pilaso et villoso, schar-

fer ins Auge. Die Haare baben wir uns, ganz unbezweifelt, nur als starker entwickelte

pubes, wie wir sie oben bei der Untersuchung der zur Abtheilung lig. m. laevi gchoren-

den Arten, beschrieben haben — zu deuken. Eine scbarfe Grenze zwiscben den pubes

und pili kenne ich nicht (Taf. XI, fig. 3, a, b; Taf. XII, fig. 6, d.). Die Haare stehen

theils vereinzclt, haufiger noch je 8, 12 u. s. w. zu Buscheln vereint. In ihrer Axe ver-

lauft eine etwa bis iiber die Mittc hinaus sich verlà'ngernde Hbblung. Andere bilden bloss

eine Halbrinne. Beiderlei Formen kommen zuwcilen an demsclben Thiere vor, doch bat

man stots die walzig-runden Haare, als die INormalform anzusehen.

Die einzelnen Haare stecken mit ihren Wurzcln einfach in dem Stroma drinn; die

liaarbûschel aber, scnken ihre Wurzcln tief zwischcn die cellulae epidermoidales, ja bis

in die Haut hinein, wobei sie jedoch immer von éiner Schiclite des Stroma dicht um-

hiillt bleiben. Dièses ist ein Grund woher bisweilen, boi Spiritusexemplaren, der Mantel-

rand ein verandertes Ansehen erhalt, indem die epidermis mit den kurzen in ibrer iius-

sersten Schicht wurzelnden Haaren, abgeht, und bloss die langen Haarbuschel allein zu-

riickbleiben, welche tiefer wurzeln.

In Bezug auf den Bail der Oberhaut zwiscben den Haarbuscheln, lassen sich zwei

Fà'lle unterscheiden : entweder findet man hier bloss die cellulae epidermoidales nebst dem

stroma — oder in diesem wicderum die oben heschiiebenen spinulae latentes. Da die bis-

her gebrauchlichen Gruppen: lig. m. spinoso, granoso und squamoso, unter deu von mir
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aufgestellten neuen Arten keine Roprlisentanten haben, so verrnag ich aus Mangel an Mate-

rial nicht zu bcstimmen in wie weit die microscopische Untersuchung die Aufstellung dieser

Abtheilungen rechtfertigen mocbte oder nicht, doch sind sie diagnostisch gewiss haltbar;

in logiscber Beziehung aber fiible ich mich sehr geneigt sie den von mir angestellten

Beobachtungen, wie folgt, anzureihen; iibcr die Richtig-keit meiner Vermuthungen mbgen

dann kiinftige Beobachtungen entscheiden. Verfolgen wir nâmlich aile die von mir durch

Hiilfe des Microscopes aufgefundenen Unterscbeiilungsmerkmale und suchen sie ihrer Na-

tur gemàss zu gruppiren, so gelangen wir zu einer Ansichtsweise die vbllig von der bis-

her giiltigen verschieden ist. Es stellen sich deutlich 3 Hauptabtbeilungen heraus:

I. Limbo marg. piloso vel setoso. Das Stroma mit den in ihm entbaltenen Epidermoi-

dal-Zellen, bildet die Grundmasse der Oberbaut. Dièse ist an der epidcrmis ventralis im-

mer dicbt mit spinulae prominentes besetzt.

Die cpid. dorsalis tragt in mehr oder minder grossen Zwiscbenraumen, entweder mi-

croscopische (pubes) oder dem blossen Auge deutlich sichtbare, vereinzelte oder biiscbel-

fbrmige Haare, (piU, iilli, crines). Die zwischen diesen gelegene Oberhautmasse, das

Stroma, ist entweder: a) ganz ohne irgend welche Zellendbrncben, 6) mit eingebetteten

Zellendbrncben, spinulae latentes, bespickt oder c) mit hervorstehenden, meist spiessartig

verlàngerten , dicht nebeneinauder stebenden Dôrncben (Spinulae erectae prominentes). In

diesem letzten Falle, trifft man, jeder Scbaale entsprechend, auf dem Mantelrande jederseits

ein oder zwei Biiscbelcben bervorstebender steifer Borsten, so wie 1 oder 2 Faar der-

selben, entsprechend den apophyses buccales, am Vorderrande der ersten Scbaale.

In dièse Abtheilung gehbren ausser den friiher unter diesem Namcn (lie/, m. piloso,

villoso etc.), aufgefuhrten Arten, noch ein grosser Theil der bisherigen Abtheilung: lig.

marg. laevigato. VYahrscheinlich und wie ich vermuthe, gehbren hierher wohl auch einige

Arten der Abtheilung lig. marg. spinoso, doch fehlt es mir an Material, um liieriiber (ie-

wissheit zu erlangen. Zur Abtheilung c) gehbrt der Ch. fascicularis L , und hochst wahr-

scheinlich aile Chitonellen Blainville's.

II. Limb. marg. squamoso. Das Stroma, bettet zuweilen statt der Epidermoidalzellen,

Schichten von eigens gebauten Schuppchen, squamulae substratae. Die Schiippchen der

àussersten Schichte, squam. genuinae, lagern dachziegelartig iibereinander. Der Rand (li-

mes), ist mit hervorstehenden Borstenreiben (spinulae prominentes), gewimpert,

Wahrscheinlich gehbrt ausser einigen Thieren der bisherigen Abtheilung lig. marg.

laevigato, noch die ganze Abtheilung hieher, welche bis jetzt als lig, m. squamoso und

farinoso characterisirt wurde, und vielleicht einige kurzstachelige Arten der Abtheilung,

lig. m. spinoso, z. B. etwa Ch. aculealus L.

III. Limbo marg. scutulalo. Es kommt weder ein stroma, noch eine Schichte von

squam. substratae vor. Schildfbrmige Schuppchen, scutulae, sind direct in taschenartigen

Vertiefungcn der Oberbaut neben einander eingebettet.

Wahrscheinlich gehbren hieher ausser einigen Arten aus der bisherigen Abtheilung,

Mémoires Se. naturelles. VI. |0
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liij. m. laevigato (wie z. B. Cliit. cajetaiius Poli), auch noch aile die als lig. m. granoso,

aufgefiïhrten Chitonen.

Uebersichtlich lassen sich also die von mir aufgedeekten Kennzeichen des Mantelran-

des, wie folgt, wiedergeben:

I a) Epid dorsalis stroma, ( Ch tunicatus Wood., Ch. Palltisii M i d-

I spinulis nidlis. \ dend.
I. Chilones Limb. nuirg. j)iloso,(dcan-\ i a) Spinulae erectae , Ch. Braridtii, Ch.

tkopleùra Guild., ex parte). \ b) Epidermidis dorsalis \ sitchensis, Ch. Stelleri Middend
Eluderons d' rsalis munita jmbibus vel] stroma , spinulis latentibus J os c • , ,[ Chit. lirieatus Wood.,.,.",.. ,..,'. J ' ' ;/>) ùptnutae\ .-,,., ci

Vilis, vel spinis, radicantibus in stro-\ ornatum. .'• ' r '

)] Crut, marmoreus ta» ri a,
'

f. r? - • i » ?i /• . \ I mversae vel{ ,-,,-. , m-jj
mate cellulis epidermoidaldius favcito. I , ,.

j
Chit. submarmoreus Midd.

E/ndermis ventrulis spinulis trectis
j

\ P '
\ Chit. fVosnesr.nskii Midd.

prnminenlibus exasperata. I c) (Acanthochitus LeachJ epid. dorsalis stroma, spinulis erectis pro-

! minentibus munition; fjiisciculi setarum, paribus 9 ont 10 numéro, ob-

\ sident limbum, sioiplici vel duplicata série). — Ch. Jascicularis L.

II. Chitones IJmbo marg. squamoso.

Epid. dors, cellidis epidermoidalibus

nullis, quanmi vices gerit plerumcpie

sauamularum, substratdfum stramèn, cui }'—,'..
, . ,, T >• > .„ . i . .

'
,

. , . , < Clut. rudcr et albus L., livulus Middend.
squamnlae gcuuinae imbricatae super-

jacen t.

Epid. ventrulis squamulosa; limes ci-

liatus spinulis promineulibus longmribus.

III. Chitones Limbo marg. scululalo.

Epid dors, uuico constat squamula-

rum scutidatarum strato immédiate in

cutis cellidis immerso. \ Chit. cajetamis Poli, Ch. scrobiculalus, Mertcnsii Middend.
Epid. ventralis squamulosa, limes ci-

liatus spinulis promineutibus longiori-

bus.

Weit in die Augen fallender als aile die so eben besprochenen Kennzeichen welche

in den Bereich des Microscopischen hiniiberspielen, ist das Verhàltniss der Schaalengrôsse,

zur Breitc des Mantelrandes. Es gcht dièses Verhàltniss Hand in Ifand, mit dem Auftre-

ten der Seitenfelder (arme latéralesJ, der Verwachsung und Vefdickung der Arliculi etc.,

und ist daher nicht bloss ein numerisches Àushilfemittel fiir die Diagnose, und verdient

folglich um so mehr eine besondere Beriicksichtigung, obgleich es bisher vernachlàssigt

wurde. Einige Schwierigkeit wird dadurch geboten, dass bei getrockneten Exemplaren

der Mantelrand haufig etwas zusammenschrumpft. Dennoch beschrànkt dièses Zusammen-

schrumpfen die Beriicksichtigung der Dimensionen des Mantelrandes nicht, denn ich habe

mich hiervon durch vergleichende, sowohl an trockenen aïs an Spiritusexemplaren an-

gcstellte, Messungen iiberzeugt.

Es scheint mir in Bezug auf die Ausfiïhrung zweckmàssiger, die Breite des Mantel-

randes (an der 5ten Schaale) mit derjenigen der einen Seite der Abdachung des Teginen-

tes der 5ten Schaale, zu vergleichen, und ich bezeicbne, wie friiher, das nunmehr gewon-

nene Verhàltniss in Form eines Bruches, indem ich im Zàhler die llalfte der Scbaalenab-

dachung (latitudo cliri), bestandig als Einheit bezeicbne. Ist die Zabi im Neuner grbsser

als eine Einheit (z. B. -r/ J
, so bedeutet dièses dass die mit dem Zirkel abgenommene
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Breite der Hiilfte der Schaalenabdachung, direkt so viel Mal in der Breite des Mantelran-

des, enthaltcn war (z. B. dièses Mal also l
1

4
Mai). Ist tlie Zahl des Nenners aber kleiner

als eine Einheit, d. h. in der Form eines Bruches, z. B. —j- so habc ich es vorgezogen

den Zâhler dièses Nennerbruches, wiederum regelmàssig als Einheit zu geben, wàhrend

der Nenner dièses sekundiiren Nennerbruches (hier also 2 4

/2 ) direkt angiebt, wie viel Mal

die kleinere Grosse d. h. die Breite des Mantelrandes, nachdem man sic zwischen die

Schenkel des Zirkels gefasst, in der Hâlfte der Schaalenabdachung enthahen ist. Wenn
gleich dièse Bezeichnung dem Auge fiir den ersten Anblick zusammengesetzter erscheint,

so ist es in der Anwendung die cinfachste Weise, und namentlich viel einfacher als wenn

wir z. B. in dem vorliegenden Falle statt —— , das ihm gleiche -

2
-,- hinsetzen.

1 /s

Zu bemerken ist, dass ich die Breite des Mantelrandes von der Mitte der area la-

teralis der ôten Schaale hinabmesse. Zwischen je zwei Schaalen zieht sich der Mantel-

rand als Schneppe immer etwas hbher hinauf; hier das Maas zu nehmen, ware aber un-

sicherer.

Das gewohnliche Verhiiltniss pflegt das zu sein, dass der Mantelrand halb so breit

ist, als die eine Seite der Abdachung, ich nenne dièses einen limbus mediocris, die bei-

den Extrême aber limbus angustus und limb. latus , indem ich fiir jede dieser Abtheilun-

gen folgende Grenzen annehme :

T . . Int. clivi 1 t • » i- ("t. clh'i 1
Limb. angustus = — '> — Lunb. mediocris = — —

lat.limbi usquaad
,

, lai. limbi — ad —,-r~

.
".

' *7» * » /
Limb. latus

, , ,. ,

'—p= tt-*)- Hiedurch karakterisirt sich meine Subscctio: Pla-
çât, limb. 1 ad o et ultra '

tysemus.

*) Als Beispicle gebe ich folgende Messungen:

lat. clivi I
.

-
;

——— Chit. fasciatus Onov und Gaimard.
lat. limbi 3 J x J

\—=-; Chit. tiinicatus Wood.
2SA - 3

1
- Chit. incisas Sowerby.
2

•

—

tt r Chit. fascicularis L.

i— Chit. Wosnesenskii Middend. , ipinosus Brug. , alatus Sowerb.

-j-7- Chit. lineatus Wood, Merckii, Esscholtzii, scrobiculatus Middend., limaciformis Sow. , marmo-
1%

ratus L., granosus Frembl., aciileitus L., marmoreus Fab r.

1
Chit. lividus Middend

l
1

/.I»
*
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Abgesehcn von diesen drei Abtheilungen, liefert mein Subgenus Cryptoehiton ein Bci-

spicl fiir vbllig vorsteckte d. h. durch den Mantel iiberwachsene Schaalen; so wie es

auch mehrere Formen giebt (meine Sectio Dkhuchiton) , boi deneu der mucro allein, in-

selartig aus der Mantelhulle hervorguckt , indem die Continuitàt des Schildes durch

briickenartige Verbindungen unterbrochen wird, welche vom Mantelrandc einer Seite, zu

der der anderen hiniiberlaufen.

IV. Die Kiemen, Die Lage der Kiemenreihe zeigt allerdings bedeutende Unterschiede,

doch schëint es mir niebt, als wiïrde man die Berùcksichtigung derselben zu einem allgemei-

peren Hilfsmittel fiir die Karakterisirung grosserer Abtheilungen benutzen kbnnen. Frcilich

fallt es in die Àugen, dass bei dem Geschlechte Çhitonellus Lam., die Kiemen ganz auf

die bintere Kor|>erhiilfte zuriickgedrangt sind; dièses Kennzeicben hiilt aber wie es mir

scheint, nur allein bei denen Chitonellen Sticb , deren Schaalen in der Tbat verkiiinmert

sind und sich daher nicht beriihren, sondern von einander abstehen, mithin so wie es bei

Ch. laevis Lamck., Ch. fasciatus Quoy et Gaimard der Fall ist. Dei diesen liegen die

Kiemen allein in der hinteren Kbrperbàlfte (brunchiac poslicaej. Diejenigen Chitonellen

Lamarck's, deren Schaalenabstand bloss sebeinbar ist, indem die Schaalen, versteckt un-

ter der wuchernden Mantelhaut sich gegenseitig dacliziegelartig iiberdecken — haben die

Kiemen bald liber den grossten Theil der Gesammtliinge des Kbrpers, bald bloss iiber

die hintere Korperhalfte allein verbreitet, und ich merke es mit besonderein Nachdnuke

an, dass dièse Lage der Kiemen in keiner bestimmten Beziehung dazu steht, ob der Man-

tel mit den bekannten 18 llaarbiischeln besetzt ist oder nicht (Poriferi — Apori).

So tragen: der Chit. monticularis Quoy und Gaimard, der Chit. vestitus Sowerb.,

und mein Ch. Pallusii, die Kiemen unter der hinteren Korperhalfte allein, wahrend der

Ch. biramosus Quoy und Gaimard und der diesem so nahe Ch. tunicatus Wood, rings

herum laufenden Kiemen haben (branchiac ambientes ), deren Reihe blos vom und hinten

durch Kopf- und Aftergegend unterbrochen ist. Vermittelnd zwischen beiden Abtheilun-

gen (branchiae mediaej steht der Ch. Garnoti Quoy und Gaimard da, und eine Menge

Anderer; doch mochte es, abgesehen von besonderen Fallen, schwer fallcn, fiir dièses Kenn-

zeichen besondere feste Zahlenverhàltnisse aufzufinden.

• Chit. ntber L.

Chit. Mertensii, Chit. Brandtii Middend.
I

-— Chit, magnificus De s h., Chit, Cummingii Fr., Chit. Goodallii Brocï,
E

i

l 7 Cllit. albus L.
/a
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Mehr vers|>richt die Zà'hlung der vorhandcnen Kiemenblà'ttchen , deren Anzahl ich

von nahe 20 bis ùber 70 gefunden habe, und die bei jeder einzelnen Art recht bestan-

dig- zu sein scheint, deren Zàhlung jedoch bei kleineren Arten und Individuen, oft ihre

Schwierigkeiten hat.

V. Die Reibplàtte, oder die bisber sogenannte Zunge, bat Troschel im Allgemei-

nen aïs ein treffliches Unterscheidungsmittel, fiir die mit einer solcben bewaffneten Gas-

teropoden, empfoblen. Vergleichen wir die Abbildungen der Reibplatten von Chitonen, mit

denen der Patellen, z. B. wie sie uns Lebert gegeben bat, so werden wir auf eine iïber-

raschende Art davon iiberzeugt, dass allerdings aucli in diesem Gebiete die Verschieden-

heit des Baues der Reibplàtte, bei selbst nabe verwandtcn Gcschlechtern, eine schlagende

ist. Anders Verhâlt es sich aber mit den Reibplatten der verscbiedenen Arien desselben

Gescblecbtes. In diesem Falle scbeinen die Verscbiedenheiten des Baues, bei verscbiede-

nen Arten, viel zu geringfiigig, als dass sie zu Unterscheidungen benutzt werden kbnn-

ten. Ihre Unstatthaftigkeit riihrt aber , mebr als hievon , noch insbesondere von der

Sclmierigkeit lier, sicb einen deutlichen Begriff von der Gestalt der Zabne, ja sogar von

der Anzahl ihrer Beihen, zu machen. Das Knorrig- gevvundene und Hôckerige ibrer

Form, erschwert haufig auf eine unlosbare Weise, die klare Einsicht in den Bau der Ziihne.

Auch gehen, mit vorriickendem Alter versehiedentliche Veriinderungen vor sich, wie ich

z. B. am hinteren Ende, die Zâhne der Mittelreihe in der IMitte gespalten, voni aber

vereint fand; so auch die Ilandhaben der Hakenzahne, mitunter von den klammerfbrmigen

Enden, und den Stielen derseiben getrennt, statt verwachsen. Dennoch giebt es Falle, wie

namentlich bei fossilen Arten, wo der Mangel anderer schlagender Kennzeichen, es an-

rath sich an der Reibplàtte zu versuchen. So wiire es z. B. nicht schwer den Zahnappa-

rat des Chit. Stelleri, von dem des Chil. Pallasii zu unterscheiden, da bei Ersterem die

fulcimenta mit einer abgestutzten Flàche auslaufen, bei Letzterem aber die fulcimenta als

lange, krumme Dornen hinter den Haken hervorragen (siehe mein Reisewerk: Band II,

Molluskentafel , Ch. Pallasii).

INun wir der Reihe nach aile Theile der Chitonen durchgegangen sind, welcbe aïs

diagnostischc Merkmale einigen Werth haben konnten, mbchte es erspriesslich sein einen

Blick darauf zu werfen, auf welche Weise man etwa im Stande wiire die grosse Menge

der scbon jetzt bekannten Arten scharfer zu gruppiren.
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Das aile Linne'sche Geschlecht Chiton, ist als solchos so entschieden vor allen be-

nachbarten Geschlecbtcrn cbaracterisirt, dass wir in der That viele Anspriiche die es auf

die Redite einer Familie macht, nicbt ganz zuriickweisen konnen. Wir finden auch wirk-

licb dièse Anspriiche durch zwei gewichtige Namen vertrelen : Gray und Rlain ville.

Ersterer erhob die Cbitonen zu der Familie Polyplacophora, ohnc sie jedoch aus ibrer

Stellung zu riicken, die ihnen durch Cuvier und Lamarck angewiesen worden. Letzte-

rer aber naherte sie den Lepaden, unter dem Namen der Familie: Polyylaxiplwra. Dièse

Ansichtswcise , welche an Linné 's MulthaUia erinnerte, hat mit vollem Redite keinen

Eingang gefunden, und es kann ûberhaupt von einer Anerkennung eines besonderen neuen

Familien-Namens wohl dann erst die Rede sein, wenn die Nothwendigkeit nachgewiesen

wàre, die Cbitonen aus der Familie der Cuvier'schen Cyclobranchiala zu entfernen, wâh-

rend keine einzige der neueren Untersuchungen , fïir solch' eine Ausscbeidung gehbrigen

Grund bietet. Es ist allerdings wahr, dass die in die Augen fallende ganz besondere Ei-

genthiïmlichkeit der Vielfaltigkeit ihrer Scbaalen, dem Conchyliologen im trockenen Sinne

dièses Wortes, mehr als binrcichenden Grund zur vblligen Entfernung der Cbitonen von

den Patellen, giebt. Je mehr wir aber das Tbier selbst genauer betrachten, und zwar

sowohl in seinem Raue als auch in seiner Lebensokonomie und der Rolle die es in der

Kiistenfauna spielt, desto mehr werden wir uns jedes Mal mit der Ansicbt l)efreunden:

dass ein Tbier des Geschlechtes Patelin, dessen Scbaalen, statt aus einem Gusse zu sein

,

aus vielfach hintereinander folgenden Theilen zusammengefiigt gedacht werden — den-

noch, hiediuch allein, nicbts in seinem wesentlicheren Charakter venindere.

Gesetzt auch, wir geben zu dass die Cbitonen zu einer besonderen Familie erhoben

wiirden, so ziihlte dièse, trotz mehrmchen bisher geschehenen Versucben, dennoch bloss

ein einziges Geschlecht ; denn aile die bisher eingeleileten Trennungen des Gen. Chi-

ton L., baben noch immer nicht festen Fuss fassen konnen.

Den ersten Anfang zu einer Zerfàllung machte Lamarck (llisl. nul. des Anim. sans

vertèbres, 1819, T. VI.), durch die Aufslellung seines Geschlechtes ChitoneUus fOsca-

brellejy das den Uebergang von den àchten Cbitonen zu den Phyllidien, vermitteln sollte.

Lamarks unterscheidende Kennzeichen der Chitonellen (langgestreckter Rbrper, nicht

dachziegelartig iibereinander sondern hintereinander gelagerte Scbaalen, Langsfurche des

Fusses) fiihren aber so unmerklich zu den Cbitonen hiniiber und sind so unwesentlicb,

dass aile neueren Sclniftsteller dariiber einig geworden, es kiinnen dièse Chitonellen nur

hbchstens als Untergattung angenommen werden.

Den zweiten Versucb unternahm Rlainville. Er schlug zuerst in der Fncyclopaedia

Britannica, dann aber im Jahre 1825, im Dict. d. Se. nat. Tome 36, />. 551, sein Ge-

schlecht ChitoneUus vor, wâhrend er, aufiâllender Weise, das friiber von Lamarck aufge-

stellte Geschlecht desselbigen lateinischen Namens, als Gegensatz immer nur allein unter

dem von Lamarck gleichzeitig gegebenen franzbsischen Namen, OsenbreUe, auffiilirt. Auch

das Geschlecht ChitoneUus Blainv., ist durch das Gewicht seiner characteristischen Ligen-
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thiimlichkeiten zu keinen grbsseren Anspriichon, aïs hbchstens zu dem Namcn einer Un-

tcrgattung, bereehtigt ; dennoch finde ich es in seinen Kennzeichen scbâ'rfer g-esondert,

als die Lamarck'schen Chitonellen. Vor allem Anderen, hebe ich das Kennzeichen der

9 Paare von Borstenbiischeln jederseits auf dem Mantelrande, hervor. Der Mange 1 der

areae latérales, die Kiirze der Kiemenreihen, das Verstecktsein der Schaalen, sind da-

g-egen nicht haltbare Kennzeichen, da wir die zahlreiclisten Uebergangsstufcn aufzuweisen

baben. Ans diesem Grunde finde ich denn auch keine Verbesserung-, sondern nur mehr

Spielraum fiir Unbestimmtheit, in derjenig-en Anordnung der Abtheilungen, welche Bl a in-

ville selbst spàter, in seinem Manuel de Malacologie, Paris 1825, p. 603, vorschlàgt,

da er neben seine Chitonellen, als Abtheilung E, andere Chitonen mit regelmassigen

Borstenbiischeln hinstellt, welche selbst noch B la in ville 's eig-ener Diagnose, auf keine

Weise von jenen scharf getrennt werden konncn. Nur darin hat sich Blainville hier

verbessert, dass er scbon selbst die Anspriiche seiner Chitonellen auf den INamen eines

gesonderten Geschlechtes, aufgiebt.

Risso [Histoire naturelle de Nice, Paris, 1826, Tme IV, p. 267.) zerfallt die Chi-

tonen des Mittelmeeres, nach den handschriftlicben Angaben von Leach, in die Gescblech-

ter: I) Chiton, 2) Lepidopleurus, 3) Âcantliochilus, indem er die Bescbalfenheit des Man-

telrandes zum Eintheilungsgruiide benutzt. Scbon oben habe ich mich dariiber ausgelas-

sen, dass allerdings der Mantelrand treflliche Eintheilungsgriinde abgiebt, dass dièse aber

bisber, wenn gleich neuerdings scbon zweckiniissig nicht mehr als generische Unterschiede

betrachtet, dennoch bloss oberflâ'chlich aufgefasst worden. So gebbrt der bei Bisso unter

Lepidopleurus aufgefiihrte Ch. cajetanus, nicht zu deneu mit beschuppten, sondern mit

bcschildertem Mantelrande.

Im Jahre 1832 veibffentlichte Guilding seine Ansichten iiber die Eintheilungsweise

der Chitonen (siehe Zool. Journal, London 1832, p. 25.). Guilding nimmt die Polypla-

kiphora Blainv. als Bezeichnung- eines Tribus an; ordnet diesem, die einzige Familie Chi-

tonidae Gray et Guilding-, unter, welche dem Gen. Chiton L., wie man sieht, vollkom-

men entspricht und zerfiillt dièse Familie in fiinf Geschlechter: 1) Chiton Linn., 2) Acan-

ihopleura Guild., 3) Phakellopleura Guild., k) Chitonellus Lam., 5) Cryptoconchus

Blainv. Burrow.

Dièse Geschlechter berulien aile auf Verschiedenheiten der Bekleidung1 des Mantel-

randes, woriiber oben scbon die nôthigen Untersuchungen, und Berichtigungen gegeben

worden. Das Gen. Phakellopleura, fallt iiberdieses vollstlindig: mit dem von Leach schon

friiher gegebenen und durch Risso verbffentlichten Geschlechte, Acanthochitus Leach,

zusammen. Die Unstatthaftigkeit des Gen. Chitonellus Lam., ist schon oben besprochen

worden. Cryptoconchus Blainv. Burrow., scheint mit Chitonellus Blainv. vollig zusam-

menzufallen, und ist wohl bloss durch Veranderung- des Namens entstanden, da Chitonel-

lus schon friiher durch Lam arc k vergeben worden war. Die beiden noch ubrigen gênera:

Chiton (doch wohl nicht Linné sondern Guild.!, da Linne's Chiton hier wie gesagt
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der Familie Chitonidae Gray entspricht) und Acanthopleura Guild., sind neue Begritls-

bezeichnungen, welchc zufolge meinen Untersuchungen iiber die Beschaffcnheit des Man-

telrandes, aller logischen Grundlage eutbehren.

>Yie wenig entschieden iibrigcns Guild. selbst, dièse Geschlechter (er betitelt sie p.

27, I. c. «Synopsis generum») als solche vertreten haben wollte , mag iibrigens daraus

bervorleuchten , dass er sie ani anderen Orte (p. 29, also auf der zweiten Seite schon)

«division.es subgenericas» nennt.

Niichst diesen, finde ich in Rceve Conchologia systematica , London 1842, Tome

II, p. 11, unter dem Chiton amiculatus Pa II., glcicbsam als synonym citirt: «Amicula

— ? Gray.» Es scheint dièses Citât auf eine ungedruckte Mittheilung, vielleicbt etwa auf

eiue étiquette des Britisb Muséum bezogen werden zu nnissen, aus dem das daselbst ab-

gebildete Exemptai' des hrthumlich fur d'en Chil. amiculatus Pallas gebaltenen Thieres,

herstammte. Mir ist es wenigstens nicht moglicb gcwesen, eine sonstige gedruckte Notiz

iiber diesen Gegenstand aufzufinden. Wie dem nun auch sein mag, so ist es dcutlich, dass

auf eine von Gray miter jenem IVamen vorgescblagene generische Trennung des Chil.

amiculatus, angespielt wird. Der gewàblte Name weist ebenfalls darauf hin, dass die vol-

lige lleberwacbsung der Schaalen durcb dcn Mantel, deren Pallas erwàbnt, den Haupt-

grund dazu bedingen soll. Aus dem Verfolge meiner Abbandlung wird es sich aber

deutlich ergeben, dass der Pallas'scbe Chit. amiculatus, hbcbst wahrscbeinlicb keine

volli'g versteckten Schaalen gehabt habe; mithin kann Gray J

s Name: Amicula nicht bei-

beh'alten werden. Auch halte es jedenfalls Jmiculum (nicht amicula, Freundinn) heissen

miissen.

Im Jahre 18V5 proponirte Milne-Edvxards ein von den iibrigen Chitonen zu tren-

nendes Geschlecht, Oscabrine, (Extrait des Comptes rendus tome XX, p. k. IWàrz 17.). Mir

ist jedoch nichts weiter als die daselbst befindliche Anzeige hieriiber bekannt, und ich

vermag daher nichts iiber die Stellung dièses neuen Geschlechtes zu sagen.

Neuerlichst endlich, bat Sa 1 ter (À Synopsis of fhe Silurian fossils of Ireland, Dublin,

18 rt6, Addenda p. 71.) unter dem Namen Helminthochiton, ein neues vGenus pdpr Subgenus»

aufgestellt, zu welchem er, nachst mehreren Fossilen, die philippinischen Arten Ch. incisus

und alatus Sow. rechnet; mit dem Vorbehalte, dass aber dennoch es mit der Zeit nbthig

werden kiinnte, die fossilen vollig von den lebenden abzusondern. Die Kennzeichen auf

welche er sich stiitzt, sind: liingliche Form, Schaalen langer aïs breit, Apex der letzten

Schaale central, Apophysen (vordere, M.) weit getrennt, und schxvach ausgepragte Seitenfel-

der. Analysiren wir dièse Kennzeichen, so finden wir dass der Helminthochiton Salter so

ziemlich mit Chilonellus Lamarck zusammenfallt, genau genommen aber eben so wenig

scharf charakterisirt ist, als jener, da aile die angefuhrten Kennzeichen vollig vage sind,

oder gar allen Chitonen iibeihaupt gemeinsam zukommen, wie z. B. der apev centralis

valvae ultimae.

Das Endresultat wiirde uns folglich dahin fiihren, dass, trotz mehreren Versuchen,
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das Genus Chiton bisher, gleich wie zu dcn Zeiten L innées, noch unzerfallt dasteht, und

misère Aufgabe mithin uur die sein kann, bcbufs leichteren Erkennens, die grosse Anzahl

der in neuester Zeit hervorgezogenen Arten, in mehrere Abtheilungen und Gruppen zu-

sammenzustellen.

Mbgen die in den folgenden Tabellen von mir gegebenen Abtheilungen den iibrigen

Naturforschern eben so zweckmassig erscheinen, als sie es in meinen Augen sind. Jeden-

falls sind sie, im Vergleiche zu dem was wir bisher hatten, eine Verbesserung. Mbge

ferner aus nieiuer Bemùhung die Aufstellung neuer Geschlechter zu vermeiden eine Scheu

vor dem Treiben unserer naturhistorischen Gegenwart hervorleuchten, wclche durcb un-

geheure Hâufung neuer Geschlechter uns scbon bisher aile Uebersichtlichkeiï in der Zoo-

logie geraubt bat, und wenn es noch lange so fortvyâhrt, selbst dem Zoologen von Fâ-

che damit droht, seine Kenntnisse in die engen Schrauken eines kurzsicbtigen Spezial-

studiums irgenil eines Seitenauslâufers der Zoologie, einzukerkern.

Dringe Jeder, korperlich sowohl als geistig mit dem scharfsten Microscope bewaffnet,

in die kleinsten Einzelnbeiten des Vereinzelten, er wird dadurch die Grenzen der Dégriffé

scbarfer absteckeu; verlehnt er aber zugleich durch dièses sein Treiben die Gesammtaus-

sicht auf das Ganze, so schadet er nur, statt zu niitzen. Die seit Alters gebrâuchlichen

vvohlbekannten IVamen der Geschlechter diirfen, als unantastbaies Heiligthum, das allein

die allgemeinere Verstandniss und Uebersicht und somit eine erhabnere wissenscbaftliihe

Richtung vermittelt, nicht mit neuen vertauscht werden. Uns liegt es nur ob, an den Ge-

bieten der Dégriffé und an den Degrenzungen derselben zu modeln.

Classis: jfloIlUSCa, Ordo: *waS<OI'0|>OfIa , Familia: Cycloforancllîata, GeuuS: i ïlilOIl L.

Subgenus: Ciyptochiton Middend.

Testa interna i. e. valvis, teg-

niento nullo, plane latentibus qua-

quaversum inclusis pallio, corpus su-

pra semicapsulae ad instar, ohtegente

(? umbo incrément! valvarum omni-

um centralis, brauchiae ambientes).

1) Ch. (Cryptochilon) Stelleri Midd.

umbo valvarum omnium centralis,

epidermis subpustulosa, pustulae un-

dique dorsum olitt'gentes, setarum

fasciculos continent; apophyses = —

.

2) ? Ch. amiculatus Pall. umbo in-

crément! valvarum, excepta sola ul-

tima, posti eus; epidermis ...?...

apophyses—

.

Mémoires Se. naturelles. VI.

Subgenus. Phaenochitun Middend.

Testa subinterna aul externa i. e. valvis ex parte solummodo,

latenbus imprimis, latentibus sub pallio, et in dorsi linea inediana saltem

legmenlum valvae, palho (iberum, externe in conspectum venit.

(umbo iucrementi valvarum, excepta sola ultinia, posticus)

I. Sectio: Ifirlmcliiàou.
Testa s u b i n t e r n a i n t e r r u p t a

;

pallii pontibus traiisversis contigui-

tatem valvarum externe occultanti-

bus (brauchiae posticae.)

1) Subsectio: Syminetroge-
phyrus.

Testa externe vix couspicitur, pal-

lii pontibus regulaiibus No. 7 in-

terrupta.

IL Sectiu: Ilaiiiadiiton.
Testa sub interna aut extern a

continua; pallium, Innbus fit, tes-

tant annuli ad instar cingens.

(brauchiae ambientes aut mediae).

2) Subsectio: AlIU'IrOgf.
phyrus.

(Gen Chitonellus Lam. ex parte)

Testae valvae 3 aul 4 aulicae con-

tinuae, caeterae singulae externe pal-

lii pontibus interruptae.

13
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1) Subsectio: Syinmetrogepliyrus.

A. Poriferi.

Pallium série regulari pororum setigerorum cinctum

(pororum paribus 9.)

I ( 'h. (Symmetrogephyrus) monticutaris Quoy et Gai-

mard, etc.

B. Apori.

Pallium poris seligoi is nullis.

a) Pallium piloruni fasciculis sparsis crinitum.

1) Chit. (Symmetrogephyrus) veslitus Sow.

Valvae intermediae transversim si niedio dissecares,

parte antica et postica, quoad fonnani, non congruen-

libus. Aiigulus suturarum lateralium valvarum omnium
antica versus liions, circit i.">0°.

2) Chit. (Symmetrogephyrus) Pallasii Middend.

Valvae intermediae transversim si niedio dissecares

parte antica et postica, quoad formant, congruentibus.

Angul. sutur. latéral, valvae 7"', postica versus hians.

5) ? Chit. (Symmetrogephyrus) amiculatus Pull.

(Das Genauere uber dièse Art mag weiter unlen, nach

der Beschreibuug des Ch Slelleri, eingesehen werden.)

2) Subsectio: Ametrogephyrus.

A. Poriferi.

Pallium série regulari pororum setigerorum cinctum.

(pororum paribus 9 ad 10)

1) Ch. (Ametrogephyrus) fasciatus Quoy et Garni.»).

2) Ch. (Ametrogephyrus) larvaeformis Blainr. etc.

(Manuel de Malacologie p. 607, Taf. 87, Cg. G.)

Il Stutiu: BEaiiiacïiitoii.

B. Apori.
Pallium poris setigeris nullis.

1) Ch. (Ametrogephyrus) laevis Lamarck etc.

i) Subsectio: Platysemus.
clivi lai. 1

Limbo lato
;

2) Subsectio: SfcllOSemUS.
clivi lat. 1

lmibi lat. 1 — 3 et ultra.
Limbo mediocri et angusto;

limbi lat.
1

et ultr

B. Apori.

Pallium poris se-

tigeris nullis.

a) Limbo, oculo

A. Limbo piloso.

Limbo, oculo nudo iu-

specto, piloso vel laevi

,

sub microscopio : sal-

nudo inspecto, lae- lent pubescente, caetemm

viusculo aut vix laevi.

à) Limbo oculo nudo in-

specto laeviusculo , aut

vix pubescente.

a) areae latérales sculp-

tura indislinctae.

1) Ch. marmor. Fabr.

2) Ch. liiientiis Wooil.

3) Ch. Sitchensis Midd.

4) Ch. Brandtii Midd.

{}) areae latérales sculp-

tura distinctae.

S)? Ch.Esscholtz.MiàA.

b) Limbo oculo nudo
inspecto piloso.

6) Ch. Merckii Midd.

squa-A. Poriferi (Oc/i. Chito-

nellus Blainv.)

Pallium série regulari po-

rorum setigerorum cinct.

à) Pori uniseriales.
a) Pororum paria 9.

1) Ch. (Platysemus) ze-

landicus Quoy et Gaim.

2) Ch.
;
Platysemus) vio-

laceus Quo) et Gaim.

3) ? Chit. (Platysemus I

echinatus Tiles.

(Krusenstern Reise 1814,

Atla.-. Taf. 88, fig. 53 bis

37 Mém. de l'Acad. de

St. Pclersb. T. IX, 1824,

p. 479 ) etc.

(3) Pororum paria 10.

4) Ch. (Platysemus) fas-
cicularis L. **).

b) Pori biseriales.

5) Chit. (Platysemus)
Emersonii Couili.

6) Ch. (Platysem. ' bira-

mosus Quoy et Gaim. etc.

• ur der Ahbildung welche Qnoj und n.-iim. vom Ch. fasciatui srejjeben, lagen blass die '< vorderston Schaalen tv einem Paare liorstenfuh-

rcndei Porcni '""t ««ch die B schrcibons lebrl uns d.iss demi nichl mehc *\s 5 Paar çefunden worden. An einem Kvemplare ilas niir votliegt, tinde icb

demi nclifii iedet Schaale rmd ûberdieèes noch zwei Paar auf dem Vorderrande des Mantels. Im fianzen mithiii 10 Paare.

••i Obgleiub viele Abbilduneen, ja «ogar .lie von Blainville (Alun. Je Matacol. Taf. 87, fig. i.) nur il Paat Borslenporen (nr Ch. fascicularis

angeben so tcheinen doeb 10 Paare die NormalzaM zll sein, siebe Blaini. Man. de Malacut. /i. 552.; — Phil. Enumeralio Moll. Sicil, Tom. I. p. 108.

pubescente.

a) areae latérales

sculptura iudislinc-

tae.

1) Ch. submarmo-
reus Midd
2) Cli. tunicatus

Wood. etc.

/3) areae latérales

sculptura distinct.

3) Ch. nlatus Sow.

4) Chit. incisus

Sow. etc.

b Limbo, oculo

nudo inspecto, pi-

loso.

3) Chit. Wosne-
senskii Middend.

B. Limbo
inoso.

Limbo, oculo nu-
do inspecto squa-

moso, vel laevius-

culo, sub micros-

copio semper sal-

Icm squamuloso.

a) areae latéra-

les sculptura in-

distinctae.

i) Ch. ruber L.

2) Ch. albus L.

3) Ch. cincreus L.

b) areae latérales

sculptura distinc-

tae.

4) Chit. livirlus

Middend.

G. Limbo scutato.

Limbo, oculo nudo
inspecto, scutato vel

laeviusculo, sub mi-

croscopio semper
saltem scutulato.

I) Ch. Mertensii

Middend.

2) Ch. scrobicu-

latus Middend.

3) ? Ch. gigan-

teus Tiles.

4) ? Ch. murica-

tus Tiles.
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Die vorstehend mitgetheilten Eintheilungen, bedurfen keincr weiteren Verdeutlichung

des Eintheilungsprinzipes, das sich von selbst aus der Ansicht des niitgetheilten Schéma

ergiebt.

Meine Subgenera, Sectionen und Subsectionen scheiden die Arten mit logischer

Schàrfe des Dégriffés von einander, so dass ich zn ihrer Vertheidigung nichts vorzubrin-

gen brauche, zumal das Entscbeiden , in der Anwendung, eben so ungezwungen gelingt.

Jedoch beeile ich mich zuzugeben, dass mir selbst das Eintheilungspiïncip welches

nieiner Subseclio: Platysemus und Stenosemiis zum Grund'e liegt, nicht gehûgfcn will, da

die Grenze zwischen diesen beiden Subsectionen, obgleich mathematisch festgesetzt, den-

noch einc willkùhrliche ist, und daher weiter ausgedehnte Forschungen in der Zukunft

dièse, jetzt feste, Grenze als schwankend erweisen konnten. Einstweilen ist dièse Einthei-

lungsweise aber fiir deu Gebrauch zu bequem, als dass ich sie nicht benutzen sollte.

Wie ich es oben schon angefïïhrt habe, ist das Breitenverhàltniss des Vlantelraudes

kein so unbestimmtes, wie man es vielleicht glauben mijchte. Die einzige Ausnahme die

ich kenne, ist die der beiden Varietaten von Chil. fascièularis L., wobei es doch noch

sehr leicht mbglich ware, dass Ch. fuscicularis L. <«/•. miiwr Phil. '('== Aearilhochitus

aeneus Risso) vvirklich spezifisch verschieden ist von der car. /3 major Phil. Trotz die-

ser Abweichung falleu jedoch beide Varietaten immer noch in eine und dieselbe meiner

Subsectionen.

YVâre die Angabe Quoy und Gaimard's (Voyage de l'Astrolabe Zoologie, 1835,

Tome III. p. 406) begriïndet, so zerliele durch sie, meine Untergattung Cryptochiton.

Quoy und Gaimard fiihren namlich daselbst an: «Le manteau, charnu, lisse, recouvre

tellement les valves, qu'il est des individus où elles ne paraissent pas du tout; mais le plus

souvent on voit sept écussons linéaires ou quadrilatères séparés. »

Dièse Angabe ist jedoch meiner festen Ueberzeugung zufolge, wohl nach trockenen

Exemplaren gemacht. Auch bei meinem Ch. Pallasii, sind die Manteloffnungen in der

Jugend hà'ufig nur bei genauerer Untersuchung zu entdecken — immer aber, selbst bei

den jiingsten Thieren, mit derselben Bestàndigkeit vorhanden, als auch die âltesten

Exemplare des Ch. Stelleri, nie eine Zugangsôffnuug des Mantels, zu den Schaalen, besitzen:

und eben dièses ist der Grund, Avoher ich schon bei dem Ch. amiculalus Pall, die Ver-

muthung aufgestellt habe, es mbchte kein Cryplochitou sein.

In der Ueberzeugung dass einerseits jede Diagnose so kurz aïs mbglich sein miisse,

und dass wir andererseits gar nicht im Stande sind anzugeben, in wie weit dièse Kiïrze

im Falle der Entdeckung einer neuen Art, vielleicht zur Verwechselung zweier sehr nahe

stehenden Arten Veranlassung geben kbnnte, halte ich jede Diagnose in einem so wenig

erforschten Geschlechte, wie es das Genus Chiton ist, nur fur preliminar und dem jetzigen

Stande der Kenntniss nahe angepasst. Dehnt man die Diagnose mehr in die Lange, so

wird sie zu einer veikiirzten Beschreibung , welche in keinerlei Ilinsicht geniigt. Auf

Grundlage dieser meiner Ueberzeugung, habe ich die Diagnose meiner neuen Arten jedes
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Mal nibglichst kurz gehalten, und gleichsain als kiinstlichcn Schlùssel behufs der Auf-

findung iui Système betrachtet, wahrend ich es mir angelegen sein liess, die Beschreibung

jedes Mal auf das Genaueste durchzufuhren , so dass man im Stande sein mochte, sich

nach dieser und mit Beihulfe der gegebenen Erlàuterungen, ein Bild des Thieres zu ent-

werfen. Letztere soll das bleibende Material fiir die Zukunft sein, wahrend meine Dia-

gnose nur allein die zeitgemassen Unterschiede der betreffenden Art, von allen ande-

ren, angiebt.

Bei der Anfertigung der Beschreibungen, habe ich mich regelmassig an ein bestimm-

tes Schéma gehalteu, welches in gedrângter Form an dasjenige erinnert, was ich oben

iiber die Theile der Chitonen verhandelt habe, welche als diagnostische Merkmale benutzt

zu werden verdienen. Dièses Schéma lege ich nachstehend bei.

T. elevata — usque ad Ang. 11S° \ ^ ^
IRotundata

lat. 1

usque ad longit. 1
/ 2

ovala ;

T. subelevata— Ang.11S<>—123° '

O s
lat. 1

long. l
l

/2 -2V2

>Elo îgata
lat. 1

longit. 2>/2 - 5V2

T. depressa — Ang. 12S°— 140°

et ultra
H ovalis

;

V. intermediae
/3M ! \
\2rfa

?/

terminales \ ",.
( ultnn.i

\ /

9 v \
% \ ratio long. Slae

1 a
o—

\

ad long. 2ae i-l 1

/3

. S. latéra-

les. Incisura

latéralis;
u angulus

a sut. la-
,

», teral.

S. medianae.

S. buccales.
^ S. anales.

/Ançrusta
lat. 1

longit 3'/2 — 6 et ultra

longitudo et latitudo

3 M ratio longit. 1

ladclivi \ât.
l

/t—i l

/l

(Increinenli

striae et sul-

'culi.)

(Sculpturae.)

Tegmentum.

l\ (ruber/l

Articulamen-

lum.

color.

(impressiones

musculares.)

Areae latérales;

(indistinctae,

dislinctae, tu-

midac etc.)

linea latéralis An-
gul. lin. latéral.

E a

a '.£

S "3

I Areae centrales

Mucro

S J3

3 '"O
t G C
"> = a

H a <o

.-
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E
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Î, ( latérales
apophyses
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L. angustus
clivi long. 1

pallii lat. usqul. ad
»7«

Pili (pubes, aculei).

L. mediocris
clivi long, i

pafo lat. - -^

U 2

= 5

Spinulae

L. latus
clivi long. 1

pallii lat. i — 5 et ultra

Squamulae

Limbi pontes regulares 7, testam in-

terrumpcntes.

Pallium, testam plane occultans.

erectae

duplicatae

' substratae

|

genuinae

radix — apex

latentes — prominentes

« -3 a I
Scutulae

anticae.

mediae

(von '/j bis 3
/4 Kôrperlànge.)

posticae

ambientes.

(Papille, Gesammtlânge des Thieres, Vaterland u. s. w.)

parcae No. 1S — 30.

sufficientes No. 51 — 53.

numerosae No. S6 — 80 et ultra.

Cil ilon (Cryptocliitoii) Stelleri Middead.

Ghiton Stelleri n. sp.; Bulletin de la Classe physico-mathématique de VÀcad. des

Sciences de St. Pétersb. Tome VII. No. 8. pag. 116.

Das bisher einzige bekannte Exemplar dièses Riescn unter tien Chitoneu, der in jeg-

licher Hinsicht der Merkwiirdigste seiner Geschlecktsgenossen genannt werden darf, wird

in der Sanimlung- des British Muséum aufbewahrt.

Es ist getrocknet, und daher an der ausseren Oberflache, sowohl durch das Ein-

trocknen der dicken Lederhiille aïs auch dadurch ziemlich unkenntlich, dass bei dieser

Zubereitungsweise die Ansicht des Schildes von oben, dem Auge entzogen wird, mithin nur

allein die Aneinanderfiigung der Schaalen von unten lier betrachtet, als einziges strenge

characteristisches Kennzeichen ùbrig bleibt. In diesem Zustande wurde das Schild fur
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das dos Chit. amiculatus Pall. angesehen, und auch unter deniselben Namen, seit einer

Reihe von Jahren, in den grosscren Kreis der Concbyliologen dadurch eingefiïhrt, dass

Sowerby im Jahre 18M, die Abbildung desselbeu in zwci sebr geluugenen Ansichten

(Concholog. Illustrations. Chitones fig. 80) veroffentlicbte. Aus dieser Quelle gingen die

Abbildung en des besagten Schildes, deren eine, die Ansicht von oben und aussen, die

andere, die von inneu giebt, wahrscheinlich als Gopien*) in Reeve's Conchologia syste-

matica (18k2, Vol. II, Taf 132 und 133, Fig. 80) iiber. Beide Schriftsteller geben dièse

Abbildungen obne weitereh sich darauf beziehenden Text, und es ist mir nicht bokannt,

dass sonst irgeudwo in neuerer Zeit iiber das besprochene Tbier, etwas verôlîentlicbt

worden **).

*) Zu dieser Meinuug berechligt n.ich, nicht nur die bis zur Idcntitàt sich steigernde Aehnlichkeit, der

Abbildungen beider in lu de stehender Werke, sondern auch die Erfalirung, dass aile Abbilduugen des Ree-

ve'scheo Werkes, mit hôchst sclteueu Ausnahmen, den Gênera of récent and fossil Shells von Sowerby,

entnommen sind.

**) Der Druck gegenwàrliger Abhandluug ùber die Russisehen Chitonen, welche ich am 19teu Februar

1847 unserer Akademie ubergab, bat sich so lange hiiigezogeu, bis mir, jetzt da ich die Korrectur des vor-

lie<*enden Druckbogens besorge, glcicbzeitig zwei juugst erschieiiene englische Werke in die Hânde gefalleu

sind, in denen das Geschlecht Cliiton ebenfalls zuin Gegenstande besqnderer Berûcksichtigung geworden. Es

sind dièses: 1) L. Reeve, Conchologia. Iconica, Chiton, bis zur Tafel XXVI, deren Text im Juli 1847 in Lon-

don erschienen ist, und 2) T/ie Aimais and Magazine of Natural History, ni deren Hefte No. CXXXI, Aug.

1847, J. E. Gray aut' der 131sten Seite u. f., ùber die zur Familie der Chitonidae gehôrigeu Geschlechler,

handelt.

Werfen wir auf beide Arbeiten, die strenge systematisoneri Inhaltes sind, und daher zu meinen anato-

misclien Untersuchungen in gar keiner Bezieliuug stehen, in sol'ern eineu Bliek, als sie sich mit dem s^ste-

matischeu Antheile meiner Arbeit berûhren.

Reeve bat am angezogeneu Orte, im Texte zu seiner Xten Tafel, als Species Î>S einen neuen C/iitun,

unter dem Namen Ch. Sitkensis, beschriebeu. Es kann nicht dem geringsten Ziveifel uuterliégen dass dièses

Thier dasselbe ist, das ich Ch. Stelleri genannt habe. Der von mir gegebene Name, bat das Rechl der Prio-

rilàt fur sich, da er in meiner „vorlàufigen Auzeige," welche ich am llten December 1846 unserer Akademie

vorzulegen die Elire batte, gegrben und schon im Begnine des folgendeu Jahres im Bidletin rinrch den Druck

verôlfentlicht wurde. Es wird durch dièse îneine Prioritàt zugleich der Naine Ch. Sitchensis wieder frei, den

icli in derselben „Anzeige", einer ganz andeien und sebr kleinen Art, beigelegt. Es ist mir gar nicht ein-

sichtlich wodurch der neue Ch. chlamys Reeve, (ibid. Plaie XI, Species 60) von meinem Ch. Stelleri sich

unterscheiden soll; es ist aber dieser Ch. chlamys iuenlisch mit dem Ch. amicutatus Sowerby, dessen ich

oben auf dieser Seite erwàhnt habe.

Dass Reeve den Ch. vestilus Sowerby als Synonym unter Ch. ainicidutus Pall. eingeschaltet, ist

keineswcges kritisch, wie ich dièses veciter unten bei Gelegenheit des Ch amiculatus Pall., insbesondere aber

in dem zweiten Bande meines Reisewerkes unter Ch Pallasii, ausfûhrlich uacbgewiesen. Es scheint ûbrigens

als habe Reeve selbst, die Pallas'sche Abhandluug entweder gar nicht oder nur hôchst flùchtig, durcbge-

sehen, c!a er die Seitenzahl der Pallas'schcn Abhandhing genau ebenso zitirt wie vor ihm Sowerby d. h*

p. 241; dièses ist aber falsch, denn die Pallas'sche Abhandluug nimmf p 23S. 256 und 237 des llten Ban-

des der Nova Àcta ein. Noeh stârker scheint das gegen Reeve zu sprechen, dass er die Kùsten des nôrd-

liclien Euiopa's, als Valerlaud dieser Art bezeichnet, wàlirend doch Pallas sein Thier von den Kurilen er-

hiclt. Zugleich muss ich darauf aufmerksam machen, dass Reeve den Ch. Erhersonianus (ibid. Plate XI,
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Zu der Annahme, es sei der Ch. amiculatus Pall., hatten wahrseheiulich mit glei-

cher Kraft, sowohl die ohne ein nnderes Beispiel dastehende riesige Grosse verleitet, als

auch das Vaterland und f'erner noch, selbst bei einer directen Vergleichung mit der Pal-

las'schen Orginalabbildung der Umstand, dass Pallas die Ansicht des Schildes von oben

allein gegeben, wahrend an dem Schilde des British Muséum, wie scbou gesagt, nur

die uutere Flà'che allein entblosst zu sehen ist.

Mit dem Ordnen der Conchvliologischen Sammlung des akademischen Muséums be-

schàftigt, fand ich unter den Schuttresten der friiher sogenannten Kunstkammer, ein de-

fektes Cbitonenscbild, welches auf den ersten Blick darauf hinwïes, dass es nicht nur

demselben Thiere angehbrt wie jenes des British Muséum, sondern aucb, hbchst wahr-

scheiulich, deuselben Hânden genau dieselbe Pràpaxationsweise zu verdanken gehabt habe.

Bis in die Einzelheiten verfolgte Vergleiche dièses Fundes, mit der von Pallas gegebe-

nen Beschreibung und Abbildung, iiberzeugten mich sebr rasch davon, dass es jedeufalls

nicht der Ch. amiculatus Pall. sein kbnue, und ich ergriff daher mit verdoppelteni Eifer

Species 62) gegen Sowerby zwar ganz richtig vora Ch. amiculatus oder respective vestitus, trennt, jedoch aïs

Unterschcidungsmerkniale solche Kennzeichen anfùhrt, welche vollig uuwesenthch sind. Hieruber ist der an-

gezogene Ort mêmes Reisewerkes einzusehen; meine daselbst scharf gelrennlen Unterscheidungsmei kmale, be-

vveisen sogar, dass Reeve's Beschreiljung eben sowohl als seine Abbildung des Ch. Emersonianus , dennoch

gerade den Ch. vestitus , und nicht den wahren Ch. Emersonianus , crlàutera.

Ein so sebr der Krilik ermangelndes Verfahren als das angefuhrte, ist aber uni so mehr zu bedauern,

als Werke der Art wie das von Reeve herausgegebene, ein wahrhaftes Bedùrfniss der Zeit sind. Môchte uns

doch bald zu tler sehr vollstàudigen und schônen Sammlung von Abbildungen , ein neuer und umsichtig ver-

besserter Text, gegeben werden.

Wir stimmen ûbrigens mit Reeve (ebendas. einleitender Text zu Taf. I.) vollkomnien in der Ausicht

ûberein, dass aile sogenannten Geschlechter der Chitouen, nur als Sectionen eines einzigen Geschlechtes, zu

betrachten seien.

Dieser Ansicht diamétral entgegengesetzt ist aber Gray; er theilt in der frùher angefùhrten Abhand-

luug, das zur Famihe Chitonidae erhobene Geschlecht Chiton L., in lo Geschlechter lebcnder Chitonen ein,

zu denen, seiner Ansicht nach, noch die fossilen hinzuzufùgen wiiren. Obgleich die meisteu dieser Geschlech-

ter, nur dem Namen nach angefùhrt vvorden, so làsst die Liste der ihnen untergeordneten Arten dennoch

einslweilen hinreicheud erralhen, welche Unterschiede ion Gray als generische, aufgel'asst worden sind. Ich

muss gestehen , dass die grôsste Zahl dieser Geschlechter Gray 's, mir sogar zu unbestimmte Merkmale fur

die Enichtung von Arten-Gruppen, zu bieten scheint.

Habe ich es gegen mich selbst fur uuerlàsslich gehalten, das> jede einzelne Art vermittelst der Angabe

genauer Mass- und Zahlenverh'dtnisse von jeder auderen unterschieden werde, so wird man es mir zugesle-

hen, dass ich zum Wenigslen dieselbe Anforderung an die Geschlechter eines anderen Schriftstellers machen

darf, und mich durch unbegrenzte Ausdrûeke nicht zufrieden gestellt fuhle. Es wird mir wohl um so leiih-

ter zugestanden werden, dièse Angelegenheit ohne Weiteres dem Urlheile der Fachgenossen anheim zu stel-

len, als ein Theil der Geschlechter Gray's mit denen zusammenfâllt, ùber die ich mich in dieser Abhand-

lung schon frùher ausgesprochen habe; doch sei mir erlaubt, noch Einiges besonders hervoi zuheben.

Meine oben vorgebrachte Vermuthung in Bezug auf das Geschlecht Amiculx, ist. wie man sichi, in so

weit zu berichtigen, als Gray demselben, nicht den Ch. amiculatus sondern den Ch. vestitus, zu Grunde legt,

dièses Geschlecht fâllt folglich mit meiner Subsectio SymmetroJgephyTUS , zusammen Leider vermengt hier

Gray wiederum den Ch. vestitus Sow. mit deiu durch Couthouy so scharf charakierisirten Ch. Emcrsoniï.
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die o-liickliche and fur Europa einzige Gelegenheit, nàhere Einsicht in das so hochst uaerk-

wiirdige Thier zu gewinnen, da es sich iïberdieses in wohlerhaltenen Spiritusexemplaren

unter den Vorrathen des Akademischen Muséums befand. Es waren die Friichtc der, an

Ausbeute so reicben, Mertens'schen Reise und zwei andere Exemplare riihrten vom Ilrn

Admiralen Kuprianow (weiland Ober-Verwalter der Besitzungen unserer Nordamerikani-

schen Kolonienj ber. Dieser Ilerkunft wegen là'sst sich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit

scbliessen, dass ihr Fundort nicht die Kurilen waren, sondern wohl eher Kamtschatka.

Weitere Nachweise feblen.

Dieser Chiton ist in jeder Rucksickt so auffallend dass es nur der grossen Entlegen-

heil seines Fundortes und der noch grosseren Abgeschlossenbeit desselben von allen

Standpunkten wissenschaftlicher Interessen, zuzuscbreiben ist, wenn er bisber seit Stel-

ler, der ihn meinen Forschungen zufolge zuerst beobachtet hat, den Naturforschern aus

den Augen gekommen war.

Mau wird es mir, hoffe icb, nur Dank wïssen dass icb mich nicht allein auf die zur

Feststellung der Species unumganglichen Untersuchungen beschrankt habe, sondern auch

Einen Beweis dafur, wie selir der Name Cryptochiton, in der Natur des Gegenslandes begrlindet ist,

»iebt der TJinstand, dass er, ohne Mitvvissen, von dreien Seiten lier vorgeschlagen wurde. Nachdem icli îiam-

lich den Separalabdruck nieiner ,, Anzeige" aus dem Bulletin, nach Dorpat geschickt, erhielt icli von Prof.

Grube ein Tliier zur Ânsicht, das in der Dôrptscben Sammlung den unverôffentlichen Gesclileclitsuamen Cryp-

tochiton Asmus, getragen batte, und niein Crypt. Stelleri war. Jetzt meldet sicli derselbe Name, fast gleicbzeitig,

von England ber. Dièses Mal hat der Zul'all mir wiederum den Vorlritl gelasseu, da Gray seine Al>hand-

luug 3111 llten Mai 1847 verlesen, die (1. c.) im Auguslhefte der angefùhrten „Annals" erscbien, wàhrend

meine Autstellung des TJntergcschlccbtes Cryptochiton am lOten Februar 1847 in unserer Akadeniie (/lullet.

de la CL phys. mathéni. de l'Acad. d. se. de St. Pétersb. Tome VI, No. II.) verlesen wurde, und im selbeu

Frubjabre schon als Separalabdruck zwei Exemplare meines Cryptochiton Stelleri, nach England begleitete.

Dièse Nachweise wâren mikrologisch, wenn es sich hier uni blosse Priori làt handelle; es stellt sich aber die

Frage ganz anders. Gray (1. c. p. 154) bat sich den Ch. amiculatus Pall. zur Grundlage seines Geschlechles

Cryptochiton, envahit, und bringt den Cli. Sitkensis Reevc, als Synonym zu Ch. amiculatus. Der Ch. Sitktn-

sis Reeve ist aber, wie gesagt, nnbezweifelbar synonym mit nieinem Ch. Stelleri, dieser letztere aber jedcnlalls

versebieden von Ch. amiculatus Pall, wie ich es in vorliegender Abbandlung vielfach und ebenso unbezwei-

Celbar, nachgewiesen habe. Sehen wir uns nui), uni aus diesen Verwecliselungen einen Ausweg zu finden und

weil die Einzelnheiten vôllig t'alsch sind, nacii dem charakterislischen allgemeirien Merkmale des Gray'schen

Geschlechles Cryptochiton, uni, so finden wir dass Gray dasselbe eiuzig und allein dureb das Kenuzeichen

„the gill only occupies the hinder part ot' the sides" von alleu ùbrigeu Gesclilechtern unterschieden habeu

will. Das ist jedoch hochst aufl'allend und gii ht der ganzen Angelcgenluit den Todesstoss, da weder Ch. Sit-

IcenS'S noch Ch. amiculatus , d. h. also keine ciniige der beiden einzigen Arleu dièses Geschlechles, dièses

Keiiii/.eichen an sich tnigt. Von Ch. Stelleri (= Ch. Sitkensis Iieeve) habe ich das in ineiner ersten Diagnose

(siebe Bullet. Tome VI. No. 8.) ausdrucklich belont, und in den hier i'olgenden Bogen sehr geuau auseinan-

dergesetzt ; — Pallas erwâhnt in seiner Abbandlung gar nicbts ùber die Slellung dtr Kienien des Ch. ami-

culatus, allein seine Ahbildung lâsst sie, auf das Deutlichste, hei uinlaulVn. Lebrigens verweise ich in dieser

Sache auf das was ich, p. 92 dieser Abbandlung, schon mitgetheilt habe.

Aus allein so eben Auseinandergesetztcn gebt nui) allendbch hervor, dass Gray's Gcn. Cryptochiton

ein Unding ist. und mit nieinem Subgenus Cryptochiton, wie ich selbst es doch anfangs fur nahe gewiss an-

sahe. keinesweses zusammenfallen kann.
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die Anatomie des merkwiirdigen Thieres aufzuklaren bemiiht gewesen biu, so weit es die

Erhaltung ia Spiritus and die sparsam zugeinessene Stiickzahl der Thiere erlaubte. Es

ist bekannt ilass Cuvier der Zweite war, der sich bemiihte die Anatomie der Chitonen

aufzudeckeu [Mémoires pour servir à l'histoire et à l'anatomie des Mollusques, Paris

1817). Er fiïgte vieles Neue der ausfiihrlichen Arbeit von Poli (Testacea utriusque Sici-

liae, Parmae 1791), binzu. Poli batte den Vorzug gehabt, an lebendcn Tbieren zu for-

scben, Cuvier dagegen, wurde durch die Grosse seiner Spiritusexemplare in den Stand

gesetzt, die Untersuchungen bedeutend zu erweitcrn. JNach Cuvier bescha'ftigte sich Mec-
kel (System der vergleichenden Anatomie, Halle 1821.) mit der Anatomie der Chitonen,

es gelangen ihm aber nur falsche Resultate. B la in ville (Dict. des se. natur., Paris 1825,

tome 13, Article Oscabrion) vervollstiindigte die Angaben Cuvier 's in mehreren Punkten,

indem er Speicheldriisen nachwies, die iMund- und Schlundhbble als zwei getrennte Hôh-

lungen erkannte, und die Miïndungen der Eileiter auffand ; doch gab er falsche Begriffe

vom Eierstocke, und konnte keine Einsicht in das Gefasssystem gewinnen. Seine Angaben

sind von keinen Zeichnungen begleitet, daher undeutlich und gewannen deswegen wohl

auch, aus Mangel an iïberzeugender Kraft, nicht den Eingang, den sie verdienten. Seit

jener Zeit bereicherten die Forscher aller Là'nder das Studium der Mollusken, in stets wach-

sender Progression, mit neuen Materialien; die Gasteropoden worden sogar zum Lieblings-

felde der Tbiitigkeit anatomischer Messer, Aplysia und Haliotis wurden zu stehenden Ar-

tikeln, ja sogar das nahe Geschlecht Patella hà'ufig untersucht, die Chitonen jedoch im-

mer Vernachlassigt, wenn sie gleich durch die Anomalie ihrer Schaalenbildung und durch

ihre Stellung am aussersten verlohrenen Posten, Avichtige Aufschliisse zu geben versprachen.

Dièses, und die Riesengrosse meiner Art, selbst im Vergleiche mit derjenigen welche

Cuvier benutzte, veranlassten mich anfangs an die Anatomie des vorliegenden Thieres, zu

schreiten. Jetzt, nach Vollendung der Untersuchungen, bedarf ich wohl keiner weiteren

Bevorwortung da ich, abgesehen von der Einfiihrung einer neuen Art, nicht nur die Un-

tersuchungen meiner Vorganger um ein Vielfaches zu erweitcrn im Stande gewesen biu,

sondera sogar manches Résultat meiner Untersuchungen, fin
- die gesammte Klasse neu ist

oder wenigstens in das Gebiet der heut zu Tage am lebhaftesten verfochtenen oder be-

strittenen Fragen der Molluskenanatomie, eingreift *).

Moge daher dièse meine Arbeit einstweilen demjenigen zur Stiitze dienen, der in

Zukuuft den Vorzug haben wird, an lebenden Tbieren und uneingeschrankt durch eiue

geringe Zabi, das von mir Begonncne, in die feinsten Einzelnheiten und namentlich in

histologischer Beziehung weiterzufiihren, wie es dem Geiste der Zeit gemass und dem

Bedurfnisse der Sache entsprechend ist.

*) Das bleibt auch jetzt nocl) giltig, wenn gleich der Verfluss eines Jahres, seit ich dièse AbhandJung

der Akademie vorzulegen die Ehre hatte, mâche damais frische Interessen, mehr in den Hintrrgrund gescho-

ben hat. Uebrigens ist ein Ueberblick der anatomischen Resultate dieser Arbeit, sogleich damais, im Bulletin

de la Cl. phys.-mathém. de VAc. de St. Pétersb. Tome fi, No. il, mitgetheilt worden.

Mémoires Se. naturelles. V I. 4 V
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Somit gedenke ich also jetzt an die genaue anatomische Beschreibung dièses Chit.

Stelleri zu gehen, indem ich die Diagnose desselben nebst einer kleinen synonyurischen

Entwirrung, als das Résultat der genaueren Kenntniss seines Baues, erst am Scblusse die-

ser Abhandlung geben werde. Die Anatomie ihrerseits soll wiederum in zwei vôllig von

einander getrennten Kapitelu verbandelt werden, deren erstes strenge bcschreibendes, sich

ganz ausschliesslich auf die genaue Mittheilung des Geseheuen beschriinken, hiemit die

positiven Thatsachen von der individuellen Ansicht genau trennen, das Zweite aber, ei-

nige allgemeinere Betrachtungen enthalten, wird.

1) Der Mantel and die Oberhaut, Der Ch. Stelleri iibcrtrifft, dureh die Lange

von 8 Zoll engliseh welche er erreicht, dcn grossten der iibrigen Chitonen, den Ch. gigas

vom Cap, im Lângenmaasse uni das Doppelte, an korperlickem Rauminhalte aber wàchst

er, wegen seiner Uohe und der Wolbung des Riickens, um mehr als in entsprechender

kubischer Progression an, so dass dièses Thier in der That aïs eiu monstrbser Riese un-

ter seinen Geschlechtsgenossen dasteht.

Die bedeutende Wolbung des Riickens hat er mit uieinem Ch. Pallasii gemein, und

nahert sich daher in seiner Kbrperform , der Halfte eines in der Langsrichtung halbirten

Eies, wobei man sich jedoch das Riickenprofil zu einer ovalen, nicht aber eifôrmig-bau-

chigen Figur, zusamnjengedriickt zu denken hat (siehe Taf. I, fig. 1.).

Der Mantel schlàgt sich, als kontinuirliche Lederhaut, ungetheilt iiber den ganzen

Riicken des Thieres hinum, ohne Spur einer JNath der Venvachsung der Ra'nder beider-

seitiger Randbà'nder des Mantels (ligamenta pallii lateraliaj, aus deren Wucherung iiber

den ganzen Riicken hin, man sich iibrigens im Grunde genommen, die Entstehung dieser

Form des Mantels, zu denken hat.

Durch dièse lederartige MantelhUlle, (6, Taf. I, fig. l.i welche dem Thiere im All-

gemeinen das Ansehen einer Doris giebt, fiihlt man die im Innern des Mantels versteckt

eingeschlossenen Schaalen hindurch, deren Umrisse sich bei getrockneten Exemplaren noch

durch die Huile durchzeichnen; freilich sehr schwach, aber dennoch kenntlich.

Die Obeillache dièses Mantels ist mit einer dicken gelbbrliunlichen Oberhaut fepi-

dermis ) bedeckt \a, Taf. I, fig. 1.). welche bei Thieren die in starkem Weingeiste auf-

bewahrt vvorden, auf das Festeste an der Mantelhaut ( cutis s. pallium dorsale) haftet,

uud sicb im Allgemeinen gelinde rauh anftihlt.

lieber den ganzen Riicken hin, bildet dièse Oberhaut hàufige aber unregelmassig

zerstreute pustulose Erhabenheiteu, welche, in Riicksicht des Grades ihrer Wolbung, am
Treffentlsten mit der Convexitat gewolbter Uhrglaser veiglichen werden kounen und bis

l

/% Millimeter Hohe haben (i, k, Taf. I, lig. 3: m, fig. 8.,. Sticht man dièse Pusteln mit

dem Messer auf, oder wàhlt man Stellen des Thieres, an denen sic scbon durch sich

selbst aufgebrochen sind (wie solche bei alten Thieren, namentlich auf den Seiten des

Hinterriickens, hiiufig vorkommen; so sieht man dass dièse Erhabenheiteu der Oberhaut,

jedes Mal durch die Spitzen eines Biindels steifer un<l briichiger, rothlicher Borsten (Taf.
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I, fig. V.), cniporgetrieben worden. Dièse an Grosse sehr verschiedenen Borstenbiindel.

deren grossie von etwa Ys bis sogar */
t

milliin. Breite und von doppelt so grosser Lange
sind, liegen in der Substanz der Oberhaut eingebettet, so dass sie ring su m von dersel-

ben umschlossen werden, so lange noch, wie es vorzugsweise der Fall ist, dièse pustu-

losen Erhabenhciten nicht aufgebrochen sind {q, Taf. I, fig. il.). Hievon habe ich micli

unzweifelhaft uberzeugt. Jedes Biindel besteht aus einer Anzahl von ein paar bundert

Borsten welche nicht parallel gestellt sind, sondern in einer spiralformigen Bichtung, ne-

ben einander Iagern, wie solches durch die Abbildung Taf. I, fig. %, nà'her erlàutert

wird. Beim getrockneten Thiere treten die Spitzen der Borstenbiische], durch Einschrum-

pfen der lederartigen Mantclhiille, scheinbar mehr bervor, ja hà'ufig ganz aus den Pus-

teln heraus /siehe Taf. I, fig. 5.). Die unteren zwei Drittheile jedes Borstenbiindels sind

in kegelfôrmige Gruben (Taf. I, fig. 7, 8 und 11.) der Haut (Cutis) eingesenkt, jedoch

wie gesagt, vermittelst einer Umhullung der Oberbaut, welche sich folglich in Gestalt

von zitzenformigen Verlangerungen in jene kegelfôrmigen Gruben der Haut einbettet; die

làngsten dieser zitzenformigen Verlangerungen (e, Taf. I, fig. 6), erreichen etwa 1,5 mil-

lim. und mehr. Zwischen den pustulbsen Erhabenheiten (Hautpusteln) , ist die Oberhaut

selbst vbllig glatt und borstenlos, zeigt jedoch bei einer starken Vergrbsserung (in der

Zeichnung 150 Mal) und in diinnen, der Oberflache parallel gefiihrten Schnitten, die in

fig. 9, /( abgebildeten Kreise, welche man fur Zellenhohlungen, die darin liegenden hel-

leren Kugeln aber fur Kerne, anzusehen verleitet wird. Bei der Seitenansicht dessel-

ben Gegenstandes (durch senkrecht auf die Bichtung der Oberflache der Haut gefiihrte

Schnitte gewonnen) uberzeugt man sich aber bald davon, dass es die optische Erschei-

nungsweise sehr kleiuer vereinzelt eingebetteter Dornchen, Zellendornchen, (spinulae stro-

males ereetae, n, Taf. I, fig. 9 und 10; ist, welche wiederum nirgends zu Tage hervor-

ragen, sondern in der Substanz des eigentlichen Oberbautgewebes, rings von ihr umschlos-

sen, eingebettet liegen. Die eigentliche Substanz der Oberhaut (stromaj, wird aber aus

einem Gewebe feinter geschlungener Fasern zusammengesetzt (o, Taf. I, fig. 9.). Aehnli-

che Fasern sieht man auch uuter dem Microscope die Kegelgruben (Poren) der Haut,

umkreisen.

Die so eben erwahnten kleinen Zellendornchen sind hâ'ufig etwas schmâchtiger und

spitzer als die beigegebene Figur es zeigt. Ganz deutlich als Dornchen, erscheinen sie

iibrigens bloss in dem, die Pusteln bedeckenden, aufgetriebenen Theile der Oberhaut, wàh-

rend die zwischen ihnen gelegenen Stellen fcellulae epidermoidalesj , der zelligen Figur

wie sie in fig. 9 wiedergegeben worden, zwar auch sehr nahe kommen, doch wird die

Stelle der eingelagerten Zellendornchen, durch eine grumose Masse vertreten , welche

meist einen etwas grosseren Umfang einnimmt, als die Dornchen. Es scheint Uebergânge

von diesem, zu dem friiher angegebenen Zustande zu geben.

Ganz der letzt beschriebeneu Art ist auch das Gewebe der diinnen Oberhaut, wel-

che die untere Bandflàche (Anheftungsflàche
, fades ventralis ligamenti marginalis) des
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Mantelrandes (maryo pallii s. ligamentum marginale) iïberzicht. Dicse Anheftungsflà'che

ist vbllig frci von den Pusteln, welche ich auf der oberen Flache bescbrieben babe, da

die Borstenbiïschel, in ihrem Vorkommon strenge begrenzt, bloss bis an don scharfcn Rand

(limes) des Mantels gehen, der die obère Riickenflàche, von der unteren Anheftungsflâ-

che trennt. Es erscheint die Oberhaut dieser Anheftungsflache des Mantelrandes, dem

unbewaffneten Auge als vbllig glatt. Streift man sie ab, so sieht man dass lange Lângs-

falten auf ihrer der Haut anliegenden Flache, genau den Abdiuck der Lângsfalten jener

Haut wiedergeben {g, Taf. I, fig. 2.). Die nach aussen gekehrte Oberflâche aber, welche

dem unbewaffneten Auge glatt schien, ergiebt sich unter dem Microscope als eine Flache,

welche aus dicht nebeneinander biirstenartig aufgepflanzten und mit einem Drittheile ih-

rer Lange aus der hàutigen Oberhautmasse hervorragenden Spiesschen, gebildet wird, wie

sie durch die fig. 12, in 60 fâcher Vergrbsserung, als Profilansicht eines Querschnittes,

wiedergegeben worden.

Die Ansicht der unteren- oder Anheftungsflache des ganzen Thieres zeigt ùbrigens

die gewohnlichen Kbrpertheile, bei deren Beschreibung ich mich nicht weiter aufzuhalten

gedenke, als bei einem bekannten und allgemeinen, dem ganzen Geschlechte zukommen-

den, Gegenstande. Die Verhàltnisse der einzelnen Theile zu einander, sind aus der fig. 2

ersichtlich, welche durch die Tafelerklàrung binlànglich erlàutert ist. Zu bemerken wàre

nur noch, dass beim Zusammenrollen des Thieres, das hintere Ende des Mantelrandes in

der Mittellinic durch einen Eiuschnitt getheilt, daher auch zweilappig erscheint.

2) Die Kicmen. Die Reihe der Kiemenblà'ttchen beginnt in der Kiemenrinne, um
eine Kopfeslàngc riickwâ'rts vom Vorderende des Fusses, mit dem zweiten Viertheile der

i,
resammten koiperlange des Thieres und reicht bis zum 8ten Achtel derselben. Die ein-

zelnen Kiemenblàtter sind, gleich wie bei allen Chitonen, dreieckig gestaltete, parallel

und dicht hinter einander in etwas schrager Richtung gestellte Blatter, welche wàhrend

des Lebens, iiber dem ausgcweiteten Innentheile des Mantelrandes verboigen liegen, und

durch diesen geschiitzt werden (K.V Taf. I, fig. 2.). Die Zahl der Kiemenblàtter betràgt

jederseits etwa 70. Die Làngsten derselben, hatten bei einem 1,9 decim. langen Exem-

plair 0,13 decim. Lange. Die ersten Vordersten sind nur halb so lang, und es wachsen

die folgenden nun rasch zu der so eben angefiibrten Grosse heran , bis wiederum etwa

die 10 Letzten ein wenig im Wucbse abnehmen. Jedes einzelne Kiemenblatt, (lamella

branchialis K", Taf. VIII, fig. 8.) stellt ein ziemlich gleichschenkliges Dreieck dar, des-

sen Hbhe die Basis um etwa das Doppelte ubertrifft. Die Basis jedes dieser dreieckigen

hàutigen Lappen, ist (in Bezug zur Kbrperaxe des Thieres) in schrager Richtung, von

vorn und aussen nach hinten und innen, an die obère Wand der Kiemenrinne ange-

wachsen.

Jederseits, die freien gleichen Schenkel des Dreieckes entlang, verlàuft ein dick-

wandiges, zur Spitze hin sich verengendes, und daselbst mit dem Genossen zusammen-
mundendes Raudgefiiss (.r, v, Taf. VIII, fig. 8.). Beide schicken in regelmà'ssigen Zwi-



Beitrage zu einer Malacozoologia Rossica, I. 109

schenràumen, etwa mehrere Dutzend sehr zartwandiger capillarer verbindender Gefàssbo-

gen, zu einander hiniïber (ibid. x). An zwci Prâparaten schien es mir, als miindeten

niitunter die Capillarbogen dersclben Seite wiederum durch hôchst zarte Vcrbindungsast-

chen unmittelbar in einander.

Das im Aussenrande jedes Kiemenblattes verlaufende Hauptgefà'ss, ist kleiner ; ich

nenne es: die Kienienblattvene (ibid. c); das im Innenrande (ibid. x.) ist das grossere und

dickwandigere, und liegt, wie aus déni Gesagten folgt, immer etwas hinter der entspre-

chenden Kiemenblattvene, icb nenne es : die Kiemenblattarterie. Dièse und die voiïge

vereint, nenne ich das Randgefàss der Kiemenblatter. Sowohl wegen der bedeutenderen

Dicke der Kiemenblattarterie, als auch wegen des hier gewolbteren Verlaufes der Capil-

larbogen, ist der Innenraud jedes Kiemenblattes bedeutend dicker als -der nach aussen

schauende. Kiemenblattarterie und Kiemenblattvene nehmen, durch die vielen Capillarbogen

geschwàcht, gegen die Spitze des Kiemenblattes hin, rasch im Lumen ab, so dass ihre

Yerbindung unter einander, an der Spitze des Kiemenblattes selbst, nur capillar ist.

Das so eben besprochene Randgefàss begrenzt, in seinem ganzen Vcrlaufe, eine die

steife Einlage jedes Kiemenblattes bildende, sehnige Haut, welche im Querdurchschnitte so

erscheint, wie es e , Taf. VIII, fig. 6, zeigt. Durch die Ansicht des Langsdurchschnittes

aber (fig. 7 ibid.), iiberzeugt man sich davon dass dièse Sehnenhaut jederseits, tiefen Quer-

falten der diinnen Haut (e), welche die Kiemenblatter umkleidet, zur Anheftungsflache dient.

Dièse Querfalten (ebeud. f, fig. 7.) bilden dicht neben einander gelagerte feine Lamellen

(Kiemenblàttchen) welche senlvrecht auf die Richtung des Kiemenblattes gestellt, in ihrem

âusseren freien Rande jedes Mal einen Capillarbogen enthalten (e, x, Taf. VIII, fig.
8.J.

3) Das Se h il d mit seinen Schaalen. Wir verlassen jetzt die Detrachtung des

Baues der ausserlich sichtbaren Theile des Ch. Stelleri, um das Thier durch einen Là'ngs-

schnitt, iiber die Mitte des Riickens hin, zu iiffnen. Das Messer trifft hier alsbald, nach

Spaltung der Oberhaut und der Haut (des Mantels), und in einer Dicke von 1 bis 5 mill..

auf die umkapselten Schaalenstiicke des Panzerschildes.

Rà'umen wir namlich aile Weichtheile weg, so geben ims die dachziegelartig iiber

einander gelagerten acht Schaalen des Schildes, das etwa das mittlere Dritthcil der Ge-

sammtbreite des Thieres uberschirmt, die Ansicht, welche durch Taf. II, fig. 13, verdeut-

licht wird. Die hinteren Fliigelfortsatze der jedesmaligen vorderen Schaale, iiberdecken

nàhmlich die vorderen Fliigelfortsatze der zunachst folgenden. In der Mitte erreichen

sich jedoch die respektiven vorderen und hinteren Ausschnitte der betreffenden Schaalen

nicht, und es bleibt daher hier ein Zwischenraum (kiinftig Schaalenzwischenraum, Jnter-

Stitium valvdrum, z', Taf. Il, fig. 13. zu benennen) welcher, jedes Mal, einer verdickten

Stelle der Mantelhaut entsprichl. *

Da ich spàter auf die Art und Weise der Ehmapselung dieser Schaalen zuriickom-

men will, werde ich, grbsserer Deutlichkeit willen, jetzt vorerst die einzelnen Schaalen

durchmustern , und erwàhne nur im Allgemeinen als einer allgemeinen Eigenschaft, dass
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jede einzelne Schaale iu ihrer Mitte die bedeutende Dicke von etwa i% millim. erreicht,

sich aber dergestalt zu dem Rande hin verdùnnt und verschàrft, dass es schwer wird nur

eine, ganz unverletzt, aus ihrer Kapselumhiïllung zu Ibsen.

Die vorderste oder erste Schaale ist im Allgemeinen gedruugen-nierenfôrmig. Der

convexe, nach vorn gekehrte Rand, dieser Niere, ist durch k tiefe Ausrandungen (incisu-

rae buccales k, Taf. H, fig. 1, 2 und 3.) in 5 breite Zahne getheilt, deren jeder etwa

V der Lange der ganzen Schaale (in ihrer Mittellinie gemessen) hat. Jeder Zahn (apo-

physis buccalis) ist, beilàufig gesagt, an seinem oberen Rande mit raehreren Hbckerchen

(denticulationes m. Taf. II, fig. 3.) besetzt, und die beiden àussersten dieser Zahne, sind

ein wenig breiter als die iibrigen.

Jedes der beiden seitlichen Enden der Nierenform ist, statt convex zu sein, in seiner

vorderen Hàlfte seicht concav ausgebuchtet, wodurch denn auch die hintere Hàlfte

dieser seitlichen Enden zu einem nach hinten schauenden Fliigelfortsatze (hinterer Fliigel,

articulus poslicus b, Taf. IL), verschmalert wird.

In der Mittellinie der Schaale, zwischen dem hinteren und mittleren Langendrittheile

derselben, befindet sich hà'ufig ein kleines aber scharfbegrenztes Griibchen, das ich Na-

bel nenne (umbo e, Taf. II.). Dieser Nabel deutet den Mittelpunkt des Wachsthums der

Schaale an und sitzt ziemlich genau auf dem erhabensten Punkte derselben, wie es die

Seitenansicht fig. 2, 5, 8, erlàutert; nur die letzte Schaale tràgt ihren Nabel auf dem

hinteren Abhange. Der Winkel des Innenrandes der beiden hinteren Fliigelfortsatze schnei-

det sich, in diesem Nabel, unter nahe 65°.

Flache und undeutlich begranzte Furchungen der Oberflàche nehmen, radial sich

ausspreizend, die Richtung vom Nabel aus zum Vorderrande hin, werden je naher dem

Rande desto deullicher, und laufen endlich in die die Zahne trennenden Einschnitte aus

(suturae buccales l, Taf. II, fig. 3.). Die untere oder Innenllache der ersten Schaale zeigt

in ihrer iMitte eine deutlich ausgesprochene Kreuzleiste. Die zwischen letztere fallenden

Vertiefungen (IMuskeleindriicke impressiones wusculares g, Taf. II, fig. 1.;, dienen einem

sehr entwickelten Muskelapparate zur Anheftung Ausserdem trennen sich die hinte-

ren Flugelfortsat/.e durch eine schwach angedeute Linie von der tibrigen Innenflitche der

Schaale. Dièse Linie (Rapseleindruck, imprcssio capsularis; h, Taf. II.), welche in ihrer

Erscheinungsweise vôllig dem Manteleindrucke der zweischaaligen Muscheln analog ist

entspricbt dem Umrisse der dachziegelartig sich unterschiebenden, vorderen Fliigelfort-

satze der nachstfolgenden zweiten Schaale, wird aber durch die Anheftung der sie um-

schliessenden sehnigen Kapsel, vermittelt.

Denken wir uns die 3 mittleren Zahne des Vorderrandes der ersten Schaale, durch

einen nach hinten gefuhrten bogigeiwVusschnitt entfernt, der in der Fortsetzung derjeni-

g<
in Kerben fortliefe, welche die àuswsten dieser Zahne begrenzen; denken wir uns fer-

ner die beiden 7Airuckgebliebenen seitlichen Zahne, nach vorn hin, stàrker vorgezogen

und zu einem vorderen Fliigelfortsatze (articulus anticus ) erweitert, — so gewinnen wir



Beùràge zu einer Malacozoologia Rossica , I. 111

den Typus derj Form aller folgender Schaalen, welche, dem bei den Chitonen allgemein

giltigen Gesctze folgend, bis zur 5ten immor grbsser werden. Um sich die zu erwartende

Fonn einigermassen a priori aufbauen zu kbnnen, behalte man hiebei fortwahrend im

Auge, dass die Vergrbsserung oder Verringerung der Schaale, fast ausschliesslich, durch

Anwachsen oder Zuriïcktrcten der vordereu Fliigelfortsatze allein, bedingt wird. Bei

der letzten Schaale bat man sich iiberdieses die hinteren Fliïïclfortsâtze als verkiimmert

zu denken, da der Platz zu ihrer gehbrigen Entfaltung fehlt. Das Besondere in der Form

jeder Schaale mogen die beiliegenden Abbildungen der lsten, 2ten, 5ten und 8ten Schaale

(Taf. II.) vergegenwà'rtigen. Die dazwischen Fallenden, bilden auch in ihrer Form die

Zwischenstufen der Abgebildeten. Auf dem Kbrper jeder dieser Schaalen ist eine flache,

nach vorn mitunter durch eine faltenartige Abstufung begrcnzte, Furche [sutura lateralis

n, Taf. II.) bemerkbar, welche beiderseits vom Nabel aus, in ziemlich senkrechter Rich-

tung auf die Lângsaxe, gegen den Rand hin verlâuft. Nur bei der 2ten und 8ten Schaale

endet sie am Rande selbst mit einem Ausschnitte (seitlicher Ausschnitt . incisura lateralis

f, Taf. II.) behufs der Aufnahme eines, fachartig in den Kapselraum vorspringenden, Fal-

tenligamentes. Die verkùrzten hinteren Fliigelfortsatze der letzten Schaale, tragen am

Rande Hockerzàhnchen, àhnlich denen auf dem Vorderrande der ersten Schaale (m, Taf.

II, fig. 11 und 12.). Die Verhaltnisse der Wolbung der Schaalen, ergeben sich am be-

sten ohne weitere Beschreibung aus der Anschauung der Profdzeichnungen ; wenn gleich

iibrigens fiir aile Schaalen desselben Thieres sich absolut ziemlich dicselbe Hohe ergiebt.

so folgt schon daraus, dass die Schaalen verhaltnissmassig desto Hacher erscheinen miis-

sen, je alter das Thier dem sie entnommen, oder je naher, in der Reihenfolge, die be-

trachtcte Schaale zur 5ten steht.

Gleich wie es mit der ersten Schaale der Fall war, haben wir auch an allen folgep-

den, auf ihrer unteren Flache, zweierlei Zeichnungen zu unterscheiden; namentlich er-

stens: Muskeleindriicke [impressiones musculares y, Taf. IL). Sie gleichen vollkommen

denen der zweischaaligen Muscheln und bezeichnen die diu-ch die Kapselhaut hindurch

vermittelte Anheftung der spater genauer zu beschreibenden queren Schaalenmuskeln.

Man findet sie am Aussenrande jedes vorderen Fliigelfortsatzes bald einfach oder mehr-

fach, bald mit kreisfbrmigen oder in die Lange gedehnten Umrissen. Zweitens zeichnet

sich die Grenze der Unterlagerung jeder folgenden Schaale, in derselben Weise wie auf

der Innenfiàcbe der ersten Schaale, durch eine schwach angedeutete, im Aussehen dem

Manteleindrucke der zweischaaligen Muscheln entsprechende Linie (Rapseleindruck, im-

pressio capsularis h, Taf. IL) aus. Dass wir aber den Knlstehungsgrund dieser Linie ei-

nem bis zu ihr reichenden , festeren Anhàngen der Kapsel an der letzten Schaale zuzu-

schreiben haben, wird erst an der letzten Schaale schlagend deutlicb ; hier deutet dieser

von mir sogenannte Kapseleindruck in der Form wie er h, Taf. V, fig. 10 abgebildet

ist, durch das abgesclinittene schildformige Innenfeld, den Theil der Schaale an. wel-

cher nur locker von der Kapsel umhùllt wird, und in die Eingeweidehbhle hineinschaul

.
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durch das Aussenfeld (h', Taf. H, fig. 10.) aber, den Randtheil, an dem die Schaale

fester haftet, und vermittelst dessen sie in das Mantelgewebe eingefiigt ist.

k) Einkapselung und Textur der Schaalen. Was die Art und Weise der Ein*-

kapselung der Schaalen anbelangt, so haben wir uns nur die queren, iiber den Kbrper

streichenden sebnigen Falten, wie solche bei a 11 en iibrigen Cbitouen ais ausnahmslose

Regel vorkommen, — verlangert und an ihren freien Randern zusammengewachsen, zu

denken. Jede einzelne Schaale wird namlich von einem vollstàndig geschlossenen sebni-

gen Kapselsacke (capsula valvae k, Taf. III, fig. I.) dicht umhiillt. Je zwei aufeinander

folgende Sà'cke hàngen durch Verschmelzen beiderseitiger Lamellen, so weit als zwei be-

nachbarte Schaalen iibereinander lagern, auf das Festeste an einander, und es wird nun

nocb schliesslich, dieser Verbindung aller Schaalen zu einem zusammenhàngenden Schilde,

der sicherste Malt durch den Mantel gegeben. Ausser der gewbhnlicben IJefestigungsweise

der Schaalen in dem Letzteren, wie sie auch allen unbedeckten Gbitonen gemein ist, nam-

lich durch Umrandung des gesammten Schildes mit einem ringfbrmigen Mantelrahmen,

iiberzieht der Mantel noch die ganze obère Flache des Schildes, kontinuirlich. Hiebei

verdiinnt sich die Mantelhaut, iiberall wo sie dem Nabel jeder Schaale entspricht, bis auf

1 millim., wàchst von diescm Gentro aus nach allen Seiten hin, an Dicke, bis sie in der

Mittellinie die grbsste Dicke von etwa 5 millim., in jedem Schaalenzwischenraume

[interstitium valvanun z, Taf. VI, fig. 1.) erreicht.

An diesen 7 in der Mittellinie gelegenen Schaalenzwischenraume n, gewinnt der

Schaalenuberzug eine ganz besondere Festigkeit. Es tragt hierzu, ausser der so eben an-

gefiihrten Verdickung des Mantels, die Verwachsung desselben mit den wiederum unter

einander verschmolzencn oberen und unteren Lamellen der Kapselhà'ute, hauptsàchlich

bei. Als Verstarkung treten uberdieses die Sehnen der schràgen Schaalenmuskeln

hinzu, die weiter unten beschrieben werden sollen.

Uebrigens findet die Entwickelung der Schildkapsel zu einer gesonderten dicken

sebnigen Haut, nur an der unteren Flache statt, wàhrend die obère Wand jeder Kapsel,

dicht mit der Mantelhùlle verschmolzen ist, und mehr das Ansehen eines serosen, dicht

an der Mantelsubstanz haftenden Ueberzuges, tragt. Als letzte Fcstigungsweise jeder Schaale

in ihrer Kapsel, will ich hier noch die Falten der Kapselhaut erwahnen. In die Ein-

schnitte (incisurae buccales) zwischen die Zàhne des Vorderrandes der ersten Schaale

(apophyses buccales) und in die des Seitenrandes der 2ten und letzten Schaale, fiigen

sich namlich fachartig vorspringende Falten der Kapselhaut hinein, — die Kapselfalten

(plicae capsulares).

Schneidet man irgend eine der Schaalen senkrecht auf ihre grbsste Flàchenausdeh-

nung durch, und zwar in beliebiger Richtung, so erkennt man auf der angeschliffenen

Schnittflache, concentriscbe, dem Schaalenrande parallel laufende Linien. Dièses sind die

Ausgiinge von concentrischen Schichten, welche die verschiedenen Ansatze oder Ablage-

rungen auf der Schaale, wàhrend ihres VYachsthumes , bezeichnen. Auch erkennt man
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daran sehr leicht , dass die Zunahme des Wachsthums durch Umlagerung der alten

Schichten mit frischen, geschieht, welche letztere sich ringsum von aussen her anlegen,

und dass der Kern der Schaale aus einer hôchst festen, kicselig aussehenden Kalkmasse,

besteht, dagegen die aussersten Rindenschichten eben sowohl als die aussersten Rànder

der Schaale, sehr weich und kreideartig sind. Die Rindenschichten blattern sich leicht

ab, und sind, bald durch braunlichgriine , bald durch rosenfarbige , Tinten gefà'rbt; ein

gelbliches Weiss ist die Grundfarbe. Der Kern ist immer émailleweiss oder rosafarben,

so dass man die letztere Farbe vielleicht als eine entwickeltere Stufe der Ausbildung ei-

nes nnd desselben Farbestoffes (Oxydation?) anzusehen hat, der durch Griin ins Rothe

iibergeht. Schleifen wir eine diinné Platte eines Querabschnittes der Schaale, bis zur

Durchsichtigkeit ah, so finden wir bei den starksten Vergrbsserungen immer bloss paral-

lèle Streifungen welche mehr und mehr, in desto grôsserer Anzahl zum Vorscheine kom-
men, je stàrkcre Vergrosserungen man anwendet.

Sagt man dagegen das Plattchen parallel zur Oberflàche der Schaale ab und schleift

es, so erhalt man Figuren, welche tauschend an Zellen errinnern, und die ich in der

That lange fiir wirkliche Zellen hielt (siehe Taf. III, fig. 7). Detrachtct man aber den

Rand dièses Plattchens (c, ebend.), so findet man dass iibeiall nichts weiter als hbchst

dùnne, parallel auf einander lagernde Schichten, sichtbar werden, welche mit zackig ab-

gebrochenen Rà'ndern auslaufen. Da dièses Résultat sich immer gleich blieb so iiberzeugte

es, im Vereine mit der Ansicht des Querschnittes fig. 8, mich davon dass dièse Zellfigu-

ren einzig und allein in folgender Weise entstunden: die verschiedenen concentrisch iiber-

einander lagernden Schichten, welche die Schaale zusammensetzen, werden jedesmal in

diesen Strichen durch die Schlifffliiche durchschnitten. Denken wir uns namlich eine aus

concentrisch ubereinanderlagernden llullen zusammengesetzte Kugel angeschliffen, so wird

uns die Schlilïïlache concentrische Kreise zeigen; ebenso, ein ahnlich zusammengesetztes

und der Lange nach durchsiigtes Fi, concentrische Eifiguren. Sind nun aber, wie es hier

bei der Schaale des Ch. Slelleri der Fall ist, die concentrischen Schichten nicht in Ge-

stalt regelmassiger Ebenen, sondern vielfach gewellt und gefaltet iibereinander abgelagert,

so wird eine und dieselbe ebene Sch!iliïl;iche, die unziihligen, jene Schaalen zusammen-

setzenden Schichten, ja hàufig selbst eine und dieselbe Schichte, zu wiederhohlten Malen,

unter den unregelmassigsten Figuren schneiden miissen, ganz wie es die Taf. III, fig. 7

uns vorweist. Je nachdem wir den Schliff etwas tiefer oder minder tief fiihren, wird sich

natiiilich die Gestalt der Figuren, bis in das Unbegrenzte, verandern. Einen sehr guten

Beweis fiir die Richtigkeit meiner Dehauptung, dass nahmlich die besprochenen Zellfigu-

ren nur optisch-tàuschende Erscheinungsweisen , nicht aber wirkliche Zellen sind, finde

ich darin, dass wenn man mit einem scharfen Messer kleine Splitter der Schaalen Iost,

dièse unter dem Microscope niemals jene Zellfiguren, sondern blosse Uebereinanderschich-

tungen zeigen. Die Splitter Ibsen sich in den Schichtflàchen und daher muss die friiher

erwà'hnte Erscheinungsweise ganz wegfallen (Taf, III, fig. 8, Taf X, fig. 7, 8.).

Mémoires Se. naturelles. VI. 4 K
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Sehr auffallend, ttnd mir noch nicht ganz erklarlich, ist der Nabel (umbo). Er

sclieint seine Hauptbcstimmung im Jugendzustande des Thicres zu erfiïllcn; dem ist es

denn wohl auch zuzuschreiben, dass die Erschcinungen von denon ici) jetzt ausfùhrlicher

zu berichten habe, nicht an allen Schaalen gleich deutlich nachzuweisen sind.

Der Nabcl selbst, d. h. das kleine centrale Griibchcn der Schaale, dessen Lage ich

oben genauer angegeben, verschwindet hâufig fast ganz. Fiibren wir aber einen Quer-

schnitt in die Schaale gerade durch die Nabelgegend, so iiberzeugen wir uns davon, dass

er allerdings von oben bis etwa zur Mitte der Schaale hin, immer als Hbhlung vorhan-

deu, jedoch durch die ausseren jiïngeren Schichten mehr und mehr iïberlagcrt worden

ist, daher sich, nach aussen zu, hâufig fast ganz schliesst und endlich nur noch spur-

weise zu erkennen ist.

In einigen Fiillen wo der Nabel offen geblieben war, svurdé er aber immer durch

einen Pfropfen (embolus) ausgefùllt. Derjenige Theil dièses Pfropfehs (n, Taf. III, fig. 2.)

der in der Nabelhbhlung der Schaale steckte, war iibrigens bloss das Ende eines grosse-

ren, welcher iiber dem Schaalennabel in einer scharf abgeschnittenen Hbhlung der Man-

telhùlle, an einem diinnen Stiele aufgeh;ingt, festsass (ebend. T.). Dieser Stiel verlor sich

in der Mantelsubstanz und zeigte ein schbn entwickeltes Pflasterepithelium (Taf. III, fig.

9.) als âusserste Iliille.

Die Masse des Pfropfes und Stieles selbst, erschienen auch unter starken Vergriisse-

rungen als eine hornartige, durchscheinende, gelbbrâunliche, etwas lamellbse ûbrigens te.v-

turlose Substanz von bedeutender Harte und so grosser Sprodigkeit, dass sie sehr leicht

und schon durch gelinden Druck auf das Deckplattchen, in Stiicke zerbrach. Mit Salz-

saure beriihrt, bra liste sic nicht auf.

Sehr haufig findet man an den Schaalen des Ch. Stelleri Driiche der hinteren Flii-

gelfortsâtze ; sie brechen quer-iiber, vbllig ah. Zweifelsohne geschieht dièses in Folge ge-

yvaltsamer Zusammenkugelungen des Thieres. Der Schaden wird in solch' einem Falle

durch eine Kallusljildung, geheilt. Es lagert sich namlich eine braunliche Substanz von

hautiger Konsistenz, als banùartiger Streifen um den Bruch herum und zwischen die

Bruchflâchon hiueki, so dass sie auf den Durchschnitt sich in der Form von c Taf. III,

fig. k> gestaltet.

Unter slarkeren Vergrosserungen erscheinen die âussersten Schichten der Kallussub-

stanz, ais grumbse Masse, die inneren aber als Uebereinanderlagerungen ùberaus diinner

Lamellen.

In einer spateren Entwickelungsstufe findet nian im Innereu dièses Kallus Ablage-

rung von Kalksubstanz in der Ordnung und W eise wie es Taf. III, fig. 5, bei einer 2'i0

maligen Vergrbsserung, zeigt. Wir haben in dieser Fignr den Querdiirchschnitt eines vor-

gerucktern Kallus, vor uns. Die âussersten breitesten Schichten a, a, sind noch vbllig

hàutig und von der feinsten lamellbsen Struktur. Zwischen beide hiueiu ist Kalksubstanz
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in Form von Fachwânden b, hineingelagert, zwischen deneii grosse hohle und leere Ka-

nàle c hindurchfùhren.

Die grosseren eiformigen Kalkmassen halte ich fur eine weiter vorgeschi ittene Stufe

der dùnnen Fachwànde, welche meiner iMeinung nach, das erste Grundnetz fiir die Ab-

lagerung der Kalkmasse, abgeben. INach und nach fiillen sich wahrscheinlich aile Kanàle

indeui die Zellwànde, von den Kreuzungspunkteu der Langs- und Querfà'cher aus, mehr

und mehr Kalksubstanz ablagern, bis die Ilohlung vollig ausgefiillt ist. Erst nach Ver-

kalkung der IWitte, geht dieser Prozess auch auf die iiussersten Schichten iiber.

5) Die Eingeweidehohle nebst ihren Wandungen. Eutfernen wir, durch Ein-

schnitte die wir auf déni Rùcken fiihren, aile die Schaalen einzeln, und spalten nun ne-

ben der JVIittellinie hin, die ganze Lange der die Eingeweide von oben unihiillenden Seh-

nenhaut, welche, wie gesagt, aus der Verwachsung aller einzelnen Schaalenkapseln des

Schildcs untereinauder entstand, so gewinnen wir die Ansicht der Eingeweidehohlung

Taf. VI, fig. 1 deren genauere Erlâuterung, sich aus der Ërklàrung dieser Tafel er-

giebt. Indem ich mithin auf jene Ërklàrung verweise, ist mir hier nur daran gelegen,

vorerst die Aufmerksauikeit des Lesers darauf zu richten, in welchem Verhàltnisse die

obère und untere Korperwand zu einander stehen, — dann aber darauf, in welchem

Verhàltnisse zu einander die Hohlen stehen, welche von jenen K(3rperwànden umschlos-

sen wenîen.

Sind wir also, wie gesagt, vermittelst jenes auf dem Riicken gefuhrten Einschnittes

durch die Mantel huile cp, Taf. VI, fig. 1, durch die Kapselràume-fur die Schaalen und endlich

durch die innere gemeinschaftliche sehuige Kapselwand {k , Taf. VI, fig. I.) gedrungen und

haben die nunmchr ganz gespaltene Riickenwand der geoffneten Leibeshohle, von ein-

ander geschlagen , so finden wir die gemeinschaftliche sehuige Kapselwand, durch meh-

rere derselben von innen anliegende Hache sehnig-glà'nzende Muskeln, verstàrkt. Aile

dièse, sind Fortsàtze einer flachen iMuskelschichte, welche ich den Bauchmuskel (musc,

ventralis; 18, Taf. VI, fig. 2.) nennen werde, da er allerdings demselben der hoheren

Thiere, vollkommen entspricht. Es wird nàmlich die Dauchwandung der Leibeshohlc, durch

die innerste Schichte des allgemeinen Locomotiousorganes der Gasteropoden, d. h. des Fusses

(f, Taf. I, fig. 2.), vertreten. Dicht nebeneinamier gestellte, in die Quere verlaufende, (lâ-

che Muskelbundel, fùgen sich in Gestalt der flachen Dauchwandung aneinander, spreitzen

sich jedoch, je mehr sie an den Seiten des Thieres hinansteigen, mehr und mehr, indem

sic sich in die einzelnen sie zusammensetzenden Muskelbiindelchen zerspleissen, und bil-

den durch dièses Zerfallen der Muskeln und die Ieeren dadurch beuingten Zwischen-

ràume, an jeder Seitc des Thieres eine schwammige Substanz, der man, auf den ersten

Blick, die muskulose INatur abzusprechen geneigt ist, zumal der sehnige Glauz hier vol-

lig verschwindet. Ich nenne diesen Theil den Seitenluckenraum (lacunae latérales; i, Taf.

VIII, fig. 1 und 5; i, Taf. IX, fig. 3.). Als innere wenig dichte Wandung begrenzen

ihu, gegen die Leibeshohlung hin, theils die innerste sehnig-hàutig gebliebene Schichte
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des Bnuchmuskels die sich in die allgemeine sehnige Kapselhaut verliert, theils aber ge-

wisse Partien dessclben Avelche sich in Gestalt von 3 verschiedenen, jeder Schaale ins

Besondere eutsprechenden, und bei jeder, sich wiederhohlenden Muskelmassen, zusammen-

fassen lassen. Es sind: 1) der quere Schaalenmuskel (musc, valvae traimersus; 16,

Taf. III j, fig. 1.). Breit ans dem Bauchinuskel entspringeud, nimmt er, der Kapselhaut

dicht aufliegend, seinen Verlauf aufwarts und zugleich etwas nach innen und vorn, uni

sich zu verdiinnen und bald als rundlicher, bald aïs mehr flachgedehnter und in zwei

oder drei Partien zerfallender Muskel, sich an die Innenflà'che des Aussenraudes jedes vorderen

Fliigelfortsatzes, zu begeben; er bedingt hier, durch seine Anheftung, die oben beschrie-

benen IMuskeleindriicke (imprcssiones muscularesj. 2) Der K a psel muskel (musc, cap-

sularis 17, ebend.): Eiu undeutlicher Muskelbiindel, der bei seinem Ursprunge aus dem

BauchmuskeJ, als die hinterste Partie des queren Schaalenmuskels angesehen werden kann,

seinen Verlauf aber noch hinten nimmt, und mit der Kapselsehnenhaut dort innig ver-

schmilzt, wo sie zwischen den iibereinander lagernden Schaalcntheilen, sich verdickt. 3)

Der schràge Schaalenmuskel (Musc, valvae obliquais: 15 ebend.). Er entspringt aus

dem Bauchmuskel vor den die queren Schaalenmuskeln bildenden Bùndeln , làuft

unter diesen und nach aussen von ihrer Anheftuug, wa'hrend er zugleich der Kapselhaut

dicht aufiiegt, auch theils mit ihr zusammenhangt — schràge nach hinten und innen den

Verlauf des Kapseleindruckes entlang, um sich, in Gestalt einer diinnen langen Sehne,

theils in der verdickten und verschmolzenen Masse des zunlichst folgenden Schaalen-

zwischenraume s (z, ebend.) zu verlieren, theils auch, wie es scheint, sich direkt an

die àussere Fliiche des Vorderrandes der zunachst folgenden Schaale anzubeften.

Hier ist es ebenfalls am Platze, des geradcn Schaalenmuskels (Musc, valvarum rec-

tus; 19, Taf. III, lig. 1.) zu erwahnen. Es ist ein paariger diinner Muskelstrang welcher

in der Mittellinie iiber den ganzen Rùcken des Thieres hin, der Kapselwand des Schildes

anliegt. Beide Strànge fassen die Aorta, welche sie gleichsam einrahmen, zwischen sich

und gehen von einem Zwischenschaalenraume zum anderen, wo sie sich in die zusammeu-

fliessenden Sehnen der Scbaalenmuskeln verlieien. Besonders stark entwickelt, sind die

beiden ersten geraden Schaalenmuskel welche dicht neben einander liegen, da die Aorta

sich hier schon zum Scklundblutraume ausgedeht hat und nicht mehr zwischen ihnen

liegt. Sie entspringen mit kraftigen Schenkeln aus den Muskeleindrùcken (insbesondere

den oberen) der ersten Schaale und aus dem Schaalenzwischenraume zwischen der er-

sten und zweiten Schaale, und steigen nun, der Kapselwand im Schlundblutraume dicht

anliegend, aufsvarts und nach hinten zu dem nàchstfolgenden Schaalenzwischenraume.

Die gesammten so eben beschriebenen Wandungen der Leibeshbhle, werden ringsum

nach Analogie der serosen llbhlen,, von einer serbsen Haut, Bauchfell (Peritonaum), umklei-

det, das, indem es auf die inneren in der Hbhle lagernden Theile iibergeht, zwei vbllig

von einander gesonderte Sà'cke: den Eingewei desack und den Eierstocksack, bildet.

Zu dem Letzteren schliigt sich das Bauchfell von der Wandung der Leibeshbhle gerade
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im Verlaufe der Mittellinie des Biïckens hiniiber, daher sich der Eierstock (E, Taf. VI,

fig. I.) auch jedesmal wenn das Thier in der angegebenen Weise eroffnet wurde, auf

diejenige Seite zurùeklegt, welche die Mittellinie und mit dieser die fest an ihr anliegende

Aorte enthalt, aus deren unterer Wandung iïberaus zahlreiche Gefà'sse sich, gleich einem

Siebe von Oeffnungen, in den Eierstocksack hinein, begeben (o, Taf. VII, fig. 3.). In ei-

ner zweiten gemeinschaftlichen und, wie schon erwà'hnt, vollig vom Eierstocke unabhà'n-

gigen Bauchfellhiille, liegen ferner aile iibrigen Eingeweide, die Magen-, Darm- und Le-

bermassen. Dieser Eingeweidesack (Taf. VI, fig-. 1 und 2.) lagert ebenfalls ganz frei

in der Eingeweidehohle, bis auf zwei Stellen: die eine am vordern, die andere am hin-

teren unteren Ende dièses Sackes befindiich, wo der Baucbfellùberzug des Eingeweide-

sackes sicb in Gestalt von Falten zu den Wandungen der Eingeweidehohle, hinùberschlagt:

vordere- und hintere Bauchfellfalte [ligum. periton. anticum et posticum: £, g', Taf.

VI, fig-. 2.). Ueber îhren Verlauf soll weiter unten Genaueres angegeben werden.

Im Inneren des Eingeweidesackes bilden die Magen, die Dànne und die Leber,

eine compakte zusammenhangende Masse, indem die sebr grosse Leber (l, ebend.), aile

Zwischenraume in bald flacherer bald klumpigeren Massen ausfiillt, welcbe durcliglingig

mit dem concaven Rande der sie umfassenden Darmscblingen, durch ein, von dem einen

Organe zum anderen biniiberlaufendes, Gekrôse (mesenterium) des Baucbfelles verbunden

sind.

6) Der Verdauungsapparat. Ich wende mich jetzt zur Beschreibung des Ver-

dauungsapparates, seinem Verlaufe von vorn naeh hinten folgend. Die dem Maule, Munde,

Schlunde, der Speiserohre und den Magenerweiterungen entsprecbenden Baume, sind von

einem ganz besonders verwickelten Baue. Die stark entwickelte Muskelmasse des Kopfes

(2!, Taf. VI, fig. 2.), trennt sich bckanntlich in eine iiussere und eine innere Bingmasse.

Die aussere ist das Rudiment des Schleiers anderer Mollusken; die innere, der Schliess-

muskel (sphincter oris ) des quergeschlitzteu Maules, das durch eine mehrere millim.

dicke Muskelmasse, senkrecht in die Hohe zu einem nach hinten sich ausweitendem Sacke,

der Mundhôhle [Ca<um oris; M", Taf. VI, fig. I, Taf. VIII, fig. 2.) hinauffuhrt.

Die dicke hornige Obcrhaut welche die Muskelmasse des Mauleinganges iiberzieht,

ist wegen der starken Ausdehnungsfàliigkeit des Maules nur hochst locker mit der Mus-

kelmasse in Verbindung, und trennt sich daher bei Spiritusexeniplaren freiwillig, als hoi-

niger Trichter wie er in Taf. V, fig. k abgebildet ist. Der erweiterte kreisformige Theil

dièses Tiichters liegt der inneren MaulijfFnung auf (Taf. VI, fig. I.).

Hinten im Grunde des bliuden Sackes der Mundhôhle, ragt in dièse hinein, ein

von Kreisfalten umgebenes, papillenartiges, durch eine senkrechte Medianfurche zweige-

spitztes Organ, das grosstentheiles aus einem Gewirre von Gefassverastelungen besteht,

zwischen welche sich Muskelmassen einzuweben scheinen. Ich nenne es: Zunge (lingua;

t, Taf. V, fig. 3, Taf. VIII, fig. 2.).

Aus dem vorderen Theile, der nach hinten zu, blind ausgestulpten Mundhôhle, fiihrt
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gerade iiber der innoren Maulbffnung, ein kurzor Gang- in erae zweite, iiber der Mund-

hohle gelegene Ausweitung, welche ich den Schlund [S, Taf. VII!, fig. 2.), nenne. Die

vordere obère Wand dièses Schlundes liegt der Kapselhaut der ersten und zweiten Schaale

nahe an, indem eine Menge kurzer IMuskeln beide Haute so fest mit. einander verbinden,

dass dièse Wand des Scblundes, bei der Erbffnung des ïhieres, meist abreisst und an

der Schaale hâ'ngen bleibt.

Nach binten stlilpt sich die Schlundwandung, gleich einer langen rbhrigen Scheide,

gegen die Eingeweidehbhle hin, aus. In dieser hâutigen Rbhre, die ich Reibplatten-

scheide (cagina radulae; n, Taf. VIII, fig. 2, Taf. V, fig. 7, 8, 9.) nenne, ist das

Kauorgan des Tbieres, die Reibplatte {radula; r, Taf. III, (ig. 10, Taf. V, fig. 9.), die

gcwbhnlich unter dem Namen Zunge bckannt ist, eingeschachtelt; das vordere, nach un-

ten gekriimmte Ende dieser Reibplatte, neigt sich gegen die Mundhohle. Der Boden des

Schlundes gestaltet sich beim Eingange in die Reibplattenscheide, jeder seits als ein lippen-

artiger, auf der Reibplatte liegender Polster (Puhïnar y, Taf. V, fig. i.\, welcher weiter

nach hinten und als Fortsetzung der Lippenscharte, eine Langsfurche zeigt. Dièse Liings-

furche liegt in der Mittellinie des Bodens vom Schlunde, und man kbnnte sie als leiten-

den Hauptkanal fur eine tiefe Querfurche ansehen, welche den Grund des Schlundes von

dem nach binten zunacbst folgenden Raume, dem Rlà'ttermagen (Psalterium; B, Taf.

V, fig. 1, Taf. VIII, fig. 2.) scheidet Dieser letztere ist eine enge kanalartige Hohlung,

deren Lumen fa st ganz von sehr regel mlissigen, dicht neben einander lagernden, 1 bis 2

millim. hohen und ringsum in die Kanalhbhlung hineinragenden Langsfalten, (Blàtter) ein-

genommen Avird.

Hinter diesem Blattermagen erweitert sich der Verdauungskanal ganz unverhàlt-

nissmassig zu einem, nahe die ganze vordere Halfte der Eingeweidhbhle einnehmenden,

gewundenen und faltigen Sacke, der innerlich, niedrige breite und unregelmàssige Faltun-

gen zeigt, welche auf ibrem Verlaufe iiberall wiederum in Querfàltchen zusammengelegt

sind. Es ist der Magen [ventriculus ; M, Taf. VI, fig. 1 und 2, Taf. VIII, fig. 2 und

Taf. V, fig. 1.) des Tbieres, im engeren Sinne dièses Wortes. Sein ungeheuerer Urafang

entsteht dadurch, dass: wahrend der Mesenterialrand des Darmtheiles den wir uns zu die-

sem Magen ausgeweitet derd<en miissen, unverandert geblieben, die entgegengesetzte aus-

sere Darmwandung, durch ausgedehnte buchtige und vermittels Falten voneinander ge-

geschiedene Ausstiilpungen, zu einem grossen Umfange aufgetrieben ist, der die Lange

des Mesenterialrandes um ein Vielfaches tibertrifft.

Nehmen wir den Magen aus der Eingeweidebbhle heraus, strecken ihn, und messen

seinen Mesenterialrand, so finden wir dass er in àlmlicher Gèstalt etwa an a
/s

der Kor-

periange fortliiuft, d»nn aber sich daimartig verengt, cyhndrisch wird, und zugleich à'us-

serlich eine sehr ausgesprochene Schichtc schriiger Muskelfasern erbàlt, welche diesen

Theil, den icb den Pfortnertheil des Magens (pars pylorica ventriculi; P, Taf. VI,

fig. 1 und 2.) nenne, rigid macht, so dass die Wande, selbst nach Ausleerung des In-
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haltes , nicht mehr zusammenfallen. Dieser Darmtheil lâsst sich sowohl an seincr Straff-

heit, als auch an der sehnig gllinzcnden Muskelhaut, auf clcn ersten Blick von don iibri-

gen Gedàrmen unterscheiden. In seincr natùrlichen Stellung verlâ'uft der sich nur wenig

verdiinnende Pfbrtnertheil von links und ol)en nach hinten redits und unten, schlâ'gt

sich in die Tiefe zur Bauchseite herum, erhebt sich wieder als Schlinge die sich an die

Riïckenseite begiebt, wo er im hintercn Dritttheile des Thieres links zum Vorscheine

konimt, und hier, unter dem Eierstocke und vor dem Herzen, eine Kreiswindung be-

schreibt |P, Taf. VI, fig. i.), um sich dann plôtzlieh als Pfortner zu verengen. Der Pfort-

ner fiibrt in einen dickwandigen, kurzen, sehr engen und hufeisenfbrmig gekriimmten

Zwblffingerdarm [Duodénum; Z, Taf. VI, fig. 1, Taf. IV, fig. k.). Dieser erweitert

sich mit plbtzlichem Absatze zum Diinndarm der sich insbesondere durch die grosse,

bis zur Durcbsichtigkeit gehende, Diinne seiner Wandungen auszeichnet.

INach vjer bis fiinf ringfiirmigen Schlingen, erscheint der Diinndarm an der rechten

Seite des Thieres neben dem Magen, und spricht sich von nun an durch die geballte

Consistenz seines Inhaltes als Mastdarm (rectum; M', Taf. VI, fîg. 1 und 2.) aus. Er

begiebt sich auf die Mittellinie der unteren Flà'che der Eingeweidhbhle, und verlauft auf

dieser gerade nach hinten zum After (anus) des Thieres, welcher sich, gleich wie bei

allen Chitonen, hinter dem Fusse, an der Basis desselben und in der Kiemenrinne, in Ge-

stalt einer Papille nach aussen offiaet. Ucbrigens lassen sich der Mastdarm, die dicken und

diinnen Darme, untereinander auf keine Weise unterscheiden.

Die Langenverbàltnisse anbelangend, so bestàtigt sich auch am Ch. Stelleri die Re-

gel dass bei den Chitonen, der Darm die Gesammtlange des Thieres um etwa das Vier-

fache ùbertrifft. Hievon fallen etwa */
4

a"f die verschiedenen Magenerweiterungen, dann

noch etwa 1

V

2
Kbrperlàngen auf den darmartigen rbhrigen Theil des Pfbrtnermagens, und

der Rest von etwa l
2

/

3
Kbrperlàngen auf den Zwblffinger-, Diinn-, Dick- und Mastdarm.

Keliren wir nun zur genaueren Musterung mehrerer der, behufs besserer Uebersicht

einstweilen bloss im Fiuge beriihrten, Organe und Regionen des Verdauungsapparates, zu-

riick Das erste wichtige Organ das uns begegnet wenn wir den friiher eingeschlagenen Weg

wiederhohlen, ist die Reibplatte (Taf. 111, lig. 10.). Da dièse eine ziemlicb allgemeine Er-

scheinung und daher am besten gekannt ist, so werde ich mich weiter unten hauptsachlich

zur Erlà'uterung des bislier noch sehr oberllachiich erforschten Bewegungsapparates derselben

wenden, voran jedoch mich bemiihen die Terminologie dièses Kauapparates scharfer zu

begrenzen, um das was der vorliegenden Species eigenthumlich ist, wo es Noth thut, deut-

licher von der Bildungsweise anderer Arten scheiden zu kbnnen. Die Reibplatte besteht

aus einem hautigen Striemen (Reihhaut; lamina radulae) welcher, nach vorn, sich zu einer

nahe kreisfbimigen Platte Kreisscheibe; orbis radulae) erweitert. Die Gesammtlange der

Reibplatte betriigt bei mittelwiicbsigen (6 Zoll langen) Exemplaren , k decim. und sie

reiebt in ihrer natiiiiichen Lage bis in die Gegend der, iiber ihr liegenden, hinteren

Oeffnung des Blattermagens. Die (Kreisscheibe) der Reihhaut, hat eine nahe senkrecht ge-
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gen die Mundhbhle hinab gebogene Stellung; von ihr nach hinten liegt der ùbrige Theil

der Reibhaut fast horizontal. Dièse Reibhaut scbeint in ihrer Textur dem inneren Epithe-

lialiiberzuge des Schlundes gleich gebildet zu sein. Die ganze obère Flàche derselben,

ausgenommen die seitlichen Lappen an der vorderen kreisfbrmigen Flatte, ist jederseits

mit 6 symmetrischen Paaren, und einer unpaaren mittleren Reihe von gezàhnten, oder

haakigen, meist schr knorrigen Scbilderchen, Zàhnen (dentés) bewaffnet, welche von

dunkelbrauner Farbe und sehr bedeutender Harte sind.

Die unpaarige Reihe werde ich die Mittelzahnreihe, (séries mediana; 7, Taf. 3,

fîg. 11.), dann die jederseits folgenden, die Haakenreihen (séries uncorum; 6 ebend.),

nennen. Nach aussen von diesen sitzt jederseits eine Haakenstùtzenreihe (séries fulci-

miiium; 5, ebend.), und schliesslich sind ferner noch jederseits k Reihen von Seiten-

zàhnen (séries latérales; 1, 2, 3, k ibid.) vorbamlen, welche letztere ich der Zahl nach

unterscheide, indem ich die àusserste Reihe derselben, die erste, die nach innen zunàchst-

iblgende, die zweite, und so weiter benenne. Springen wir niimlich, nachdem wir anfangs

die Mittelreihe zum Ausgangspunkte der Betrachtung benutzt , spiiter auf die ausserste

Reihe der Seitenplatten ùber, um nun den entgegengesetzten Gang zu verfolgen, so ge-

winnt das Auge festeren Hait, der hier ungemein Noth thut da der knorrig gewundene

und hbckerige Bau der einzelnen Zàhne, ihre Fonn von jedem anderen Gesichtspunkte,

anders erscheinen làsst, so dass es nur nach Trennung der einzelnen Zàhne aus der Reib-

platte, allmahjig gelingt eine deutliche Ànsicht zu gewinnen. Unterlàsst man dièses, so

bat man lange Miihe selbst iiber die Zahl der Zahnreiben eine feste Meinung zu erwer-

ben. Uebrigens mogen auch darin in der That Verschiedenheiten vorkommen, je nach den

verschiedenen Entwickelungsperioden , sowohl des ïhieres selbst als auch der Zàhne,

welche bekanntlich zu dem hinteren Ende der Reibplatte hin, immer weniger ausgebildet

und gleichsam erst in der Fortbildung begriffen, erscheinen. Die Form der âussersten

Oberllàche der Zàhne, mag am fiïglichsten aus der Taf. 111, fîg. 11 entnommen werden,

und ich bemerke nur im Allgemeinen, dass die einzelnen paarigen Zahnreihen von aus-

sen nach innen mehr und mehr an Ilohe zunehmen, so dass also die Zàhne der llaken-

reihe, die hbchsten sind. Die unpaarige Mittelzahnreihe fàllt nun plbtzlich ab, und ist

wenig erhabener als die ausserste oder erste Reihe der Seitenzàhne, welche aus ganz 11a-

chen schuppenartigen l'iatten besteht. Je hbher der in Rede stehende Zahn desto gewun-

den-knorrigc^r, ist er.

Die iMittelzàhne stellen loffelfbrmig ausgehiihlte Platten dar; die Hakenzàhne haben an

einer knorrigen Hahdhabe, einen diinnen bogigen Stîel, wclcher in ein klauenformiges drei-

gespitztes Ende auslàuft, die Hakenstiitzen enden als abgestutzte und um die Achse ge-

wundene Pyramiden. Ausser allen angefiihrten Zahnreihen kommt noch, nach Entfer-

nung derselben, eine Zwischenreihe falscher Zàhne (dentés spariij d. h. solcher

vor, welche als kleine niedrige Làngsleistchen der Reibhaut ansitzen , und tief unter

den wahren Zàhne versteckt bleiben, mithin erst nach Abtrennung der wahren Zàhne
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von der Reibhaut, zum Vorscheine kommcn. Dièse Zwischenreihe hat ihren Platz zwi-

schen der 3ten und kten Seitenzahnreihe.

Das frei in den Schlund und gegen die Mundhohle hin, herausragende vordere Ende

(die Kreisscheibe) der Reibplatte liegt vbllig ausgebreitet vor, und in dieser Lage bildet

sicb in der Mittellinie der Reibplatte eine Rinne, welche zu beiden Seiten durcb die vor-

stehenden klauenfbrmigen Enden der Hakenzàhne scbarf bewaffnet ist (Taf. III, fig. 10

11 und 13). Retracbten wir dagegen das in der Reibplattenscheide vcrborgene bintere Ende

der Reibplatte, so finden wir dass dièse daselbst so eng von ihrer Scheide umschlossen

wird, dass sich die Reibhaut mit ihren Randern nach Innen umschlagen muss; in diesem

Zustande bildet die Zahnfiache wiederum eine Rinne, deren Boden aber durch die, sich

dicht ineinander fiigenden, Klauenenden der Ilakenzàhne gebildet wird, wahrend unter

diesen ein volistà'ndig geschlossener Kanal entsteht wie es Taf. III, fig 12 auf den Durch-

schnitt zeigt. Die Reibplatte lagert iibrigens in ihrer Scheide ohne irgend eine weitere Be-

festigung; ihr hinteres Ende schliesst sich dicht an den als matrix zu betrachtenden blin-

den Sack der Reibplattenscheide, an.

Eroffnen wir die obère vordere Wand des Schlundes, so finden wir in ihrem quer-

gefalteten Epithelium jederseits nahe der IMittellinie, und entsprechend den unbewaffneten

Randern der vorderen Kreisscheibe der Reibhaut, zwei kleine OefFnungen. Es sind die

Ausfiihrungsgànge zweier traubiger Driisen, Speicheldriisen (glandulae salivâtes; b\ Taf.

IX, fig. 6 und 7.), welche, von Muskeln umgebcn, jederseits der vorderen Wand des

Schlundes ausserlich dicht anliegen und mit ihrem kurzen Ausfiihrungsgànge, wie schon

gesagt, die Schlundwandung durchbobren. Von aussen liegt ihnen das obère (hintere)

Ende der ersten Schaalenkapsel dicht auf. Die Driise wird gebildet durch blasige Auftrei-

bungen der Veràstelungen ihres Ausfuhrungsganges. Von allen anderen, spiiter zu be-

schreibenden, ist sie sehr leicht durch die derben sehnigen VViinde zu unterscheiden;

wegen dieser und dadurch dass, eben ' ihrer Derbheit wegen, der Inhalt nicht durch-

scheint, hat dièse Driise die ihr characteristische grauweisse Farbe.

Schauen wir, um auf dem eingeschlagenen Wege der Forschung fortzufahren. in die

von oben eroffnete Schlundhiihle hinein, so erblicken wir, wie schon friiher erwahnt, vorn

im Grunde derselben, die verbindende Oeffnung zwischen Schlund und Mundhohle (Ra-

chenbffnung apertura faucium; S', Taf. VIII, fig. 2.), welcher tiefer unten im Grunde

die innere Maulbffnung (apertura oris interna; M", Taf. VI, fig. 1.) entspricht, die,

bei leerer Mundhohle, dicht unter dem Vorderende der kreisformigen Platte der Reibhaut

liegt, da die Mundhohle in der Richtung von oben nach unten zusammenklappt, sobald

sie leer ist. Gleich Mater der Rachenbffuung bildet der aus der Reibplattenscheide vorra-

gende kreisformige Theil der Reibplatte den Grund der Schlundbbhlung (ebend. r.). Wie

schon bekannt, begiebt sich jetzt die Reibplatte selbst, in die Tiefe der Hohlung der

Reibplattenscheide, und es wird mithin weiter nach hinten der Boden der Schluiulbohle

von den beiden lippenartigeu Polstern (pulvinar; (j, Taf. V, fig. 1.) eingenommen
Mémoires Se. naturelles. VI. ffi
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welche wir a!s die obère vordere Wand der Miindung der Reibplaltenscheide, anzusehen

befechticht sind. Dièse Polster nàhern sich einander nach hinten unter spitzem Y\ inkel,

fliessen endlich zusammen, lassen aber dennoch, gleichsam als Spur dieser ihrer Verwach-

sung, eine tiefe, die Mittellinie verfolgende Rinne in dem nocb iibiïgen Thcile des Bo-

dens der Schlundhoble zuriick, dessen epithelium zu melufachen Querwùlsten, zusam-

men ge faite t ist. Hinter dem Letzten dieser VY'ùlste und als Markscheide zwischen ihm

und der, mit strahlich geordneten Faltenwulsten in die Schlundhoble vorspringenden, vor-

deren Oeffnung des Blàttermagens , beschliesst eine quere tiefe Furche den Grund der

Schlundhoble nach hinten zu; sie leitet wenn man sie verfolgt, jederseits zu einer an-

sehnlichen I bis 2 millim. im Durchmesser haltenden Oeffnung, Schlundsackmundung

(orificiiiin sacculi; /u, Taf. V, fig. I). Die Schlundsackmundung fiihrt nach aussen -und

unten in die Hiihlung eines Saches, Schlundsack (Sacculus faucium; s, Taf. V, fig. 1

und 2»), welcher mebrere taschenartige Ausweitungen zeigt. Die Lage der Schlundsacke

ist mithin zu beiden Seiten des Schlundes und unter diesem; sie fassen die Reibplatten-

scheide zwischen sich, jedocb bloss mittelbar, indem sie von dieser noch durch einen an-

deren, dièse Scheide wiederum in seine Hohlung aufnehmenden dickwandigen Kanal ge-

trennt ist, den wir spâter als Leberdarm- Arterie kennen lernen werden. An die Wandung

dieser Leberdarm-Arterie heften sich die Schlundsacke von der àusseren Seite herum,

bis liber den grbssten Theil der Unterlliiche der Wandung hin, fest an und liegen da-

ller sogleicb ganz vorn in der Eingeweidebohle vor, wenn wir dièse von der Bauchlla-

che her betrachten und die, sie mitunter uberschattendeh , Wiilste des Magens gelinde

nach hinten schieben. Zwischen den Schlundsacken der rechten und linken Seite

sieht man dann nur noch einen sehr schmalen ïheil der Unterwand der Leberdarm-Arterie

durchblicken (m, Taf. V. fig. 2.). Jeder Schlundsack besteht, von aussen betrachtet,

aus zwei llauptablheilungen, welche taschenartigen Ausweitungen des inneren Raumes ent-

sprechen und am deutlichsten dann in die Augcn springen, wenn die Schlundsacke, von

der Schlundhoble ans, injiciert worden sind. Eingekerbte Furchen (Einschiuirungen) schei-

den die Abtheilungen ausserlich von einander. Die àussere und vordere Abtheilung (lo-

culamentum anticuin X, Taf. V, fig. 2.) ist die grbssere; sie ist seitlich platlgedriickt, da-

ller hoch, und liegt nach vorn hin dem vordere n Zwerchfelle dicht an. Die, der àus-

seren nach innen anliegende, hintere Abtheilung {loculameiitum posticum; >9, Taf. V,

fig. 2.) ist mehr kuglig und, wiederum durch eine Lângsfurche, nach hinten etwas zwei-

gespitzt. Die Wandung der Schlundsacke besteht aus einer doppelten Haut, deien Schich-

ten sich bei der Mazeration leicht von einander trennen. Die àussere dieser Haute ist

sehnig und springt nach innen mit einer Menge unregelmàssiger, steifer, fachartiger Fal-

ten vor, (Taf. VII, fig. 6.). Dieser Sehnenhaut dicht an, liegt von innen eine Schleim-

haut, welche, auf den Kàmmen der beschriebenen Falten der Sehnenhaut, bis k millim.

lange, platte Zotten (villi; s, Taf. V, fig. 1 rechts) tràgt. Die Enden dieser Zotten ra-
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gen, von ringsher, frei in die Hbhlung der Schlundsacke hinein; sie sind jedenfalls nicht

hohl, sondorn blosse Vorspriinge der Schleimhaut.

Von aussen betrachtet sind die Schlundsacke auf den ersten Blick, wegen ihrer dun-

kelen Nierenfarbe, unverkennbar. Gleich wie die Fâ'cherfalten, indem sie durch die à'ussere

Selinenhaut durchsclieinen, der Oberflache das Ansehen geben als sei sie von zerstreuten

einzelnen Fasern umstrickt, so riihrt auch dièse iNierenfarbe vom Durcbschciuen der in-

neren Schleimhaut lier. Dièse ist namlich an ihrer Innenflàche schwarz gefiirbt und theilt

auch dièse Farbung dem fliissigen Inhalte der Schlundsacke mit, was jedoch, wie mir

scheint, eine Folge der IMazeration sein mag. Betrachten wir dièse tintige Fliissigkeit unter

stàrkeren Vergrosserungen , so sehen wir dass die Farbung durch kolbige, mit schwarzen

Kornchen gefiillte Enden, kleiner stabformiger Zellchen bedingt wird, welche in grosser

Menge darin umherschwimmen. Der iibrige zugespitzte Theil dieser Stabzellen, der etwa
2
/3 ihrer Gesammtlâ'nge betragt, ist vollig durchsichtig und scheinbar inhaltslos. Die ganze

Schleimhaut ist mit solchen Stabzellchen (s, Taf. VII, fig. 7.) bespickt. Mitunter gelang

es mir Fetzen zu finclen welche nachwiesen, dass dièse Stabzellchen sich im frischen Zu-

stande wietlerum zu microscopischen Zottchcn zusammenfiigen in der Weise wie es die

fig. 7 im Durchschnitte zeigt; obgleich es wiederhohlt schien als verschmelzten die in-

neren Enden je 2er oder 3er Stiele solcher Stabzellen in eine gemeinschaftliche Basis zu-

sammen, so glaube ich mich doch iiberzeugt zu haben, dass es blosse Tà'uschungen wa-

ren, durch Uebereinanderlagerung derselben verursacht. Weiter liess sich ihr Bau und

Zusammenhang, des aufgelbsten Zustandes wegen, nicht verfolgen.

Kehren wir jetzt wiederum zur Reibplatte zuriick, um eine Ansicht iiber ihre Lage

und den sie bewegenden Muskelapparat zu gewinnen. Oeffnen wir die auf dem Eingauge

zur Ilohlung der Reibplattenschcide liegenden Polster, so linden wir dass dièse Polster

hohl sind; es sei der Polsterraum (cavum pulvinare; m', Taf. VIII, fig. 2 und h.).

Nach Durchschneidung der Oberhaut welche dièse Polster^ im Grande der Schluntlhohle,

iiberzieht, finden wir die Hautwandung des Bodens der Schlundhohle unzertrennlich ver-

wachsen mit der oberen Miindungswand eines von hieraus rbhrig nach hinten gehenden,

sehr grossen Gefàsses, Leberdarm-Arterie (art. hepatico-intestinalis; m, Taf. V, fig. 2

und 9. Taf. VIII, fig. 2 und 5.). Dièse obère Miindungswand schlà'gt sich namlich vorn

nach unten um, genau innerlich dem Vorderende der Polster entsprechend, und geht nun

nach riickwàrts in die Reibplattenscheide iiber. Hiedurch entsteht dann zwischen Letz-

terer und der, dem Boden der Schlundhohle anliegenden, Wandung der Leberdarm-Ar-
terie, der erwahute Polsterraum (recessus puhinaris; m, Taf. VIII, fig. 2.), den wir

mithin als das vordcrste, ausgeweitete und in zwei blinde Raumzipfel auslaufende Ende

der Ilohlung der Leberdarm-Arterie, anzusehen haben.

Ganz ahnlich dem Polsterraume, und mit ihni im Zusammenhange, bildet sich wie-

derum unter der Reibplattenscheide, zwischen ihr und der oberen Wand der Mûnd-
hbhle, der^untere Schlundblutranm (bulbi Aortae recessus infimus; m", Taf. VIII,
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fig. 2.), clurch Zuriickschlagcn der unteren Miindungswand der Reibplattenscheide nach

unten, and durch Verschnielzen derselben mit der Decke der Mundhohle. Die Rcibplatten-

scheide selbst ragt folglich, wie man hieraus sieht, ganz frei und in Gestalt einer roh-

rigen Ausstiilpung der Schlundhohle, in die Hohlung der Leberdarm- Arterie hinein.

Aile die, weiter unten zu beschreibcnden Muskeln welche sieh als Rewegungsapparat

der Reibplattenscheide an deren aussere Flà'che, mit dem einen ihrer Enden, ansetzen,

hefteu sicb mit dem anderen Ende an verscbiedene Stellen der Miindungswand der Le-

berdarm-Arterie, und zwar von innen, so dass sie unmittelbar durch den lliissigen Inhalt

der Leberclarm-Arterie, umspùlt werden.

Durch Wegraumung der Polster kommt vorn, im spitzen Winkel der Vereinigung

beider zur Langsfurche des Bodens der Schluhdhohle, ein spatelformiges Hautanhang-

sel (Taf. V, (ig. 9 n.) der oberen Miindungswandung der Reibplattenscheide, zum Vor-

scheine. Nahe hinter der Basis dièses Spatcls entspringen nebeneinander zwei kleine

und sehr kurze Muskeln, welche senkrecht hinauf gehen und sich an die untere Wand

des Polsterraumes anheften: ich nenne sie, die kurzen Reibplattenheber (levator. ra~

dulae brèves; 12, Taf. V. fig. 9.). Ebenfalls in der Nahe dièses Spatels, aber seitlich

unter ihm, heftet sich jederseits an der Uebergansstelle der unteren Miindungswand der

Reibplattenscheide in die Decke der Mundhohle, das verdiinnte Ende eines runden Mus-

kels, des Reibplattenvorziehers (Protractor radulae 9, Taf. V, fig. 9.) an, der, sich

àllmâhlig verbreiternd und in etwa 6 bis 7 Biindel spaltend, gerade nach hinten verliitift.

Wâhrend dièses Verlaufes Iiegt er dem Beibplattenkriimmer unmittelbar auf, und heftet

sich auch dicht hinter demselben an die obère Wand der Beibplattenscheide, an.

Ferner entspringt mit einer Reihe von mehrern Biindeln ein breiter Muskel, Reib-

plattensenker [depressor radulae; 11, Taf. V, fig. 8.) jederseits am hintersten Dritt-

theile der Reibplattenscheide, und verlauft, facherformig zusammenfliessend, als schmaler

rnndlicher Strang nach vorn und unten, zur hinteren und obern Wand der Mundhohle,

wo er sich jedsrseits anheftet und mit dem Genossen zusammenfliesst.

Dicht vor den Lrspriingen der Reibplattensenker entspringt oben , auf der Mittellinie

der Reibplattenscheide, ein breiter Muskelstrang, Rcibplattenkrùmmer (Curvator ra-

dulae; 10, Taf. V, fig. 9.); er verlauft, uupaar dieser Scheide dicht aufliegend, jeiloch ge-

trennt von ihr, nach vorn, und spaltet sich, sobald er den Spatel erreicht bat, ypsilon-

artig in zwei Arme, deren jeder, sich zu dem ihm entsprechenden Polsterzipfel begiebt

und sich dort zerspaltend an den Boden der Schlundhohle festsetzt. Er wird an diesem

Ende sehnig und bietet mit den Seiten dieser seiner Sehne Anheftungspunkte fur die Be-

wegungsblasenspanner.

Dicht unter der Reibplattenscheide sehen wir dersclben, von den Seiten lier, zwei

eiformige Massen anliegen, welche ebenfalls frei in die flbhlung der erweiterten Miindung

der Leberdarm-Arterie hineinragen. Sie liegen zwischen dem Reibplattenheber und dem

Reibplattensenker; ersterer liegt ihnen vorn, letzterer hinten an. W àhrend ^lie vorderen
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Endcn dieser eifbrmigen Massen, aneinanderstossend, sich beriihren, weichen die hinteren

Enden derselben jederseits, in der Richtung nach ausson, von einandcr ab. Une Oberflàche

macht sich durch die diinnen runden Muskeln, Bewegungsblasenspanner (tensores

folliculi motorii; 6, Taf. V, fig. 7 uud 9.) kenntlich, welche sie in der Lâ'ngsriehtung

dicht umspinuen. Schneiden wtr dicse Bewegungsblasenspanner, etwa auf der Mitte

der eifbrmigen Massen, quer durch und schlagen sie auseinander, so tritt aus ihrer Mitte,

gleich wie ein Kern ans seiner Huile, die là'nglich-birnfbrmige , mit ihrem stumpferen

Ende nach vorn gerichtete, g-latte, sehnige Blase, Bcwegungsblase (follicitlus molorius;

b, Taf. VIII, fig. 2; Taf. V, fig 5 und 6.), hervor. In ihrem Inneren fluctuirt cine Fliïs-

sigkeit, welche nach Durchschiieidung der festen Sehnenwandung sich entleert und in

eine glatte Hohlung hineinsehen là'sst, die das ganze Innere der Bewegungsblase einnimmt.

Selbst unter starken Vergrosserungen liess sich in dieser Fliissigkeit nichts Besonderes

entdecken; sie ergiesst sich nirgends nach aussen, sondern entleert sich, selbst in Folge

sehr starken auf die Bewegungsblase angebrachten Druckes, nicht. Die Bewegungsbla-

senspanner entspringen in einer Linie hinter einander auf der ausseren Seite der Bewe-

gungsblase, umspinuen selbige, wie gesagt, in Gestalt kleiner rundlicher Muskelstrange,

welche, von dieser Anheftungslinie aus, ringsum nach vorn und innen verlaufen um sich

an die Decke der Mundhbhle und die Sehne des Reibplattenkriimmers anzuheften, dort

wo dièse in die untere Miindungswand der Reibplattenscheide iibergeht ; sie befestigen

sich hier dicht vor dem Reibplattenheber. Ausser den Bewegungsblasenspannern,

geht jederseits noch ein Bewegungsblasenanzieher (adductor folliculi motorii ; 7, Taf.

V, fig. 8.) als einzelner starkerer IMuskel von der Unterflâche des hinteren diinneren En-

des der Bewcgungsblase, sehnige nach vorn und unten, zur hinteren YV and der Mund-

hbhle.

Dicht bei dem Ursprunge des Bewegungsblasenanziehers, etwas nach aussen von ihm,

entspringt ein anderer paariger Muskel, Bewegungsblasenabzieher (abdiutor folliculi

motorii; 8, Taf. V, fig. 7 und 9.), der, sich facherfbrmig verbreiternd, zur Innenflliche

der seitlichen Kbrperwand seiner Seite begiebt.

Schliesslich muss ich noch der queren Bewegungsblasenmuskeln (m. trans-

versi follic. mol.; k, Taf. V, fig. 6.) envahnen, welche als drei kleine und kurze, hinter-

einander gelegene Muskeln, dort wo sich die vordern dickeren Enden der Bewegungsblasen

untereinander beriihren, quer von der Unterflâche der einen Blase, zur anderen, hinuber-

gehen. Hinter ihnen und in à'hnlicher Richtung, verlà'uft, quer von einer Bcwegungsblase

zur anderen, ein unpaariger, flacher, hliutiger, horizontalliegender Muskel, der Bewe-

gungsblasen-naherer (atlrahens follicul. motor.; 5, Taf. VIII, fig. h und 5, Taf. V,

fig. 6 und 7.). Auch ihn setzen eine Menge hintereinander liegender Muskelstrange zu-

sammen, deren hintersten die là'ngsten sind, da hier die Bewegungsblasen am meisten aus-

einanderweichen ; der Bewegungsblasennaherer bildet daher eine Briicke, die in ihrer

Gesammtform eine dreieckige, mit der Spitze nach vorn schauende Gestalt bat.
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Bei dieser Gelegenheit werde ich, nach beendigter Musterung aller Muskcln welche

die Reibplatte bewegen, noch einige andere in der Nahe belegene, abbandeln.

Die àussere Wand der Mundbbhle trag-t dort wo deren mittelster Grand, nach innen

hin, der Basis dér Zungenwurzel cntspiïcht, eine tiefe Hbhlung welche in die Substanz

der Zunge hineinfiihrt — das Zungengefàss — {t , Taf. Vill, fig. 2.). Etwas unter

dem Niveau dieser Zungengefass-Oeffnung entspringt àusserlich jederseits, vom Grunde der

Mundhohle, ein dicker Muskel, welcher gerade und horizontal nach aussen geht, um sich

mit dem anderen verdiinnten Ende, an die Kbrperwand zu heften. Ich nenne ihn den

Seitwartszieher der Mundhohle (abdtictor cavi oris ; 13, Taf. V, fig. 7.). Er ist

ùbrigens nicht rein musculbser Natur, sondern auf dem Durchschnitte gleichsam schwammig

und von einer festeren Hiille umzogen. Von der Anheftungsstelle dieser Seitwartszieher

an dem Boden der Mundhohle, verlauft jederseits ein kurzer Muskel — Ruckzieher der

Mundhohle (retractor cavi oris ; 14, Taf. V, fig. 1.) gerade nach hinten zur unteren

Mùndimgswand der Leberdarm-Arterie, die sich hier, dicht hinter dem Grunde der

Mundhohle, an die untere Flache dér Leibeshohlenwandung anheftet.

Dicht neben ihm, nach innen, wird jeder Seitwartszieher von einem Muskel, dem

Durchborer (perforans ; 20, Taf. V. fig. 7.), durchbohrt. Frei beweglich in diesem

Schlitze, verlauft er von hinten, wo er sich ebenfalis dicht neben und nach innen vom

Ruckzieher fortsetzt, gerade nach vom durch den ervvahnten Schlitz hindurch und dann

auf - und vorwiirts , um sich an den Boden des Schlundes , hinter dem Reibplattenheber,

festzusetzen.

Im Verlaufe der Beschreibung aller dieser Muskeln, haben wir wiederhohlt beriihrt

dass sie aile, ohne Ausnalime, in einer bedeutenden Erweiterung der Miindung der

Leberdarm-Arterie liegen und unmittelbar von dem Inhalte derselben bespiilt werden;

wir haben ferner gesehen, dass dièse Leberdarm-Arterie dort noch als rbhriger Kanal

erschien, wo die Reibplattenscheide mit ihrem hinteren Ende tief hineinragte. Gegen die

Mitte der Reibplaltenscbeide (wenn wir sie uns nà'mlich in der Ruhe, d. h. so zurùck-

gezogen denken, wie sie das Schéma in r, Taf. VIII, fig. 2, giebt) erweitert sich

aber die Leberdarm-Arterie zu einer bedeutenden Hbhlung, deren Wande, seitlich

und vorn, den Schaalenkapseln der ersten und theils auch der zweiten Schaale dicht

anliegen, und nach oben, wie wir es gesehen haben, als blinde Sàcke die Polsterraume

bilden, von denen lier die obère Wandung, unter dem Blàltermagen hindurch, zur Seiten-

waudung iibergeht. Nach hinten endlich , wird dièse Hbhlung— die ich den Schlund-

blutraum (bulbus Aortae ; m", Taf. VIII, fig. 2, k und 5.) nenne, dadurch begrenzt,

dass sich die untere Miindungswand der Leberdarm-Arterie, noch ehe sie den Boden

der Mundhbhle erreicht bat, nach unten senkt, um sich hier an die untere Wandung der

Leibeshbhlc, quer von einer Sejte luy anderen hiniiber, fortzusetzen. Es geschieht dièses

durch Vermitlelung eines Muskels, Zwerchfellmuskel, welcher an dieser Stelle dem

Boden der Lt'ibeshbhle quiliegt, und als bogiger, m|t seiner Convexitat nach vorn schauen-
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der Strang, von einer Seite zur anderen quer hiritiber geht ; man kann ihn am fiïglich-

sten aïs ein liesonderes Biindel des grossen Bauch-Muskels betrachten, das sich durch

stàrkere Enlwickehing und namentlich durch den bogigen Verlauf (die ùbrigen verlaufen

auf dem ganzen Boden der Leibeshohle géra de und nicht gekriimmt), auszeichnet.

Man kann diesen, mit Muskelfasern unterwebten, Theil der unteren Wandung der Leber-
darm-Arterie der sich an den ZvveVchfellmuskel heftet, wegen seiner grossen Aus-

dehnung auch als Scheidewand betrachten, seiche die Leibeshohle in zwei vollig- getrennte

Baume theilt, und mithin allerdings den schon friiher gebrauchten Namen, Vorderes
Zwerchfell, (Diaphragma anticum; z, Taf. VIII, fig. 2 und 5.) verdient. Es scheidet,

wie gesagt, die Eingeweidehohlung mit dem Eiersacke vollig vom vordersten Ende der

Leibeshohlung, dem Schlundblutraume, ab. Mitten in der Hohlung dièses Letzteren,

rings umspiilt von dessen Inhalte, flattert der Anfang des Darmes, — die Mund - und

Schlundhohle, deren Muskeln in dieser Beziehung einigermaassen mit den trabeculae

carneae im Inneren des Herzens der Wirbelthiere verglichen werden kbnnen. Der

Schlundblutraum umspiilt in sofern auch die vordere Mund- und Schlundhbhlenwan-

dung, als dièse vom, durch einen schmalen Zwischenraum, von der Kapselhaut getrennt

ist, mit der sie aber durch einem zusammengesetzten Apparat von Aluskeln verbunden

wird. Von diesen, in der vordersten Abtheilung des Schlundblutraumes gelegenen Muskeln,

werden wir uns nur dann einen klaren Begriff machen konnen, wenn w\r uns den Mantel

mit den Schaalen vorn weggenommen denken und die Lage aller dieser Muskeln in der

Weise betrachten, wie es fig. 6, Taf. IX wïedergegeben ist. Wir haben bei diesem

Gange der Betrachtung folgende Muskeln vor uns. 1) Die Seitlichen Kopfheber,

Lecatores capitis latérales, entspringen jederseits breit aus dem Sphincter oris externns

und steigen, sich verdiinnend, nach aussen hinten und oben, \vo sie sich in die impressio

museularis valvae primae, oberhalb der ausseren apophysis bucealis derselben, anheften

(23 fig. 6, Taf. IX). — 2) Die vorderen Kopfheber, lecatores capitis anfici, etwa

20 Stiick diinner kleiner Muskeln, weiche, von den Muskeleindriicken der ersten Schaale

entspringend und radial nach allen Seiten auseinandergehend, sich in den ausseren Bing

(Schleierbasis) des Sphincter oris externus, verlieren. 3j Innerer Schliessmuskel

des Mundes, Sphincter oris internas (22, fig. 6. Taf. IX;. Er umgiebt die Wandung

der Muudhohle bei ihrem Uebergange in die Mauloffuung als walziger Kreismuskel, und

liegt also liber dem Sphincter oris externus. h) Vordere Schlundsenker, Depressores

faucium antici ; 10 bis 12 an der Zabi, heften sie sich in der Gegend der Bachenoffnung

(fauces), an die vordere Mundhohlenwandung, dicht ueben einander an, und verlaufen

geschlossen neben einander abwiirts und vorwarts in die Muskelmasse der Schleierbasis

(Aeusserer Bing des Sphincter oris externus, 1, fig. 6, Taf. IX). 5) Ausdehner des

Bacheneinganges Tensores faucium (24, fig. 6, Taf. IX). Dicht iiber der Anbeftung

der Vorderen Schlundsenker entspringend, gehen sie, k an der Zabi, in horizontaler

Richtung und radial sich ausspreitzend (sehr àhnlich den Felgen eines Bades) zur Kap-
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sel der erten Schaale ; nahe iibcr ihnen, liegen die Miindungen der Speicheldriisen.

61 Schràge Hachenheber, Obliqui faucium; (25, fig. 6, Taf. IX). Es entspringt

jederseits einer, von der Seite der Wandung der Rachenhôle, hinter den Anheftungen

der àussersten Tensores faucium und schlagt sich, schrage ansteigend, iiber die Vorder-

wand der Rachenhohle biniiber, zur entgegengesetzten Seite des Tbieres, wo er sich an

die Sehnenkapsel der 1-sten Schaale befesligt. Etwa in der Mitte ihres Verlaufes kreuzen

sich also beide Mnskeln ; auf ihnen ruhen die, frei in den Schlundblutraum hineinragenden

Speicheldriisen. 7) Nervenringhalter, Susperisor ccrebri, (26, fig. 6, Taf. IX); ein

zarter nnpaarer Maskel welcher der Vorderwand der Mundhbhle in der Mittellinie anlicgt.

Er entspringt unten aus der Muskelmasse des Sphincter oris externus und steigt, vor

dem IServenringe und diesein aufliegend, in die llbhe, uni sich schrage nach vorn und

oben zur Sehnenkapsel der ersten Schaale zu begeben.

Schneiden wir aile dièse Muskeln dnrch und schlagen sie zuriick, so sehen wir die

vordere Wand der Mund - und Schlundhbhle bedeckt mit einer Menge kleiner Muskel-

biindelchen, welche sicli in den verschiedensten Richtungen unter einander kreuzen und

in die Wandungshaut gleichsam hineingewebt sind — Musculi faucium proprii. Oberhalb

der Speicheldriisen ordnen sich jedoch dièse, auf der Mittellinie, zu einer Art Scheitel,

von dem aus sic regelmàssig beiderseits nach unten und aussen herabsteigen.

Das Gewirre dieser Muskeln in der vorderen Abtheilung des Schlundblutraumes ist

jedoch so gross, dass mir sehr leicht mehrere kleinerc Muskelbundelchen von bestimmterem

Verlaufe entgangen seyn kbnnen, da es an Exemplaren mangelte, um mit dem Messer in

der Iland, das iNiedergeschriebene wiederhohlt zu iiberarbeiten.

Ausserhalb des Schlundblutraumes, mithin schon in der Eingeweidehbhle selbst,

habe ich nur folgcnde Muskeln auffinden kbnnen, welche ihre Wirkung mit derjenigen

der schon beschriebenen, vereinigen : es sind die hinteren Schlundheber (attollentes

faucium postici ; 2, Taf. V, lîg. 1.). Sie entspringen mit diinnen Enden in der Zabi von

2 bis 3 Dutzend und zu 2 gesonderten Partien vereinigt, von der oberen Mùndungswand

der Leberdarm-Arterie, dicht hinter dem Schlunde und neben den Scblundsacken,

steigen dann auf- und riickwarts neben dem Blattermagen, zwischen ihm und den

Schlundsacken durch, zur Kapselhaut, an die sie sich in der Gegend des llinterrandes

der 3-ten Schaale, vor dem bliuden Ende des Eierstocksackes, mit verbreiterten Enden,

ansetzen.

Nehmen wir nun die genaue Musterung des Darmzuges, von der uns die grosse

Romplication seines vordersten Antheiles abgebracht hat, wiederum auf, und verfolgen

den Magen bis zu seiner letzten hautigen Ausweituiig, bevor er sich zum dickwandigen

und sich gleichmiissig verjiingenden Ffortnertheile zusammenzieht, so fînden wir hier,

(bei einem mittelwùchsigen Exemplare : 0,85 decim. von der vorderen Spitze der Reib-

plattenpolster und 3,0 decim. vor dem Pylorus) im Grunde der Ausweitung und neben

ihrem Gekrosrande, enie trichlerfbrmige, durch eine Art Ringfalte begrenzte, Ausstiilpung,
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in deren Grande wir 3 bis k grosse Oeffnungen antreffen. Dièse Oeffnungen halten bis

1,5 millim. im Durchmesser uncl sind in unregelmàssiger Weise von einer Menge (meh-

reren Zebndeu) kleinerer Oeffnungen umringt. Schlitzt man jene grbsseren auf, so (îndet

man dass sic in die Hôhlung blinder Ausstiilpungen fiibren deren \\ andungen wïederum

von einer ÎMenge kleinerer Oeffnungen durcbbohrt werden ; es sind das Miindungen kleiner

Kaniile, namlicb der Gallengange [ductus hepatici; Ç, Taf. IV, fîg. 3.). In diesen verei-

nigen sich die Ausfliisse der blindcn nnd blasig-traubigen Enden aller Leberlappchcn,

welchê sebr zartwandig sind und von einem feinkornigen Inhalte strotzen, von dem das

Organ die Leberfarbe erfaâlt.

Die Leber erstreckt sich iibrigens einerseits mit einigen Traubchen bis vorn an die

Scblundsàcke [l, Taf. V, fig. 2.), andrerseits hinten in Gestalt zweier seitlicher Zipfel

bis an diejenige Stelie des Mastdarmes, an der dieser unter das spater zu beschreibende

hintere Zwerehfell, tritt (l, Taf. IV, fig. t.). An der Gekrbswandung des Zwblffinger-

darmes hing die, hier anliegende, Lebertraube so dicht mit dem Darme zusammen dass

sie nicht anders als mit dem Messer zu trennen war und daher den grbssten Verdacht

erregte, es mussten hier ebenfalls direkte Einmiïndungen vorzufînden seyn (l, Taf. IV,

fig. k.) ; ich war aber nicht im Stande Oeffnungen nachzuweisen.

Schneidet man den Pfbrlnertheil des Magens, den Zwblffingerdarm und den An-

fang des Dunndarmes auf, so findet man dass die Innenwand des Pfbrtnermagens,

mit seltnen, niedrigen, jedoch sehr langen und in zusammenhangender Richtung verlaufen-

den Langsfalten, besetzt ist ( >/, Taf. IV, fig. 5.); dièse Làngsfalten werden bei der

Zusammenschnùrung des Lumens am Pfbrtner, dicht aneinandergedrangt, sprechen sich

zugleich deutlicher aus, und erinnern so im Zwôlffingerdarme nicht wenig an den Bau

des Blàttermagens ; dabei ist der Diinndarm ganz glatt, und Faltungen lassen sich erst

im Ausgange des Mastdarmes wiederfinden. Ans dem Angefiihrten ist einsichtlich dass es

also dennoch mbglich wâre dass Miindungen von Ga!leng;ingen durch jene Falten des

Zwblffingerdarmes, meiner Unlersuchung entzogen wurden.

7; Das Gefàsssystem. Schon friiher fiihrte ich au, dass der Knaul der verschie-

denen Darmschlingen, durch die ungeheure und im ganzen Verlaufe des Darmkanales

zwischen-gelagerte Leber, sich zu einer einzigen conij)akten Masse gestalte. Suchen wir

die Darmschlingen vom Gekrbse zu trennen, zu entwirren und die Lebermassen gesonderl

darzustellen, so finden wir dass dièse, untereinander sowohl als auch mit dem Gekrbsrande

der Gedarme, durch ein Netz hbchsl zahlreicher diinnwàndiger Gefiisschen zusammen-

gehalten werden, welche, kapillar von den Darmwanden entspringend , in die Tiefe der

Masse der Leber zvwschen ihre Lappen und Lappchen dringen und durch innige Um-

strickung derselben vermittelst ihrer zahlreichen Zusammenmiindungen und Veriistelungen,

Ailes zu einer einzigen Masse verbinden.

Durch lnjektibn ùljerzeugt man sich leicht davon dass aile dièse Gefàsschen keines-

weges Ausfiihrungsgange der Lebertrauben sind sondera die aussersten Veriistelungen

Mémoires Se. naturelles. VI. f 7
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eines und desselben Ilauptkanales : der von uns so haufig bcriihrten Leberdarm-Arte-

ric. Dièse verlauft, nacbdem sie sich, zwiscben den ibr dichtangewachsenen Schlund-

sacken, zu einem Kanale von ziemlich gleichmassigem Lumen (etwa '.i Millim. Durch-

messer) vererengt bat, nach unten und binten, und legt sicb dem Gekrosrande des Magens

dicht an {m; Taf. IX, fig. 5.), so dass in dieser Gegend Lebermassen bloss auf-, nicht

aber zwischenlagern. Hier, etwas binter den Spitzen der durch Injectionsmasse aufgetrie-

benen Schlundsacke, giebt die Leberdarm-Arterie einen bédeutenden Ast ab , die

vordere Magcnarterie {art, gastrica (tnterior; u, Taf. IX, fig. 5., Taf. IV, (ig. 1.),

die, als Hauptgefàss, den Gekrosrand des Magenanfanges entlang liiuft und zablreicbe Aestc

ringsum zu den Ausweitungen des Magens scbickt. Nur wenig verdiinnt nimmt nun der

Hauptstamm der Leberdarm-Arterie seinen Verlauf gerade nach hinlen, giebt mebrere

unbedeutende Zweige zu den angrenzenden Magenwandungen, und eine ansehnlichere

bintere Magenarterie, {art. gastrica posterior ; /?, Taf. IV, lïg 1.), welche, zunacbst

dem Gebiete der vorderen, ibre feineren Verastelungen iiber die iMagenwandung ver-

breitet. Bedeutend gescliwiirbt gebt der Hauptstamm der Leberdarm-Arterie immer

weiter nach binten fort, vcrengt sich immer mehr und mebr durch Abscbicken verschie-

dener kleiner Aeste, bis endlich die ansehnliche Pfortnerarterie {art. pylortca; y,

Taf. IX, lig. W und Taf. IV, fig. 1.) aus ibr hervorgebt ; dièse dringt, zablreicbe

Aeste aussendend und mit vielen Anastomosen anderer Gefiisse im Zusammeniiange, durch

die Masse der Leber nach binten und oben, wo sie in der Umkreisung der Darmschlinge

des Ffortners oberfliichlich bervorlritt. Am PfiJrtner selbst spaltet sicb die l'fortner-

arterie in zwei Aeste, von denen der eine sich zum Zwolffingerdarme begiebt, der

andere aber, das Pfortnerende des Magens entlang, an dessen Gekrôsseite zurucksteigt
;

dieser letztere Ast theilt sich bald nach seinem Ursprunge in zwei Zweige, deren einer

an der oberen, > der andere an der unteren Flache des Ffortners binstreicbt. Beide ver-

breiten ibre Aeste aïs Capillarnetz in zahlreicben Anastomosen iiber die Oberîlàcbe des

Pfbrtnertheiles vom Magen.

Die, nach Abgange der Pfortnerarterie, noch foitlaufenden imbedeutendim Endaus-

làufer der Leberdarm-Arterie versorgen in vielen astigen Vcrzwcigungen die diinnen

Darme und den Dickdarm {arteriae intestinales; 8, Taf. IV, fig. I.); auf dem VVege zu

diesen, umslricken sie die Leber weniger als jene , denn sie verlaufen hauptsachlich in

den Gekrosblattern dieser Diirme und veràsteln sich auf dieser Strecke mit iauschender

Aebnlicbkeit in derselben charakteristischen VNeise vvie wir es an den vasa mesaraica der

Wirbelthiere zu sehen gewohnt sind.

Die capillaren Verzweigungen aller dieser Aeste der Leberdarm-Arterie, verlaufen

auf der Darmwandung, jedoch un ter dem serosen Blatte das dièse iiberkleidet, daher

Extravasate der Injection sich unter dièses serose Blatt ergiessen und durch dasselbe zu

klumpen geballt erhalten werden. Die feinsten Kapillarvertheilungen sind sich nicht

immer in ihrer Verastelungsweise gleicb Man mag sich die beiden llaupttypen der Ver-
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âstelungsweise aus der fig. 5 und fc, Taf. IX cntnehmon : hier Anastomosen, dort weit

feincre Veràstelungen , deren endliches Auslaufen nicht weiter zu verfolgen war. Unter

dcm Microscope sahe ich jedoch auch aus jenen Anastomosen viele gabelfbrmig gespaltene,

sehr fcine Aeste entspringen, die sich in die Tiefe der Darmwandung begaben und deren

Endnuslaufen sich ebenfalls nicht verfolgen liess.

Hier mag es am Platze seyn einige zu beachtende Aestchen der Leberdarm-Arterie

anzufuhren, welche aus ihr noch vor dem Abgange der vorderen Magenarterie, hervor-

gehen ; es sind :

1) Die Blàtterniagenarterien fart, psalterii). Sie entspringen, jederseits ein Paar,

noch vor Abgange der vorderen Magenarterie, gegenuber der hinteren Miindung des Blàt-

termagens, und verlaufen parallel nebeneinander an dem Boden dièses Magens nach vorn.

2) Die Schlundsackarterien (art. sacculorum; E, Taf. IV, fig. i.). Dort wo die

Schlundsacke, der unteren Miindungswand der Leberdarm-Arterie dicht anliegen, sielit man

von innen eine Menge feiner Oelfnungen die Wand der Leberdarm-Arterie durchbohren;

es sind Zweige, welche die Zotten der Schlundsacke versorgen. Bei injicirten Exemplaren

sieht man einen grbsseren derselben, iiusserlich quer in der Furche verlaufen, welche die

vordere Abtheilung jedes Schlundsackes von seiner hinteren trennt.

Auf âhnliche Weise werden noch mehrere Organe des Beginnes des Verdauungs-

kanales mit Gefâssen versorgt.

Wenden wir uns nun zu dem von uns bisher noch nicht berucksichtigten hintersten

Baume der Eingeweidehbhle. Zu unlerst liegt in ihm, wie es uns schon bekannt ist,

der Mastdarm, der gerade in der Mittellinie nach hihten verliiuft, um hinter der Fuss-

wurzel und durch sie geschiitzt, in die kiemenrinne als papillenartig vorspringender After,

zu niiïndén.

Eine senkrechte, quergelegene Scheidewand, hinteres Zwerchfell (diaphragma

posticum: Z', Taf. VIII, fig. 3, Taf. VI, fig. 1, Taf. IX, fig. 2.), trennt, ahnlich wie

am Vorderende des Kbrpers, die Eingeweidehbhle vollkommen von dem àussersten hinteren

Baume der Leibeshbhle ab. Die an der Bauchwandung haftende Basis dièses Zwerchfelles

ist besonders dick, dadurch dass hier die beiden Hautlamellen welche das Zwerchfell

zusammensetzen, breit auseinandertreten , wie es in der Durchschnittsfigur Taf. VIII, fig. 3.

verdeutlicht wird ; je naher das Zwerchfell nach oben zur Kbrperwand, desto naher

treten beide Lamellen zu einander, bis sie sich vereint an die Kapselwand heften. Ausser

dem von hinten nach vorn durchlaufenden Mastdarme (ebend. M') und einem quer und

horizontal von einer Seite zur anderen durchfiihrenden Gefà'sse, hinterer Arterien-

bogen, (arcus arteriosus; g, Taf. VIII, fig. 3, fig. 5.), wird der ganze zwischen

beiden Hautlamellen enthaltene Zwerchfellraum, abermals von einer schwammigen leber-

farbenen Masse, Zwerchfellliickenraum (lacunae diaphragmatis ; g, Taf. VIII, lig. 3,

fig. 5.), eingenommen, welche man als hintere Fortsetzung der, gleich anfangs, beschrie-

benen schwammigen Seitenlùckenràume, ansehen kann und der, gleich diesen,
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aus einer lockeren, uherall Oeffnungen und Kanàlchen zwischen sich lassenden Verwebung

von Muskelfasern des Fusses zusammengesetzt wird.

Vorn liegt dem Zwerchfelle das hintere blinde Ende des Eierstocksackes an, hinten

aber das Herz des Thieres auf, dessen ol)ere Wandung dicht an die Schaalenkapseln der

8ten und 7ten Scbaale stosst. Das Herz bat die Fonn wie sie durch die fig. 2, Taf. IX,

wiedergegeben wird. Die einfache unpaarige Kammer (II) geht vorwarts in die Aorta

(A) iiber, welche dicht uuter der Kapselwand in der Mittellinie der Riickonwand nach

vorn verlauft. Jederseits an ihrem hintersten Ende, und dann noch etwa in der Mitte

ihres Verlaufes, nimmt die Herzkammer eine Miindung der paarigen Vorkammern (H

ebend.) auf, vvelcbe mithin das Blut durch doppelte Verbindungsôffnungen in die Herz-

kammer leiten. Die hintere Hiilfte der Herzkammer erscheint im leeren Zustande als

dreiseitigcs Prisma , das den einen der scharfen Ilander nach oben kehrt ; die vordere

Hiilfte, ist von oben nach unteu flach zusammengedriickt. Im stark injizirten Zustande

verschwindet der Unterschied zwischen vorderer und binterer Iliilfle, und die Herzkammer

dehnt sich zu einem birnfôrmigen weit nach vornhin iiberragenden Sacke aus, dessen

breiteres Ende nach vorn scbaut und dessen binterer Hiilfte jederseits eine Vorkammer

von untenher anliegt. Die beiden hinteren blinden Enden der Vorkammern, lagern, zu

beiden Seiten, dicht iiber und neben der Afterportion des Mastdarmes. Ziemlich in der

Mitte ihrer Lange hangt die obère YYand der Herzkammer auf das Festeste dem Zwischen-

raume der Gten und 7ten Scbaale an und es scheint als dringe hier ein Gefàss, Mantel-

arterie fort, palliij nach aussen hin.

Aucb die untere Wand der Herzkammer ist mit der darunterliegenden Haut des

Zwcrchfellcs verwachsen ; verstiirkt wird dièses Zusammenhangen durch mehrere kleine

Gefa'sse, Afterarterien (art. anales; a, Taf. VI, lig. 1.), die im Grande der Herz-

kammer als kleine Oetfnungen sichtbar sind und in die Afterportion des Mastdarmes aus-

zulaufen scheinen. Seitlich neben diesen .lfnungen und etwas boher als dièse gelegen,

sieht man noch einige kleine Oeffnungen, welche das Blut zum Mantehande und zur letz-

ten Scbaale fiihren môgen. Aucb die Vorkammern sind an ihren Seiten auf das Festeste

verwachsen, iibrigeus jedoch freiliegend. Im lnneren der Herzkammer wird die Kraft der

Wande durch qner iiber die Hohlung hiniiber verlaufende Balkenmuskein (trabeculae car-

neaej verstarkt.

Aus dem Herzen entsprîngt nach vorn hin, als Fortsetzuiig desselben, die Aorta mit

festen glâuzend sehnigen Wandungen (A, Taf. VIII, fig. 2, 3, k, 5 .). Ihre untere Wand
scbaut in das lnuere des Eierstocksackes binein, dessen liiille sich, von unten lier, seit-

lich an die Aorta ansetzt; die obère Wand liegt der Kapselwand dicht an. Mit fast un-

geschniàlertem Lumen verlauft so die Aorta nach vorn, wo sie in der Gegend des Zwi-

scheuraumes zwischen erster und zweiter Scbaale, von oben in den Schluudblutraum

(m") hinein miindet (s. Taf. VIII, frj;. 5.); wàhrend dièses Verlaufes giebt sie in ihrer gan-

zen Lange, durch ein Sieb feiner Oeffnungen ihrer Unterwand, sehr zahlreiche Gefàss-
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chcn zum Inneren des Eierstocksackes, die Eierstockarterien (art ovariï; o, Taf. VII,

fig. 3.), îhrë obère Wand aber, heftet sich au jeden Schaalenzwischenraum unzertrenn-

lich an, indcm ein dicker Ast, Mantelarterie , daselbst senkrecht in die Ilbhe steigt

und sich sogleich in zwei A este spaltet die ihre feinen Verweigxragen in die Mantelsub-

stanz hineinsenden. Das, sind aile Gefiisse m'iche ihren Ursprung ans der Aorta selbst

nehnien.

Untersuchen ^vir die Wandungen des Schlu ndbl ut ra unies genauer, so finden wir

dass ausser der Aorta und der Leberdarm-Arterie, jederseits noch 2 grbssere Oeffnungen

in die llôhlung des Schlundblutraumes hineinmiinden (A-, i, Taf. VIII, fig. 5.); sie

halten I bis 2 luillim. im Durchmesser uud finden sich hinten in der Seitenwandung des

Schlundblutraumes, nach aussen neben den Schlundsackbffnungen und in ziemlich glei-

cher Ilbhe mit ihnen. Beide in Rede stehenden Oeffnungen, fiihren in Kanà'le von bedeu-

tendem Durchmesser, welche, parallel zu einander, im Inneren jedes schwammigen Seiten-

liïckenraumes, nach hinten verlaûfen. Ihre Lage werden wir uns um Vieles verdeutlichen

konnen, wenu wir das Thi<-r auf den Riicken legen und von den Kiemen ausgehen.

Fiihren wir namlich, dicht den Ausscnrand aller Kiemenblâtter entlang, in der Kie-

menrinne einen Làngsschnitt, so gelangen wir, nach Durcbschneidung einer diinnen Haut,

in einen sèhr glattwandigen kanal, kiemenvene (venu branchîalis; K, Taf. VIII, fig. 1

und 5), welche mit einem spitz auslaufenden diinnen blinden Ende vorn iiber dem er-

sten Kiemenblatte beginnt, und, den Riemeu von der Aussenseite dicht aufliegend, sich

nach hinten allmahlig erweitert bis sie endlich, iiber dem letzten Kiemenblatte, mit einem

stumpf abgeschnittenen blinden Ende schliesst. In regelmàssiger Entfernung von I bis

l'
2

millim. von einander, ist der Boden dieser Kiemenvene von kleinen Oeffnungen

durchbohrt Taf VIII, fig. 5.), den Miindungcn der Kiemenblattvenen (s. oben Beschrei-

bung der Kiemenblâtter-. Nach innen und oben liegt der Kiemenvene, in ihrem gauzen

Verlaufe, die Kiemenarterie (arteria branchialis K', Taf. VIII, fig. 1 uud 5.) als ein

noch etwas weiterer Kanal dicht an ; sie endet aber nach vorn zu keinesweges blind,

sondern geht in die untere jener beiden seitlichen Oeffnungen aus, welche wir friiher im

Schlundblutraume bemerkt haben ; hinten verliiuft sie sich, nachdem sie die Kiemenar-

terie bis zu ihrem hinteren blinden Ende begleitet hat , in einem schwammigen Raume

dem Afterliickenraume (lacunae anales; d, Taf. VIII, fig. 5.), den man als eine hin-

tere Fortsetzung des Se itenliickenra urnes ansehen kann. Der Afterliickenraum liegt

iiber der Kieraenrinne hinter den letzten Kiemenblattern, und erstreckt sich bis in die

Nahe des Afters; nach innen hangt er mit den Hbhlungen des schwammigen Zwerch-

felllùckenraumes zusainmen. Die Kiemenarterie selbst (siehe K', Taf. IX, fig. 3.) ist

also, wie man aus dem Angefiihrten ersieht, eine kanalartige Hbhlung im Grunde des

Seitenlùckenraumes; daher bestehen auch ihre Waudungen bloss aus einer gegenseitigen

Verflechtung der, die Seitenwandungen hinansteigenden, Fortsetzungen der queren Mus-
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kelbiindel des Fusses. Die Richtung der Muskelfasern und Muskelbiindel im Seitenlùcken-

raume, ist daher auch entweder senkrecht oder diagonal, nie aber horizontal.

Im Grunde dieser Wandungen des Kiemenarterienkanals entsteht, durch Auseinan-

dertreten der sie bildenden Muskelbiindel, wïederum eine regelmassige Reihe kleiner Oeff-

nungen, es sind die Miïndungen der fruher erlautorten Kieuienblaltaiteiien. IVach oben

hin dagegen ist die Kiemenarterie, durch eine IMenge unregelmàssiger mitunter bedeuten-

derer Oeiï'nungen, in Verbindung mit einem anderen, vollig analogen, innerhalb des Seiten-

liickenraumes sich furchenden Ranale von noch bedeutenderem Lumen, nâmlieh der Sei-

tenarterie {art. lateralis; i', Taf. VIII, fig. 5; Taf. IX, fig. 3.). Dièse miindet dicht iiber

der kiemenarterie in den Schlundblutraum, verlàuft von hier parallel iiber der Kiemenarterie

nach hinten und verbindet sich, entsprechend der Gegend der Vordervvand vom hinteren

Zwerchfelle , mit der Kiemenarterie ihrer Seite; als vereinigter Stamm, hinterer Arte-

rienbogen [arcus urteriosus ; g, Taf. VIII, fig. 3 und 5.) schlagen sie sich nun nach

innen, verlaufen bogig quer durch den Zwerchfellraum hiniiber, um mit ihrem Analogon

(der anderen Seite) zusainmenzustossen.

VVie schon fruher angefiihrt, haben sowohl Kiemenarterie als Seitenarterie keine be-

sondere Gefà'sshaut, stehen auch nach allen Richtungen hin durch Liicken mit dem Re-

ste des Seitenliickenraumes in freier Verbindung: auch miinden in sie grôssere und klei-

nere festwandige Gefasskanàle, welche in der dichteu lederartigen Substanz der IMautelhulle

ausgehiddt sind; dièse Mantelarterien scheinen mitunter stumpf und blind in der Sub-

stanz des Mantels zu enden. So erscheinen sie mir wenigstens bei uicht injizirtem und

injizirtem Exemplare, auch lassen sich auf den Schnittflà'chen die man von aussen lier in

die Muntelbedeckung fiihrt, nur hochst selten Kanalchen entdecken; jedoch macht hie-

von die Substanz des Mantels, vorne uni! iiusserlich von der ersten Schaale eine Ausnahme,

\vo ich, nach einer Injektion des Schlundblutraumes, die Ledersubstanz des Mantels voiler

injizirter (ief;isskanalchen sali, vvelche sich auf einem von aussen gefiihrtem Schnitte, in

Gestalt feiner Punktirungen darstellten.

Nach hinten und aussen von dem Uebergange der Kiemenarterie und der Seitenar-

terie in den hinteren Arterienbogen, geht aus der Kiemenvene, nahe beim Uebergange

derselben in den Zwerchfelliuckenraum, ein, sich bogenformig durch den Seitenliickenraum

nach oben und innen schlagender, Kanal und miindet von unten her in das vordere Ende

der Vorkammer seiner Seite. INach vorn und innen von dieser MUndung erblickt man im

Diaphragma eine Oeffnung (T, Taf. IX, fig. 2.), durch welche, hineingespritzte Injekti-

onsmasse in die Seitenlùckenrauiiie dringt. Ob dièse Oeffnung das abgerissene Ende ir-

gend eines von mir ubeisehenen Gefasses (Lebermagenvene??) ge\\esen oder nicht, ver-

mochte ich nicht zu entscheitlen.

Den schwammigen Seitenliickenraum haben wir bisher im Allgemeinen als einen

auf den Durchschnitt dreieckigen Raum kennon gelernt , der dicht iiber der Reihe der

Kiemenblàtter seinen grossten Umfang erreicht, die Seiten hinansteigend sich aber mehr
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und roehr verjùngt, so dass or im Ganzen in der llohe dos Beginnes der Scbaalonkapseln

aufzuhoron sclioint. Dioses Letstere ist jodoch nicht der Fall, da man boi genauerer Un-

tersuchung- (îndot dass die schwammige Substanz des Seitenliïekenraumes sich in regel-

niàssigen Zipfeln, binter dom Hando der queren Schaalonmuskoln hinauf, zu jedeni Schaa-

zwischenraume begiobt und oft sogar auf der oberon Flache dor Schaalon noch zu ver-

folgen ist (i, Taf. VIII. fig-. 5.). Ihre Hiihlung-en haben hier direkte Gemeinschaft mit

den sog-leieh genauer zu beschreibenden Kapselliickenrà'umon (lacunae capsulâtes; p,

Taf. VIII, fig-. 5 und 2.). Schlagen wir nlimlich wïederum don glcich anfangs betretenon

Weg dor Untersuchung ein und suchon, nach Spaltung des Mantels in der Mittellinie

und nach Entfernung der so entblossten Schaalon, durch Aufschlitzen der (untoron) Kap-

selwand in die Aorta hineinzudringen, so finden wir dass diose iiber der Aorta befindli-

che Kapselwand, welche bei oberflà'chlichorer Betrachtung einfacb schion, aus zwei ùber-

einandor gelagerten sohnigen Ilautlamellen zusammeng-osetzt ist, zwischon donen sich hohle

Raume biblon. Nach Durchschneidung der obersten diosor Lamellen— als der unteren kap-

selwand im eng-eren Sinne des Wortes — gelang-en wir zu sebr Ilaehen Rà'umen, welche

in ihrer Forai dom Umrisse jedor Schaale entsprechen. Die VYandimgen diosor Kapsel-

liickenraume (p, Taf. IX, fig. 1.) werden unteroinander durch zablreiche, unregelmas-

sig-e und kurze d. i. I bis 5 millim. lange Fâdchen, Trabeculae, bin und wiedor dicht

an einander gehalten, so dass diose Raume selbst bei forssirter Injoktion ihre Hache Forai

nicht aufgoben konnen. Die in die Leibeshohle hinoinschauendo untere Wand diosor Kap-

selblutiaume ist, in dom spitzen YYinkel der vor jodem schragen Schaalenmuskol ont-

steht, vielfach von kleinon Oeffnung-en durchbohrt, welche direkt in die Eingeweidehohle

hinoinfiihron (p, Taf. IX, fig
-

. 1.). IJin und wiedor vorgrossert sich oine Einzelne diosor

OefTnungon ; namontlich aber oine am Hinteirande dos 5ten schi a'g-en Schaalcnmuskels,

wo sie bis 1,5 millim. im Durcbmosser erreicht (p* , Taf. IX, fig. I.). Diose insère

Wand jedos Kapselliickonraumos hangt mit don Seiton der oberon Aortawand fest zu-

sammen, là'sst aber zwischon sich und dem mittleren Théile der oberen Aortawand einen

freien Raum, der seitlich mit den Kapselluckonraumon zusammenhà'ngt, bei jodem Zwi-

schenschaalonraume aber spitz und blind endigt. Es ist wichtig diesen Raum zu konnen,

da er durch einen Einschnitt botrachtet, der Aorta ahnlich sioht und zu Missgriffeu bei

der Injoktion Veranlassung biotet.

So vorhielten sich die àussersten Verzweigungen des Seitenluckenraumes nach oben;

aber auch nach unten hin setzt er sich in die Substanz des Fusses fort. Seine Lage ist hier

unter don Bauchwandmuskeln, zwischen diesen und den Kriechmuskeln des Fusses; die

erstere Wand ist diinn, die letztere etwa 3 millim. dick, und eben so viol betragt etwa

die Dicko dos gefiillten schwammigen Fussraumes. Auch hier gestaltot sich, in dor Sub-

stanz dos Fusses und mitten im schwammigen Fussliickenraume lacunae pedis; i'
,

Taf. VIII, lig 2 und 3.), die Hohlung jederseits zu eiuem Là'ngskanalo, Fussarterio

(arteria pedis: i", Taf. VIII, fig-. 1.) der nach vorn bis unter das vordere Zwerchfell
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hinten aber nur bis in (las 5te Sechstel der Gesammtljinge des Fusses reicht. Beson-

dere Einmûndungen der Fussarterien in andere Gefiisse, fand ich nicbt, aber es scheint

mir dennoch als ergiesse jede Fussarterie ihren Inhalt, durch sehr seltene und hbchst

feine OefThungen zwischen den queren Stràngen der Bauchwandmuskeln hindurch, zuwei-

leii unniittelbar in die Eingeweidehohle; jedoch bin ich nicht vollkommen sicher dariiber,

ob es nicht Extravasatdurchbruehe meiner Injektionsmasse durch das Bauchfell waren.

Aile die bisher aufgefuhrten Rhume, standen untereinander in gewïssem Zusammcn-

hange; ausser diesen sind mir aber noch Kainilchen zu Gesichte gekommen, deren Zu-

sammenhang mit den iibrigen Gefassen oder Raumen mir nicht klar geworden. Nament-

lich Iasst sich crstens: in der Substanz der Mantelhiille , an ihrer unleren Randflàche da

wo dièse an ihrer Innenkante sich nach oben schlâgt um die kiemenrinne zu bilden, ein

Kanal, Randgefàss (vas marginale; e", Taf. VIII, fig. 1 und 2.) nachweisen, das ich

bei mehreren Exemplaren des Ch. tunicatus als vollig in sich geschlossenen Kanalring, im

gesammten Umkreise der Anheftungsflache des Thieres, verfolgen konnte; bei Ch. Stelleri

s-elan» es mir nur ihn vorn an dem Theile des Mantelrandes zu sehen der den Kopf

schiitzt.

Zweitens umgiebt ein kleiner bogiger Kanal (f , Taf. VIII, fig. 2.) das Maul von

vorne; er liegt zwischen dem Schliessnmskel des Maules und der Basis des, diesen um-

gebenden, Schleier.msatzes und scheint mir als vorderer Vereinigunsbogen der arteriae

branchiales angesehen werden zu miissen, da es mir ein Mal gelang, ihn von der art.

branch. ans, mit Injektionsmasse zu fûllen.

8i Die Bauchfellfalten, die Nieren und die Geschlechtsorgane. Es bleibt

uns noch die Beschreibung einer kleinen Nachlese die in der Eingeweidehiihle zu halten

ist. und dann schliesslich die des Eierslocksackes, iibrig. Fiirs Erste mbchte ich auf die

Falten des Bauchfelles aufmerksam machen, welche den Uebergang desselben von den

Eingeweidsàcken zur Bauchwand vermitteln; es sind dereh zwei : die vordere Bauch-

fellfalte {lig. periton. antic; ^', Taf. VI. fig. 2.) schlà'gt sich als querliegende Haut an

der unteren Flàche, von den am meisten nach vorn belegenen Sackabtheiluugen des Ma-

gens, hiniiber zur unteren Bauchwandung nahe hinter die Basis des vorderen Zwerchfel-

les. Die hintere Bauchfellfalte {lig. périt, postib.; g, Taf. VI, fig. 2.) geht, der vorderen

analog, als breite Haut die jederseits durch halbmondfôrmige Ausschnitte begrenzt wird,

vorn hinten belegenen Ffortnertheile des Magens zur Basis des hinteren Zwerchfelles.

Trotz aller angewandter Aufmerksamkeit konnte ich in diesen Bauchfellfalten keinen Ue-

bergang von (venbsen Gefiissen zur Bauchvvandung entdecken. Unter starken Vergrbsse-

rungen des Mikroscopes zeigten sich hloss Spuren von mit hiniiberstreichenden Muskel-

fasern

Das worauf ich ferner die vufmerksamkeit kiinftiger Beobachter lenken mochte, sind

drusige Organe von sehr hedeutendem Umfange, die ich Aieren (renés; N, Taf. VI,

lig 1), benannt habe.
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Sie waren bei allcn von mir untersuchten Chitonarten sehr ausgesprochen vorhan-

den und hatten immer dieselbc Erstreckung wie bei dem vorliegenden Ch. Stelleri. Dem
blossen Auge erscheinen sie als ein sehr breiter sammtartiger Ueberzug auf der glànzeu-

den Sehnenmasse der Bauchmuskeln, der nur die Mittelflache der unteren Bauchwand frei

làsst, die Seiten derselbea aber und einen Tbeil der Seitenvvand der Eingeweidehôhle , in

Hufeisenform derart iïberzieht, dass jeder Schenkel dièses Hufeisens, nahe hinter dem vor-

deren Zwerchfelle entspringeud, nach liintcn geht, und sicb mit seinem Genossen auf der

Vorderwand des hinteren Zwerchfelles zu einem geschlossenen Bogen vereinigt.

Die Lage dieser Drùsen ist iibrigens hinter dem Bauchfelle d. h. dicht au dessen àus-

serer, dem Seitenlùckenraume zugewandter, Flàche. Einzelne Verastelungen derselben schei-

nen sich mit ihren blinden Traubenenden in die schwammigen Seitenluckenraurne liinein zu

verkriechen; im Ganzen aber sind sie vollig flach und gleiclisam dem Bauchfelle aufge-

klebt. Die blinden Endausstiilpungen begrenzen den oberen und unteren Band dièses Driï-

senbandes, und fliessen einerseits von oben und andrerseits von unten lier, gegeneinander

in einen gemeinschaftlichen, hocbst diinnwandigen und die Mitte der Gesammtbreite der Driise

entlang laufenden Làngskanal zusammen, den ich nur stellenweise verfolgen, dessen Miin-

dung ich aber auf keine Weise entdecken konnte; jedenfalls mochte es ausgemacht sein,

dass Letztere am hinteren Zwerchfelle zu suchen ist. Die Zartheit der Wandungen und ihre

Nàhe zu den stets vorerst faulenden Gedàrmen setzt sie, bei Spirilusexemplaren, zu sehr

der Verderbniss aus, als dass es moglich gewesen wàre hieriiber ins Reine zu kommen.

Die durchbrochenen Oeffnungen, in der Haut welche die Verastelungen dieser Driise un-

tereinander verbindet, und die Zwischenràume zwischen den diinnen fadenformigen Haut-

fàltchen welche den einzelnen blinden Enden gleichsam als Aufhàngebander dienen (siehe

K, Taf. VII, fig. 5.), sind iibrigens keine VerbindungsofTnungen zwischen der Eingewei-

dehohle und den Seitenliickenraumen, sondern unter ihnen verlàuft, undurchbrochen, noch

eine besondere serose Gefâsshaut des Seitenliickenraumes ; man stellt letztere ùbrigens

beim Prapariren leichter am hinteren Kbrperende gesondert dar, als am vorderen. Injek-

tionen die vom Seitenraume aus in die Eingeweidehohle iiberfiihrten, ergaben sich immer

deutlich aïs Extravasate.

Wir haben schon friiher den Eierstock als einen vollig fur sich bestehenden Sack

des Baucbfelles kennen gelernt ; wir haben ferner, bei Gelegenheit der Beschreibung der

Aorta, gesehen dass wir die untere Wand der Aorta zugleich als eine Art Aufhangeband

des Eiersackes ansehen konnen, indem sich hier das Bauchfell der Leibeshohle sogestalt

auf den Eiersack hiniiberschlàgt, dass die untere Aortawand zugleich die oberste Wand
des Eierstockes vorstellt. Durchschneiden wir den Wulst den der Eierstock bildet, "in

querer Bichtung (siehe Taf. VII, fig. 2.), so sehen wir, wie die, aus der siebartig durch-

brochenen unteren Wandung der Aorta entspringenden, Eierstockge fasse frei in eine

Hohlung hineinragen in welcher sie sich fein und immer feiner dichotomisch veràstein.

bis endlich jede letzte dichotomische Kapillarbifurkation, eine der dreieckigen Hautzotten

Mémoires Se. naturelles. VI. |ft
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(iïlli inarinrum; E". Taf. VII, fig. 2 und k.) zwischen sich fasst, welche das ganze In-

nere der Eiersackwandungen l)csctzen. Dièse dreieckigen Ilautzotten entspringen, dicht ne-

ben einander gedrangt, mit breiter. Oasis von der Eiersackwandung; nian liât sie aïs eine

besondere Art von Faiten dieser Innenwandung anzuseben, in welche lalten aber dieje-

nigen Muskeifasern welclie noter demi Microscope in der Eiersackhùlle sicbtbar werden,

nicht hinuliergelien. Das spitze, in die Hohlung des Eiersackes frei hincinragende Ende

der Zotten wird, wie gesagt, jedesmal von einer Bifurkation eines Eicrstockkapillargefasses

zwiscbengefasst; dièse Bifurkation verlauft, jede Zottenfalte umrandend, zu deren Basis

binab, zeràstelt sich hier in Kapillargefasse und dièse verbinden sicb dann netzartig unter

einander aui' dor Wandung des Eiersackes selbst. Letzlere Anastomosen habe ich aber,

(wegen anbàngender Trùbung) nicht bei Chit. Stelleri sondern bei Chit. Pallasii gesehen,

dessen Eierstticke iibrigens vollkommen denselben Bau zeigen (siehe inein Beisevverk. Bd.

II. Molluskentafel Ch. Palasii). Die Zottenfalten entspringen im ganzen Uinfange des Ei-

ersackes mit Ausnahine des mittleren Theiles der obereu Wand, wo die Eierstockgefàsse

aus der Aorla hervortreleu, so wie aucb mit Ausnabme eines Striches von ein paar millim.

Breite jederseits neben der Aorta, wo die Eiersackwandung scblicht ist, bis die Zotten-

falten mit einer genau und scharf begrenzten Linie bcginuen (siehe E" Taf. VII, fig. 3.).

Der oben gegebenen Beschreibung gemass, ist es einleuchtend dass die Zottenfalten sich

in verscbiedene Gruppen zusammenthun, deren jede alleu Endverastelungen entspricht' die

von cinem bestimmten gegebenen Eierstockgefàsse ausgehen (siehe o, Taf. VII, fig. 2

und kX Die Eier des Thieres liegen zwischen den Zotten, au deren Basis.

Vor dem hinteren blinden Ende des Eierstockes gehen von seiner Unterwand zwei

schr diinnwandige Kanale, Eileiter {oviductus; E', Taf. VII, fig. 1; Taf. VI, fig. I.), je-

der schràge nach aussen und unten; sie liegen anfangs der Vorderllâche des Zwerchfelles

an, Ireten dann in den Zwerchfellraum hinein uni, vom Inhalte des schwammigen Zwerch-

fellluckenraumes umspiilt, zur Kiemenrinne zu gelangen. In diesem Endtheile i lires Verlau-

fes befinden sie sich dicht vor den in die Vorkammer sich begebenden Kiemenvenen und

Kiemenarterien, deren Bogen sie von hinten lier umfasst (s. E', Taf. VII, fig. I redits).

In die Kiemenrinne miindet jeder Eileiter auf seiner Seite, nachdem er sich stark verengt,

als kleine, kaum '

/2 millim. im Durchmesser haltende Oeffnung, etwa in der Entfernung

von 1 bis 2 millim. einwàrts von dem sechst- oder siebent- vorletzten Kiemenblatte.

So gestaltet fand ich den Eierstock bei zweien der von mir untersuchten Exemplare.

Das dritte, das iibrigens im Baue des Eierstockes vollkommen mit den anderen uberein-

stimmte, trug, statt der einfachen Eileiter, auf dem hinteren Ende des Eierstockes ein mâ'chti-

ges paariges Organ, Schleimdriise [gland, visci), das auf Taf. VII, fig. 1, S', in natiir-

liclier Grosse abgebildet worden. Dièse Schleimdriise liegt unter dem Beginne der Aorta und

aucb unter der Ilerzkammer wenn dièse ausgedehnt ist, doch trennt sie das zwischentretende

Zwerchfell von einander. Jederseits besteht sie aus drei Drùsenlappen deren mittelster den

Eileiter, in dem oben erlauterten Verlaufe, nach hinten abschickt. Die Oberflàchc der
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Schleimdriise sieht traubig-granulirt ans; auf don Durchschnitt ergâb sich dcr Inhalt als

aus einer schleimig viskosen, selbst bei den slàrksten Vergrbsserungen gestaltlosen Masse,

bestehend.

9) Die Ne rv en. Die Untersuchung der iibrigen Système batte es mir nicbt erlaubt

den Ncrven eine vorzugliche Aufmerksamkeit zu widmen und icb kann iiber dieselben

nur Folgendes, das gelegentlich mitgenommen wurde, angeben.

Auf dem sphincter oris intérims und den untern Enden der depressores faucium

anlici auf, ruht, hn vorderen Blutraume, der breite vordere grosse Nervenring (Collare;

a, fig. 6, Taf. IX ), ein flaches fast senkrecbt stebendes Band, das wir uns wahrscheinlicb

aïs aus zwci vorderen Nervenknoten (gauglia cérébralinJ zusammengeflossen, zu denken

haben. Eine grosse Menge in regelmàssigen Abstànden von einander entspringender

Nervenà'stchen, Lippennerven, (Nervi labiales, $, fig. 6, Taf. IX) geben vom unteren

Rande dièses Nervenringes ab, zu den Umgebungcn des Maules, indem sie in die Muskel-

massen des Kopfes bineindringen, und sich hier veriisteln. Diesen gegcnùber, entspringen

vom oberen Rande dièses Nervenringes eine Menge, den Lippennerven entsprechcnder,

Tastnerven, (nervi tactus; y, fig. 6, Taf. IX) welche unterbalb der ersten Scbaale zu

dem Vorderende der Mantelhùlle treten, und sich dort verasteln.

An den Seiten verschmà'lert sich der Nervenring in seinem Verlaufe nach hinten zu,

bis er jederseits am hinteren Rande der unteren Anheftung der seitlichen Kopfheber
(Levatores capitis latérales), zu einem ansehniichen hinteren Knoten (yanylion pedi-

branchialc; 5, fig. 6, Taf. IX), anschwillt. Aus diesem hinteren Knoten entspringen:

1) Die beiden Kiemennerven (Nervi brancliiales; t, fig. 6, Taf. IX), welche

gleichsam als Fortsetzung des vorderen grossen Nervenringes nach hinten gehen, in den

Seitenluckenraum eindringen, und hier, fortwahrend dicht der Kiemenarterie anliegend, bis

nach hinten verlaufen, und auch noch in der Gegend der letzten Kiemen von ansehnlicher

Starke sind. Wiihrend dieser Verlaufes geben sie regelmâssige Aestchen, Kiemenblatt-

nerven, (nervi lamellares; %\ fig. 6, Taf. IX), zu jedem Kiemenblatte und, diesen gegen-

iiber, kleine Aestchen fiir den Seitenluckenraum, ab.

2) Zweitens entsprint aus jedem hinteren Knoten ein Nervenast der neben der

vorderen Abtheilung des Saeculi faucium in die Eingeweidehbhle nach hinten dringt und

sich in der Niere zu verzweigen scheint indem er neben jedem Ende des bogigen Muskels

der dem vorderen Zwerchfelle zur Anheftung dient, sich in die. Tiefe begiebt, Nieren-

nerve, (Nervus reualis; i], fig. 6, Taf. IX j.

3) Geht ein Nervenast, Zungennerve (Nervus linaualis; i, fig. 6, Taf. IX), nach

hinten, den Seitwartszieher der Mundhbhle (Abductor cavi oris) entlang, zu dem

Grunde der Mundhohle, vor dem Durchbohrer vorbei . giebt hier kleine Aestchen ab,

verzweigt sich in der Zunge, und scheint sich mit seinem von der anderen Seite

entgegenkommenden Paare, zu verbinden.
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h) Steigt jederseits aus dem hinteren Knoten ein staiker Nervenast, Eingeweide-

n«rv (Nervus splanchnicus; x, fig. 6, Taf. IX) zwischen dem seitlichen Kopfheber und

der Mundhohlenwandung, Ietzterer fortwà'hrend dicht anlieg'end, in die Hohe und zugleich

etwas nach vorn ; zwischen der Anheftung der Tensores und Obliqui faucium steigt er hin-

durch in die Hohe und schwillt sogleich zu einem kleinen Nervenknoten , Rachenknoten

(ganglion faucium; X, fig-. 6, Taf. IX) an. Aus diesem kleinen Rachenknoten entspringen:

a) der Rachenbogen (arcus faucium; o, fig-. 6, Taf. IX) der als vorderer Verbindungs-

bogen quer von einem Rachenknoten zum andercn hiniiber fiihrt ; er giebt nach unten

zwei kleine paarige verzweigte Aestchen fiir die vordere Wand der Rachenhohle. b) der

Speicheldriïsenbogen (arcus salivalis; n, fig. 6, Taf. IX) der etwas hoher als der

vorige ânsteigend, ebenfalls zu entgegenkommenden Aesten der anderen Seite hiniïberfuhrt;

auf dem Ausfiïhrungsgange der Speicheldriise schwillt er zu einem sehr unbedeutenden

Knotchen an, welches nach oben einen kleinen INerven fiir die Speicheldriise abgiebt,

nach unten aber zwei convergirende Aestchen zum Rachenbogen abschickt. c) Der

Schlundnerv, (Neirus faucium; (>, fig. 6, Taf. IX); er steigt als stà'rkerer Nervenast

jederseits an der Wandung der Rachenhohle in die Hohe und giebt eine Menge rispenartig

verzweigter Aeste ab, welche sich in dieser Wandung vertheilen und auf der Mittellinie,

wo sie besonders zahlreich sind, zu anastomosieren scheinen. d) Der Reibplattenbogen

(arcus radulae; g, fig. 6, Taf. IX). Es ist der stàrkstc aus don Rachenknoten entsprin-

gende Ast, und er lâsst sich aïs die Fortsctzung des Eingeweidenerven ansehen. Er

entspricht, als hinterer Bogen, den so eben angefiibrten vorderen oberen ïNervenbogen,

und hat seinen Verlauf im Polsterraume, an der Innenseite der Gabclà'ste des Reib-

plattenkriimmers, vor dessen Gabelung er mit dem Genossen von der anderen Seite

her, in einem Bogen zusammenfliesst. Wàhrend dièses Vcrlaufes giebt er noch hinten

zwei ziemlich bedeutende Aeste ab, welche zwischen die, die Schlundblasen umspinnenden

Muskeln treten und sich dort verzweig;en, Schlundblasennerven (Neiri folliculorum;

t, fig. 6, Taf. IX). Aus dem Bogen selbst gehen zwei parallèle Nerven nach hinten ab

und begeben sich vor der Gabelung des Reibplattenkrummers in die Tiefe der Reibplat-

tenscheide : ich nenne sie die Magennerven (Nervi gastr ici; n, fig. 6, Taf. IX), da

sie, wie mir scheint, die Wurzeln dcrjenigen Nerven sind welche ich an einem anderen

Praparate auf der Wandung des Magens verfolgtc,

Dièse Letzteren (siehe «', fig. 2, Taf. V) traten paarig jederseits unter den hinteren

Abtheilungen der Schlundsacke hervor, verliefen hier von unten her dicht an dem

unteren Leberlappen, und zertheilten sich in verschiedene Aeste die sich auf der Ober-

flache der Magenhaut ausbreiteten. Man findet sie vorzugsweise auf der nach oben

schauenden Flàchc der Magenwandungen wo sie leicht an ibrer weisslichen undurch-

sichtigen Farbe und an den Knotchen zu erkennen sind zu denen sie von Zeit zu Zeit

anschwellen.
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Dcutiiii» (les ausciiiamlergesctzteii aiiatomisclicii Bcfiiiidcs.

Nachdem ich voranstehend die Untersuchungen iiber die Organisation meines Chit.

Stelleri in rein anatomischem Gange auseinandergesetzt und es gefiissentlich vermieden

habe, die objectiven Resultate durcb Erklarungen, welche immer den Reflex des subjectiven

Standpunktes an sich tragen, zu triiben, sey es mir jetzt erlaubt die gewonnenen Resul-

tate von dem Gesicbtspunkte aus zu beleucbten von dem ich sie aufgefasst. Damit soll

jedoch keincsweges gesagt seyn dass jenes die unwandelbaren Resultate, dièses der stets

sich àndernde Antbeil solch einer Abhandlung sey. Ich bin ùberzeugt dass eben so schr

meine anatomischen Untersuchungen durch einen Nachfolger dem mehr Exemplare oder

gar lebende Thiere zu Gebote stehen werden, ansehnlich verbessert werden miissen, als

es auch andrerseils feststeht dass die Grundlagen unserer vergleichend -anatomischen

Ansichten, feste Sliïtzpunkte in sich tragen, an welche das neu dargebotene Material sich

im Laufe aller kiinftiger Jahrhunderte anreihen muss. Material und Ansichtsweise miissen

aber jedes Mal getrennt werden um dem Nachfolger eine ungetriïbte kritische Einsicht in

das Fundament zu gestatteit; das er seinem neuen Baue zur Grundlage nehmen soll.

Verfolgen wir auch hier im Allgemeinen den bei der anatomischen Untersuchung

zu Grunde gelegten Gang und beginnen folglich mit den Kôrperbedeckungen.

Durch die, sich zusammenhà'ngend iiber den ganzen Rucken schlagende, Mantel-

bedeckung ist unser Chit, Stelleri strenge von allen ùbrigen vorhandenen Chitonen ge-

schieden, vielleicht jedoch mit Ausnahme des einzigen Chit. amiculatus Pall. Es ist aber

keine strenge gesondert dastehende Anomalie, sondera offenbar nur eine bis zum volligen

spurlosen Zusammenfliessen verstarkte Wucherung des Mantelrandes , und leitende Ueber-

gangsformen hiezu, kbnnen in Menge nachgewiesen werden. Hochst auffallend, und mir

bisher in der Thierreihe vollig unbekannt, sind die Biindel von Borsten in der Oberhaut,

welche nirgends hervortreten. Wir miissen sie offenbar als rudimentare Anlagen jener

Borsten und Haare betrachten , welche den Mantelrand eiuer ganzen Reihe Arten,

von den iibn'gen Gbitonen unterscheiden. Weder zur Bewaffnung, Bekleidung oder d. m.

tauglich, wiirden sie als vollig verfehlte Organisationsrudimente erscheinen, wenn nicht

das Vorkommen mikroscopischer, rings in Zellwandungen eingeschlossener, Borsten oder

Dornchen als eine bei den Chitonen allgemeine Bildungsweise der Oberhaut (durch die

vorliegende Arbeit) nachgewiesen wàre, was auf eine entwickelungsgeschichtliche oder

funktionelle Bedeutung hinweist, die sich einstweilen noch nicht errathen lasst. Wenn

der Bau des Mantels allein noch nicht geniigte, das vorliegende Thier als eine Unter-

gattung von den iibrigen Chitonen zu sondera, so reicht dazu schon die Eigenthumlichkeit

im Baue der Schaalen an und fur sich, vollkommen aus. Der Chit. Stelleri ist. die

einzige Species des ganzen Geschlechtes, deren Schaalen sich durch Ansatz um einen

centralen Nabel (umbo centralis) herum, bilden. Die (freilich nur unter dem Microscope
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sichtbaren) Ânwachsstreifen formiren sich in Gestalt von gewellten und gebuchteten

conccntrischon Ringlinien; die Zunahme des Wachsthumes geschiebt also ringsherum,

wâhrend bei allen iibrigen Chitonen bloss nacb vorn bin klammerfôrmige Scbichten beim

Wacbsthume angesetzt werden, mithin der Primordialtlieil der Entwiekelung d. h. der

Nabel, immer auf dem hinteren Rande selbst, anfsitzt (mticro s. umbo posticusj.

Betracbten wir uns jetzt das Verdauungssystem genauer. Es gikt bisber in der

Wissenscbaft der, in aile Lehrbiïcher ùbergegangene, Satz : «Magen, bei Gbiton einfach».

Dieser Ausspruch stiitzte sich auf die Forschungcn Cuvier's und Poli s. Meine vor-

liegend mitgetbeile Anatomie beweist dass dieser Sprnch keinesweges allgcmein giltig istj,

da der Chit. Stelleri einen hochst zusammengesetzten Magenbau bat, durch den er sogar

den zusammengesetzten Bau den Meckel bei Pleurophyllidiâ beschrieben, weit ûbertrifft.

Da mir wohlbekannt ist dass der Bau des Magens bei den Mollusken hàufîg unter ganz

nàbë verwandten Arten sebr variirt, so bin ich keinesweges gesonnen ein Uebersehen

Poli s und Cuvier's anzunehmen, glaube jedoch Ursacbe zu haben dafiir zn halten

dass ein mebr oder minder complicirter Bau des Magens vielleicht die vorwaltendere

Bildungsweise in der Cbitonenreihe ist ; wenigstens fand ich das auch bei meinem Chit.

Pallasii und bei Chit. tunicatus bestatigt. Ilm so mehr wird man mir aber hierin Recht

geben wènn man die Beschreibung und Abbildung des Gewahrsmannes fiir die Einfach-

heit, namlich Poli selbst, vcrgleicht : Die Analogie mit dem Baue des Magens meines

'Chit. Stelleri ist schlagcnd, Poli 's Deutung aber offenbar falsch indem er (Teslacea

utrïusqde Siciliae Taf. III , fig. 6 ) den Pfbrtnertheil a fiir den Dickdarm ansah. Das dem

Vorkommen bei Chit. Stelleri tiiuscbend ahnliche Vorbandenseyn des Zwolffingerdarmes

c, (aintèstihum perbrae gracilissimum!») giebt uns den festen Ausgangspunkt fiir dièse

Behauptung und es ist nicht daran zu zweifeln dass der von Poli untersuchte Chit.

cinerèUs L. (richtiger : Chiton Polii Philippi Enumeratio Malluscorum Siciliae I p. 106.)

auch einen sehr zusammengesetzten Magen besitzt, wië er bei allen Tangenfressern mehr

oder weniger zu erwarten ist *). In der Deutung der Mund - und Schiundhohle wird

wohl kein Widerspruch laut werden. Den Bliittermagen benannte ich so, da der sehr

zusammengesetztc Faltenbau deutlich auf eine bedeutende ^ iclitigkeit in funktioneller

Beziehung hinweist und wir mithin diesen, iibrigens fast bloss rohrigen Theil, nicht als

blossen Leitungskanal z. B. als Speiserohre, anzusehen befeChtigt sind. Er erinnert iibrigens

lebhaft an Cuvier's Befund bei Pleurobranchus (1. c. fig. 6.).

Der Uebergangstheil vom Pfiirtner zu den Gedàrmen erinnert so sehr in seiner ganzen

Steîlung und Konfiguration an den Zwolffingerdarm, dass selbst Jeder der gar keine

Zwischenformen und nur die Anatomie des Menschen aliein kennt, ihn als solchen

ânspréchen muss, und um so mehr da, hochst wahrscheinlich , sich an dieser Stellc

*) Dnterdessen hahe irli im Artikel Oscabrion des Dict.des Se. nat. l-ine 13 gei'unden dass auch Blain-

ville nur zusammcugesetzteu Magenbau bei den Chitonen actraf, woduich es um so wahrscheinlicher ja zur

Gevvissheit erhoben wird, dass der Magen bei den Chitonen immer zusammengesetzt ist.
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Ausfùhrungsgà'nge (1er hier an'iegenden Driise ergiessen, welche Letztere man dann

einstweilen mit glcichem Redite als besondere Abthcilung der Leber oder gar als Bauch-

spoicheldriise ansprechen mag, bis dièse Frage in Zukunft vor das, bierin allein kompe-

tente, Forum der Zoochemie gezogen worden seyn wird. Uebrigens kommt ein àhnlicher

Erguss einer besonderen Driise nacb Meckel (System der Vergl. Anat. Halle 1829, tom.

IV p. 192.) bei Dor. tnbevculata und verrucosa vor, feblt aber bei anderen Doris-Arten.

Der Zwblffingerdarm mochte dem Chitonengeschlechte, als characteristisches Organisations-

attribut, allgemein zukommen, da ich iiin, abgesehen von den im Uebrigen so bochst

verschieden gestalteten Chit. Slellcri und Chit. Polii, auch iiberdieses bei Chit. Pallasii

und Chit. tunicafus durch die Beobachtung nacbvveisen konnte.

Einiges Bedenken mag vielleiçbt die von mir sogenannte Zunge erregen. Ich wussle

diesen fleischigen, sehr gefàssreichèn, auch in seiner Form zungenahnlichen und von

bedeutenden Nervenzweigen umgebenen Stummel, nicht anders zu deuten. Ihre Lage in

der Mundhbhle berechtigt wohl auf eine Mitwirkung beim Herumwalzen des Futters in

diesen Hohlungen zu schliessen, so wie das Aniiegen des hinteren Schlundnervenringes

bald an die Function als Geschmacksorgan errinnert. Allerdings sind mir aber Analoga

hiezu, vbllig unbekannl. Jedenfalls wird man dennoch die Benennung «Zunge» hier weit

zweekmassiger angebracbt linden als es zeither der Fall war, da man den offenbar einzig

zum Zerkleinern des Futters bestimmten Zahnapparat besonderer Bildung, ein hochst

verbreitetes und den meisten Gasteropoden zukommendes Organ, mit diesem Namen belegte.

Selbst Troshel konnte sich in seiner hùbschen monographischen Arbeit iiber dièses

Organ (Wiegm. Arch. 1836, p. 258. dieser wenig passenden, obglcich in aile Sprachen

iibergegangenen, Benennung nicht eutledigen, indem er sich anfangs zwar des Ausdruckes:

«das was man bisher Zunge genannt bat» bediente, spàter aber sich dem allgemeinen

Gebrauche ergab. Dass aber auch Troschel sich nacb einem anderen ïheile umsahe der

diesem Ausdrucke entspriiche geht deutlich daraus hervor, dass er (1. c. p. 279.) bei

der Erklarung der Kupfertafeln den Ilautcylinder e in der Hbhlung der sogenannten

Zunge von Avion empirkorum «Zunge im engeren S inné» nannte. Dieser «Ilaut-

cylinder» entspricht aber dem, was ich bei meinem Chiton, die Kreisscheibe der Reib-

platte genannt habe und ist ein Theil der friiher sogenannten Zunge d. h. des Zahn-
apparates selbst. Daher kann ich nicht damit iibereinstimmen, diesen Theil oder etwa

den spatelformigen Polsteranhangsel des Chit. Stelleri, der bloss hiiutig ist, als Zunge im

engeren Sinne anzusehen ; zumal nach Entdeckung jenes Organes das ich Zunge genannt

habe. So eben, vor Schlusse dieser Abbandlung, langt die Arbeit von Lebert iiber die

Mundorgane einiger Gasteropoden (Wiill. Archiv IS'iG, p. ^35.) an. Ausser genauen

selbststandigen auch das Histologische beriicksichtigenden Untersuchungen, welche durch

Umfassen der Haliolis und sogar Patella sehr nahe an die Chitonen heranstreifen, fimlel

man hier eine grundliche historische Uebersicht der Leistungen iiber die Mundorgane der

Wollusken. Lebert entzieht sich demi auch der falsch angewandten Benennung Zunge,
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fiihrt aber leider ganz ohne Noth sechs nene Namen dafiir ein (Reibplatte, Hakenplatte,

Hakensaite, Hakenmembran, Hakcnchorde und Reibmembran). Die Terminologie habe ich,

wie aus dem anatomischen Theile der Arbeit erhellt, zu vereinfachen gesucht. Den schon

von Troschel angewandten Ausdruck «Platten» konnte ich wegen der oft saulenfbrimgen

Form der Zahne nicbt beibehalten. Die Reibplatte der Cbitonen wurde schon von Poli

(1. c. Taf III, fig. 9.) als eine Art Prachtfigur gegeben
;

gleichfalls auch in der Expédition

de l'Egypte PI. III, fig. 5, 7. Beide Ansichten geben mir, in Verbindung mit meinen

Untersuchungen bei den mir zu Gebote stehenden Arten, die Ueberzeugung, dass es

manche Schwierigkeiten haben mochte, obgleich nichl unmoglich ware die Arten an der

Reibplatte zu unterscheiden. Fur die verschiedenen Geschlechter bleiben die Reibplatten,

und darin stimme ich vollkommen Troschel bei, sehr bezeichnend ; zu Art-Kcnnzeichen

jedoch, mochten wir sie vielleicbt hbchstens nur als Nothbehelf in der Palàontologie

benutzen kbnnen.

Die Reibplatte ist ein Apparat von Schlundzàhnen wie wir solche unter den verschie-

densten Gestalten in der gesammten Thierreihe, von den Wirbelthieren herab gerechnet,

antreffen. Den Gasteropoden eigenthiimlich ist der iVIechanismus der dem Ausstiilpen

der Reibplatte zur Mundhbhle hinaus und dem Abraspeln der Nahrungsstoffe durch eine

Art leckender Dewegung, vorsteht.

Osier (Philos. Transact. Part. II, 1832, p. 497.) stellt die Cbitonen mit vollem

Redite zu derjenigen Abtheilung der Mollusken welche die Nahrung abreissen. Dennoch

gelangen oft grbssere Stiicke von Tangen, die sich an die Zahne hangen, unzerkleinert in

den Magen', so dass ich bei Chit. Slelleri mitunter selbst */
4 lange Tang-faden im

Magen antraf. Haufig findet man angegeben dass die Reibhaut der Reibplatte, musku-

los sey. Dièses ist falsch und Lebert bat sie mit besserem Rechtc und nach Poli s

Vorgange , knorpelig genannt.

Wir kommen jetzt zur Betrachtung der Speicheldrusen. Wahrend Speicbeldriisen

bei allen iibrigen Gasteropoden haufig und allgeniein nachgewiesen wurdeji, konnten

weder Poli noch Cu'vier solche bei den Chitonen auffinden. Meckel (Syst. der Vergl.

Anat. Halle 1829, t-me IV, p. 171.) der sehr geneigt war die Gegenwart von Speicbel-

driisen als ein allgemeines Organisationsgesetz bei den Gasteropoden anzunehmen, ver-

muthete daher, dass sie bei der alleinigen Ausnabme, den Chitonen niimlich, iibersehen

waren und arbeitete (1. cit. p. 177.) Poli und Cuvier nach, dennoch aber ohne grbs-

seren Erfolg, so dass es nunmehr als vbllig begriindet erschien dass diesem Geschlechte

der Gasteropoden, als einer Ausnahme aus dem Gesetze der ganzen Familie, die Speichel-

driisen abzusprechen seyen. Diesen Ausspruch unterstiilzte die Beobacbtung, dass die in

ihrer Organisation zunachst stehenden Patellen, Speicbeldriisen bloss rudimentar besitzen;

es ging daher auch die Ueberzeugung Meckels in aile Werke und Lehrbucher iiber.

Gleich wie bei Chit. Stelleri habe ich die Speicheldrusen bei allen von mir unter-

suchten Chitonen entdeckt, wodurch es mithin keinem Zweifel mehr unterliegt dass das
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Gesetz des Vorhandenscyn's von Speicheldriïsen bei don Gastéropodes ein ausnalimsloses

ist. Pflichtgemàss weise ich hier darauf hin, dass schon Blain ville im Artikel Oscabrion

des XlII-ten Bandes des Dict. ci. se. nat., des Vorkommens von Speicheldriisen erwahnte.

Da er aber ihren b'au sowohl aïs ihre Lage nicht genauer bezeichnete, auch die An»abe

durch keine Abbildungen verdeutlicht wurde, bat man sein Zeugniss, dem Poli's, Cu-
vier's und Meckel's g-egeniiber, verworfen.

Eben so allgemein wie die Speicheldriisen, sind nach meinen Untersuchungen die

durch mich bei den Chitonen entdeckten Schlundsàcke. Es ist hochst auffallend dass

dièse Organe bisher vbllig iibersehen vvorden sind, da sie sowohl durch ihre Lage, Ge-

stalt und Grosse, als auch nauientlich durch ihre eigenthiimliche Nicrenfarbe leicht in die

Augen fallen. Wahrscheinlich vervvechselte man sie mit Anhàngen des Darmkanales;

61a in vil le, wie es scheint, mit dem vorderen Leberlappen. Cuvier iibersahe sie volli«

obgleich Poli's Wortc : (1. c. p. 6, fig. 13 c. e.) «corpuscula bina veluti glandulosa

«ovato-oblonga, coloris iiridescentis, membrana tenuissima obtecta , super guam vascula

«exilissiina perreptare eonspiciuntur. Eorum compages firma, aeinosa viridacean ge»en-

wà'rtig', nach meinen Erlauterungen , nicht im geringsten daran zvveifeln lassen, dass Poli

die von mir Schlundsàcke genannten Organe, gesehen habe. Er war jedoch der

Einzige, und da es ihm nicht gelang Einsicht in ihren Pau, Zusammenhang und in ihre

Natur zu gewinnen, so blieb die von mir hier ausgeschriebene Stelle ganz ohne weitere

6eriicksichtigung. Was Poli fiir ein Gefàssnetz hielt, das sich iiber die Oberflàche ver-

theile , waren zweifelsohne die durchschimmemden Fachwa'nde der inneren Hohlung-.

Das allgemeine Vorkommen der Schlundsàcke bei den Chitonen, der g-anz besondere

Gefàssreichtum und Constructions-Aufwand derselben, und endlich ihre Stellung unter den

Verdauungsorganen , weisen darauf hin dass sie eine wichtige Polie bei dem Verdauungs-

geschafte spielen miissen. Die quere Furche im Grunde der Schlundhbhle ist als leitende

Binne fiir ihren Saft anzusehen, der durch die Schlundsackbffnungen entleert wird ; der

Schwere folgend muss sich dann ferner der Saft der Schlundsàcke vorzugsvveise in der

Làngsrinne die in der Mitte des Grundes vom Schlunde gelegen ist, bis zwischen die

Polster hinziehen und sich hier unmittelbar iiber die, durch den Zahnapparat zerkleinerten^

SNahrungsstoffe ergiessen.

Der in dem anatomischen Theile dieser Abhandlung erlàuterte mikroskopische Pau

der fàrbenden Schichte ist nicht minder merkwiirdig, doch weiss ich auch fiir diesen

weiter keine Analoga zu linden. Peachtenswerth und die VYichtigkeit dieser Schlundsàcke

in das gehorige Licht stellend, ist aber jedenfalls, dass ihr 6au dem der hochst begiin-

stigten Eierstbcke am nàchsten kommt. Nicht die geringsten Nahrungsiiberreste fand ich

in ihnen ; trotz der Grosse des Lumens der Schlundsackbffnungen scheint also hier, g-leich

wie bei den bedeutend grossen Lebergangmiindungen , eine unbekannte Vorrichtung

(Klappen lassen sich nicht auflinden) den Eintritt fremder Kbrper von aussen, vbllig zu

behindern. Um so weniger wàre der Ansicht Raum zu g-eben, als seyen es einfache
M'-inoires Se. naturelles. VI. j û



116 M 1 D D / N D R F F.

Ausweitungen oder Magentaschen ; hiegegen sprache auch schon auf den ersten Blick die

vollkommene Symmetrie dieser Thei'.e. Die Schlundsàcke sind offenbar ganz eigenthùm-

liche Driïscn, welche beim Verdauungsprozesse eine wichtige, in Zukunft mit Beibiilfe

der Chemie genauer zu ermittelnde, Roîle spielen und zweifelsohne waltet eine besondere

Beziebung des von ihnen ausgesoadcrtcn Saftes^zu der schleiraigen Natur der Meeres-

algen, ob.

Weder Poli noeh Cuvier vermochten die Mundungen der Lebergà'nge nachzuweisen,

aber Blain ville hat sie gesehen. Meine Arbeit vveist sie ausfùhrlich nacb und zwar

sind die Mundungen, wie man sieht, auf einen ziemlich begrenzten Raum zusammengehàuft,

was bei der grossen Ausdehnung der Magen nicht zu erwarten stand, weil in diesem

Falle die Regel auch einen vielfach vertheilten Erguss der Galle mit sich bringt : Ich

erinnere z. B. an die G bis 8 Paare von Lebergàngen in der gesammten Lange des Magens

von Diphyllidia etc.

Ein Paar bisher ebenfalls bei den Chitonen vbllig ubersehener Driisen habe ich unter

dem Namen der Nieren nachgewiesen. Dièse Bezeicbnung ist eine eiustweilen noch ganz

unbegrundcte, obgleicb nicht ohne Wahrscheinlichkeit. Dire sehr grosse Ausdehnung iiber

den ganzen Kbrper hin und die unverkennbare innige Beziebung zum Venensysteme, weisen

auf eine wichtige Functionsverrichtung hin, deren Natur erst an frischen Exemplaren

nachzuweisen seyn wird.

Was die Bevvegunsorgane anbelangt, so ist der Fuss ganz in derselben Weise orga-

nisirt und wirksam, wie bei allen Gasteropoden. Durch Konhaktion des Fusses und des

Mantelrandes allein, konnte die diesen Thieren eigene Zusammenkugelung bewirkt werden;

wir finden aber zu diesem Bebufe uberdieses, als eine ganz besondere Verstarkung, die gé-

ra den queren und schrâ'gen Schaalenmuskeln, den Chitonen boigefiigt. Die einzelnen

Schaaîen schieben sich bei der Zusammenkugelung mehr aus einander und zwar in der

Weise dass das Schild eine gewôlbtere Form anuimmt; am meisteu werden hiebei zwei-

felsobne die Endschaalen betheiligt, wàhrend die mittleren, ibrer Grosse wegen, sich nur

wenig verschieben , obgleicb dabei dennoch ihre hinteren Fliigel stark vom Mantel ge-

presst werden, so dass di<'sen gewaltsamen Kugelungen allein, schon die haufigen Brii-

che der hinteren Flugelfortsàtze (articuli postici) zugeschrieben werden konnen.

Von ganz besonders zusammengesetztem Baue sind aber, wie wir gesehen haben,

die Muskeln welche dem Abraspeln der INahrungsmittel und deren Aufnahme durch den

Schlund in den Magen, vorstehen. Aus den erlauterten anatomischen Einzelnheiten und aus

den von mir gegebenen Beuennungen der einzelnen Muskeln ergiebt sich von sclbst die

antagonistische Y\ irkungsweise der: vorderen und hinteren Schlundheber, gegen die Schlund-

senker; der kurzen Reibplattenheber, gegen die Reibplattensenker; die Wirkungsweise des

Riickziehers und Seitwartsziehers der Mundhbhle und die des Reibplattenvorziehers der in

veiner Wirkung des Hervorstreckens der Reibplatte, durch den Reibplattensenker unterstiitzt

wird. Vor allen iibrigen Muskeln miissen aber die in der vorderen Abtheilung des Schlund-
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blutraumes befindlichen, bei der Aufnabmc von Nahrungsmitteln in Thàtigkeit sein. Es

ist klar, dass wenn der Kopf durch die Zusaminenziehung der beiden kraftigen seitli-

chen Kopfheber (Levalores capitis latérales) so viel als mbglich in die Eingeweidehbh-

lung des Tbieres hineingezogen worden, die Muhdhbhle, durch die Wirkung der vorde-

ren Sclilundsenker bei gleichzeitiger Erscblaffung der Ausdehner des Racheneinganges und

der Mundmuskeln, zum Maule binaus iiber die Speise hiniiber gestiilpt werden kann,

worauf dann das Abraspeln, vermittelst der Reibplatte, in Gang gesetzt wird. Ich glaube

den Mechanismus richtig verstanden zu baben wenn ich voraussetze, dass der Reibplat-

tenkriimmer eine besonders wichtige Rolle beim Abraspeln der Nahrung versieht. Den

Ausdehnern des Racheneinganges ( Teasores faucium) gerade entgegen, wirken die sehra-

gen Racbenbeber, welche den Racheneingang zwar etwas heben, zugleich aber hauptsâch-

lich zuschniiren. Es scheint mir walirscheinliclh dass der Nerveniïnghalter (suspensor ee-

rebri) zur Aufgabe habe, durch seine Kontraktionen den Nervenring dem Drucke der, in

die Mundbohle aufgenommenen, Nahrungsmittel zu entziehen, indeni er diesen Theil der

Mundhbhle als Faite nach vorn gegen das Schild anzieht.

Ein ganz neues physiologischen Bewegungsprincip tritt uns in Gestalt der Bewe-

gungsblasen und ihrer Muskeln, entgegen. Sie baben wie es scheint zur lîestimrnung, die

Reibplatte, wenn sie durch die oben aufgefiihrten Muskeln gegen das Futter hervorgezo-

gen wird, so auseinander zu biegen, dass die Hakenziibne mit ihren klauenfbrmigen En-

den nach aussen schauen und die Rinne zwischen ihnen sich entfaltet; sie biiden die elas-

tisch-anschwellende Polsterunterlage fur den thatigen Theil der Reibplatte.

Die queren Bewegungsblasenmuskeln vermehren durch ihre Wirkung offenbar die Di-

vergeuz der binteren Enden der Bewegungsblasen und sind somit , abgesehen von di-

rekter Annaherung und Entfernung, Antagonisten der Bewegungsblaseunàherer. Hierin

wirken sie in derselben Weise wie die Ab- und Anzieher der Bewegungsblasen. Durch

die Bewegungsblasenspanuer wird der fliissige Inhalt vorzugsweise nach vorn getrieben,

und hier die Spannung und Kugehmg verniehrt. Sehr augenscheinlich ist es, wie auch

ausser den Bewegungsblasen aile iibrigen Schlundmuskeln eine ganz besondere Beziehung

zur Kreisscheibe des Zahnapparates haben, und sich iiberall in ihrer Umgebung festsetzen.

Cuvier iibergeht die Beschrcibung der Bewegunsapparate vollig, indem er auf Po-

li's ausfiihiliche Darstellung verweist. Poli selbst hat aber, wie es bei Vergîeichung

seiner Angaben mit den meinigen hei'vorgeht, sehr irrigc Begriffe von der Wirkungsweise

dieser Muskeln gehabt, da er sie aus ihrem Zusammenhange gerissen batte; iibngens giebt

er so gut wie gar keinen "Text, sondern verweist auf die Zeichnung die keine Einsichl,

oder vielmehr eine ganz falsche, gewiihrt. Der Bewegungsblasen erwâhnt Poli gar nicbt,

ohne Zweifel weil er weder ihre IXatur erkennen, noch ihren Zusammenhang entwirren

konntc. Dem hbchst genauen Zcicbner Poli s waren sie aber nicht entgangen und wir

finden sie ganz deutlich (1. c. ïaf. III, fig. 15, ce.) mitten aus dem Muskelgewirre her-

vorguckend, abgebildet. Vielleicht ist hieher das zu bezieben was Blain ville (1. c. p.
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526.) ««ne lame Subcartilagineuse, plie'e sur elle même et formant de chaque côté comme

une espèce de mâchoire» nennt. Seine Angabe ist zu undeutlich als dass niau sich hier-

iiber Gewissheit verschaffen konnte. Dièse YYinke, und moine Erfahrung dass «ich sie bei

allen vou mir untersnchten Chitonenspecies angetroffen habe , berechtigt mich , die Bewe-

gungsblasen als eine Form von Bewegungsorgàùen zu bctracbten die sicber déni ganzen

Geschlcchte Chiton und vielleicht aucb sogar einem Theile der iibrigen Gasteropoden ge-

mein ist, uanientlich vielleicbt allen die mit einer Reibplatte bcwaffnet sind. Auf dièse

letztere Idée bracbten mich urspriïnglich verschiedene Stellen der oben angezogenen Ab-

handlung Troschels, z. B. p. 272, 1. c, wo er davon spricbt dass bei Palud. vmpara

und anderen, sich binteu in der Mundmasse «zwei starke kugelige Muskelmassen fîuden,

welche mit Haut iiberzogcn waren, und zwischen denen die Zunge (Reibplatte) liège.»

Da ich mir keinen rechten Begriff von kugelige n Muskelmassen machen konnte, so ver-

muthete ich, die bcdeutende Kleinheit der Theile, habe Troschcl verhindert in den

beschriebenen Masses, wirkliche Bewegunsblascn so wie ich sie aufgeklàrt, zu erkennen.

Indem wir jetzt zu der Betrachtung des Gefasssvstemes schreiten, greifen wir in eine

Frage der Tagesliteratur hinein, welche die Thatigkeit unserer besten Forscher in An-

spruch ninmit. Auch in diesem Felde haben meine, freilich lcider durcb die Mangelhaftig-

keit der Spiritusexemplare behinderten, Untersuchungen am Ch. Stellcri, die Thatsachen

in ein ganz anderes Licht gestellt als es bisher die Angaben l'oli^s gewahrten, selbst in

der betràchtliçhen Erweiterung die sie durcb Cuvier erfuhren. Blain ville forderte die

kenntniss des Gefasssvstemes durch seine Arbeiten nirgends iiber die Grenzcn von Cu-

yier
J

s Vorarbeit hinaus. Die von Cuvier enldeckte doppeltè iMiindung der Vorkammern

in die Herzkammer bestatigt sich, wie man sieht, auf das Vollstandigste, auch fand ich

dasselbe Veihalten bei allen iibrigen von mir untersuchten Chitonen.

Meckels Angabe aber (1. c. tme V, p. 116.) die er aus den von ihm angefertigten

Praparaten folgern zu diirfen glaubte, so wie auch Feider (1. c. p. 10.) der aus Polis

Abbildungen dasselbe schloss, dass nàmlich auch bei den Chitonen die Herzkammer vom

Mastdarme durchbobrt sei, v>ird durch meine Untersuchungen ganz zuriickgewiesen. Es

bestatigt sich durch meine Untersuchungen, der freie Erguss des Blutes aus den Liicken-

ràumen in die Bauchhbble, welchen Milne Edwards und Valenciennes {Extrait des

Comptes rendus tme XX, Mari 17, p. k.) in ihrem Berichte an die Akademie zu Paris,

als ein allgemeines Attribut der Molluskenj vertreten haben, vollkommen. In der summa-

rischen Aufzàhlung der Geschlechter an denen sie sich hievon durch Uebertritt der Masse

(bei Injection en) in die Eingeweidhohle iiberzeugt haben, fiihren sie auch schon

die Geschlechter Chiton ( Oscabrion) und ein neu aufgcstelltes selir nahe steliendes, Ge-

schlecht: Oscabrine, auf.

Rekapituliren wir hier das was meine Untersuchungen iiber das Gefâsssystcm des

Ch. Stelleri ergeben, so kommen wir auf folgende Hauptdata zuriick : lui Gefa'sssysteme

besteht bei den Chitonen eine mcrkwurdige Svmmetrie zwischen dem vorderen und hin-
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teren Ende. Gleich wie das hinterste Ende des Raumes der Leibcshohle, das Herz enthal-

tend, durch das hintere Zwerchfell von der eigcntlichen Eingeweidehohle getrennt wird,

scheidet sich auch das vorderste Ende der Leibcshohle, durch das vordere Zwerchfell, als

ein gTOSser Behalter arteriellen Blutes, ab. Wenn gleich die motorische Kraft in diesem

vorderen Behalter (Schlundblutraume) bedeutend in den Hintergrund tritt, da die Wandun-

gen des vorderen Zwerchfelles (hier der Stellvertreter der Muskelwande eines wahren Herzens)

nur schwache Muskelfasern enthalten, so liegt andrerseits die Analogie der Schlundmus-

keln mit den sehr kontraktilen Irabeculae carneae des wirklichen Herzens, recht nahe.

Der Unterschied in der Fortbewegungsweise des Blutes charakterisirt sich wohl am rich-

tigsten so: hiuten ist die Bewegung eine unregelmassig-rhytmische, die Richtung der Pro-

pulsion eine gauz bestimmte; wâbrend vorn die Fortbewegung in viel hoherem Grade ab-

hângig von den zufa'lligen Functionsverrichtungen der Mund- und Schlundhohle ist, und

das ausfliessende Blut ebenfalls ganz unregelmàssig bald den Weg der Leberdarm-Ar-

terie bald den des schwammigen Seitenliickenraumes einschlagt. Dièse Unterschcidungen

sind aber durch so vage Grenzen von einander geschieden, dass wir hierin keinesweges

irgend einen Gruud zur Zuriickweisung meiuer Ansicht suchen diirfen. Ist es doch aus-

gemacht, dass die verschiedenen Kërperbewegungen, grossen Thciles, die Hiiufigkeit oder

Selteuheit der Hcrzschlage bei den Mollusken bedingen, wie es sich eigentlich auch, in

Folge der hbchst ausgedehnten Lùckenràume und des freien Blutergusses in die Bauch-

hohle, von selbst versteht

Uebrigens uinspiilt hier das Blut, in tà'uschender Analogie, unmittelbar den Beginn

des Darmkanales, gleich wie bei den Acephalen der Mastdarm vom Herzblute umspiilt

wirdj und gleich wie auch beiin Chiton wie bei den anderen Gasteropoden , die bisher

noch rathselhafte innige Beziehung zwischen Herz und Mastdarm, unverkennbar ist.

Welcher Natur dièse Beziehung sei, liess sich bis jetztj vom physiologischen Standpunkte

betrachtet, noch nicht feststellen; am wahrscheinlichsten mochte man wohl, scheint mir,

auf der rechten Spur sein, wenn man annimmt dass sich die schon im Allgemeinen un-

verkennbare und ha'ufîg beriihrte respiratorische Function des Darmkanales zu einem be-

deutend hoheren Grade im IMastdarme steigert, wozu des Letzteren unmittclbare Oeffuung ins

VYasser, die Hand bietet. Hiezufolge gewiinne der Schlundblutraum, eine wahrscheinlich

bei den Mollusken sehr allgemein verbreitete Einrichtung , in noch weit hoherem Grade

dieselbe Bedeutung, wie denn hier zugleich mit der Nahrung fortwahrend auch frisches

sauerstoffreiches VN'asser in die Mund- und Schlundhohle aufgenommen wird.

Indem ich hiemit von physiologischem Standpunkte aus, van Beneden's Annahme

einer respiratorischen Function des Darmkanales vollstandig beipflichte, bin ich anatomisch,

bei der Zergliederung des Ch. Stelleri keinesweges zu Besultaten gelangt, welche es mir

erlauben mochten der Ansicht dièses beriihmten Forschers ûber die Art wie dièse Func-

tion ins Werk gesetzt wird, beizustimmen, und zwar uni so mehr, aïs selbst die durch
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van Beneden angefiihrten Beweisgriinde , mir andere Folgerungen in sich zu enthalten

scheinen.

Van Beneden batte, wie er selbst es offen gesteht (Bulletin de l'Académie de

Bruxelles 1845, /, p. kkd.), urspriinglich unter dem von ihm adbptirten INamen: système

gaslro-vasculaire ,
geradezu eine directe Verbindung zwischen der Darmhbhle und den

blutfiibrenden Kanalen verstanden. Die neuesten Wendungcn der Frage des Phlebenteris-

mus von Qautrefages liessen ihn jedoch dieser Ànsicht bald entsagen ; dennoch aber

will Beneden auch jetzt unter «système gastro-iasculaire» keinesweges die von Quatre-

fages zuerst aufgedeckte Eigenthiiuilichkeit blindsackartiger, ans dem Darrnkanale her-

vorgetriebener Kanâle verstehen, welche offenbar die Vermehrung der Kontaktilache des

Darminhaltes mit den Organen der Hautrespiration zum "Zwecke haben, mbge nun Qua-

trefages oder sein Opponent Souleyet in dem gegenwartig der Pariscr Akademie vor-

liegendenden Streite gewinnen, der meiner Ueberzeugung nach keinesweges die Haupt-

fragen der ueuen Entdeckung, sondern Spezialitaten betrifft.

Beneden's neuester Àusspruch erklà'rt sich fur Folgendes: das Blut der Mollusken

sei weder Blut noch Chylus, sondern ein «gewà'sserter Saft» indem (p. 496.) direkte

Verbindungen zwischen dem Inhalte der Blutgefasse und dem Wasser bestiinden in wel-

chem die Mollusken sich aufhalten ; die Vermittelung dieser Verbindung gescbahe durch

ein System von GeHissen das Beneden schliesslich unter dem Namen système gaslrovas-

culaire, anerkannt wissen will. Es ist ersichtlich, dass Beneden mithin die neuerlich von

Milne - Edwards und Valenciennes als. allgemein fiir aile Mollusken gellenil gè-

machte Thatsache, eines unvollstaiidigen, d. h. theilweise in abgegrenzten Gefâssen, theil-

weise in Liickeuraumen vor sich gehenden Kreislaufcs (Circulation semivasculaire et semila-

cunairej, als wahrhaften Erguss des Blutes in die Substanz der Gewebe selbst ansieht,

und dièse Thatsache mit Delle-Chiaje's wasserfiihiendem Gefasssysteme in Verbindung

bringt.

Beneden beruft sich darauf, dass Aplysien, die er in ungewechseltem Wasser ab-

sterben liess, sich nach dem Tode in ihrem Inneren bis zum Bersten mit Wasser anfiill-

ten. Durch einen Einschnitt in die Kiemenarterie entleerte sich nun dièses Wasser, das

in der Bauchhbhle seinen Sitz gehabt batte, auf ausscrlicb angebrachten Druck vollstàn-

dig und in raschem Strahle.

Auch die in schlechterem Spiritus gehaltenen Exemplare des Chit. Stelleri zeig-

ten ganz dieselbe Erscheinung. Dass ein Einschnitt in die Kiemenarterie schnellen Ab-

lluss des Wassers aus der Bauchhiihle mit sich bringen musste, ergab sich aus der durch

mich anatomisch nacbgewiesenen direkten Verbindung zwischen den in Bede stehenden

Aushbhlungen, von selbst, ja dièses ist bei jedem beliebigen Mollusk unumgauglich, in

Folge der von Milne-Edwards und Valenciennes nacbgewiesenen Allgemeinheit eines

unvollstandigen Kreislaufes. Einen Beweis fiir direkte Verbindung zwischen der Bauch-

hbhle und dem das Thier ausserlich umgebenden Wasser finde ich aber in der angefiihr-
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ten Beobachtung an sich eben so wenig, aïs ich dasselbe bei ersâuften Sàugethieren vor-

ausselzte, wenn ich in ihrer Bauchhbhle Yasser vorfinde. Auch scbrieb ja Benetlen

selbst, (1. c, p. 11k.) Aehnliches f.-iiher der Endosmose zu.

Kehren wir uach diesem Abschweife wieder zu der Betrachtung des Gefàsssystemes,

wie ich dasselbe bei meinem Chiton gefunden, zuriick. Das Blut gelangt, durch die Kie-

menvene, aus den Kiemen gereinigt in das Ilerz. Da es uumoglich ist dass nur die ge-

ringste Menge Blutes anders als aus der Kiemenvene ins Ilerz, in. die Kiemenvene aber

anders, als nach Durchgange durch das Kapillarnetz der Kiemenblà'tter gelange, so ist

mithin die Einrichtung der Lungenzhkulation an sich, eine vollkommene. Das Ilerz selbst

pflanzt jedoch durch seine Tkàtigkeit das Prinzip eines vbllstândigen Kreislaufes, nur al-

leiu bis auf die wichtigsten einen besonderen Aufwand verlangenden Organe der Oekono-

mie der Ckitonen, fort d. h. auf den Eierstock und die Bildungsorgane der Schaalen. Der

ganze ùbrige Theil des Kreislaufes , vom Schlundblutraume angefangen bis in die Kie-

menblattchen hinein, ist ein unvollkouimener und wir kbnnen uns, wie schon oben ange-

deutet, das Aortenherz aïs aus zwei .von einandergeriickten ïheilen bestehend denken,

deren hinterster den Kiemen zunachst verwandter, (durch besondere Aeste der Aorta) den

Eierstbcken und Schaalen das erfrischte Blut in rhytmischen Kontraktionen zufùhrt,

wàhrend andrerseits ailes dasjenige Blut das hiezu nicht verbraucht werden kann, sich

durch die Aorta in den zweiten Theil des Herzens, d. h. in den (vom gelegenen) Schlund-

blutraum ergiesst. Die Hbhlung des Schlundblutraumes darf, in Ansehung ihrer Wcite

und der Kontraktionen und Baumverengungen, — selbstthàtig durch Bewegung des vor-

deren Zwerchfelles und der verschiedenen Schlundmuskeln , passiv durch Fiillung und

Ausdehnung der Mund - und Schlundhbhle vermittelst aufgenommener Nahrung, — als eine

zweite Halfte des Aortenherzens und das als Centrum fiir die nun folgende unregelmassig-

unrhytmische Fortbewegung des Blutes in einem unvollstàudigen Kreislaufe , angesehen

werden. Aus diesem Schlundblutraume ergiesst sich nà'mlich das Blut, geringeren Anthei-

les in die Leberdarm-Arterie um den Inhalt des ganzen Eingeweidesackes zu versorgcn,

grbsstentheils aber unmittelbar in die schwammigen Seitenliickenraume. In der Leberdarm-

Arterie die kanalartig und sich fortwahrend ^dichotomisch verà'stelud, fortliiuft, muss die

Wirkuug der rbytmischen Herzkontractionen noch einigermassen, wenn gleich in hohem

Grade gesehmâlert, sich kund geben; vbllig verlieren muss sie sich aber in den schwam-

migen Seitenliickenraumen deren unbegreuzle, den ganzen Kbrper umfassende Hbhluugen,

dem Blute die erlangte Propulsionsrichtung ja die Propulsion selbst vbllig nehmen muss, und

deren Muskelwànde welche in ihrer Thatigkeit durch die geringste Kbrperbewegung be-

dingt werden, nach allen Bichtungen hin dem Blute neue Bewegungsrichtungen und neue

Bewegungskrâfte mittheilen miissen.

Es liegl allerdings sehr nahe, dem Blute der schwammigen Liickenraume, wie es

allgemein geschehen, venbse Natur zuzuscbreiben, namentlich wenn wir naher erwàgen

dass es gerade aus dieseu den Kiemenblàttern behufs neuer Oxydirung zugefiihrt wird :
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dennoch mochte ich aber, wenn es sich darum handelt den Vergleich physiologisch

durchzufiihren , die schwammigen Liickenraume nicht sowohl Venenràume als vielmehr

Analoga des Kiemenherzens nennen, und nur den Raum der Kiemenvene selbst als

eine aus jenem Herzen lierausfiihrende wirkliche Vene betrachten. Mitbin eatfernt sich

die in mir lebendig gewordene Ueberzeugung vollig von der Beneden's welcher (l. c.

p. 1H) ausspricht : «Les cavités veineuses, sont analogues au péricarde et les corps spon-

aqieux des veines analogues aux stigmates.» Hand in Hand hiemit geht Benedens Zweifel

ob man nicht lieber das Kiemenarterie nennen sollte, was Cuvier bei den Molluskeu

Kiemenvene getauft hat und so umgckehrt (l. c. p. k97 : la veine ou plutôt l'artère

branchiale ).

YYie man uberhaupt eine blutfiih rende Hohlung mit der des Pericardium's

vergleichen kann, vermag ich nicht einzusehen. Folgen wir den von mir ausgesprochenen

Grùnden, so kann kein Zweifel dariiber obwalten, dass Cuvier 's Benennungen fur

Kiemenarterie und Kiemenvene jedenfalls beibehalten werden miissen, demi die Analogie

zwischen dem Herzen der Saugethiere und dem der Mollusken ist eine vollkommene sobald

w\v dicser Bezeichnungsweise folgen und trotz dem scheinbaren Widerspruche diirfen

wir demgemass der allgemeinen Regel nach nicht anstehen, eben so wenig hier als bei

den Saugethieren das Gefass Kiemenvene zu nennen das artérielles Blut ins Aortenherz

fiihrt. In solchen Bezeichnungen aber die Benennungen zu wechseln, wà're selbst in

dem Falle ein sehr gewagtes Spiel wenn in der That an Konsekvenz gewonnen wùrde;

fallt gar auch dieser Grund weg, so fiihrt die Erschutterung der seit lange gebrauchlichen

Terminologie, einzig und allein die grbssten Wirren mit sich.

Dem Baue der Wandungen nach verdienen die Liickenraume ohne allen Zweifel

zum motorischen Theile des Gefassystemes gezahlt zu werden ; dem Inhalte nach ist

off'enbar der Beginn des Seitenliickenraumes anfànglich und in der Nàhe des Schlund-

blutraumes vorzugsweise mehr arteriell, dann aber, und um so mehr je nâher zur

Kiemenarterie, vorzugsweise venos.

Es ist hier, wie gesagt, der Kreislauf im hbchsten Grade ein unvollkommener und

er ware es in einem vollig unbegreiflichen Grade, wenn nicht ausser der Kiemenrespiration

noch die durch die Hautdecken und den Darmkanal vermittelte, in Erwagung gezogen

werden miissten. Gleichzeitig mit der Bestimmung, die Aufsaugung der Nahrungsstoffe aus

dem Darmkanale moglichst zu begiinstigen, scheint mir aber der freie Erguss des Blutes

aus den Kapselraumen in die Peritonaalhbhle und ebenso ziuiick, zugleich auch die

Darmrespiration im hbheren Grade zu vermitteln. Dieser Einrichtiing eiitsprechend begiin-

stigen ebenfalls die starken, im Mantel blind auslaufenden Kaniile, welche insbesondere

vom schwammigen Seitenliickenraume aus in jenen hinein sich erstrecken, die Haut-

respiration.

Sollen einmal Analogien weiter verfolgt werden, so mochte ich die Peritonaalhbhle

als Vorkammer des Kiemenherzens angesehen wissen, welche sich vermittelst der Kapsel-
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ràume in die, der Kammer des Kiemenhcrzens entsprechenden, Seitenliickcnràumc ergiesst.

Der Komplex aller Liickenraume (Seiten-, After- und Fuss-Ràume) ist, wie gesagt, zwar

aïs kiemenherz zu betrachten, dennoch aber nicht zu iibersehen dass in seinen labyrin-

thischen Ràumen der hôchste Grad von Unvollkommenheit des Kreislaufes erreicht vvird;

funktionell sind die Luckenrauuie aber auch nicht mehr allein als molorisches Organ

sondern wahrscheinlich in hbherem Grade als der Heerd der Blutumwandlung zu betrachten,

ja vielleicht mbchte es sogar mit der INatur iïbereinstimmend seyn, hier eines Theiles

ein Analogon der arteriellen Wundernetze der Wirbelthiere zu vermuthen. Gleich wie

in dieser Beziehung die Liickenraume Funttionen des Capillarsystemes ubernehmen, so

fuhren sic andrerseits fast ohne Vermittelung direkt in die Kiemen. Die Kiemenarterie

ist bloss einer der Endraume des Riemenherzens (Seitenliickenraumes) und dièse, so wie

die iiber ihr verlaufende und mit ihr zusammenmùndende Seitenarterie, kann man nur als

Andeutungen der Hauptrichtung welche das Blut einzuschlagen bestimmt sey, betrachten.

Hbcht auffallend muss es Jedem erscheinen dass ich weder Darmvenen noch Eierstockvenen

nachweisen konnte. Die von mir abgebildeten doch offenbar arteriellen Gefàsse der

Dàrme, Leber und des Eierstockes endeten, wie man gesehen hat, mit einein Netze

kapillarer Anastomosen. Freilich konnte ich, Undurchsichtigkeit wegen, dièse anastomo-

tischen Gefassnetze, in der Eierstockhiillc des Chit. Slelleri nicht verfolgen, dafiir aber

auf das Deutlichste bei dem ganz analog gebauten Chit. Pallasii (siehe mein Reisewerk

Band II, Mollusken). Trotz meiner gespannten Aufmerksamkeit, vermochte ich die das

Blut abfuhrenden Gefàsse nirgends aufzufinden. Cuvier der von Eierstockgefàssen nichts

wusste, sagt in Bezug auf das Analogon der venu porta vom Chiton (Mémoires Oscabrion

p. 2&J : «deux < eines principales de chaque côlé qui sortent du foie amènent le sang dans

«l'artère branchiale. Celle qui va le plus en arrière, rampe sous la paroi inférieure du

«péricarde, et arrivée sous Voreillette de son coté elle se recourbe en avant pour pénétrer

«dans la base du pied et s'y changer en artère.» Cuvier, der merkwiirdiger Weise

auch von meiner arteriellen Leberdarm- Arterie keine Ahnung hatte, beschreibt dièse

Lebervenen so genau dass es sich wohl nicht daran zweifeln lasst, er habe sie deutlich

unterschieden. Blainville schweigt hieruher ganz. Mit ineinen Beobachtungen liessen

sich Cuvier s Angaben auf das Beste in Einklang bringen wenn wir die von mir gese-

henen Oeffnungen, r, Taf. IX, fig. 2, welche ganz an der bezeichneten Stelle liegen, aïs

die Mundungen der Cuvier'schen Lebervenen ansehen, welche in diesem Falle in der

hinteren Peritonaalfalte zu suchen wà'ren. Dièse Oeffnungen fuhrten, wenn ich sie injizirte,

die Masse in die Seitenliickenraume. Auch konnte es (nach Cuvier) wohl noch schei-

nen, als ergbssen sich die Lebervenen in den Arterienbogen farcus arteriosusj; dass

dièses nicht der Fall ist, davon habe ich mich iiherzeugt : der Arterienbogen empfangt

hier gar keine Gefàsse

Ehe ich die angezogene Stelle Cuvier s nachschlug, frappierte mich das vbllige

Misslingen im Aufsuchen der Darm - und Lebervenen dergestalt, dass ich den Ausdruck
Mémoire» Se. naturelles. VI. QA
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von Milnc Edwards (1. c. «souvent les veines manquent complètement» in derWeise auf-

fasste wie Pouchet (Recherches sur les Mollusques, Rouen 1842, p: 13) es beobachtet

batte : «Le sang (bei Linax. ruf.J après avoir franchi les capillaires qui terminent les

«artères, est, au moins en grande partie perspiré par eux et s'épanche dans la cavité

«viscérale.» Dièse Ansichtsweise ist jedoch so versebieden von unserem bisherigen Wissen

dass ich micb gerne ciustweilen bescheide, bis ein Forscber dem lebende Exemplare zu

(iebote steben, diesen Tbeil des Gefàssystemes aufklârt. Da Cuvier aile die von mir

nachgewiesenen arteriellen Stà'mme nicht auffand, so scheint es auch als seyeu die Venen

bei kleinen Arten weit deutlicher zu verfolgen.

Schliesslich muss icb noch darauf aufmerksam rnachen, dass dieselben Oeffnungen

im Peritonaeo welche Cuvier bei Aplysia zuerst die Mbglichkeit des freien Ergusses von

Blut in die Péril onaalhbhlung aufslellen liessen, sicb auch deutlich im Chil. Stelleri

wiederfinden. Von ihnen ist es bekannt, dass Cuvier spâter den freien Durchtritt durch

sie widerrief und dass Meckel, der ihm nacharbeitete , die Oeffnungen immer verschlossen

fond. Beneden (/. c. p. 499) fiibrt nun neuerlichst jene runden Oeffnungen wieder als

Vermitteler des freien Durchtrittes des Blutes in die Bauchbble, an.

Bei meinem Chiton finden sicb, wie gesagt, genaue Analoga dieser Oeffnungen, wie

ich solche in fîg. 5, ïaf. VII, babe abbilden lassen; doch sind das allerdings OeH'nungen

die sicb bloss in der die Nieren tragenden Ilautlînden, wahrend die schwannnigen Seiten-

luckenraume durch eine, hinter dieser gelegene, feinere serose Haut vbllig abgegrenzl

werden. Hieraus ist ersichtlich, wie die freie Kommunication der Peritonàalbohle mit den

Liickenraumen, allein durch die grossen Oeffnungen der Kapsehaume vermittell wird;

in der Gegend der Nieren fand Ucbertritt der lnjektionsmasse offenbar bloss in Folge

Extravasates statt.

Ich batte es niebt unternommen nach wenigen mir vorliegenden Spiritusexemplaren

vorstehende Erorterungen solcher Fragen uiederzuschreiben welche in das streitige Gebiet

unserer durch die Linstande begiinstigten Forscber gebbren, xvenn es nicht auffallend

ware, wie sebr die Grosse des Thieres den Ausschlag bei diesen Untersucbungen giebt,

da offenbar ans dieser Ursache, von Cuvier s Zeiten an bis auf die Gegenwart, Âplysia

/uni stebenden Deinonstrationsartikel geworden, und da sogar Milnc Edwards und Va-
lenciennes die Verallgemeinerung ihrer Besultate mir an Spirituosen unternommen haben.

Der Bau der Eierstbcke repriisentirt ein, meines Wissens, bisher noch nicht gekanntes

Prinzip der Drusenbildung, indem die diebotomischen Kapillarendungen, Ënei in eine

Sackhoblung bineinragender Gefiisse, das spitze Ende jeder Zotte zwischen sicb fassen

und so gleichsam die Aufhàngebànder dieser Zotten vorstellen. Wenn iibrigens Cuvier

vollig; versebieden hievon, bei Gelegenbeit des Eierstockes von Chiton angiebt : «sa texture

«est celle d'une grappe de petits lobules», so mbchte ich cher an ein Uebcrschen von

Seiteu Cuvier 's denken, als der Vermulhung Baum geben, dass der Bau der Eierstbcke

bei versebiedenen Arten dièses Geschlechtes auf verschiedenen Prinzipien beruben kbnne;
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ich fur meinen Theil fand bei allen Chitonca die mir fiir die Untersuchung zu Gebote

standen stets dieselbe Organisation.

Cuvier kam der Miindung des Eileiters so ziemlich auf die Spur, kounte jedoch

den Ausgang desselben nicht nachweisen, wie es mir auf das Deutlichste mbglich war.

Cuvier riiacbt ferner ausdriicklieb darauf aufmerksam dass weder er nocb Poli miinnliche

Geschlechtsorgane zu entdecken vermochten und schrieb in Folge dessen den Cbitonen,

gleich den Patellen, Hermaplirodîtistnus zu. An diesein letzteren Scblusse bin ich ebenfalls

in Bezug auf den Cltil. Pallasii angelangt. Beim lebenden Tbiere quoli nàmlich, sobald

ich den Eileiter in der Nahe seines Ursprunges zerriss, aus déni Eierstocke eine milchige

Fliissigkeit beraus, welche micli schon damais durch ihr Anseben vermuthen liess dass

in ihr mit Hiïlfe des Mikroskopes, Spermatozoïden zu fiudeu seyn miissten. In der That

gelaug mir dièses auf das Deutlichste selbst noch bei Spîritusexemplaren (siehe mein

Reisewerk, Band II, Mollusken), zugleich aber war bei demsclben Thiere die Basis aller

Zottcnfalten des Eierstockes mit unzahligen mehr oder weniger reifep Eiern besetzt,

milbin der Hermaphroditismus unbezweifelbàr , da es sonst unbegreiflich wâre, wie die

Spermatozoïden, zu den bekannten kugligen Massen zusammengeballt, so hoc h hinauf in

die Eileiter gelangt seyn kônnten. *)

Sebr auffallcnd ist es dass von den drei Stiick untersuchter Chit. Stelleri, zwei

nicht die geringste Spur des im dritten so ungeheuer entwickelten Organes zeigten, das

ich Schleimdrùse geuannt habe, da ich ihrem Inhalte nach vermuthe, dass sie den

Schleim zur Umhullung der Eier hergebe. Diesen Schleimdriisen ganz analoge Organe

fand Feider (De Halyotidum structura Diss. inanguralis Ilalae 181k) bei den ziemlich

nahe stehenden Haliotiden; auch Cuvier 's «corps en forme de grappes» (Mém, Aplysia

PL IF, fig. 2.) die er, ausser der Saamenblase und der Epididvmis, bei Jplysia beschrieb,

scheinen mir die grosste Aehnlichkeit mit dem in Rede stehenden Organe zu haben.

Erst nach Niederschreibung des Voranstehenden lenite ich den von Blainville

verfassten Artikel : Oscabrion Tome XIII des Dicl. des Sciences naturelles kennen.

Blainville fand bei mehreren Chitonen in der Kiemenrinne zweierlei Papillen ; die eine

ist unverkennbar dieselbe welche ich aïs Mùndung des Eileiters nacbgewiesen habe; die

andere soîl sich in der Nahe der beiden letzten Riemenblatter befindcn und Blainville

vermuthet dass auch dièse dem Eierstocke zum Ausgange diene. Eine solche Annahme
scheint mir ganz unzulàssig ; viel wahrscheinlicher konnte es die Miindung des Organes

seyn das ich INieren genannt habe. Aus Blainville's Worten scheint mir ùbrigens

bervorzugehen, dass er dièse von mir sogenannten Nieren auch nicht ganz ùbersehen

*) Même BeobaclitiiDg liess keinen Zweifel ùber das gkichzeitige Vortommen von Spermatozoïden und
Eiern in demselben Thiere, zu. Das Lehrbuch der vergl. Anatomie von Siebold und Stannius Theil I,

p. 3Si>, belehrt mich daruber, dass Siebold die Chitonen fur gelrennten Gesehlechtes erklârt. Ich rauss es

der Zukunft iiberlassen, meiue Beobachtungen mit deucn von Wagner und Erdl in Einklang zu briugen,

welche an lebenden Thieren angestellt wurden , daher auch auf keiue Weise bezweifelt werden dûrfen.

*
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habe, allein er warf sic mit don Eierstocken zusammen ; ich rechne namlich hierher

Organe welche Bla in ville (1. c. 529) folgendermaassen aïs seitliche Auslaufer des Eier-

stockes charakterisirt : «.L'appareil générateur se compose d'un ovaire considérable un peu

«flexueux, qui occupe toute la ligne dorsale, depuis l'extrémité antérieure du corps,

«jusqu'à la postérieure. Il est formé d'une partie longitudinale ou centrale, beaucoup plus

«épaisse au milieu et amincie aux deux extrémités, de chaque côté de laquelle sont une

«foule de petits coecums, ou mieux, d'espaces de petits arbuscules, qui vont se loger dans

«leur développement, dans les interstices musculaires.» Die «partie centrale» Blainville's

ist, meines Erachtens, der wahre Eierstock ; die «Coecums ou arbuscules» waren dagegen

Theile der INiere ; sowohl die Lage, als auch die von mir genau nachgewiesene vbllige

Verschiedenheit des Baues beider Organe, geben dîeser meiner Ansicbt eben so feste

Stiïtzpunkte, als meinen Untersuchungcn zufolge nicht daran gezweifelt werden kann,

dass es vbllig getrennte und von einander unabhangige Organe sind. *) Desbayes

(Animaux sans vertèbres par Lamarck, 2ème édition, Tme 7, p. 4-88) bemerkl dass er

trotz genaucr Untersuchungcn, freilich an kleinen Arten angestellt, die von Blainville

angegebene doppeltc Miindung der Gescblecbtsorgane («l'une à droite l'autre à gauclie»)

nicht habc entdecken kbnnen. Meine Anatomic bestatigt Blainville's Angabcn.

Das Ncrvensystem anbelangend, so kbnnen wir dcn vorderen grossen Nervcnring,

die beidcn hinteren Nervenknoten und endlich die Zungcnnerven als die Theile eines und

desselben die Mundhbhle im geschlossenen Kreise umfassenden Nervenringes ansehen.

Entsprieht der vordere grosse Ncrvcnring einer Verscbmelzung zweier vorderer Nerven-

knoten (Gehiruknoten), so haben wir an der Innenflàche der beiden hinteren Nerven-

knoten die Gehbrsacke zu suchen.

Den Rachenknoten, die Speicheldriisenbogen und den Reibplattenbogen , sehe ich als

Schlingen der einzelnen Theile und Verastelungen der beiden Eingewcidenervenstàmme

an, welche in gleicher WeisCj obgleich minder ausgcpragt, ùber den gesaminten Verlauf

des Darmkanales stattfinden mbgen, so dass ich mithin sie vbllig neben die kleinen

Knoten stelle, welche ich auf der oberen Fliiche der Magenwandung nachgewicsen. **)

Erstere gehbren zum Plexus splanchnicus anterior, letztere zu dem PI. spl. posterior.

*) Nachtrâglich finde ich so ebeu, dass Tilesius in seiucr Abhandlung de Chitone giganteo camt-

schatico (Mèm. de t Acad. de St.-Pétersb., Tome IX, t82'f.) der Ers te gewesen ist, der von âussercn Miin-

dungen der Generation.sorgane gesprochen hat. Er bildet fig. 5, Taf. XVII zwei Oeffnungen, die eine vorn

f, dis atidere liinten g, als solche ab. Die Note zur Seite 47o bemerkt, dass wohl eine dcrselben dureh

einen Einstich entstanden ieyn môge, doch welche von beiden, lâsst er unentschieden. Die vordere y ist

jedtnfalls kùnstlich entstanden ; ilire Lage eilauht hierùber kcinen Zweifel. Die hmtere ist der natùilichen

Lage so nahe dass Tilesius fast mehr Gluck als Gesclrick gehobt hâtte, doch lâsst die Grosse und Form
derselben in d< r Zeichnung, nicht weiler daran zweifeln dass es auch nichts niehr als ein Einstich oder

Einiiss gewesen.

**) Aus dem, erst jetzt wàhrend der Koirektur der Druckbogen mir zugekomnieneu 2ten Hefle des

ersten Theiles vom Lehrbuche der vergl. Anat. von Siebold und Stannius, ersehe ich in der Annicrkung
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Diag'iioscn dcr Russisclicn Oiitonen.

Nachdem ich dcrgestalt den Bau des Chîton Stelleri, so weit es inoglich gewesen,

monographisch beschrieben, kommt es mir nocb schliesslich zu das Thier in Kiirze fur

die Systematik zu cbarakterisiren und dann, bevor icb zu anderen Arten iibergehe,, auf

diejenigen Nachricbten binzuweisen welche sich bisber auf diesen Chiton bezogen.

Die Erscbeinung-, das die Schaalen vollig- eingekapselt siud und die Mantelhaut den

gesammten Riicken des Thieres ganz ununterbrochen iiberzieht, mitbin das sonst ausser-

liebe Schild (testa exlerna) zu eineni inneren (testa interna) wird, bat mich bewogen,

den Chiton, Stelleri als eine getrennte Untergattung (CryptochitonJ allen iibrigen Arten

von Chiton gegeniiberzustellen. Es ist in der That eine Verànderung im Baue, deren

Begriff auf das Bestimmteste von ihrem Gegensatze fPhaenoehitonJ geschieden ist, da

sie durch aile Altersperioden hindurcb bestàndig bleibt, und auch entgegengesetzter

Weise, ich wiederum selbst bei den jiingsten Exemplaren des Chit. Pallasii die hier

allerdings sehr kleinen Zugangsbffnungen der Mantelhulle dennoch, durch das Vorhanden-

sein des schwarzen Teg-ment's der Schaale, nur um so genauer ausgesprochen fand.

Wesentlich im Zusammenhange mit dieser vôllig;en Umkapselung dcr Schaalen , scheint

mir die Erscbeinung des zentralen Nabels (umbo) auf allen Schaalen, zu seyn, so

dass ich den Chit. ainiciilatus Pal las aus diesem Untergeschlechte Cryptochiton aus-

schliessen zu diirfen glaube, woriiber das Nahere unter jener Rubrik nachgesucht werden

mag. Die Diagnose meines Chit. Stelleri wiirde sich hienach also folgenderweise gestalten:

Genns Chiton L.

Subgenus Cryptochiton.

1) Chiton (Cryptochiton) Stelleri Middend. Taf. I, fig. 1 und 2.

epidermis dorsalis undique pustulis confettis subverrucosa, quae pustulae interne fasciculos

à
setarum rubrarum conferlissimarum exhibent : apophys.

Chit. Stelleri Middend. im Bulletin de la Cl. Phys.-mathem. de VÂcad. de St.

Pétersb. Tome VI, p. 116.

Patellae longae Rondeletii, auf kurilisch Keru; Gcorg; Wilh. Stellers Beschrei-

bung von dem Lande Kamtschalka, Frankf. und Leipzig 177V, p. 177.

Ch. amiculatus Sowerby, Conchological Illustrations, Chitones fig. 80.

Ch. Sitkensis Reeve, Conchologia iconica, Plate X, Species 55.

? Ch. chlamys Reeve, Conchologia iconica, Plate XI, Species 60.

zu p. 30i), dass Garner und Rymer Jones dos Nervensyslera von Cliiton untersucht haben. Vergleiche

ich meinen Befund mit dcm an dieser Stelle erwâhnten, so scheint es mir, als bilde das Nervensystem meines

Cryptochiton eine Vermillelung zwischen dem des Phœnochiton und dem typischen Verhalten des Nerven-

systemes der Cephalophoren im Allgemeincn.
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Descriptio:

lai. 1

lesta interna, clivo rotundato; subelevata, angulo 115° — 125°; ovalis, elongata
lon

'

5w ;

,,...., , rat. longit. 1

J
r
alvae levés fragilissimae albidae, tegmento mdlo, umbone m omnibus siibcentrali;

t
'

;

sulurae onines connatae evanidae; incisura lateralis in II" et ultima valva, in caeteris nulla:

angul. sut. lat. 140° in valv. II", 180° in valv. Ya
et VIII"; apophyses —

.

Limbus luxurians in Pallium extenditur, testam plane occultans imo obvolvens, et totum dorsum

continue obtegens; color fuscus; epidermis dorsalis undique pustulis confertis subverrucosa,

quae puslulae interne fasciculos setarum rubrarum confertissimarum, exhibent, caeterum

stroma spinulis latentibus erectis impletum; epidermis ventralis, spinulis ruicroscopicis erectis

prominentibus, confertissimis munita.

Branchiae arabientes numerosae No. cire. 70. Adulti longitudo 2,05 décimètres

Schou oben beim Beginne der Abhandlung iiber die vorliegende Ait, habe ich aus-

einandergesetzt dass es unbezweifelt dasselbe Thier sei welches im British Muséum

unter dem Namen Ch. amiculatus Pall. aufbewahrt wird und als solcher durch Sowerby

und spater durch Reeve in Umlauf gebracht worden. Dièse Verwechselung war aber

nicht allein durch die unzureichende Praparationsweise veranlasst worden, wie ich es

ebendaselhst genauer erortert, sondem es gab andrerseits eine Verwechselung die Pal-

las beging, den ersten Grund fiir dièse Vcrwirrungen ab, welche Tilesius auf eine

kaum erkorte Weise zu vervielfaltigen Veranlassung nahm.

Steller ist wohl zweifelsohne der Erste gewesen der dièses Thier gesehen und be-

schrieben hat. Seine Angaben wurden aber von Pallas wegen mancher Uebcreinstim-

mungen welche dazuinal weit mehr ins Gewicht fielen als jetzt, auf den Ch. amiculatus

bezogen und mit der Karakteristik dièses Letzteren verschmolzen; in Folge dièses Ergeb-

nisses meiner kritischen Untersuchungen beziehe ich Ailes was Pallas bei Gelegenheit

der Beschreibung seines Ch. amiculatus (Nova Jeta Acad. Pelrop. tome II, p. 235 etc.)

aus Steller entlehnt, keinesweges auf jenen, sondem auf meinen Ch. Stelleri. Es sind

folgende Stellen:

1) p. 235. «Maximus est omnium hujus generis qui hucusque innoluerunt, quippe. qui

usaepe in longitudinem sex pollicum anglieorum (Stellero observante) excrescit.»

2) p. 236. Stellerus de Chilone ' nostro haec habel: aCirca portum 1). Pétri et

«Pauli et Lopalka promontorium abunde ejicitur a fluctibus oceani; comeditur, nec mali

«saporis est; corio cartilaginem Sturionis, substantia interna vitellum oci, forma colore et

asapore ref'crente. Camtschadalis vocatur sua lingua Kcru. Dorso lutescens, multis papillis

arubris obsitum; subtus glaber, in lutescens. Fimbriae pectinatae cameae, brancliiarum pis-

aeium similes.»

An und fiir sich wurden dièse Zitate aus Steller nur durch die Angahe der Grosse,

des Fundortes und des Ansehens der Mantelhulle, auf meinen Ch. Stelleri hinweisen; es
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kommt jedoch ein wcit spezielleres Kcnnzcicben hinzu, wenn wir die Stelle beriicksichti-

gen welche Ti le si us, wie man sieht aus eigener Anschauung des Steller'schen Ma-

nuscriptes, anfiihrt. Sie lautet, (Mém. de l'.iead. de St. Pétersb. tome IX, p. kl 8.) nach-

deni er das unter IVo. 2 wiedergegebene Zitat des Pal las wôrtlich angefiihrt hat, fol-

genderweise: «Plura ex S te lier o afferam, quae probare videntur eum simul Chitonem

«setosum invertisse. Chitonem Saugapku vel callum pudendi foeminini forma, seu Tethyoït

« Aristotelis flib. h) nominavit. Itelmaenis, ait, sua lingua Kêru dicilur, forma refert seg-

umenlum pomi, dorsum scilicet convexum multis papillis et velut setarum rudimentis (!Mid-

«dend.) rubris refertum, versus extrema utrinque in acumen oblique decreseit, inferna

«parte glabrum, duriusculum, lutescens, obliquatum, e medio surgit caro mollior pariter

((Utrinque acuminata, (de pede lanceolato loquitur) circa quant et limbos externos canalis

((unius lineae latitudine ducitur, quaqua versunt parte inferiori orificium conspicitur, quod

«re vera os est, quo mediante fucos marinas comprehendit et comedit.))

Durch letztere Angabe und insbesondere durch diejenige der versteckten Biischel

rothlicher Borsten in der epidermis, ist nicht nur die aus déni Friiheren schon ersichtli-

chc Untergattung sondern auch die Art, Stelleri, auf eine sehr bestimmte Weise karak-

terisirt, da unbezweifelt beiderlei Zitate, d. h. sowobl die durch Pallas aïs die durch

Ti le si us angefuhrte, sich gewiss auf dasselbe Thier, Kêru, beziehen, und nicht etwa

der Zusamnienhang dieser Angelegenheit so zu verstehen ist, aïs halte S te lier ein bor-

stenloses und ebenfalls ausserdem ein anderes mit Borsten besetztes Thier beschrieben,

wie das Tilesius geglaubt hat und insbesondere auf p. k8k hervorhebt.

Tilesius bezieht (1. c. p. 473 etc.) ailes das was Steller vom Kéru mittheilt auf

seinen Ch. giganteus camtschaticus den er wiederum zugleich auch mit dem Ch. amicu-

latus Pall. identifizirt. Beides ist grundfalsch! Halten wir uns an das, was aus der gan-

zen Abhandlung von Tilesius das Bestinimteste ist d. h. an die Abbildungen und ihre

Erlauterung in pag. 475, so ist es klar dass der Ch. giganteus Tiles. sogar einer vollig

andereu Untergattung angehiirt, Dennoch scheint es sehr wahrscheinlich : dass Tilesius

wirklich, wie er auf Seite 473 und 474 meldet, wàhrend seiner Beise uni die Erde, Ge-

legenheit gehabt habe in Kamtschatka den Chit. Stelleri selbst zu beobachten. In der

ganzen Abhandlung spricht hiefiir aber nur ein einzige Stelle, welche ich zugleich fur

die einzige halte, welche als Beschreibung direkt aus dem Beisetagebuche von Tilesius

entnommen ist; sie lautet (p. 475): ((Chiton igitur noster, ad quem revertendum est, tes-

(das suas octo, imbricatas integumento parlim cartilagineo-coriaceo, partim gelatinoso-mem-

abranaceo indutas, vel obeolutas gerit, adeoque ab omni parle margine gelatinoso latissimo

aet calidissimo circumdatas. Pondère semi-libram aequal et, gigas sui generis et insolitae

((înagnitudinis Oceani orientalis chis, loiigitudiiie quinque ad sexpollicari , latitudine bipol-

«licari, interdum et semipollicari aucta ae denique altitudine pollicari quandoque cum se-

«mipollke aucta, distinguitur.»

Seit Tilesius hat ÎN'iemand das merkwurdige Thier wiedergesehen, desseu jiingstes
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Loos ich hohcr oben schon (pag\ 101 etc.) mitgetheilt *). Fiir unseren Ch. Stelleri kon-

nen wir also aus den friiheren Nachrichten nur allein entnehmen:

Vaterland: Kauttschatka , wo es hàufig; am Peter- Paulshafen und am Siidkap Lo-

patka von Stiïrnien ausgeworfen, und von den Eingebornen als Nahrungsniittel unter déni

Nainen Kéru, verzehrt wird. Reeve giebt an, dass der von ihm bescbriebene und dem

hier in Rede stehenden Thiere synonyme Ch. Sitkensis, aus Sitcha nach Eng-Iand gelangt

sei. Da wir ibn (trotz dem haufig-en Verkebre und sogar nicht ein Mal durch unseren

lleissigen Sammler Wosnessenski) von Sitcha bisher nicht erhalten haben, so scheint es

mir zweifelhaft ob nicht vielleicht cine Verwechselung statt gefunden habe.

Nach Steller (Tiks 1. c. p. 481.) soll es im Peter -Pauls Hafen als allgemein be-

kannt verbreitet gewesen sein, dass Enten und Scbarben die Chitonen verzehren. (Ob

dièse Art?)

2) Chiton (Cryplochiton?) amiculatus Pall. — umbonibusf exceplo ultimo unico sub-

centralij posticis.

Nova acta Acad. Pelrop. Tome II, p. 235 — 237, Tab. VU, fig. 26 ad 30. Aus

dem Texte ist daselbst dasjenige auszuschliessen was ich aus dieser Abhandluiig auf der

vorigen Seite zitirt habe.

Nach Pall as Beschrabung; gehbrt dièses Tbier unbezweifelt zu meiner Untergattung

Cryplochiton, aus deren Karakteristik in solch' einem Falle der Satz: «vaharum omnium

umbonibus subcenlralibtis» zu streichen und unter die Art-Keiinzeichen des Chit. Stelleri

einzuschalten wâre. Mir scheint es jedoch uugemein wahrscheinlich dass eben dieser Satz

von allgemeinerem Gewichte sein wird und dass Pallas durch die schlechte Erhaltung

der Exemplare welche ihm bloss getrocknet zu Gebote standen, verhindert wurde, die

vermuthlich sehr unbedeutenden 8 Oeffnungen in der Mantelhiille zu bemerken, welche

je einer seiner «fbssula penafjona» jeder Schaale , entsprechen miissen. In diesem Falle

gehbrt der Ch. amiculatus Pall. zu meiner Gruppe Diehacliiton. Seit Pallas ist dièses

Thier von INiemanden beobachtet worden und ist auch, wie es scheint, in keiner eiuzigen

Samnilung vorhanden.

Was aus der Pallas'chen Beschreibung, als nicht hieher gehbrig sondern auf den

Ch. Stelleri beziiglich betrachtet werden muss, ist bei letzterem Thiere nachzulesen; den

Pallas'schen Ch. amiculatus glaube ich auf Gruudlage der von Pallas mitgetheilten Ab-

bilduug- und Beschreibuug, folgendermassen karakterisiien zu diirfen:

Descriptio:

-r, ,. lat.2
J esta ovalis ^ ;

long. 1

falvae levés, fragilissiniae, lapideae indolis, albae. Tegmentum subnullum (nullum?); in sumnio

mucrone: fossula postica penagona. arcute marginata, postice truncala;
c

,'

vl at '

: articula-
1 loua;. 1

*) Ueber deu Zuwachs neuesler Literatur verglciche die Anraerkung zu Seilc 102 dieser Abiiandlung
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mentum suturis connatis evanidis; suturae latérales supra inscriptione obsolète-turgescente

instructae-, incisurae latérales nullae; suturae tnedianae et buccales evanidae; apophyses —

•

Limbus luxurians, pallium factus est testam plane occultans imo obvolvens et totum dorsum con-

tinue (? M.) obtegens; pallium (in siccatis) cartilaginosum, extus scabrum et subyerrueosum.

Branchiae arubientes.

Longiludo adulti niaximi 4- pollic anglic. (cire. 1 dec.)

Hoclist wahrscheinlich kommt dièses Thier meinem Ch. Pallasii sehr nahe , d'aller

ich auch vermuthe dass die Nabel der Schaalen durch Oeffnungen der Mantelhiille her-

vorgucken und im Jugendzustande mit epidermis bedeckt sind, welche aber leiebt schwin-

det so dass spater jene: «fossula penagoha, argute marginata, postice truncata» als Ero-

sion zuriick bleibt.

Pal las erwahnt nichts von Seiteneinscbnittcn (inc. lat.) der mittleren Scbaalen, von

denen auch die Abbildungen nicht die geringste Spur zeigen. Das einzige Bcispiel àhn-

licher Art kenne ich nur an meinem Ch. Stelleri, vvo dieser Einschnitt allein auf der 2ten

und der letzten Schaale ausgeprà'gt, auf den ùbrigen allen aber bloss angedeutet ist. Die

Abbildung fig. 28 zeigt die Kiemen (6.) aïs hinten vbllig herumlaufend. Wenn hier nun

auch ein offenbarer Fehler darin gemacht ist, dass di& Kiemenreihe hinten bis dicht an

den After binan geht, was bei keinem Chiton der Fall ist, so ergiebt sich doch auf den

ersten Blick dass die Stellung der Kiemen des Ch. amiculatus, vollig von der des Ch. ves-

titus und Pallasii verschieden war.

Tilesius der ein ganz anderes Tbier vor sich hatte (1. c. p. klh.), findet begreifli-

cher Weise die Pallas'schen Abbildungen so schlecht dass man das Thier nur mit ge-

nauester Noth erkennen konne und bangt, in seiner Abhandlung, seine eigenen Betrach-

tungen durcblaufend an die wortlich zitirte Beschreibung von Pal las Welche er verschie-

dentlich zu verbessern sucht, wie z. B. p. ^78 er anfiihrt: dass die letzte Scbaale rund

und nicht gleichsam aus zwei Fiinfecken zusammengesetzt sei, wie Pal las es angiebt, etc.

Die solideste Beschreibung der Horner eines Ochsen kann aber nimmer auf die eines

Schaafbockes passen, und in dem Fallc sind wir hier; vielleicht wurde Tilesius durch

den Namen der Eingeborenen Kéru verleitet zu glauben, er miisse die Pallas'sche Art

vor sich haben, wahrend jener Name moglicher Weise ein generischer ist. Weder Tile-

sius oder noch sonst Jemand bat seit Pallas den Ch. amiculatus gesehen. Wood hat

[Index Testaceologicus London 1828, fig. 12.) die Pallas'sche Abbildung um '/. ver-

kleinert wiedergegeben.

Die Unterschiede von meinem Ch. Pallasii, dem er am nachsten steht_, sind bei Ge-

legenheit der genaueren Beschreibung desselben nachzusehen.

Vaterland: Die kurilischen Insein. Pallas hatte seine Exemplare von dort durch

Billings und Merck erhalten, wie Tilesius (1. c. p. iT'i-.) versichert.

Mémoires Se. naturelles. VI. O I
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Subgen. Phaenochiton.

Sectio I. Dichachiton.

Subsectio 1. SymmetrogephyruS. B. sJpori.

3) Chit. (SymmetrogephyruS) Pallasii Middend.

Ch. Pallasii n. sp. Middend. im Bulletin de la Cl. Phys.-malhe'm. de l'Acad. de

St. Pétersb. Tme FI, p. 117.

pallium dorsale undique pilorum fasciculis sparsis crinitum; valvae intermediae, trans-

versim si medio dissecares, antica et postica parte congruentibus forma; angulus sutura-

rum lateralium, valvarum omnium, antica versus hians cire. 130°.

Im Uebrigen verglciche iiber dièse Art, meines Reiseyverkes Band II bei Gelegenheit

der Beschreibung neuer Mollusken.

Vaterland: Der Tugurbusen, am Sudufer des Ocbotskischen Meercs.

Ch. (SymmetrogephyruS ?) amiculatus Pall. wird, vermutbe ich, nach genauerer Un-

tersuchung an friseberen Exemplaren , vielleicht auch in dièse Unterabtbeilung gehoren,

und in solcbem Falle ware seine Diagnose, mit Beriicksichtigung der Unterschiede von

den bisber bekannten Arten, folgende:

pallium dorsale subverrucosum non crinitum; valcae intermediae, transversim si medio

dissecares, antica et postica parte congruentibus ; supra, suturae lateralis vestigium obsolète

turgescens; incisurae latérales nullae (?). Als Gegensatz zu der letzteren Unterscheidung,

ninnnt daim der Ch. veslitus die Bezeichnung: supra suturae lateralis vestigium — cana-

lis exsculptus, an, und der Ch. Pallasii: supra suturae lateralis vestigium — canalis ex-

sculptus, utroque limite carinula prominente circumdatus.

Sectio ÏI. Hamachiton.

k) Chit. (Platysemus) submarmoreus n. sp.

aporus; testa erterna , areis lateralibus vix distinctis, subelevata vel depressa (115°

— 130";; limbi epidermis dorsalis spinulis microscopicis latentibus inversis et duplicatis;

limbus lotus • —t-; color ex roseo flavoque albus, maculis flammulisque rufis.

limbi lat. 1 ad —=-,

17

Vaterland: der Tugurbusen und die Schantarischen Insein, im Siiden des Ocbotz-

kiseben Meeres.

Die Beschreibung und Abbildung dièses Thieres sind in meinem Reisewerke (Band

II, Mollusken) nacbzuseben.

5) Chit. (Platysemus) tunicatus Wood Taf. X, fig. I und 2.

aporus; testa subinterna, angusla
{ 'l\, 3j _,.

'•> tegmentum rudimentarium , ratio

loiieit 1 . . , ., .

d [ivi latit
\ ti areis lateralibus nullis ; angul. sutur. latéral et simul marginis postici =

80° — 100°; limbus niqerrimus ;

c

,

"','
°"g '

.,a hmbi lat. 2 3
/4
-3
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Descriptio:
lat 1

Testa subinterna, clivo rotundato; depressa, cire. 150°; angusta -= —=-, •
1 & long. B 3

/4
—

6

Valvae solklae, crassae, ponderosae
;

tegmentum rudimeiitarium scabruui nigrum; sub lente superficies apparet pulcherrime ac

,., i .... ,'. ., , .. ratio lonsitu'd. 1 .

aequaliter granulosa, incrementi vesligns niediocribus et regujanbus ; —;

—

: r— ,-,-•>^ D p & ad clivi latitucl. l L 7

areae latérales nullae ; areae medianae excisuram medianam minime, et vix quidem dimï-

diam valvarum longitudinem attingunt; mucro pervius longus, tumore et, in adultis, laevitate

distinctus ; arliculamenlum magnum; suturae latérales evanidae, infra vix sulculo obsoleto,

supra perspicue fissura expressa notatae ; suturae medianae connatae, antice tamen minutis-

sime porif'erae ; articuli antici evoluti, maximi, antica versus porrecti, medio percrassi;

articuli postici minimi, lineares, tenuiores ; articulamenli pars média, postica versus pro-

, . . r .. . , .] . . , . valvae lonçit. 1 .

U'acta, mira etiam epiuernude nigerrima obtegitur : —
: ; ;

-.—ï-t-: angul.su-°
- excisurae medianae latitudo l L

tur. latéral, simili etiam marginis postici 80° — 100°; apophys terminal. •

Limbus latus ,
.-:

—

r~r-—^n—= ) nigerrimus,, laevis ; epidermis dorsalis sub microsconio rarissime
liiubi lat. 2 /4

—

o

° ' r

pubescens.

Branchiae ambientes, numerosae, cire. No. 60. Adulti maximi longit. zu 0,99 dec.

Im Ganzen haben die Schaalen eine mit der Spitze nach hinten schauende Herzform;

die articuli antici sind weit nach vorn vorgeschoben, und dadurch erhalt die excisura

mediana antica eine besondere Tiefe. Am geringsten ist dièse bei der zweiten und

siebenten Schaale, und bei der letzlcn Schaale iiberragen die apophyses anticae den

mucro gar nicht.

Es ist nicht die Spur einer Grenze zwischen dem Mittelfelde und den seitlichen

Feldern zu unterscheiden, so dass man folglich, im Einkîange mit den ganz verkummer-

ten articuli postici, das Seitenfeld (arca lalcralis tegmenli) als wirklich nicht vorhanden

ausehen kann.

Der grosse mucro ist schon bei jungeren Thieren durch ein gelindes Jlervorragen

und durch etwas sclmà'cherc Granulation der Oberfliiche vom Reste des Tegments geschie-

den, wenn auch undeutlich; schon bei mittelwuchsigen Thieren aber, und zwar desto

ausgesprochener je alter das Thier wird, scheidet er sich auf das Deutlichste als An-

schvvellung und durch eine bedeutende Glàtte, ja Glanz seiner Oberfliiche. Die schwarze

Oberhaut des Tegments schlagt sich hinten auf die untere Fliiche der Schaalen (mit

Ausnahme der letzten allein) herum und ubcrzieht hier dièse so weit als, bei dem natiir-

lichen Zusammenhange der Schilder, der mucro jeder zunachst folgenden Schaale von

dem Ilinterrande der vorhergehenden bedeckt wird. Die grbsste, und zwar eine bedeu-

tende, Dicke erlangen die Schaalen nach innen zu, in einer halbkreisformigen nach

hinten bogigen Linie welche ohngefiihr den Hinterrand der articuli antici bezeiclmet:

von dieser Linie aus scharft sich die Schaalenmasse nach allen Seiten hin, ab. Bei

*
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alteren Exemplaren trifft man dcn spitzen Winkel in der Mitte dos Hinterrandes meisten-

theils erodirt, oder auch das ganze Tognient durch Ansatz ciner Kalkmasse (Nullipora?)

ungeniein verdickt. Andere Thiere tragen auf dem Tegmente ihrer Schaalon ganze

Miniaturwàlder von Meeresalgen, hinter denen man das Thicr selbst kaum herausfindet.

Die apophyses buccales sind von oben lier in gleicher Lange als das Tegment sichtbar,

das nach vorn von einem fast regelmassigen Halbkreise begrenzt wird.

Insbesondere dick ist die Substanz der letzten Schaale in ihrer Mitte, daher das

Tegment derselben in Form einer Kappe in die Hohe steht und die articuli nach allen

Seiten hin sleil abfallen, so dass die Hohe der letzten Schaale, der Lange ihres macro

gleich kommt. Die articuli anales verwachsen mehr oder weniger spurlos unter einander

und haben eine fast scnkrechte Richtung von oben nach unten.

Die Oberhaut des Mantelrandes ist tiefschwarz und glatt, bat jedoch selbst unter

einer schwachen Loupe das Ansehen als sey sie fein gekôrnt. An Spiritusexemplaren

lost sie sich sehr leicht ab und man bat dann die weisse Haut vor sich. Bei starken

Vergrbsserungen (I65x) erweist das Mikroskop, dass die kleinen Erhabenheiten oder

Kbrnchen der Oberhaut dadurch entstehen, dass die einzelnen mit einem dunkelschwarzen

Inhalte gefiillten cellulae epidermoidales , sich durch das stroma hindurch hervorthun.

Von irgend einer Art Dornchen ist nicht das Geringste im stroma zu entdecken und

nur hochst seiten entspringen, vereinzelt oder je doppelt, auch zu dreien, sehr kleine

mikroskopische Hàrchen (pubes), welche an Lange nicht iiber das Doppelte des Durch-

messers der cellulae epidermoidales erreichen, und ausserlich hervorstehen.

Die epidermis ventralis weist, gedràngt in Quinkunxreihen neben einander stehende,

lanzettformige feingeriefte spinulae prominentes, auf, deren Lange ihre Breite fast um
das Vierfache iibertrifft. Die Kiemenblatter sind klein und erreichten bei dern grbssten

Thiere nicht iiber 5 millim. Die Breite des ganzen Thieres niihert sich der halben

Gesammtlànge und die Hohe wenigstens einem Drittheile derselben.

Vaterland. Die Insein Sitcha und Kadjak an der Nordwestkiiste Amerika's, und

die Aleutische Insel Atcha. Er soll dort sowohl roh als gebraten (gleich wie in Kam-
tschatka der Chil. Stelleri nach Steller's Angabe) von den Koloschen verzehrt werden.

Mertens, Eschscholtz und Wosnessenski verdanken wir Exemplare von dort.

Das Thier ist so unverkennbar dass aile vorhandenen Abbildungen benutzt werden

kbnnen, so : 1) Wood Index testaceologicus PL I, fig. 10, c*, wo das Tegment durch

abgelagerte Kalkmassen (NulliporenJ verdeckt ist.

2) Sowerby Conchol. Illustr. lig. 152. Eine gute Abbildung, bis auf die weisse Farbe

des Tegmentes.

3) Zoology of Capt. Beechey's Voyage Taf. 41, fig. 15 Die schwarze Farbe des

Tegmentes ist richtig, aber die Form desselben ist bei Sowerby viel besser wiedergegeben.

4^) Reeve Conchol. System. Tome H, Taf. 134, lig. 153. Die Abbildung aus Sowerby

kopiert.
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Aile dièse Abbildungen geben jedoch den BegrifF einer flachen Art, wàhrend dièse

gerade diirch ihre ansebnliche Hohe ausgezeichnet ist. Die Abbildung der einzelnen Schaa-

len gebe ich auf beiliegender Tafel X , fig. 1 und 2, und mâche insbesondere auf die grosse

Venvandtschaft zwischen diesem Chit. lunicatus und dem Cliit. Garhoti Blainv. aufmerksam,

welche sich sogar im Baue der Schaalen ausspricht, wie ein Blick auf die Taf. 73, fig.

9 — 14 im Atlas zum Voyage de l'Astrolabe, es lehrt, Beide Arten vertreten sich

gegenseitig im Nord und Sud.

6) Chît. ( Plalysemus) Wosnessenskii Middend. Taf. XI, fig. 1 und 2.

Chit. Wosnessenskii n. sp , Middend. im Ballet, de la Cl. Phys.-mathém. de l'Acad.

de St. Pélersb. T. VI, p. 119.

aporus , limbo pilosissimo ;

"
; vaha prima semiorbicularis , v. quintae ratio

ad cfctTS. iy,-t% ; aP°Phys
-
^minal. = £ ;

Descriptio:
lat 1

Testa exlerna, clivo rotundato, depressa, cire. 130°; ovalis, elongata ;
'

, ,
-•

1 b long. 23
/4

Vulvae solidae
;

tegmentum granulis seriatim dispositis scabrum, ex cinereo vel viridulo fuscum, rarius

lituris longitudinal ibus aeruginosis undulatis pictum ; valva prima, valvae ullimae area

postica et valvarum intermediarum areae latérales, granulis in quincuncem dispositis tuBer-

culosae ; valva prima semiorbicularis, radiis octo ornata, e tuberculorum duplo caeteris

majorum série contluente, exortis, radii hi suturas buccales supra conconiitantur ; areae

centrales longitudinaliter undulato-costatae, cc>starum interstitiis scrobiculatis ; areae latérales

tuberculis majoribus, et linea laterali paululum tumente, distinctae ; mucro vix distinguen-

dus; ratio —,—
, , ,

°—r-m n~r ' articulamentum evolutum subcallosum, ad sutur. latéral.
ad clivi latiiud 'I /3—ly2

'

rubirundum; suturae latérales buccales et anales distinctae poriferae ; incisurae latérales

distinctae ; suturae medranae connatae, margine inio solo porifero; valva ultima postice emar-

valvae longitude) 1 , 1 . 1 ioaq u *
3

emala : :

=-=

—

;

—,-,—.->- ; angul. sutur. latéral." 130 ; apophys. termin. — •

8 ' excisurae aulicae latitudo /4
— / 5

° r r j q

Limbiis latus i
—

—

, } postice bibolus, fusco-viridis, pilis grossis rubicundis confertim crinilus:
liinLii lat. 1 '

i o

epidermis dorsalis spinulis lalent.ibus inversis et duplicatis munita.

Branchiae mediae No. cire. 42. Adulti maximi longitudo 0,53 dec.

Je nàher zum Mantelrande, desto grober werden die Hocker auf den Seitenfeldern,

fliessen auch mitunter in flachriickige erhabene Leisten zusammen, welche schriige von

vorn und oben nach hinten und unten verlaufen. Auch auf den Seiten der Mittelfelder

sind die Hocker noch bedeutend, nebmen aber gegen die Mitte hin sowohl an Grosse

als auch an Schàrfe des Geprâges ab, so dass sie nach und nach in unregelmassig ge-

wellte Làngsrippen zusanimenlliessen , welche am feinslen und schàrfsten auf dem mucro
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ausgepragt sind, auf dem sic, wegen ihres Verlaufes von hinten und aussen nach vorn

und inoeOj in einer Reihe spitzer Winkel zusammenstossen. Es giebt Exemplare bei denen

die Anwachsstreifen stârker hervortreten, wodurch die Oberllàche ein fast genêt ztes An-

sehen erhàlt. Die Form der mittleren Scbaalen ist die eines Sechseckes dessen breite Basis

der Hinterrand bildet ; von diesem gehen, unter fast einem rechten Winkel , die bciden

kurzen Seitenrànder nach vorn, und von den Lctzteren lier schneiden dann jederseits zwei

Seiten schràge nach innen hin ab, zum Vorderrande der die Gste Seite vorstellt. Dièses

Sechseck ist doppelt so breit als hoch. Es giebt aber Fàlle \vo die Form der Scbaalen

sehr abweicht und zu der des Chit. Merckii hlnuberfiihrt. Die erste Schaale ist genau

so lang als jede Abdachung derselben breit ist. Die Apophysen sind aile sehr gross,

insbesondere die apophyses buccales und anticae; letztere ragen mehr nach vorn unter

dem ïegmente hervor, als die excisura antica breit ist.

Der Mantelrand bcgibt sich in grossen dreicckigen Schneppen, welche 1

\ bis V
3

der Schaalenlànge erreichen und wenig hoher als an der Basis breit sind, zwischen die

Scbaalen hinauf. Der Hinterrand des Mantels ist durch einen Einschnitt, der iiber
i

/l

bis
l

/s der Schaalenlange liât in zwei Lappen getheilt. Die Haare des jMantelrandes

erscbeinen unter dem Microscope als Halbriunen, welche im unverletzten Zustande lotfel-

fbrmig enden ; es scheint als lliesse dièse Halbrinne aus 3 bis *i Wurzeln zusammen und

jeder dieser starkeren Haare ist von etwa 5 bis 7 viel kleineren umgeben, welche voll-

kommen kanalartig hohl zu seyn scheinen und sich zuweilen auf der Oberllàche hochst

fein langsgerieft zeigen.

Vaterland : ,Wir besitzen ihn durch Wosnessenski aus Nord-Kaiifornien, von

der Aleutischen Insel Atcha, und aus Sitcha, von wo auch Mertens denselben mitge-

bracht batte. Das Muséum der Universitàt Dorpat erhielt ihn durch Eschscholtz vom

selben Fundorte.

Dièses Thier sieht in der Form der Schaalen und in den Verhaltnissen derselben

zum Mantelrande, so wie in Behaarung dièses Lctzteren, dem Cliiton ungemein àhnlich

den Cuvier (Mémoires pour servir à l'histoire et l'anatomie des mollusques, Paris 181 7^

Taf. 3, lig. 8. liât abbilden lassen, und an dem er seine anatomischen Untersuchungen

angestellt bat. Cuvier giebt aber uber sein Thier in systematischer Riicksicht weiter

keine Auskunft als dass er es den «grand oscabrion des Indes» nennt.

Einigermaassen nahe kommt mein Chit. TFosnessenshii dem Chit. setiger King aus

der Magcilanstrasse, ist jedoch von Letzterem leicht durch dessen 10 Leisten der ersten

Schaale, die Glàtte der letztcu Schaale, die bciden Leisten der Seitenfelder etc. zu

unterscheiden.

Dem Ch. setiger King sehr nahe stcht der Ch. setosus Brod. and Sow. ; ihre Verschie-

denheiten unter cinander und von meiner vorliegenden Art erlautern jedoch die fig. 17,

Taf. h 1 der Zoology of Deechey's Voyage und die fig. 7 , Taf. W ibid. noch deutlicher,



Beitràge zu einer Malacozoologia Rossica, I. 167

als die mangelhafte Originalbeschreibung in dcn Proceedings of the Zoolog. Soc. Part. II,

18 32, p. 26. Viel naher kommen sich aber mein Chit. Wosnessenskii und mein Chit.

Merckii; ich stand auch lange an beide zu trennen, da trotz ihrer bedeutenden Verschie-

heit von einander in den entwickelt-karakteristischen Formen, dennoch einzelne Thiere

vorkommen welche man allen Ernstcs fiir Bastarde dieser beiden Arten halten mochte,

denen ein Tbeil der Formen vom Vater, ein Theil von der Mutter vererbt vvorden.

Das Genauere iiber die Unterscbeidung beider Arten ist bei dem Chit. Merckii

nachzulesen.

1) Chit. (Slenosemus) marmoreus Fabr. *) fexclusa synonymia).

Chit. laevigatus Flem. — Chit. lattis Lowe. — Chit. fulminatus Couthouy. —
Chit. pictus Bean?. — Chit. ruber L. Moller (Index Molluscor. Groenl. p. 16.) Chit.

ruber L. Lovèn.

testa externa, elecata, cire. 909— 110°; tegmentum laeviusculum , sub lente aequaliter

granulosum, areis lateralibus honore kx, sculptura minime, distinguendis, color flavicans,

maculis flammulisque rufis ; vahar. ratio —,—,, ,

,°
ng

','

., rrr ; apophys. termin.
~

;1 ad chvt latitud. 1
/ 3
— 1/2 • 6 — 9

limbi laeviusculi epidermis dorsalis sub microscopio stroma exhibet spinulis erectis orna-

... .
clivi lat. 1

tum ; liinbus anaustus == ,. .. . ry- ;J limbi lat, */2

Descriptio:
lat. I

Testa externa, clivo rotundato, elevata, cire. 100°: ovata =
r

—

t— ;
long. St

l

/ 4

Yalvae levés solidae
;

tegmentum laeviuscuium nitidulurn, ex flavo album, maculis flammuliscrue rufis creberrimis

dominantibus ; incrementi sulculis regularibus; sub lente superficies apparet pulcberrime

i. r i • loneit. 1 , ,

aequaliter et contertim granulosa ; ratio —.—rr-r-,—.'
, . ,

—rrr ; areae latérales tumore vix
1 ^ ad chvi latitud 1V 3

— i
l

/2
'

distinctae ; mucro substantia nunquam, colore interdum, distinctus, suturae omnes pori-

ferae distinctae ; articulorum anticorum pars centralis triangularis callo sellari roseo tumet
;

angul. sutur. latéral. ~ 130°; apopbys. termin. :
o '11.'

G - 7 — 7

r ;
clivi lat. I , . . . . . , . .

Lvnbus angustus .-—p-j

—

:—

n

-
' lutescens, oc.ulo nuclo laevis ; sub microscopio epidermis dor-

salis rarissime pubescens, subeiliala ; stroma spinuiis latentibus erectis ornatum.

Branchiae mediae, paicae, cire. No. 24. Adulli maximi longitudo 0,27 dec.
;

Der YVinkel, den beide Schaalenabdachungen miteinander machen^ schwankt sehr, ja

sogar bis 20°; am baufigsten ist er jedoch etwa 95° bis 100° und seine Grosse schwankt

etwa doppelt so hàufig zwischen 90° und 100°, als zwischen 100° und 110°, welche

*) Erst wàhrend der Besorgung des Druckes ist die Oefversight af Konigl. Fetenscaps- .4kademiens

Fùrhandlmgar, Andra Arglngen, Stockholm 1846, zu meiner Bemitzung gelangt. Lovèn (ibid. p. 160)

luhrt den hier in Rede stehenden Chil. marmoreus Fu.br daselbst als synonym des Chit, ruber L. auf. Meiner

Ueberzeugung uach ist die Be=chreibung von F abri ci us die erste, welche unbedingt die vorliegeude Art

charaktensirt.
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Zahlen die âussersten Schwankungsgrenzen bezeichnen. Trotz diesem Schwanken ist

dennoch die Scharfe der Abdachung ein vorziigliches Unterscheidungszeichen dieser Art,

von derjcnigen welche ich aus dem Ocbotskiscben Meere mitgebracht und Chit. submar-

moreus benannt habe. Je jùnger das Thier, desto stumpfer ist ùbrigens dieser YVinkel.

Der Breitenunterschied der kten und 5ten Schaale ist nicht bedeutend und es wird

daher die Eiform besonders durch die bedeutende Verschmalerung hervorgerufen welche

die 6ste Schaale im Vergleiche zur 5ten zeigt.

In Bezug auf die Fàrbung sind folgende genauere Angaben gewiss nicht ohne IVutzen:

1) Die allgemeine Grundfarbe ist eine braunlichgelbe oder lehmfarbige, und nie

beobachtetc ich, auf dem Tegmente, jenen Anllug von Karmin der zuweilen bei meinem

Chit. submarmoreus vorkommt.

2) Auf dièse Grundfarbe sind rostbraune Flecke in fast vorwaltendem Maasse (gegen

die Grundfarbe gehalten) aufgetragen. Bei genauerer Betrachtung lassen sich dièse Flecke

unter folgende Abtheilungen bringen, wobei nur im Allgemeinen zu bemerken ist dass

eine vollige Symmetrie zwischen rechter und linker Schaalenhalfte in Bezug auf Farben-

vertheilung statt lîndet.

a) (Unpaarige) Keilflecke des mucro. Der macro ist, wie es in der Beschreibung

angegeben worden, weder durch Skulptur noch durch irgend ein anderes der Substanz

zu entnehnaendes Kennzeichen, vom iibrigcn Theile der Schaale unterschieden ; dennoch

erscheint er es sehr haufig durch ein scharfbegrenzten rostbraunen KeilUeck, der den

ganzen dem mucro zukommenden Verlauf bezeichnet. Der vordersten Schaale, welcher

kein mucro zukommt, fehlt auch dieser Keilfleck bcstâ'ndig; gleichfalls fehlt er ganz

bestimmt auf der Men und 7ten Schaale. Bestandig fand ich ihn auf der 3ten und Gten

Schaale ; auf der 5ten fehlte er etwa in der llalfte der Falle.

/j) (Paarige) Seitliche Keilflecke. Sie sind von der grbssten Bestàndigkeit und

erstrecken sich iiber aile Schaalen, mit Ausnahme der ersten welche nie einen solchen

tragt. Jederseits neben dem Keilllecke des mucro, zwischen dem obersten und zweiten

Drittheile jeder Abdachung, findet sich namlich ein àhnlicher aber kleinerer und minder

scliarf begrenzter Keillleck der von dem vorderen Bande der Schaale an, bis ùber 2

3
der

Schaalenlànge nach hinten verlàuft ; dièses ist der seitliche Keilfleck.

-y) (Paarige) Fleckenreihe des Hinterrandes. Denken wir uns, dass den

Ilinterrand jeder der mittleren Schaalen entlang ein, etwa */
t

jedes der Seitenfelder

(areae latérales) einnehmendes, Dreieck, dessen spitzer Winkel und Grundlage mit den-

jenigen der Seitenfelder zusammenfallen, von hellerer fast weisser Grundfarbe ist, und

dass auf dièse Grundfarbe etwa k braune Flecke, quer durch das belle Dreieck hindurch,

aufgetragen sind, so haben wir einen Begriff von dem was ich die Fleckenreihe des

Hinterrandes nenne. Baumlich kann dabei bald das Weiss der Grundfarbe, bald das

Bostbraun der Flecke vorwalten,

Dièse Fleckenreihe finde ich bei allen Thieren deutlich ausgepragt, mit Ausnahme



Beùrâge zu einer Malacozoologia Rossica, I. 169

eines einzigen (braune Varietàt), bei dem das Rostbraua der Flecken ùberhaupt so iiber-

hand genommen, dass es den grbssten Theil der Schaalen fast gleichfarbig iiberdeckt

und also bei den Schaalen welchen kein Keilfleck des mucro zukommt, dieser als helleres

Dreieck mitten in der diiiikleren Farbung des.Thieres zuriickbleibt.

d) Marmorirungen : So weit die Grundfarbe nicht von den angegebenen regelmàssig

vertheilten Flecken iiberdeckt ist, wird sie von einer grossen Menge ganz unregelmàssiger,

bald grbsserer bald kleinerer Dreieckcben , Pfeilspitzen - oder Flammenlîguren, fein mar-

morirt. Das einzig Regelmàssige an ilinen ist, dass die breitere Grundlage ihrer dreieckigen

Form stets gegen den mucro, die Spitze dagegen radial gegen den Rand gerichtet ist.

Die Marmorirungen und die durchscheineude Grundfarbe. sind in ziemlich gleichem Areal-

verbiiltnisse vertheilt.

Die Form der einzelnen Schaalen anbelangend, so entsprechen sich vorderer und

hinterer Rand der Schaalen nicht. Der mucro springt nach hinten etvvas vor, wâhrend

der Vorderrand eine nach vorn schwach convexe Linie beschreibt ; dadurch ist das Teg-

meut jeder Schaale in der Mittellinie uni
l

/t breiter als zu den Apophysen hin.

Die Grenzlinien des Hinterrandes der Vorderschaale schneiden sich in der Mitte in

einem stumpfen Winkel. Die excisura antica ist nur l

/i so breit als die Schaale lang ist.

Die apophyses latérales posticae sind sehr unbedeutend ; die latérales anticae fliessen

mit den anticae zusammen und letztere fallen in der Wôlbung ihres Umrisses ziemlich

steil zur eveisura antica hin ab, so dass sie dort am breitesten sind \vo sie etwa der

Mitte der Abdachung entsprechen, zu den Enden hin aber schmàler.

Die Anzahl der apophys. buccales und anales scheint sehr unregelmâssig zu seyn,

und etwa 7

/7
als Mittel haben. Ob die spinulac erectae latentes der Oberhaut in der That

mit ausharrender Bestandigkeit bezeichnend sein mochten, im Gegensatze zu den spinulac

imersae seu duplicatae des Chit. submannoreus, muss ich der Entscheidung kunftiger For-

scher iiberlassen ; so wie ich sie getroffen waren erstere , abgesehen von der Stellung der

Spitzen nach aussen, allerdings charakteristisch von den spinulae inversae unterschieden,

und zwar durch ihre dicke eifiJrmige Gestalt und ibre durcbgangige Farblosigkeit.

Vaterland. Die ausfiihrliche Deschreibung dieser Art habe ich nach einer iVIenge

von Exemplaren entworfen welche aile an der westlichen Kiiste des Weissen Meeres

Ankerplatz : Tri-OslrowaJ und an der Kiiste des Eismeeres, so weit es das Russische

Lappland bespiilt, gelesen worden. Es sind die Frùchte von Baer's zweiter nordischer

Keise, auf der ich sein Begleiter war.

Ausser diesen, liegen mir noch mehrere Ghitonen derselben Art vor, welche aus

Gronland herstammen und deren iMittheilung ich der zuvorkommenden wissenschaftlichen

Gesinnung des Uni. Professor's Eschricht verdanke. Dièse gronlandischen Exemplare

stimmen im Wesentlichen auf das Vollstandigste mit denen der Russischen Kiisten iiber-

ein, doch sei es mir erlaubt, der grbsseren Genauigkeit willen noch diejenigen geringen

Unterschiede hervorzuheben welche an einigen Exemplaren derselben sich herausfinden liessen.

Mémoires Se. aatucelle». VI. QO
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1) Ein grosses Exemplar von 0,27 Dec. Lange, welches auf das Vollstàndigste in

aile n Kennzeichen mit den am besten ausgefàrbten Exemplaren des Eismeeres, Riissi-

schen Antheiles, iibereinstimmt, zeigt statt der gelblichen lehmfarbenen, eine griinliche

Grundfarbe, deren Tinte besonders auf den areae latérales ausgcsprocb.cn ist, das articu-

lamentum ist jedoch bestàndig rosenrotb.

2) Mebrere junge Tbiere von nur etwa 0,1 Dec. Lange zeigten sich zwar ebenfalls

vollkommen mit den ùbrigen iibereinslimmend, nur sind in der Fàrbung a) die seitlichen

Keilllecke noch nicht vorhanden oder vielmehr bloss sehr schwach angedeutet (theilweise

ist dièses auch der Fall mit jiingeren Thieren aus dem Russischen Eismeere, deren mir

jedoch keine so junge Individuen als aus Gronland zur Hand sind); ferner 6) ist die

Fleckenreihe des Hinterrandes durch Ueberhandnehmen der braunen Fàrbung der Flecken

(Uebergang zur braunen Varietât) jederseits bàufig bloss auf einen einzigen Fleck redu-

zirt, so dass durch die Reihenfolge dieser einzelnen Flecken jeder Schaale hinter einander,

es zuweilen der Art aussieht als verliefe jederseits, etwa in der Mitte der Schaalenabdachung

und dem Mantelrande parallel, eine Langsreihe weisser Flecken von vorn nach hinten.

endlich c) kommt die braune Varietât, in ausgepràgtem Gewande, vor. Es fliessen

namlich auf dem ganzen Schilde die braunen Flecken ineinander zusammen, das Thier

erscheint einfarbig braun, und nur auf wenigen Schaalen schimmern hie und da einige

gelbliche unregelmàssige Flecke durch. Im ausgebildetesten Grade erscheinen dièse Thiere

mithin auf der 2ten, 3ten und 6ten, bisweilen auch auf der 5ten vbllig braun, wàhrend

die kte und 7te Schaale, welchen der Regel nach der mucronalfleck stets abgeht, diesen,

(gleichsam négatif) als gelblichen Keilfleck der ungetrubten Grundfarbe, aus dem Hraun

hervorscheinen lassen.

Die Zabi der Apophysen war auch hier hbchst unbestàndig denn ich fand an den

7
grbnlàndischen Fxemplaren deren 1 ) bei den wohl ausgefàrbten = —

;

2) bei der braunen Varietât = -—-•

Dass die grbnlàndische Art und die des Russischen Eismeeres sicher identisch sind,

unterliegt keinem Zweifel ; dass ferner dièse Art welche ich aus Gronland erhalten sicher

die von Fabricius besebriebene y\rt — Ch. marmoreus — ist, kann meiner Ueberzeugung

nach eben so wenig in Zweifel gezogen werden, zumal wir fur Gronland nur zwischen

dem wirklichen Chit. cuber L. und diesem Chit. marmoreus Fabr. die Wahl haben, und

selbst in dem Falle dass die schone Bescbreibung von Fabricius ( Fauna groenlandica

p. 420 etc.) nicht so im Einzelnen genau, bis in die Besonderheiten der Fàrbung, iiberein-

stimmte, die Grbssenangabe allein und der «unbewimperte Mantelrand» (ibid. p. 421 Nota),

den Ausschlag zu geben mehr als hinreichend wàren.

In den neuesten konchyliologischen Werken der Englànder finden wir diesen selben

Chiton theils unter dem Namen Chit. laeiigatus F le m. (w. z. B. in British marine Con-

rhology by Ch. Thorpe J8H, p. 129.), theils aber als Chit. latus Lowe (wie z. B. So-



Betlrâge . zu einer Malacozoologia Rossica , I. 171

werby Conch. Illustrations 18'*1, Descriptive Catalogue of British Chitones p. 6.) auf-

gefiihrt. Fleming [A History of British Animais by J. Fleming Edinburgh 1828, p.

290.) rcvïndizirte sich die Prioritât des von ihm gegebenen Namens gegen Lowe, wel-

cher, trotz aliem Muhen, die vorangehende lockere Synonymie seiner eigenen Landsleute

nicht entwirren konnte nnd daher sich entschloss (Zool. Journal Vol. II, 1826, p. 103.)

die von ihm kenntlich charakterisirte Art mit dem ganz neuen Namen Ch. lattis zu bele-

gen. Ueber die Identitàt von Ch. laevigatus Flem. und Ch. latus Lowe ist gar nicht

zu zweifeln ; eben so wenig aber zweifele ich auch an der Identitàt der brittischen Art

mit derjenigen der norwegischen, und ihrer Fortsetzung d. h. der russischen Kùsten des

Eismeeres, welche wiederum, wie es aus meiner genauen Beschreibung cinieuchtet, vollig

identisch mit der groniàndischen ist.

Ich stehe mithin nicht im Geringsten an, der unbezweifelten Prioritât und trefilichen

Beschreibung des griindiichen Fabricius (1. c.) durch Beibehaltung des von ihm gege-

benen Namens, voile Gerechligkeit widerfahren zu lassen. Es trifft sich glùcklich genug

dass auf dièse Weise ein doppelter Zweck erreicht wird, da nunmehr also der Name Ch.

laevigatus frei gevvorden, und mithin ein double emploi das bisher statt fend und Umtaufun-

gen verlangt hàtte, durch sich selbst schwindet. Ch. laevigatus Sowerby (nicht Fleming)

bezeichnet mithin die kalifornische Art, welche Sowerby in den Proceedings of the Zool.

Society Part. //, 1832 p. 59 beschrieben hat. Fabricius selbst giebt zwar zu seinem

Thiere noch mehrere altère Zitate; diesc sind jedoch aile ohne Ausnahme in dem Grade

unbestimmt dass nicht ein Mal die sichere Ueberzeugung gewonnen werden kann, ob

vom Ch. ruber L. odcr von der vorliegenden Art die Rede gewesen. Fabricius bezieht

sich namentlich auf die Beschreibung des Ch. punctalus, Act Nidrung. III, p. k33. Tab.

FI, fig. tk. Ich habe die Deutsche Uebersetzung (der Dronlheimischen Gesellschaft Schrif-

ten 1767, Illter Theij) vor mir und linde (p. 390.) dass es nicht moglich ist zwischen

Ch. ruber und murmor/us zu entscheiden, obgleich die Stelle: «Die Farbe derselben ist

dunkel-roth und weiss; insonderheit ist der eihohte Riicken mehr weisslich als das Ue-

brige", vorzugsweise auf den marmoreus hinwcist. Die beigegebene Zeichnung (Taf. VI,

fig. XIV) giebt keincu Aufschluss; doch sieht man aus der Grosse derselben, welche sehr

bedeutend genannt wird, dass wenn es dièse Art war, dann bloss junge Exemplare vor-

gelegen haben. Dass der Ch, punctalus L. ùbrigens nicht der in den Drontheimer Schrif-

ten unter diesem Namen beschriebene ist, hat schon Fabiicius (p. ^20, Nota) richtig

erlâutert \\enn aber Fabricius den Ch. ruber L. (Syst. nat. I. p. 1107.) hieher zitirt,

so ist das nicht mehr statthaft weil wir unter diesem Namen (gleichviel ob mehr oder

weniger wUlkuhrhch) das Thier verstehen das, insbesomlëre seit Lowe als Chit. ruber

Linné, feststeht. Dièses letztere Thier kannte Fabricius auch, hat es aber verkannt und

unter dem Namen Chit. cinereus (p. 423.) beschrieben!

Mit Unrecht brachte daher, scheint mir, Gmelin (Syst. nat, editio XIII, />• 3203. ]

den Ch. marmoreus Fabr. als Synonym zu Ch, ruber L. Ihm folgte Blainville (Dict.
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chs Sciences naturelles Tome XXXVI, p. 519.) dcr augenscheinlich den achten Ch. ruber

g-ar niclit gekannt hat, sondern alleio don marmoreus Fabr. Die Aehnlichkeit der Benon-

nung, indem wir einen westindischcn Ch. marmoratus Gmel. besitzen, kann meines Er-

achtens keinem begriindeten Einwande gegen don Fabricius'schen INamen — marmoreus,

Raum geben. Couthouy beschrieb {Boston Journal of Natural. History Vol. II, p. 80.)

1839 einen nouen Chiton, don fulminatus aus der Massachusetts Bay. Die ganze Beschroi-

bung welche Couthouy mit gewbhnter Griindlichkeit giebt, stimmt auf das Gonauoste mit

derjenigen iiberein, welche ich voin Ch. marmoreus entworfen.

Gould (in seinem Report on the iiuertebrata of Massachusetts, Cambridge 18V1, p.

\\8.) hat ihn einstwoilen ebenfalls unter dom Couthouy'schen Namen aufgenommen ob-

gleich er anfuhrt, dass auch Lovèn ilui mit Wahrschcinlichkeit fiir den Cliit. laevigatus

Flem. erklart habe. Die sorgfàltigste Musterung, und Vergloiche der Bescbreibung so-

wohl Couthouy s als Gould's lassen abor, wenn letztere gegon die von mir gegebene

gehalten wird, gegenwartig nicht den goringsten Zweifel ùbrig dass es wirklirh der mar-

moreus Fabr. sei, zumal die Angabe beider, dass dor Mantclrand sohmal ist, den Gedan-

ken— es mochte mein Ch. submarmoreus sein, nicht aufkommen liisst. Beachtungswertb ist

jedenfalls dass Fabricius (1. c. p. 122.) angiebt: «pallîum .... fasciatum, fasciis latis

rufis et viridescentibus transiersis.» Dièse Angabe stimmt vollkommen mit Gould (1. c.

p. 118.) uMargin . . . alternately red and white.» Bei allen von mir untersuchton Exem-

plaren (auch boi denen aus Gronland) war dor Mantolrand stets gleichfarbig gelblich; es sind

hier also fiir diosen Unterschied folgende Erklarungsweisen moglich : 1) Es giebt Exem-

plare sowohl mit einfarbigem als mit gestreifton Bande. 2) Oder der Mantelrand ist im-

mer gestreift und die Streifung verliert sich im Spiritus. 3) Oder die Streifen kommen

nie vor, und sind diesem Thiere bloss durch Vorwechselung mit dom Ch. ruber L. zu-

geschrieben worden. Kiinftige Boobachter mogen hieriiber entscheiden. Meiner Ueberzeu-

gung nach ist der neuerlich aufgestcllte Ch. pictus Bean (Thorpe L c. p. 261, fig. 56.)

oin junger marmoreus; er stimmt, so weit die knrze Diagnose reicht, vollkommen mit den

Exemplaren, welche ich als braune Varietat junger Thiere beschrieben habe. Was
schliesslich die bishor vorhandenen Abbildungen betrifft, so muss zu Ch. marmoreus be-

zogen worden:

1) Chemnitz Tome VIII, fig. 812; — schlecht.

2) Gould (1. c.) fig. 23. Der vergrôsserte Mantelrand ist hier verfehlt da er, im

Widersprucbe mit der Beschreibung, granulirt und ohne Hàrchen gozoichnet ist; offenbar

nach getrockneton Exemplaren.

3) Zool. Joum. Vol. II. PI. V. fig. 6 und 6. Die Farbung ist viel zu griin ausge-

fallon, os fehlt die Fleckenreihe des Uinterrandes (welche Lowe dazu genau beschroibt)

doch zeigt die Seitenansicht deutlich die bedeutende Hohe der Abdachung.

1) Sowerby Conchol. Illust. fig. 113, a, Der Totaleindruck ist in dieser Figur

treftlich wiedergegeben
; fig. 113 soll offenbar eine von mir so bezeichnete «braune Va-
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rietàt» vorstellen, ist jedoch in der Gesammtform zu rund ausgefallen, und auch die Ver-

theilung der Flecke minder gelungen; doch sieht man die seitlichen Keilflecke.

5) Zoology of New-York 1843, Tuf. 10, fig. 199. Es ist eine schlechte Abbildung

der von mir sogenannten braunen Varie ta t.

8) CM. (Stenosemus) lineatus Wood Taf. XII, fig. 8 und 9.

testa externa subelevata cire. 120°; tegmentuin laexe, areis lateralibus vix distinctes,

flavum aut fuscum, lineolis albis pictum; valvarum ratio ' '

3/ ; apophys. termin.

-; limbi laeviusculi epidermis dorsal is sub microscopio stroma exibet, spinulis inversis
o — 7

clivi. la t. \

et duplicatis impletum; limbus angustus

limbi lut. , .

2 h
? Ch. insignis Reeve, Conchol. icon. Plate XXII, species 149 (des Textes), fig. 148.

Descriptio:

lai. 1

Testa externa, clivo rotundato, subelevata 120°; ovata :

—

'——.
long. 2

f^alvae levés, solidae; tegmentum sub lente imo laeve, nitidulum, tlavum aut fuscum lituris ple-

,,.,,.. . . i. , . longilud. 1

rumque undulalis albis: mcrementi stnae vix dignoscendae; ratio —;

—

,. ? ,
—:

—

txt'i »reae
i o ad chvi latit. \'/4

latérales non distiuctae, itidein mucro, bic tamen interdum colore ; articulamentuui parte

centrali dilute rosea, callo mediocri ad marginem posticum articulorum antieorum; suturae

omnes distiuctae porifeiae: ; angul. suturar. latéral. 140° •, apophys.

excis. aulic. lahl.

*7<
. . 3-6-7

terminal 5-7

Limbus angustus '——, ex nigro fuscus, oculo nudo laevis; sub microscopio epidermis dor-

limb. lat. —î-r
2%

salis stromate spinulis latentibus inversis et duplicatis impleta, rarissime pubescens.

Branchlae subposticae, parcae No. cire. 25 — 26. Adulti maximi longitudo ~0.3 dec.

Die Oberhaut des Mantelrandes scheint ganz denselben Bau zu haben wie die des

Ch. submarmoreus, doch waren die Zellendbrnchen des Ch. lineatus um i

/3 kleiner als bei

jenem und die cellulae epidermoidales in ihrem Durchmesser, nicht wie beim Ch. submar-

moreus etwa von der Grosse der Lange der Zellendbrnchen, sondern 2'/
2

Mal grbsser,

auch lagen in jeder Zelle zwei grosse Kerne von Fettglanz. In wie weit dièse Unter-

schiede von bleibendem Gewichte sind, mogen kiinftige Forschungen nachweisen. In der

Fàrbung giebt es mehrere sehr in die Augen fallende Varietaten deren auch Deshayes

schon im Allgemeinen erwàhnt hat. Als die normale Fàrbung kbnnen wir ansehen:

1) Ueber die ganze Flacbe der Seitenfelder sind, auf eine gelbbraune Grundfarbe,

weisse, wellige, einander parallèle Langsstreifen gezeichnet, welche auch etwas auf die

Seiten der MitteXdder hiniibergreifen ; diese Streifen steigen nach vorn hin etwas an, und
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ieder derselben ist, von unten her, ilurch einen brauneren Ton der Grundfarbe besà'umt.

Dieser braune Saum verwischt sich nach voru hin, auf dem Mittelfelde, zu einem Flecken.

Ganz eben solche und eben so besaumte weisse Linien zeichnen sicb unregelmâssig kon-

zentrisch auf der ersten Schaale und auf dem binteren Felde der Letzten; es wâchst die

Zabi dieser Linien mit dem Alter des Thieres, und ich zàblte bei einem ausgewachsenen

Exemplare deren 16 auf jedem Abhange der 5ten Schaale, und 8 gcschlossene nebst 3

bis \ ungeschlossenen concentrisehen und unregelmâssig gewellten Bogen auf der ersten

und letzten Schaale, wahrend ein ganz junges Thier nur k Streifen auf jedem Abhange

der 5ten Schaale batte, und 2 bis 3 konzenfrische bogige Streifen auf der ersten und

letzten Schaale. Der mittlere dreieckige Theil des Mittelfeldes ist gelblig-weiss und auf

der 3ten, 5ten und 6ten Schaale in der Mittellinie durch einen braunen dunkelen Keil-

lleck des mucro gezeichnet. Dièse Varietat nenne ich die varict. normalis.

2) Bei einer braunen Varietat nimmt die braune Farbe des Keilfleckens vom mu-

cro auf der 2, 3, k und 7ten Schaale derart Uberhand, dass die Schaalen ganz einfar-

big braun werden, wahrend sic in der Zeichnuug der iibrigcn Schaalen auf das Vollkom-

menste mit der Normalfarbung No. 1 ùbereinstimmen, (var. fuscaj.

3) Als eine Varietat dieser Art sehe ich ferner ein Thier an, das in der Farbenver-

theilung sowohl von jener Normalfàrbung No. 1 , als auch von der braunen Varietat No.

2 vbllig abweicht*) (siehe Taf. XII, fig. 9.).

Bei der in Bede stehenden Varietat sind aile Schaalen auf den Seitenfeldern gleichmiissig

dunkelkastanienbraun und es geht dièse Farbe mitunter auch auf die ausseren Theile des

Mittelfeldes iiber; dasselbe Braun bildet auch die Grundfarbe der Mittelfelder, ist jedoch

entweder iiber das ganze Mittelfeld oder wenigstens iiber den mittleren Theil desselben

mit welligen oder mehr oder wcniger zickzackigen queren weisslichen Streifen gezeichnet.

Dièse Varietat unterscheidet sich, wie man sieht, vollig von No. 1 und 2, da hier

gerade in umgekehrter Weise als es dort der Fall war die Seitenfelder einfarbig, die

Mittelfelder aber gestreift sind. Auch glaube ich einige andere Unterschiede zu erken-

nen, welche vielleicht mit diesem Unterschiede in der Fâ'rbung bestjindig verbunden sein

konnten. Fiirs Erste ist bei allen dreien ganz ausgewachsenen Exemplaren die Abdachung

stiirker, so dass der Winkel ctwa = 100° ist; ferner ist der Mantelrand breiter und zwar

etwa im Verhiiltnisse j-y-, und endlich sind die Seitenfelder deutliclser iiber die Mittelfelder
- 1%

*) Derjenige Cliiton der in (1er so eben erscliieuenen XXIlsten Tafel zu Reeve's „Coi?c/iolpgia iconica"

miter fis. 148 abgebildet ist, sclieint mir c-anz siclicr dièse meine VaiiStel des Ch. lineatus Wood zu sein.

(m Texte ist die fig. 118, Ch. Dieffenhachii genannt. docli stimmt die Diagnose so wenig zu dieser Zeiclinung,

dass es bald aeutlieli «ird, wie ein Druckfeliler voigeialleu sein niuss und die fig. 148 sich wohl liôchst

wahrsclieiulicb auf die Species 1 '<!) d. h. den Ch. insignis aus Sitka bezielit. Ob nuu der Ch. insignis in der

That als besondere Art anerkennt werden musse, oder als var. insignis dem Ch. lineatus Wood iinterzuord-

nen sei, wird die Zukunft richtend entscheiden ; abgeselien von der Fàrbung veruiag icli keine crliebliclien

Flntersclnede festzustellen.
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erhaben und die Anwachsstreifen stàrker ausgesprochen. Dennoch ist es einstweilen uri-

statthaft dièse Varietàt fiir eine besondere Art anzusehen, da es an zahlreichen Zwischen-

stufen nicht fehlen kann, wenn die Aufmerksamkeit der Forscher sich in Zukuft mehr

hierauf lenkt.

Vaterland. Wir besitzen Thiere des verschiedensten Alters in der Normalfàrbung

aus Sitcha und Unalascbka; dièse stimmen auf das Vollkommenste mit Kalifornischen

Exemplaren ùberein. Die branne Varietàt ist ebenfalls aus Sitcha zugeschickt.

Die Varietàt No. 3 hat Mertcns von seiner Heise mitgebracht, vermuthlich aus Sitcha.

Kein einziges von den etwa 30 mir vorliegenden Exemplaren zeigt auf der Ober-

flache irgend eine Rauhigkeit; selbst unter der Loupe keine. Ich mâche hierauf besonders

aufmerksam da Deshayes (Ausg. des Lamarck p. 506.) von «stries terminales granu-

leuses)) und aies aires latérales . . . sont couvertes de stries granuleuses très fines,» spricht.

Ist dem wirklich also, so mbchte die Diagnose von einigen anderen Arten schwieriger

werden als sie es mir jetzt bei dem Vergleiche ward.

Am nâchsten kommt ihm der Ch. lineolatus Fr. von dem ich ihn durch die grbs-

sere Flachheit (etwa 130°) dièses Letzteren, durch die schmàchtigeren Schaalen desselben

(etwa ~rr) una" durch die Grubenpûnktchen welche auf den Seitenfeldern der ersten

und letzten Schaale unregelmà'ssig zerstreut sind, nach eigener Anschauung unterscheide.

Diesen Cîiit. lineolatus fiihrt Sowerby (Conchol. Illustrations p. 6, und Corrected List,

ibid. p. 9 und 10.) nebst dem Ch. chilensis Frembl., Ch. chiloensis Sowerby und Ch.

graniferus Sow. aile auf den einen Ch. elegans Fr. zuriick. Es mbchte um so mehr am

Platzesein hier ein Urtheil iiber dièse Synonymien mit einfliessen zu lassen, weil Sow.

jun. 1832 (Procedings Part. II, 1832 p. 58.) den Chit. chiloensis als eine sicher und

ausdrùcklich nicht mit Ch. chilensis Frembl. identische Art aufstellte, und 18^1 ohne

besondere Auseinandersetzung der Griinde dieselben Arten (1. c.) untereinander, und mit

noch vielen anderen, zusammen auffiihrt.

Stellen wir fiirs Erste die diagnostischen Unterscheidungsmerkmale des Ch. lineola-

tus und des Ch. elegans Frembl. einander gegeniiber um eine klare Einsicht in ihre Un-

terschiede zu gewinnen.

Chit lineolatus. Chit. elegans.

Yalva antica et postica laeves, Valva antica et postica granulosae, granulationibus radia-

ibveolis vel scrobiculis minimis ra- tis confertis, intermixtis interdum scrobiculis ruinimis radia-

ris et irregulariter sparsis nolatae tim disposais.

Areae latérales laeves scrobi- Areae latérales radiatim granulosae, intermixtis interdum

culis minimis sparsis. scrobiculis minimis radiatim dispositis.

Areae medianae laeves, a late- Areae medianae a lateralibus granulorum seriebus longi-

,., . ,. . vjlva longit. 1 tudinalib. sejunctae; ad mucronem duobus vel pliuibus pari-
Fil IIDUS VIX ClISllDClaG. .. . . . , •dm lut. 'l

l L
. valvar longit. \

bus sukorum longitudinalium exaratae ; ,. . ,
—:

—

-,
—rrr-& ' dm latitud. l

3
/4
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\uf tien ersten Anblick dieser, nach vor mir liegenden Exemplaren entworfenen und

mit den Originalbeschreibungen auf das Vollkommenste ùbereinstimmenden, Diagnosen sollte

man insbesondere bei Zuziehung der grossen Farbenverschiedenheit, nicht im Geringsten

an der spezifischen Verschiedenheit beider Arten zweifeln. Es mbgen aber wohl schwer

7.11 unterscheidende Uebergangsformen vorkommen und um so mehr miissen wir wùnschen,

dass die Miinner denen solche zu Gebote stehen die genauesten Angaben dariiber nicht scheu-

ten, in wie weit inan die Grenzen fiir dièse Verânderlichkeit zu riicken habe, und ob ge-

wisse Typen der Skulptur mit bekanuten Typen der Fârbung immer gleichcn Schritt halten

oder nicht. Es kommt jetzt namentlich insbesondere auf die genaue Feslstellung der Piïn-

zipien: was fur Art was fiir Varietàt anzusehen sei, an, da die Beihiilfe trefilicher Ab-

bildungen (Zool. Journ. Supplément Taf. XVI und XVII.) uns nicht im geringsten Zwei-

fel dariiber lassen, was in jedem Falle mit diesem oder jenem Namen gemeint gewe-

sen sei.

Fallen in der That Ch. elegans, chilensis, cliiloensis, Uneolatus und graniferus zu-

sammen wie Sowerby es will, so muss ich auch den Ch. Hennahii Gray hieher werfen

und wir verlieren die Farben, als Unterscheidungsmerkmal bei diesen Chitonen mit einem

p-latten Mantelrande, vbllig, wogegen iibrigens meine an Ch. marmoreus und submarmoreus

"•emachten Eifahrungen kraftig sprechen. Dennoch mochte unser Ch. lineatus Wood
durcli die Glatte seiner Schaalen ausser aller Gefahr vor diesem synonymischen Schlunde

sein.

Viel nàher kommen sich aber in dieser Rùcksicht Ch. lineatus, marmoreus und sub-

marmoreus. Dass jedoch selbst in der Fârbung keine Uebergânge statt finden, davon bin

ich auf das Sicherste iiberzeugt. Kâme es darauf an, die einzelneu Schaalen dersclben

ab°-esehen von der Fârbung unter einander zu unterscheiden, so mâche ich auf die durch

den aufgetriebenen Kallus hervorgerufene grôssere Dicke und Schwere der Schaalen des

Ch. submarmoreus aufmerksam, ferner auf die bedeutend breitere excisura antica dessel-

ben und endlich noch darauf, dass der Vorderrand des Tegmentes vom Ch. submarmoreus

sich in einem sanften Bogen nach vorn zieht, wâhrend bei Ch. lineatus, der hinteren

Schneppe des mucro, am Vorderrande eine âhnliche obgleich stumpfere entspricht. Die

Lange der area antica der letzten Schaale ist beim Ch. lineatus nur halb so gross als

die der area postica ; bei Ch. submarmoreus sind beide fast genau von gleicher Lange.

Freilich bleibt aber die Breite des Mantelrandes von Ch. submarmoreus fiir uns immer das

wichtigste Rennzeichen. Ein grosser Theil der Unterschiede vom Ch. submarmoreus gilt

in gleichem Grade in Bezug auf den Ch. marmoreus.

Die fig. 77 a. in den Conchol. Illustr. von Sowerby entspricht sehr gut der Nor-

malfàrbuog, sowohl als fig. 77 der braunen Varietàt.

9) Chil. (Stenosemus) Sitchensis Middend. Taf. XIII, fig. 1 und 2.

Chit. Sitchensis n. sp. Middendorff im Bullet. de la Cl. Phys.-mathem. de VÂcad,

de St.-Pétersb. T-me VI, p. 121.
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testa externa depressa, cire. 14-0°; teçjmmlum laeviusculum areis lateralibus indis-

tinctis, sub lente sparsirn qranulôsum, rubicutidum; valvdr. ,

"' '° ,"ns '
'—=— : aponhvs.

,

ad clivi Latitud. \ U ' '
J

termin-. -
; limbi laeviusculi epidermis dorsalis sub microseopio stroina evhibet. spinulis

lutentibus ereclis munitum.

Deschiptiû:

lat. 1
I\sta externa, depressa, cire. 140°: ovalis'-: :—

;

r long. -

t ulvae levés; legmenlum laeviusculum opacum, dilute rub'cuinliim
; sub lente superficies apparet

minutissime sparsim granulosa, ex r.iseo albicla, maculis irregularibus ruiis notata
;

ratio longilud 1 .—:

—

r.—:—:—:

—

-K-i- ', nec iiiucro, nec aieae latérales quolibet modo uislmcta sunl ; articula-
ad clivi laiitud. V

ji
' i

mentum callo centrali roseo ; suturae omîtes quant maxime distinctae poriierae ;

v.ilvae longit. I . . . . . H—
:
— j-^—=-,-; anyul. sutur. latéral. 130 ; apopb\s terminal —

•

excisuiae anticae latil. "L " 1 1 • ;,

... ,. . clivi lonsr. 1 . ... .,.,,...
Limbus mediocns - —

;
gnseo- lutescens, laevissiruus ; epuiernus dorsaus sub uiktos-

limbi lat.

—

j-t—
1 /»

copio spinulis lalentibus erectis rariorîbus munita, pube nulla (?).

Branchiae poslicae, parcae, No. cire. 2i. Animalis longitudo 0,1 dec.

Das einzige Exemplar das ich von diesem Thiere besitze hat bloss sieben Schaalen,

so lange man das Schild und die Schaalcn von oben betrachtet ; nimmt man aber die

letzle Sehaale von innen lier genauer in Augenscbein, so findet man dass dièse deutlich aus

zwei auf ibrer Innenflache gesonderten Schaalen, der 7ten und 8ten, bestcht, welche sich

stark iibereinandergeschoben baben und deren Tegment auf der oberen Fliiehe derart

verwacbsen ist, dass man die Spur der Verwacbsung niebt untersebeidet und das Ganze

fur die 8te Sehaale allein halten muss. Das Tegment ist mit zerstreuten , sehr kleinen,

domartig ztigespitzten Hockerchen besetzt, welche bei zweimaliger Vergrdsserung noch

nicht, w.ohl aber bei fiinfmaliger, unterscheidbar sind. Dort wo, an den Spitzen des macro,

die ausserste Schichte des Tegmentes abgerieben ist, sieht man unter dem Vergrbsserungs-

glase eine Menge kleiner Grubchen, statt heickeriger Lrhabenheiten. Ilarchcn (pubes)

konnte ich an der epidermis dorsalis vveder mit dem Vergrbsserungsglase auf dem Thiere

selbst noch auch unter dem Microscope an Schnitzeln derselben entdecken ; im stromn,

iiber den durch dicke Wande von einauder geschiedenen cellulae epidermoidales , lagern

kleine spinulae erectae, deren Lange dem Durchmesser der Zellen nahe gleich kommt,

die aber ziemlich selten sind, d. h. auf mehr als eine voile Lange der Dornchen, von ein-

ander abstehen.

Vaterland : Sitcha.

Dièses Thier gleicht in der Farbung des Schildes im Ganzen der Abbildung des

Chit. ruber die Lowc, Zool. Journ. t-me II, Ta.fi V, fiy. 2., gegeben; von diesem Chiton

Hcuioirei Se. naturelles. VI. O'i
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selbst ist, es aber durch den schuppenlosen breiten einfarbigen Mantelrand und die dorni-

gen Hockerchen des Tegmentes hinreichend untcrschiedcn. Demnâchst kommt die Fârbung

der des Chit. laevis Penn. nahe ; der ungenetzte Mantelrand, die 5 apophyses buccales

und die einfachen incisurae latérales unterscheiden jedocb beide Arten mit der grbssten

Sicherheit von einander.

Am nachsten mbchte der so eben bescbriebenen Art jedenfalls der Chit. submarmo-

reus stehen. Von diesem unterscheidet sich aber der Chit. Sitchensis 1) durch die spinulae

e.rectae der épidermis dorsalis, worin er mit dem Chit. Urandtii iibereinstimmt ; 2) durch

die schmâleren d i. kiirzeren Schaalen, wie das' aus dem Zahlenverhaltnisse ersichtlich

ist, 3) dadurch dass die Granulationen der Oberflache des Tegmentes nicht wie beim

Chil. submarmoreus als kuppelartig zugerundete, dicht eines neben dem anderen sich

erhebende knbpfchen erscheinen, sondern nur ganz vereinzelt hie und da auf der glatten

Fià'che der Schaalen als weit kleinere und dornartig-spitz zulaufende Erhabenheiten ; jene

unterscheidet man bei zvveifacher Vergrbsserung deutlich, dièse erst bei doppelt so starker.

h) erreicht der Chit. Sitchensis kaum '

3
der Grosse des Chit. submarmoreus, denn das

Exemplar das ich beschrieben trug deutlich das Kennzeichen hbheren Alters in den

stark abgenutzten Schaalen. Dièse Abnutzung scheint gleichzeitig einem weniger festeren

Gewebe zuzuschreiben zu sein, daher bei Chit. Sitchensis die Oberflache matt ist, wàh-

rend sie bei Chit. submarmoreus fest und glànzend erscheint, sich auch eben deswegen

bei den grbssten und àltesten Exemplaren vbllig rein und unabgenutzt zeigt.

Behufs dieser Vergleiche habe ich ein dem Chit. Sitchensis an Wuchs gleiches,

mithin sehr junges, Individuum vom Chit. submarmoreus bcnutzt. Ein anderes, nur wenig

grbsseres, Individuum derselben Art, das uns ebenfalls aus Sitcha, also vom selben

Fundorte als der Chit. Sitchensis, zugesandt war, bewies zur Geniige dass in Sitcha

neben dem Chit. Sitchensis der Chit. submarmoreus mit alleu ihm zukommenden normalen

Charakteren vorkommt.

10) Chit. (StenosemusJ Eschscholtzii Middend., Taf. IX, fîg. k.

Chit. Eschscholtzii n. sp. Middendorff im Bulletin de la Cl. Phys.-mathém. de St.

Pélersb. T-me VI, p. 118.

testa externa, depressa, H0°; tegmentum albidum ; palvarum intermediarum areae

latérales costis rudibus 5 radialae ; valvae ultimae area postica, costis similibus radiatis

circiter 18; valvarum intermediarum et valvae ultimae areae centrales, costis validis longi-

tudinalibus circit. 22; valvarum ratio , ,.
?*—.—,.-<rr ; apophys. termin. •

ad clivi lut,/, l
3
/4

' ' ' J 8

Descriptio:

lai. >
Testa externa, depressa, cire. !40°; ovalis -. r-^— :

1 Jongitudo 2
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Valvae levés, perfragiles;

tegmentum albidum, subopacum ; valvarum intermediarum areae latérales costis rudibus

quinque radiatae ; valvae ultimae area postica costis similibus radiatis circiler 18 ; valvarum

inierniediarum et valvae ultimae areae centrales costis validis longitudinalibus, circiter 22

numéro, munita; costae nuicronem versus diminuunlur ; mucro ipse laevis; incienienti

.... , . . , lon^ilud. 1 . . ..

\estipia nulla ; areae latérales tumiclae ; ratio —
-,
—,..,'.—;—-rr; articulamentum callo an-b ad clivi h.titud. i 3

/ 4
'

., i- •!• • Viilv. lonuit. 1 , ..

gusto. suturis omnibus distinctis ponlens ;
s

; angul. linear. laté-

ral., 1230-
, apophys. terminales — -j-

;

clivi lat. 1

excisurae anticae latitud.

•7.

Limbus angustus ,-———;—

—

,
'

, , > lutescens, albidus, laevis (?).& hinbi lalilud. l

/2
K J

Branchiae ambientes, parcae, cire. No. 24-. Longitudo adulti 0.17 dec.

Die erste Schaale fehlte an dem Thiere, ist aber zweifelsohne ebenfalls mit zahl-

reichen radialen Rippen besetzt. Die einzelnen Rippen der Mittelfelder haben einen breiten

und flachen Riicken ; der Zwischenraum zwischen je zwei Rippen ist schmàler als dieser

Riicken. Der Hinterrand der Schaalen bildet eine fast ganz gerade Linie und der Vorder-

rand verlàuft dem Hinterrande fast genau parallel.

Die Apophysen sind aile sehr unbedeutend , zart und vorzugsweise in bobem

Grade briiehig. Die Oberhaut des Mantels zeigte sich bei 155maliger Vergrbsserung als,

aus einer Menge ùbereinanderliegender Schichten einer gelblichen durchsichtigen Haut,

zusammengesetzt, und icb sahe keine Spur von Schuppen oder Borsten. Es ist mir sehr

wahrscheinlich dass das Tbier duich Verdunstung des Spiritus sehr lange trocken gelegen

und daher das wahre Gewebe der Oberhaut des Mantelrandes unkenntlich geworden.

Vaterland : Siteha. Eschscholtz batte dièse Art von dort gebracht und dem

Zool. Muséum der Universitat zu Dorpat einverleibt.

11) Chiton ( Stenosemus) Merckii Middend. Taf. XI, fig. 5 und 6.

Chit. Merckii n. sp. Middendorff im Bullet. de la Cl. Phys.-mathém. de l'Acad.

de St. Pétersb. Tme VI, p. 20.

testa externa elevata, cire. 115°; tegmentum arcis lateralibus distinctis, longitudina-

liter confertim foveolatum , ex lurido viridescens ; vaha prima semilunata ; valvar. ratio

ad clivi hait 1"/ —

l

3
/

'
'
an9u^ sutur. latéral. 150°— 150°; apuphys. termin. —

;
limbiis pilo-

. . j . . clivi lat. 1
sissunus, meaiocris,

1
limbi lat. 2 /

Descriptio:
Testa externa, declivis, elevata, cire. 115°.

Valvae levés ; tegmentum confertim foveolatum, foveolis saepissime in areis centralibus longitudi-

naliter — in areis autem lateralibus, in valva antica et in aiea postica valvae ultimae, radiatim
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serialibus ; ex lurido viridcsrens, lineis fuscis radialibus irregularibus, inlerdum et murroni-

bus fuscis; areae latérales vix ac ne vix rpiidem tumentes, linea tamen laterali prominente

di.-tinrlae ; valva prima seniilunata, costulis radialibus obsoletis in incisuras exrurrentibus

. i.. . longit. I , .. . , , . .

m to : mucro indistinclus : ratio —:

—

;—r-=

—

2
-i

—

m m-* artictiliimrntum lividum vel vin-
ad clivi lalilud I /3

— 1
/4

dulum, non callosum; suturae oiriûes distinclae poriferae; valva ullima postiee emarginata;

valvae longitudo 1 . . . .... , . - o
r2-.—:

—

n î-T-iangul. sutiir. latéral, cire. laO — lbO ; apophys. termin.~—

•

éxcisurae auticae iautiido /4
—

/ 5
p £ r

, , i- c'ivi 'at - t .• > 1 •! I r -v -t • 1 • 1-

Limous mediocris , postiee subbdobus, iusco -vnidis, puis grossis rubicundis cnmtus;

limhi Ial. —„

—

ci)idei mis dorsalis spinulis latentibus inversis et duplicatis nmnita.

Branchiae meiliae ; lamellae branchiales nuineio cire. 36. Adulti maxinii longit. 0,54 dec.

Obgleich die Skulptur des Mantelrandes, in der Weise wie sie in der kurzen Be-

schreibung- oben gegeben worden, vollkomnien von derjenigen des Chit Wosnessenskii

verschieden ist, so giebt es dennoeb sebr tiberraschende Zwischenforinen wenn die

Griibchen sich mehr und rnebr regelmassig in Lângsreihen hintereinander ordncn und

daher die erbabenen Scheidewande , zwischen denselben, erbabenen Leisten ahnlich werden,

welche das Ansehen haben als scien sie aus dem Zusammenfliessen von Hocfcerchen ent-

sprungen, die reihweise hintereinander standen. Fiir solche balle kanu inan in wohl-

begrundete Ungewissheit dariiber gerathen, ob die Skulptur eiue erhabene oder vertiefte

sei. Bei allen den Exemplaren des Chit. Merckii die mir vorliegen ist aber das Kaliber

der Skulptur, iiber die ganze Scbaale hiu, ziemlicb gleichartig, ja auf den Seitenfeldern

und namentlich auf den Enden derselben, eher schwacher als stârker denn auf den Miî.lel-

feldern ausgesprochen. Die radialen Leisten der ersten Scbaale sind schwacher aus-

gepragt als bei dem Chit. Wosnessenskii, da sie nur als schwache erhabene Falten des

Tegmentes erscheinen , nicht aber als eine zusammeniliessendé lleihe groberer Docker.

In Bezug auf die Fârbung ist zu bemeiken dass die braunen radialen Streifen nicht

iinnier deutlich sind. Wo dièses aber der Fall ist, da sind sie meist sehr unregelmassig

an Breite und Hàufigkeit, laufen jedoch meist symmetrisch iiber die ganze Lange der

Scbaale weg. Im Gesammthabilus der Farbenvertheilung ahnelt der Chit. Merckii un-

gemein dem des Chit. striatus, wie er in den Conchol. Illustrât, von Sowerby, (Chit.

fig. 3) abgebildet worden. Kommt der Keilfleck des mucro vor, so flndet er sich auf

allen Schaaleu ohne Ausnahme.

Die erste Scbaale ist halbmoodfbrmig, mitbin jeder der Abhànge breiter als die

Schaale lang ist; namentlich iïbertrifl't die llalftc des Hinterrandes, die Liing-e der ersten

Schaale selbst um l

/g bis '

2
. Der Hinterrand bildet wenigstens eine gerade Linie oder

^inen, nach hinten offenen, sehr stumpfen Wiokel. Der Vorderrand der Schaalen ent-

spricht ziemlicb dem Hinterrande, ist aber zur Mitte hin gelindbogig vorwarts vorgezogen.
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Der Mantelrand schickt ahnliche Schrieppen wie bcim Chit. Wosnessenskii zwïschen

je zwei Schaalen hiriein, doch sind dièse Schneppen wëit schmâler und langer: wenigstens

zwei Mal so lang als, an ihrer Basis, brëit. Die Ilaare des Mantelrandes stehen seltener

als bcim Chit. Wosnessenskii. Im mikroskopischen Daue àhnelt die Oberhaut vollkommen

der jenes Thieres; die Ilaare sind ebenfalls rinnenartig gchohlt.

Vaterland. Eschscholtz, Mertens und Wosnessenski baben ihn aus Sitcba

mitgebracht.

Von den dem Chit. Wosnessenskii àhhelnden Arten welche bei der Beschreibung

desselben angegeben wurden, unterscheidet er sich noch mehr aïs jeuer selbst.

Am scbwierigsten mochte die Unterscbeidung der Lebergangsformen zwischen dem

in Bede stehcnden und dem Chit. Wosnessenskii selbst sein; doch bin ich ûberzeugt davon

dass, wenn auch einzelne der angegebenen Rennzeicben in einzelnen Fallen versagen

sollten, dennoch immer das grosse Uebergewicbt aller iibrigen, jeden Zweif'el heben wird.

In Bezug auf die in den Bescbreibungen angegebenen Einzelnheiten stelle ich mithin

folgende Eigenthumlichkeiten beider Arien einander gegenùber:

Chit. Tfosnessiiskii

Testa depressa 130°;

Limbus lalus
clivi Ion". 1

Ratio

limbi lat. 1
'

valvar longitud. 1

ad clivi latitud. l'/3
— l

l

/2

Chit. Merckii

Testa elevata 115°;

T . , ,. .clivi long, i

Limbus mediocns

jbi lat.
I

valvar. longit. \

»7.

Valva prima semiorbicularis , radiis omnibus

longitudine aecjualibus;

Tegmentiim seriatim tuberculalum, unicolor;

Satura mediana conuata, evanida.

Ratio
ad chvi latit. l

2
/3
—

1

3
/4

Yalva prima semilunaris, radiis in margine po-

stico loDgitudinem, seu radium rnedianum,

7j imo 1

/2 parte superantibus;

Tegmentuni seriatim foveolatum, lineis radiatis

pictum;

Sutura mediana porifera.

12) Chit. ( Stenosemus) ruber L.

Chit. ruber Lowe. — Chit. cinereus Fabr. (Fauna Groenl. p. 423.). — Chit.

cinereus L., Lamarck II édition Tme VII, p. 505. — Chit. laévis Penn. (Lovèn in

Oefversigt af Konigl. Vetenskaps-Akad. Forhandlingar , Stockholm 18'i6, p. 160).

testa elevata et subelevata (110°

—

130°); tegmentuni laeve, incrementi suleis conspicuis,

ratio longil. 1 , 6 ,. -,
,

, .. .

, —rn-!i apophys. terimn. —— ; limbus angustus squamulosus.

Descriptio:
lat. 1

lo^gTs 1^
:

rubiiundum;

Testa externa, clivo insigniter rotundato: elevata et subelevata cire. 130° - 120°; ovata

Valvae subpouderosae; tegmentuni laeve, nitiduluin, ex flavo rubicundum; incrementi sulci plus

minusve conspicui; sub lente imo granulationes nullae apparent;
ratio longitud. 1

ad clivi kitilud. 1 ' .,

areae



1S«2 M I D D E N D O R F F.

latérales, lineà tumente, vix ac ne vix quidem distinctae ; mucro substantia nunquam,

colore raro distinctus ; arliculamentnm parte centrali vix callosa, rosea ; suturae latérales

poriferae distinctae, medianae minus; angul. suturar latéral. 130°; apophys. terminal. —-.

Limbits angnslus
C m

,

a
' , / ? ruber, fasciolis trausversis albis ad unaniquamque valvam, scaber,

° limbi lat U

spinuluso-ciliatus ; epidermis dorsalis (sub microscopio) squamulis genuinis obtecta.

Adulli maximi longitudo 0,1 dec.

Dot Winkel den beide Schaalenabdachungen miteinander machen, ist am hàufigsten

nahe 115°, erscheint aber dem Auge noch spitzer als er es in der That ist, da die

Abdachungen stârker gewblbt sind als gewohnlich bei den Chitonen. Dièse Wolbung

mag bei Unterscbeidung der jungen Thiere des Chit. ruber von denen des Chit. marmo-

reus ein gutes leitendes Kenuzeichen abgeben ; wie immer so auch hier ist sie bei der

2ten Schaale am auffallendsten und artet bei einigen jungen Individuen mitunter in eine

Art von Kiel aus. Der mucro ragt bei allen iiber den Hinterrand etwas vor. Die An-

wachsstreifen verwïschen sich nur ausnahmsweise , wahrend sie bei der Mehrzahi deutlich

ausgesprochen sind und dann in den jiingsten Ansatzen (zum Vorderraude hin) mehr und

mehr an Deutlichkeit gewinnen, so dass sie insbesondere deutlich, ja wulstig, auf dem

Handende der Seitenfclder ( areae latérales) erscheinen. Die Forni der Schaalen gleicht

ganz der des Chit. marmorcus ; die apophyses anlicae haben jedoch meist eine grbssere

Wolbung nach vorn als bei jenem. Die Breite der exeisura antica ist der halben Lange

der Schaale gleich.

Die Farbung anbelangend, so ist die Grundfarbe auf das Bestàndigste ein lehmfar-

benes Gelbroth. Keilflecke des mucro fehlen enlweder ganz oder erscheinen als sehr

entwickelter weisser Keilfleck auf der 2ten Schaale, dann auch auf der 7ten und 8ten.

Bei solchen Exemplaren findet man auch auf den ubrigen Schaalen die Andeutung dièses

Keillleckes in Gestalt eines feinen weissen IMedianstreifens. Selten kommen Andeutun-

sren von weissen seitlichen Reilflecken vor. Dadurch aber dass bei diesem Thiere aile

dièse regelmassigen Flecke weiss sind, wird es klar dass wir es hier, gleicli wie bei dem

Chit. marmorcus und submarmoreuSj mit einer rôthlichen Grundfarbe zu thun haben, in

welche das Weiss der Flecken hineingetragen ist, welshes bei diesem Thiere dem Rost-

braun jener beiden Arten entspricht und nicht mit dem, durch Abbleichen entstandenen,

Weiss des Hinterrandes der Seitenfelder jener beiden Arten zu verwechseln ist. Die

weisse Fleckenreihe des Hinterrandes erscheint unter der Loupe auf das Deutlichste aus-

gepragt und fàllt um so mehr in die Augen als hier die Grundfarbe dunkeler ja fast

braunlich wird.

Die Oberhaut des Mantelrandes ist, wie schon gesagt, schuppig. Betrachten wir

die Schuppen, etwa 150 Mal vergrbssert, unter dem Mikroscope , so erscheinen sie uns,

wie ich sie Taf. XII, flg. 5 habe abbilden lassen. Die Schuppen sind birnfbrmig, doppelt

$o lang als breit ; zum Wurzelende hin verjùngt, zeigen sie daselbst eine Wurzelhohlung,
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welche bloss etwa '
6
der Gesammtlànge der Schuppe einnimmt. Das vordere angeschwollene

Ende trâgt an seiner Spitze ein kleines Knopfchen welches durch das Zusammenfliessen

ausgepràgter seltener Riefen (etwa 12 an Zabi) zu entstehen scheint, die nicht iiber

die Mitte hinaus nach binten gehen, sondern hier auslanfen indem sie sich allmâhlig

abllachen. Dièse Scbuppen fSquamulae (jcnuinae) liegen in regelmàssigen Langsreihen

dachziegelartig hintereinander, so jedoch dass sie, riicksichtlich ihrer Stellung zu einander,

in querer Richtung- Quinkunxe und keine Querstreifen bilden (siebe die fig. 5.).

Der Rand (limes) ist, selbst fur das blosse Auge sichtbar, borstig gewimpert. Unter

derselben Vergrbsscrung wie jene Schuppen betrachtet, erscheint dièse Wimper als aus

mehreren Reiben langer Dornchen fspinulae prominentes Taf. XII, fig. 5. e.) gebildet,

welche uni '

4
schmâler als jene Scbiippchen sind, dafùr aber 5 Mal so lang als breit,

hnd daher von lanzettfôrmiger Gestalt. Die Wurzelhbhlung erreicht etwa i

/s der Gesammt-

lànge und die Riefen, welche nach hinten bis zur Wurzelhbhlung reichen, entspringen

von zwei einander gegeniiber liegenden Làngs-Scheiteln, indem sie von hinten nach vorn

und aussen verlaufen und daher in der Seitenansicht (die Zeichnung giebt sie en face )

ganz wie spiral gewunden erscheinen. Auf jeder Seite jedes Scheitels stehen 5 bis 6

Riefen, daher es deren im Ganzen etwa 20 bis 2k giebt. Die beiden, strenge der Axe

parallel verlaufenden, Scheitelriefen , haben etwa die doppelte Breite als diejenigen welche

beiderseits gefiedert aus ihnen entspringen. Dièse Wimperdornen stehen senkrecht von

oben nach unten gerichtet, und kreuzen somit die Richtung der Schiippchen.

Die weissen Farbenstreifen auf dem Roth des Mantelrandes sind sehr bestàndig, auch

regelmàssig um mehr als die Halfte schmâler aïs das Roth; jeder einzelnen Scbaale ent-

spricht ein Streif und den Endschaalen deren etwa k bis 6.

Vaterland. Die Exemplare nach denen ich die obenstehende Beschreibung ent-

worfen, wurden von mir 18^0 an den Eismeer-Kiisten des Russischen Lapplandes wàh-

rend der zweiten Expédition des Herrn v. Baer gesammelt. Dièse Art ist dort imgleich

seltener aïs der Chit. marmoreus Fabr. zu finden. Zur Vergleichung und Erweiterung

der Diagnose liegen mir gronlândische, von Prof. Eschricht, und norwegische von

Prof. Philippi mitgetheilte , Exemplare vor. Sie stimmen im Wesentlichen vollkommen

mit den geg;ebenen Angaben uberein und zu bemerken wàre nur :

1) Bei den norwegischen: Sie sind auf dem rothen Grunde schwach weiss

gefieckt, und das eine tragt auf der 5ten, das andere auf der 5ten und 6sten Schaale,

sehr ausgepragte dunkele rostbraune Mukronalkeilllecke. Fleckenreihe des Hinterrandes

nur schwach sichtbar.

2) Bei den gronlà'ndischen : Der grbsste ist hier 0,1^ decim. lang, also um die

Halfte langer als die vom Russischen Eismeere. Nur einer ist einfarbig , die iibrigen

haben auf der 5ten Schaale den braunen Keilfleck des mucro. Die Fleckenreihe des

Hinterrandes fehll hâufiger als sie vorhanden ist.
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Dièse Art welche zuerst durch Lowe fZool. Journ. Tme H, p. 101) genauer fest-

gestellt wurde, inuss, auf Grundlage von Lowe's Arbeit, fiir den âchteri Chit. ruber Linné

angt-sehen werden, obgleich Linné s Charakteristik dariiber zu keiner Sicherheit gelangen

làsst. Wir fînden sie, abgesehen von den vielen englischen Schriftstellern welche sie fiir

lùiçland constautiert liaben, in

1) Grbnland. Chit. cinercus, Fabricius Fauna groenlandica p. k23. Der gewimperte

Mantelrand und die Farbe nebst der Grosse versichern einen dessen, dass Fabricius

dièse Art sahe. Auch Fabricius erklart ihn fur selten in Grbnland. Es ist der Chit.

ruber L. variel. unicolor in Mol 1er 's Index Moll. Groenl. p. 16.

2) Massachusetts. Gould (1. c. p. 14-9). Es ist, unverkennbar, genau dasselbe Thier.

Bei Gould kann man noch einige kleine Varietâten in der Fàrbung nachlesen. De Kay

(1. c.) giebt nur den Gould wieder.

Was die Abbildungen betrifft, so mag allerdings die schlechte von Chemnitz

Tme VIII, lig. 813 gegebene, hieber zitirt werden. Die gewbhnliche Fàrbung giebt

Sowerby (Conchol. Illustrât, fig. 103 und 103rtJ sehr gut wieder, obgleich freilich zu

bemerken dass die Farbe hier zu roth, und dass der lehmfarbene oder ziegelfarbene .Stich

des Rothen; von dem Lowe spricbt, allerdings sehr charakteristisch ist. Die Farbenvarie-

tâten vergl. ibid. fig. 10'+ und Lowe Zool. Journ. Vol. II, PL V, fi<j. 2.

Ana Gelungensten, in Bezug auf das Karakteristische des Habitus, ist die unkolorirte

fig. 2k (natiirliche Grosse und vergrbssert) bei Gould 1. c.

Durch den Mantelrand ist dièse Art sogleich von den jungen Thieren des Chit.

marmoreus zu unterscheiden ; wo dièses Kennnzeichen fehlt (wie z. B. an gelrockneten

Exemplaren es hà'ufig der Fall ist) da fasse man besonders die unpunktirte Oderflàche,

die entwiçkelteren Wachsthumsstreifen , die grbssere VVblbung (nicht Hohe!) der Schaalen

und auch die Farbenzeichnung des Chit. ruber, ins Auge.

Mit anderen Chitonen kann er sonst nicht verwechselt werden.

13) Chit. (Stenosemus ) albus L.

Ch. aselloides Lowe. — Ch. sagrinalus Cou th.

testa elexata cire. 90° — 100°; tegwentuin laeviusculum, sub lente minutissime aequa-

liter qranulosum, albiduin; valvae 5"e
, , . .

———:—„; apophys. termin. — ,- limbus anqu-J ad cli vi latit. vis 2 r r J 8 •>

slus squamuloSus.

Descbiptio:

lat 1

Testa externa, carinata, elevata rire. î)0° — 100° : ovalis =

—

'-—

.

loug. 2

falvoe levés solidae; tegmentum -.laeviusculum opacum, ex flavo albidum, adspersa hic et illur,

imprimis auteni ad areas latérales, nigritie; increiuenti sulculi, oculo nudo, vix conspicui, sub

lente superficies appnret minutissime. aequaliter granulosa, vel etiam granulis, secundum in-

, , ,. . . ratio louait. 1 , , ,

crementi sulculos in séries disposais, exasperata; - —
: areae latérales non mul-

1 I ad clivi latilud. vi\ 2
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tum distinctae, tauien tuuientes; mucro ncc subslanlia nec colore distinctus; articulamentum

nitidum album, callo cenlrali; sulurae omnes evanidae; incisurae latérales minimae, supra vix

discernendae, infra sujco notatae; apophyses latérales brevissimae vix sub tegmento promi-

nent; ap. posticae infra sulculum unum in marginem excurrentem exhibent, interdum duos;
o

angul. sutur. latéral. — 150°; apopbys. termin. ~ —

.

clivi lat. 1

Va
squamulis genuinis et substratis munita apparet.

Branchiœ posticae, circa No. 20. — Adulti maximi longitudo 0,H dec.

Die Anwachsstreifen sind ungeniein gleichinâssig und regelmà'ssig, daher mit blosseni

Auge nur an der streifigen Vertheilung der hôchst feinea Granulirungen mit Miihe zu

erkennen.

Schon bei weniger als halbwiichsigen Exemplarea fand ich den grossten Theil der

Schaale weiss, obglcicb der schwarze Staub allerding-s einer friihe sich ablbsenden Ober-

haut zuzuschreiben zu sein scheint.

Die excisura anlica ist auf vielen mittleren Schaalen fast gar nicht vorhanden, indem

die apophyses anticae fast zusammenfliessen ; hocbstens ist aber ihre Breite der Halfte der

Scbaalenlange gleich.

Der bintere Rand der mittleren Schaalen verlauft fast gerade, ganz ohne vorstehen-

den mucro. Der bintere Rand der ersten Schaale ist dagegen immer in der Mitte etwas

ausgeschweift,

Die squamulae subslratae liegen in Langsreihen nebeneinander und babeu die grosste

Aehnlichkeit mit Pflanzenzellen; sie sind meist 3 bis k Mal so lang als breit, ganz glatt

und durchsichtig. In querer Richtung betrachtet, bilden sie nie regelmà'ssige Rethen. Auf

ihnen auf liegen die Squamulae yenuinae, welche die Form von Ovalen haben die nach

hinten bin abgestutzt siud; hier findet man die Wurzelhohlung welche etwa i

/t der

Gesamintliinge einnimmt, Ihr vorderer Theil ist an der Oberflache mit Langsriefeu be-

deckt , deren im Ganzen etwa 26 vorhanden sein mbgen. Es sind diesc squamulae genuinae

doppelt so lang aïs breit, und stehen in Langsreihen dachziegelartig hintereinander; in

Bezug auf die Querrichtung aber im Quincunx (vergl. Taf. XII, fig. 3.).

Der Mantelrand crscheiut unter dem Microscope ebenfalls gewimpert, gleich wie beim

Ch. ruber ; doch sind die Dornen, welche die Wimperreihen bilden, viel kiirzer als bei

jener Art, d. i. etwa k Mal so lang als breit, und parallel der Lange nacb gerieft, nicht

aber in gescheitelten Riefen, wie bei dem Ch. ruber.

Vaterland. Die Kùste des Eismeeres im Russischen Lapplande. Sie scheinen nicht

hauflger als der Ch. ruber vorzukommen.

Gronlà'ndische Exemplare welche ich mit ihnen vcrglichen, sind vollkommen diesel-

ben. Mit vollem Rechte zieht Goulq' (I. c, p f 150.) den Ch. sagrinalus Gouth. (Boston

Joum- Vol. II, p. 82) hieher. Die Abbjhlungen von L°we (1, c. Taf. V, fig. 5, mit
Mémoire! Se. naturelle!. YI. OV
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schwarzer Oberhaut) und Gould (I. c. fig. 21.) sind besonders zu empfehlen. Weniger

schou die fig. 99 in den Conchol. Illustrât, von Sowerby. Vôllig unkenntlich wird aber

dièses Thier durch die neuestc Abbildung desselben welche de Kay in der Zoolog. of

New-York 1843, Taf. X, fig. 200 gegeben.

i\) Chit. (Stenosemus) cinereus L.

Ch. asellus Lowe. — Ch. apiculalus S a y. — Ch. minimus L. G m. — Ch. asellus

Chemn. Deshayes in Lamarck // édit. Tome VII, p. 506.

testa depressa cire. 125° — 140°; tegmentum scabratulum , sub lente striis longitu-

.../>.. i • / eae ratio longit. 1

dinahbus mondiformibus granulosum, nigriim aut etnereum; valvae 5
aj c i

ivi |utituj 2_2 i/

apophys. termin. connatae omnes in marginem continuum; limbus augustus squamulosus.

Descriptio:

lat. 1

Testa externa, depressa cire. 125° — 140 J
, ovalis -.——K ;

' ' long. 2

Valvae levés, tenues; tegmentum scabratulum opacum nigrum aut cinereum, sub lente superficies

apparet regulariter striis moniliformibus granulosa, granulis, in areis niedianis per séries lon-

gitudinales, in areis lateralibus in valva prima tota et in area postica ultimae per séries ra-

dialim decurrentes, dispositis
-,

areae latérales non tumentes, simul cum valvae primae teg-

mento et cum area postica valvae ultimae, sulculis singulis profundioribus exaratae, quod

. . . r. j- .• ratio longitud. 1 . .

imprimis marginem versus ut; mucro non dislinctus; .. .. o_oi/ 'î articulamen-

tum cinereum, callo nullo, suturae omnes connatae evanidae; incisurae latérales nullae; apo-

physes latérales subnullae; : tt—"
\

—
rrr'i apophys. termin. — , i. e. connatae

r J exctsurae niedianae Jatit. 1 y2 *

omnes in marginem continuum.

Limbus an^ustus t—;—;—Vp, niger, squamulosus. Adulti maximi loneitudo 0,13 decim.
limbilatit.y

3
o i o

Sehr grosse und alte Exemplare sind augenscheinlich viel flacher aïs die des Chit.

albus, in der Jugcnd mochte es aber schwer fallen beide Arten von einander hierin zu

unterscheiden. Die das Schild iiberziehende Oberhaut ist rein-schwarz , haufig geht sie

aber schon bei jungen Exemplaren ab, und das Schild erscheint dann asch-grau. Die durch

die Tiefe der Anwachsfurchen entstehenden Querwùlste der Seitenfelder ( areae latérales)

und der ersten und letzten Schaale, lassen haufig keine Ansicht der radialen Vertheilung

der Granulirungen ihrer Oberflâche zu. Die Schaalen sind inimer schlauker als bei Ch.

*) Dieser ist in nieiner ganzen Abhandlung der einzige Chiton den ich, trotz der allcrgrtisslen Wabr-

scbeinliclikeit fur seiu Vorkommen, noeb nicht mit Sicherheit aus dem Bereiclie des Russiscbeii Eismeeres

besitze. Abgeseben davon dass er bier ausser allem Zvveifel vorliauden sein inuss, bewogen mich zweierlei

Giùude diesen Chiton aufzufùbreD. Ersteus die Reduzirung seiner Synonymie eben so wobl als aucb : zwei-

tens der Wunsch, die Gelegenbeit nicbl unbenutzt zu lassen ihn nach demselbeu allgemeiuen Plaue zu be-

sebreibeu, dein icb bei der Duicbarbeitung der ùbrigeu Arten gefolgt bin.
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albus, obgleich es, wegen der Kleinheit des Gegenstandes , . schwer fiillt dièses Verhaltniss

durch Zahlen anschaulich zu machen.

Auf jedem Mittelfelde kann man etwa 50 bis 60 Làngsstreifen von Granulirungen

zahlen.

Die area antica der letzten Schaale ist, der allgemeinen Regel nach, vollkomnicn wie

des Tegment der iibrigen valv. intermediae gebildet.

Der Hintcrrand der Schaalen verlâuft ganz geradc, so dass ihr mucro keinesweges

nach biniou vorragt. Der Vorderrand verlâuft dem Hinterrande fast ganz parallel (mit

einer hochst unbedeutenden Convexitat nach vorn), so dass hierin wohl der Hauptunter-

schied im Habitus der einzelnen Schaalen des Ch. cinereus, verglichen mit denen des Ch.

albus, zu suchen ist. Die apophyses anticae sind wegen der Breite der excisura mediana

fast eben so breit als hoch. Dièse excisura mediana ist an der zweiten Schaale, wegen

der nach allgemeiner Regel bedeutenderen Lange dieser Schaale, eben so breit als die

Schaale lang ist.

Vaterland. Ich habe dièses Thier unter den Excmplaren von Ch. albus aus Grbn-

land gefunden, welche ich der freundlichen Zuvorkommenheit Prof. Eschricht's verdankte.

Auch fand ich mehrere derselben in der Sammlung unserer Akademie vor, welche au-

genscheinlich von einer der nordischen Reisen heimgebracht worden, jedoch ohne Be-

zeichnung des Fundortes waren.

Andere Exemplare, welche von Norwegen und der Insel Wight herstammen, sind

jenen bis in aile Einzelnheiten hinein ahnlich.

Dass es dieselbe Art ist welche Lowe (I. c. p. 101.) als Ch. Asellus beschrieben,

kann nicht dem geringsten Zweifel untcrliegen und ist schon von Fleming (1. c. p. 289.)

so aufgefasst worden.

Ich ziehe aber ebenfalls hieher den Ch. apiculatus Say wie ihn Gould (1. c. p.

146.) beschrieben hat, obgleich Letzterer ihn fiir verschieden vom cinereus erklârt. Es

kann darùber kein Zweifel mehr obwalten, wenn man norwegische Exemplare mit der

Gould 'schen Beschreibung vergleicht, da beide vollkommen miteinander stimmen. Ich

fiihre mithin den Ch. cinereus als eine âcht nordische Art fur Grônland ein, und zu-

gleich fiir die Ostkiiste Nordamerika's bis nach Siidkarolina gegen Siiden hinab.

Was die Abbildungen betrifft, so ist fiir europaische Thiere dieser Art die von Lowe
gegebene (1. c. Taf. V, fig. 3, a et 6.) kenntlich genug, obgleich nicht vorziiglich. Un-

ter den vielen deren Wahl uns Sowerby gelassen, finde ich die vergrbsserten fig. 94,

a. und fig. 98, a. recht gut; fig. 98 giebt die Querwiilste der Seitenfelder deutlich wie-

der, auch 104 6 und 105 (als Ch. cancellatus Leach aufgefiihrt) sind gerathen. Viel

weniger ist die Auffassung des Karakteristischen der amerikanischen Exemplare bei Gould

(1. c. fig. 20.) gelungen, eben so wenig bei Sowerby I, c. fig. 140, dagegen ich die

in De Kay (1. c. Taf. X, fig. 201.) gegebene Abbilduug, fiir ein altères Thier ungemein

bezeichnend finde,

*
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Es ist sehr leicht dièse Art von dera Ch. alhus zu untersclieiden, obgleich ich nicht

ein Mal die microskopischen Unterschicde der Oberhant des Mantelrandcs zu geben im

Stande bin, da mir Spiritusexemplare des Ch. cinereus giuz fehlen.

Unterscheidend itn Gegensatze zu Ch. albus sind:

1) Die flache rundliche Gesammtform des Ch. cinereus, tvelche jedoch nicht wohl

numerisch wiedergegeben werden kann, eben so wenig als:

2) Die kiirzere und breitere, mithin schnià'chtig-ere, Form der Schaalen.

3) Vor Allera die reiheimeise gestellfen Granulirungen.

k) Die Zahnlosigkeit aller Schaalen, wegen Mangel aller incisurae.

5) Die Querwùlste auf den Seitenfeldern.

6) Die Breite der excisura mediana.

7) Der Mangcl eines hervorf|ucllcnden callus, auf der Innenseite.

8) Das matte Ansehcn der Schaale.

15) Chil. (Stenosemus) lividus Middend.

Ch. lividus n. sp. Middend. un Bulletin de la Cl. Phys.-mathe'm. de VAcad. de St.

Pétersb. Tome VI, />. 120.

testa subelevata, cire. 120°; tegmentum laeve nitidilm Ikidum; valva antica, valvarum

intermediarum areis lateralibus et valvae ultimae area postica, obsolète radiatim costulato-

striatis; valvarum intermediarum areis centralibits longitudinaliter costulatis; costulae rarae,
o

argute exsculptae, albidae, numéro 18 — 20; areae latérales depressae; apoph. term. = —
j

... , ,

.

clivi tat 1

lunbus srjuamulosus mediocris

limbi lat. —

r

1

D es cr i pt io

:

lat. 1
Testa externa, subcarinata, subelevata cire. 120°; ovalis

,

long- 2/*

Valvae levés solidae; tegmentum laeve nitidum livïdum; valva antica, valvarum intermediarum

areis lateralibus et valvae ultimae area postica laeviusculis, obsolète radiatim costulato-stria-

tis; valvarum intermediarum areis centralibus longitudinaliter costulatis; costulae rarae, ar-

gute exsculptae, albidae, numéro 18 ad 20, quarum imprimis medianae, et bae praecipue

postica versus, sub lente tuberculiferae apparent, vel quasi e luberculortim contiguorum série

n îii • lonsntud. 1 . ....
contluente exortae; areae latérales depressae; ratio —:

—

r^-,—:—;—r/"i mcremcnti vestigia nul-
1 ad chvi lalilud y2

&

la; mucro saepe sulco laterali utrinsecus distinctus; arliculamentiun album, ad suturum la-

teralem ex rubro flavum, callo subnullo; suturae omnes evanidae connatae;

valvae lonqit . 1 . . . . . ,.,...—: :—?__—__ in hac excisura antica procrescit apopnysis mediana, incisura parvula
excis. ant. Jatitudo l

J1
i r i » r

laterali a quaque apopbysi antica disjuncta; angul. sutur. latéral. — 14-0°; apopbys. lermi-

nal. - 1 .
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Limhus uiedioeris —— , lulesrens, oculo nudo laevis; sub microscopio enidermis dorsalis

limbi l;it. j-jy
* 12

srpiamulosa, squamulis genuinis et substratis;

Branchiae mediae, parcae JNo. cire. 26. Longitudo adulii ~ 0,23 decim.

Dieseni Chiton eigenthumlfch ist der, von mir an keineni anderen beobachtete, Ge-

lenkfortsatz der excisura mediana; er erscheint aïs Lortsetzung des imicro, wird jederseits

durch ein paar enge Einscbnitte von den apophyses anticae abgegrenzt, welche sich auf

déni Tegmente gleichsam in Gestalt jener scharfen, nach hinten zu sich verlaufenden, Fur-

che fortsetzen die den macro auf der b, 5, 6ten und 7ten Schaale jederseits begleitet.

Der mucro ist auf allen Schaalen etwas aufgetrieben
,

(insbesondere aber auf der zweiten

Schaale), zugleich mit der arca centrales bauchig in die Elohe hervorspringend.

Die area postica der letzten Schaale ist fast horizontal, da sie vom mucro ganz steil

und plotzlich abfàllt. Die Seitenfelder zeigen 2 bis 3 undeutliche radiale Rippchen. Auf

der ersten Schaale scheinen so viele der letzteren vorhanden zu sein, als suturae buccales
;

doch sind sie sehr undeutlich. Der hintere Rand der uiittleren Schaalen springt in sehr

mà'ssigen Schueppen vor; der vordere ist im mucro selbst plotzlich vorgezogen.

Die linca lateralis tegmenti entspricht in ihrem Verlaufe vollig der darunter liegen-

den sutura lateralis.

Die epidermis dorsalis besteht aus Reihen von squamulae, substralae dercn Lange,

ihre Dicke kaum uni das Doppelte iibertrifft. Auf diesen lagern in Làngsreihen dachzie-

gelartig hinter einander die squamulae genuinae, welche sich von jenen nur durch ein

nach vorn abgestumpfteres Ende, und durch ihre dachziegelartige Uebereinanderlagerung,

unterscheiden. Ich konnte an ihnen nicht die geringsten Riefen entdecken; die einzelnen

Làngsreihen der squam. genuin. schlossen dicht aneinander.

Vaterland. Aus Sitcha vvurde er der Sammlung durch Wosnessenski zuge-

schickt.

Ich kenne keinen Chiton mit dem dieser verwechselt werden konnte.

16) Chit. (Stenosemus) Mertcnsii Middend.

Chil. Mertensii n. sp. Middend. im Bullet. de la Cl. Phys.-mathcm. de l'Acad. de

St. Péterb. Tome VI, p. 118.

testa elevata cire. 110"; tegmentum asperum opacum, fusco-cinercum ; valva antica et valva-

rum intermediarum areis lateralibus radialim expresse granuloso-saibris ; çalvàrum interme-

diarum areis centralibus longitudinal/ter déganter exsculpte-costatis ; costarutn inlcrstitia la-

.... /. i7- i -ne ratio loup. 1 .

melluUs ercclis transversis m loculamenla fere quudrata dissepta; valvae d —
, .. . ^ g?

, . . 9 . . , , clivi lit. 1

apophys. termin. — ; I imbus angustus scutttlattis , p.
, limbi Iut -rrf/

2 h
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Descriptio:

l'it l
Testa externa, elevata 110°; ovalis — .

—

' '.
.

long. l
J

/4

Yalvae levés; tegmentum asperum opacum fusco-cinereum ; valva antica, valvae anticae area pos-

tica, valvarum intermediariim areis lateralibus, radiatim expresse granuloso-scabris; valvarum

intermediarum areis centralibus longitudinaliter eleganter exsculpte-costatis; costis medianis

postica versus dichotomis; costarura intertitia lamellulis erectis transversis in loculamenta

fere quadrata dissepta; incrementi vestigia nulla; mucro indistinctus ; areae latérales tumentes
;

ratio -r

—

-,
—K ; articulamentwn ex livido albidum, postice infra (in média parte) epider-

ad clivi laUt. 2' ï v * ' r

mide tectum; impressione capsulari cinerea, quam maxime distincta, per articulos posticos,

irao etiam ad marginem posticum articulorum anticorum protensa; suturae latérales, bucca-

les et anales poriferae distinctae, mediauae connatae circuitu solo poriferae;

-; angulus lin. lateralium 130°; apophys. terminales —

.

excisur. anticae latiludo
2
/3

'
""&"" I f f g"

Linibus angustus
'

;— , fuscocinereus, scutulis seriebus oblique decurrentibus asper.

limbi latitud. —
j-t-

Branchiae ambientes No. cire. 36. Adulti maximi longit. 0,23.

Dcr Vorderrand der Schaalcn ist deui Hinterrande derselbon , welchcr gerade quer-

ùber verlauft, ziemlich parallel, und nur in seiner Mitte mit eineni schwachen Bogen vor-

gezogeu.

Die Hockerchen und Rippen sind aile sebr scharf und zierlich ausgepragt. Die Hok-

kerchen sind aile hohl gebildet und stellen daher, wenn sie an ihrem Gipfel abgerieben

sind, nabelformige Vertiefungen dar, welche ringsum von oinem schmalen VValle umgeben

sind.

Auf der vordersten Schaale stehen etwa 25 Reihen dieser Docker, und an dem vor-

liegenden Exemplare standen in jeder Reihe 13 Hocker, deren Zabi ùbrigens je nach dem

Alter des Thieres versebieden sein muss Etwa ^0 Rippen zahlte ich auf der area cen-

tralis und dem mucro der 5tcn Schaale ; sie sind aile sehr scharf und rein ausgepragt,

und die kleinen Querscheidewà'ndchen zwischen denselben erheben sich bloss um die Hàlfte

so hoch als dièse Langsrippen.

Der Kapseleindruck auf der Unterseite des Articulamentum bezeichnet durch sein

starkes Vorgreifen nach vorn hin, dass die Schaalcn wahrend der Streckung des Thie-

res sich in bedeutendem Grade iiber einander' schieben.

Die Schilderchcn der Oberhaut des Mantelrandes liegen in schrage herablaufenden

Reihen hintereinander, so dass etwa $5 bis 30 Scbilder auf die Breite des Mantelrandes

kommen. Sie liegen uumittelbar in Taschen der Haut eingebettet und haben in der Sei-

tenansicht die Form wie sie Taf. XIV fig. 2 b dargestellt worden ist. Von unten d. h.

von der Wurzelllacbe her gesehen, erscheint jedes Schild durch eine Langsrinne ausge-
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hôhlt, iïber welche sich von jeder Seite her ein Lappon heriiber, gegen den in gleicher

Weisc von der gegeniïberstehenden Seite entspringenden Lappen, bcugt.

Die epidermis ventralis besteht aus einer Schichte von squamulae substratae. Auf die-

sen konnte ich weiter keine squamulae genuinae auffinden, doch scheinen besondere mi-

kroskopische Wimperdornchen vorzukommen.

Vaterland. Kalifornien, namentlich die frùher Russ. Kolonie Ross. Mertens hatte

das Thier dort erbeutet.

17) Chit. (Stenosemus) scrobiculatus Middend.

Chit. scrobiculatus n. sp. Middendorff ira Bullet. de la Cl. Phys.-mathe'm. de l'Àcad.

de St. Pétersb. Tme VI, p. 121.

testa depressa, cire. 130°; tegmentum scabrum, opacum, ex cinereo vel flavo fuscum;

areae centrales, seriebus lonyitudinalibus reyulariter scrobiculatae; areae latérales tumentes,

sulco radiali, inferiora versus dilalato, bipartilae; valvae 5
ae

^'°/""f' niT » apophyses

terminal. —; limbus scutulatus anyustus.

Descriptio:

Testa externa, depressa cire. 130°; ovalis , '—=
;

Valvae levés; tegmentum scabrum, opacum, ex cinereo vel flavo-fuscum ; areae centrales seriebus

longiludinalibus regulariter scrobiculatae; areae latérales tumentes, sulco radiali inferiora versus

dilalato bipartitae; quaeque harum partium denuo sulculo breviori marginali radiatim bifida;

margo posticus lamellulis erectis horizontalibus ornata ; valvae ultimae area postica obsolète

,.. . .. . ,, . i. .. ratio loneitud. \ ,

radiata ; mcrementi vestigia nulla ; mucro mdistmctus ; —;

—

, . ,
—

. „, / : articiuamentum
& ' ad clivi latitud. a 1

/^

callo nullo ; impressionibus palliaribus muscularibusque magnrs et quamoptime distinctis;

suturae latérales bis amplificatae in conspectum non veniunt, quinquies auctae : poriferae,

in média impressione palliari ; suturae medianae et anales evanidae ; incisurae latérales mi-

i i valvae longitude- 1 , ,. , . , ..nn
nimae, sub tegmento latentes; —(

:
;—?—;—=-7-

; angul. hnear. latéral, — 150";
excisurae auticae latitudo J

/4
°

apopbvs. terminal.
~

8

Limbus angustus , subfuscus, oculo nudo laevis ; sub microscopio epidermis dorsalis

limbi lat. -=—

scululata.

Branchiac mediae, parcae, No. cire. 16. Longiludo 0,09 decim.

Unter zweifacher Vergrbsserung sieht raan die Skulptur des Tegmentes wie in der Be-

schreibung angegeben worden. JNimmt raan aber ein fiïnffach vergrbsserndes Glas zur Hand,

so entdeckt raan, dass die ganze Substanz des Tegmentes dicht mit llachrunden Granuli-

rungen besetzt ist, die mithin auf den Làngsleisten, welche die Griibchen von einander

trenneii, ara deutlichsten sichtbar sind.
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Dem blosscn Auge, so wie bei zweimaliger Vergrosserung , erscheint dor Mantelrand

vollig- glatt. Bei fiïnffacher Vergrosserung sieht man , dass eine Reihe sehr feiner Wimper-

borsten zu unterscheidcn ist. Wendet man aber 165facbe Vergrosserung des Mikroscopes

an, so findet man dass die Haut, in schrà'ge und im Quinkunx herablaufenden Reihen, mit

rhomboidalen oder oblongen, tiefen, taschenartigen Griibchen dicht besetzt ist. Die Haut

der Taschen selbst, ist fein dunkelbraun g-ctiipfelt. In jeder dieser Taschen lagert ein

eiformigcs Schildchen, das auf der Seitenansicht oval (wie es in fig. 6, Taf. XIV abge-

bildet ist) aussieht, auf den Durchschnitt (fig. 7 ibid.) aber zeigt, dass eine Langsrinne

welche jederseits von einem vorspringenden Rande begranzt wird die Wurzel entlang ver-

lauft. Die Masse dieser Schildchen ist briichig, homogen und durchsichtig, und es sieht

so aus als steckten in ihr Reihen kleiner Rohrchen welche sogar iiber die eigentliche

Masse der Schilderchen hervor zu ragen scheinen.

Die Wimpern bîlden lange diinne, dicht nebeneinandcrstehemle Borsten, welche mit

kaum V
4

ihrer Lange iiber die Hautoberflache hervorragen.

Vaterland. Die Kolonie Ross in Kalifornien; durch Wosnessenskî eingesandt.

18) Chit. (Stenosemus) Brandtii Middend.

Chit. Brandtii n. sp. Middend. im Bulletin de la Cl. Phys.-mathém. de l'Acad. de

St. Pétersb. Tme FI, p. 117.

testa externa ; tegmentum laeviusculum , sub lente confertim granulosum, areis latera-

libus vix distinclis, sulculo longiludinali mediano exaràtum ; eolor fusca^olivaeeus, lituris

laete coeruleo-aeruginosis ; articulamentum suleo mediano longitudinali profundo divisum;

, l/meit. I , , . 10
valvar.

, , .
*,—

7. ; anoiiliys. termm. -.
ad ilivi Int. !i ' '

J 7 — J»

Vaterland. Ich fand dièse Art, im Bereiche der tieferen Ebbe, an. der Siidkiiste

des Ochotzkischen Meeres und der grossen Schantar-Insel.

Das Genauere iiber dièses ïhier ist in meinem Reisewerke (Band II, Mollusken) nach-

zulesen.

1
(9) (??) Chit. (Stenosemus) giganteus. Tiles. Mém. de l'Acad. de St. Pétersb,

Tme IX 182V p. V73, Taf. XVI, fig. « et 2, Taf. XVII, fig. 3 bis 8.

Ich habe schon bei Gelegenheit der kritischen Sichtung der Literalur meines Chit,

Stelleri auseinandergesetzt, wie unbegreiflich und unentwirrbar verwirrt die Abhandlung

ist, in welcher Tilesius seinen Chiton giganteus Kamtschaficus beschrieben hat. Ich be-»

kenne von vorn hennis, dass in Folge dieser Einsicht die mir mit Miiiie und INoth in jene

Abhandlung geworden, es mir ungemein fraglich scheint ob uberbaupt in Kamtschatka

solch ein Tbier vorkomme. Dennoch durfte ich einstweilen, wcii ich nicht ein Mal selbst

dort an Ort und Stelle geforscht, dièses Tbier nicht aus der Liste der zur Russisehen

Faim gehorigeii, ausstreichen. Da es keinem Zweifel unterworfen se|n kann dass der

Zeichner die Originale zu seinen Zeichnimgen vor sich gehabt habe, so schlage ich in

Betreff der unentwjrrbaren Confusion des Textes vor, jene Zeiclmungen als die ftorui fiir
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den Tilesius'schen Chit. giganteus anzusehen. So weit ich aber in den Zeichnungen

klar sehcn kann, bilden selbst diose, in dem Umfange in déni sic von Tilesius zu sei-

nem Chit. giganteus zitirt worden sind, noch immer 3 verschiedcne Arten ab, und zwar :

1) Die erste : Taf. XVI, fig. 1. Die deutlich gesonderten Seitenfelder mit 7 bis 8

radialen Reihen von Flecken, Gruben oder Hockercben, und die Lângsfurchen der Mîttel-

fcidcr unterscheiden dièse Art auf das Deutlichste von der zweiten.

2) Das Thier welches Taf. XVI, fig. 2. und Taf. XV3Ï, fig. \. abgebildet ist. Der

Mangel irgend welcber Seitenfelder erlaubt auf keine Weise dièse Art mit No. .1 zusam-

menzustellen und beide fiir eine und dieselbe zu erklâren,

3) Die fig. 7, Taf. XVII. érklart Tilesius (p. 476) fur die 4te Schaale seines Ch.

giganteus. Der Mangel eines nach binten vorspringenden Dornes weist jedocb jede Zu-

mutbung zuriick, dièse Figur auf No. 1 oder No. 2 zu bezieben ; am meisten erinnerte

sie noch in den Umrissen an den wirklichen Çhit. amiculatus Pall.

Wir sehen mithin, dass selbst die Abbildungen dreien verschiedenen Arten entnom-

men wurden. Ob aber aile dièse drei Arten oder auch nur irgend eine oder endlicb

auch (und ich bin wirklich geneigt dièses, trotz Tilesius, zu vermuthen) keine einzige

derselben in Kamtschatka vorkomme, wollen wir der Zukunft zur Entscheidung iiber-

lassen.

Anfanglich glaubte ich, nach vorhergegangener Sauberung des Tilesius'schen

Textes von dem was ich auf den Chit. Stelleri und den Chit. amiculatus beziehen zu

mussen fiir nothig fand (siehe die betreffenden Thierè), Einiges aus dem Reste als Erlau-

terung der Abbildungen benutzen zu konncn ; das ist aber ganz unmoglich da man sieh

dann auf jedem Schritte in Widerspriichen verwickelt. Nur allein die Hinweisungen auf die

Bedeutung der Abbildungen, p. k75 und p. ^77, darf man benutzen. Schon die unge-

wohnliche Grosse allein welche Tilesius angiebt und die durch die Abbildung sich be-

statigt, erlaubt einstweilen noch nicht den Versuch die Tbiere die er bcschreiben wollte

auf irgend eine der bisher bekannten Arten zuruckzufuhren.

20) (??) Chit. setosus Tilesius. Mém. de VAcad. de St. Pétersb. Tme IX, 182'f,

p. 484.

Tilesius spricht von einem Versehen S te lier 's, der in Kamtschatka wohl den

Chiton. giganteus beschrieben haben miige, da er der Spuren von Borsten erwahne.

Dass Steller mit gewohnter Griindlichkeit dasjenige Thier durchgemustcrt das ich

Chit. Stelleri genannt habe, moge man bei Gelegenheit der Beschreibung jenes Chiton's

nachlesen. Tilesius hier, im Voriibergehen, angebrachte Worte und auch eine Stelle der

p. 478 lassen aber auf das Vorkommen eines mit Borsten besetzten Chiton's, in Kamtschatka.

schliessen, der 5 Zoll Grosse erreiche.

Auch iiber dièse Art habe ich weiter keine Andeutung erhalten konncn, und sie

bleibt daher immer noch sehr fraglich.

Mtrtoiti Se. njluieilel. VI. 25
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21) ( ??) Chit. muricatus Tilesius. Mém. de VAcad. de St. Pclersb. Tme IX, 182V,

/>. 483, Taf. XVI, fig. 3.

Tilesius giebt an : Merck und Dàvydof hallen den hier abgebildeten Chiton aus

Kamtschalka und von den Kurilen mitgebracht.

Seite 484 sagt er : dieser Chiton sei bloss etwa 2'/
2

Zoll lang, gelb und braun

gellcckt und fùhre Schilder auf seinem unbehaarten Manlelrande. Das einzelne vergrosserte

Schild das er unter a der Abbildung zitirt, ist auf der Tafel nicht vorhanden. Mehr

giebt Tilesius iiber dièses Thier nicht an.

Abbildung und Descbreibnng stimmen mit keiner der bisher bekannten Arten. Mog-

lich, dass dièses Thier wirklich auf den Kurilen und in Kamtschatka vorkomint;

wahrscheinlich ist mir aber wieder dass Tilesius Angabe ganz unbegriindet ist, und dass

der Chit. muricatus von Tilesius gerade in Kamtschatka nicht gefunden werden wird.

Riidk!»lif'k auf «len ïnliall.

Schliesslich sei es mir noch erlaubt, den Inhalt des vorliegend beendigten ersten

Ileftes meiner «Bëitrage» einer summarischen Musterung zu unterwerfen, welche einen ail—

gemeinen Ueberblick iiber das Wesentlichere desscn was hier zu Tage gefbrdert wordcn

entwickeln und gleichzeitig das l'eichtere Auffinden der einzelnen Gegenstande dieser Ar-

beit erleichtem, mithin gleichsam einen « Index « fur gelegentliches Nachschlagen liefern,

soll.

[hrem fnhalte nach zerfàllt meine vorliegende Abhandlung iiber die Cliitonen Russ-

lands in zwei, ihrer Kiehtung zufolge vollig getrennte, Theile, d. i. den anatomischen

und den systema I ischen.

Als Grundlage der anatomischen Untersuchungen diente mir fast ohne Aus-

nahrnc der von mir aufgestellte Chiton Stelleri. Seine monstrbs-riesige Grosse, im Verhalt-

nisse zu jener der anderen Arten dièses Geschlechles, bevorzugte mich in dieser Ilinsicht

auf das Entschiedenste. Nur dort wo es nothwendig schien sich vor dem Fehlgriffe zu

sichern, dass nicht Eigenthiimlichkeilen welche allein dieser oder jener Art zukom-

men mit solchen verwecbselt werden mbchten die dem ganzen Geschlechte eigenthiimlich

sind, habe ich jcne Beobachtungen durch kontrollirende Untersuchungen einiger anderer

Arten erganzt. Die ersten 9 Tafeln erlautern daher ausnahmslos nur allein die anatomi-

schen Einzelnheiten meiner Arbeiteri iiber den Chit. Stelleri; die iibrigen 5 enthalten nur

einzelnes Anatomische, in so weit es fiir die Diagnose der Arten von Einfiuss ist.

Als monographische Vorganger in der Anatomie der Chitonen, halte ich fast nur

Poli und Cuvier zur Grundlage. Blainville's spàtere und vorgeriicktere Untersuchun-
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gen sind leider nicht hinreichcnd ausgefiihrt and von gar keinen Abbildungen begleitet.

Was sonst noch vcreinzelt in diesem Gegenstande gethan worden, verdient hier nicbt ein

Mal Erwabnung, ist aber in dcr Abhandlung selbst gchorigen Ortes Obérai] beriicksichtigt.

Aucb versteht es sich von selbst dass die haufîgen Beriihrungspunkte mit den Arbeiten

unserer besten Forscber in den zunà'chst angrenzenden Geschlechtern , es inir zur Pflicht

machten, die Litteratur ibrer Lcistungen fortwâhrend vor Augen zu haben. Boi der <*e-

vvissenhaftesten Berucksichtung diescr meiner Vorgënger, liât meine Arbcit aber dennocb

eiue Menge von Besultaten gebracht-, theils an Beriçhtigungen und Erganzungen des frii-

ber Vorhandenen, theils an neuen Entdeckungen, welche ihrcrseits wiederum bald isolirt

dastehen, bald in das Raderwerk zootomischer Tagesfragen von Belange, hineingreifen.

Der zootomische Antheil beginnt mil dcr Seite 104 und endet auf der 156sten

Seite. Er zerfàllt, seinem Inhalte nach, in zwei Abtheilungen deren

Erste, von Seite 101 bis zur Seite 140 reicht und sich strenge auf die Bescbreibung

meines anatomischen Befundes beschrànkt.

Die zweite Abtheilurig des zootomiscb.cn Antheiles beginnt mit der 141sten Seite

und endet anf der lôGsfen. Sic enthàlt meine Deutung des anatomischen Befundes
und beriicksichtigt dahcr zugleich die Arbeiten meiner Vorganger.

Bcide Abtheilungen befolgen in ihren Untersuchungen dieselbe Reihcnfolge, welche

durch die folgcnden Ueberschriften bezeichnet wird:

anatom. Befund. Deutun».o

1) Der Mantcl und die Oberhaut pag. 106 pag. 141

2) Die Kiemen — 108 —
3) Das Schild mit seincn Schaalen (in Bezug auf ihre Form

und Oberflàche) , . .
— 109 — 141

4) Die Einkapselung und Textur dcr Schaalen — 112 —
5) Die Eingcweidehohle nebst ihrcn Wandungen — 115 —
6) Dcr Verdauungsapparat nebst den zu ihm gehbrigen

Muskeln — 117 — 142

7) Das Gefasssystem — 129 — 148

8) Die Bauchfcllfalten, Nieren und Geschlcchtsorgane . ... — 136 — 154

9) Die Nerven — 139 — 156

Als neu, spreche ich in diesem Zootomischen Theile der Abhandlung Folgendes an:

1) Die von mir sogenannten Schlundsâckc (sacculi fauciumj. Ein allen Ghitonen

gemeinsames, driisiges und in die Schlundhbhle mùndendes Organ, dessen zusammenge-

setzter und hochst gefâssreicher Bau auf einc wichtige Rollc hinweist, die die Schlund-

sâckc in der Ockonomie dieser Thiere ausiiben miissen. Ibr Bau entfernt sie cntschicdcn

von allen iibrigen Driisen im engeren Sinnc dièses Wortes (Leber, Speicheldrûsen etc.),

nahert sie dagegen den Eierstocken.

*
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2) Pie von mir sogenannten Bewegungsblasen (follieuli motoriïj. Durch dièse

wird in die Klasse der Mollusken ein bisber ungekanntes motorisches Prinzip eingefùhrt,

das sie einigermassen den Echinodermen annabert. Die in Rede stehende Bewegung bezieht

sich auf die Keibplatte (zeither sogcnannte Zunge) und wird durch eine vollkommen ab-

<;('scblossene, sehnige, von Muskeln umhùllte Blase vermittelt, deren wassrigflùssiger In-

halt, durch Anspannen der Blasenbiille, nacli verschiedenen Kicbtungen hin gctrieben wird

und dort wo cr sich anhàuft, die Blase anftreibt.

3) Den eigentbiimlichen Bau der Oberhaut den ich nacbgewiesen , indem ich es bei

den Chitonen als fast ausnabmslose Regel angetroffen dass die Substanz der Oberhaut in

ihrem Inrieren Borsten entwickelt, welcbe vereinzelt oder haufenweise in dieser Sul)stanz

eingebettet liegen, ohne irgcndwo nach Aussen durchzubrechen. Die Untersuchung dieser

Theile war fiir die Systematik von besonderer \\ ichtigkeit.

k) Das neuc Prinzip des Driisenbaues das ich an den Eierstocken nacbgewiesen. Es

bangen nà'mlich die Eierstockarlerien frei in die lloblung des Eiersackes hinein, ver-

asteln sich vielfach in Biischelform, und fassen daim schliesslich, mit immer je zweien ihrer

capillarer Endâste, eine der in die lloblung des Eiersackes frei hineinragenden Zotten zwi-

schen sich, um jedcrseits als Randgefâsse dieser Zotten zur Sackhùlle hin zu vcrlaufen.

Dièse Gefâsse bilden hier folglicb gleichsam die Àufbângebânder der Zotten, von denen

jedes Mal eine bestimmte Gruppe allen Veràslelungen einer und derselben Eierstockarterie

entspricht.

5) Die Driise die ich fur Nieren gebalten.

6) L'as Organ das ich Zunge genannt. fiNiclit mit der friiber eben sogenanntcn Reib-

platle zu verwechseln.)

7) Endlicb die Tevlur und insbesondere die so intéressante Kallusbildung der Scbaalen.

Ucberdieses wird man bemerkt haben , dass ich die den Chitonen noch in unseren

bcsten Handbùchern abgesprochenen Speicheldrûsen nacbgewiesen und dadurch Blain-

ville's Angabe, im Gegcnsatze zu den Untersuchungen Poli's, Cuvicr's und Meckel's,

bcstatigt habe. Dièse S rage erhâlt dadurch ein ganz besonderes Gewicht, dass die Anwe-

senhei) von Spcicheldriisen nunmehr zu einem ausnahmloscn Organisa tionsgesetze aller

Gasteropoden erhoben wird.

Gleichfalls im Widerspruche mit unseren Handbiichern welcbe den Magen als eipfach

hesciireiben, wies ich in diesem Organe einen hijchst vielfachen Bau nach, und fand selbst-

stândig die vor Bla in ville unbekannten Schleimdriisen, die Miindungen der Eileiter und

die der Gallengânge auf^ welche aber auch schon Blainvillc friiher gesehen, wie ich

spater einzusehen Gelegenheit batte. Dass jedoch Blainville iiber den Eierstock, den er

mit den Nieren vermengte, ganz falsche Begriff'e verbffentlichte, ergiebt sich deutlich aus

i'.icinen Untersuchungen welche andererseits, und in Bezug auf eine Tagesfrage, den Her-

maphroditismus der Chitonen bestatigen.

Meinc Untersuchungen des Gefiisss) sternes weisen Me chefs und Feider's Angabe
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der Durchbohrung des Herzens durch den Mastdarm, zuriick, und geben ausfiihrliche Auf-

schliisse in diesem bei den Chitonen bisber kaum gekannten Gebiete. Es wird hiedureb

das fiir die IMollusken durcli Milne-Edwards und Valenciennes allgemein ausgespro-

chene Gesetz : der Bildung schwammiger Liickenraume und des directen Ergusses von

Blut in die Peritonaalhbhle und wiederum zuriick, auf das Vollstandigste bcsta'tigt, glcich-

zeitig aber aucb die Annahme van Beneden's — dass unmittelbare Vermischung des

Iîlutes mit dem Meerwasser statt (inde — hbchst unwahrscheinlich gemacht.

In Bezug auf Systematik, forderte die grosse Verwirrung welche in dem Ge-

schlechte Chiton obwaltete mich um so mebr zu einer Revision auf, als es an sicb deut-

lich genug war dass dièse Verwirrung den Bearbeitern zur Last zu legen sci, weil die

Vielfaltigkeit der Schaalen, im Vergleicbe mit benacbbarten einscbaaligen Gescblecbtern,

eine um so grbssere Complication der Erscheinungen , mitbin eine um eben so viel er-

leichterte Unterscheidung mit sicb fulu-en musste.

Der systematisebe Anlbeil meiner Abbandlung- begiunt mit einer sorgfaltigcn Prii-

fung- aller derjenigen Tbeilc der Chitonen welche feste Merkmale fiir die Unterscheidung

der einzelnen Arten oder Gruppen dièses Geschlechtes darzubieten versprachen und es

werden mitbin nacheinander folgende Theile einer naberen Betrachtung unterworfen:

1) Das ganze Scbild pag-. 70.

2) Die Schaalen (vereinzelt) pag. 73.

3) Der Mantelrand (insbes. dessen Oberhaut) pag. 83.

V) Die Kiemen pag. 93.

Nachdem ich im Verfolge der so eben beriihrten Untersucbungen dargethan wie un-

genau, ja haulig sogar widersinnig, die Terminologie bei der Bescbreibung der Cbitonen

gehandhabt worden, bin ich stets darauf bedacbt gewesen die Terminologie so viel wie

mbglich iu den Uintergrund zu verweisen d. h. auf die Bezeicbnung allgemeinerer Ver-

hâltnisse zu beschninken und somit zu vereinfachen, wahrend ich andrerseils mein Mbg-

lichstes gethan bal)e, die Ausdriicke der speziellcren und speziellslen Unterschiede in Ge-

stalt mathematischer Verhaltnisszahlen auszudriicken. Es ist dièses, meiner Ueber-

zeugung nach, die einzige Méthode welche verspricht im Laufe der Zeilen Klarheit in

die Systematik zu verbreilen. Eine bestimmtere l'eststellung der Terminologie war aber

um so unumganglichcr als ich es nachvveisen konnte dass nicht nur bei verschiedenen

Schriftstellern , sondern sogar in einem und demselben Hauptwerke (Lamarck, heiausge-
'

geben von Deshayes uud Milne-Edwards) derselbe Ausdruck zur Bezeicbnung dia-

métral entgegengesetzter Eigenschaften und so auch umgekehrt , benutzt worden war.

Durch den besonderen Nacbdruck den ich auf die Entstehungsweise der Schaalen gelegl

imd mitbin auf die Beriicksicbtigung- der unteren Schaalenflache, der apopbysen u. s. w.,

und ferner durch die Einfuhrung beslimmler mathematischer Verhaltnisszahlen und Win-

kelangaben, glaube ich insbesondere eine feste Grundkige fiir das Sludium der Chitonen

gelegt zu haben.
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Auf Seite 100 und 101 habe ich es versucht ein Schéma zusammenzustellen in der

Foiui wie ich mir ein solches bei der Beschreibungen der einzelnen Arten zu Grunde ge-

leg-t. Dièses Schéma ist ein Résultat der oben ervvâhnten Untersuehungen iiber die zur

systematischen Unterscheidung lauglichen Merkmale an den Chitonen und war, als Leit-

faden fur eine planmàssige Einheit in den Beschreibungen, unumganglich.

Ein historischer Ueberblick iiber die bisherigen Versuche die Chiton-Arten zu grup-

piren ist in den Seiten 94 bis 97 und in der Anmerkung zu den Seiten 103 und 104

enthalten ; es thut sich auch in unserem Felde der Untersuchung die vorzugsweise zer-

splitternde Richtung der Systematik neuester Zeit kund.

Meiner Ueberzeugung nach gestattet es die grosse Einheit der Organisation auf keinë

Weise, das Linne'sche Geschlecht Cliiton in mehrere andere zu zerspalten, wie dièses

wohl in der Richtung des Zeitgeistes wàre, und mithin ordene ich sogar den neuen von

mir aufgestellten Cryptochiton , welcher sich durch Organisationseigenthiimlichkeiten um

ein Bedeutendes mehr von der Hauptmasse cntfernt als die bisher von Chiton abgctrenn-

ten sogenannten Geschlechter, dennoch nur als Subgenus ein. Iliermit im Einklange ver-

weise ich aile iibrigen bisher aufgestellten Gattungen in die Reihe der Untergattungen

oder der Gruppen. Enter diesen sind die Oscabrellen Lamarck's (Chitonellns) jedenfalls

weniger scharf begrenzt als die heut zu Tage vôllig verworfenen Chitoncllen Blainville's,

welche ich von Neuem in ihre Redite einsetze, dagegen aber Lamârk's Chitonellen auf

die kleine Gruppe der wurmformigen Chilonen zuruekdiànge. Salter's neuerlichst aufge-

stellte Gattung Eelmintochiton hait nicht ein Mal als Untergattung Stich. Genauere Un-

tersuchungen der gegenwàrtig bestehenden Hauptgruppen unter den Chitonen, deren Ein-

thcilung auf der Art der Bekleidung des Mantelrandes begriindet wird, haben mir Gele-

legenheit geboten nachzuweisen dass die eine derselben «Liinbo s. ligamento marginis lae-

vigato» in der Natur gar nicht existirt, denn ihre Arten vertheilen sich unter die iibri-

gen Gruppen, welche letztere ihrerseils ganz anders aufgefasst werden miissen als es bis-

her geschehen. Von einigen Arten habe ich nachgewiesen dass sie in vbllig andere Grup-

pen gerathen waren als es die Natur der Sache verlangt. Dièse Sichtungen waren die

Folge microscopischer Untersuchungen der Oberhaut des Mantelrandes, sowohl an russi-

schen als auslandischen Chitonen, welche mir die Ueberzeugung gaben dass die Bedeckun-

gen derselben nui" dreierlei Art seien: 1) Borsten, Haare und Stacheln, 2) Schuppen, 3)

Schikler.

An' dièse vorlàufigen Arbeiten schliesst sich mein auf den Seiten 97 bis 99 unter-

nommener Versuch, die vielen Arten des Geschlechtes Chiton in scharf getrenntc Gruppen

zu zeifiillen, ohne der Uebersichtlichkeit Abbruch zu thun. Es verbleibt dabei allen der

gemeinsamt' Geschlechtsnahme Chiton, und der neben demselben eingeklammerte Naine

der jedesmaligen Gruppe, soll nur als Leifaden fur denjenigen beigefiigt werden, dem es

daran liegt in Spezialstudien iiber die Chitonen einzugehen.

Ferner mâche ich noch auf einen interessanten (pathologischen) Fund aufmerksam,
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ich meine das untersuchte Exemplar der von mir aufgestellten Art Ch. Silchensis. Es ist

nur siebenschaalig; eine sorgfàltïgere Priifung làsst aber keinen Zweifel dariiber, dass man

sich die Iètzte Schaale welche von aussen vollig die normale Forin der sonstigcn 8ten

zeigt, dennoch als durch das Zusammenschmelzen der 7ten und 8ten entstanden zu deu-

ken habe. Es wird durch dièses Thier das wirklichc Vorkommen 7-schaaliger Chitonen,

deren Angabc wir wiederhob.lt bei alteren Schriftstellern antreflen, zum ersten Maie be-

statigt, und zwar gegen das einstimmige Zeugniss aller neueren Forscher, welche jerie

Angaben Beobachtungsfchlern zuschrieben. Uebrigens hege auch ich die Meinung dass es

nur ein abnormer Zustand ist. Das Speziellerc hieruber ist auf den Seiten 72 und 177 er-

ortert worden.

Endlich glaube ich die Aufmerksamkeit meiner Léser noch auf einige Beobachtungen

lenken zu diirfen, welche einige YYinke zur bisher viel zu sehr vernachlassigten Kennt-

niss der Vertheilung der Farben, enthalten; man findet sie auf den Seiten 82, 168, 17'*

und 182.

Nun bleibt uns allein noch iïbrig, einen Blick auf das Ende der vorangehenden Ab-

handlung d. h. auf den speziell-systematischen Antheil derselben zu werfen. Dieser be-

befolgt durchgiingig die Reihenfolge des oben erwahnten Schémas und enthàlt meine

Bemiihungen, jede der Arten so genau als moglich von den ihr zunâchst stehenden zu

sondera, ihre Varietâten genau festzustellen und, wo moglich, durch genaue Feststellung

der Synonymie zu einer klaren Einsicht iiber das Verbreitungs-Areal jedes dieser Thiere

zu gelangen.

Im Ganzen habe ich 21 Arten Chiton fiir die russische Faun zusammenstellen kon-

nen; unter diesen warcn V Arten (Ch. amiculatus, giganteus, setosus und muricatusj schon

friiher bekannt, jedoch sind die drei hieher gehorigen Tilesius'schen Arten hochst frag-

lich. Als sicher zur russischen Faun gehorig bleiben uns folglich 18 Arten des Ge-

schlechtes Chiton, von denen eine einzige, der Ch. amiculatus Pall, friiher bekannt war,

wahrend aile die 17 iibrigen zum ersten Maie durch die vorliegende Ahhandlung in un-

sere Faun eingefiihrt worden. Aus der Zahl dieser letzteren wiederum sind 6 (Ch. tuni-

catus, lineatus marmoreus, ruber, albus und cinereusj schon friiher bekannt gewesen; die

iibrigen 1 1 aher vollig neu fiir die Wissenschaft.

Nachstehend folgt das Verzeichniss aller in dieser Ahhandlung aufgefiihrten Arten:

1) Ch. Stelleri Middend.; auf die einleitenden Betrachtungen iiber dièse Art, wel-

che in p. 101 bis 10 r
i enthalten sind, folgt die systematische Karakterisirung derselben auf

p. 157.

2) Ch. amiculatus Pall. p. 160. 6) Ch. Wosnessenskii Midd. p. 165.

3) Ch. Pallasii Middend. p. 162. 7) Ch. marmoreus Fabr. p. 167.

4) Ch. subinarmoreus Midd. p. 162. 8) Ch. lineatus Wood. p. 173.

5) Ch. tunicatus Wood. p. 162. 9) Ch. Silchensis Midd. p. 176.
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10) Ch. Eschscholtzii Midd. p. 178.

11) Ch. Merckii Middend. p. 179.

12) Ch. ruber L. p. 181.

13) Ch. albus L. p. 184.

ik) Ch. cinereus L. p. 186.

15) Ch. lividus Midd. p. 188.

16) Ch. Merlensii Midd. p. 189.

17) Ch. scrobiculalm Midd. p. 191.

18) Ch. Brandtii Midd. p. 192.

19) Ch. giganteus Tiles. p. 192.

20) Ch. selosus Tiles. p. 193.

21) Ch. muricaliis Tiles. p. 194.

Behufs leichteren Erkennens aller dieser Arten, ist die auf Seite 97 und 98 gege-

bene tabellarische Uebersicht zu Rathe zu zieben.



Erkliiruiig «1er Tafeln.

Die Tafeln I, II und III haben Buchstabenbezeichnungen erhalten, welche vollig unab-

hàngig von jenen der folgenden Tafeln sind ; die auf ihnen abgebildeten Gegenstânde wieder-

liolen sich grôsslentbeils niebt mebr spâterhin, und daher war ihre Bezeicbnungsweise vollig

gleicbgultig. Aile iibrigen Tafeln aber, welche die Analomie des Ch. Stelleri erlàutern, verlang-

ten ein gemeinsehaftliches ùbereinslinimeudes Bezeichuungsprinzip, da dieselben Organe auf den

verschiedenen Tafeln sich in den verschiedensten Ansichten wiederholen. Aus mnemonischen

Rûcksichten habe ich , wo es môglich war, jedern wesentlicherejn Theile oder Organe den An-

fangsbuchstaben seiner deutschen Benennung als Zeichen beigelegt.

Solche auf den Tafeln IV bis IX durchlaufend gùltige Bezeichnungen sind:

I. Der Verdauungfsapparat nebst den mit ihm in Verbindung- stehenden

Theilen und den Kôrperhiillen.

M", Mundhôhle (caxmm oris); — S', Rachenôffnung (apertura faucium); — S, Schlund-

hôhle (fauces); — B, Blâttermagen (psalterium); — M, Magen (ventriculus); — P, Pfôrtner (py-

lorus); — Z, Zwolffiiigerdann (duodénum); — D, Dùnndarm (iritestimtm tenue)", — D', Dick-

darm (intestinum irasswn); — M', Mastdarm (rectum); — a, Afler (anus)i — b', Speicheldrû-

sen (glandidae saliva/es); — s, Schlundsàcke (sacculi faucium); — &, der Schlundsâcke vor-

dere Ablheilung; — X, der Schlundsàcke hintere Abtheilung; — /*, Mùndung der Schlund-

sàcke (orijicium sacculorum); — /, Leber (hepar): — g, Gallengânge (ductus hepatici)', — N,

Ivieren (renés); — /'. Zunge (lins;ua); — r, Reibplalte (radula); — k, Reibplattenscheide (va-

gina radulae); — ,w, Eingeweidehohle ;
— z, Vorderes Zwerchfell (diaphragma anticuni); —

z , Hintcres Zwerchfell (diaphragma poslicum); — £, Vordere Bauchfellfalte (ligamentum périt.

a/jf/c); — £, Hinlere Bauchfrllfalte (ligamentum périt, postic); — f, Fuss (pes); — h, Kôr-

perwandung; — ç>, Mantelhùlle (palliitm dorsale); — A', Schaalenkapsel (capsula valvae); — Z.

Zwischenschaalenraum (interslitium vah'arum); — h'", Kieruenrinne (canalis branchialis).

II. Das Gefâsssysteni.

H, Herzkamnier (veiitriculus cordis); — H', Vorkammer (atrium cordis)'; — A. Aorta; —
m', Schlundblutraum (bulbus aorlae); — ni, Polsteriaum (recessus pidvinaris); — m, Leberdarm-

Arterie (art. hepatico-inttslinalis); — E, Schlundsackai terie (art. saccidorum); — a, Vordere

Magenarterie (art. gastrica antica); — /î, Hintere Magenarterie (art. gast. poslica); — a, Pfôrt-

nerarlerie (a/7, pjlorica); — d, Diinndannarterie (art. intestinalis); — a, Aflerarterie («77. ana-

lis); — é; Zungenarterie (art. lingtia/is); — o, Eierslockarterien (a/7, ovariz); — K.', Kiemen-

arterie (a/7, branchialis); — K, Kiemenvene (vena branchialh); — K", Kiemenblatt (lamella

branchialis); — x, Kiemenblattai terie (nrter. lamellae brandi.); — v, Kiemenblattvene (vena

lamellae); — x , Kapillarhogen der Ki-nienblàtter (va*a lam. capillaria); — i, Seitenlùckenraum

Ménoird Se. nalurelle« VI. Qg
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(lacunae latérales); — i' Seitenarterie (art. latcra/is); — g, Arterienbogen (arcus arteriosus); —
p, Kapselliickenraum {lacunae capsulai es); — g, Zwerrlifelllùckenraum (lacunae diaphragma-

lis); — d, Afterliickenraum (lac. anales); — i Fusslùckenrauiu (lac. pwlis).

III. Die Gencrationsorg-ane.

E, Eierstock (ovarium); — E", Eiersackzotten (ytlli ovarior.); — E, Eileiter (oviductus);

— S', Schleimdrûse (glandula visci).

IV. Die Bewegungsorgane.

1, Vorderer Schlundsenker (dcpressor fauciuiu anticus); — 2, Hinterer Sclilundheber (at-

tollens fauc. postic); — 3, Vorderer Sclilundheber (attoll. Jatte, anlicus); — b, Bewegungsblase

(folliculus matorius); — 4, Quere Bewegungsblasenmuskeln (musculi transversi folliculor. mo-

tor.); — 5, Bewegungsblasennâherer (attrahens Joli, mot.); — 6, Bewegungsblasenspanner (ten-

sor Joli, mot.); — 7, Bewegungsblasenanzieher (adductor. Joli, mot.); — 8, Bewegungsblasen-

abzieher (abductor foll. mot.); — 9, Reibplatteuvorzieher (protractor radulae); 10, Reib-

plattenkriiramer (curvator radulae); — 11, Reibplaltensenker (dcpressor radulae); — 12, Kurze

Reibplattenheber (levatores radulae brèves); — 13, Seitwàrtszieher der Mundhôhle {abductor

caiù oris); — H, Rùckzieher der Mundhôble (retractor cavi oris); — 15, Schrager Schaalen-

muskel (m. valvae obliquus); — 16, Querer Scbaalenmuskel (m. valvac transversus); — 17,

Kapselmuskel (m. capsularis); — 18, Bauchmuskel (m. ventralis); — 19, Gerader Schaalen-

muskel (m. valv. rectus); — 20, Der Durchbohrer (musc perjorans); — 21, Aeusserer Mund-

muskel (sphincter oris externus); — 22, Innerer Mundmuskel [sphincter oris internus); — 23,

Seitlicbe Kopfheber (levator. capitis latérales); — 24-, Ausdehner des Racheneinganges (tensores

fatteium); — 25, Schràge Rachenbeber (obliqui faucium); 26, JNervenringhalter (suspensor cer*-

f/ri); — 27, Vordere Kopfheber (levatores capitis antici).

Tafel I.

Fig. 1. Der Chit. Stelleri àusserlich, in der Seitenansicht und in balber Grosse:

a, theilweise norh aufsitzende Gberbaut (epidermis); — b, Mantelhùlle (pallium dorsale)

ohne Oberhaut, mit PorcnôfFnungen besetzt.

Fin. 2. Der ('hit. Stelleri von unten eesehen, in halber Grosse:

e, d, c, Kopf (caput); — £, Mantelrand (ma?go pa/lii s. ligamentum marginale); — a,

damn hàngende Oberhaut ;
— h, Ausrandung. Es ist die AndeuLung der incisura Pallii

postica welche sicb bei der Kugelung des Thieres deutlicb ausspricht.

f'ig. 3. 3'/
2
Mal vergrossertes Stùck der Oberhaut: a, Ansicht der oberen oder âusseren Flâche

derselben:

i, Pustelformige Erhabenheit (pustula epidermidis); — k, Eine aufgebrochene Pustel de-

ren Hôhlung sichlbar wird.

Fig. k. 25 Mal vergrossertes Bùndel von Borsten aus dem Innuren der Pusleln der Oberhaut

(fin' •*' '' ^J zu "^age gefôrderl:

Durch dièse Ansicht wird die .spirale Aneinanderfiigung der Borsten erlautert.
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Fie. 5. Dieselbe Ansicht wie fig. 3, doch ist hier die Oberhaut eines im getrockneten Zustande

aufbewahrten Thieres abgebiidet.

Die Borstenbùndel habcn sicli in Folge des Einschrumpfens der Oberhaut aus dem Inne-

ren hervorgedrangt und die obère Wand der Puslelhùllen (h ) durchbohrt und abgestossen.

Fie. 6. 3'/2 Mal vergrôssertes Slùck der Oberhaut. Ansichl der unteren (der Mantelhùlle an-

sitzenden) Flàche derselben:

e, zitlzenforinige Yerlangerungen der Oberhaut, seiche in die Poren der Mantelhùlle ein-

dringen und deren jede einen Borstenbiindel enthâll.

Fis. 7 und 8. 3'/
2 Mal vergrôsserte Stùcke der Mantelhùlle (Haut, cutis):

Die Vertheilung der Poren, wekhe die zitlzenformigen Verlàngerungen der Oberhaut iu

sich betten, wird durch dièse Figuren verdeutlicht m, fig. 8. zeigt den wallartigen erhabe-

nen Rand dieser Poren, wie er bei einzelnen Thieren mehr ausgesprochen ist.

Fis. 9. 150 Mal vergrôssertes Stùckchen der Oberhautsubstanz, in einer der Oberflaehe parallel

gefùhrten Durchschnittsansicht :

n, Ausieht der Zellendôrnchen (spinulae stromales) der Oberhaut, von oben ;
— o, Ein-

zelne losgelôste Fasern des Gewebes der Oberhaut (stromd).

Fig. 10. Dieselbe Ansicht in einem senkrecht gefùhrten Querschnitte:

n, Die Zellendôrnchen von der Seite betrachtet; — o, Das Gewebe der Oberhaut (stroma)

in dem sie lagern : — p, Die AVurzelhôhlung (rwlix spin. strom.~) an dem nach innen d. h.

gegen die Mantelhùlle gewandtem Ende der Zellendôrnchen.

Fig. 11. 3% Mal vergrôsserter Querschnitt der Oberhaut, um die "Weise der Einlagerung der-

selben, in der Mantelhùlle, im Profil zu zeigen:

o, Oberhaut (epidermis); — q, Borstenbùndel (fasciculus spinul. stromal.) wie er, vermit-

telsl der zittzenfôrmigen Verlangerung der Oberhaut, sich in die Poren der Mantelhùlle

einbettet; — /-, Mantelhùlle.

Fig. 12. 60 Mal vergrôsserter Querschnitt der Oberhaut des Mantelrandes, von der Bauchflàche

des Mail tels (siehe a, fig. 2.):

o, Oberbau'gewebe (stroma epidermidis); — s, Die kleinen nach aussen durchbrechenden

Dôrnchen.

Tafel n.

Die Schaalen des Cliit. Stelleri in ihrer natùrlichen Grosse von oben, von unten und im

Profile.

Allen Figuren, gemeinschaftlich, kommen folgende Bezeichnungen zu:

a, Die vorderen Flùgelfortsalze (articuli antici); — b, Die hinteren Flùgelfortsatze (art.

postici); — c, Die Spuren einer vorderen Mittelnath (sutura mediana antica);— d, Die Spu-

ren der hinteren Mittelnath (sutura mediana postica); — e, Nabel (umbo); — /, Seitenein-

schnitt (iucisura lateralis) — oder Spuren derselben; — «, Spuren der Seitennath (sutura

lateralis); — g, Muskeleindruck (impr. muscularis); — h, Kapseleindruck (impr. capsularis).

Fig. 1, 2 und 3. Die erste Schaale:

i, Zâhne des Vorderrandes (apophyses buccales)] — k, Einschnitte des Vorderrandes (in-

cisurae buccales); — /, Spuren der Nâthe (suturae buccales); — m, Hôckerchen der Zahne

(denliculationes apophys. buccal.).

Fig. k-, 5 und 6 Die zweile Schaale.

*
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Fig. 7, 8 und 9. Die fùnfte Schaale.

Fig. 10, il und 12. Die achte Schaale:

fi, Peripherischer Kapseleindruck (impressio capsularis externd); — h. Zentraler Kapsel-

eindruck [impr. caps, interna); — m, Kerben der arliculi poslici.

Fig. 13. Ansicht der Uebereinanderfugung der drei ersten Schaalen des Schildes, in ihrer na-

tiirlichen gegenseitigen Lage von oben betrachtet.

Fig. 14-. Dasselbe von unten her betrachtet.

Z', Zwischenschaalenrâume (interslitium l'alvarum).

Taft-1 III.

Fig. 1. Das Thier ist auf den Rùcken gelegt, der Fuss vveggeschnitten, die Eingewride entfernt.

und man sieht die Unterflâche der Schaalen mit der Kapselwand vor sich:

Js, Die Kôrperwand; — K", Die Kiemen (branchiae) in der Kiemenrinne ; — f, Fuss

(pes); es ist ein Stiick desselben zurùckgelassen und nach aussen hin abgezogen , um den

Verlauf der queren Schaalenmuskeln [musc, valvae transverst) 16, der schriigen Schaalenmus-

keln (musc, valvae oliqui) 15, und des Kapselmuske's (musc, capsulai ïs) 17, zu zeigen. Sie

verlaufen auf A', der Kapselhaut (capsula valvarum), welche rechts gespalten ist; die zu-

rùckgeschlagenen Rànder der Kapselhaut lassen hier S , die Schaale (valva) durchblicken;

— A, die Aorta;— 19, Die geraden Schaalenmuskeln (musculi valv. recti); — Z, Der Zwi-

schenschaalenraum (interstitium valvarum).

Fig. 2. Durchschnitt der Mantelhulle, um das Verhàllniss des labels zur Huile zu zeigen:

k, Mantelhulle (pallium dorsale); — s, Schaale (valva), an der die zweierlei Schichten:

das Articulamentum und das Tegmentum angedeutet sind ;
— T, Nabelpfropf (embolus); —

ra, Nabel (umbo) als Grube im tegmentum.

Fig. 3. Angeschliffener Querdurchschnitt der letzten Schaale, etwa in ihrer Mitte.

Einzelne gewellte Schichtungslinien sprechen sich deutlicher aus ; die unterste derselben

scheint die Grenze zwischen dem Articulamentum a und dem Tegmentum t anzudeuten.

Fig. 4-. Làngsdurchschnitt eines hinteren Flùgelfortsatzes der gebrochen war, und durch Callus-

hildung im Verheilen ist :

j, Schaale; — c, Callus. »

Fig. 5. 240 Mal vergrosserter Querdurchschnitt einer Schaale an der Stelle einer stattgefunde-

nen und noch frischen Callusbildunsr :

a, Die halbhàutigen àussersten Schichten des Callus; — b, Die zwischen denselben in

Form von Zelhvandungen abgelagerte, neue Kalk- oder Schaalensubstanz; — c, Leere Zell-

hôhleu zwischen jenen Wandungen.

Fig. 1. Scheinbare Zellenfiguren in einem, der Schaalenflàche parallel , diinn geschliftenen Plâtt-

chen der Schaale des Chit. Stelleri.

Fig. 8- Querdurchschnitt zu fig. 7 in der Richtung c, d oder a, b, was jederzeit dieselbe An-
sicht gieht.

Fig. 9. Nabelpropf [embolus); Pflasterzellchen der Huile eiues Auslaufers desselben 240 Mal ver-

grôssert.

fig. 10. Reibplatte (radida) in natùrlicher Grosse:

a, Kreisscheibe (orbis radulae) am vorderen Ende derselben; — b, Zàhne (dentés).
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Fig. 11. 8 Mal vergrôssertes Stùck der Reibplalte:

1 bis 4- die erste, zweite u. s. w. Reihe der Seitenzàbne (séries lateralis prima, secundo

etc); — 5, Reibe der Hakenstùtzen (séries Juliimininn); — 6, Reihe der Haken (séries un-

corum ,\ — 7, Reihe der Mittelzâbne (séries mediana).

Fig. 12. Querdurchschnilt der: r, Reibplalte (radula, m ihrer tc , Reibplattenscheide (vagina

radulaè).

Der untere Raum wird, durch das Aneinandersehliessen der Hacker), zum geschlossenen

Kanale.

Fig. 13. Derselbe Querdurcbschnitt bei stark enlfalteter Reibmembran, welche aus ihrer Reib-

plattenscheide hervorgezogen worden ist.

Tafel I %

.

Fig. 1. Die Leber / ist von ihren Verbindungen mit den Gedârmen getrennt, und ausge-

breitet ; mehrere Trauben derselben sind zur Seite geschoben, um den Verlauf der Le-

berdarm-Arterie (art. hepalico-inlestinalis) m, und ihrer Hauptverzweigungen deutlich

zu macben :

/, Die ganze Leber auseinandergebreitet, und in zwei spitze Zipfeln auslanfend, welche

dem Mastdarme anliegen ;— m, Leberdarm- Arterie (art. heputico-intestinalis) ;
— E, Mùn-

dungen der Schlundsackarterien (art. sacculorum) ; — o, Vordere Magenarterie (art. ga-

strica aniica) ;
— 3, Hintere Magenarterie (art. gastrica postïca); — y, Pfôrtnerarterie

(art pylorica); — ô, Dùnndarmarterien (arteriae intestinales).

Fig. 2. Die Leberzellen oder besser die blinden Enden der Ausstùlpungen der Gallengànge,

20 Mal vergrôssert.

Fig. 3. Stùck vont Endtheile des Magens M, mit der Einmùndung der Gallengânge in den-

selben £. Zugleich ist die natùrliche Lage der Leberdarm- Arterie m, verdeutlicht :

Die Mùndungen der Gallengânge (duct. hepatici) f, sind erôffnet und zeigen die punkt-

formigen Einmùndungsstellen ihrer Verzweigungen ;

—

8, Hintere Magenarterie (art. gastrica

postica).

Fig i. Der Pfortnertheil der Magens P, der Zwolffîngerdarm Z, und der Anfang des Diinn-

darmes D, mit der hier fest anhàngenden Lebertraube /.

Fig. 5. Das Innere der in fig. 4 abgebildeten Theile, vergrôssert dargestellt, um die Langsfalten

r], des Zwôlffingerdarmes zu zeigen.

Tafel M.

Fig. \. Das Innere der Schlundhôhle, des Blàttermagens und des Magenanfanges, nachdein die

obère Wandung dieser Theile durch einen Làngsschnitt erôffnet worden :

?•, die Reibplatte (radula); — ç, die beiden Polsterzipfel ;
— S, Schlundhôhlenwandun-

gen. In der Mitte des Bodens die Lângsrinne und hinten die, beide Schlundsackôffnungen

verbindende, Querrinne ;
— v, Obère Wand der Schlundhôhle; — u, Schlundsackmiin-

dungen (orijicia sacculorum) ;
— s, Schlundsâcke (sacculi faiteium); links scheint er durch.

rechts ist er geôffnet und die Haut zurûckgeschlagen um die Zotten zu zeigen ;
— B, Blat-

termagen (Psalterium). mit den hohen Langsfalten desselben ;
— M, der Magen. Man

sieht in den Anfang seiner Hôhlung hinein ; — 2, Linker hinterer Schlundheber (attollens

faucium posticus); sein hinteres obères Ende ist abgeschnitten.
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Fis. 2. Der vordere Theil des Magens nebst den Schlundsâcken, in ihrer natùrlichen Lage

von unten her betrachtel.

k, Die zuriickgeschlagenen Korperwandungen (Bauchmuskeln) ;
— z, Vorderes Zwerch-

fell (diaphragma anlicum) zuruckgeschlagen ;
— 5, Schlundsacke, mit ihrer binteren klei-

neren X, und ihrer vorderen grôsseren Abtheiîung &; — /, Vorderster Leberlappen ;
—

n', Magennerven (nervi gaslrici) mit den Knoten zu welchen sie auf der oberen Magen-

wand anschwellen. (Es ist nàmlich hier der betreflende Theil des Magens etwas uni seine

Axe gedreht, uni den weileren Verlauf der Nerven zeigen zu kônnen.)

Fis. 3. Die Zunge (lingua) e>, von Wùlsten des Grundes der Mundhohle umgeben.

Fig. 4. Der hornige Trichter, der sich als gesondertes rôhriges Stùck des Maulepitheliums

ablôst.

Der trichterfôrmige obère Theil ruht auf dem Boden der Mundhohle.

Fig. 5- Bewegungsblase {folliculus motorius) b, von oben geseben, nachdem die sie umspin-

nenden Bewegungsbiasenspanner (tensores Joli, mot.) durcbscbnitlen, und zur Seite geschla-

gen worden.

Fig. 6. Beide Bewegungsblasen (b) in ihrer natiirlichen gegenseitigen Lage von unten her

betrachtet.

Aile mehr ausserlich gelegenen Muskeln sind weggerâumt um die licfer liegenden zu

zeigen. Dièse sind :

4-, die 3 queren Bewegungsblasenmuskeln (musc, transversi follic. mot.) auf der grôssten

Wôlbung des Vorderrandes der Bewegungsblasen.

Fig. 6. 5, Der Bewegungsblasennàherer (musc, altrahens follic. mot.), als dreieekige Muskel-

haut beide Bewegungsblasen vereinigend.

Fig. 7. Ansicht des Inneren der untersten Aussackungen vom Schlundblutraume (hulbus aorlaé).

Der Scblundblutraum ist von oben lier geôfthet, das vordere Zwerchfell (diaphragma

anlicum) z, ist in den A'ordergrund zurùrkgeschlagen und man sieht durch dasselbe die

Schlundsacke 5, durchscheinen.

Die Reibplattenscheide (vagina radulae) rc , mit ihrem Inhalte, ist gewaltsain nach oben

geschlagen um die dazwischen liegenden Theile auseinander zu recken, und man sieht

mithin von hinten her das Verhâltniss der Uebereinanderlagerung, und zwar namentlich :

6, die Bewegungsbiasenspanner (tensores Joli, mot), Welche die Bewegungsblasen ùber-

decken ;
— 8, die Bewegungsblasenabzieher (abductores foll. mot.); — 5, die Bewegungs-

blasennàherer (altrahentes Joli, mot.); — M", die Mundhohle (cavum oris), d. h. den Grand
der Aussenwandung derselben von hinten her, mit der im Mittelpunkte befindlirhen Mùn-
dung der e' Zungenarterie (arteria lingualis). Unler der Mundhôhlenwandung bildet sich

noch eine Aussackung des Schlundblutiaumes ; — 20, Duichbohrer (perforans); — 14, Riïck-

zieher der Mundhohle (retraclor cavi oris); 13, Seitwartszieher der Mundhohle (abductor

cavi oris).

Fig. 8. Dieselbe Ansicht wie fig. 7, nur sind die Theile weniger gereckt um die unvenu'kte
Lage folgender Theile zu zeigen :

11, die Reibplattensenker (depressores radulae), welche zu beiden Seiten der Reibplatten-

scheide TV, entspringen
;
— 7, Bewegungsblasenanzieher (i:ddu( tores foll mot.); — 8, Bewe-

gungsblasenabzieher (abductores foll. mot.) welche sich seitlicb an die Korperwand A, heften.

Fie. 9. Ausicht der Keibplalte. nebst den dazu gehurigen Organen, Sie sind in ihrer uatur-
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lichen Lage von oben her bctrachtet, nachdem aile die darùber lagernden Theile, wie sie

in fig. 1, Taf. V abgebildet worden, fortprâparirt sind. Zugleich njit der unteren Wand
des Polsters (puh'inar) q, fig. 1 und fig. 9, ist die kontinuirliche Fortsetzung derselben.

d. h. das Mùndungsende der

m, Leberdarm-Arterie (art. hepatico- intestinales), entfernt worden; man sieht mithin

entblosst vor sich: die obère Wand der tt Reibplaltenscheide (vagiaa radulae), welche nach

vorne in eine sehnige blattàhnliche Miindungswand und das dazwiscben liegende, sehnige,

spatelfôrmige Ànhàngsel auslâuft ;— unter diesen sieht man nach vorn das Vorderende der

r Reibplatte (radula) aus ihrer Scheide hervorgucken ; — unter dieser lagern jederseits die

von den G Bewegungsblasenspannern (tensores Joli, mot.) umsponnenen Bewegungsblasen

(Jbllic. mot.);— 8, den Bewegungsblasenabzieher (abductor Joli, mot.) sieht man links zur

Kôrperwand gehen ; — 9, der Reibplattenvorzieher (protractor radulae) der linken Seite,

ist der Deutlichkeit wegen, nach rechls umgeschlagen
-,
— 10, der Reibplaltenkriiminer

(curvator radulae) entspringt unter ihm unpaarig von der Reibplattenscheide ; das an-

dere Ende desselben ist zugleich mit der untern Wand o des Polsterraumes (pulvinar)

zur Seite umgeschlagen ;
— hier sieht man auch noch 12, den kurzen Reibplattenheber

{lev. rad. brev.) sich befestigen ;
— 11, der Reibplattensenker (depressor radulae).

Die so eben aufgezâhlten Theile ruhen auf einem Stùcke des Magens M und anf dem
vordersten Leberlappen /.

Tafel VI.

Ansichten der Eingeweide in ihren natùrlichen Lagerungsverhal tnissen.

Fig. 1. Nach Entfernung der Schaalen ist die Leibeswandung des Thieres durch einen rechfe

neben der Mittellinie ùber den Rùcken hin gefùhrten Làngsschnitt gespalten worden und

die beiden Hâlften der Rùckenwandung sind jederseits niedergedrûckt , um eine deutliche

Ansicht der Eingeweide von oben, zu gewâhren.

z', Zwischenschaalenrâume (interstilia valvarum) , als verdickte Stellen der <p, Mantel-

haut (pallium dorsale); — k', Schaalenkapseln (capsulae valvur.), mit den hohlen Riiû-

men in Folge der Entfernung der Schaalen; — 15, die schràgen Schaalenmuskeln (musc.

obliqui valvarum); — zwischen und auf ihnen in der Tiefe N, die JNierenmassen (renés);—
links hat sich der an der Aorta dicht anhangende E. Eiersack (ovarium). zugleich mit der

Leibeswandung zur Seite geschlagen ; — E', der linke Eileiter (oviduclus).

\orn ist die obère Wand des Beginnes vom \ rrdauungskanale weggeschnitten und man

sieht frei in die Hôhlung M" der Mundhôhle (cavum oris) hinein, in deren Grunde die

quergeschlitzte innere Mundôflnung ; — Weiter nach hinten im Grunde S, der Schlund-

hôhle (fauces), sieht man die Reibplatte (radula); — es folgen einige Sàcke des M, Ma-

gens (ventriculus);— und dann, umbettet von /, der Leber (hepar), der P, Pfortner (pr-

lorus), der in der Tiefe verschwindet und .ils Ringschlinge ara hinteren Ende des Krirpers

wieder auf der Oberflâche zum Vorscheine kommt ;
— er fùhrt in den hufeisenformigen

Z, Zwôlffingerdarm (duodénum), und dieser in D. die Diinn- und Dickdarme, welche nach

vielfachen Schlingungen, endlich in der Mitte des Korpers an der îechlen Seite desselben

als M', Mastdarm (rectum) zum Vorscheine kommen, der sich zur Mittellinie in die Tiefe

begiebt, um als a, After (anus) zu mùnden, (Dieser scheint hier hloss durch"); — raitten

iu dem Kreise der Schlinge des Pfôrtners kommt aus der Tiefe y, die Pfùrtnerarterie (art.
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pylorica), zum Vorscheine ;

— K die Kiemenvene (vena branchialis) , ist rechts aufge-

schlitzt um in ihrem Grunde die Oeffhungen der Kiemenblallvenen zu zeigen -, links sieht

man das von den Vorkammern abgerissene Ende ;
— y, Mùndungen eines Kanales der im

Vorderrande des Zwerchfelles verlâuft und ùber den ich keine klare Ansicht habe gewinnen

kônnen ;
— z ', Hinteres Zwerchfell (diaphragma posticum) bloss daliegend, nachdem das

Herz entfernt worden ;
— a', Miindungen der Aflerarlerien (art. anales).

Fig. 2. Der ganze Fuss ist durch einen, die untere Kôrperfiacbe rings umkreisenden und die

Kiemenrinne entlang gefùhrten, Schnitt abgetrennt und in den Vordergrund zurùckgeschla-

gen. Man sieht von der Bauchflâche her die Eingeweide in ihrer natùrlichen Lage.

21, Der Kopf mit den Mundmuskeln ;
— M. der Magen (ventriculus) in Gestalt zweier

Saekiger Ausweilungen ; — ferner die in der /, Leber (hepar) eingebetteten Schlingen der

verschiedenen Darme, und zwar : P, der Pfôrtner (pjlorm) als die Fortsetzung jenes

Endes (minières Stùck), das in fig. 1 in die Nahe des Mastdarmes M', zur Tiefe hin

verschwand; — D, die diinnen und dicken Darme ;
— M', der Mastdarm (rectum), als

Fortsetzung des in fig. 1 sichtbaren Stiickes, der in den a, After (anus) auslauft; —
$', V

r
ordere Bauclifellfalten welche, als serôse Haut, vom Magensacke zur Wandung der

Eingeweideholde liiniibergelien ;
— g, Minière Bauclifellfalten, analog den vordcren, von

den lelzten Darmscblingen zum Zwerchfelle verlaufend , — /", der Fuss (pes), von innen

betrachtet ;
— in suinem miltleren Theile 18, die glanzenden Fasern des Bauchmuskels

(m. ventratis), jederseits verdeckt, durch AT

, die Nieren (renés); — i, blinde Auslâufer des

Seitenlùckenraumes auf ihrem Querdurchschnitte in der feslen Subslanz der Mantelhùlle.

Es ist das die Sclinillflache durch welche der Fuss vom Kôrper getrennt worden. Dieselbe

sieht man linker Hand, da aber der Schnitt hier mehr nach innen zu gefùhrt worden, so

ist auf dieser Seite ein Theil der i", Seitenarterie (art. lateralis) blossgelegt ; auch sieht

man eine Beihe in sie hineinmùndender Lùckenôfinungen.

Tafel i II.

Fig. 1. Das Thier ist auf den Rûcken gelegt, der Fuss und die Leber mit den Eingeweiden,

sind entfernt worden ; man sieht in den hinteren Theil der Leibeshôhle von unten her

hinein und bat im Grunde

die Kôrperwand k, vor sich ;
— E, der Eierslock (ovarium). Das hintere blinde Ende

desselben, von unten betrachtet; — S', die Schleimdrùse (saccus visci) mit drei traubig

granulirten Lappen, deren miltelster in den E', Eileiter (oviductus) auslauft;-— rechts sieht

man dessen Lagenverhaltniss zur K, Kiemenvene (vena branchialis), welche in die H', Vor-

kamtner (atrium) fûhrt; — links sieht man E, die Miïndungspapille des Eileiters in der

Kiemenrinne, zwischen den K", Kiemenblattchen (lumdlae branchiales) zum Vorscheine

treten.

Fig 2. Querdurchschnitt des Eicrstockes.

Unmittelliar unter p, dem Kapsellùckenraume (lacunae capudares), liegl A, dreAorta-, —
von dieser entspringen eine Menge o, Eierstockarterien (art. ovariarum), welche sich viel-

fac-i in Aeste verz\\eigen (sielie fig. h-) deren kapillare Endauslâufer paarweise je zu einer

freien Spilze der E". Zotlen des Eiersackes (villtts ovarii) auslaufen.

Fig. 3 E, Eiu Stùck des Eiersackes (ovarium) von der Seite betrachtet; — E", Zotten des

Eiersackes auf der Innenllâche der Eiersackhùlle welche aufgeschnitlen und zur Seite ge-
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schlagen worden ; o, Eierstockarterien (art.ovar.) welche von der Unterwand der A, Aorla

ausgeben. — k', Schaalenkapsel (capsula valvar.);— Z', Zwischenschaalenraum (interstitium

capsularum).

Fig. 4. E", Zotte des Eiersackes (villus ovarii), eingerandet, von ihrem spitzen Ende lier, ver-

mittelst einer kapillaren Gabelung der o, Eierstockarterien (art. ovarior.) welche, den einen

ihrer Aeste entlang, von ihrem Ursprunge aus der aorta, bis an die Eierstockzotte ver-

folgt worden.

Fig. 5. 16 Mal vergrôssertes Stùck der Niere, mit der Nierenhaut auf welcher die Drùse aus-

gespannt ist.

N, Trauben der Drùse, gefùllt mit grumôsem Inhalle. Einerseits mùnden sie von redits

und links in den hôchst dùnnwandigen Mittelkanal, andrerseits sind die blinden Enden
durch serôse 26, Fiillchen (lig. suspensoria) theils unter einander, theils auf der N', INieren-

haut befestigt, welche hàufig von rundlichen Oeflfnungen durchbrochen ist.

Fig. 6. 4'/
2 Mal vergrôssertes Stûck der Schlundsackwandung, von innen hetrachtet, um die

facherartigen Fallen der Sehnenhaut zu zeigen.

Fig. 1. 155 Mal vergrôssertes Zôttchen einer Schleimhaut welche den Schlundsack von innen

bekleidet, auf dem Làngsdurchschnilte.

s, einzelne Stahzelle, aus dem Zusanimenhange gelôst.

Tafel % 81 1.

Dièse Tafel hat die Bestimmung den Bau des Gefâsssystemes zu erlâutern, daher mehrere Figu-

ren schematisirt entworfen werden mussten.

fig- 1. Querdurchschnitt der linken Hâlfte der Kôrperwandung, nahe durch die Mitte gefùhrt

und von hinten her betrachtet.

k, Seitenwand des Kôrpers;

—

k , Schaalenkapsel (capsula valvarttm) ;
— f, der Fuss;—

k", Kiemenblatlcben (lamella branchialis), in der Kiemenrinne lagernd ;
— K, Kiemenvene

(vena branchialis); — K, Kiemenarlerie (art. branchialis); — i, Seitenarterie (art. late-

ralis), inmitteu des i, Seitenlùckenraumes (lacunae latérales), der mit dem t", Fusslùcken-

raume (lacunae pedis) zusammenhàngt ;
— e'', Randgefâss.

Fig. 2. Lângsdurchschnitl des vorderen Kôrperendes, in der Mittellinie gefùhrt.

k, Kôrperwand; — 21, Mundmuskel (sphincter oris);— o, Aeussere Maulôflhung (os);—
/, die Zunge (lingua) im Grunde der Mundhôhle (ca^wm oris); — S', RachenôfFnung

(apertura faucium); — in ihr r, die Reibplatte (radula), umhùllt von tt, der Reib-

plaltenscheide (vagina radulae)
;
— S, Schlundhôhle (fauces); — B, Blattermagen (psal-

terium); — M, Magen (ventriculus) ;
— E, Eierstock (ovarium) ;

— w, Eingeweidehôble

(cavutn peritonaei); — z, Vorderes Zwerchfell (diaphragma anticum); — À, Aorta; —
m", Schlundblutraum (bulbus aortae); und als oberste Aussackung desselben der m', Pol-

sterraum (recessus pulvinaris) ; — sie laufen nach hinten aus in m, die Leberdarm-Arterie

(arter. hepatico-intestinalis); — i", Fusslùckenraum (lacunae pedis); — p, Kapsellùcken-

raum (lacunae capsulares) ; — e", Randgefâss; — /', Maulgefass ;
— k';, Durchschnitt der

Schaale in der Schaalenkapsel ;
— & und A, vordere und hintere Abtheilung des Schlund-

sackes (sacculus faucium) ;
— b, Verhindungsstelle der Schlundhlasen.

Fig. 3. Lângsschnitt des hinteren Kôrperendes, in der Mittellinie gefùhrt.

k, Kôrperwand; — i", Fusslùckenraum (lacunae pedis); — M', Mastdarm (rectum); —
Mémoires Se. naturelle». VI. f)f
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z', Hmteres Zwerchfell {diaphragma poslicum) ;
— g, Zwerchfelliickenraum (lacunae dia-

phragmalis) ;
— g , Arterienbogen (arcus arteriosus) ; — A, Aorta ;

— H, Herzkammer

(ventriculus cordis); — p, Kapsellùckenraum (lacunae capsulares);— k, Durchschnitt der

Schaale in der Schaalenkapsel 5
— a, After (anus).

Fig, 4. Querdurchschnitt des vorderen Kôrperendes in der Richtung der Linie C C fig. 2.,

gefiihrt und von hinten her betrachtet.

m", Schlundblutraum (bulbus aortae); — M", Mundhôble (cavum oris~), nâmlich die

"Wand derselben von aussen und hinten her, betrachtet;

—

g", Zungenarterie (art. lingua-

le), welche aus dem Schlundblulraume in die Zunge fïihrt; — 13, Seitwârtszieher der

Mundhôhle (abductor cavi oris) ; — k, die Kiemenarterie (art. branchialis), und /', die

Seitenarterie (art. lateralis), welche sich in den Schlundblutraum mùnden ;
— b, die

Schlundblasen (folliculi motorii), nebst dem sie aneinanderheftenden 5, Schlundblasennâherer

(attrahens follicul. motor.) ; — r, die Reibplatte (radula) in der tt, Reibplattenscheide

(z'agina radulae); — m, Polsterraum (recessus pulvinaris);— S, Schlundhôhle (fauces);—
A, Aorta ;

—

p, Kapsellùckenraum (lacunae capsutares) ; — k , Durchschnitt der Schaale in

der Schaalenkapsel ; — z, Vorderes Zwerchfell (diaphragma anticum).

Fig. 5. Schéma des Gefasssystemes des Chit. Stelleri, indem ich mir aile die festen, die Ge-

fasse umhùllenden, Theile fortgenommen denke. H, A, p, m", m, hat man sich im Hinter-

grunde ( Mittelliriie desThieres), die ûbrigen Theile aber als sich nach vora hervorwôlbend

zu denken.

H,Vorkammer (atrium cordis)
;
— H, Herzkammer (ventriculus cordis); — A, Aorta-,

—

m", Schlundblutraum (bulbus aortae) ;
— m, Leberdarm-Arterie (art. hepatico- intestina-

lis) ;
— i' , Seitenarterie (art. lateralis) ;

— K , Kiemenarterie (art. branchialis) ; — g , Ar-

terienbogen (arcus arteriosus) ;
— 1, Seitenliickenraum (lacunae latérales); — p, Kapsel-

lùckenraum (lacunae capsulares) ;— g, Zwerchfelllùckenraum (lacunae diaphragmatis)
;
—

d, Afterluckenraurn (lacunae anales) ;
— x, Kiemenblattarterien (art. lamellae branchialis),—

v, Kiemenblattvenen (venae lamellae branchialis) ;
— K, Kiemenvene (wena branchialis).

Fig. 6. 2 l

/2 Mal vergrôsserter Querdurchschnitt eines Kiemenblattes, nahe seiner Anheftung.

x, Kiemenblattarterie (art. lamellae branchialis) ;
— v, Kiemenblattvene (ven. lamellae

branchialis); — e, die Sehnenhaut welche beide verbindet; — e, Faite des Kiemenblattes,

von der Seite betrachtet.

Fig. 7. 2'/2 Mal vergrôsserter Lângsdurchschnitt eines Kiemenblattes, als Seitenstûck zu No. 6.

e, Sehnenhaut, welche die Kiemenblattarterie mit der Kiemenblattvene verbindet ;
—

e, Falten des Kiemenblattes, wie sie sich von der Sehnenhaut zurùckschlagen ;

—

f, Schéma

der "Weise wie man sich dièse Falten einer und derselben Haut zu denken hat.

Fig, 8. 15 Mal vergrôssertes Slùck einer Kiemenblattspitze, dièse von der Seite betrachtet.

x, Kiemenblattarterien (art. lamellae branchialis); — v, Kiemenblattvene (i'ena lamel-

lae branchialis), beide stossen als Randgefàss des Kiemenblattes an seiner Spitze zusam-

men ; — x, Verbindende Kapillarbogen, deren jeder im Inneren einer Faite des Kiemen-

blattes verlàuft; — e, Faite des Kiemenblattes.

Tafel IX.

Gleichfalls das Gefâsssystem erlauternd.

Fig. 1. Es ist die untere Wand der Schaalenkapseln von den Schaalen abgetrennt und im

Zusammenhange mit der Aorta und dem ihr anhà'ngenden Eierstocke gelassen. Die obère
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Hâlfte zeigt die Ansicht von oben, die untere aber die von unten, da ein Theil der Kap-

selwand zurùckgescblagen worden.

k , Kapselwand ; sie ist eingeschnitten worden ; die Bander sind zurùckgeschlagen und

zeigen das lnnere des p, Kapsellùckenraumes (lacunae capsulares) mit den Balkenmuskeln

(trabeculae carneae) und dem besonders abgetheilten gefâssartigen Raume ùber der

Aorta ;— A, Aorta, deren obère und Seitenwandungen unten weggeschnitten worden, und

im Innern die Ursprùnge der o, Eierstockarterien (art. ovarii) zeigen ;
— p , Oeffnungen

des Kapsellùckenraumes die uninittelbar in die Eingeweidehôhle fùhren und deren bedeu-

tendste p ' als grosses Loch bei dem oberen Anheftungsende des 16, queren Scbaalenmus-

kels (musc, valvae transversus) sichtbar ist; — 15, Schràger Scbaalenniuskel (musc, valvae

obliquas) \
— E, Eierstock (ovarium).

Fig. 2. Die obère Kôrperwand des Thieres nebst dem Schilde und den Scbaalenkapseln sind

weggenommen ; man sieht von obe-i in das hintere Kôrperende binein.

A, Seilliche Kôrperwandungen des Thieres; — A, Aorta, ruhend auf E, dem Eierstocke

(ovarium)]— k , Kapselwand (membrana capsularis valvâr.) zurùckgeschlagen, um H, die

Herzkammer (ventriculus cordis) und die beiden jederseits doppelt in dieselbe mùndenden

H , Vorkammern (atria cordis) zu zeigen; — Z , Hinleres Zwerchfell (diaphragma posticum)

auf dem das Herz ruht ;
— a, Aller (anus) durch einen Einschnitt von hinten her, sicht-

bar geworden ;' — t, Oeffnungen welche in den Seitenlùckenraum fùhren.

Fig. 3. Seitenlùckenraum, von oben her erôffnet, um die sich unter einander verwebenden

Muskelbùndel zu zeigen, welche seine Wandung bilden.

À-, Kôrperwandung ;
— i, Seitenarterie (art. lateralis) durch Oeffnungen seitlich mit den

Hôhlungen des Seitenliickenraumes, nach unten mit der K , Kiemenarterie (art. branchialis)

in Verbindung.

Fig. 4. Der Pfôrtner von aussen betrachtet mit seinen injizirten Arterien.

P, Pfôrtner (pjlorus) ;
— Z, Zwôlffingerdarm (duodénum) ;

— y, Pfôrtnerarterie (art.

pjlorica), die sich in zwei Hauptstâmme spaltet, deren jeder in eine Menge anastomosiren-

der Kapillararterien auslauft ; — ô, ZwoUïingerdarmarterie (art. duodenalis).

Fig. 5 Die injizirten kapillaren Endâste der vorderen Magenarterie auf der unteren Flâche

des Magens.

M, Magen (ventriculus) von unten ber betrachtet ;
— m, Leberdarm-Arterie (art. hepatico-

intestinalis) ;
— a, Yordere Magenarterie (art. gastrica anterior) mit ihren verschiedenen

Verzweigungen. Sie liegt hier dem Mesenterialrande des Magens dicht an.

Fig. 6. Es ist hier der Schlundblutraum durch einen Schnitt erôffnet, welchen ich dicht vor

l dem Kopfe durch die Hùllen fùhrte und dann fortlaufend, im âusseren Theile des

Kanales der Kiemenrinne der linken Seite des Thieres, nach hinten fortsetzte. Kopf und

Fusswurden nun mit den daran hàngenden Kiemen von der Mantelhùlle des Thieres

nebst dem darin enthallenen Schilde môglichst abgezogen, so dass man eine freiere Einsicht

in das lnnere gewann. Dièse Ansicht erlàutert die vordersten und untersten im Blutraume

gelegenen Muskeln des Beginnes vorn Verdauungskanale, der in seiner Lage gelassen, am
Blâttermagen jedoch vom Magen abgeschnitten worden ; ferner werden die Hauptmassen des

Nervensystemes in ihrer nalùrlichen Lage verdeutlicht.

K, Obère Kôrperwand, d. h. die Mantelhùlle, nebst den darin enthallenen Schaalen ;
—

unten der Fiiss (prs):— 2t, Aeusserer Mundmuskel (sphincter or is externus);— K'", Kiemen-
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rinne (canalis branchialis) ;

— K", Kiemenblâttchen (lamellae branchiales); die vordersten

10 derselben;— B, Blâllermagen (psalterium) , abgeschniltenes Ende desselben ;

—

tt, Reib-

plattenscheide (vagina radulae) mit der darin enthaltenen Reibplatte ; — M", Mundhôble

(cavum oris);— 22, Innerer Mundmuskel (sphincter oiis internus)
;
— 23, Seitlicber Kopf-

beber (levalor capitis lateralis). Er ist mitten durcb zerschnilten, so dass die eine Hâlfte

desselben oben, die andere unten festsitzt; — 1, Vorderè Schlundsenker (depressores faucium

antici); — 24, Ausdebner des Racheneinganges (tensores faucium). Zwei derselben sind

nahe der Wand der Racbenhôble durcbscbnitten worden und in die Hôhe geschlagen ;
—

25, Schrage Rachenheber (obliqui faucium)
;
— 26, Nervenringhalter (suspensor cerebri);—'

b , Speicbeldriise (glandula salivalis) ;
— 10, Reibplaltenkrùmmer (curvator radulae) ;

—
13, Seitwârtszieher der Mundhôble (abductor cavi oris);— a, Vorderer grôsserer Nerven-

ring (collare); — /?, Lippennerven (nervi labiales); — y, Tastnerven (nervi taclus) ;
—

ô, Hinlerer Nervenknoten (ganglion pedibranchiale); — e, Kiemennerve (nervus branchia-

lis); — f, Kiemenblallnerven (nervi lamellares); — rj, Nierennerve (nervus renalis) ;
—

t, Zungennerv (nerv. lingualis) ;
— te, Eingeweidenerv (nerv. splanchnicus) ; — X, Rachen-

knqten (ganglion faucium) ;
— o, Rachenbogen (areus faucium) ;

— n, Magennerven (nervi

gastrici) ; — n, Speicheldriisenbogen (arcus salivalis); — ç, Schlundnerven (nervi fau-

cium); — &, Reibplattenbogen (arcus radulae); — r, Bewegungsblasennerven (nervi folli-

culorum).

Fig. 9. Eine Speicheldrùse (b ) aus ihren Verbindungen getrennt, um die blasigen Auftrei-

bungen ihrer Trauben bei zweimaliger Vergrôsserung zu zeigen.

Tafel X.

Verschiedene Theile des Chit, tunteatus Wood und des Chit. magnifiais Deshayes.

Fig. 1. Die lste, 5te und 8te Schaale des Chit. tunteatus im Jugendzustande von oben (abc)

und von unten (def) abgebildet.

Fig. 2. Dieselben, eines erwachsenen Thieres.

g h i geben die Seitenprofde, wobei der Vorderrand nach recbts gewandt ist.

Fig. 3. Epidermis dorsalis des Chit. tunicatus bei 165facher Vergrôsserung betrachtet:

a, stroma ;
— b, cellulae epïdermoidales , dicht mit schwarzer grumôser Masse gefùllt ;

—
c, pubes.

Fig, 4. Epidermis ventralis des Chit. tunicatus, auf dem Querscbnitte.

b, spinulae erectae prominentes, mit zahlreichen Langsriefen besetzt.

Fig. 5. Ein Stùck des Eierstockes von Chit. tunicatus bei 3 l

/afâcher Vergrôsserung.

a, Ansehen der Eierstockhùlle von aussen ;— b, einzelne Zotten derselben, welche in die

innere Hôhlung des Eiersackes hineinragen.

Fig. 6. Angeschliffener Querdurchschnilt einer Schaale von Chit. magnifiais Desh.

a, Tegmentum; b, articulamentum, dessen Querschnitt deutlich zwei verschiedene Schicht-

lagerungen zeigt; — d, sutura mediana, auf dem Querdurchschnitle ; man sieht dass die

Poren Miindungen von Kanalen sind, welche durch die ganze Dicke der Schaalen hin-

durchlaufen und welche sich mit einer lockeren kreideartigen Kalkmasse fùllen.
o

Fig. 7. Schaale des Chit. magnificus Desh., parallel der Oberflache geschliffen und 165 Mal

vergrôsseit.

a, den natûrlichen Schichle». entlang abgesprengter Theil der Oberflâche welcher die
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feinen Langsstreifen zeigt; — b, abgeschlifFener Theil der Sehaalenoberflâche , welcher die

Querschnilte der gewellten Schichtlagerungen in Form von Zellen zeigt.

Fig 8. Abgesprengter Splitter von der Schnittflâche einer in der Làngsrichtung zersagten

Schaale des Chit. magnifiais Desli. bei 166maliger Vergrôsserung betjachtet.

a, Oberhaut des Tegmentes; sie wird ans lauter, senkrecht auf die Richtung der Schaalen-

oberflache und dicht neben einander, stehenden Fasern zusainmengesetzt ; — b, Schichten

des Tegmentes, im Baue vôllig dem des Àrticulamentes àhnlich; — c, Grenzschichte zwischen

Tegment und Articulament. Dîe Textur lasst keine ganz klare Einsicht zu ; es schien fast

als entstùnden die dreieckigen Figuren in dieser Schichte durch eine Art kleiner Fâcher.

d, Articulament ; es besteht, wie man das am Rande deutlich sieht, aus einer Menge hôcbst

dùnner, ùbereinander gelagerter Schichten, deren jede hochst fein gefasert ist, und zwar

derart, dass die Richtung der Faserungen aller aneinanderstossender Schichten sich ab-

wechselnd kreuzt.

Tafel XI.

Fig. i. Ch. Wosnesstnskii in nalûrlicher Grosse.

Fig. 2. Vereinzelte Schaalen des Ch Wosnessenkii in natûrlicher Grosse:

a, erste, b, zweite, c, fùnfte, d, achte Schaale, von oben oder aussen betrachtet.

e, erste, f, fûnfte, g, achte Schaale, von unten oder innen betrachtet.

Fig. 3. Oberhaut der Rùckenflàche des Mantelrandes von Ch. Wosnessenshii , bei 165 maliger

Vergrôsserung.

a, Grosses, halbrinnenartig ausgehôhltes Haar, das sich an der Wurzel in mehrere Aeste

a spaltet;— d zeigt die Krùmmung der Rinne deutlicher; — b, Kleinere kanalartig ausge-

hôhlte Haare, deren einige zuweilen an der Oberflâche fein gerieft sind; — d, stroma. in

welchem die c, spimdae inveisae, eingebettet sind.

Fig. 4. e, Ch. Eschscholtzii, in natûrlicher Grosse:

a, 5te, c, 8te Schaale, 3-fach vergrôssert, von oben betrachtet;— b, Profil der Abdachung

der fùnften Schaale; — d, Profil der Abdachung der achten Schaale.

Fig. 5. Chit. Merckii in natûrlicher Grosse.

Fig. 6. Vereinzelte Schaalen des Ch. Merckii, in natûrlicher Grosse;

a, erste, b, fùnfte, c, achte Schaale, von oben oder aussen betrachtet.

</, erste, e, fùnfte, y", achte Schaale, von unten oder innen betrachtet.

Tafel XII.

Fig. 1. Die Oberhaut der BauchflSche des Mantelrandes von Ch. granosus Fr. bei 165 maliger

Vergrôsserung.

Auf der Haut liegt eine Schichte von squamulae subslratae unmittelbar auf. Die einzelnen

Schûppchen stossen aneinander ; sie haben in der Seitenansicht eine etwas unregelmassige

Stiefelform; es scheint die flacbe ausgehôhlte Seite, jedes Schuppchens, der Haut anzuliegen.

(Die Oberhaut der Rùckenflàche besteht bekanntlich aus grossen, dem blossen Augen

deutlichen, Schildern.)

Fig 2. Die Oberhaut der Bauchflache des Mantelrandes von Ch. aculeatus L. bei 165 maliger

Vergrôsserung.

Auf der Haut liegt unmittelbar eÎDe Schichte von squamulae genuinae auf. Die einzelnen
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Schùppchen liegen dachziegelartig hintereinander in Quinkunxreihen. Jedes Schùppchen ist

eiformig mit breiterer Spitze und tràgt etwa 14- Riefen.

Fig. 3. Die Oberhaut der Rùckenflàche des Mantelrandes von Ch. albus L. bei 155 maliger Ver-

grôsserung.

a, squairwlae substratae ; — b, squamulae genuinae; — c, spinulae citiares.

Fis. 4. Die Oberbaut der Rùckenflàche des Mantelrandes von Ch. cajetanus Poli bei 165 ma-

liger Vergrôsserung.

a, Die Gipfel der in den Hauttaschen steckenden Schildchen (scutulae), von oben be-

trachtet; — b, Die Haut; — c, Geriefte Wimperdornen (spinulae ciliares);— d, Ungeriefte

Wimperdornen (eine Uebergangsform zu Haaren); — a, Ein einzelnes Schildchen (a), bei

220 fâcher Vergrôsserung, von der Seite betrachtet: a, Wurzel desselben; — /?, Gipfel des-

selben.

Fis. 5. Die Oberhaut der Rùckenflàche des Mantelrandes von Ch. ruber L, bei 155 maliger

Vergrôsserung.

b, Die unmittelbar auf der Haut lagernden Schiippchen (squamulae genuinae); — d, Wur-
zelhôhlung derselben; — c, Wimperdorn mit gescheitelten Riefen.

Fis. 6. Die Oberhaut der Rùckenflàche des Mantelrandes von Ch. fascicularis L. bei 165 ma-

liger Vergrôsserung:

a, stroma; — b, Oberhautzellen; — c, borstenartig verlângerte Dornen zweiter Ordnung;

— d, borstenartig verlângerte Dornen erster Ordnung.

Fis. 7. Die Oberhaut der Rùckenflàche des Mantelrandes von Ch. Uneatus Wood bei 165 ma-

liger Vergrôsserung:

a, stroma; — b, Oberhautzellen, mit darin sichtbaren fettarlig glanzenden Kernen; — c,

Flaumhaar (vttbes); — d, Dôrnchen {spinulae inversae et duplicatae).

Fis. 8. Einzelne Schaalen des Ch. Uneatus Wood, in typischer Fârbung und in natùrlicher

Grosse, von oben her betrachtet.

a , erste, b , fûnfte, c , achte Schaale.

Fis. 9. Ch. Uneatus Wood var. insignis.

Tafel VIII.

Fig. 1. Ch. Sitchensis. a, erste, b, fûnfte, c, achte Schaale vereinzelt, und bei 4-facber Vergrôs-

serung von oben betrachtet.

d, erste, e, fûnfte, f, achte Vergrôsserung von unten her betrachtet.

d, Ein Stùckchen des Tegmentes bei 8-facher Vergrôsserung betrachtet, uni die entfernt

von einander stehenden spitzen Granulirungen der Oberflàche, zu zeigen; — g, Ansicht des

ganzen Thieres, von oben, in natùrlicher Grosse.

Fig. 2. Oberhaut der Rùckenflàche des Mantelrandes von Ch. Sitchensis bei 165 fâcher Vergrôs-

serung, von oben her betrachtet.

a, cellulae epidermoidales ; — b, spinulae erectae latentes, welche bei diesem Thiere sehr

vereinzelt stehen.

Fig. 3. Chit. lividus. a, erste, b, fûnfte, c, achte Schaale vereinzelt, und bei 2 fâcher Vergrôs-

serung, von oben betrachtet.
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d, erste, e, fùnfte, f, achte Schaale vereinzelt, und bei 2 fâcher Vergrôsserung von un-

ten her betrachtet; — g, Ansicht des ganzen Thieres von oben in natùrlicher Grosse.

Fig. 4. Oberhaut der Rùckenflàche des Mantelrandes von Ch. lividus bei 165 fâcher Vergrôsse-

rung, von oben her betrachtet:

e, squamulae substratae; — b, squamulae genuinae.

Tafel M %

.

Fig. 1. Ch. Mertensii, in natùrlicher Grosse:

a, erste, b, zweite, c, fiinfte, d, achte Schaale vereinzelt, von oben betrachtet; — e, erste

f. zvyeile, g, fùnfte, h, achte Schaale vereinzelt, von unten betrachtet; — i, Ansicht des

ganzen Thieres von oben.

Fig. 2. Oberhaut der Rùckenflàche des Mantelrandes vom Ch. Mertensii:

a, Die Schilderchen der Oberhaut in natùrlicher Grosse und im Zusammenhange; — b,

zwei derselben Schilder bei VJ% fâcher Vergrôsserung; — c, eines derselben bei 165 fâcher

Vergrôsserung, von unten her d. h. an seiner Wurzelflâche betrachtet;— d, dasselbe un-

ter derselben Vergrôsserung von der Seite besehen.

Fig. 3. Oberhaut der Bauchflâche des Mantelrandes vom Chit. Mertensii, bei 165 fâcher Ver-

grôsserung betrachtet:

a, cellulae substratae , auf b, der cutis.

Fig. 4. Chit. scrobiculatus :

a, fùnfte, b, achte Schaale vereinzelt, und bei 4 fâcher Vergrôsserung, von oben be-

trachtet; — c, fùnfte, d, achte Schaale vereinzelt, und bei 4- fâcher Vergrôsserung von un-

ten betrachtet; — e, Ansicht des ganzen Thieres von oben her.

Fig. 5. Oberhaut der Rùckenflàche des Chit. scrobiculatus bei 165 fâcher Vergrôsserung, »on

oben betrachtet:

b, in Taschen der Haut lagernde Schildchen; — c, leere Hauttaschen; — d, verlàngerte

"Wimuerdôrnchen.

Fig. 6. Ein einzelnes Schildchen, von der Seite, bei 220 fâcher Vergrôsserung betrachtet.

Fig. 7. Ein einzelnes Schild bei 220 fâcher Vergrôsserung, auf dem Querbruche betrachtet.

DRDCKFEHLER.
Pag. 71 Zeile 21 von oben statt Chit. tunkatus Brod, lies Chit. tunicatus Wood.
™ . lat.2 ,. lat.l— 160 — 4 von unten —

5 lies r .

long. 1 long. 2
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CATALOGUE DES INSECTES

RECUEILLIS PAR FEU M. LEHMANN
AVEC LES DESCRIPTIONS DES NOUVELLES ESPÈCES

PAR

M. MÉNETRIÉS.

(Seconde et dernière partie.

)

COLÉOPTÈRES HÉTEROMÈRES

Lu le 12 mai 1848.

MÉLASOMES.
372. Arthrodeis orientait», Falderm.

Erodius globosus, Falderm. Faun. transcauc. T. II, p. 3, N, 28k, Tab. I, fig. il.

Erodius persicus, Fald. Dej. Catat.

Quelques individus étaient recouverts d'un velouté blanchâtre, mais qui disparaissait

par l'humidité.

Bokhara.

373. Erodius fimbriatus , N. PL III. fig. 1.

Breviter ovalus , convexus, nigro-piceus , opacus undique subtilissime granulatus et punc-

tatus , brevissime griseo-pubescens, thorace elytrisque lateribus longe pallide pilo-

sis , clypeo profonde emarginato ; thorace brevi lato , antice profunde emarginato
,

basi bisinuato , lateribus rotundatis explanato ; elytris striatis ; tibiis anticis dente

lato triangulari armatis superne subserratis.

Long, k lignes. Larg. 2 1

/, lignes.

Stotnoirei Se naturelles. VI. '_>,S
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Cet insecte se distingue surtout des autres espèces A'Erodius connues par la pubes-

cence , mais sous le rapport des caractères génériques , il nous a paru ne pouvoir être

séparé de ce genre.

Il est beaucoup plus petit que YE. europaeus , et sa forme est plus parallèle , mais

tout aussi convexe ; il est tout couvert d'une courte pubescence grisâtre et peu serrée

,

et le long des bords du corselet et des élytres on remarque une rangée de longs poils

blancs très serrés ; tout l'insecte est d'un brun très foncé et presque noir , avec les pat-

tes et les antennes un peu brunâtres. La tête paraît assez large à cause surtout de l'é-

chancrure antérieure du chaperon ; les points qui la recouvrent sont tellement rap-

prochés que leurs intervalles forment des points élevés. Le corselet est plus court

et plus large en proportion que celui de YE. europaeus , ses bords latéraux sont plus

arrondis et plus fortement rebordés en gouttière ; il est couvert de points imprimés

très serrés et qui , sur les bords latéraux , sont tellement rapprochés qu'ils forment gra-

nulation. Les élytres sont un peu moins terminées en pointe que celles de l'espèce citée

plus haut : elles ont chacune environ sept stries , et les intervalles sont assez convexes

et présentent même comme autant de faibles côtes ; outre les points imprimés qui recou-

vrent uniformément les élytres , on remarque à la loupe d'autres points plus petits , et

enfin ca et là des points élevés , ce qui font paraître ces élytres granulées. Les jambes

antérieures sont très larges et déprimées à leur extrémité , laquelle se prolonge en forme

de dent ou épine triangulaire et pointue.

D'après deux individus pris à Bokhara , au mois d'Avril.

37k. Zophosis scabriuscula , N. PI. III , fig. 2.

Rotundato-ocata , modicc convexa , atra opaca , undique creberrime et subtiliter granu-

lata ; thorace breviusculo , lateribus subdepresso , basi bisinuato , angulis posticis

productis acuminatis ; elytris subtiliter rugulosis , apice obtusatis.

Long, k lignes. Larg. 2'/
2

lignes.

Elle ressemble assez à la Z. testudinaria , Solier
,
(Fab.?) mais le corselet est beau-

coup moins arrondi sur les côtés
,

plus rétréci en avant , moins profondément sinué à la

base , et les élytres présentent une rugosité plus fine et plus serrée.

D'après trois individus qui étaient recouverts d'une substance blanchâtre , laquelle

disparaissait facilement lorsqu'on humectait l'insecte.

Agathma , — en Avril.

375. Zophosis rotundata, Mannerh.

Breviter oiata convexa , nigra nitida , subtiliter de?isius punctulata ; thorace brevissimo,

lateribus subdepressis , angulis posticis acute productis; elytris posterais modice ro-

tundato - angustatis.

Long. 3 lignes. Larg. 2 lignes.
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Elle est plus large que la Z. ovata , Latr. acuminata , Fisch. Sa ponctuation est

beaucoup plus serrée et plus fortement marquée ; le corselet est plus court, plus déprimé

sur les côtés latéraux , et les angles postérieurs sont plus prolongés le long des élytres.

M. le Comte de Mannerheim avait déjà précédamment reçu cette espèce de M. Ka-

réline.

Turcomanie.

376. Capnisa Karelini, Fald. (Bradius.) Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou,

1836, p. 375.

Turcomanie.

337. Capnisa elliptica, N. PI. III, fig. 3.

Oblongo-ovalis , convexa , nigra nilida, antennis pedibusque piceis ; thorace brevi trans-

verso ; antrorsum angustato , basi medio rotundato ; elytris oblongo - ovatis , apice

angustato-rotundatis undique laevibus.

Long. 5% lignes. Larg. 2 3

4
lignes.

Elle est de forme plus allongée et plus étroite que la C. Karelini , Fald. La tête

ressemble à celle de l'espèce comparative ; elle est lisse , si ce n'est à la base et près

des yeux où l'on remarque quelques rides longitudinales assez profondes. Le corselet est

plus large , ce qui le fait paraître plus court ; il est arrondi à sa base et sinué de cha-

que côté de celle-ci , ce qui n'est pas le cas chez la C. Karelini ; le corselet est cou-

vert de points imprimés plus petits et plus serrés. Les élytres sont plus allongées
,

plus

rétrécies vers l'extrémité , et elles sont lisses , tandis que chez l'espèce citée plus haut

,

elles sont ponctuées. Le dessous du corps est d'un brun foncé , avec la tête et la poi-

trine fortement ponctuées et de plus ridées longitudinalement ; l'abdomen est lisse , autre

caractère distinctif, enfin le dernier segment de l'abdomen présente à l'extrémité une

profonde échancrure qui forme un trou presque rond.

D'après trois exemplaires , absolument semblables
,

pris à Samar-

kande.

378. Capnisa Schrenkii , Gebl. Bulletin de l'Acad. des Sciences de St.-Pétersb. 1844.

— PL III , fig. h.

Samarkande.

379. Pimelia cephalotes , Pall. Icon. Insect. p. &9. T. C. fig. 15. Fisch. Entom. de

la Russie, T. I, p. 156. 7. Tab. XV, fig. k. Solier, Annal, de la Soc. entom.

de France T. V, p. 119. N. 2k.

Novaïa Alexandrovskaïa.
r

380. Pimelia punetiçera , N. — punctata , Gebl. Bullet. de l'Acad. des sciences de

St.-Pétersb. 18*4.
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Comme il existe déjà une P. punctata Sol. Annal, de la Soc. entom. de France T. V.

p. 148, je proposerai le nom de punctigera , pour cette espèce.

381. Pimelia subglobosa , Linn. Schônh. Synon. Insect. T. I, p. 133, N. 22. Sol.

Annal, de la Soc. entom. de France T. V. p. 179. N. 72.

Turcomanie.

382. Pimelia verrucosa, Fisch. Entom. de la Russie, T. I , p. H8 , Tab. XIV,

fig- 2-

Turcomanie.

383. Pimelia Schônherri , Dej. Solier , Ann. de la Soc. entom. de France, T. V.

p. 117, N. 23.

Agathma.

384. Pimelia bicarinata , Gebl. Bullet. de l'Acad. des sciences de St.-Pétersb. 1841,

T. 8, N. 24.

Kisil-Koum.

385. Pterocoma liïrta, Fiscb. Entom. de la Russie, T. I, p. 152, Tab. XIV, fig. 5.

Bakkali-tau.

386. Pterocoma costata , Pall. Icon. Insect, p. 52. Tab. C. fig. 18.

P. sarpae , Sol. Annal, de la Soc. entom. de France , T. V
,

p. 46. N. 2. — sarpae, Dej. Catal.

NB. La P. sarpae , Fisch. est la P. gracilicornis , Solier.

Turcomanie.

387. Pterocoma brevicollis , N. PI. III, fig. 5.

Orbicularis , nigra ; thorace minuto , brevissimo , basi apicequc sinuato , angulis anticis

productis aculis, dorso sat dense granulifero, spath longiludinali medio laevi; ely-

tris orbiculatis , eoiuexis , undique granulis remolis minutissimis piliferis , in utro-

que costa tantum unica suturae parallela tuberculis seriatis notata, margineque ex-

teriore spimdis minutis densis armata , subserrata.

Long. 4 1

2
— 5

l

2
lignes. Larg. 3 — 3'/

2
lignes.

Elle est plus petite que la P. gracilicornis, Sol. sarpae, Fisch., mais de forme plus

orbiculaire. Le corselet est de moitié moins long que celui de l'espèce comparative , un

peu plus fortement sinué antérieurement , où il est bordé de chaque côté d une pubes-

cence grisâtre; il est couvert d'une granulation analogue à celle de la gracilicornis, mais

on remarque sur le milieu de sa surface un espace lisse et luisant. Les élytres présentent

la suture élevée en côte lisse ; puis de chaque côté de celle-ci se dessine une ligne éle-

vée parallèle qui s'oblitère vers l'extrémité recourbée des élytres , et le bord externe est

relevé et forme côte ; ces lignes élevées sont formées par un grand nombre de petits
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grains groupés ensemble , et d'un noir profond , lesquels sont plus allongés sur le bord

externe ; les intervalles entre ces côtes sont presque lisses ; ce n'est qu'avec une forte

loupe qu'on remarque de petits tubercules peu serrés ; sur chaque intervalle et à l'extré-

mité des élytres on remarque une bande formée par des poils grisâtres ; le reste ne dif-

fère nullement de la P. gracilicornis.

Cette description convient surtout à deux exemplaires absolument semblables , mais

sur un troisième plus grand, (peut-être une femelle) on remarque de plus une très faible

trace de seconde ligne élevée , entre la côte suturale et le bord externe.

Bakkali-tau , en Avril.

388. Pachyscelis maminillata Fald. (Brachyscelis) Faun. transcauc. T. H, p. 17.

N. 296 , Tab. II , fig. 6. — thoracica , Fisch.

Turcomanie.

389. Trachyderma asperula , Dej. Catal. 3e édit. p. 198.

muriata , Fisch. (Brachyscelis) Bullet. de la Soc. des Nat. de Mos-

cou , 1837. N. IV, p. 15, Tab. II, fig. 5.

NB. Ce dernier nom doit être changé
,

puisque déjà il existe un

Trigonoscelis muricata , Pall.

Déserts de Kisil-Koum.

390. Trachyderma imbricata , Fisch. Entom. de la Russie, T. I, p. 150. IN. ï,

Tab. XIV , fig. k.

Dans les déserts de Kisil-Koum.

391. Trigonoscelis echinata, Karél. m litter. Fisch. Bullet. de la Soc. des INat. de

Moscou, 18H, p. 57. N. 55.

Déserts de Kisil-Koum.

392. Trigonoscelis g-emniulata . N.

Nigra ; thorace transverso , dorso comexo , tuberculato , lateribus antrorsum dilatato-

rotundalis , angulis posticis subrectis ; elytris minus deplanatis
,

granulis minuits

uniformibus in séries duodecim fere dispositis.

Long. 1 1 lignes. Larg. 5 lignes.

Cette espèce est très voisine de la précédante, et j'ai pensé d'abord qu'elle n en était

qu'une variété , mais ensuite j'ai cru devoir l'en séparer vu les différences suivantes : les

bords du chaperon sont plus relevés ; le corselet paraît un peu plus large ,
chez la plu-

part des individus , un peu plus convexe , avec les angles postérieurs presque droits ,
les

bords latéraux sont plus arrondis et les tubercules qui recouvrent la surface paraissent un

peu plus serrés , et quand à ceux des élytres , ils sont plus petits que chez la T. echi-

iiata , et disposés en stries plus régulières.

M. Solier a décrit la T. muricata, Pall. sous le nom de T. nodosa, Fisch., ce sont



222 MÉNÉTRIÉS Zoologie.

cependant deux espèces différentes et bien distinctes, cette dernière n'offrant que six ran-

gées de tubercules assez régulièrement disposés , ce qui du reste est consigné dans la

description que nous trouvons dans l'Entomograpbie de la Russie.

Commun dans les déserts de Bakkak-Koum , et de Kisil-Koum , aux

mois d'Avril et Mai.

393. Trigonoscelis nodosa , Fisch. Entom. de la Russie, T. I, p. H9 ,
Tab. XIV,

f.g. 3.

Déserts de Kisil-Koum.

39k. Trigonoscelis deplanata , Zubk. Sol. Ann. de la Soc. entom. de France, T. V,

p. 26, N. 2. — T. serrata, Fisch.

Turcomanie.

395. Trigonoscelis aftinis , Zubk. Bull, de la Soc. des Nat. de Moscou. T. VI,

p. 327. — scabriuscula , Dej. Catal.

Turcomanie.

396. Trigonoscelis seriata , N. PI. III , fig. 6.

Oblonga , convexa, nigra; thorace subquadrato vel longitudine parum latiore, basi api-

ceque leviter sinuato , lateribus vix rotundato , angulis anticis productis acutis, ba-

salibus redis , dorso dense granulifero ,
granulis depressis ; elytris longe pone mé-

dium angustatis , (indique granulis minutis adspersis , interposais majoribus perlatis

in séries sex regulares collocatis , carina mariginali praesertim versus apicem ser-

rulala.

Long. 9 lignes. Larg. k lignes.

Elle est de la taille de la T. affinis , Zubk. , mais proportionellement plus étroite

et plus allongée ; le corselet est plus large et plus convexe , et les tubercules qui le re-

couvrent sont plus serrés et déprimés. Les élytres présentent chacune six rangées réguliè-

res de tubercules arrondis qui diminuent de grosseur vers l'extrémité de l'élytre et s'obli-

tèrent même tout-à-fait sur la partie recourbée ; les intervalles sont couverts de petits

tubercules très serrés et irrégulièrement disposés , mais qui deviennent infiniment petits

et peu serrés à l'extrémité de l'élytre.

D'après un seul individu
,

pris au mois de Mars , à Bokhara.

397. Trigoiioscelis pyginaea, N. PI. III, fig. 7.

Oblonga , subcylindrica , convexa , nigra ; capile thoraceque dense granuliferis , granulis

depressis, hoc brevi transverso, basi apiceque subtruncato, lateribus rotundato, an-

gulis anticis productis, acutis; elytris latitudine duplo longioribus , longe pone mé-

dium versus apicem angustato-rotundatis
,

granulis minutis perlatis subserialis hinc

inde setiferis densissime obsitis.

Long. 6 lignes. Larg. 3 lignes.
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Voici une espèce qui paraît rapprocher les Pachyscelis , les Trackyderma , et les

Trigonoscelis , cependant j'ai cru devoir la rapporter à ce dernier genre, dont elle est la

plus petite
,
puisqu elle n'atteint même pas la taille de la Tracliyd. crinita , Kl. avec la-

quelle , du reste
,
je puis la comparer ; elle est plus étroite , le corselet est aussi beau-

coup moins large , moins arrondi sur les côtés , mais les angles antérieurs sont allongés

et aigus ; la tête et le corselet sont couverts de petits points élevés , arrondis , déprimés,

assez serrés mais également répartis ; il en est de même des élytres, seulement ces points

ne sont pas déprimés , mais arrondis en perles , et luisants , et de plus
,
presque disposés

en lignes longitudinales ; à la partie inférieure et basale de beaucoup de ces points per-

lés, part un poil roide et roussàtre.

Dans le lit desséché de la rivière Ian-Darïa , au mois de Mai.

398. Lasiostola pubescens. Pall. Icon. Insect. p. 53, Tab. C. fig. 19. — Solier

,

v Ann. de la Soc. entom. de France, T. V
, p. 29. N. 1.

Turcomanie.

399. Lasiostola miiiima , N. PI. III , fig. 8.

Ovala, globosa , nigra , longe pilosa ; thorace brevi transverso, basi apiceque truncato

,

lateribus rotundato , subtiliter remote punctulalo ; elytris ovatis , lateribus rotunda-

tis , apice attenuatis , granulato-rugosis , utroque sutura lineisque tribus leviter ele-

mtis e tuberculis minutis seriatis , costaque marginali serrulata.

Long. 3'
2

lignes. Larg. 2 lignes.

C'est l'espèce la plus petite du genre, puisqu'elle est de moitié moins grande que la

L. minuta , Karél. , avec laquelle elle a quelques rapports ; mais elle est plus étroite et

plus globuleuse et ses élytres surtout la font distinguer au premier abord ; toute la pu-

bescence de l'insecte est formée de poils plus longs et roussàtres ; sur chaque élytre se

dessinent trois côtes moins élevées , il est vrai
,
que chez la L. pubescens, Pall. ; ces cô-

tes sont fonnées par de petits tubercules arrondis , lesquels font paraître le bord externe

en crête dentelée ; la suture est un peu en relief, ayant de chaque côté une rangée de

fins tubercules qui sont limités extérieurement par une ligne longitudinale imprimée ; ces

lignes et ces côtes se continuent jusqu'à l'extrémité des élytres , à l'exception de la se-

conde côte
,

qui est un peu plus courte que les autres ; les intervalles sont couverts de

tubercules beaucoup plus petits et irrégulièrement placés. Le dessous du corps est fine-

ment granulé , et de chacun de ces points élevés sort un poil noir.

Elle est commune à Samarkande.

400. Adesinia Karelini , Fisch. Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou, 1835, p. 312,

Tab. VIII , fig. 1 — 2.

Turcomanie.

401. Adesmia Faldermanni . Fisch. Bullet. de la Soc. des Nat, de Moscou, 1835,
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p. 31V, Tab. VIII. fig. V. A. tuberculata, Fald. A. aegrota , Dej. Fald. Faun.

transcauc. T. II
, p. 25 , N. 302.

Turcomanie.

't02. Adesmia ftebleri , Mannerh. Gebl. Bullet. de l'Acad. de St.-Pétersbourg. 18VV.

A. Dejeaniï, Gebl. Bull, de la Soc. des Nat. de Moscou, 1811, p.'.589. A. De-

jeanii, Karel. In litt. A. foveola , Gebl. olim PI. III, fig. 9.

Turcomanie — Bokbara.

V03. Adesmia Fisclieri , Fald. Fauna transcauc. T. II , p. 22. Tab. II , fig. 2.

Bokhara.

VOV. Adesmia strophium, Fisch. Motschulsk. Bull.
1 de la Soc. des Nat. de Moscou,

1839, p. 68, T. V, fig. a.

Dans les steppes argileuses de Kouwan-Darïa , au mois de Juillet.

V05. Adesmia Panderi, Fisch. Bull, de la Soc. des Nat. de Moscou, 1835, p. 313.

Tab. VIII, fig. 3.

var. fem. tuberculis rarioribus.

Bokhara.

V06. Adesmia Lehmaiini , N. PL III, fig. 10.

Oblonga , nigra ; thorace transi erso, longitudine plusquam duplo latiore, lateribus valde

rotundato, subtiliter disperse punctato ; elytris angustato-oblongis, profunde rugoso-

punctatis , tuberculis magnis subrolundatis duplici série , cosla laterali duplicata

,

imbricato-asperata ; pedibus valde elongatis.

Long. 6 lignes. Larg. 3 lignes.

Elle ressemble un peu à Y A. pulcherrima , Fald. Faun. transcauc. T. II. p. 27 , N.

30V, et ainsi que celle-ci, on la rencontre quelquefois recouverte d'une substance blan-

châtre. Elle est en général un peu plus étroite , mais cependant les élytres sont moins

rétrécies à leur base ; le corselet est beaucoup plus large
,
plus arrondi sur les côtés , et

les points imprimés qui le recouvrent sont à peine visibles ; les élytres sont moins dépri-

mées sur le dos , et leurs tubercules plus petits et plus régulièrement placés , entre ces

derniers , on remarque des points imprimés qui se confondent entr'eux et qui même sur

la partie latérale forment rugosité. Les pattes sont plus longues et plus épaisses.

Turcomanie.

',.07. Diesia 6-dentata, Fisch. Entom. de la Russie, T. I
, p. 167. 1. Tab. XIV,

fig. 8 , a — g.

Ian-Darïa — Bokhara.

VOS. Diesia 4-dentata, Fisch. Entom. de la Russie, T. I , p. 168, 2. Tab. XIV,

fig. 7.

Bokhara.
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V09. Diesia Fisclieri , N. PI. III, fig. 11.

Oblonga, subconvexa, nigra subnitida; antennarum articula ultimo brevissimo acuminato;

thorace latissimo transverso , dense granulato, granulis minutissirnis et triplo majo-

ribus interposais longe setiferis , angulis anticis acutis ; elytris eodem modo granu-

latis
,
granulis inajoribus subseriatis ; tibiis anticis acute tri-sex spinosis.

Long. 6 — 7 lignes. Larg\ 3 — 3*/
a

lignes.

Elle a quelques rapports avec la D. quadridentata , Fisch. , mais il est facile de la

distinguer par sa forme plus cylindrique qui rappelle celle des Trachyderma. Les antennes

ont leur dernier article beaucoup plus petit et moins pointu à l'extrémité. Le corselet est

plus court
,
plus large , et ainsi que la tête , sont couverts d'une granulation très serrée

,

parmi laquelle on remarque nombre de points élevés qui sont plus gros. Les élytres sont

granulées de la même manière , mais les points élevés les plus gros sont disposés en li-

gnes longitudinales , ce qui chez certains individus forme de chaque côté trois à quatre

lignes élevées ; de chacun de ces points élevés part une soie roide et noire. Les jambes

antérieures , outre la dilatation avancée que présente l'extrémité extérieure du tibia , la-

quelle est large et bifurquée , sont munies sur leur bord externe de trois jusqu'à cinq

,

mais rarement six épines assez longues , menues et aiguës , ainsi qu'un peu recourbées en

dehors ; le nombre de ces épines est le plus ordinairement cinq.

Elle est la plus commune des trois espèces , à Bakkak-Koum , au mois d'Avril.

Ces trois espèces sont faciles à distinguer , mais il ne faut pas attacher grande im-

portance au nombre des épines des jambes antérieures, vu que ce nombre varie beaucoup,

ainsi que j'ai été à même de le constater sur un assez bon nombre d individus de cha-

que espèce ; voici le résultat de mes observations :

La Diesia 6-dentata est la plus grande , et par sa forme générale rappelle les Pla-

tyope ; les élytres sont déprimées , leurs bords externes sont saillants , la granulation est

peu serrée , et on voit en outre des points élevés , forts et disposés en lignes ; les épines

des jambes antérieures varient en nombre de 5 à 7 ; elles sont petites et obtuses.

La Diesia k-dentata est un peu plus petite, moins déprimée en dessus, avec le bord

externe des élytres arrondi, mais cependant senti; la granulation de celles-ci est plus

serrée , mais les points élevés sont à peine sensibles ; les épines des jambes antérieures

sont assez longues et pointues et au nombre de k à 6.

La Diesia Fischeri est la plus petite des trois, et se rapproche plutôt de la Trachy-

derma setosa, par sa forme cylindrique ; la granulation des élytres est très serrée et leurs

points élevés , sans être serrés , sont alignés de manière à former trois à quatre lignes

sur chaque élytre ; les poils roides qui partent de ces points élevés sont plus longs et

plus nombreux que chez les deux autres espèces ; les épines des jambes antérieures sont

au nombre de 3 à 5 , rarement 6 , et plus souvent 5 , elles sont longues et aiguës.

MO. Sternodes caspius, Pall. (tenebrio) Icon. Insect. p. kl , Tab. C. fig. 13. —
Mémoires Se oiturcllea. VI. ^9
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Sternodes Karelini , Fisch. Bull, de la Soc. des Nat. de Moscou, 1837. N. IV,

p. 10, Tab. I.

Il paraît très commun à Bokhara , en Avril , et lorsque l'insecte est bien conservé

,

les bandes des élytres sont d'un beau blanc. M. Karéline l'a pris précédemment en Tur-

comanie.

Vil. Platyope Kareliiiiî , Fisch. Diesia Karelini, Fisch. Bull, de la Soc. des Nat.

de Moscou, 1844, p. 63, N. 64. Diesia Lefevrii , Karelin, in litteris. Diesia

Sommeri , Karelin, in litteris.

M. Motschulsky a eu raison de rapporter cette espèce aux Platyope
,

(voir Bull, de

la Soc. des Nat. de Moscou, 1845
, p. 63. N. 178) et je crois avec lui que

1 on pourrait même en faire un genre nouveau.

Bokhara.

412. Platyope leacograplia , Pall. Icon. Insect., p. 54, Tab. C. fig. 20, Fisch.

Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou , 1844
, p. 59. N. 59.

Turcomanie.

413. Platyope unicolor , Eschs. Zubk. Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou, 1829,

p. 150, Tab. 19, fig. 7.

Turcomanie.

414. Akisaurita, Pall. Icon. Insect. p. 40, Tab. C. fig. 5 a, 6.

Kisil-Koum.

Cette espèce se trouve seulement dans les contrées orientales de la Bussie , et elle

est très peu répandue dans les collections; la A. aurita , Dej. Solier, Ménétr., qui nous

vient du Caucase , de Crimée etc. est une espèce différente et beaucoup plus commune ,

c'est la lucifuga , Adams , Steven.

415. *kis /..Mo»,KM. Zubk. Bullet, de la Soc. des Nat. de Moscou, 1837, N. V
j

p. 67. Tab. V, fig. 2.

Turcomanie.

416. /tkisgibba. Fisch. Entom. de la Russie, T. I , p. 177, 3. Tab. XV, fig. 9.

Kisil-Koum.

417. Oogaster Lehmaïuii , N. PI. III. fig. 13.

Elongatus
, rufescenli-pieeus , elytris obscurioribus ; capite lateribus laie explanato-mar-

ginato; thorace suborbieulato
,
globoso, punctato, lateribus serrato; elytris oblongo-

ovatis , striatis , striis punetulatis, externis plicatis vel carinulatis, interstitiis prae-

sertim versus latera tubereulis minutis scriatis piliferis inslructis , margine laterali

bifariam crenulato-costato.

Long. 2 1

2 lignes. Larg. % ligne.



Zoologie. Insectes recueillis par M. Lehmann. 227

Ce bel insecte ressemble beaucoup à celui que j'avais nommé Tagenia picea, et que

j'ai décrit dans mon Catal. raison, des objets recueill. au Gauc. p. 196, N. 858, lequel plus

tard Faldermann dans sa Fauna transcauc. T. II, p. 31, a nommé Oogaster Menetriesii ;

mais l'espèce qui nous occupe ici est de forme plus allongée. La tête est un peu plus

large antérieurement , vu que sa partie latérale est dilatée et déprimée ; elle est toute

couverte de points imprimés assez serrés et régulièrement placés , tandis qu'elle est pres-

que lisse cbez l'espèce comparative. Le corselet est un peu plus orbiculaire , il est cou-

vert de points imprimés pareils à ceu\ de la tête , et non de ces points allongés et très

serrés qui distinguent l'espèce de Bakou ; ses bords latéraux sont finement dentelés avec

une frange de cils jaunâtres. Les élytres sont un peu plus allongés et plus profondément

striées , surtout les trois ou quatre stries extérieures qui ont leur bord externe relevé en

côte ; chez les deux espèces la plus externe de ces côtes est dentelée ; puis , l'élytre se

replie inférieurement à son bord externe; ce pli est un peu concave, surtout sur la moi-

tié postérieure où le bord externe est dentelé ; les points des stries des élytres sont plus

profonds antérieurement , et sur les intervalles on voit une rangée de points beaucoup

plus petits ; chez YO. Lehmanni les deux carènes externes sont bordées de cils jaunâtres.

Le dessous du corps est ponctué , et sur la poitrine ces points sont plus gros et plus

profonds.

D'après un seul individu trouvé sous les pierres , au mois d'Avril , à Tioumen-

baï , non loin de Bokhara.

VI 8. Tagenia snlcïcollis . N. PI. III, fig. Ik.

Elongata , subdepressa , nigro - picea, antennis pedibusque rufo-piceis; capite oblongo,

profunde rugoso - punctato ; thorace elongato - punctato , laleribus linea subelevata

laevi marginato , lineolis longitiidinalibus profunde impressis densissime ruguloso
,

sulcoque longiludinali medio profunde exarato ; elytris basi cmarginalis , humeris

productis rotundatis
,

foveola subhumerali et alla scutellari commune profunde im-

pressis , interjecla carinula brevi basali utrinque, profunde striato-punctatis, inter-

stiliis lineolis subcontiguis subtiliter striolutis.

Long. 3V3
lignes. Larg. 1 ligne.

Elle est un peu plus grande que la T. filiformis , un peu plus large , et les élytres

se terminent plus en pointe. La tête et le corselet sont couverts de points imprimés un

peu oblongs , et qui se confondent entr'eux de manière à rendre ces parties rugueuses.

Le corselet se distingue surtout par une forte convexité qui occupe le milieu de sa sur-

face , et celle - ci est coupée dans toute sa longueur par une rainure en gouttière ; les

bords latéraux sont déprimés et forment extérieurement une carène. Les élytres sont plus

pointues à l'extrémité que chez 1 espèce comparative ; la partie numérale est fort avancée

en pointe arrondie et déprimée ; l'élytre est de plus très échancrée vers la suture , et

avec l'écusson , forme une fossette assez profonde ; les points alignés en rangées sont
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plus allongés et plus profonds que chez la T. filiformis, les intervalles sont convexes et,

surtout à la base des élytres , ils présentent sur leur milieu une ligne très mince, élevée,

bien sensible surtout si l'on regarde l'insecte de côté. En dessous la tête et la poitrine

sont couvertes de points imprimés , serrés mais distincts , et tout l'abdomen présente des

points peu profonds et assez écartés les uns des autres ,
qui donnent chacun naissance à

un poil roussatre.

Samarkande.

M9. Tagonia pusilla . N. PI. TII , fig. 15.

Elongata , subconvexa , rufo-pîcea; capite subquadrato
,
profonde punclato ,

lateribus

ad oculos irflr.ro : thorace latitudine parum longiore versus basin nonnîhil angus-

tato
, profunde punctato , basi truncato ; elyfris oblongo - ovalis , leviler striato-

punctatis , interstitiis subtilissime seriatim punctatis , humeris rotundatis ; antennis

brevibus vix inerassatis.

Long. l'
2

ligne. Larg. '. ligne.

Elle est à-peu-près de la taille de la T. minuta , Latr. , mais elle est un peu plus

large , surtout la tête et le corselet ; ce dernier n'est pas cylindrique , comme chez l'es-

pèce comparative , mais plutôt un peu cordiforme ; les élytres sont fort peu rétrécies à

leur base , et leurs points sont moins profonds et moins gros ; les antennes sont plus

courtes et moins épaisses.

D'après un seul individu pris à Samarkande.

V20. Hyperops minuta. { Tetroma Solier) Tausch. Mém. de la Soc. des Nat. de Mos-

cou , T. III , p. 33. Tab. II , fig. '*.

Xovaïa-AIexandrovskaïa où elle est très commune.

No*, «en. liAOINOGÏTA.
Labrum exsertum, intumidum , apice rotundatum.

Mandibulae arcuatae, occultae.

Palpi /infirmes , articula ultimo longitudine penultimi , ovali , apice subtruncato.

Ment u m apice cmarginatum , in medio transverse carinalum.

Antennae breviusculae , capite vix dimidio longiores , moniliformes
,

piliferae, articulo

primo brevi crasso , 2 et 3 inter se aequalibus , subcylindricis vel basi nonnihil

angustioribus, k — 8 e.tiam inter se aequalibus brevibus subobconicis vel fere lenti-

cularibus , 9 — 10 paulo majoribus lenticularibus , ultimo breviter ovato , apice

subacuminato.

Corpus supra squamis dense obtectum , ibique et sublus pilis rigidis remotis hirsutum.

Caput rotundatum, fronte deplanata , oculis reniformibus prominulis
,
plicam lateralem

clypei emarginati deorsum ambientibus.

Thorax brevissimus , cordatus. Scutellum minulissimum punctiforme.
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Elytra oblongo-ovata , convexa , connata.

Pedes médiocres, tibiis anticis robuslis, apice extrorsum dente valido curvato, munitis ;

tibiis intermediis et poslicis acute sed remote spinosis et hirsutis , tarsis compressis

spinulosis , articulis intermediis brevioribus , ultimo ceteris longiore nonnihil intu-

mido , unguiculis mediocribiis incunis.

L'insecte qui fait l'objet de nos investigations offre , outre plusieurs caractères par-

ticuliers , une anomalie remarquable par son corps recouvert de duvet écailleux , et par

ses pattes garnies d'épines , ce qui m'a fait hésiter dans quelle tribu des Hétéromères il

fallait le placer ; cependant
,

par sa forme en général , et par l'organisation de ses an-

tennes, j'ai cru devoir le placer parmi les Tentyrides et près du genre Thinobatis, Eschs.

J'ai cherché à exprimer ce caractère remarquable qui frappe au premier abord, en

nommant cet insecte Xa^vôyvtoç , laineux.

4.21. Iiaclinogya squainosa , N. PI. III, fig. 16.

Oblongo-ovata , rufo-picea , supra densissime cinereo-sqamosa
,
pilis breiilus rigidis gri-

seis , in elytris subseriatis , undique hirta ; thoracis elytrorumque disco fusco-con-

taminato his lateribus longe villosis ; pectore abdomineque e squamis denudatis

,

sublilissime punctulalis
,

pilis rigidis griseis remote obductis.

Long. 2 1

2
lignes. Larg. 1 ligne.

Afin de choisir un objet de comparaison qui soit à la portée de tout entomologue
,

je le rapprocherai de YHyperops minuta , Tausch. ; il est plus court , et les élytres sont

moins pointues et arrondies. Il est d'un brun roussâtre , recouvert en grande partie d'un

duvet grisâtre très serré, et de poils roides et jaunâtres disposés en lignes longitudinales

sur les élytres ; ces poils sont plus longs et moins roides le long du bord externe des

élytres ; sur les parties que ce duvet grisâtre laisse à découvert on voit des petits points

imprimés très serrés mais distincts. Le corselet est court et large , très arrondi antérieu-

rement et sur les côtés ; il se rétrécit assez brusquement à sa base et les angles posté-

rieurs sont épais et aigus; il est convexe, un peu échancré au milieu du bord postérieur

qui est légèrement canaliculé. Les élytres sont un peu plus larges que le corselet, courtes

et se rétrécissent vers l'extrémité qui se termine en pointe arrondie.

D'après un seul exemplaire pris à Bakka-Kjoum, au mois d'Avril.

422. Tentyrïa gigas, Fald. Bull, de la Soc. des Nat. de Moscou, 1836, p. 376,

Tab. VII , fig. 8.

Novaïa Alexandrovskaïa.

423. Tentyria nomas, Pall. Icon. Insect. p. 43, Tab. C. fig. 8. — Solier^ Ann. de la

Soc. entom. de France , T. IV
, p. 349. ex parte.

Novaïa Alexandrovskaïa.

424. Micpodera dvplanata, Gebl. Bull, de l'Acad. des se. de St.-Pétersb. 1841. X. 14.

Déserts de Kisil-Koum.
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fc25. Microdera globithorax , Stev. Mém. de la Soc. des Nal. de Moscou. T. III, p. 93.

Novaïa Àlexandrovskaïa.

'*26. Microdera globulïcollis , N. PI. IV, fig. 1.

Elongato-ovalis , nigro-picea nitida; capite thorace parum breviore, continue punctulato,

subtus profunde transversim sulcato ; thorace pultinato, longitudine tic latiore, la-

teribus valde rotundato , versus basin angusliore , crebre punctulato : elytris ovali-

bus, obsolète punctulatis , substriatis ; pedibus rufis.

Long, k
1

4
ligues. Larg\ \}/% ligne.

Elle ressemble beaucoup à la M. conveœa , Tausch. Eschs., mais elle est plus allon-

gée en toutes parties ; elle est d'un noir plus luisant , avec les pattes d'un brun plus

rougeâtre. La tête est un peu plus allongée et plus étroite ; elle est couverte de points

moins profondément imprimés. Le corselet est un peu plus allongé , un peu plus rétréci

postérieurement , et même il paraît un peu rétréci antérieurement , ce qui provient peut-

être de ce que les côtés sont fortement arrondis ; il m'a paru un peu plus convexe , et

les points qui le recouvrent sont moins serrés et peu marqués si ce n'est à la base et

encore chez quelques exemplaires seulement. Les élytres sont luisantes et paraissent lisses,

mais à la loupe on aperçoit de faibles points imprimés disposés presque en lignes.

Un individu de 5 lignes de longueur présentait une ponctuation plus profonde et

plus serrée sur les élytres.

Sous les pierres, en Turcomanie.

Genre \IXI\OE, Dej.

Labrum comexum , apice rotundatum cilialum.

Mandibulae validae, arcuatae, extra labrum prominentes.

Palpi, maxillares articulo ultimo penullimo paullo longiores et latiore subsecuriformi
,

apice truncato; labiales bretissimi, articulo ultimo penultimo parum longiore, sub-

cylindrico , apice truncato.

filent uni latiusculum , immarginatum , lateribus rotundatum, apice emarginatum , medio

canaliculatum.

Labium emarginatum, apice cilialum.

Antennae tenues , dimidium corporis longitudine superanles , articulis omnibus basi co-

arctatis, 1 et 2 longitudine fere aequalibus sed primo paullo crassiore , Mo se-

cundo fere triplo longiore , k — 7 iterum tertio fere duplo bretioribus . inter se

aequalibus, 8 — 10 latioribus subconicis et sensim bretioribus, ultimo ocato apice

acuminato.

(aput parvum, oculis magnis globosis , epislomi producla acuminata.

Thorax convenus , versus basin angustato-rotundalus.

Elytra ovata , comexa, apice angustato- acuminata.
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Pedes elongati, femoribus subclavatis , tarsis elongatis, articulo ultimo reliquis multo

longiore , unguiculis praelongis.

Ce genre des Tentyrides, établi par M. le Comte Déjean, offre beaucoup de rapports

avec les Microdera , Eschs. , mais sa forme générale est plus svelte ou moins ramassée ,

ce qui les rapprocherait des Helops ; les différentes parties de la bouche sont peu diffé-

rentes des Microdera, mais les antennes présentent des caractères distinctifs faciles à sai-

sir ; par exemple , les articles des antennes ne sont ni si ramassés et ni si égaux dans

toute leur longueur , mais ils sont au contraire très longs et tous grossissent vers l'ex-

trémité ; les quatre derniers sont presqu'en scie et le tout dernier est de forme ovoïde ,

et pointu à l'extrémité ; il faut ajouter que les crochets des tarses sont plus longs que

ceux des Microdera.

V27. Alcinoe heloploïdes , Mannerh. PI. IV, fig. 2.

Convexa, nigro-picea nitida, antennis pedibusque rufo-piceis ; capile thoraceque obsole-

tissime punctulatis , hoc latitudine longiore, undique tenue marginato , lateribus ro-

tundato, basi apiceque truncato, posterius angustato; elytris ovatis , in medio antico

disperse punctulatis, poslerius laevibus.

Long. V 1

a
lignes. Larg. l

8
/4 — 2 J

/4 lignes.

Au premier abord elle ressemble à la Microdera convexa, Tausch. Eschs.; la tête offre

vers son bord antérieur une large impression transversale plus profonde sur les côtés; les

points imprimés qui la recouvrent sont moins serrés et peu marqués. Le corselet est un

peu plus allongé , un peu moins dilaté sur les côtés , un peu moins convexe , et il paraît

lisse , mais à l'aide d'une forte loupe on y remarque des points peu serrés et très peu

profonds. Les élytres sont plus ovoïdes, plus larges dans leur milieu et plus étroites vers

l'extrémité ; à leur base on remarque des points imprimés assez gros , et plus profonds

vers le bord antérieur ; ces points deviennent moins profonds sur le milieu des élytres et

disparaissent sensiblement sur la partie postérieure. — Un individu différait un peu de la

description par des élytres beaucoup plus larges.

Tchakyr-Ata, au mois d'Avril.

M. le Comte de Mannerheim possède déjà depuis long -temps cette espèce dans sa

collection , sous le nom que nous lui avons conservé ; il l'avait reçue de M. Karéline ,

comme venant de Turcomanie.

V28. Anatolica longicollis , Karél. Zubk. Bull, de la Soc. des Nat. de Moscou, 1833,

p. 328. — Karelini Dej.

Turcomanie.

V29. Anatolica nasuta , N. PI. IV, fig. 3.

Elongaia , comexa nigra nitida ; antennis brevibus , clypeo valido , intumido ; thorace
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latitudine longiore , posterais parum angustato , continue punctato : elytris oblongo-

ovatis, medio convexis , perparum punctulatis, humeris vix productis.

Long, k — 4 1

/, lignes. Larg. l
l

/
2
— I

3

4
ligne.

Cette espèce est tellement voisine de l'A. longicollis, KareL que je lavais confondue

avec elle , ne l'admettant que comme variété , mais grâces à l'oeil exercé et à l'éminent

talent de M. le Comte de Maimerheim
,

je dus me ranger de son opinion , et en effet ,

après Fexamen d'un assez bon nombre d'individus je trouvai des caractères constants qui

ne me laissent plus aucun doute.

Cette nouvelle espèce diffère donc de l'A. longicollis , en ce qu'elle a la tête plus

prolongée en avant , et ce prolongement est assez convexe ; elle est plus echancrée sur

les côtés , l'impression au devant des yeux est plus en gouttière , laquelle est bordée de

chaque côté d'un pli en bourrelet ; la tête est de plus fortement ponctuée. Le corselet

est un peu plus court , ses angles postérieurs sont plus saillants , les bords latéraux sont

plus largement rebordés surtout postérieurement , et il est plus sinué à sa base ; il est

de plus couvert d'une ponctuation un peu plus serrée , bien que chez quelques individus

la ponctuation se montre moins profonde. Les élytres sont un peu plus courtes , leur

partie la plus large est plus proche de l'extrémité , et elles ne se rétrécissent pas autant

à l'extrémité ; elles sont convexes et ne présentent ordinairement pas sur leur milieu une

dépression un peu concave , comme c'est le cas chez l'A. longicollis , bien que sur une

trentaine d'individus, trois d'entr'eux étaient à cet endroit légèrement déprimés, sans ce-

pendant former une cavité.

Elle a été trouvée sous les pierres au pied de la montagne Kundyk , ainsi qu'à Sa-

markande et à Bakkali-tau , vers le mois d'Avril.

1^30. Anatolica elongata , Fisch. in litteris , Gebl. Ledebur's Reise III, p. 119. —
angustata , Stev. ? qnadrata , Tausch. Dej.

Novaïa Alexandrovskaïa.

V31. Anatolïea abbreviata, Gebl. Ledeb. Reise, III, p. 116. — Solier, Ann. de la

Soc. entom. de France , T. IV , p. 392.

Novaïa Alexandrovskaïa.

V32. Anatoliea depressa . Fisch. Gebl. Ledeb. Reise, III, p. 118, — lineata, Stev.

— gibbosa Gebl. in litteris. — Solier, Ann. de la Soc. entom. de France,

T. IV, p. 382.

Novaïa Alexandrovskaïa.

V33. Anatolïca tlioraeica , Fisch. Bull, de la Soc. des JNat. de Moscou, 18 VV ,

p. 65. N. 67.

Quelques exemplaires étaient ornés sur chaque élvtre de deux bandes blanches qui

disparaissent bientôt par le frottement ou l'humidité.

Sur les rives de la Kouvan-Darïa.
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filov. «en. , PLATAMODES.
La bru m brevissimum , occultum truncatum dense ciliatum.

Mandihulac validité , vàlde arcuatae.

Palpi articula ultimo longiludine penultimi subcyiindrico , penultirno paulo crassiore
,

sub-inflato.

Mentum transversum , subquadrangulare , cônvexiusculum
,
punctatum , apicc truncatum.

Labium cmarginatuin.

.intennae brevissimae . capite multo breviores , articulis brevioribus cylindricis , inter

se arcte conjunctis , 1 et 2 majoribus latioribus , 3— 9 minutis , 10 paulo majore,

ultimo tenuiore , apice oblique subtrunealo.

Corpus valde deplanatum, laevigatwn, glaberrimum.

Cap ut magnum rotundatum , oculis minutis linearibus in margine explanato capitis incisis.

Thorax latus apice profunde emarginatus , angulis anticis in lobos magnos productis,

basi truncatus, lateribus explanatis modicc rotundatis. — Sculcllum omnino oc-

cultum.

Elytra convexa, basi truncata, lateribus versus apicem rotundato-attenuata, auguste ex-

planalo-marginata.

Pedes compressi
, fèmoribus incrassatis , omnibus intus subemarginatis vel dente valida

armatis , tibiis linearibus tenuibus , tarsis minutis ,
articulis sensim angustioribus ,

ultimo reliquis longiore tenuiore.

Ce genre doit
,

je crois , être placé près des Pachychila , Eschs. (Àcisba , Ziegl.
,

Dej'.): Son nom provient de ;rÀù>«//w5>, ?-

,
qui offre une forme applatie.

h'i\. Platamodes dentifges , N. VI. IV, fig. \.

liufb-picea , dcplanata, glabra nilida : pedibus dilutius rufo- testai eis

Long. i
3

4
ligne. Larg. 5/

6
ligne.

Sa forme générale rappelle un peu celle de la Pachychila subovuta. KoIL mais notre
.

insecte n'atteint guères que le quart de celui-ci. Il est d'un roux brunâtre luisant et lisse;

la tête est large
,

presque ronde , si ce n'est à là base , derrière les yeux , où elle se

rétrécit;; elle est un peu convexe sur son milieu, dans toute sa longueur, et elle est dé-

primée sur les côtés. Le corselet est du double plus large que la tête , un peu moins

long que large ; il est profondément échancré à sa base non loin des angles postérieurs
,

lesquels sont arrondis et non saillants ; les angles antérieurs sont fort avancés et arron-

dis, les bords latéraux sont un peu arrondis et déprimés; il est un peu convexe sur tout

son milieu. Les éîytres sont à leur base presqu'aussi larges que le corselet ,
et tronquées

en avant ; les parties numérales sont arrondies ainsi que les bords latéraux ,
et depuis la

moitié postérieure elles se rétrécissent pour se terminer en pointe arrondie; tes bords la-

téraux présentent en outre une bordure étroite et réllechie ; à la loupe on appercoit sur

leur surface de faibles lignes imprimées longitudinales et très serrées : du reste les ély-

Mcmoirei Se njturelles. VI. 30
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très sont assez planes , si ce n'est tout le long de la suture où elles sont faiblement

convexes.

D'après deu\ individus parfaitement semblables pris à Tioutnen - baï ,

sous les pierres , en Avril.

V35. Hlaps pruiiiosa, Eversm. Fald. Iîull. de la Soc. des Nat. de Moscou, 1833, p. 53.

Kisil-Koum.

'i3(>. Klaps titanus, Mannerb.

Oblonào-oiata , nigrà opaca; capite thoraceque subtilissime remote pànctulatis, hoc sub-

transverso vel longitudine laliore , supra coiivexo , basi apiceque truncato, lateribus

vix rotundatis, tenue cum basi marginatis , angulis poslicis obtusis; elylris thorace

quadruple» longioribus , tenue 'marginatis , posterius dilatatis versus apicein vaide

declicibus , dorso subdeplanatis , subtUissime slriato - punctatis , interstitiis remote

punetulatis , elongato-caudatis , cauda deplanata, profonde canaliculqla , extrors'um

nonnihil dilatata ; pedibus mediocribus.

Long, (sans le prolongement des élytres) 15'/
2

lignes. Larg. 7 lignes.

Long, du prolongement des élytres . 3 lignes. Larg. 1 */
a

ligne.

Elle est de la taille de la B. gigas , Fisch. (depressa , Kl.) , mais beaucoup plus

étroite ; ses élytres sont très fortement prolongées eu pointe
;
par la forme de son corse-

let elle se rapproche plutôt des B. longipes , Zubk. et B. pruiiwsa , Eversm. ; enfin on

pourrait la comparer à la B. ominosa Menetr. , avec laquelle elle offre quelques rapports

par Yhabitus , mais elle est beaucoup plus large et de forme plus ramassée , et déprimée

sur le milieu des élytres.

Dans les déserts de Kisil-Koum, au mois de Juillet.

337 ISIap* gigas, Fisch. Entom. de la Russie, T. 1, p. 18V, Tab. XVI, fig. 1. —
var. thorace laliore et. clytrorum cauda elongata.

var. elytris costis numerosis.

Turcomanie. — et dans l'argile des déserts de Batkak-Koum, au mois d'Avril.

'i 38. lîlai»* gtenotltorax , Fisch. Bull, de la Soc. des Nat de Moscou, 18H , p. 73,

N. Vi.

var. inflata.

\ ar. sublaevis.

Bokhara.

\39. lîlapw sonçoriea. Fisch. Bullet. de la Soc. des i\at. de Moscou, 18H, p. 97,

No. 107.

var. çoncexicollis Motsch.

Turcomanie.
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HO. Ulaps putpida. Motsch. Bull, de la Soc. des Nat: de Moscou, 1845, p. 68.

N. 198.

Sur les monts Bakkali-tau.

'iVI. ISlaps pulviiaatfa . N.

Nigra , nilida , valde cornera: thorace elongato-cpiadrato , tenue marginato, anticc per-

parum angustato , basi truncato , angulis rolundalis , rei/wliits punctulalo ; elytris

pont médium dilulato-puhinutis , subtililer striai is ,
punitulutis et granulis minutis

adspersis , apice modice mucronatis.

Long. 9% lignes. Larg. k lignes.

Dans la confusion qui règne parmi les Blaps de la Russie
,

grâces au\ travaux ré-

cents de quelques - uns de nos entomologues , c'est avec doute que je déclare nouvelle

l'espèce qui nous occupe ici; elle a, par Yhabitus, beaucoup de rapports avec la B. pu-

trida Motsch. , mais je lui ai trouvé les différences ci-après: son corselet est plus étroit,

plus convexe, mais il est ponctué et rebordé de la même manière. Les élytres sont aussi

plus convexes, et un peu plus élargies avant l'extrémité, et se terminent en pointe peu al-

longée; celles-ci sont couvertes de fines stries longitudinales, et sur quelques exemplaires

les intervalles sont plus ou moins convexes et forment de fines côtes élevées ; les élytres

sont couvertes de points imprimés dont les plus gros sont rangés dans les stries ; une

partie de ces points , surtout sur les intervalles des stries , sont surmontés d'un très petit

tubercule lisse et luisant , ce qui fait paraître l'élvtre comme granulée. Ainsi que toutes

les espèces de ce genre , elle varie selon les sexes , soit par la forme plus ou moins al-

longée , soit par les intervalles plus ou moins en relief.

De la ïurcomanie.

\S2. Hlaps serlàïà, Fisch. Entom. de la Russie, T. I, p. 183, lab. \VI , fïg. 2, —
olim Bullel. de la Soc. des Nat, de Moscou, 184* , p. 90, N. 97.

Turcomanic.

Vi3. Hlaps vieina. Mannerh.

Oblonga
, nigra subnilida : capite thoraceque subtilissiinc puncttilutis , hue sitbcpiudralo

,

dorso dcplanato , hiteribus refle.ro - marginatis , anlrorsiim nonnihil rotundalo-dila-

tatis , angulis basalibus rectis ; elytris thorace triplo longioribus, tenue marginatis,

ad suturam depressts , obsoletissime slriatis : inlerstitiis granulosis asperutis , apice

valde declmbus
, purum eaitdatis.

Long. 9 lignes. Larg. V lignes.

Cette espèce est très voisine de la B. seriata , Lisch. , mais elle est beaucoup plus

petite et proportionellement plus étroite. Le corselet est aussi plus étroit, et plus arrondi

aux bords antérieurs ; ses bords latéraux sont moins relevés. Les élytres sont beaucoup

|>l«s courtes , et déprimées près de la suture : elles n'offrent ordinairement pas de ces

fctries
, au moins très marquées, qui sont formées par des points imprimés ainsi qu'on le
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voit chez l'espèce comparative, enfin la granulation des intervalles est beaucoup plus forte

et plus serrée.

Elle se trouve près de Novaïa Alexandrovskaïa.

kk-k. Blaps parvicollis , Eschs. Zubk. Bull, de la Soc. des Nat. de Moscou, 1829,

p. 160 , ïab. IV, iig. 8.

Turcomanie.

145. Rlaps brevis, Sturm Catalog. Fisch. — Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou,

18H, p. 96. N. 105.

Turcomanie.

V»f>. Blaps obliterata , N.

Breiiuscula , cornera , nigra nitida , capite, thoraceque subtililer punctulatis , hoc sub-

quadrato nntice angustiore , tenue reftexo - marginalo , angulis basalibus subrectis ;

elytris thorace tripla longioribus , tenue marginatis , pulcinatis
,

poslerius declivi-

bus , apice obtusatis , dorso coriaceis vel subtiliter ruguloso -punctulatis.

Long. 9 lignes. Larg. k
i

/i lignes.

Elle ressemble à la B. granuldta , Gebl. dont elle offre à-peu-prês la forme et

la taille. Le corselet est un peu plus long
,

plus brusquement rétréci en avant avec

les bords latéraux plus relevés ; il est couvert de points ronds imprimés beaucoup

moins serrés et moins profonds que chez la B. granulata. Les élytres sont un peu plus

longues et un peu plus parallèles que chez l'espèce de Sibérie , mais elles sont recouver-

tes de points imprimés , un peu en râpe , au lieu d'être granulées comme c'est le cas

chez la B. granulata; sur le milieu des élytres on observe en outre des lignes irrégulii-

res qui se confondent avec les points imprimés.

Turcomanie.

U7. Dila laevicollte, Gebl. (Blaps) Bull, de l'Acad. des se. de St.-Pétersb. 18'H. N. 5.

— Fisch. (Dila laevicollis ,) Bull, de la Soc. des Nat. de Moscou, 18kV ,

p. 113. N. 126.

Non loin de Samarkande.

H8. Wyctipates Karcliiii, Gebl. (Blaps) Bull, de la Soc. des Nat. de Moscou, 18U,

p. 593, N. 6. — Fisch. (Dila) Bull, de la Soc. des Nat. de Moscou, 18H- ,

p. 117 , N. 13.1.

Près de Samarkande.

H9. Hfyctipatcs angnstata . Zubk. (Blaps ; Bull, de la Soc. des Nat. de Moscou,

T. VI. 1833, p. 329, N. 35.

Nyctipates carinala , Dej. Fisch. Bull, de la Soc. des Nat. de Moscou , 18H ,

p. 119, N. 135, — le mâle!
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Blaps asperata, Zubk. Bull, de la Soc. des Nat. de Moscou, T. VI, 1833, p. 330.

N. 36.

Nyctipates coriacea, Dej. Catal. Nyctipates asperata, Fisch. Bull, de la Soc. des

Nat. de Moscou, 18VV
, p. 120, IN. 136. — mammilLita, Fald.

la femelle !

Cette espèce est commune aux environs de la forteresse Novaïa Alexandrovskaïa.

V50. Tagona inacrophfhaliiia , Fisch. Entom. de la Russie, T. I, p. 182, Tab. XVI,

fig. 9 , le mâle !

Tagona acuminata, Fisch. Entom. de la Russie, T. I, p. 181, PI. XVI, fi» N.

la femelle !

Dans les déserts de Kisil-Roum.

V51. Platyscelis hypolithos, Pall. Icon. Insect. p. VV , Tab. C. fig. 10. — Fisch.

Entom. de la Russie, T. II, p. 194- , Tab. XX, fig. 1.

Turcomanie.

V52. Platyscelis mêlas, Fisch. Entom. de la Russie, T. II, p. 19V, Tab. XX, fig. 2— 3.

Steppes des Kirghises.

*53. Platyscelis gages, Fisch. Entom. de la Russie, T. II, p. 195, Tab. XX, fig. 5.

Steppes des Kirghises.

V5V. Bradyus (Erodius) pyginaeus, Fisch. Entom. de la Russie, T. II, p. 195,

Tab. XX, fig. 7.

Près à Tchakyr-ata , non loin de Bokhara.

V55. Pedinus femoralis, Fabr. Stunn. Faun. 2, p. 209.

Sur les monts Ilmen.

V56. Heliopathes latiusculus, i\. PI. IV , fig. 5.

Ovalis , nigro-piceus , convexits ; thorace latiludine plusquam duplo breviore, subtiliter

punctulalo , angulis posticis acutis ; elytris subtdissime punctulatis , tenue striato-

punclatis.

Long. 3
1

t
ligues. Larg. l'/a ligne.

Il atteint la taille du H. picipes , Stev. , mais il est presque deux fois plus large
,

et ressemble assez à un Crypticus par sa forme ; le corselet est surtout très large , les

angles postérieurs sont un peu plus prolongés en arrière et pointus ; les élvtres offrent

une ponctuation beaucoup plus fine et plus serrée que celle de 17/. picipes.

D'après un individu pris à Kisil-koum, au mois de Juillet.

*57. Heliopathes pusillus, N. PI. IV, fig. 6.

Oblongas , sublinearis , nigro -piceus , nilidus , antennis pcdibusque diluliuribus ; thorace
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sitbrjiiadrulo , cel longiludine paulo lutiore , lateribus antrorsum rolunrlato , angu-

li.i bastlibus obtusis , creberrime profitnde punctulalo; elytris oblongis, apice ro-

tnndatis , crebre sublililer punctitlatis ; sut profunde striato-pitnctatis.

Long. 2 l

, 2
— 3 lignes. Larg. */

4
— l'/

4
ligne.

Cette espèce se distingue surtout par sa forme allongée et étroite qui rappelle un

peu celle du Philax piinctulalus , Dej. ; du reste elle varie un peu pour la taille et les

plus petits individus paraissent encore un peu plus étroits en proportion. Le corselet est

dans son milieu un peu plus large que long, il est arrondi antérieurement et rétréci pos-

térieurement ; il est convexe sur le milieu de toute sa longueur , et faiblement déprime

sur tout le reste de sa surface ; il est couvert de points très profondément imprimés et

très serrés. Les élytres sont un peu moins larges que le corselet, allongées et arrondies

en se rétrécissant brièvement à l'extrémité ; chaque élytre présente huit stries formées par

des points imprimés bien alignés ; les intervalles présentent de très petits points faible-

ments imprimés ; en outre , on observe , sur les plus grands individus , des enfractions

assez fortes et presque toutes transversales.

Daprès un seul exemplaire pris à Samarkande.

V58. Heliopatlii's pieipes , Stev. Falderm. Faun. transcauc. T. II, p, 55, IV 32't.

Dans un gros Dolet , dans les déserts de Kisil-Koum.

i.îi). PenUiicua (PIuïcul-J siifocylindricus , Mannerli. PI. IV, fig. 8.

Oblongus , subcylindrictts , nigro-piceus ; clypeo profunde emarginato ; thoracc anterius

pantin angustato , basi bisiniiato , angitlis obtusis ; elylris puralhlis , apice rotun-

datis , tenue striato-punclatis , interstiliis subUlissiine reinote pituctulatis.

Long. V — \ x

/% lignes. Larg. 1
'

.

2
— 1% ligne.

Il est très voisin du /'. (Philax) puncttilatiis , Dej. ,
ukjIs il est plus étroit, et un

peu plus allongé. Le corselet est un peu plus convexe , un peu plus rétréci antérieure-

ment , les angles antérieurs 'sont aussi moins saillants , et la base est plus fortement si-

nuée de chaque côté. Les élytres sont plus étroites , un peu plus cylindriques , et les in-

tervalles des rangées de points sont un peu plus convexes et plus lisses entre les très

petits points imprimés qui les recouvrent.

M. le Comte de Mannerbeim possédait déjà cette espèce dans sa riche collection sou»

le nom que je lui ai conservé.

Pris à Samarkande.

VGO, Pentnïcns molestùs , Falderm. Bullet. de la Soc. des Nat, de .Moscou, 1836,

p. 388.

Turcomanie.
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Mil. Pontliicus granulosus, N. (Philax , Meg. Dej.) PI. IV, fig. 7.

Oblonyus , subeylindrivus , convexus , nigro - piceus ; capile tliorureque crebre punrtatis .

/ioc transeerso , lateribus aiitrorsttm rotundato , apice profunde einarginnto ; fràiw

bisinuato ; elytris tenue marginatis apice rotundatis , undique granulis minutis ére-

berrime conspersis.

Long. 5 — 5'/
a

lignes. Larg. 3 - 3'/
4

lignes.

Il ressemble assez au P. diteclans , Falderm. par sa forme , mais il est plus coh-

vexe et d'un noir un peu plus luisant. La tête est plus convexe , moins inégale , les

points qui la recouvrent sont moins gros et plus serrés , le corselet est plus large , et

beaucoup plus convexe ; le côté externe est rebordé , mais il n'est ni déprime ni relevé ;

le bord postérieur est assez profondément échancré de chaque côté ; toute la surface esl

recouverte de points moins profondément imprimés et moins serrés, L'écusson est court
,

presque linéaire , assez lisse et luisant. Les élytres sont plus convexes
,

presque cylindri-

ques , un peu plus courtes que celles du P. dilectuns , et plus étroitement rebordées ;

elles sont couvertes de points imprimés très serrés qui , sur la moitié postérieure et les

parties latérales , se changent en une granulation très serrée ; on distingue à peine la

trace de lignes longitudinales imprimées. Le dessous du corps est finement granulé , le

corselet l'est plus fortement
,

et les segments de l'abdomen offrent à leur base des rides

longitudinales.

Celte espèce ne paraît pas rare à Samarkande.

'i 62. Penthicus dilwtaus , Falderm. fopatrumj Bull, de la Soc. des Nat. de Moscou,

183G, p, 389. Tab. VIII, fig. 2.

Turcomanie.

!(G3. Penthicus pinguis. Falderm. Bull, de la Soc. des Nat. de Moscou, 1836, p. 38(5.

p. 38G. Tab. VIII, fig. 1.

Turcomanie.

\i\\. Opatrum sabulosum , Fabr. Syst. Eleuth. T. I . p. 116, IN. 5.

Pays des Kirghises.

'iG5. ©patruin mimitum, Y

Oblongum, fusco-piceum
, brevissime griseo-setulosum , antennis pedibusque rufescentibus:

thorace anlice ampliato - rotundato , angulis postieis acutis prominidis , supra pro-

funde punctalo ; elytris profunde striato-punctatis , interstiliis subrugosis.

Long. 2 lignes. Larg. 1 ligne.

Il est plus petit et plus étroit que YO. pygmaeum , Dej. ; le corselet est plus dilaté

antérieurement et plus rétréci vers sa base dont les angles sont aigus et saillants , tandis
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qu'ils sont presque droits chez 10. pygmaeum. La description que donne Faldermann de

son 0. selulosum , Faun. transcauças. T. II
, p. GO , N. 320 , lui conviendrait assez , mais

cet auteur avance que les élytres sont plus finement striées que celles de \0. pygmaeum,

ce qui est le contraire chez l'espèce qui nous occupe ici.

.)e pris cette espèce précédamment à Bakou , dans les ruines de l'ancien Palais , et

M. Lehmann l'a trouvée à Bokhara , au mois de Mars.

VGG. IWlicPozouiii fulvipes , N. PI. IV , fig. 9.

Oblongo-ovatum , convexum , mfcscenti-piveum , antennis pedibusque rufo-ferrugineis :

thorace transi, erse quadrato, angulis omnibus rotundatis , crebro granulato ; elytris

obsolète striato - punctatis , interstiliis inaequalibus subrugosis , obsolète pu nctalis et

granulosis , libiis anticis latissimis , compressis exlrorsum sinuatis, margîne serrât».

Long. 2 lignes. Larg. 1 ligne.

Il est à-peu-pres de la taille du M. tibiale , Fabr. , mais il est plus allongé, et sa

couleur roussâtre le fait distinguer au premier abord. Le corselet présente ses angles plus

arrondis, moins saillants, et la ponctuation est uniforme sur toute la surface de celui-ci.

Les élytres sont couvertes de stries formées par des points assez profonds , et les inter-

valles de ces stries sont ridés, et laissent voir des points et des rugosités, il est >rai ,

peu prononces. Les jambes , surtout les antérieures , sont plus fortement déprimées que

celles du M. tibiale , et plus élargies à leur extrémité.

Il a été trouvé sous les pierres , à Agathma , au mois d'Avril.

TAXICORN ES.

V(i". Bolitopliagus crenatus , Fabr. Syst. Fleuth. T. I, p. 113. N. 2.

Samarkande.

4.68. Diaperis boleti, Fabr. Syst, Eleuth. T. II, p. 585. A. I.

Samarkande.

T É M É B R ï O M I T E S.

Wov. Gen. §PHE11KI%
, Mannerheim.

Labrum exsertum , transvcrsum
,
punctatum , apice rotundntum , cUiatum.

Mandibulae arcuutae , occultae.

Palpi filiformes; maxillares articula ultimo pcnullimo duplo longiore , obconico , apice

oblique truncato; labiales bre\ issimi , articula ultimo penuliimo paulo longiore, sub-

cylindrico , apice truncato.

Mentum lateribus rotundntum, apice emarginatum , carina transversa in duas partes

divisum , antica transiersim rugtta , postica sublqevigata , mtdio excavata.
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1

1

Labium emarginatum , ciliatum.

Antennae sub lobo capitis refleco-insertae , capite cuin thorace breviores , tenues fili-

formes , arliciilo primo crasso , latitudine vie longiore , secundo ejusdem longitudi-

nis sed paulo angustiore , tertio elongato subcylindrico , k — 7 sensim brevioribus

subcylindricis vel basi purum ungustatis , 8 — 10 breviter obeonicis , latioribus

apice rotundutis , ultimo longitudine praecedentis laleribus rotunduto upice acumi-

nato.

Cap ut minutum , clypeo depresso apice leviter rotundato , oculis globosis prominulis
,

{aide granulatis

Thorax subcylindricus , elytris mullo angustior.

Scutellum minutum, eveavatum , apice obtusum.

Elytra calde elongata, humeris rotundutis, versus apicem angustata ibkfue ucuminata.

P edles graciles , tarsis elongatis compressis , intus spinulosis , articulis subcylindricis,

primo subsequenti longiore, insequentibus inter se aequalibus, ultimo primo longiore,

unguiculis longis , modice incurcis.

Cet intéressant genre de Ténébrionites pourra prendre place , dans le système
, près

des Epitragus , Latr. et des Imatismus , Dej. — Le nom que M. le Comte de Manner-

heim lui a imposé , est tiré du mot grec aqorivaÇiov , diminutif de Oipji'
,

qui signifie

coin , instrument dont on se sert pour fendre le bois.

469. Sphenaria elongata . N. PI. IV , fig. 1 0.

Elongata , supra ferruginco-picea , subtus dilutior , oculis alris ; thorace latitudine lon-

giore , remote punctulato , basi marginato, bisinuato , angulis minutis acutis promi-

nulis; elytris subtilissime obsolète slriulo-punctatis , postice angustuto-acuminatis.

Long. 5 lignes. Larg. 1"
2

ligne.

Cette espèce est. en dessus d'un brun ferrugineux , et de teinte plus claire en des-

sous , mais les yeux sont noirs. Le corselet est un peu plus long que large, un peu plus

étroit antérieurement où il est arrondi sans que ses angles soient sensibles
; quant aux

angles postérieurs , ils sont aigus , et un peu dirigés en dehors ; la base est sinuée de

chaque côté , arrondie dans son milieu et finement rebordée ; il est assez convexe et pa-

raît lisse, mais à la loupe on apperçoit des points faiblement imprimés et peu serrés. Les

elvlres sont du double plus larges que le corselet , leur partie humérale est saillante ;

elles sont longues, et depuis leur tiers postérieur, se rétrécissent pour se terminer en

pointe ; elles offrent des stries peu profondes et même presque effacées sur la moitié ex-

terne ; ces stries sont formées par de très petits points faiblement imprimés , les interval-

les de ces stries sont irréguliers et présentent quelques rides.

D'après deux exemplaires pris en Turcomanie.

M. le Comte de Mannerheim possède dans sa riche collection une seconde espèce

de ce genre
,

qu'il m'a permis de décrire.

Mémoires Se. naturelles VI. *>
j
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470. Splicnaria Marelinii. Mannerb.

Elongata , supra pallide - lestacea , subtus ferruginea , oculis atris ; capite thoraceque

crebre punctulàtis , hoc latitudine paulo breviore , basi tenue marginato , leviter

bisinuato , àngulis omnibus rotundatis; elytrîs oblongis convexis , striato-punctatis
,

inlcrsliliis punctulàtis , postice rotundatis apice ipso acuminato.

Long'. 3 f
/2 lignes. Làrg. 1 ligne.

Elle est un peu plus petite que la précédante, plus courte et plus convexe; le cor-

selet est beaucoup plus court en proportion , et ses angles sont arrondis, sa ponctuation,

ainsi que celle de la tète , est plus serrée et plus sensible ; les élytres ont leur extrémité

moins en pointe.

M. Karéline avait rapporté cette espèce de Turcomanie.

471. Scotodes aimulatus , Eschs. Fisch. Entom. de la Russie, T. II, p. 163

—

165,

Tab. XXII, lig. 7, a — g. Sub noinine Pelmatopus Uummdii , Fisch.

Sibérie.

472. Osphya clai ipes , Meg-. Schonh. Synon. Insect. append. p. 7 , N. 7.

Bachkirie.

4.73. Ospliya bipmictata , lllig. Schonh. Synon. Insect. T. II
, p. 69 , N. 48.

Bachkirie.

474. Tenebrio molitor , Lion. Schonh. Synon. Insect. T. I
, p. 1 49 , N. 9.

Pays des Bachkircs.

475. Tenebrio obscurus , Fabr. Schonh. Synon. Insect. T. I , p. 149, N. 10.

Pays des Bachkircs.

476. Calca* sulcatng , Fisch. Bull, de la Soc. des Nat. de Moscou, 1844, p. 124,

N. 141. — an C. rùfipes , Gebl. Bull, de la Soc. des Nat. de Moscou, 1833,

p. 288?

Turcomanie.

H É L P I E N S.

477. Helops perplexus. Dej. Calai. 3e édit. p. 234.

Oblongus , comexus , nigro-piccus , antennis pedibusque rufis ; thorace lato, creberrime

oblongo-punctato ; elytris valde comexis , punclalo-striatis , interstitiis punctulàtis.

Long-. 4 — 5 lignes. Larg. l
2
/3 — 2 lignes.

Il ressemble beaucoup à YH. arborais, Stev., mais il est ordinairement un peu plus

grand , les antennes sont de teinte plus rousse ; le corselet est plus large , surtout chez

le mâle ,
plus convexe , et les points qui le recouvrent sont pour la plupart plus oblongs
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que ronds, ce qui est le contraire chez 177. arborais ; enfin les intervalles des stries des

élytres sont plus fortement ponctués.

Du pays des Bachkires.

478. Holops gilvipes* N.

Ohlongo-ovatus , convexus , nigro-piceus nitidus ; thorace oblongo-quadrato
, punctato

,

lateribus rotundato , basi truncato , angulis obtusis ; elytris profunde striatis
,

striis leviter punctalis , interstitiis rembte punclulatis ; an-tennis longitudine dimidii

corporis extrorsum incrassatis pedibusque rufo-testaceis.

Long. 3 lignes- Larg. I
1

4
ligne.

Il est plus petit et surtout de forme plus ramassée que le précédant , les pattes et

les antennes sont de teinte plus claire; le corselet est plus Ion», plus carré, mais moins

convexe , et la ponctuation est un peu moins serrée et un peu moins profonde ; les ély-

tres sont plus courtes et plus larges chez la plupart des individus , leurs stries sont plus

profoudes , et les points de ces stries sont ordinairement moins marqués , les intervalles

des stries présentent une ponctuation un peu plus forte.

Pays des Bachkires,

479. Hclops luridus, N. PI. IV, fig. il.

Oblongus , convexus, luride rufo-ferrugineus, elytris obscurioribus ; thorace pulviiiato
,

subtiliter crebre punctulato , antice et lateribus rotundato , basi tenter sinuato ;

elytris angustis elongatis striatis , interstitiis subtilissime punctulatis.

Long. 3*/, — V lignes- Larg- l'/
2
— 1% ligne.

Il est beaucoup plus allongé que 177. arboreus , Stev. , et d'une couleur plus rous-

sàtre , et le corselet est même rougeàtre ; ce dernier est aussi long que large
, plus con-

vexe, plus arrondi aux angles antérieurs et sur les bords latéraux que chez l'espèce com-
parative , il est aussi plus luisant. Les élytres sont plus longues

,
plus rétréeies vers l'ex-

trémité , leurs stries sont plus fines et les intervalles de celles-ci ne paraissent pas ponc-
tués , mais à l'aide d'une forte loupe on reconnaît de très petits points imprimés et peu
serrés , les deux premiers intervalles

, à partir de la suture , sont assez convexes , surtout

sur leur moitié postérieure, et leur ponctuation, quoique fine et serrée, est assez sensible.

Il vient
,
je crois , de Turcomanie.

480. Helops fragilis , N.

Elongatus
,
convexus, rufo - piceus ; thorace oblongo , remotius punctulato, antice et la-

teribus rotundato
, basi subsinuato ; elytris angustis elongatis , tenue striato-puncta-

tis
, interstitiis subtiliter remote-punclulatis ; pedibus validis.

var. 6. rufo-lestaceus , elytris obscurioribus.

var. c. dimidio minor , sensim angustior , elytris adhuc levais striato-punctatis.

Long. 2'/
2
— 3 lignes. Larg. 1 — l

1

/i ligne.
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Il est plus petit
,

plus allongé et plus étroit que le précédant , et de même que ce-

lui - là , le corselet est plus rougeâtre que les élytres. Le corselet est plus long , plus

étroit et tout aussi convexe surtout sur le milieu de sa partie antérieure ; sa ponctuation

est un peu moins serrée. Les élytres ont à-peu-prés la même forme, mais leurs stries

sont formées par des points imprimés de forme oblongue , les intervalles paraissent un

peu plus fortement ponctués que chez l'espèce précédante.

Pris à Novaïa Alexandrovskaïa.

4-81. Ilelops tantilliis . N. PI. IV, fig. 12.

Breviter ovatus , convexus , rufb-piceus, antennis pedibusque ferruyineis ; thorace trans-

verse subquadrato , continue punctato , busi apiceque truncato , anyulis omnibus ro-

tundatis ; elytris profunde punctato-striatis , interstitiis subtiliter remole punclulatis.

Long. l
5
/4 ligne. Larg. */

4
ligne.

Il est peut-être le plus petit du genre; il est plus large et beaucoup plus court que

l'espèce précédante , et de forme plus ramassée. Le corselet est plus large et presque

carré ; il est très convexe et sa ponctuation est plus serrée. Les élytres sont couvertes

de stries profondes , et leurs points imprimés sont gros et bien marqués ; les intervalles

des stries sont assez convexes , et présentent de très petits points imprimés peu serrés et

peu profonds.

D'après un seul exemplaire pris à Novaïa Alexandrovskaïa.

482. Hedyphanes coerulescens , Fisch. Entom. de la Russie, Tom. I, p. 173,

Tab. XV , fig. 5.

Commun en Turcomanie.

483. Omoplilus Iepturoides, Fabr. Syst. Eleuth. T. II, p. 17, N. 2.

Sibérie.

484. Omoplilus pallidîpeniiis , Meg. Dej. — C. pilieollis , Fald. Menetr. Catal. rai-

sonné etc. p. 204, N. 897. Fald. Faun. Entom. transcauc. T. II, p. 101, N. 358.

Sibérie.

485. Cistela nigrita , Fabr. Syst. Eleuth. T. II, p. 20, N. 20.

Bachkirie.

486. Cistela sulphurea, Linn. Fabr. Syst. Eleuth. T. II, p. 18. N. 6,

Bachkirie.

487. Cistela marina, Linn. Fabr. Syst. Eleuth. T. II, p. 19. N. 15.

Bachkirie.
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TRACHÉLIDES.

'j88. Laçria hirta, Linn. Schonh. Syaon. Insect. T. III, p. 9, N. 10.

Bacfrlririe.

Ji89. Monoceros platyc«*rus Hoffm. — Dej. Catal. — elongalus , Gebl. in lilteris.

Bokhara.

WO. Anthicus transversalis , Villa, Coleopt. Europ. p. 35, N. 28.

Elonuatus , nigro-fuscus ,
griseo-pubescens , antennis et femoribus basi , tibiis tarsisque

ferrugineis ; thorace oblongo , antrorsum rolundato-pulvinato , basi angustato ; ely-

tris f'ascia pone médium obliqua Uneari alba, nec marginem nec suturant attingente.

Long. 1
l

/i ligne. Larg. 1

/î ligne.

Cette espèce se distingue surtout par la direction de ses bandes au nombre de deux,

sur chaque élytre ; la première placée près du bord antérieur , se continue dans toute la

longueur de celui-ci, en ne laissant appercevoir de la couleur du fond de l'élvtre qu'une

bande de même largeur ; la seconde bande , située un peu plus bas que la moitié de l'é-

lvtre , se dirige obliquement vers le bord postérieur où elle s'élargit à son côté inférieur.

Pris au au mois de Mars à Bokhara.

kdi. Evaniocera Fisclicri, N. Evanioeera , Guérin , Ptilophorus. Dej.

Oblonga , fusco-picea , griseo-pubescens , elylris busi rufescentibus ; fronle laevissima po-

lita ; thorace creberrime profunde punctato ; elytris dense subtilius punctulatis, ob-

solète costatis ; antennis in femina tenuibus serratis tarsisque ferrugineis.

Long. 5 lignes. Larg. 2 lignes.

Nous ne possédons qu'un individu femelle de cette espèce
,

qui est plus du double

plus grand que \'E. Dufourii , Latr. (Steveni , Fisch.) dont il se distingue surtout par

le devant de la tête qui est lisse et luisant ; la ponctuation du corselet est plus serrée

Les élytres ont leur partie numérale plus saillante ; elles sont brunes , à l'exception de

leur hase où elles sont rougeâtres ; elles présentent quelques côtes élevées dont les deux

plus voisines de la suture sont les plus marquées. Les cuisses sont brunes, mais les jam-

bes et les tarses sont de teinte ferrugineuse.

Nous nous sommes permis de dédier cette espèce au Doyen de nos entomologistes

nisses , d'autant plus que ce fut ce savant qui établit le genre Petecotoma , duquel on a

depuis séparé le genre Evanioeera.

Pris à Novaïa Alexandrovskaïa,

V92. Mordella aculeata , Linn. Schonh. Synon. Insect. T. III, p. 82, No. 2. —
Commune partout.
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VESSICANTS.

493. Meloe scabrosus, 111. Gyll. Insect. Suec. T. II, p. 483.

Turcomauie.

494. Meloe uralensis, Pall. Icoa. Insect. p. 76, Tab. E. fig. 2. Brandt et Ratzeb.

Monogr. No. 21.

Turcomaoie.

495. Meloe erythroeuemus , Pall. Icon. Insect, p. 76, Tab. E. fig. 1. Brandt et

Ratzeb. Monogr. No. 16.

Turcomanie.

496. Cei'oeoma Schreberi , Fabr. Scbbnb. Synon. Insect. T. III. p. 17, No. 3.

Sibérie.

497. Mylabris variabilis, Pall. Bilb. Monogr. Mylabr. p. 25, N. 15, T. III, fig. 3.

Elle est très commune dans les Steppes des Kirgbises.

498. Mylabris nrtelanura, Pall. Icon. Insect. p. 86, Tab. E, fig. 12. — M. k-punc-

tata, Linn. Bill). Monogr. Mylab. p. 27 , N. 16. T. III , fig. 7, 8.

Commune en Turcomauie et dans les Steppes des Kirgbises.

499. Mylabris floralis, Pall. Icon. Insect. p. 82, Tab. II, fig. 8. — M. Fueslinii , Panz.

Turcomauie.

500. Mylabris lO-punctata , Fabr. Bill). Monogr. Mylab. p. 65, N. 44, Tab. VI, fig. 17.

Près d Orenbourg.

501. Mylabris 14-iuuie<ata, Pall. Icon. Insect. p. 80, Tab. E, fig. 6. — Bilb. Mo-

nogr. Mylab. p. 32, T. IV , fig. 2, 3.

Steppes des Kirgbises.

502. Mylabris IG-puuctata , Gebl. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou, VIII, p. 168.

Turcomanie.

503. Mylabris triviUis , Pall. Icon. Insect. p. 92 , Tab. E , fig. 20. — ? Pallasii,

Gebl. Ledeb. Reise , 111, p. 138, No. 10.

Chez les deux individus que j'ai sous les yeux ce serait la couleur vert - foncé qui

domine , et non le fauve , ainsi que l'iudique M. Gebler.

Environs d'Agatbma , au mois d'Avril.

504. Mylabris fiexuosa, Bilb. Monogr. Mylab. p. 39, N. 25, Tab. IV, fig. 13—15.
Turcomanie.

505. Mylabris Sibirica, Gebl. Ledebur's Reise, III, p. 139, N. 16.

Steppes des Kirgbises.
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506. Mylabris callida , Pall. Icon. Insect. p. 85, Tab. E, fig. 10, M. maculala, Fisch.

Entom. de la Russie , T. II, p. 225, Tab. 40, fig. 5.

Turcomanie.

507. Mylabris crocata , Pall. Icon. Insect. p. 87 , Tab. E , fîg. 1 3. Bilb. Monogr.

Mylabr. p. 67, N. 46, Tab. 7, fig. 8.

Kisil-Koum.

508. Mylabris bivulncra, Pall. Icon. Insect. p. 94, Tab. E, fig. 23. Gebl. Ledebur's

Reise, III, p. 127, N. 1.

Turcomanie.

509. Mylabris splendidula , Pall. Icon. Insect. p. 83, Tab. E, fig. 8. — M. Frolowii,

Gebl. Ledeb. Reise, III, p. 138.

Turcomanie.

510. Mylabris elegantissima, Zubk. Bull, de la Soc. des Nat. de Moscou, 1837, N. V,

p. 70, T. IV , fig. 4.

Turcomanie.

511. Mylabris amoenula, N. PI. IV, fig. 13.

Niant, tenue griseo-pubescens , antennîs, articulis daobns basalibus exceptis pedibusque

fuliis; elytris luleis nitidis , ruqulosis, in ulroque macula majore transversa pone

médium et altéra ante apicem minuta nigris.

Long. 3'/
3
bgaes. Larg. s

/6 ligne.

C'est une des plus petites espèces du genre et de la division des M. elegantissima

Zubk., ocellata, Pall., et li-punctata, Fisch. — Elle ressemble un peu, au premier abord,

à l'une des nombreuses variétés de la M. geminata, pour la distribution des points noirs sur

les élytres; le gros point, situé sur le milieu de l'élytre, est sinué et transversal, mais ne

touche ni le bord latéral ni la suture, et vers la partie postérieure de l'élvtre on ne voit

qu'un petit trait transversal.

Un individu présentait les quatre articles des antennes bruns, et sur la partie anté-

rieure des élytres deux points plus petits et plus rapprochés que chez la M. geminata.

Turcomanie.

512. Oenas eoecïneus, N. PI. IV, fig. 14.

Coccineus, supra glaberrimus, oculis, antennis, pectore, abdomine, genubus tarsisque ni-

gris; antennis capite cum thorace lungioribus; capite thoraceque sublaevibus niti-

dissimis, hoc brevi basi apiceque leviter emarginato, lateribus rotundato; elytris

profunde rugosis.

Long, k— 7 lignes. Larg. l
3/

4
— 2 i

/s lignes.

Il a à peu près la forme de YQE. Wilhelmsii, Fald., mais il atteint une plus grande

taille, les antennes sont plus longues, à articles plus déliés, ce qui l'éloigné un peu des
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autres espèces de ce genre, mais les crochets de ses tarses sont simples, sans quoi j'eusse

été tenté de rapporter cette espèce aux Lydus. Outre ses couleurs qui le caractérisent

bien, il a le corselet lisse et luisant, et il offre, de chaque côté, un peu plus bas que

le milieu, une fossette ou cavité assez profonde et bien marquée sur tous les exemplaires

que nous possédons. Les élytres sont fortement rugueuses et sur la plupart des individus

l'on remarque de chaque côté deux fines côtes qui s'oblitèrent souvent sur la partie pos-

térieure de l'élytre.

Pris à Agathma, sur les fleurs d'une espèce d'Astragale, au mois d'Avril.

513. Lytfta vesïcatoria, Linn. Schôn. Synon. Insect. T. III, p. 20, N. 1.

Steppes des Kirghises.

514. Eytta collaris, Fabr. Schôn. Synon. Insect. T. III, p. 22, N. 5.

Steppes des kirghises.

515. Zonifis hiiiiaculatus, Linn. Tausch. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou, T. III,

p. 158, N. 1. — Sed non k-punctata, Fabr.

Turcomanie.

516. Zonitis quadripmiclatus, Fabr. Syst. Eleuth. T. II, p. 8k, N. 15.

Turcomanie.

517. Zonitis quadrimaculatus, Tausch. Mém. de la Soc. des Nat.de Moscou, T. III,

p. Hl, N. 10, Tab. X, fig. 2. — Lydus quadrisiynatus , Fisch. Entom. de la

Russie, T. II, p. 228, Tab. XLII, fig. 7, 8.

Oural-Kalaghin.

518. Heinognatlia flavipes, N. PI. IV, fig. 15.

Rufo-testacea, ocidis, antennis, macula média thoracis , scutello, elyirorum apice et ma-

cula média rotundala utriusque
,

pecture abdominisque maryine m'yris; thorace

latiore antrorsum anyustato; elylris creberrime ruyuloso-punctatis , apice conjunc-

tim rotundatis.

Long. 3*
g

lignes. Larg. — 1

V

2
ligne.

Cette espèce ressemble beaucoup à la N. Chrysomelina Fabr. , mais les pattes sont

entièrement jaunes; puis le corselet est un peu plus large et sa partie antérieure plus

étroite; les élytres sont arrondies à l'extrémité de manière que le bord interne est le plus

long et terminé en pointe, tandis que chez l'espèce comparative, chaque élytre s'arrondit

séparément à l'extrémité; la tache sur le milieu de l'élytre est plus petite que celle de la

N. Chrysomelina, et parfaitement ronde.

D'après deux exemplaires pris en Turcomanie.

519. Sitaris necydalea, Pall. Icon. Insect. p. 92, Tab. E, fig. 19. — Àpalus rufi-

pennis, Gebl. Ledeb. Reise, III, p. 142.

Dans les Steppes près d Orenbourg.
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S T É N É L Y T R E S.

520. Probosca (Nacerdes) fueata, Fald. Faun. transcauc. T. II, p. 139, N. 387,

Tab. IV, fig. 3. — Probosca incana Frivaldsk. — Schmidt, Linnaea. Entom. I,

p. 132, N. 2.

Turcomanie.

521. ClirysanUiia viridis , Hlig. Schm. Linnaea Entom. I, p. 128, N. 2. — Àsclera

viridissima, Dej. Fab. Gyll.

Steppes des Kirghises.

522. Oedemera flavescens , Linn. Schm., Linnaea Entom. I, p. 60, N. 7.

Pays des Bachkires.

523. Oedemera lateralis , Eschs. Schm. Linnaea Entom. I, p. 67, N. 11.

Pays des Bachkires.

52V Oedemera vireseens, Linn. Fab. Schm. Linnaea Entom. I, p. 85, N. 22.

Pays des Bachkires.

525. Mycterus umbellatarum , Fab. Schm. Linnaea Entom. I, p. IV*, N. 1.

Steppes des Kirghises.

TÉTRAMÈRES.

CURCL1LIONITES.
526. Brucmis 4-plagiatus , Motsch. Bull, de la Soc. des Nat. de Mosc, 1839. p. 57,

Tab. I, fig. h, la femelle. — olim 18V), p. 185. — PL V, fig. 1. le maie.

Subquadratus, niger, opacus, tenue griseo-pubescens , subtus argenteo-squamosus ; thorace

antrormin angustalo , dorso punctulalo , medio obsolète canaliculato, basi bisinuato:

elylris profunde striatis
,

plaga magna laterali introrsum angustata apiceque ern-

ceis ; antennis maris longe pectinalis, feminae acute serratis.

Long. 1%— 1

V

2
ligne. Larg. s

/6 — 1 ligne.

Pour Yhabitus, il ressemble au B. lariegatus, Dej. Schonh. Gen. et Spec. Cure. T. V,

p. k5, N. 6k, mais il est deux fois plus grand; puis ses couleurs et leur disposition le

font facilement reconnaître. Tout l'insecte est d'un noir mat recouvert d'une fine pu-

bescence grisâtre qui sur le dessous du corps est de teinte argentée. Les élytres qui

sont profondément striées, présentent de chaque côté une tache rouge un peu orangée de

forme ronde allongée
,

qui occupe le bord externe et atteint la troisième strie; puis la

partie apicale de Félytre présente une autre tache qui occupe toute cette partie et qui

est de forme ronde un peu ovale dans la largeur. Les pattes sont brunes avec les jam-

bes rougeàtres.

Mémoires Se. naturelles. VI. QÇ>
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Dans le système, cette espèce doit être placée près du B. Pescaprae, Fald. Schbnh.

Gen. et Spec. Curcul. T. V, p. 3V, N. k8.

D'après deux individus pris dans le pays des Bachkires.

527. Rliyncliites betuleti, Gyll. Schbnh. Gen. et Spec. Curcul. T. I, p. 222, N. 18.

Rh. betitlae, Linn. Syst. nat. I, II, p. 611, N. 39.

Sibérie.

528. Rliyncliïtes Imngaricus , Oliv. Schbnh. Gen. et Spec. Curcul. T. I, p. 212, N. 3.

Bachkirie.

529. Rliyncliitcs minutas, Herbst. Schbnh. Gen. et Spec. Curcul. T. I , p. 233,

N. 32, et T. V, p. 330, N. 27.

Sibérie.

530. Tliylacites pilosus. Fab. Schbnh. Gen. et Spec. Curcul. T. I , p. 522 , N. 10,

T. V, p. 858, N. 11.

var. elylris cinereo dense squamosis, nigro-maculatis.

Sibérie.

531. Eusomus ovuliim, Illig. Schbnh. Gen. et Spec. Curcul. T. I , p. 565, N. 1.

var. rostro subcarinato. ,

Bachkirie.

532. Cliloroplianus circuinciiietus, Schbnh. Gen. et Spec. Curcul. T. II , p. 64,

N. 7. et T. VI, p. k28, N. 6.

Sibérie.

533. Cliloroplianus appcndiculatas , Schbnh.

Oblongus niger, squamositale viridi-opaca densissime indulus; thorace elytrisque lateribus

sulphureo-flavescentibus , Mo subconico , basi profunde bisinuato, sculello minuto,

oblongo depresso ; elylris strialo-punctalis, posterius attenuatis, apice longe mucronalis.

Long, (y compris la trompe) 4'/
2

lignes. Larg. 1V2 lignes.

11 ressemble assez au C. caudalus, Stev. Schbnh. Gen. et Spec. Curcul. T. VI, 1,

p. V32, N. 16, mais il est plus petit; les côtés du corselet et des élytres ne sont pas

blancs, mais d'un beau jaune soufre; puis l'écusson est oblong et déprimé, et il est de

plus recouvert de très petites écailles vertes , tandis qu'il est noir , rond et élevé chez

l'espèce comparative.

D'après un seul individu provenant du pays des Bachkires.

53V. Taiiymecus coiivexïfrons , Schbnh.

Elongatus, niger, squamulis pilisque supra fusco-griseis , subtus et lateribus cinereis ru-

bro-argenteis immijetis, obsitus ; capite rostroque crebre punctatis
,
fronte convexa ;

thorace latitudine parum longiore , crebre punctalo ; elytris profunde punctato-

striatis ; antennis elongatis, tenuioribus, funiculo piceo.

Long, (y compris la trompe) V/3
lignes. Larg. l

l /
g

ligne.
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(1 est voisin du T. pallialus, Fab. Schiinh. Gen. et Spec. Gurcul. T. II, p. 76, IV i,

et T. VI, 1, p. 222, IN\ 2, mais le front est convexe et plus fortement ponctué; le cor-

selet est plus court et ses côtés ainsi que ceux des élytres ne sont pas blanchâtres,

mais bien couverts d
J

écailles moins serrées, de couleur grise, et mélangées d'autres d'un

rouge doré.

Diaprés un individu pris en Turcomanie.

535. Taiiyniet-îts argesiiafais « Cartels, Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. VI, 1,

p. 22*, N. 5.

Pays des Bachkires.

536. Tanymecus imîSsuïosbis, Fald. Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. VI, p. 230, N. 15.

Saratchik — 13 Avril. — Turcomanie.

537. Tanymecus virielans, Schonh.

Oblongus , niger, squfl.mosita.te liridi-opaca densissime tectus; rostro depresso , breviter

carinato ; thorace aequali , subcylindrico vel lateribus paruin rotundatis ; elytris

tenue punclato-slriatis, apice acuminalis, subcompressis.

Long, (y compris la trompe; k
1

s
lignes. Larg. 1V2

ligne.

Par sa forme il ressemble au T. trivialis, Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. VI, 1,

p. 236, N, 26, à côté duquel on doit le ranger; mais il s'en distingue surtout par sa

couleur verte , et par son corselet presque cylindrique, qui n'est nullement élargi à sa

base, et parce qu'il n'y a aucune impression sur ses bords latéraux.

D'après un individu pris dans le pays des Bachkires.

538. Poïydrosus micans, Fab. Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. II, p. 150, JN. 26,

et T. VI, I, p. h5k, N. 32.

Bachkirie.

539. Clconus Lelimanni , Schonh. PI. V, fig. 2.

Oblonyo-ovatus , niger, subtus dense , supra parce albido-squamosus , squarnis brunneo-

iiiriegatis ; rostro recto , apice dilatato , inedio argule carinato ; thorace sublililer

coriaceo , lateribus late , linea média angusta bis dilatata , maculisque binis discoi-

dalibus albido-squamoso , plagiolis oblonga média rotundataque utrinque lévigatis

nigris nitidis notato ; elytris obsoletissime striatis , anlrorsum utrinque bicostatis,

dorso inaequaliter albido-punctatis, lateribus dense albido-squamosis, parce brunco-

punctatis.

Long, (sans la trompe) 8V2
lignes. Larg. 3% lignes.

C'est une des plus grandes espèces de ce genre qui doit être placée après le C. im-

perialis, Karel. Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. VI, II, p. 1, N. 1, avec laquelle elle

offre le plus de ressemblance; cependant elle s'en distingue d'abord par la tête moins

large à sa base, la trompe est un peu plus étroite dans son milieu, et la carène longi-

tudinale est fine mais bien marquée dans toute sa longueur et se prolonge même sur la

tête, et elle n'est que très faiblement dilatée sur le milieu de la trompe et de la tète.

*
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Le corselet est un peu plus étroit antérieurement où il est aussi un peu comprimé , et

outre ce qui a été dit sur la disposition des lignes et des taches , l'on remarque un

grand nombre de petits tubercules noirs et luisants ,
plus visibles surtout sur les parties

recouvertes de petites écailles ou squamosités (très petites écailles et très serrées) blan-

châtres; les élytres sont moins renflées, et les côtes élevées, surtout sur leur moitié anté-

rieure, offrent un caractère saillant; puis les très petites écailles blanchâtres forment plu-

tôt des séries de petites taches
,

que des lignes peu interrompues , comme chez le C.

imperialis , mais tout le côté externe de l'élytre est couvert de ces écailles qui sont d'un

blanc sale, et mélangées de petites taches brunâtres.

D'après un seul individu pris au printemps dans les steppes près de l'Emba.

.HO. Cleonus cenclirus, Pall. Schônh. Gen. et^Spec. Curcul. T. II, p. 207, N. 53,

et T. VI , 2 , p. 4 , N. 6.

Ileskaïa , — pays des Bachkires , en Septembre.

541. Cleonus leucopterus , Fisch. Entom. de la Russie, T. II, p. 231, Tab. XL1V,

fig. 3, — Shônh. Gen. et, Spec. Curcul. T. II, p. 175, N. 8, et T. VI , 2

,

p. 20, N. 33.

Sibérie.

542. Cleonus cinereus , Schrank. Schônh. Gêner, et Spec. Curcul. T. VI, 2, p. 43,

N. 68. Cleonis bicarinata , — Fisch. Schônh. T. II, p. 219, N. 69.

Turcomanie.

543. Cleonus trisulcatus, Herbst. Schônh. Gen. et Spec. Curcul. T. II, p. 213,

N. 60, et T. VI, 2, p. 37, N. 58.

Sibérie.

544. Cleonus sulcirostris , Linn. Schônh. Gen. et Spec. Curcul. T. II, p. 180,

N. 16, et T. VI, 2, p. 55, N. 91.

Bachkirie.

545. Cleonus vittatus, Zubk. Bullet. de la Soc. des Nat. de Mosc. 1829, p. 163.

T. V, fig. 3. — Schônh. Gen. et Spec. Curcul. T. II, p. 224, N. 87.

Bokhara , au mois de Mars.

546. Cleonus limiterai!*. Zubk. Bullet. de la Soc. des Nat. de Mosc. 1829. p. 165,

Tab.V, fig. 5.— Schônh. Gen. et Spec. Curcul. T. II, p. 225, N. 89, etT.VI,

2. p. 101. N. 155.

Turcomanie.

547. Cleonus albolineatus , Schônh. PI. V, fig. 3.

Elonyatus , niyer , dense albido-squamosus , rostro recto carinato , liujus et eapitis lale-

ribus lima fusca notatis ; tlturave lineis quatuor inédits , dv.abus approximatif ,
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marqineque nigro-fuscis ; elytris nigro-fusco multo-lineatis , lineis 5 et 6 antrorsum

confluentibus , margine latius albo , limbo apiceque nigro-punctatis.

Long, (sans la trompe) k
2
/3 lignes. Larg. l

2

/ 3
ligne.

Cette espèce de forme allongée , est noire , recouverte d'une squamosité blanchâtre

très serrée. La trompe est droite et large , la carène ne dépasse pas l'insertion des yeux.

Le corselet est un peu rétréci à sa partie antérieure et présente sur son milieu deux li-

gnes longitudinales brunes à contours bien arrêtés qui sont séparées par un filet étroit ;

de chaque côté se dessine une bande longitudinale brune, qui, interrompue par l'oeil, se

prolonge sur toute la partie latérale de la trompe. Les élytres présentent de chaque côte

cinq lignes brunes fines et très serrées , dont les espaces blancs ne dépassent pas celles-

ci en largeur ; la ligne la plus proche de la suture est dans sa moitié postérieure fré-

quemment interrompue de manière à former nombre de petites taches blanches et brunes;

la sixième et la septième sont réunies dans toute leur partie antérieure , les deux suivan-

tes ne sont plus que de simples lizerets ; enfin le bord externe est marqué de taches

brunes et de blanches alternativement disposées , ce bord se prolonge en une ligne fine

sur toute la partie latérale inférieure du corselet.

Cette espèce a quelque ressemblance avec le C. interruplus, Zubk. Bullet. de la Soc.

des Nat. de Moscou ', 1829
, p. 162 , Tab. 5 , fig. 2, qui n'est pas synonyme du €. su-

turalis , Gebl. Ledeb. Reise , III
, p. 1 Gk , N. 23 ; la nôtre est plus allongée et plus

étroite , les lignes brunes du corselet sont droites et non sinuées ; les deux lignes du

milieu s'élargissent postérieurement chez le C. iiiterriiptus , et l'intervalle blanc qui sépare

les deux lignes est beaucoup plus large chez cette dernière espèce.

On peut placer cette espèce près du C. littatus, Kirb. Faun. Boréal. Amer. p. 266, 1

.

C. trivittalus , Say. Schônh. Gen. et Spec. Curcul. T. II , p. 222 , N. 7k.

D'après un exemplaire pris à Batkak-Roum , au mois d'Avril.

5^8. Cleomis pudicus, Schônh. PI. V, fig. k.

Breviter ovatus , niger densissime niveo-squamosus ; rostro brevi crasso , medio abbrevia-

tim oblique bisideato, costula inlerjacente humili ; thorace remote punctulalo, supra

scutelliun lobalo , dorso utrinque regulariter inf'uscato ; elytris slriato - punctatis ,

striis irregulariter fusco-lineatis.

Long, (sans la trompe) 3 — 6 lignes. Larg. 1 '/
2
— 2% lignes.

var. duplo minor , certice lineis duabus , thorace quatuor fuscis.

Il ressemble par la forme ramassée au C. Panderi , Fisch. Schônh. Gen. et Spec.

Curcul. T. VI, 2, p. 68, [N. 109, et doit être placé dans le le Stirps , 3e Manipulas

du bel ouvrage de Schônherr.

Il est noir mais entièrement recouvert d'une squamosité d'un beau blanc. La trompe

est courte , large surtout à l'extrémité , et sur son milieu l'on voit une courte carène ,

de chaque côté de laquelle se dessine une ligne imprimée oblique , qui se dirige en de-
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hors sans atteindre l'extrémité de la trompe ; la rainure courbée dans laquelle l'antenne

est inserrée est d'un noir profond; la tête est fortement convexe, présentant sur le som-

met une faible carène. Le corselet , un peu plus étroit à sa partie antérieure , offre à

sa base une courte carène ; il est d'un beau blanc dans son milieu et brunâtre de cha-

que côté, teinte qui chez la variété citée plus haut forme deux bandes longitudinales de

chaque côté. Les élytres sont profondément striées , et les points de ces stries sont for-

tement imprimés sur les deux tiers antérieurs de Pélytre et s'oblitèrent ensuite ; ces

points sont bruns et comme leurs intervalles sont quelquefois également colorés, cela si-

mule des taches ou traits bruns irrégulièrement placés. Cette belle espèce provient de

knuwan-Darïa , et a été prise dans le sable au mois de Mai.

549. Cleoiius verrueosus, Gebl. Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. VI, 2, p. 77,

N. 120. — Botliynoderes verrueosus , Schonh. 1. c. T. II, p. 229, N. k.

car. minor supra magis denudata. — PL V , fig. 5 , var.

Il varie en ce que quelques individus présentent les taches des élytres de teinte

noire , brune et même rougeâtre.

Il est très commun dans la Songarie et en Turcouianie et a même été pris dans les

déserts de Kisil-Koum , au commencement du mois de Mai.

550. Cïeoiius ausierus , Schonh. PL V, fig. 6.

Obhmgus , niger , carinis rostri , verlice elytrisque cinereo-squainosis , rostro recto , ar-

. gale carinato , area triangulari antica profunde punctata ; thora.ee carinato
,
gra-

nulis depressis magnis dense obsilo ; elytris basi eodem modo granulatis , tenue-

striatis , maculis dentalis nigris transversim sublrif'asciatis , apice laevibus.

Long, (sans la trompe) 8 lignes. Larg. 3V5
lignes.

Il est voisin du précédant, mais il est un peu plus grand et proportionnellement

plus large ; la tête et la plaque de l'extrémité de la trompe sont beaucoup plus fortement

ponctuées ; les tubercules de la base du corselet paraissent plus nombreux ; les tubercu-

les de la base des élytres sont plus déprimés , ils s'oblitèrent insensiblement jusque vers

la moitié des élytres et disparaissent ensuite tout-a-fait, ce qui distingue cette espèce du

C. verrueosus, qui présente des tubercules jusqu'à l'extrémité des élytres; les taches noi-

res ou dénudées de squamosité sont mieux disposées en bandes transversales ondulées', et

on ne voit aucune de ces taches ou teintes rougeâtres qui ornent le C. verrueosus.

D'après un seul exemplaire pris à Bokhara.

551. Clconus leucopliaeus , Schonh. PL V, fig. 7.

Elongatus , niger
,
p'unctatissimus , subtus dense albido-squamosus : rostro longo intégra

,

bisulcato , argule carinato ; thoracc punctis majoribus impressis notato , lateribus

albido-squamoso nigro-punctalo , basi foveolato , fovea auranliaco-squamosa: elytris

striato-punclatis , albido— variegatis , in utroque plaga subrotundala basali , altéra
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transversa média majore communi et terlia ante apicali , parva oblonga , etiam

commune , denudalis.

Long, (sans la trompe) 6 lignes. Larg. 2 1

. lignes.

Il ressemble au C. Gebleri , Karel. Schbnh. Gen. et Spec. Cureul. T. VI, 2, p. 77,

N. 121 , mais sa trompe est un peu plus allongée et plus étroite et les sillons sont en-

tiers et non interrompus , comme c'est le cas chez le C. Gebleri , mais c'est surtout la

disposition et la forme des taches des élytres qui le distingue ; à la base de l'élytre
,

juste entre la suture et le bord externe, se voit une tache plus ou moins arrondie, puis

sur le milieu de l'élytre une bande large transversale , irrégulière , et enfin sur la suture

un peu avant l'extrémité, une tache qui s'oblitère en se dirigeant transversalement vers le

bord externe; ces taches, qui apparaissent d'un brun foncé, sont formées par le manque

de squamosité ; les points noirs qui sont sur les stries des élytres sont fortement impri-

més , et très régulièrement placés.

De la Turcomanie.

552. Cleoims strabus, Schbnh. Gêner, et Spec. Cureul. T. II, p. 230, N. 5, et (Bo-

thynoderesj Schbnh. 1. c. T. VI, 2, p. 80, N. 125.

Commun en Turcomanie.

553. Cleonus tenebrosus, Schbnh. Gen. et Spec. Cureul. T. VI, 2, p. 80, N. (26,

et Bothynoderes , Schbnh. 1. c. T. II, p. 232, N. 7.

Samarkande.

554. Cleonus melancliolicus , Schbnh. PI. V, fig. 8.

Oblongus , niger ; vertice , thoraeis lateribus
,

fovea scutellari elylrisque punctis rariori-

bus albido-squamosus , squamis eroceo-tinctis ; rostro recto bisulcalo , capile thora-

ceque conferlim punctidatis
,
punctis majoribus interjectis , hoc lateribus granulalo ;

elytris sat profunde striato-punctatis.

Long, (sans la trompe) 7 1
/, — 7% lignes. Larg. 3'/

3
lignes.

var. b. rostro dense albo-squamoso ; thorace denudato rugoso , dorso carinato ; elytris

confertim subfasciatiin albido-squamosis , interslitiis elevatis.

var. c. rostro albido-squamoso ; thorace denudato , profunde rugoso , inaequali ; elytris

confertim griseo-squamosis , interstitiis elevalis.

Il est de forme un peu plus allongée que le C. pilipes, Schbnh. Gen. et Spec. Cureul.

T. VI , 2, p. 81 , N. 127; il présente les tubercules des côtés du corselet plus nom-

breux et plus saillants ; la squamosité de la base de la tête , des côtés du corselet et de

sa partie inférieure , ainsi que la fossette de sa base sont teinté de rougeàtre ; sur les

exemplaires les mieux conservés l'on observe sur les élytres une large bande d'un noir

luisant dénué de squamosité
, qui traverse tout, le milieu des élytres et remonte le long

de la suture en s'élargissant à leur base en tache plus ou moins arrondie. Cette espèce
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varie surtout par les intervalles des stries des élytres plus ou moins convexes et sail-

lants.

Cette espèce a été trouvée au mois de Mars à Bokhara et au commencement de Mai

à Djan-Darïa.

555. Cleomis halopliilus , 'Gebl. Schônh. Gen. et Spec. Curetai'. T. VI . 2 , p. 87 ,

N. 13G. — Bothynoderes , Schonh. 1. c. T. II, p. 23k , N. 11.

var. b. minor , thoracis disco minus rugoso.

car. c. roslro breviore , planiore ; thorace antice lateribus haud conslricto , disco ae-

quali carinato. Vix wro species distincta ?

Sur quelques individus la squamosité qui les recouvre est d'une teinte un peu rous-

sàtre.

Il est commun à Samarkande et dans les steppes des Kirghises.

556. Cleoims punctiventris , Germ. Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. VI, 2, p. 87,

N. 137. Bothynoderes, Schonh. T. II, p. 233, N. 9. — Cleonis carinata Zubk.

Bull, de la Soc. des Nat. de Mosc. 1829, p. 166, Tab. V, %. 6-

Ayant reçu un assez bon nombre d'exemplaires de cette espèce et de la précédante,

je crois pouvoir ajouter les caractères suivants aux excellentes descriptions de notre savant

monographe,

Le C lialophilus est toujours un peu plus grand que le C. punctiventris ; le corselet

du premier offre une carène plus saillante et des points plus profondément imprimés , et

de petites tubercules placés sur toute la surface supérieure du corselet , tandis que chez

le C. punctiventris Ton n'en voit qu'à peine , et même pas toujours , une légère trace.

Il est commun en Turcomanie , et a été aussi pris à Bokhara au

commencement d'Avril.

557. Cleoims ol»solt»tefaseiatus , Schonh.

FJonyalus , niger , undique dense cinereo-squamosus , remole nigro-punctulatus ; roslro

longo , subarcuato , supra argute carinato; thorace subcylindrico, profunde el, vage

punctato ; elytris profunde striato-punctatis ; obsolète transversim albido-bifasciatis.

Long-, (sans la trompe) 5V2
lignes. Larg. 2 i

/i lignes.

Cette espèce se rapproche beaucoup par la forme et la taille du C. punctiventris ,

mais le corselet qui est plus large plus convexe
,

presque cylindrique , n
J

offre sur le mi-

lieu qu'une trace de carène. Les élytres ont leurs stries tout aussi profondément impri-

mées et ponctuées , mais les intervalles ne sont nullement saillants ; elles sont de teinte

légèrement brunâtres , avec une tache triangulaire placée à la base sur la suture
, puis

plus bas de chaque côté une bande oblique , de plus , une seconde moins tranchée
,
pla-

cée sur le tiers inférieur et enfin l'extrémité des élytres blanchâtres. En dessous la trompe

< ist noire et tout le corps est nuancé d'une teinte rosée
,

plus intense sur le milieu de

la poitrine , sur la partie inférieure des cuisses et sur les trois derniers segments de



Zoologie. Insectes recueillis par M. Lehmann. 257

l'abdomen ; à la base de chacun de ceux - ci et sur celui qui précède se remarque un

point brun à contours moins arrêtés que ceux que l'on voit chez le C. punctiventris. En-

fin le corselet et les pattes offrent des longs poils peu serrés.

D'après un seul individu trouvé à Bokbara.

558. Cleonus fovficollis , Eschs. Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. VI, 2, p. 94-,

IV. 14-6. liothynoderes , Schonh. 1. c. T. II, p. 234, N. 10. Bothynoderes

fatuus, Schôah. I. c. T. II, p. 243, N. 22.

Bachkirie.

559. Cleoims lagopus . Fisch. Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. VI, 2, p. 98. N. 152.

car. minor , brevior , squamositate magis nivea et magis condensala.

Turcomanie ;
— Kisil-Koum , au commencement de Mai.

560. Cleonus obliquatus, Schonh.

Oblongo-ovatus . niger subtus dense , supra parcius albido-squamosus ; rostro recto cari-

nato; thorace subconico, antice lobato-producto, remole granulato, medio canaliculato,

vitta média, linea flexuosa obsoleta utrinque lateribusque albidis; elytris convexis,

tenue striato-pnnctatis
, granulif'eris , granulis versus basin oblique posais , margine

litturisque sparsis obliquis albidis ; pedibus pilosis.

Long, (sans la trompe) 4 — 5
2

3
lignes. Larg. I

2
'". — 2 lignes.

car. thorace magis denudalo , viltis albidis interruptis.

Il offre quelque ressemblance avec le C. lagopus , Fisch. , mais il est un peu plus

grand, et de forme plus allongée, le corselet est plus conique et la granulation des ély-

tres est plus sensible ; il diffère de l'espèce suivante par une forme plus allongée , par le

corselet moins avancé et plus distinctement canaliculé , les stries des élytres sont aussi

plus marquées. Les élytres présentent des bandes obliques et blanchâtres, leurs intervalles

sont noirâtres , formes par des tubercules groupés obliquement ; ainsi que les espèces com-

paratives, il offre un gros point rond et d'un beau noir luisant placé sur la base du se-

cond et la partie postérieure du premier segment de l'abdomen. Tout le dessous de Fin-

secte présente une squamosité très serrée et d'un beau blanc , excepté sur les bords laté-

raux du corselet et des cuisses où l'on remarque des points noirs.

Bachkirie.

561. Cleonus irroratus, Schonh.

Oblongo-ovatus, niger, subtus dense, supra parcissime albido-squamosus ; rostro recto

brevi carinalo ; thorace conico , antice valde lobato-producto , dorso obsolète cana-

liculato : elytris convexis granuliferis
,

punctis albidis parce conspersis ; pedibus

pilosis.

Long, (sans la trompe) 5 lignes. Larg. 2 1
. lignes.

, Mémoires Se. naturelles VI. OO
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Il est dune forme plus large que le C. puncticeiitris, Germ., mais les élytres offrent

une s(|uamosité différente, et sont parsemées de points tuberculeux ; les caractères qui le

distinguent des espèces précédantes ont déjà été indiqués à l'article de celles-ci.

D'après un seul exemplaire pris au mois de Mai à Bakkali-tau.

562. Cleonus Iiuineralis , Zubk. Schbnh. Gen. et Spec. Curcul. T. VI, 2, p. 101
,

N. 155.

Turcomanie.

5G3. Cleonus volvulus, Schbnh. Gen. et Spec. Curcul. T. VI, 2, p. 104, N. 160,

lîothynoderes sparsus , Schbnh. 1. c. T. II, p. 240, N. 18.

Sibérie.

56'i. Cleonus nig rivittis. Pall. Schbnh. Gen. et Spec. Curcul. T. VI, 2, p. 106,

N. 166. Bothynoderes , Schbnh. 1. c. T. II, p. 238, N. 16.

Turcomanie.

565. Cleonus Faldermanni , Schbnh. Gen. et Spec. Curcul. T. VI, 2, p. 107, N. 168.

vur. b. tlioruce subcaniculato , viltis lateralibus mdlis.

vur. c. thorace mugis aequali
,
postice tantum cunaliculalo , villis lateralibus obsoletis.

Samarkande.

566. Cleonus dissimulatus , Schbnh. PI. V, fîg. 9.

Oblongo-ovatus , niger , densissime albo-squuinosus , capite
,
pectoris luterilms abdominis-

que segmentamm marginibus croceo-tinctis ; froide rostroqtie argule carinatis ; tlio-

ruce subconico , tenue canaliculato , basi foveolato , villa lalcrali ulrinque fusca ;

elylris striulo-punctatis , intersliliis allernis lulioribus , busi élevâtis.

Long, (sans la trompe) 5 lignes. Larg. 2'
2

lignes.

11 est très voisin du précédant , mais s'en dislingue par une forme plus courte et

plus ramassée ; le corselet est plus couique ou plus rétréci antérieurement , les bandes

latérales sont un peu foncées en couleur ; la carène de la (rompe est plus saillante et

plus égale sur toute sa longueur; enfin, les intervalles des stries des élvtres sont, sur-

tout à leur base, plus larges alternativement. La trompe et les bords latéraux du corselet

cl de la poitrine offrent une teinte rougeatre plus \ive que chez l'espèce comparative,

où souvent chez les individus des mieux conservés cette couleur n'est nullement appréciable.

D'après un seul exemplaire pris en Turcomauie.

567. Cleonus ISartelsiê , Schbn. Gen. et Spec. Curcul. T. VI, 2 J p. 108, N. 160.

C. piiUerulcnlus , Zubk. Schbnh. 1. c. T. VI, 2, p. 1(6, N. 191. Cleouis

puherulenta , Zubk. Cuil. de la Soc. des iNat. de Moscou, 1829, p. 167, 15,

Tab. 5, iig. 7. — ? Krynick. Bullet. de la Soc. des ISat. de Mosc. V, 1832,

p. 152. PI. V, fig. 10.
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Comme la collection de l'Académie possède plusieurs exemplaires envoyés et nommés

par M. de Zubkoff, et d'autres nommés par M. Schonherr, je suis à même d'assurer que

ces deux espèces n'en font qu'une ; mais , malgré le droit d'ancienneté
,

j'ai cru devoir

admettre le nom imposé par M. Schonherr , vu qu'il a accompagné cette dénomination

d'une excellente description , tandis que celle de M. de Zubkoff est trop courte et dé-

fectueuse , et enfin parce que j'ai tout lieu de croire que feu Kryuicky n'a pas connu le

G. puUerulentus.

Dans les steppes arides de Kisil-Koum.

568. Cleonus limîs, Schbnh.

Elongatus , cylindricus, niger , subtus dense, supra parce albido-squamosus ; rostro bre-

vissimo lato , carinalo ; capite crasso , oculis magnis , oblongis ; thorace cylindrico ,

creberrime rugoso-punettilato , parce granulifero , obsolète albo-tri-lineato ; eh tris

subcylindricis , disco obsolète striato-punctatis , inaequaliter albido -notatis ; pedibus

pilosis.

Long, (sans la trompe) k i

/i lignes. Larg. \}'/
%

ligne.

Cette espèce qni doit être placée dans le Stirps, II, Manipulas, 2, de l'ouvrage de

Schonherr, offre quelque ressemblance avec le C. albidus, Fabr. , mais sa forme cylindri-

que , étroite, sa tête grande et renflée l'en distinguent suffisamment; les élytres n'offrent

pas de bandes , mais sa squamosité est irrégulièrement disposée.

D'après un seul individu pris en Bachkirie.

569. Cleonus albidus , Fabr. Schouh. Gen. et Spec. Curcul. T. VI, 2, p. 113, N. 175,

Bothynoderes , Shbnh. 1. c. T. II , p. 2kk , N. 25.

Bachkirie.

570. Alophus leucon, Boèb. Schbnh. Gen. et Spec. Curcul. T. II, p. 285, N. 1 , et

T. VI, 2. p. 204, N. 1.

Commun en Sibérie.

571. Liophloeus mibilus , Fabr. Schbnh. Gen. et Spec. Curcul. T. II, p. 303, N. 1

T. VI, 2, p. 237, N. 1.

Sibérie.

572. «eraeantlius Fischeri
, Zubk. Schbnh. Gen, et Spec. Curcul. T. V

, p. 848

,

N. 6, Odontocnemus Fischeri, Zubk. Bull, de la Soc. des Nat. de Mosc. 1829,

p, 153, Tab. W, fig. 10.

Il est très commun en Turcomanie.

573. Minyops rudis , Schbnh. PI. V, fis-. 11.

Breiiter ovatus , niger , rostro subaequali
, fronte granulato ; thorace rugoso , inaequali,

medio carinalo : elylris obsolète slriatis , interstiliis altérais elevatioribus , tubercu-

lato-rugosis.

Long, (sans la trompe) 4% lignes. Larg. 2V3
lignes.
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Il est de forme plus ramassée que le M. carinatus , Linn. Schonh. Gêner, et Spec.

Curcul. T, II, p. 317, N. 1; la trompe ne présente pas de cavités, mais une faible

r ùnure , souvent effacée de chaque côté de la carène ; le corselet est plus fortement ca-

réné sur son milieu , et toute la surface présente des gros points imprimés à peu près

ronds inégalement placés; enfin les élytres sont plus arrondies, plus convexes, faiblement

striées, et les seconds, quatrièmes et sixièmes intervalles sont plus larges et plus relevés

.|iie les autres, et de plus interrompus chacun par sept ou huit taches rugueuses recouver-

tes d une squamosité jaunâtre.

Bachkirie.

57*. Molytes coronatus , Latr. Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. II, p. 350, N. I,

T. VI, 2, p. 303, N. 1.

Sibérie.

575. Phyionoinus «Sefoleri, Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. II, p. 399. N. 47 , et

T, VI , 2
, p. 3*6 , N. 7.

Sibérie.

576. Phytoiiomus fasciculatus . Ilerbst, Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. II, p. 401,

N. 50, et T. VI, 2, p. 348, iN. 11.

Bachkirie.

577. Phytonomus coiiciniius , Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. VI, 2, p. 363,

N. 31.

Turcomanie.

578. Pliyllobius valgus, Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. II, p. 442, i\. 10, et

T. VII, 1
, p. 17, N. 13,

? Turcomanie.

579. Omias iiiterrupto-punctatus, Schonh.

(haïus
,

piceus , nitidus
,
glabratus , antennis pedibusque pallidioribus , capile rostroque

profonde remote punctalis , verlice laevi , rostro inaequaliter canaliculato ; thorace

latiludinc vix breviore pulvinato , lateribus valde rotundato , supra remotius pimc-

lalo ; elytris globosis , crebre strialo-punctatis , inlerslitiis planis.

Long, (sans la trompe) l
1

2
ligne. Larg.

5
/6

ligne.

Il ressemble à 10. Bohemanni , Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. VII, I, p. 130,

.Y 11, mais il est dépourvu de pubescence ; le corselet est plus long, sa ponctuation

n'est pas serrée , enfin les élytres sont moins fortement ponctuées et les intervalles des

stries ne sont point relevés , tels qu'on le remarque chez l'espèce comparative , mais ils

sont lout-à-fail planes.

D'après un seul exemplaire pris en Bachkirie.
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V80. ©mias scabripemiis « Schonh.

Ovatus ,
piceo - testaceus , nitidus , tenue griseo-hirtus , antennis pedibusque pallidioribus ;

rostro piano , dorso integro , hoc capiteque remote punctulatis , certice laevi ; tho-

race latitudinc vijc breviore, convexo, lateribus rotundato, remote punctalo ; elytris

striato-punetatis , interstitiis planis , granulis minutis asperatis.

Long-, (sans la trompe) 2 lignes. Larg. 1 ligne.

Il ressemble beaucoup au précédant , mais il est plus grand
,

proportionnellement

moins large et moins convexe , et il est couvert de poils gris peu serrés ; sa couleur est

un peu plus claire , et la trompe n'offre aucune canelure ; le corselet est un peu plus

fortement ponctué et ses bords latéraux sont moins arrondis ; les élytres présentent des

stries formées par des points imprimés , mais sur le tiers postérieur des élytres ces stries

sont bien marquées , et leurs intervalles sont beaucoup plus larges et parsemés de petits

tubercules en dents de râpe.

D'après un exemplaire pris dans la Turcomanie.

581. Otiorliynohus glabricollis , Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. VII, 1, p. 282,

N. 59.

Bachkirie.

582. ©tiorliynchus velutimis , Meg. Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. II , p. 587
,

N. 62, et T. VII, 1
, p. 318, No. 114,

Bachkirie.

583. Otiorfiynchiis dives. Dahl. Schonh. Gen. 'et Spec. Curcul. T. VII, 1 , p. 331 ,

No. 134.

Sibérie.

584. ©tiorliynchus ligustici , Linn. Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. II , p. 619,

N. 117 et T. VII, 1
, p. 369, N. 211.

Bachkirie.

585. Otiorliynclius fasciculatus , Schonh. PI. V, fig. 12.

Oblongo - omtus , niger
,

parce aureo - squamosus ; rostro rugoso , lenuiter tricarinato ;

thorace confertim granulato , lateribus rotundato ; elytris ovalibus , obsoletius sul-

catis , sulcis in fundo granulatis , interstitiis subcomexis , obtuse granulatis . pilis

aureis fasciculalim maculatis
,
feinoribus acute dentalis.

Long, (avec la trompe) k i

/i lignes. Larg. 2 lignes.

Il a quelque ressemblance avec YO. \grandineus , Germar , Schonh. Gen. et Spec.

Curcul. T. VII , 1
, p. 380 , N. 234 , mais il est plus grand ; la squamosité est plus

jaunâtre ; la trompe présente , outre la carène du milieu , une autre plus faible sur cha-

que bord latéral , le corselet n'est pas canaliculé ; les pattes sont de la teinte des élytres
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el non roussàtres ou rougeâtres comme celles de YO. grandineus , et la dent des cuisses

est aiguë ; les antennes sont brunes.

Bachkirie.

586. Lixus turbafus , Gyll. Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. III, p. 5, N. 3. — pul-

verulenlus , Fabr.

Bachkirie.

587. Uxus liirticollis , Schonh.

Elonqatus , niger , dense fhuescenti - pollinosus , subtus pallidius squamosiis ; rostrn

parant arcuato , maris thorace duplo , feminac plusquam duplo lonyiore , nigro
,

punctato , carinato; thorace subconico , sat profunde rugoso , obsolète carinato ,

unie seuteUiim subimpresso, lateribus albescente, ibique longe piloso ; elytris striato-

punctatis , foveolis duabns basalibus in utroque impressis , apice nonnihil dehiscen-

tibus , singulatim acuininalis.

Long-, (sans la trompe) 5
!

/3
— 6 lignes. Larg. 2 — 2 i

/s lignes.

Cette espèce doit être rangée après le L. Lefebvrei , Sclionh. Gen. et Spec. Curcul.

t. III , p. 17, N. 21 , et T. Vil , 1 . p. V31 , N. 32, auquel il ressemble le plus,

mais la trompe est beaucoup plus longue , le corselet n'est pas canaliculé et ses bords

latéraux sont très poilus.

Agathma , au mois d'Avril.

588. Lixus ascanii , Linn. Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. III
, p. 25 , N. 30 , et

T. VII , 1
, p. M8 , N. 46.

Sibérie.

589. IJxus iiiyagrï , Oliv. Schonh. Gen. et Spec. Curcul , T. III
, p. 30 , IN. 36

,

T. VII , 1
, p. kk\ , N. 58.

Gourief.

590. liixus bardanac, Fabr. Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. III, p. 81 , N. 107,

et T. VII, 1 . 3U, N. 150.

Sibérie.

591. Lariims ungulatus, Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. III, p. 133, N. 46, et

T. VII, 2, p. 17, N. 53.

Bachkirie.

592. Erirhinus vorax , Fabr. Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. III, p, 290. N. 10,

et T. VII, 2, p. S 69, N. 21.

var.

Sibérie.

593. Taiiyrhynchus asiaticus, Schonh.

ihulns
,

ferriigineo - piceus , cinereo - pilosus , sqiiamulis griseo -argenteis dense obsilus :
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rostro longiore arcuato , carinato , denudato , rufo-piceo ; thorace rotundato , basi

truncato , punctatissimo ; elytris subtiliter striato-punctatis , maculis fuscis hinc inde

conspersis , femoribiis modice clavatis mulicis.

Long, (sans la trompe) 2% lignes. Larg. i
4
/2 ligne.

Il doit être placé entre le T. albidulus , Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. 111 ,

p. 524, N. 6, et VII, 2, p. M7, N. 10, et le T. pulvérulentes , Schonh. I, c. T. III,

p. 525, N. 7, et T. Vil, 2. p. ki 7, N. 11 , mais il diffère de ces deux espèces par

sa forme plus ramassée , et par Je manque de granulation du corselet et des élytres , la

trompe est proportionnellement plus allongée , les stries des élytres sont plus fines , et

les points qui les recouvrent sont fortement imprimés et très serrés ; les intervalles pré-

sentent chacun trois ou quatre taches brunes irrégulièrement placées.

D'après un seul individu pris en Turcomanie.

59'k Baridius artemisiae , Fabr. Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. III
, p. G88

,

N. 52. T. VIII, 1
, p. 152, N. 90.

Sibérie.

595. Baridius picturatus , Schonh. PI. V, fig. 13.

Oblongus, niger. opacus, subtus dense flavescenti—
,
pectore niveo-quamosus ; rostro longo

arcuato; thorace crebre rugoso-punctato , obsolète carinato, angulo basali utrinque

macula cdba notato ; elytris strialis , interstiliis punctulatis , basi et sutura flaves-

centi -squamosis , in ulroque macula roluiidala antica , duabus in medio fasciaque

communi transversa anle-apicali niveis , hac flavescenti- cincta.

Long, (sans la trompe) l
1

2
ligne. Larg. s

/6 ligne.

Cette espèce doit sou nom à la disposition de ses couleurs ; la trompe est brune à

la base, et rougeàtre sur tout le reste de sa Iongeur; la tête et le corselet sont d'un

noir luisant , ce dernier présente à l'angle postérieur une tache blanche , et à la base
,

au dessus de l'écusson , un petit point de cette, dernière teinte. Les élytres ont tout leur

bord antérieur ainsi que la suture colorés d'un jaune fauve vif; près de la base et sur

le milieu de lelytre se détache un petit point blanc à-peu-près rond; sur le milieu de

l'élytre on remarque dcu\ petits points également blancs, dont l'un non loin de la suture,

et l'autre, à la même hauteur, placé près du bord externe; enfin à la partie postérieure

des élytres se trouve une bande commune blanche , lizerée inférieurement de fauve. Le

dessous du corps et les pattes sont de teinte roussàtre , recouvert d'une squamosité blan-

che , toutes ces taches blanches et fauves sont formées par une squamosité très serrée.

Cette jolie espèce doit être placée près du B. Neelgheriensis , Chevr. Schonh. Gêner,

et Spec. Curcul. T. VIII, 1
, p. 129, N. 37, mais elle en diffère par la taille et par

une toute autre disposition des couleurs.

D'après un seul individu trouvé à Batkak-Koum , au mois d'Avril.
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596. ftyinnaetron consuetiis, Schbnh.

Bréviter ovatus', subdepressus , niger , undique dense griseo-tomentosus ; rostro mediocri

tenui cylindrico recto ; thorace breviusculo , antrorsum angustalo , profonde punc-

tato ; elylris profonde crenato-sulcatis , intèrstitiis subtiliter luberculatis.

Long, (sans la trompe) \
x

/% ligne. Larg. 1 ligne.

Cet insecte doit trouver place entre le G. netus , Germ. Schônh. Gêner, et Spec.

Curcul. T. IV, p. 762, N. 28, et T. VIII , 2, p. 185, N. 29, et le G. Eversmanni

,

Fald. Schônh. 1. c. T. IV. p. 763, N. 29, et T. VIII, 2, p.. 185, N-. 30. Il ressemble

au premier par sa forme , mais il s'en distingue par sa pubescence grise , et parce que

les intervalles des stries des élytres sont couverts de tubercules , ce dernier caractère le

distingue également du G. Eversmanni , et de plus parce que la trompe est plus courte ,

et moins fdiforme.

Il a été pris à Bokhara.

597. Rliinoiicus pericarpicus, Fabr. Schônh. Gen. et Spec. Curcul., T. IV, p. 582,

N. 5, et T. VIII, 175, N. 7.

Bokhara.

XYLOPHAGES.
598. Bostrichus typograplius, Linn. Ratzeb. Forstinsect. Coleopter. I

, p. 139.

Sibérie , — Turcomanie.

599. Trogosita carafooïdes , Linn. Fabr. Syst. Eleuth. T. I, p. 151 , N. 6.

Presque partout.

LONGICORNES.
600. Prionus brachypterus , Gehl, Ledeb. Reise , III, p. 179.

Turcomanie.

601. Hamaticherus tataricus, Gebl. Bull, de l'Acad. des sciences, I8U, T. 8, N. 2V.

Turcomanie , où il n'est pas rare.

602. Simplistes epliippium , Schônh. Synon. Insect. III, append. p. 157.

Sibérie,

603. tiioplistes sellatns, Stev. Germ. Insector. Spec. I, p. i98 , N. 665.

Bachkirie.

6(»'i, Apomia mojschata, Linn. Schônh. Synon. Insect. T. III, p. 348, N. 1.

Bachkirie.

(Kl."». Oioceplialum rusticuin, Linn. Schônli. Synon. Insect. T. III, p. 4-49, N. 30.

Sibérie.
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606. Clytus floralis, Fabr. Delap. et Gory Monogr. des Clytus, p. 47.

Sibérie.

607. Clytus zébra, Dahlm. Schbnh. Synon. Insect, append. p. 194, N. 272.

Delap. et Gory Monogr. p. 49.

Steppes des Kirghises.

var. minor , thorace tomento-flavo-cinereo tecto.

Bachkirie.

608. Clytus capra. Germ. Spec. Insect. I, p. 518, N. 693. — Delap. et Gory

Monogr. p. 61.

Sibiricus , Dej.

Sibérie.

609. Clytus verbasci , Fabr. Delap. et Gory , Monogr. p. 78.

Sibérie.

610. MoIopcIius major, Linn. (Nccydalis) Syst. nat. p. 641. Serville, Ann. de la soc.

entom. de France , II
, p. 543.

Molorchus abbreviatus , Fabr. Schbnh. Synon. Insect. III, p. 498, N. 1.

Sibérie.

611. Mouoliaminus sutor, Linn. Schbnh. Synon. Insect. T. III, p. 384, N. 110.

M. pt'stor , Germ. Magaz. der Entom. III, p. 242.

Sibérie.

612. Paehystola textor, Linn. Schbnh. Synon. Insect. T. III, p. 370, N. 30.

Sibérie.

613. Mesosa myops , Daim. Schbnh. Synon. Insect. append. p. 168, N. 232.

Sibérie.

614. Dopcadiou glycyrrhizae , Pall. Schbnh. Synon. Insect. T. III, p. 397, N. 201.

Pays des Bachkires. — Steppes non loin de l'Emba.

615. Doreadion politum . Bbb. Fisch. Entom. de la Russie, T. II, p. 239, Tab. L.

fig. 3 — 4.

Il est commun dans les steppes des Kirghises.

616. Dopcadiou pigruiii, Schbnh. Synon. Insect, T. III, p. 398, N. 205.

Bachkirie.

617. l>opeadion involvens, Fisch. Entom. de la Russie , T. II, p. 240, Tab. L,

%• ».

Sibérie.

618. Doreadion carinatum , Fabr. Schbnh. Synon. Insect. T. III, p. 398, N. 208.

Kisilskaïa. — Sibérie.

Mémoires Se naturelles. VI.
J/j
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619 Dorcadion lincatuin , Fabr. Schiinh. Synon. Insect. T. III, p. 399. N. 211.

Pays des Bachkires.

620. Obéra oculata , Linn. Schiinh. Synon. Insect. T. III
, p. k2k , N. 45.

Sibérie,

621. Phytoecïa molybdaena, Daim. Schiinh. Synon. Insect. append. p. 186, N. 260.

Bachkirie.

622. Igapanthia cynarae , Germ. Reise
, p. 222.

Bachkirie.

623. Igapanthia cardui . Linn. Schiinh. Synon. Insect, T. III, p. 431 , N. 83.

Bachkirie.

624. Igapanthia leucaspis, Stev. Schiinh. Synon. Insect, append. p. 184, N. 258

Pays des Bachkires.

625. Rliagiiim inquisitor , Fabr. Schiinh. Synon. Insect. T. III, p. 411, N. 3.

Sibérie.

626. Rhainnusiuin salicis, Fabr. Schonh. Synon. Insect. T. III, p. 416, N. 11.

Sibérie.

627. Toxotus meridianus, Linn. Fabr. Schiinh. Synon. Insect. T. III, p. 478, N. 17

Sibérie.

62iS. Pachyta 4-maculata, Linn. Schiinh. Synon. Insect. T. III, p. 488. N. 45.

Sibérie.

629. Pachyta interrogation^ , Linn. Schonh. Synon. Insect. T. III, p. 490, N. 52.

Bachkirie.

630. Pachyta trifasciata, Fabr. Schonh. Synon. Insect. T. III. p. 492, N. 57. var. B

Non loin d'Orenbourg.

631. Pachyta virçimea , Linn. Schonh. Synon. Insect, T. III. p. 497, N. 75.

Bachkirie.

632. Pachyfa collaris, Linn. Schonh. Synon. Insect, T. III, p. 497, N. 74.

Bachkirie.

633. Strangalia attenuata . Linn. Schonh. Synon. Insect. T, III, p. 492, N. 59.

Sibérie.

634. Strangalia calcarafa, Linn. Schonh. Synon. Insect. T. III, p 493, IN. 62.

Sibérie.

635. Stenura 4-fasciata . Linn. Schonh. Synon. Insect. T. III, p. 494, N. 63

Bachkirie.
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636. Steuura atra, Fabr. Schonh. Synon. Insect. T. III, p. 4-84, N. 27.

Sibérie.

637. Steuura cniciata , Oliv. Entom. IV, 73, p. 7, Tab. I, fig. 5 , cl. — Schonh.

Synon. Insect, T. III
, p. 475 , N. 7.

Sibérie.

638. Stenura tlioracica, Payk. Schonh. Synon. Insect. T. III, p. 480, N. 18.

Turcomanie.

639. Leptura vireus, Linn. Schonh. Synon. Insect. T. III, p. 482, N. 24.

Sibérie.

640. Leptura rubro-testacea, Linn. Schonh. Synon. Insect. T. III, p. 481 , N. 22.

Sibérie.

641. Leptura variicornis , Daim. Schonh. Synon. Insect. T. III, p. 482. (f.)

Sibérie.

642. Leptura sauguinosa. Gyllenh. Insect. Suec. IV
, p. 21 , N. 20.

Sibérie.

643. Leptura bïpuuctata, Fabr. Schonh. Synon. Insect, T. III, p. 473, IN. 2.

Fischeri , Eschs.

Bachkirie.

644. Leptura cincta, Fabr. Schonh. Synon. Insect. T. III, p. 477. IN. 15.

Bachkirie.

645. Leptura livida, Fabr. Schonh. Synon. Insect. T. III , p. 476, IN. 10.

Bachkirie.

CHRYSOMÉLINES.
646. Donacia dentipes, Fabr. Schonh. Synon. Insect. T. III , p. 91 ,

N. 4.

Sibérie.

647. Lema 12-punctata . Linn. Schonh. Synon. Insect. T. II, p. 280, N. 13.

Sibérie.

648. Hispa inermis, Zubk. Bull. ,de la Soc. des Nat, de Moscou, 1833, p. 337,

N. 50. — Zubkovii, Dej.

Turcomanie.

649. Cassida austriaea. Fabr. Schonh. Synon. Insect. T. II, p. 212, IN. 11.

Sibérie.

650. Cassida liueola , Creutz. Ent, Versuche , I, p. 119, Tab. 2, 11g. 23, a.

Sibérie.

651. Cassida sauguinoleuta , Fabr. Schonh. Synon. Insect. T. II, p. 212, N. 7.

Sibérie.
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652. Cassida vittata , Fabr. Schonh. Synon. Insect. T. II, p. 214 , N. 18.

Bachkirie.

053. Adimoiùa tanaceti , Linn. Schonh. Synon. Insect. T. II, p. 290, N. 19.

Sibérie.

65k. Adimonia rustica , Fabr. Schonh. Synon. Insect. T. II, p. 290, N. 17.

Bachkirie.

655. Adimonia absinthii, Fabr. Schonh. Synon. Insect. T. II, p. 293, N. 36.

Sibérie.

656. Adimonia capreae , Linn. Schonh. Synon. Insect. T. II, p. 297, N. 57.

Sibérie , et jusqu'en Turcomanie.

657. Malacosoma collaris . Humm. Ess. Entom. IV, p. 69, 9. Galleruca luteicollis,

Gebl. Ledeb. Beise , III, p. 219.

? Samarkande.

658. «raptodera oleracea , Linn. Schonh. Synon. Insect. T. II, p. 319, l\. 142.

Samarkande.

659. Chrysomela discipemiis, Fald. Dej. Catal. 3e édit. p. 434.— PI. IV, fig. 14.

Ovata, atro-caerulea ; tkorace subtiliter punctulato , lateribus incrassatis ; elytris leviter

slriato-punctatis , sanquineis , macula commuai diseoidali poslica atro-caerulea.

Long- 2 l

/2— 3'/
2

lignes. Larg. »/
a
— 1% lignes.

Elle est très voisine de la C. limbata , mais elle est de forme un peu plus allongée ;

le corselet offre une ponctuation plus fine et moins serrée , tandis que les points impri-

més des élytres sont plus gros et plus régulièrement disposés en lignes , surtout à la base

des élytres. Sa couleur offre aussi des différences essentielles : le corselet et les élytres

sont d'un noir à reflets bleuâtres , et même quelquefois verdàtres
,

puis la bordure rou-

geàtre des élytres envahit tellement celles-ci, surtout la partie antérieure, qu'elle ne laisse

plus chez quelques individus qu'une tache discoïdale noire. Elle varie beaucoup pour la

taille , et paraît assez répandue ; Lehmann l'a prise en Turcomanie , et nous l'avions re-

çue précédamment d'Irkoutsk ; mais c'est surtout à Kiachta et dans toutes les steppes de

la Mongolie qu'elle paraît des plus communes.

660. Chrysomela limbata, Fabr. Schonh. Synon. Insect. T. II, 262, N. 122.

Sibérie.

661. Chrysomela grata . Fald. Faun. entom. transcauc. T. II, p. 361, i\. 549.

Tab. XIII , fig. 2.

Turcomanie.

662. Chrysomela circumdticta , ]N.
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Oblongo-ovata , supra fusco-aenea , thoracis lateribus postice incrassatis ; elytris gemel-

lato-striaiis , margine exteriore sanguineo.

Long-. 3'/
2
— 3% lignes. Larg. 2 — 2V3

lignes.

var. b. Obscure lirescenti-aenea, elytrorum margine exteriore rufo-ferrugineo.

Elle est très voisine de la C. marginata , Linn. , mais elle est plus grande
,

plus

large en proportion et plus convexe ; l'impression latérale du corselet est également mar-

quée sur toute la longueur de gros points imprimés, qui se confondent ça et là entr
J
eu\.

Les élytres offrent des lignes longitudinales de points imprimés comme chez la C. mar-

ginata , mais les intervalles sont plus distinctement ponctués ; leur bordure externe est

plus rougeâtre , excepté chez la variété où elle est à - peu - près de la même teinte que

chez l'espèce citée plus haut.

Bachkirie et Samarkande.

663. Chrysomela auriehalcea , Gebl. Humin. Essais entom. IV, p. 39. — Ledeb.

Reise, III, p. 212, N. 5.

„ Sibérie.

66k. Chrysomela altaica , Gebl. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou, T. VI.

p. 117. — Ledeb. Reise, III, p. 211, N. 3.

Sibérie et Turcomanie.

665. Chrysomela graminis , Linn. Schonh. Synon. Insect. T. II, p. 24-7, N. 63.

fulgida , Fabr. Syst. Eleuth. T. I , p. 432.

Commune partout.

666. Chrysomela goettingensis , Linn. Schonh. Synon. Insect. T. II, p. 242. N. 39.

— Floemoptera , Fabr. var.

Sibérie.

667. Chrysomela cerealis , Linn. Schonh. Synon. Insect. T. II, p. 259, N. 115.

Sibérie.

668. liina populi . Linn. Schonh. Synon. Insect. T. II. p. 250, N. 77.

Sibérie.

669. Lina tremula , Fabr. Schonh. Synon. Insect. T. II , p. 25 1 , N. 78.

Sibérie.

670. Lina vigenti-punctata , Fabr. Schonh. Synon. Insect. T. II, p. 265, N. 132.

Sibérie.

671. Lina collaris , Linn. Schonh. Synon. Insect. T. IV, p. 253, N. 89.

Sibérie.

672. Plagiodera annoraciae , Linn. Schonh. Synon. Insect. T. II, p. 268. IN. 143.

Sibérie.
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673. Eiitoinoseclis adonidis . Fabr. Schonh. Synon. Insect. T. II, p. 246, N. 56.

Sibérie.

674. «oniocteiia decempunctaf

a

. Fabr. Syst. Eleuth. T. I , p. 'i-36 , N. 86.

Iremel-Tau.

675. «oiiioctena affinis , Schonh. Synon. Insect. T. II , p. 257. (z.)— Gyll. Insect.

Suec. III
, p. '*85.

Sibérie.

676. fiastrophysa polygoni , Linn. Schonh. Synon. Insect. ,T. II, p. 258, IN. lit.

Sibérie.

ti/7. Colaspidema (Lap.J apicalis, IN. Colaphus , Meg. Dej.

Breciter ovata , valde convexa , nigro - caerulea , tibiis tarsisque rufo - testaceis , capile

thoraceque subtilissime , elytrîs eiidcntius punctulatis , lus apice rufis ibique atte-

nuatis subacuminatis.

Long. 2 lignes. Larg. l
3/

4
ligne.

Flic atteint à peine la moitié de la taille de la Colaspidema sophiae, avec laquelle

du reste elle ressemble beaucoup par la forme , mais sa couleur est d'un noir à rellets

bleuâtres , et l'extrémité de chaque élytre est d'un roux clair vif : les points imprimes

(pu recouvrent le corselet et les élytres sont moins gros , moins marqués et moins serrés

(pie chez la congénère.

D'après un individu pris dans le pays des Bachkires.

678. Chrysochus asiaticus , Fabr. Hall. Schonh. Synon. Insect. T. II, p. 234. N. 5.

—

Cryptocephcdus sibiricus , Frolich. Naturg. 26, p. 130, 56.

Non loin des rives de la mer Caspienne et sur l'île Proriva.

679. Clipysoelms protiosus , Fabr. Schonh. Synon. Insect. T. II, p. 235. N. 8.

Commun en Hachkirie.

680 Clythra atrapiiaxidis , Fabr. Schonh. Synon. Insect. T. II, p. 346, N. 22.

Sibérie.

681. Clythra inaculifroiis , Zubk. Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou, 1833,

p. 338, N. 52.

Pays des Bachkires.

682. tabidostomis pallidipennis , Gebl. Ledeb. Beise , III, p. 199. N. 7. — lon-

yipennis , Dabi, nec non Dej.

Bacbkirie.

683. Labidostomis notata , Gebl. Ledeb. Beise, III, p. 199, N. (i. — axillaris,

Dahl. Dej.

Hachkirie.
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684. Labidostoinis loiigiuiaua , Linn. Schonh. Synon. Insect. T. Il, p. 347, IN. 28.

Sibérie.

685. Coptocephala 4-iiiacuIata . Linn. Schonh. Synon. Insect. T. II, p. 349, N. kk.

Bachkirie.

(!86. Protophysus lobatus, Fabr. Schonh. Synon. Insect. T. II , p. 361 . N. 35.

Cryptocephalus haemorrhoidalis , Fabr. Syst. Eleuth. II, p. 54, N. 71.

Bachkirie.

087. Cryptocephalus variabilis , Fabr. Schonh. Synon. Insect. T. II, p. 357, IN. 20.

Pays des Bachkires.

U88. Cryptocephalus bipunctatus , Linn. Fabr. — dispar , Payk. Schonh. Synon.

Insect. T. II, p. 355, N. 18.

Sibérie.

t>89. Cryptocephalus nigribuccis * Eschs. Gebl. Ledeb. Reise , III, p. 208 N. 25.

? k-guttatus , Koyi — Germ. Ins. Spec. I, p. 555, N. 755.

Sibérie.

690. Cryptocephalus bipustulatus , Fabr. Syst. Eleuth. T. II, p. 54, N. 73.

Sibérie.

691. Cryptocephalus sericeus, Linn. Schonh. Synon. Insect. T. II, p. 361, l\. 42

var. chlorodius , Meg.

Sibérie.

692. Cryptocephalus flavipes , Linn. Schonh. Synon. Insect. T. Il, p. 364, N. 68.

C. frontalis , Besser.

Sibérie.

693. Cryptocephalus octoguttatus , Linn. Schonh. Synon. Insect. T. II , p. 366 ,

N. 65.

Bachkirie.

<;;»ï. Cryptocephalus apicalis , Gebl. Ledeb., Reise, III, p. 201. — \-signatus

Dahl. Dej. Catal.

Sibérie.

695. Cryptocephalus sesquîstriatus , Stev. kynick. Bail, de la Soc. des l\at. de

Moscou, T. V, (1832, 2) p. 174, — figuré T. VII (1835) Tab. V, fig. 7.

Bachkirie.

696. Phalacrus bisîgnatus , N. PI. V, fig. 15.

Elliptieus , niger nttidissimus , (intennis pedibus abdominisque margine ruf'o - tesloveis :
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elytris tenuissime remote striatis , utroque macula pone médium magna rotundata

sanguinea.

Long. '

a
ligne. Larg. 5

/4 ligne.

Il est très voisin du Ph. bicolor, Fabr. , mais de forme plus elliptique, étant

moins rétréci à l'extrémité ; il est également d'un noir très luisant et la tache rouge

de chaque élytre est plus grande, plus arrondie et placée plus en avant, de manière que

sa partie antérieure atteint le milieu de l'élytre.

D'après un exemplaire trouvé en Turcomanie.

TRIMÈRES..
697. Hipnodamia mutabilis, lllig. Schbnh. Synon. Insect. T. II, p. 175, N. 59.

Sibérie.

698. Coccniella undccim - punctata , Linn. Schbnh. Synon. Insect. T. II, p. 178.

N. 73.

Sibérie. — Bokhara, au mois de Mars.

699. Coccinella desertorun , Gebl. Bull, de TAcad. de St.-Pétersb. 1841, T. 8, N. 24.

Bokhara. — Bachkirie.

700. Coccinella 19-notata , Bess. Fald. Faun. entom. transcauc. T. II, p. 402, N. 575.

Bachkirie.

701. Coccinella contaminata , N. PI. V, fig. 16.

Pan C. buphthalmus , Fisch.

Orbicularis , pallide testacea subatbida , subtîliter dense punctulata ; thoracis maculis

septem 2 — 5 ferrugineis ; elylris octo ejusdem coloris irregularibus hinc inde con-

fluentibus , in fundo pallidioribus ; tliorace subtus
,

pectore abdominisque medio

nigro - fuscis.

Long. l'/
2

ligne. Larg. l'
3

ligne.

Cette espèce
,

par la couleur et la disposition de ses taches , se distingue assez de

toutes les espèces connues. Sa couleur générale est d'un jaune très pâle ou blanchâtre ;

ses taches sont fauves , mais d'une teinte plus pâle sur le milieu. Le corselet présente

sur son milieu deux taches arrondies
,

puis à la base une petite tache au milieu , et une

autre de chaque côté qui le divise presqu'en deux , ce qui , en tout , forme sept taches.

Sur chaque élytre on observe d'abord une tache irrégulière située à la base près de l'é-

cusson , la seconde , située proche de la partie huinérale , est oblique et allongée , et

touche presque la première ; un peu plus bas , et vers le bord externe , sont deux petites

taches, arrondies, de même grandeur, et placées près l'une de l'autre; la cinquième est

la plus grande et irrégulière , elle est placée près de la suture à -peu -près au milieu de

l'élytre ; enfin les trois dernières sont presque arrondies , chacune de la même grandeur

,

puis , étant placées près l'une de l'autre , forment une bande oblique qui occupe la lar-
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geur de l'élytre sans cependant toucher ni la suture ni le bord externe. En dessous

la tête et l'extrémité de la poitrine, ainsi que l'abdomen sont noirs, mais les côtés latéraux,

de cette dernière partie, sont jaunes ainsi que les pattes.

Trouvé au mois de Mars à Samarkande.

702. Coccinella vigintiduopunctatfa , Linn. — 20 punctata. Fabr. Schônh. Synon.

Insect. T. II, p. 185, N 96.

Samarkande.

703. Coccinella conglobata , Linn. Schbnh. Synon. Insect. T. H, p. 186, IN 103. con-

ylomcrata, Fabr. Syst, Eleuth. T. I, p. 372 N 93.

Sibérie.

70k. Coccinella septempuncfata , Linn. Fabr. Schbnh. Synon. Insect. T. II, p. 172,

JW 56.

Bachkirie.

705. Coccinella quatuordecimpustulata , Linn. Schbnh. S) non. Insect. T. II, p. 200,

N 153.

Bachkirie.

206. Cynegetis globosa, Ulig. Schbnh. Synon. Insect. T. II, p. 153, IN 13.

Sibérie.

LÉPIDOPTÈRES

1)1 URiNES.

707. Papilio uodalirius . Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France T. I, p. 36, PI. I.

fig. 1. — Eversmann , Faun. Lepidopt. Volgo-Ural. p. 68. N I.

Non loin d'Orenbourg.

708. Papilio machaon, Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France T. I, p. 38, PLI.

fig. 2. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 69. N 2.

Steppes des Kirghises.

709. Parnassius Apollo , Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. II, p. 15,

PI. II, lig. 1. — Eversm. (Doritis) Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 70 N 1.

Commun dans le pays des Bachkires.

710. Parnassius mnemosyne , Linn. God. hist. nat. des Lepid. de France, T. Il,

Près d'Orenbourg.

p. 21. PI. II, fig- 3. Eversm. ( DoritisJ, Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 71. N 3.

711. Parnassius Stubbendorfîi . \ PI. VI, fig. 2.

Parnassius mnemosyne, Var. Ménetr. Bullet. de la Classe Phys. - mathèm. de

l'Acad. des sciences. T. V, IN 17.

Alis albis, niyro-nenosis, immaculatis ; posticarum maryine interno niyro-pulverulato.

Enverg. 28 — 30 lignes.

Mémoires Se. naturelles. VI. 35
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Au premier abord cette espèce rappelle la Leuconea crataegi, Linn. mais les antennes

la coupe générale des ailes et la manière dont les postérieures sont échancrées à leur bord

interne, ne permettent pas de la séparer des Parnassiens. — Depuis que je citai ce pa-

pillon comme variété du Mnemosyne , M. Stubbendorff nous a envoyé une douzaine d'exem-

plaires absolument semblables entr'eux , de sorte que j'ai cru devoir en faire une espèce nou-

velle qui se distingue surtout du Mnemosyne, par l'absence de ces deux taches presque

rondes qui décorent le bord antérieur des premières ailes de l'espèce comparative.

Le P. Stubbendorffii est un peu moins grand que le P. mnemosyne, et lorsque les

exemplaires sont bien conservés, les ailes sont d'un blanc mat , offrant à peine l'extrémité

du sommet des premières ailes, ainsi qu'une bande parallèle au bord externe, transparan-

tes; les premières ailes sont sans taches et les secondes ont leur bord interne sablé de

noir profond.

La poche de la femelle est plus petite que celle de l'espèce citée plus haut , et sa

couleur est jaunâtre. Le corps est noir, couvert de poils de teinte jaune- olivâtre, plus

longs sur le devant du corselet et sur l'abdomen ; les cuisses sont roussàtres.

Nous devons cette belle espèce à l'obligeance de Mr. le Dr. Stubbendorff qui l'a

prise sur les rives de la Chorma dans le district de Kansk. — Jai préféré mentionner

cette espèce dans ce Catalogue plutôt que de la décrire isolément.

712. smeiie hclios, Nickerl, Stettincr Entom. Zeit. 18^G, N 7. p. 207. avec une

Planche. — Parnassius, Latr. DoritfS Fabr. Ochs. — var. PI. VI fig. I.

Cette espèce est parfaitement décrite et figurée dans le .Journal de la société ento-

mologique de Stettin, mais comme sur environ 15 exemplaires jai trouvé des différences

sensibles, par rapport au nombre et à la grandeur des taches, j'ajouterai les observations

suivantes :

Var. B. La couleur générale des ailes est un peu jaunâtre , les deux taches roses

«les ailes postérieures sont quatre fois plus grandes, la première qui touche le bord anté-

rieur est presque carrée et la seconde est au contraire presque ronde, toutes deux son!

entourées d'un beau cercle noir; les deux chevrons rouges cernés de noir du bord inter-

ne du dessous de ces mêmes ailes, sont aussi bien marqués en dessus, mais affectent moins

la forme de chevrons.

Var. C. La teinte générale est encore plus jaunâtre, les trois taches ronges du som-

met des premières ailes sont plus petites, et la plus rapprochée du bord antérieur se sé-

pare des deux autres; les deux taches noires qu'on remarque dans la cellule discoïdale,

sont réduites à deux très petits points, et celui du bord interne manque même tout-à-fait;

les secondes ailes n'offrent à leur centre qu'une très petite tache rouge bordée de brun,

et l'on ne voit pas de chevrons noirs le long du bord postérieur. En dessous les premiè-

res ailes ressemblent en tout au dessus, tandis que les secondes ne diffèrent en rien du

type; (voyez la ligure du Journal de Stettin).

Var. 1). Cette variété ressemble au premier abord à la précédante, mais la première
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tache rouge du bord antérieur des ailes supérieures est plus petite et plus séparée des

deux autres; les taches de l'angle externe sont moins nombreuses et moins marquées, et

de plus l'on remarque un petit point noir, sur le milieu prés du bord interne; les ailes

inférieures ne présentent qu'une faible trace de traits noirs, à leur bord externe, enfin

les deux taches rouges de ces ailes , sont réduites chacune , à un très petit amas d'ato-

mes noirs. En dessous, les deux taches rouges des secondes ailes, ainsi que les chevrons

du bord interne, sont petits mais bien marqués.

M. Lehmann cite cette espèce comme très commune vers le commencement de Mai
,

dans les forêts de Saxaoul
,
(Anabasis ammodendron C. A. Mey.J sur les bords du Jan-

Daria , volant sur une espèce de Zygophyla.

M. Nickerl doit s'être trompé, ou avoir été induit en erreur dans l'indication du lieu

où se trouve. ce papillon, car il n'est pas probable que cette belle espèce se trouve dans

les Steppes des Kirghises: comment en effet Mrs. Eversman, Gebler et Motschulsky
,
qui

ont explorés avec tant de soin les Steppes des Kirghises, n'auraient-ils pas remarqué un

papillon dont l'aspect frappe au premier abord ? Il serait donc curieux de connaître com-

ment ce papillon est tombé dans les mains de celui qui l'a envoyé à M. Nickerl.

713. Leuconea crataegi. Linn. God, hist. nat. des Lépid. de France, T. I, p. 48—9.

PI. II. fig. 3 — Eversm. (Pontia) Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 72 N I.

Commun dans les Steppes des Kirghises.

714. Pierris daplidice • Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. I, p. 48— 15,

PI. II sec. fig. 3, et PL II, quart, fig. 2. — Eversm. (Pontia) Faun. Lepid.

Volgo-Ural p. 73, N 7.

Steppes des Kirghises.

715. Pierris clilorodice, Tausch. Fisch. Entom. de la Russie, T. II, p. 244, N 2.

Tab. Lepidopt. VIII , fig. 2 a—c. — God. hist. nat. des Lépid. de France, suppl.

I, p. 33. PI. IV, fig. 3 — 5. — Eversm. (Pontia) Faun. Lepid, Volgo-Ural.

p. 73 IV fi.

Turcomanie.

716. Pierris rapae, Linn. God. hist. nat. des Lép. de France, T. I, p. 48 — 6. PI. II

tert, fig. 2. — Eversm. (Pontia) Faun. Lepid. Volgo - Ural. p. 72, N 3.

Steppes des Kirghises.

717. Aiithocharis cardainines , Linn. God. hist. nat, des Lépid. de France, T. I, p. 48—
13. PI. II tert, fig. 2. — Eversm. (Pontia) Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 75.

Il parait rare dans les Steppes des Kirghises.

718. lieucophasia sinapis, Linn. Gotl. hist. nat, des Lépid. de France, T. I, p. 48

—

11. PI. II tert. fig. 4 — Eversm. (Pontia) Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 73. N 5.

Turcomanie.

719. Coliasedusa, Fabr. God. hist. nat, des Lépid. de France, T. I, p. 48 — 1.
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PI. II, fig. 1. — Eversin. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 77. N 2. Var. myrmi-

done , — Eversm. Faun. Volgo-Ural. p. 77 N !

.

Pays dos Bachkires.

720. Colias aurora , Hubn. God. hist. nat, des Lépid. de France, Suppl. I, p. 39,

PI. VI, fig. k - 5.

Steppes des Kirghises.

721. Colias hyale, Linu. God. hist. nat. des Lépid. de France, T I, p.
rrô. PI. II,

sec. fig. 2. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 78, N h.

Pays des Bachkires.

722. Lycaena alexis , Fabr. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. I, p. 212. PI. XI

secund. fig. 3. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 51, IN 19.

Pays des Oachkires.

723. Lycaena icarius, Esp. God. hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. I, p. 68,

PI. XI, fig. 1— 2. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 50, N 18.

Prés d'Orenbourg.

72^. Lycaena aegon, Bork. God. hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. I, p. 217.

PI. XI — secund. fig. k. — Eversm. Faun. Lépid. Volgo-Ural. p. 56, N 27.

Pays des Bachkires.

725. Lycaena acïs , W. V. God. hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. T. I, p. 22ï

PI. XI — secund. fig. 7 et PI. XI — quart, fig. 'f. — Eversm. Faun. Lepid.

Volgo-Ural. p. \k, N 6.

Bascbkirie.

726. Lycaena arion , Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. I, p. 219, PI. XI,

quart, fig. 1. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. k2, N 1.

Steppes des Bachkires.

727. Lycaena meleager, Esp. God. hist. des Lépid. de France, T. II, p. 187,

PI. XXIV, fig. 1 — \ — daphnis, Hubn. Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural.

p. 4-9, N 16.

Turcomanie et Bachkirie.

728. Lycaena Donzelii, Boisd. Icon. des Papil. d'Europe, p. 64, PI. XV, fig. 1—3.

God. hist, nat. des Lépid. de France , Suppl. I , ï8 , PI. VIII , fig. 1 — 3.

— Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. VI, X 12.

Bachkirie.

729. Lycaea damon, Fabr. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. II, p. 190,

PI. XXIV, fig. 5 — 6. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. V5, N 9.

Pays des Bachkires.

730. Lycaena alcou, Fabr. God. hist, nat. des Lépid. de France , T. II, p. 205,

PI. XXVI. fig. 1 — 2. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. \2 N 2.

Pays des Bachkires.
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731. Lycaena erebus, Fabr. God. hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. I, p. 79.

PI. XIII, fig. 1—2. — Eversm. Faim. Lepid. Volgo-Ural. p.
ri3, N \.

Turcomanie.

732. Lycaena Rippertii , Boisd. Icon. des Papill. d'Europe, p. 68, PI. XVI, fij*. k—6.

God. hist. nat. des Lépid. de France, Suppl.
t

\, p. 61, PI. \, fig. I — 2

— Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. i6, IN 10.

Turcomanie.

733. Lycaena rliyinnus, Eversm. Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou, T. Il,

p. 350 Tab. XIX, fig. 1 — 2. — Eversm. Faim. Lepid. Volgo-Ural. p. 48, N 15.

Bachkirie

73'i. Lycaena liylas, Fabr. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. I, p. 218, PI. XI

secund. fig. 5 ,
— PL XL tert. fig. 5 -- Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural.

p. 58, N 31.

Bachkirie.

735. Lycaena dorylas, Fabr. God. hist. nat. des Lépid. de France. Suppl. I. p. 7'*,

PI. XII, fig. 1 — k.

Pays des Kirghises.

736. Lycaena adonis , Fabr. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. I, p. 210.

PL XI secund fig. 2.

Steppes des Kirghises.

737. Polyommatus vïrjjaureae, Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. I,

p. 202, PL X secund. fig. k, PL IX secund. fig. 6. — Eversm. Faun. Lepid

Volgo-Ural. p. 63, JX 40.

Kirghises.

738. Polyonimatus plilaeas , Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. I,

p.204, PL X, fig. 1. - Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. Gk, N kl.

Baschkires.

739. Polyoniniatus tliersamon , Esp. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. II,

p. 177. PL XXII, fig. 7 — 8. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 61, X 36.

Baschkires.

7V0. Polyommatus acamas , Kl. (Lycaena), Symbol, physic. Dec. IV, l\ 3, Tab.

XL, fig. 7 — 9.

Une femelle de cette espèce a été prise dans les déserts de Kisil-Koum.

7A1. Liinnetïs aceris , Fabr. God. hist. nat, des Lépid. de France, Suppl. I. p. 102.

PL XVI, fig. 3 — ^. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 18, N I.

Turcomanie.

742 Limnetis lueilla , Fabr. Hubn. God. hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. I,

p. 100, PL XVI, fig. i_-2. _ Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. (S, \ 2.

Commun dans les steppes des Kirghises.
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743. Apatura ilia. Fabr. God. hist. nat. des Lépid. de France T. I, p. 125, PI. VI,

quart, fig. 2. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 20, N I.

Turcomanie.

744. Argyimis paphia, Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. I, p. 51.

PI. III secund. fig. 1. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 13 N 14.

Bachkirie. Il est commun en Turcomanie.

7'*5. Argynnis aglaia, Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. I, p. 5i,

PI. III secund. fig. 3. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 12, N 12.

Steppes des Kirghises.

lh(\. Argynis adippe, Fabr. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. I, p. 57.

PI. III, fig. 2, PI. III, secund. fig. 2. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural.

p. 12, N 11.

Pays des Kirghises.

1\1. % ri;}' uni* niobe, Linn. God. hist. nat. des Lépid de France, T. Il, p. 59,

PI. VII, fig. 3 — 5, Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. It N 10.

Spaskoïe.

7'*«. Argymiis dia, Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. I, p. 66, PI. M,

secund. fig. 1 PI. IV quint, fig. 1. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 9, N k.

Pays des Daschkires.

749. Argymiis hecate , Fabr. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. II, p. 73,

PI. IX, fig. 5 — 6. — Eversm. Faim. Lepid. Volgo-Ural. p. 9 N 5.

Pays des Kirghises et prés dOrenbourg.

750. Melitea matiirna , Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. I, p. 135,

PI. XXII, (ig. 1 — 3. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 2, N 1.

Spaskoïe.

751. Melttea artemis, Hubn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. I, p. 71,

PI. IV tert. fig. 3, PI. IV secund. fig. 3. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-

Ural. p. 2, N 2.

Spaskoïe.

752. Ulolitea didyma, Fabr. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. I, p. 68, PI. IV

secund. fig. 2, et PI. IV tert. fig. 5. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 4,

N 6.

Bachkirie.

753. Vlelitea phoebe, Fabr. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. I, p. 76, PI. IV

quint, fiig. 3. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. k, N 5.

Bacbkirie.

75V. Vanessa cardui, Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. 1. p. 102, PI. V

secund. fig. 1. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 14, IN 1.

Steppes des Kirghises.
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755. Vanessa io, Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. I, p. 96, PL V.

fig. 2. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 14, N 3.

Turcomanie.

756. l'anessa antiopa, Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. I, p. 93, PL Y

fig. 1. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 15, N 4.

Turcomanie.

757. Vanessa polychloros , Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. I, p. 88,

PL VI, fig. 2. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 16, N 7.

Pays des Bachkires.

758. Vauessa \ -album . Ochs. God. hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. I, p. 1 4-5,

PL XXIII, fig. 1—2. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 15, N 5.

Bachkirie.

759. Vauessa prorsa . Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. I, p. 105, PL V

secund. fig. 3. — PL V tert. fig. 2. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural.

p. 17, N 10.

Pays des Rirghises.

760. Satyrus cordula. Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. I, p. 9k,

PL XII, fig. 3 — 4, — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 26, N 10.

Commun près d'Orenbourg et en Bachkirie.

761. Satyrus briseis, Linn. hist. nat. des Lépid. de France, T. I, p. 134, PL VII,

fig. 1. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo- Lirai, p. 22, N 3.

Pays des Bachkires.

762. Satyrus antlie • Boéb. Ochs. God. hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. I,

p. 178, PI. XXVI, fig. 3—4.— Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 22, N 4.

Samarkande.

763. Satyrus autonoo, Hubn. God. hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. I, p. 187

PL XXVII, fig. 3 — 4. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 23, N 5.

Turcomanie et steppes des Kirghises.

764. Satyrus phaedra, Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. I, p. 147

PI. VII, quart, fig. 2. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 25, N 9.

Pays des Bachkires et des Kirghises.

765. Satyrus hyppolite . Herbst. Ochs. God. hist. nat. des Lépid. de France, Suppl.

I, p. 189. PL XXVII, fig. 5 —6. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 24,

N 7.

Turcomanie.

766. Satyrus arethusa, Fabr. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. I, p. 141

PL VII tert. fig. 2. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. \>. 25, N 8.

Bachkirie.
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767. Satyrus Eudora, Fabr. God. hist. nat, des Lepid. de France, T. H, p. 128.

PI. XVIII, fig. 1 — 2. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 29, N 15.

Pays des Bachkires.

768. Ercbia Ligea, Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. II, p. 96. PI. XIII.

li„. |_2. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 34, IN 25

Steppes des Kirghises.

76Î». Erebia blaudiua , Fabr. God. hist. nat, des Lepid. de France, T. 1, p. 149,

PL VII quart, fig. 3, PI. VII quint, fig. 3.

Bachkirie.

77(». Erebia stygue, Oclis, God. hist. nat. des Lépid. de France, T. Il, p. 100 PI. XIV,

fig. 1 - 2.

Spaskoïe.

771. *j Chionobas tarpeia * Fab. God. hist. nat, des Lepid. de France, suppl. I p. 207,

PI. XXX, fig. 6 — 7. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-lral. p. 26, IN 11.

Pays des Bachkires et près dOrenbourg.

772. Satyrus aroanius, Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. I, p. 41, PI. VIII,

fig. 3. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 37, N 30.

Bachkirie.

773. Satyrus Leander, Oclis. Fabr. God. hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. I,

p. 216, PI. XXXII, fig. 4 — 7.— Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 37, N 31.

Bachkirie.

77V. Satyrus amaryllis , Herbst, Schmett. Tab. 186, fig. 1—2, — Eversm. Faun.

Lepid. Volgo-Ural. p. 38, N 32.

• Bachkirie.

775. Satyrus davus, Fabr. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. II, p. 155,

PI. XXI, fig. 1 —2.
Spaskoïe.

776. Satyrus plirym», Pall. God hist. nat, des Lépid. de France, Suppl. I, p. 213,

PI. XXXII, l — h. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 38, N 3.

Commun près dOrenbourg et en Bachkirie.

777. 4rge dotlio , Ochs. Ilubn. God. hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. 1, p. 167,

PL XXV, fig. 1 — k. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-lral. p. 32, N 21.

Il est très commun près dOrenbourg, et se trouve aussi en Bachkirie.

778. Spilothyrus malvae, Fabr. God. hist. nat, des Lépid. de France, T. I, p. 243,

PL XII sec. fig. 5. matvarum, Ochs, Eversm. Faun. Lepid. Volgo-lral. p 81, N 1.

Turcomanie et en Bachkirie.

*) J'ai t'ait figurer, à la fin de cet omrage, PI. VI, fig. 5, FErebiu Stubbendorfii , espèce <|ue j'ai décri-

te dans le Bullet. de l'Acad. des sciences , T. V, N 17., ne voulant par donner cette figure isolément.
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779. Syrichtus tessellum , Hubn. God. hist. nat, des Lépid. de Fiance, Siippl. I,

p. 357. — Eversm. Faim. Lepid. Volgo-Ural. p. 81, N 3.

Pays des Bachkires.

780 Syrichtus carthami , Hubn. God. hist. nat. des Lépid. de Fiance, Suppl. I,

p. 357, PI. XLII, %. 3 — '+. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 83, N 6.

Pays des Bachkires.

781. Syrichtus fritillum , Fabr. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. II, p. 223,

PI. XXVIII, fig. 1—2. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 83, JN" 7.

Pays des Bachkires.

782. Steropes aracinthus, Fabr. (Steropes, Hubn.) God. hist. nat. des Lépid. de Fran-

ce, T. I, p. 229, PL XII, secund. fig. 1. et PL XII tert. fig. 1. — Eversm.

Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 86, IN 11.

Pays des Bachkires.

783. Steropes sylvius, Borkh , God. hist. nat. des Lépid. de France, T. II, p. 214,

PL XXVII, %. 1 —2. - - Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 86, N 13.

Turcomanie.

78k. Steropes lincola , Ochs. God. hist, nat. des Lépid. de France, Suppl. I, p. 253,

PL XLI, fig. 1 —2. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 88, N 17.

Bachkirie.

CRÉPUSCULAIRES.
785. Macroglossa hoiubiliforinis , Hubn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. III,

p. 61. PL XIX, fig. 5. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 106, N 2.

Bachkirie.

786. Macroglossa fucïformïs, Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. III,

p. 58, PL XIX, fig. 4. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 105, N 1.

Bachkirie.

787. Macroglossa stellatarum , Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. III,

p. 55, PI. XI\, fig. 3. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 107, X 't.

Bachkirie.

788. Sesïa apïfornsîs. Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. III, p. 78, PL

XXI, fig. 1. Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Lral. p. 100, N 1.

Pays des Kirghises.

789. Pterogou gorgoii, Esp. God. hist. nat, des Lépid. de France, Suppl II, p. 23,

PL III, fig. a. b. — Eversm. Faun Lepid. Volgo-Ural. p. 108, N 6. — gor-

doniades, Boisduv. Icon. des Lepidopt. nom. ou peu connus, p. 15, pi. 48^

fig. 6. -
? Orenbourg.

Mémoires Se. naturelles. VI. ""
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790. Doilepliila eupliorbiae , Lirai. God. hist. nat. des Lépid. do France, T. III,

p. 33, PL XVII, fig. 2. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 111, N 5.

Pays des Bachkires.

791. Deilepliila zygophylli , Ochs. Hubn. Sphinges, PI. 27, N 125.— Eversm. Faim.

Lepid. Volgo-Ural. p. 110, N 3.

Pays des Kirghises.

792. Deilepliila Ihieata , Fabr. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. III, p. 40,

PL XVIII , fig. 1. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. lit, N 6.

Bokhara.

793. Chaerocampa poreellus , Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. III,

p. 50, PI. XIX, fig. 1. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 10!>, N 1.

Bachkirie.

794. Smeriiitlius populî, Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. III, p. 71.

PI. XX, frig. 3. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 115. N 4.

Pays des Kirghises.

795. Zygaena minos, W. V. Boisd. Monogr. des Zyg. p. 29, PLI, fig. 7. — Eversm.

Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 93, N 1.

Bachkirie et près de Spaskoïe.

796. Zygaena seabïosa , Fabr. Monogr. des Zyg. p. 36 , PL II, fig. 6. — Eversm.

Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 93, N 2.

Pays des Kirghises.

797. Zygaena cynarae, Hubn. Boisd. Monogr. des Zyg. p. 49, PL III, fig. 4. — Eversm.

Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 95, N 5.

Pays des Kirghises.

798. Zygaena lonicerae, Hubn. Boisd. Monogr. des Zyg. p. 56, PL III, fig. 8.

— Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 96, N 9. — Loti, Fabr. God. ,

Steppes des Kirghises.

799. Zygaena onobiyohis , W. V. Boisd. Monogr. des Zyg. p. 92, PL V, fig. 1 — 2.

Eversm. Faun. Lep. Volgo-Ural. p. 97, N 12.

Pays des Kirghises et des Bachkires.

800. Syntomis phegea, Linn. Boisd. Monogr. des Zyg. p. 108, PL VI, fig. 8. — Eversm.

Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 99, N 1.

Spaskoïe, au mois de Juin.

NOCTURNES.
801. Einydia fEuprepia, Ochs.) grainica, Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France,

T. V, p 19. PL XLII, fig. 1—2. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 160, N 3.

Commune en Sibérie et dans les steppes des Kirghises.
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802. Lithosia lurideola , Treits. L. compalanula Boîsd., Icon. des Papill. d'Eur. Suppl.

H, p. 97, N 2. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 132, N \.

Pays des Bachkires.

803. Calligenia rosea, Fabr. God. ( Callimorpha) , hist. nat. des Lépid. de France,

T. IV, p. 383, PI. XXXIX, fig 5—G. — Eversm. (Lithosia) Faun. Lepid. Volgo-

Ural. p. 135, N 11.

Pays des Bachkires.

80^. Setina roscida, Fabr. God. (Callimorpha) hist. nat. des Lépid. de France
,

T. IV, p. 390, PI. XL fig. 2.— Eversm (Lithosia) Faun. Lepid. Volgo-Ural.

p. 135, N 12.

Bachkirie.

805. Callimorpha domimila , Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. IV, p. 372,

PI. XXXVIII, fig. 2 — h. - Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 162. N 7.

Bachkirie

806. Callimorpha liera , Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. IV, p. 368,

PI. XXXVIII, fig. 1. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 162, N 6.

Bachkirie.

807. Callimorpha purpurea . Linn. God. hist. nat des Lépid. de Fiance , T. IV,

p. 339, PL XXXV, fig. 2— 3. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 166,

N 16.

Très commune dans le pays des Bachkires

808. Chelonia matroiiula , Linn. C. Matrona , Hubn. God. hist. nat des Lépid de

France , T. IV, p. 333 , PI. XXXIV, fig' 5. — Eversm. Faun Lepid. Volgo-

Ural. p. 163, N 9.

Bachkirie.

809. Chelonia caja , Linn. God. hist nat. des Lépid. de France, Suppl. IV, p. 300,

PI. XXX, fig. I —3. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural p. 16V, N 11.

Steppes des Kirghises.

810. Chelonia infercissa , Treits. Boisd. God. hist. nat. des Lépid. de France,

Suppl. IV, p. 81. PI. LVII, fig. V, a. b.

Sibérie.

811. Liparis dispar, Linn. God. (Bombyx), hist. nat. des Lépid. de France, T IV,

p. 256. PI. XXV, fig 1 — 2. — Eversm Faun. Lepid Volgo-Ural. p. 1 V2. N 3.

Bachkirie.

812. Odonestis potatoria, Linn. God. (Bomby.r), hist. nat. des Lépid. de France.

T. IV, p. 92. PI. VIII, fig. 3 k. — Eversm (Gastropacha) Fauu. Lepid.

Volgo-Ural. p. 153, N 7.

Steppes des Kirghises.
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813. Bombyx trifoïiï , Fabr. (medieaginis, Hubn.) God. hist. nat. des Lepid. de Fran-

co, T. IV, p. 99, PI. IX, fig. 3 — k. Gastmpacha medieaginis , Ochs. Fversm.

Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 1 .",3. N 8.

Steppes des Kirghises.

8l'i. Cossus thrips , Ilubn. Tab. 62, fit»-. 265, — God. hist. nat. des Lépid. de Fran-

ce , Suppl. IV, p. 519, PI. XC, fig. I. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural.

p. 127, N 3.

Turcomanie.

815. llepialus hectus, Linu. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. IV, p. 35, PI.

I, fig. 3 — k. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. l'M), N k.

Steppes des kirghises.

810. Dicrauia vinula , Linn. God. (Bombyx), hist. nat. des Lépid. de France, T. IX,

p. 160, PI. XV, fig. 2 — 3. — Eversm. (harpyiaj Faun. Lepid. Volgo-Ural.

p. 119, N 1.

Bachkirie.

817. Diloba dcplanata . Uoisd. — Episema deplunata , Eversm. Faun. Lepid. Yolgo-

Lïal. p. 185, JN 3.

818. Diloba inurina, N. PL VI, fig. 8.

Murino-grisea; alis anticis fuscescenti-adumbratis , strigis Iransversis , interna quadriden-

tata extema incurva, lineaque basait horizontale, macula anlcriori nuevo) rotun-

data cum pùneto incluso, macula postica (média) etongata linea transvrr.su notata,

nigris; posticis basi albidis exteriorc fuscis, albido-fimbriatis ; thorace griseo-abdu-

mine albido-longe-pilosis.

Elle est à - peu - près de la taille et de la forme de la D. coeruleocephala , Linn.

Sa couleur générale est d'un gris de souris , avec les ailes supérieures teintées do

brun roussàtre. Le corselet est couvert de poils très longs et très touifus d'un gris

un peu foncé; cotte teinte s'étend sur tout le dessus du corps qui présente on outre sur

les parties latérales et inférieures do très longs, poils serrés et blanchâtres. Les ailes an-

térieures offrent en dessus, un trait longitudinal d'un beau noir, qui part de la base, et

se termine sur une première ligne transversale, la quelle est ornée de quatre dents arron-

dies extérieurement; près de cotte ligne et sur le disque est, posée la tache orbicu-

laire marquée d'un point dans son milieu
,

quant à la tache rémiforme elle renfer-

me un trait transversal; enfin la seconde ligne transversale est fortement recourbée en

dedans à sa partie antérieure ; ces deux lignes transversales se terminent au bord

antérieur de l'aile par un point qui, ainsi que. tous ces traits et lignes, dont il a

éle parlé plus haut, sont noirs; non loin du bord externe, on voit une bande parallèle

à ce boni formée par dos taches brunes réunies. Les ailes postérieures, sont blanchâtres,

avec les bords antérieur et postérieur largement brunâtres; sur leur disque se remarque un

petit Irait transversal également brun; ces ailes sont do plus frangées de blanchâtre. En
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dessous les premières ailes sont d'un brun luisant à reflets roussàtres, avec un point noir

sur leur milieu, placé plus près du bord externe que de la base; enfin, un peu au de-

là, se dessine une bande courbée, parallèle au bord externe et de teinte plus foncée que

le reste de l'aile ; les secondes ailes n'offrent point de bordure brune, mais le trait trans-

versal du dessus reparait et de teinte noire.

D'après un exemplaire pris dans les steppes au delà de l'Oural, au mois de Mars.

819. Cosmia bombycina , N. 1M. VI, fig. 7.

Fulva , roseu-inclula ; alis anticis strit/a externa obsoleta , punctis duobus in diseo mar-

ffineque anteriori ftihis; posticis dilutioribus, sericeis, basi flavescentibus.

Elle approche, de la taille de la C. fulvago , mais les ailes supérieures sont plus

larges, et surtout plus arrondies à leur bord externe.

Cette espèce est d'une couleur uniforme fauve teinté de rose; en dessus le bord

antérieur des premières ailes est un peu plus foncé, puis sur le tiers extérieur de ces mê-

mes ailes, l'on voit la trace d'une ligne ondulée qui n'atteint pas le bord interne, et vers

le milieu environ, et. un peu plus proche du bord antérieur, on remarque une tache sans

forme arrêtée, enfin au dessous de celle-ci, un point plus prononcé ; tous ces dessins sont

de teinte plus foncée que le fond. Les secondes ailes sont d'un luisant soyeux , et de

teinte plus rosée surtout près du bord postérieur, et cette teinte s'éclaircit de plus en plus

jusqu'à la base qui est jaunâtre. En dessous les ailes sont de teinte fauve très pâle, avec

les bords un peu plus rougeatres; sur le disque des premières ailes l'on remarque la trace

de la première tache du dessus, et sur le disque des secondes ailes , un trait un peu en

croissant dont la concavité regar'de le bord externe; celte tache et ce trait sont peu mar-

qués et de teinte un peu plus foncée que la couleur du fond. Le corselet et les pattes

sont colorés de rose un peu plus vif.

D'après un exemplaire pris en Bachkirie.

820. Ilydroeoia euprea, YY. V. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. V, p. 19â,

PI. LXIII, fig. 1.— Eversm. (Cosmia), Fâun. Lepid. Volgo-Ural. p. 281, N 6.

Turcomanie.

821. Hydroecia nictitans, Linn. God. bist. nat. des Lépid. de France, T. Ail, I, p. 58,

PI. CIV, fig, 2. — Eversm. (Apamea), Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 239 N 1.

Pays des Bachkires.

822. Mytliimiia litliargyria , Bork. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VII, 1,

p. 100, PL GVII, fig. 1. — Eversm. (LeucaniaJ Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 2G8,

N 11.

Steppes des Kirghises.

823. Mytliimiia conigera, Fabr. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VII, 1,

p. 00, PI. CIV, fig. 3. — Eversm. (LeucaniaJ Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 209,

N. Ik.

Pavs des Bachkires.
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824. Leueania pudorina . W. V. God. hist. nat. dos Lépid. de France, T. VII. 1,

p. 75, PI. CV, fig. k. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 265, N 4.

Pays des Bachkires.

825. Leueania alopeeuri , Boisd. Index méthod. p. 132, N 1057. note (4). Eversm.

Faim. Lepid. Volgo-Ural. p. 267, N 8.

Pays des Bachkires.

826. Leueania hnpura, Hubn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VII, 1, p. 73.

PI. CV, fig. 3. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 265, fig. 3.

Pays des Bachkires.

827. Simyra maeulata, Eversm. (Leueania) Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou

,

18V2, Tab. Y, fig. 4. Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 267, IV 9.

Tureomanie et Bokhara.

828. Caradrina blanda, W. V. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VI, p. 55,

PI. LXXV, fig. 6. - Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 259, N 4.

Pays des Bachkires.

829. Caradrina alsines, Hubn. God. hist. nat. des Lepid. de France, T. VI, p. 63,

PI. LXXVI, fig. 4. Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 259, N 2.

Pays des Bachkires.

830. Caradrina lenta , Treits. God. hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. III, p. 305,

PI. XXVIII, fig. 3. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 261, N 10.

Steppes des Kirghises.

831. Aplecta advena, Fabr. God. ( Polia Ochs.) htst. nat. des Lépid. de France,

T. VI, p. 392, PI. XGVI, fig. 4. — Eversm. (Polia) Faun. Lepid. Volgo-

Ural. p. 237, N 6.

Bachkirie.

832. Hadena albicolon, Hubn. God. (Mamestra, Treits) hist. nat. des Lépid. de Fran-

ce , T. Vil, 1, p. 272, Pl.'CXVII, fig-. 3. — Eversm. (Mamestra) Faun. Lepid.

Volgo-Ural. p. 245. N 6.

Tureomanie.

833. Hadena nigrieans » W. V. Eversm. (Mamestra) Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 245

N 5. — objecta, Hubn.

Sibérie.

83k. Hadena furva, W. V. God. (Mamestra, Treits.) hist. nat. des Lépid. de France,

Suppl. III, p. 276, PL XXV, iig. 5. — Eversm. (Mamestra) Faun. Lepid.

Volgo-Ural. p. 247, NU.
Bachkirie.

835, Hadena trlsignata, N. PI. VI, fig. 9.

Thorace abdomineque griseis , hoc înfuscato ; alis anlicis griseo-fuscescenlïbus, lineis

tribus longitudinalibus (2 basi, altéra discoidali) aterrimis ,
— maculis ordinariis
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fusco-circumscriptis externa alba ,
— strigis ordînariis cinereo - palliais , submar-

ginali albo-denticulata ; posticis sericeo - albidis, externe fusco - adumbratis.

Envergure 17 — 18 lignes.

Cette espèce est de la taille de l H. Solieri , avec laquelle elle ressemble; les ailes

supérieures sont d'un gris teinté faiblement de roussàtre
, présentant trois larges lignes

longitudinales d'un beau noir profond, dont l'une part de la base , et se prolonge sur le

milieu de la largeur de l'aile , la seconde lui est parallèle mais située un peu plus bas
,

enfin la troisième prend naissance entre les deux autres , et se recourbe à son extrémité

la quelle atteint la seconde ligne dentelée transversale ; les deux taches ordinaires sont

bordées d'un liseré brun, savoir: l'orbiculaire est un peu ovale , avec un léger trait obli-

que au milieu, la réniforme est blanche marquée à son côté interne d'une ligne brune; le

bord externe présente un liseré en feston brunâtre , derrière lequel se dessine une rangée

de taches sagittées et noires , enfin toujours parallèlement, une troisième ligne ou submar-

ginale formée par de petites taches plus ou moins sagittées et blanchâtres. Les ailes in-

férieures sont d'un blanc jaunâtre soyeux et luisant , ayant sur leur disque un trait brun,

et près du bord postérieur les nervures sont brunes et légèrement ombrées de chaque cô-

té; la frange est jaunâtre et précédée d'une ligne noire formée par de petits croissants.

En dessous les premières ailes sont d'un jaune pale mais luisant à leur base
,

puis elles

sont légèrement saupoudrées de brun sur les parties antérieure et externe; un peu au-des-

sus du disque se remarque une petite tache brunâtre , et non loin du bord externe l'on

voit une bande d'un gris jaunâtre. Les secondes ailes sont d'un blanc jaunâtre clair

,

saupoudrées de brunâtre sur la partie antérieure; de la base part un trait horizontal et

sur le disque se trouve une petite tache transversale , étroite inférieurement , d'un brun

foncé ; la frange des quatre ailes est jaunâtre
,
précédée par un liseré ondulé d'un beau

brun.

D'après un exemplaire pris en Turcomanie.

83G. Hadena cana , Eversm. Bull, de la soc. des Nat. de Moscou, 184-1, p. 29. Tab. III,

fig. 7 — 8. — Eversm. Faun. Lepid. Yolgo-Ural. p. 330, N 1.

Steppes des Kirghises.

837. Diantlioeeia cucubali , W. V. God. (Hadena) hist, nat. des Lépid. de France,

T. VI, p. 331. PI. XCIII, fig. 5. — Eversm. (Hadena) Faun. Lepid. Volgo-

Ural. p. 221, N 7.

Bachkirie.

838. Diantboecia carpophaga , Bork. God. (Hadena) hist. nat. des Lépid. de Fran-

ce . T. VL p. 305, PI. XCI1, fig. 1. — Hadena perple.ia , Treits. - Eversm.

Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 220, N 5.

Bachkirie.
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839. Heuria saponariae, Esp. God. (Hadena) hist. nat. des Lépid. do France, T. VI,

p. 272, PI. XC, fig. 2. — Eversm. (Hadeiia) Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 218,

N 2

Pays des Bachkires.

8 ri0. ©pigena polygona , Fabr. God. (Graphiphora) hist. nat. des Lépid. de France,

T. V, p. 2V."), PI. LXVIII fig. I. — Eversm. fNoctua) Faim. Lepid. Volgo-Ural.

p. 213, N IV.

Pays des Bachkires.

8V1. Agrotïs exclamalioiiîs, Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. V, p. 238.

PL LXVII, fig. 3 — V. — Eversm. Faim. Lepid. Volgo-Ural. p. 197, N 20.

Commun dans toute la Russie.

8V2. Agrotis funiosa, Fabr. God. hist. nat. des Lépid. de France , T. Y, p. 26V,

PI. LXX, fig. 3— V. Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 191, N 9.

Pays des Bachkires.

843. Agrotis suflusa , Fabr. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. V, p. 255,

PL LXIX, fig. 1—2. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Lïal. p. 196, N 17.

Sibérie.

8VV. Agrotis segctuiu , W V. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. V, p. 252,

PI. LXVIII, fig. 5 — 6. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 196, N 18.

Turcomanie.

8V5. Agrotïs trïfupca , Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 198, N 22.

Turcomanie.

846. Agrotis quadraiigula, Eversm. Bull, de la Soc. des Nat. de Moscou, 18VV,

p. 592, Tab. XIV, fig. 2, a— b. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 201,

N 28.

Pays des Bacbkires.

8V7. Spelotis ravïda, Ilubu. God. ( Graphiphora) hist. nat. des Lépid. de France,

T. V, p. 23V, PL LXVI, fig. 6. Eversm. fNoctuaJ. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 207,

N 1.

Turcomanie et Bachkirie.

8V8. Ampliipyra pyramidea , Linn. (iod. hist. nat. des Lépid. de France, T. V,

p. 136, PL LVI, fig. V. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 20V, X V.

Turcomanie.

8V9. imphipyra perflua « Fabr. . God. hist. nat. des Lépid. de France, T. V, p. 13V,

PL LVI, fig. 3. - Eversm. Faun, Lepid. Volgo-Ural. p. 20V N 5.

Turcomanie.

850. Scotopliila tragopogonis, Linn. God. (Amphipyra) hist. nat. des Lépid. de

France , T. V, p. 1V5, PI. LVII, fig, 3. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural.

p 203, N 1.

Turcomanie.
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851. Mania typica, Linn. Treits. Goil. hist. nat, des Lépid. de France, T. VI, p. 269,

PL XC, fig. 1. — Eversm. (HadenaJ Faim. Lepid. Volgo-Ural. p. 218, Ni.

Sibérie.

852. Calocampa cxoleta . Linn. God. (xyliua) hist. nat. des Lépid. de France, T. VII,

1, p. 163, PL CXI, fig. 2. — Eversm. (xylim) Faun. Lepid. Volgo - Ural.

p. 287, IN 2.

Sibérie.

853. Cleophana linariae, Fabr. God. (XiUna) hist. nat. des Lépid. de France, T. VII,

1, p. 156, PL CX, fig. 6. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 295, N 6.

Sibérie.

854. Cuciillia umbratica , Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VII, 1,

p. 421, PI. CXXVI, fig. 1. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 300, N 7.

Pays des Bachkires.

855. Cucullia xcraiithenii , Ramb. Hoisd. Index méthod. p. 153, N 1228, Note 2.

Bachkirie.

856. Cucullia lactea , Fabr. Hnbn. God. hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. III,

p. 400, PI. XXXVI, fig. 2. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 299, N 5.

Sibérie.

857. Cucullia propinqua , Eversm. Bull, de la Soc. des Nat. de Moscou, 1842, p. 553,

PL V, fig. 7. — Eversm. Faum. Lepid. Volgo-Ural. p. 299, N 6.

Sibérie.

858. Heliotliis scutosa, Fabr. God. hist, nat. des Lépid. de France , T. VII, 1, p. 301,

PL CXIX, fig. 1. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 327, N 6.

Turcomanie.

859. Heliotliis ononis, Fabr. God. hist. nat. des Lépid. de Erance , T. VII, 1, p. 308,

Pi. CXIX, fig. 3. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 326, N 3.

Bachkirie.

860. Heliotliis dipsacea, Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VII, 1,

p. 304, PI. CXIX, fig. 2. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 327, N 5.

Pays des Bachkires.

861. Anarta cora, Eversm. Bull, de la Soc. des Nat. de Moscou, 1837, N VI, p. 47.

— ejusdem , Faun. Lepid. Volgo - Ural. p. 324. N 2. — God. hist. nat. des

Lépid. de France, Suppl. IV, p. 227. PL LXX, fig. 1.

Bachkirie.

862. Calpe thalictrï , Bork. Treits. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VII, 1,

p. 483, PI. CXXXI, fig. 2. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 250, N 1.

Sibérie.

Mémoires Se. naturelles. VI. 37
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863. Plusia orichaleea , Fabr. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VII, 2, p. 18,

PL GXXXV, fig. 1. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p, 320, N 10.

Baclikirie.

80V. Plusia eugenia, Eversm. Bull, de la soc. des INat. de Moscou 1841, N 1, p. 32.

PI. III, fig. 3 — 4. — ejusdem, Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 316, N 1.

Baclikirie.

865. Plusia vïrgo, Treits (Abrostola) Duponch. Catalog. méth. des Lépid. d'Eur.

p. 176. — God. hist. nat. des Lépid. de France Suppl. IV
, p. 521 , PI. XC,

Turcomanie.

866. Catoeala nupta, Linn. Ochs. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. V, p. 54,

PI. XLV, fig. 2— 3. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo Ural. p. 346, N 3.

Sibérie.

867. Catoeala sponsa, Linn. Ochs. God. hist. nat. des Lépid. de France , T. V, p. 68,

PI. XLVIII, fig. 1 — 3. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 347, N 4.

Sibérie et Turcomanie.

868. Catoeala promissa * Fabr. Treits God. hist. nat des Lépid. de France, Suppl. III,

p. 540, PL XLVI, fig. 1. — Eversm. Faun. Lepi i. Volgo-Ural. p. 347, IN 5.

Pays des Bachkires.

869. Catoeala iiympliaea , Esp. Ochs. God. hist. nat. des Lépid. de France , T. V,

p. 81, PI. L, fig. 2.

Sibérie.

870. Catephia cestis , N. PI. VI, fig. 10.

Tliorace griseo - fuseo , abdomine flavescenli - albo ; alis anticis pallide -fuscis , disco

fuscifK/ue obliqua subterininali fuscis , eu terne fulyescente - marginala , strigis cre-

nulatis , atris , maculis ordinariis indistinctis ; posticis albis, interne plaga flânes-

rente , macula magna submarginali nigra.

Enverg. 16 lignes.

Elle est un peu plus petite que la C. alchymista , W . V. et les ailes m'ont parues

un peu plus étroites.

Le corselet est d'un brun grisâtre en dessus, le reste du corps est d'un blanc faible-

ment lavé de jaunâtre. Les ailes supérieures sont d'un brun clair, mais leur disque ainsi

qu'une large bande oblique, qui est étroite en partant du sommet, et qui s'élargit pour se

confondre avec le disque et se termine en se rétrécissant un peu jusqu'au bord externe,

sont, dis - je , d'un brun foncé; les lignes transversales sont noires, la première forte-

ment dentelée , la seconde moins découpée forme un coude dans son milieu , et la troi-

sième limite la bande oblique, elle est d'abord arrondie puis rentre dans son milieu pour

former ensuite une forte dent externe , et enfin se recourbe jusqu'au bord postérieur, ces
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doux dernières courbures sont bordées de fauve clair; les taches ordinaires ne sont que

très vaguement indiquées par quelques petits traits bruns. Les ailes inférieures sont d'un

beau blanc soyeux , et de la base et près du bord interne
,

part une bande jaunâtre qui

s'élargit jusqu'à la grande tache noire qui est placée à la partie postérieure de l'aile et

qui se prolonge de chaque côté ,
sans cependant toucher ni le bord antérieur ni le bord

interne. En dessous, les premières ailes sont d'un blanc lavé de bleuâtre, de leur som-

met part un groupe d'atomes bruns, qui se prolonge en une ligne parallèle au bord exter-

ne , ce bord est liseré de brun et présente en outre sept petits traits longitudinaux ap-

puyés sur ce liseré; les secondes ailes sont d'un blanc faiblement lavé de jaunâtre , mais

la frange du bord postérieur est d'un beau blanc ; le long du bord antérieur se re-

marquent des atomes bruns, et la tache postérieure du dessus se reproduit en une bande

qui touche le bord antérieur , mais n'arrive qu'un peu au-de-là du milieu du bord pos-

térieur. Les antennes sont brunes

D'après un seul exemplaire pris en Bachkirie.

871. ©phiusa panaceorum , N. PI. VI, fig. G.

Àlis anticis flavescentî - griseis
, fusco - variegatis , strigis aigris ,

— striga interna acu-

te bifida , — slriga média infrà valde introrsum recurvata , linea submarginali intégra

ad angulum anticum maculis quinque sagittiformibus; posticis albis , medio macula qua-

drangula
,
fasciaque submarginali nigris.

Enverg Ik 15 lignes.

Cette espèce atteint jusqu'à la taille de 10. geometrica. Le corselet est d'un gris

marqué de petits traits bruns , mais le corps est gris uniforme en dessus et blanc en

dessous. Les ailes supérieures sont d'un gris jaunâtre varié de teintes brunes; les stries

transversales sont noires bordées de chaque côté de gris jaunâtre clair; la strie interne

est très fortement bifide , de manière à former près du bord inférieur deux dents fort

aiguës, la strie externe ou médiaire est d'abord courbée en dehors, puis elle rentre très

fortement en dedans, pour se retourner encore en S; à la partie antérieure et interne de

cette dernière strie se remarque une tache allongée qui est d'un gris jaunâtre clair , et

limitée intérieurement par une ligne parallèle; depuis le sommet, et le long du bord

externe , on compte cinq taches en triangle allongé ,
qui sont bordées extérieurement de

cette teinte gris jaunâtre clair; la troisième strie ou marginale est entière et bien pro-

noncée , elle est bordée de chaque côté d'une strie faiblement brunâtre ; la frange est

large, jaunâtre variée de brunâtre. Les ailes inférieures sont blanches, faiblement lavées

de brunâtre a leur base; un peu plus haut que le milieu de l'aile, se voit une tache à

peu-près carrée et brune, puis le long du bord externe se dessine une large bande bru-

ne, qui inférieurement supporte une tache blanche; la frange est large et blanche. En

dessous, les quatre ailes sont blanches avec chacune, une tache carrée sur leur milieu et

une bande non loin du bord externe, d'un brun foncé; sur cette bande se dessinent plus
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ou moins parfaitement des taches blanches , mais qui sont toutes limitées extérieurement

par un liseré qui les sépare de la frange, et enfin sur le milieu du bord externe l'on

remarque une tache brune sur la frange.

Cette espèce a été prise à Bokhara le 7 avril.

872. Ophiusa flexuosa, N. PI. VI, fig. 5.

AUs anticis flavescenti - griseis , atomis fuscis adspersis , strigis aigris, — sterna in-

terna obliqua, — média infra valde introrsum recurcata
,

fascinai fuscam limitan-

te, illa externe in mcdio profunde furcata , linea submarginali dentata ; posticis

albis , basi introrsum fuscis , fascia magna submarginali nigra.

Enverg. \h — 15 lignes.

Cette espèce ressemble à la précédante par la taille et par la couleur générale, mais

les ailes sont saupoudrées d'atomes bruns , et sur les ailes supérieures , les stries noires

sont autrement disposées: la première strie ou interne n'est que très légèrement ondulée,

et se sépare en deux postérieurement ; la seconde strie ou médiaire ressemble à cette

même strie chez l'espèce précédante, mais sur son bord externe s'appuie une bande brune

bordée de jaunâtre qui , non seulement suit les courbures de cette strie , mais presqu'au

milieu, un peu plus près du bord antérieur, rentre fortement de manière à former un

angle aigu; l'espace entre cette bande et la ligne marginale, qui est dentelée, est d'un

gris jaunâtre sans apparence de taches triangulaires. Les ailes inférieures sont également

blanches et non seulement la base est brunâtre mais tout le côté interne; puis sur le

disque , l'on ne voit qu'un trait un peu courbé en dedans ; la bande brune marginale est

plus large que celle de l'espèce précédante, et au contraire la tache blanche inférieure,

qui s'y trouve appuyée , n'est plus qu'un trait entamant cette bande. En dessous, le corps

et les ailes sont d'un beau blanc; les premières ailes ont leur côté externe largement bor-

dé de brun clair avec le sommet de teinte plus foncée ; puis , un peu plus en dedans

et tout près du bord antérieur . se trouve un gros point carré d'un noir profond
,

qui

est séparé de l'angle du sommet par une tache blanche arrondie ; enfin , à partir de ce

point carré , se voit une bande étroite d'un brun foncé, qui s'appuie sur la bande margina-

le et remonte en suite en forme de V jusqu'au milieu de l'aile
,

près du bord antérieur;

les secondes ailes ont leur bande brune marginale plus oblique , plus foncée à son côté

interne, où l'on voit un gros point noir qui s'étend sur la frange, la quelle est blanche

sur tout le reste de son étendue; enfin, sur le disque l'on ne remarque plus qu'un très

petit point brun et triangulaire.

Cette espèce a été trouvée à Bokhara.

873. Ophiusa punctata, N. PI. VI, fig. V.

AUs anticis griseo - fuscis , basi obscurioribits , strigis nigris denticulatis , linea sub-
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marginal! oblique sinuata flavicante ,
punclis lineolatis octo ad marginem externam dispo-

sais ; posticis albis , macula magna submarginali nigra.

Enverg. Ik lignes.

Elle est un peu plus petite que la précédante , et les ailes supérieures sont de tein-

te un peu plus brunâtre surtout à leur base , où la strie interne est dentelée et peu mar-

quée; la seconde strie placée sur le milieu de l'aile part du bord antérieur, se dirige un

peu extérieurement, puis rentre en dedans en faisant deux légères inflexions, cette ligne

bien marquée est noire, ainsi que quelques points placés près du bord antérieur entre

ces deux stries ; de langle du sommet part une ligne jaunâtre qui fait trois inflexions,

et arrive obliquement jusqu'au bord postérieur , le côté interne de cette ligne est nuancé

de brunâtre qui s'éclaircit un peu jusqu'à la seconde strie , et cet espace ne présente au-

cun autre dessin: enfla, au milieu de la ligne marginale on compte huit petits traits

noirs alignés le long du bord externe, et la frange de ces ailes est brune. Les ailes

inférieures sont blanches, sans taches ni traits sur le disque, ne présentant à leur partie

postérieure qu'une grande tache noire, qui se prolonge un peu latéralement sans attein-

dre les bords antérieur et interne , la frange est entière et d'un beau blanc soyeux lui-

sant ; les supérieures offrent le long de leur bord externe des traits bruns placés jusque

sur la frange qui est d'un brun clair ; sur les ailes inférieures reparait le point noir du

dessus
,
qui est plus petit

,
plus arrondi , et au sommet ou angle externe , l'on voit unfr

bande brunâtre qui n'arrive pas jusqu'au point noir; la frange est comme en dessus,

entière et dun beau blanc.

Prise à Bokhara.

87'*. Toxoeampa lusoi'ia . Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France , T. V, p. 5 30,

PI. 56, fig. 1 — Eversm. (Ophiusa) , Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 3'i0, N I.

Près d Orenbourg.

875. Agropliila sulpliurea , Hubn. (Erastria, Ochs.) God. hist. nat. des Lépid. de

France, T. VII, J, p. 376, fig. 3. PI. CXXIII, fig. 3. — Eversm. (Erastria)

Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 332, N !..

Pays des Bâchkires.

876. Euclidia triquetra, Fabr. Ochs. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. V,

p. dk, PI. LU, fig. 1. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 352. N 2.

Pays des Bâchkires.

877. Acontia luctuosa , W. V. Ochs. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VII,

1, p. 350, PI. CXXI, fig. 3. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 331,

N 3.

Bachkirie.

878. Erastria atratula , Hubn. God. hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. III,

p. 563, PI. XLVII, fig. 8. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 33V, fig. 5.

Turcomanie.
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879. Pyrausta punicealis , W. V. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VIII,

2, p. 222, PL GCXXIV, fig. 6. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. V70,

N 5.

Pays des Bachkires.

880. Pyralis fimbrialis , W. V. Ilubn. God. (Asopia) hist. nat. des Lépid. de Fran-

ce , T. VIII, 2, p. 201, PL CCXX1II, fig. 5.— Eversm. Faun. Lepid. Volgo-

Ural. p. 466, N 5.

Pays des Bachkires.

881. Pyralis regalis, W. V. Duponch. Catalog. méthod. des Lépid. d
J

Eur. p. 200.

— Eversm. (Jsopia) Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 466, N h.

Turcomanie.

882. Scopula sticticalis , Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VIII, 2,

p. 90, PL CCXV, fig. 5. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 454, N 6.

Steppes des Kirghises.

883. Rïvula sericealis , W. V. Ilubn. God. hist. nat, des Lépid. de Erance , T. VIII,

2, p. 145, PL CCXIX , fig. 4 — 5. — Eversm. (Botys sericalis) , Faun. Lepid.

de Volgo-Ural. p. 462, N 21.

Bachkirie.

884. Botys silacealis , Ilubn. God. hist. nat. des Lépid. de France , T. VIII , 2

,

p. 121, PL CCW1I, fig. 4. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 455, N 1.

Steppes des Kirghises.

885. Botys uiiinalis, Ilubn God. hist. nat. des Lépid. de France , T. VIII, 2, p. 155,

PL CCXX, fig. 4.

Bokhara.

886. Cledeofoia connectai!? , Ilubn. Treits. Duponch. Catal. meth. des Lépid. d'Eur

p. 210. — Eversm. {Pyralis) Faun. Lepid Volgo-Ural. p. 451. N 4.

Steppes des Kirghises.

887. Herminia tarsiplumalis, Ilubn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VIII,

2, p. 31, PL CCXXI, fig 6. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 447, N 8.

Turcomanie.

888. Hypena rostralis, Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France , T. VIII, 2, p. 46,

PL CCX1I , 5 — 6. - Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 449, N 3.

Sibérie.
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PHALÉNIDES.
889. Ennomos illustraria, Hubn. Geometr. p. 7 , fig. 35. — God. hist. nat. des

Lépid. de France, T. VII, 2, p. 159. PI. CXLV, fig. 2. - Eversm. Faun.

Lepid. Volgo-Ural. p. 363, N 21.

Nos exemplaires diffèrent un peu des dessins citées plus haut, savoir: de celui de

Hubner , en ce qu'en dessus les secondes ailes offrent une seconde ligne brune avant le

point postérieur , et de celui de Godart en ce que la lunule du dessous de ces mêmes

ailes est parfaitement ronde.

Pays des Bachkires.

890. Eiiiioinos errasaria , Hubn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VII, 2,

p. 147. PI. CXLIII, fig. 3. - Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 363, IN 22.

Sibérie.

891. Angerona prunaria, Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VII, 2,

p. 181, PI. CXLVI1 , fig. 1 — 2. — Eversm. (Ennomos) Faun. Lepid. Volgo-

Ural. p. 361. N 17.

Far. corylaria.

Sibérie.

892. Philobia notatoria , W. V. God. hist, nat. des Lépid. de France, T. VII, 2,

p. 200, PI. CXLIX, fig. 2. — Eversm. (Ennomos) Faun. Lepid. Volgo-Ural.

p. 357, N k.

Pays des Dachkires.

893. Clilopoclipoma buplevraria , W. V. God. (Hemithea) hist, nat. des Lépid. de

de France , T. VII, 2, p. 236, PI. GLI, fig. 5. — Eversm. (Geometr.) Faun.

Lepid. Volgo-Ural. p. 368, N 7.

Bachkirie.

89k. Chlopochroma veriiarïa, W. V. God. (Hemithea) hist, nat, des Lépid. de

France, T. VII, 2, p. 2'i8, PI. CLII, fig. 1. — Eversm. (Geometr.) Faun.

Lepid. Volgo-Ural. p. 366, N 2.

Pays des Bachkires.

895. Phorodesma smaragdaria , Fabr. God. (Hemithea) hist, nat, des Lépid. de

France, T. VII, 2, p. 251, PI. CLII, fig. 5. — Eversm. (Geometr.) Faun.

Lepid. Volgo-Ural. p. 269, N 10.

Sibérie.

896. Gteoinetra papillionaria , Linn. God. hist, nat. des Lépid. de France , T. VII,

2, p. 261. PI. CLI, fig. 1. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 366, N 1.

Pays des Bachkires.
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897. Uoai'inia repandaria, W. V. God. hist. nat. des Lèpid. de France, T. VII,

:!, p. 342, PI. CLVIII, fig. 1. — Evcrsm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 381,

N 8.

Pays des Bachkires.

898. Hibernia rupïcapraria . W. V. God. hist. nat. des Lépid. de France , T. VII,

2, p. 314, PI. CLVI, fig. 7.

Turcomanie.

899. Liçia ciliaria, N. (Fidonia, Treitsch.). PI. VI, fig. 11.

Alis anticis flavcscrnli - ariseo - pruinosis , nervis striga média obliqua dentata , serieque

punctorum externa fuscis ; posticis albido - sericeis , linea posteriori interrupta ob-

solète fusca.

Enverg. 17 lignes.

Cette espèce a beaucoup de ressemblance avec la L. Jourdanaria Treitsch. God. loc.

cil. p. M»4 , PI. CLX1X, lig. 6, mais les ailes supérieures sont plus triangulaires; elles

sont d'un jaunâtre saupoudré de brun grisâtre, avec les nervures brunes, ainsi qu'une

strie fortement dentelée, très oblique, qui passe par le disque; de l'angle du sommet

part une bande oblique brunâtre et le long du bord externe se dessine une ligne de pe-

tits points de teinte brunâtre; la frange est d'un blanc jaunâtre avec une ou deux lignes

faiblement brunâtres. Les ailes inférieures sont d'un blanc soyeux et comme poilues, leur

frange est très longue surtout au bord interne; vers le bord postérieur et interne on re-

marque quelques atomes brunâtres, ce premier bord offre de plus une ligne interrompue

très peu marquée. En dessous, les premières ailes sont d'un blanc très faiblement sau-

poudrées de grisâtre, la ligne externe de points est moins prononcée, et les deux peti-

tes lignes brunes sont placées sur la frange et éloignées des points; les secondes ailes

ne diffèrent du dessus que par l'absence des atomes brunâtres. Le corselet est de la

couleur des ailes supérieures. Le corps est brun avec le point de réunion des articles de

l'abdomen blanchâtres.

D'après un individu femelle, pris à Bokhara au mois de février.

900. Ligia similiaria, N. (Fidonia, Treitsch.)'. PI. VI, fig. 12.

Alis anticis fiavescenti - griseo - adspersis , nervis obsolète fuscis, linea margîhali fusca;

posticis albis , atomis infuscalis conspersis, disco stigmate lineaque marginali fuscis,

albo-ciliatis.

Enverg. 1 5 lignes.

Elle est un peu plus petite que la précédante avec la quelle elle ressemble beaucoup,

mais la forme des ailes l'en distingue surtout. Les ailes supérieures sont plus étroites,

plus arrondies au sommet ce qui leur donne une forme plus oblongue ; elles sont de teinte

plus grisâtre , et les nervures sont ça et là brunâtres
,

(ce qui du reste dépend peut-être

du mauvais état de conservation) la ligne marginale du bord externe est bien un peu en-



Zoologie. Insectes recueillis par M. Lehmann. 297

trecoupée par quelques traits de teinte plus claire , et ne forme pas des points comme

chez l'espèce précédante. Les inférieures sont blanches , recouvertes d'atomes brunâtres

peu serrés , et offrent sur leur disque une légère tache brune ; la ligne marginale du

bord externe est d'un brun vif et la frange d'un beau blanc. En dessous, les ailes sont

blanches mais saupoudrées de brunâtre surtout au sommet des supérieures ; sur le disque

des quatre ailes se voit un point ou groupe d'atomes bruns ; la ligne submarginale est

bien prononcée d'un beau brun , et ca et là elle est interrompue au bord interne des

ailes.

D'après un individu femelle pris à Bokhara.

901. Fidoiiia plumaria , W. V. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VII, 2,

p. WSU, PI. CLXIX, fig. 3.— Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 301, N 16.

Turcomanie.

902. Fldonia xebraria, Duponch. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VII, 2,

p. V28, PI. CLXVl, Ni. — Cebrariu, îiubn. Geometr. PI. 2% , fig. 129.

Var. /j Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 385, N 1.

Turcomanie.

903. Clfogeae illibaria . Treitsch. God. hist. nat. des Lépid. de France , T. VIII , 2,

p. 142. PI. CL XXX, fig. h. — UUbata, W. V.

Turcomanie.

90k. Pt'llonîa vibïcaria , Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VIII, 1,

p. 13 V, PI. CLXXIX, fig. G— 7. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 438,

N 6.

Turcomanie.

905. Aspilatos yâîiaria . W. V. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VIII, 1,

p. 11*, PI. CLWVIII, fig. 2 — 3.— Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 371,

N 4.

Turcomanie.

906. Aspïlates purpuraria , Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VIII, 1,

p. 125, PI. CLXXIX, fig. 1 - 2.— Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 370,

W 1.

Pays des Dachkires.

907. Aspilates adspersaria , Esp. God. hist. nat. îles Lépid. de France, T. VIII, 1,

p. 118, PI. CLXXVIII, fig. 6. — Eversm. (Eniiomos) Faun. Lepid. Volgo-Ural.

p. 356. N 2.

Turcomanie.

908. Streiiia clathrarïa , Boisd. — clathrata, Linn. God. hist. nat. des Lépid. de

France, T. VIII, 1, p. 520, PI. CCVII , fig. 1. — Eversm. {fidonia) Faun.

Lepid. Volgo-Ural. p. 389, N 12.

Spaskoïe.

Mémoires Se. naturelles. VI. *}Q
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909. Phasiane lïneolata , W. V. Treitsch. God. hist, nat. des Lépid. de France,

Suppl. IV, p. 377. PI. IAXX, fig. 7. — Eversm. (Àspilates) Faun. Lepid.

Volgo-Ural. p. 37V, N 13.

Turcomanie.

910. Eubolia mocniaria , W. V. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VIII, 1,

p. 164, PL CLXXXII , fig-. 6. — Eversm. (Cidaria) Faun. Lepid. Volgo-Ural.

p. V22, N IV.

Turcomanie.

911. Eubolia peribolaria , Eïubn. Duponch. God. hist. nat. des Lépid. ;de France,

T. VIII, 1, p. 169, PI. CLXXXII, fig. 3. peribolata , Hubn. Geometr. PL 92,

fig. V71.

Pays des Bachkires.

912. Eusebia bipunctaria , W. V. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VIII,

1, p. 186, PL CLXXXII, fig. 5. — Eversm. (Larenlia) Faun. Lepid. Volgo-

Ural. p. VIO, N 7. — bîpunctata Hubn.

Pays des Bachkires.

913. Cidaria ehciiopodiaria , Duponch. Catal. mèth. des Lépid. d'Eur. p. 251 , Cheno-

podata, Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VIII, I, p. 301.

PL CXCII, fig. 1. — Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. V22, N 13.

Pays des Bachkires.

91V. Cidaria fulvaria, Duponch. Catal. méth. des Lépid. d'Eur. p. 252. fulvata, W. V.

Hubn. Geometr. PL 57. fig. 397. — God. hist. nat. des Lépid. de France

,

T. VIII, 1, p. 313, PL CXCII, fig. 5.

Turcomanie.

915. Cidaria sagittaria , Duponch. Catal. méth. d es Lépid. d'Eur. p. 252. comitata, Hubn.

Geometr. PI. 60, fig. 310, sagiltala Fabr. God. hist. nat. des Lépid. de France,

T. VIII, 1, p. 315, PL CXCIH, fig. 5. — Eversm. Faun. Lepid, Volgo-Ural.

p. V23, N 16.

Pays des Bachkires.

916. Euiikliecia pimpiiiollaria . Duponch. Catal. méth. des Lépid. d'Eur. p. 260, pim-

pinellata , Hubn. God. hist. nat. des Lepid. de France , T. VIII, 1, p. V65,

PI. CCIII, fig. 5.

Pays des Bachkires.

917. Melanippe trlstaria, Duponch. Catal. méth. des Lépid. d'Eur. p. 265, tristata, Linn.

God. hist. nat, des Lepid. de France, T. VIII, 1
, p. 291 , PL CLX , fig. 5.

— Eversm. (Cidaria) Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. V29, iX 30.

Pays des Bacbkires.
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918. Venilia macularia, Linn. Ilubn. Duponch. Gâtai, tnéth. desLépid. d'Eur. p. 267.

maculata, Fabr. God. hist. nat. des Lépid. de France, ï. VIII, 1, p. 233,

PI. CLXXXIIL fig. 5 — 6. Eversm. (Zerene) Faim. Lepid. Volgo-Ural. p. V32, N 7.

Bachkirie.

919. Dositliea ornataria, Esp. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VIII, 1,

p. V5, PI. GLXXIII, fig. 1. — ornata, W. V, Eversm. \ldaea) Faim. Lepid.

Volgo-Ural. p. «I, N IV.

Turcomanie.

920. Hclias prasinana , Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. IX, p. 35,

PI. CGXXXVII, fig. 2 — 3.

Bachkirie.

T I N É 1 D E S.

921. Yponomenta Straincnti'lla , Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 566, N 7.

- Chalibe. Duponch. Gâtai, méth. des Lépid. d'Europ. p. 329.

Pays des Bachkires.

922. Haemylis albidt lia , Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 570, N 9. — Duponch.

Gâtai, p. 335.

Steppes des Kirghises.

ORTHOPTÈRES.
923. Forfienla bïgnttata, Latr. (Fabr. ex parteJ. Fisch. Entom. de la Russie T. IV,

p. 40* PI. L fig. 1.

Turcomanie.

92V. Hetetoganiïa aegyptiaca, Burm. Handb. der Entom. T. II, p. V89. — Fisch.

Entom. de la Russie, T. IV, p. 73. PI. I, fig. 2 — 3 et PI. XXIV, fig. 10.

Khanat de Bokhara.

925. Mantis rt>li§iosa, Linn. Fisch. Entom. de la Russie, T. IV, p. 100, PL II,

fig. 1 - 2.

Commune aux environs d'Orenbourg.

926. Mantis striata, Fabr. Entom. Syst, II, p. 70, IN 30.

Patrie ? —
927. Mantis brachyptera , Pall. — Fisch. Entom. delà Russie, T. IV, p. 103. PI. II,

fig. 5.

Environs. d'Orenbourg.

928. Mantis decolor , Charpent. Fisch. Entom. de la Russie T. IV, p. 10V. PI. II,

Samarkande.

fig. 6.
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929. Maiitis oratoria . Linn. Serville
,

(suites à Buffon) p. 195, N 27.

Samarkande.

930. Gryllus campestpis , Linn. Oliv. — Fisch. Entom. de la Russie, T. IV. p. 127.

PL XXIV, fig. 4 - 5.

Samarkande.

931. Gryllus sylvestpis - Fabr. — Fisch. Entom. de la Russie T. IV, p. 131.

Novaïa Alexandrovskaïa.

932. Deetieus albifrons, Fabr. — Fisch. Entom. de la Russie, T. IV, p. 154-,

PI WMII, fig. 2.

Patria
?'

933. Saga vittata, Fisch. Entom. de la Russie, T. IV, p. 184-, PL VI.

Près d'Orenbourg.

934. Oneonotus ISosehakii , Fisch. Entom. de la Russie, T. IV, p. 208, PI. XXXI,

fig. 6.

Steppes des Rirghises.

935. ©ncoiiotus Eversmamii , Fisch. Entom. de la Russie, T. IV. p. 205, PL XXXI,

fig 8.

Gouvernement d'Orenbourg.

936. Troxallis nasuta, Fabr. (Truxalis, auct )
— Fisch. Entom. de la Russie,

T. IV, p. 230, PL X, fig. 1 — 2.

Samarkande.

937. Calliptaimis italiens, Serv. Charp. — Fisch. Entom. de la Russie , T. IV, p. 237,

PI XIII, Gg. 3.

Bachkirie.

938. Thriiiehus caiiipaiiulatiis, Fisch. Entom. de la Russie, T. IV, p. 257, PL XI,

fig. 1.

Novaïa Alexandrovskaïa.

939. Pypgodera annata, Fisch. Entom. de la Russie, T. IV, p. 273, PL XXI,

fig. 1-2.
Novaïa Alexandrovskaïa.

9^0. Oedipoda nigpo.fasciata , Degeer. (Acridium) Fisch. Entom. de la Russie,

T. IV, p. 27(1, PL XIV, fig. h.

Steppes des Kirghises.

84-1. Oedipoda tubereulata , Fabr. ( Gryllus) Burm. — Fisch. Entom. de la Russie,

T. IV, p. 280 , PL XIV , fig. 3 , et PL XXIII , fig. 7.

Steppes des Kirghises.

942. Oedipoda stridula , Linn. (Gryllus) Serv. Burm. — Fisch. Entom. de la Russie
,

T. IV, p. 283, PL XIII, fig. 1, et PL XXI, fig. 5.

Bachkirie.
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943. Oedipoda migratoria , Linn. (Locusta) — Serv. Burm. — Fisch. Entom. de la

Russie, T. IV, p. 292. PI. XIII, fig. 1.

Bachkirie.

944. Oedipoda vastator, Stev. — Fisch. Entom. de la Russie, T. IV, p. 312.

PI. XIV, fig. 1.

Bachkirie.

94-5. Arcyptera eotliurnaia , Serv. — Fisch. Entom. de la Russie, T. IV, p. 333,

PI. XXII , fig. 1 - 2.

Patria ?

HÉMIPTÈRES.
946. Corixa strïata, Linn. (NotoneclaJ Burmeister , Handh. der Entomol. Band. II ,

1-te Abth. p. 187.

Orenbourg.

947. Hepa cinerea , Linn. Burin. Ilandb. der Entom. Band. II, 1-te Abth., p. 196.

Pays des Kirghises.

948. Pyrrhocoris apterus , Linn. (Cimcx) Burm. Ilandb. der Entom. B. II, 1-te

Abth., p. 286, N 12. — Kolenat. IMeletemata Entom. fasc. II, p. 69, N 32.

Orenbourg.

94-9. Pachymerus Eel«ii, Panz. (Lygeus) Burm. Ilandb. der Entom. B. II, 1-te Abth.

p. 297, N 10 — carbonarius, Rossi.— Kolen. Melet. Entom. fasc. II,

p. 77, N 43.

Samarkande.

950. Lygaeus emiesivïs , Linn. Burm. Ilandb. der Entom. B. II, 1-te Abth. p. 298,

N 3. — Kolen. Melet. Entom. fasc. II, p. 74, N 38.

Pays des Bachkires.

951. Iiigaeus familiaris , Boss. Burm. Ilandb. der Entom. B. II, 1-te Abth., p. 299,

(note) — kolen. Melet. Entom. fasc. II , p. 71 , N 34.

Samarkande.

952. Sypomastes margiiiatus, Linn. (cimex) Burm. Ilandb. der Entom. B. II, 1-te

Abth. p. 315, N 4. — Gonoccrus margiiiatus, Kolen. Melet. Entom. fasc. II,

p. 34, N 11.

Orenbourg.

953. Cinex rufïpcs, Linn. Burm. Ilandb. der Entom. B. II, 1-te Abth. p. 366, N 7.

— Tropicoris rufipes , Ilahn.

Novaïa Alexandrovskaïa.

954. Cimex pïctus, Fabr. Burm. Ilandb. der Entom. B. H, 1-te Abth. p. 368, (note).

— Eurydema pictum, Kolen. Melet. Entom. fasc. IV, p. 29, N 151.

Turcomanie.



302 • MÉNÉTRIÉS Zoologie.

955. Cimex baccarum , Linn. Dtirm. Handb. der Entom. B. II, i-te Abth., p. 369,

N 13. — Carpocoris baccarum, Rolea. Melet. Entom. fasc. IV, p. 53, N 181.

Orenbourg.

956. Cimex Eryngii, Gcrm. (Pentatoma) Burm. Handb. der Entom. B. II, 1-te Abth.

p. 370, (note). — Carpocoris Eryngii, Kolen. Melet. Entom. fasc. IV, p. kT,

N 171. — Var. /?, Kolen.

Novaïa Alexandrovskaïa.

957. Cydnus morîo , Linn. (Cùnex) Burm. Handb. der Entom. B. II, 1-te Abth.

p. 375, N 6. — Kolen. Melet. Entom. fasc. IV, p. 67, N 196.

Orenbourg.

958.
^

Rapliigaster Germarii , Kolen. Melet. Entom. fasc. IV, p. 56, N 18V.

Samarkandc.

959. Asopus coertileus, Linn. (Cimex) — Burin. Handb. der Entom. B. II , 1-te

Abth. p. 378, N 1. — Kolen. Melet. Entom. fasc. IV, p. 37, N 162.

Pays des Kirghises.

960. Odontoscelis fuliginosa, Linn. (Cimex) Burm. Handb. per Enton. B. II, 1-te

Abth. p. 385. IN 3. — Kolen. Melet, Entom. fasc. IV, p. 5, N 122.

Samarkandc.

961. Trigonosoma lincata, Linn. fCinexJ niyro-lineata , Burm. Handb. der Entom.

B. II, 1-te Abth. p. 388, N 2. — Graphosoma , Lap. — Kolen. Melet. Entom.

fasc. IV, p. 16, N 136.

Pays des Kirghises.

962. i
Trigonosoma Desf'ontainii , Fabr. Burm. Handb. der Entom. B. II, 1-te, Abth.

p. 389, (note) Cimex , Coquebert Illustrât, p. 39 Tab. X, fig. 5.

Samarkandc.

NEVROPTERES.
963. Agriou irina, Brullé Expéd. de Morée. p. 105, 81, PI. XXXII, fig. 7.

Bokhara.

96V. Agriou festiva, Brullé, Expéd. de Morée. p. 103, 79. PI. XXXII, fig. 5 - 6.
\

Bokhara.

965. Ubellula quadrimaculata . Linn Selys-Longch. Monogr. des Libell. p. 32,

N 1.

Près d'Orenbourg.

966. Libellula paedemontana , Allioni, Selys-Longch. Monogr. des Libell. p. kk, N 8.

Gouvernement d'Orenbourg.

967. Phryganea fulvipes, Burm. Handb. der Enton. B. H, 2-te Abth. p. 934, N k.

Turcomanie.
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968. Ephemera lutca, Linn. Burm. Ilandb. (1er Entom. D. II, 2-te Abth. p. 804-,

N2. — Polamanthus Pictet, Nevropt. Ephém.p.205, N 2. PI. XXV, fig. 2— 3.

Orenbourg.

969. Panorpa coinniimis * Linn. Burm. Ilandb. der Entom. B. II, 2-te Abth. p. 957.

N 3.

Steppes des Kirghises.

970. Clirysopa perla , Linn. (Hemerobius auct.) Burm. Haudb. der Entom. B. II, 2-te

Abth. p. 980, N k.

Commune partout jusqu'en Bokharie.

971. Clirysopa retleulafa, Leach. — Burm. Ilandb. der Entom. B. II, 2-te Abth.

p. 980, N 8, Hemerobius chrysops , Linn.

Turcomanie.

972. Chrysopa alba . Linn. (hemerobius Burm. Ilandb. der Entom. B. II, 2-te Abth. p. 981,

N 13.

Turcomanie.

973. Myrmeeoleoii lineatus, Fabr. Boeb. (Myrmecoleon) Burm. Ilandb. der Entom.

B. I, 2-te Abth. p. 993, Ni. — Fisch. Entom. de la Russie, I, p. W, N 5,

PI. Nevr. 1, fig. 5.

Novaïa Alexandrovskaïa.

974-. Myrmecoleon georgiamis , — Myrmecoleo georgianum , Fisch. Entom. de la

Russie, 1, p. 43. PI. Nerv. 1. fig. 1.

Novaïa Alexandrovskaïa.

975. Ascalaplms iiitermedius, N. PI. VI, fig. 13.

Niger grisescenti - hirlus ; thoracc octo flmo-notato ; alis albo - flavescentibus : antieis ,

excepto basi , hyalinis, immaculatis , tantummodo atomis fuseis in disco ; poslieis ba-

si fuseis, macula fiavieanle ovalem ad apicem posita
, fusco circumdata; pecloris

lateribus tibiisque flavis.

Cette belle espèce parait
,

par ses couleurs , intermédiare entre VA. italicus , Fabr.

et VA. oculatus , Brullé ,
(Expédit, de Morée

, p. 276 , N 558 , Tab. XXXII
, %. 2. —

Notre espèce , est assez commune à Lenkoran , d'où je l'ai rapportée , et depuis je l'ai

reçue de hongrie sous le nom de A. laelus, Watlt.) ayant sous les yeux plusieurs exem-

plaires parfaitement semblables entreux, il m'a été facile de constater les caractères sui-

vants: chez notre espèce le thorax présente huit points jaunes bien distincts, outre le bord

antérieur qui est également de la même couleur, les points sont ainsi disposés; en avant

sont deux points placés assez proches Fun de l'autre, puis sur le milieu on compte qua-

tre points alignés avec un autre point qui se trouve sur la base de l'aile supérieure, enfin

près du bord postérieur sont deux autres points rapprochés. Les pattes différent peu de celles

de l'A. ocultus , elles sont jaunes , avec la base des cuisses et les tarses noirs. Les ailes
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supérieures ont leur tiers, depuis la base , d'un blanc jaunâtre mat, le reste de l'aile est

transparent; sur le disque, au lieu de la tache noire de VA. oculatus , il n'y a qu'un pe-

tit troupe de points bruns et pour ce qui est de la seconde tache , de l'espèce de Mr.

Brullé , on ne distingue que le point cjui la termine et qui est placé sur la côte du som-

met de l'aile; les ailes inférieures ne diffèrent de celles de l'A. oculatus, que pareeque

la couleur générale n'est pas jaune mais d'un blanc faiblement teinté de jaunâtre. Le

corps est noir couvert de poils assez serrés de teinte brune en dessus , et grisâtre sous

le ventre.

D'après quatre exemplaires pris le 7 juin , dans le pays des Bachkires.

HYMÉNOPTÈRES.

976. l'espa orïeiitalïs, Linn. Lepeletier de St. Fargeau, (Suites à BufTon) T. 1,

p. 507, N 5.

Kisil-Koum.

977. Tesps rufa, Linn. St. Fargeau (Suites a Buffon) T. I, p. 517, N 15,— Zetterst.

Insect. Lapon, p. '+5\, N k.

Bachkirie.

978. Eueera chrysura , Erichson.

E. niqra, capite thorace abdominisque segmento primo cinereo - hirtis , segmento secundo

tertioque basi subtiliter cinereo-tomentosis , quinto seœloque dense fulw-fimbriatis ;

tibiis posicrioribus testaceis
,
falvo-hirlis. (Fem.j

Cette espèce appartient à la Division Tetralonia , Spin. Macrocera , Latr.

Elle est voisine de l'E. crinita, KL; elle est noire avec la tête et le corselet cou-

verts de poils roides , très serrés et gris. L'abdomen est d'un noir luisant : le premier

segment est en avant couvert d'une ponctuation fine et serrée, avec une longue pubescen-

ce semblable à celle du corselet mais moins fournie; le second segment présente à sa

base une bande formée par une pubescence grise , fine et serrée ; le troisième seg-

ment est orné d'une semblable bande , mais qui est plus étroite et au milieu inter-

rompue ; le bord postérieur des cinquième et sixième segmens est garnie de poils

épais d'un jaune rouge.itre. Les pattes postérieures offrent l'extrémité des cuisses et les

jambes d'un jaune rougeatre avec une pubescence de cette même teinte. Les ailes par-

faitement transparentes.

Orenbonrg.

979. Seolîa garrula, Erichs.

S. cinereo - pubescens , nigra, clypeo pro-et metathorace , scutello
,
pedibus abdomineque

filmis , hoc basi fasciolisque duabus aigris ; alis anterioribus antice luteis , ante

apicem fuscis. (Mas.)
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File est de la taille de la Se. pimctata, et s'en rapproche encore davantage par les

nervures de ses ailes , mais sa forme en général est plus svclte , et elle est réguliè-

rement recouverte d'une pubescence d'un gris jaunâtre. Les antennes sont noires. La

tête est également noire, ayant sur le sommet une tache jaune qui arrive jusqu'au front

qui est de cette dernière teinte, ainsi que les bords externe et interne de l'oeil, et les man-

dibules. Le front est recouvert d'une ponctuation très serrée , mais sur le dessus de la

tête ces points sont éparses. Le milieu du mésothorax est noir, mais l'écusson, le pro-et

métathorax sont jaunes: les côtés du corselet sont aussi jaunes, avec une bande oblique,

située au dessus des pattes postérieures. L'abdomen est jaune, avec la moitié antérieure

du premier segment noir, ainsi qu'une bande de cette teinte à la base des second et troisiè-

me segments ; cette bande n'atteint pas les parties latérales des segments. Les pattes

sont jaunes, les hanches sont noires à leur base. Les ailes antérieures sont jaunes jusqu'à

l'extrémité des cellules, puis brunes sur leur bord antérieur, le bord interne est transpa-

rent; les ailes postérieures sont parfaitement transparentes , mais sur leur bord antérieur

elles sont jaunâtres.

Novaïa Àlexandrovskaïa

.

980. Homada dives. Erichson.

N. rufa, colluris margine
,
puncto unie alas, scutello metathoracis maculis duabus, ab-

dominis apice fasciisque tribus (lavis , ànterioribus duabus interruptis. (Fem.).

Cette espèce est du double plus grande et de forme un peu plus allongée que la

N. ruficornis. Elle est d'un rouge jaunâtre, et les pattes n'ont pas de taches. La tête

est couverte de points serrés ; on remarque une tache obscure sur le front , entre les

yeux; sur le bord externe à l'insertion des antennes se trouve une tache formée par des

poils d'un jaune doré. Les antennes sont d'un jaune rougeàtre , avec une protubérance

pointue sur leur milieu Le corselet est couvert de points très serrés , le bord interne

du collier est jaune; sur son milieu le corselet est bordé de noir antérieurement et pos-

térieurement; sur les côtés, avant la naissance des ailes, se remarque une tache jaune.

L'écusson est jaune. Le métathorax est orné de deux grandes taches jaunes oblongues

,

et les bords latéraux sont couverts de poils serrés d'un blanc argenté. Les côtés de la

poitrine sont noirâtres, en avant et en arrière, avec une tache ronde et jaune placée

près des ailes. L'abdomen est couvert de petits points imprimés très serrés; le premier

segment à sa base
, présente une ligne transversale de quatre taches noirâtres ; les second

et troisième segments ont de chaque côté une tache jaune transversale ; le quatrième

segment offre une bande jaune et le cinquième est entièrement de cette dernière teinte;

on ne voit aucune tacbe sur la partie inférieure de l'abdomen. Les pattes sont d'un rouge

uniforme; les jambes postérieures sont couvertes d'une pubescence blanche et serrée. Les

ailes ont leur écaille jaune; elles sont d'une transparence claire avec le bord externe bru-

nâtre.

Novaïa Alexandrovskaïa.

Mémoires Se. naturelles. VI. OU
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981. Megilla tersa, Erichs.

M. nigra , thorace abdominisque segmenta primo pallide luteo-villoso , segmenta secundo

subtiliter albo-tomentoso , reliquis supra subglabris nitidis : libiis posticis fuho-

hirsutis ; f'acie immaculata. (Fem.).

Elle est de la taille de la Megilla retusa , et sa couleur dominante est le noir. Le

bouton des antennes est brun. La partie antérieure de la tète est garnie de poils cou-

chés, courts et blancs, au contraire le dessus de la tête est couvert de longs poils roides

d'un blanc jaunâtre, enfin les parties latérales sont ornées de cils blanchâtres et très ser-

rés. Le corselet est couvert également de poils blancs jaunâtres , assez courts mais très

serrés. Le premier segment de l'abdomen, est poilu de la même manière que le corselet,

quant au second segment il est garni de poils très courts et très fins disposés en lignes

très serrées; les segments suivants sont d'un noir brillant, couverts de points imprimés,

et paraissent glabres, mais à la loupe on remarque des poils noirs très fins et peu serrés;

les deux derniers segments présentent sur les côtés des poils blanchâtres courts mais roi-

des ; en dessous , le milieu du bord postérieur des segments de l'abdomen est frangé de

poils d'un jaune rougeàtre. Les pattes postérieures sont ornées de poils peu allonges,

mais serrés , et d'un jaune rougeàtre ; l'extrémité des jambes antérieures est couverte

de poils de la même teinte. Les ailes sont parfaitement transparentes.

Orenbourg.

98"2. Megilla monaclia, Erichs.

M. nigra , capite thoraeeque albo-liirtis, hoc fascia média nigra, abdominis segmento primo

albo-hirto, 2 — k tmeo-ciliatis; libiis posticis fulvo-hirtis ; facie immaculata. (Fcm.).

Elle est voisine de la Megilla aestivalis. La couleur dominante est le noir; sa tête

est couverte de poils roides assez serrés et blancs ; sur le sommet se trouve intercallée

une rangée de poils noirs. Le thorax est aussi couvert de poils assez courts et serrés,

traversé par une large bande de poils noirs
,
qui va d'une aile à l'autre. L abdomen est

couvert de points imprimés très serrés ; il est peu luisant , et le premier segment est cou-

vert de poils roides, blancs et peu fournis ; les trois segments suivants présentent à leur

boid interne une bande de poils d'un blanc de neige , le même bord du cinquième seg-

ment offre sur son milieu des poils épais noirs et bruns , mais sur les côtés, ils sont

blancs; les segments de la partie inférieure de l'abdomen sont nus, mais ils sont frangés

de poils jaunes sur le milieu , et de blancs sur les côtés. Les pattes postérieures ont à

leur côté externe des poils épais et jaunes ; des poils de cette même teinte se remarquent

à l'extrémité des jambes antérieures; le bord externe des jambes antérieures est garni de

longs poils blancs. Les ailes sont parfaitement transparentes.

Près d Orenbourg.

983. Formica viatica , Fabr. Y ar. iberica , Stev.

Bokhara.
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98i. Formica Herculanea . Linn. St. fargeau (Suites à Buffon) T. I, p. 209, N 11.

Commune jusqu'il Kisil-Koum.

98ô. iWutilla funoraria, Erichs.

M. abdomine petiolata , nigra , pilosa : fronte thoracis dorso abdominisque fascia la la

cînereo-tomentosis. (Fem.).

Cette espèce est de la taille et de la forme de la M. maura , et de la M. arenaria,

auprès des quelles il faut la placer. Elle est d'un noir profond, couverte de longs poils

roides également noirs. Le front, la partie supérieure de la tète et du corselet sont cou-

verts de poils gris, qui forment de plus, une large bande longitudinale sur la partie su-

périeure de l'abdomen
,

qui s'étend même sur tout le troisième segment de celui-ci, mais

l'abdomen ne présente aucune tache, et son premier segment est presque campani forme.

Novaïa Alexandrovskaïa.

986. Polistes ISiifliapt'iisis » Erichs.

P. nigra, fronte, clypeo, prothorace meso-et metathoracis inaculis, femoribus apice tibiis

tarsisque flavis; abdomine fasciis sinuatis seginentique secundi inaculis duabus, citm

fascia conftuentibus flavis : antennis rufis , articulis tribus primis flavis , nigro-

signatis. Fem.).

Cette espèce est très voisine de la P. gallica. Les antennes sont rouges , excepté

leurs trois premiers articles qui sont jaunes, dont le premier présente en dessus une raie

noire , et les deux suivants un point noir. La tête est noire : le front , le dessus de la

tête, et le bord postérieur des yeux sont jaunes, enfin le front est orné de quelques points

noirs peu distincts, situés à la naissance des antennes. Le corselet est noir; le protho-

rax est jaune avec une raie noire située au dessus de la naissance des ailes; le métatho-

rax présente deux petites raies jaunes ; l'écusson est orné de deux grandes taches jaunes;

le postscutellum est ou jaune , ou marqué de deux taches de cette même teinte ; les

côtes de la poitrine sont marqués d'une tache jaune placée sous l'aile , avec d'autres ta-

ches peu visibles au dessus des hanches postérieures. L abdomen est noir en dessus,

ayant chaque segment bordé largement à leur partie inférieure ; le premier segment est

jaune sur les côtés , le second présente de chaque côté une grande tache jaune qui se

continue sur le bord inférieur; en dessous, l'abdomen est jaune, mais le premier segment

et la moitié antérieure du second sont noirs ; les suivants présentent à leur base une

bande noire très étroite. Les pattes sont noires avec l'extrémité des cuisses, les jambes

et les tarses jaunes. Le ailes sont jaunes , transparentes, et brunes à leur angle externe.

Bokhara , au mois de Mars.

987. Polïstes diadema -, Latr. St. fargeau (Suites à Buffon > T. I, p. 528, N 16.

Novaïa Alexandrovskaïa,

988. Meleota puncfata, Fabr. St. fargeau (Suites à Buffon) T. H, p. kk\ , N 1,

Orenbourg.
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989. Meleeta diacaiitha, Pall

Orenbourg.

990. Iflelecta armata , Panz. (Andrena) St. fargeau, (Suites à Buffon), T. Il , p. 444, N 4.

Orenbourg.

991. Psaminophila viatica, Linn. Dablb. Hymenopt. Europ. p. 18, N 12. Âmmophila

hirsuta , Kirby , Sphex hirsuta Scopol. Sphex arenaria, Panz. — St. fargeau,

(Suites à Buffon) T. III, p. 364, N I.

Turcomanie.

992. Pompilus viaticus , Linn. (Sphex.) Fabr. St. fargeau, (Suites à Buffon) — T. III,

p. 431 , N 24. — Dablb. Monogr. Pompil Suec. 4, 4, — Zetterst. Insect.

Lapon, p. 437, N 3.

Pays des Kirgbises.

993. Euchracus fcstiviis . Fabr. Mas., — purpuratus , Fabr. Fem. — Dablb. Monogr.

Cbrvsid. Suce.

Pays des Bachkires , et Khanat. de Bokhara.

994. OpJiion rainidulus, Linn. Grav. Ichneum. III, p. 099, N 139. — Zetterst.

Insect. Lapon, p. 392 , N 3.

Sur le rives du Djan - darïa.

995. Tentliredo albicomis, Fabr. Klug, Blattvespen, Magaz. der Naturf. zu Berlin, VIII,

p. 187, N 128. — St. farg. Monogr. Tenthred. p. 113, N 330. — Hartig, Die

Aderïlug. Deutschl. I, p. 311, N 50.

Pays des Bacbkires.

DIPTÈRES.
996. Bibio liortulaiius . Linn. Meig, Enrop. Zweiflug, Insect. T. I, p. 310, IN 1.

Novaïa Alexandrovskaïa.

997. Tabauus tropicus -, Linn. Meig. Europ. Zweiflug. T. II
, p. 57, INW\. — Zett.

Insect. Lapon, p. 514, N 4.

Novaïa Alexandrovskaïa.

998. Anthrax fenestrata, Fallen. — Meig. Europ. Zweiflug. T. IL p. 169, IN ^3
,

— Zetterst. Insect. Lapon, p. 521 N 4.

Bokhara.

999. Asilus germanicus, Linn. Meigen Europ. Zweiflugl. , T. II, p. 318, IN 18.

Bokhara.

1000. Stratiomys strigata, Fabr. Meig. Europ. Zweiflug. T. III. p. 137, IN 7.

Novaïa Alexandrovskaïa.

1001. Syrplius pyrastri , Linn. Meig. Europ. Zveiflug. T. III, p. 303, N ïk.

Déserts de Kisil-Koum.

1002. Helophilus trivitfatus , Fabr. Meig. Europ. Zweiflug. T. III, p. 373, N 5.

Bokbara.



CWJELQLES CONSIDÉRATIONS RELATIVEMENT À LA DIS-

TRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DES INSECTES RECUEIL-

LI§ PAR FEC M. LEHMANN.

De nos jours 1 Entomologie de plus en plus cultivée , voit son domaine s'enrichir

chaque année de nouvelles découvertes, et croître l'intérêt qu'elle inspire. Les riches col-

lections d'insectes rapportées par les naturalistes modernes ont puissament contribué à

étendre et compléter cette branche de la science ; mais il y a cependant encore des con-

trées peu ou point connues, qui certes doivent renfermer une infinité de choses intéres-

santes, qui attendent la présence de quelque savant pour les faire connaître. Aussi suis-

je heureux de pouvoir offrir aux Entomologistes, les résultats précieux du voyage qu'avait

entrepris feu M. Lehmann dans l'Asie centrale, pays encore peu connu , et qui a fourni à

ce laborieux voyageur une foule d'objets nouveaux et du plus haut intérêt.

A la première inspection de cette récolte
,

je fus frappé de la grande quantité des

espèces et surtout du nombre de celles qui me parurent nouvelles. En scrupuleux exa-

men me donna en effet la conviction qu'aucune des collections recueillies jusque là, dans

les différentes contrées de notre vaste Empire , ne m avaient offert une si riche réunion

d espèces et d'individus.

Le voyage à Bokhara que fit en 1820 M. Pander a fourni d'assez beaux résultats,

il est vrai , mais peu d insectes , dont alors plusieurs furent décrits par M. Fischer de

Waldheim; M. Eversmann a également rapporté quelques insectes de son voyage à Bokha-

ra , examinés par M. Klug et mentionnés dans le voyage de Meyendorff (voyage d'Oren-

bourg à Bokhâra) rédigé par Amédée Jaubert, 1826.

Mais M. Karéline est sans contredit celui à qui l'on doit les plus belles découvertes

entomologiques faites dans la partie orientale de la Russie , où dans l'un de ses voyages

il fût puissament secondé par le D-r. Sablotzky. Quant aux insectes , M. Karéline n'a

guères récolté que des Coléoptères, aussi est-ce de cet ordre dont nous nous occuperons ici.

Sous ce rapport on ne saurait assez louer le zélé de M. Karéline à qui la science est
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redevable de bien belles découvertes pour la plupart signalées ou décrites dans le Bul-

letin et dans les .Mémoires de la société de Moscou. Ce sont surtout MM. le Com-

te de Mannerheim, Faldermarax, le Baron Chaudoir , Zubkof et Fischer qui se sont occu-

pés de nous faire connaître les récoltes de ce naturaliste. — M. Basiner, tout en s'occupant

de Botanique a rapporté quelques insectes de son voyage à Khiva mais je n'y ai rien

trouvé de nouveau ; le Catalogue de ces insectes doit paraître à la suite de la relation

imprimée de son voyage.

M. le Dr. Schrenk a fait de belles découvertes en Entomologie pendant son voyage

dans l'Asie centrale, la plupart des nouvelles espèces ont été décrites , dans le Bulletin de

l'Académie des sciences, et celui de la société des Naturalistes de Moscou, par M. le Dr.

Gebler qui a rédigé un Catalogue complet de cette collection entomologique, le quel doit

être publié à la suite de la partie botanique et géologique dont la rédaction occupe main-

tenant M. le Dr. Schrenk.

J'ai donc pensé que le Catalogue des insectes recueillis par feu M. Lehmann serait

d'autant plus intéressant qu'il servirait de complément à la Faune entomologique de l'Asie

centrale qui se rattache si étroitement à celle de la Russie proprement dite.

Le zélé et l'activité infatigables dont a fail preuve feu M. Lehmann lui assurent

la reconnaissance des entomologistes Russes, et feront vivement regretter ce laborieux

voyageur si tôt enlevé à la science
;
Qui mieux que lui en effet eût été à même de rédi-

ger les précieux matériaux que ses voyages lui ont fournis ? Qui pourra donner les inté-

ressants détails qu'il avait confiés à sa mémoire? Aussi n'est-ce pas sans crainte et sans

hésitation que j'ai entrepris cet important travail qui demanderait une main plus habile

que la mienne, car je dois dire qu'on ne trouve dans les notes de M. Lehmann, que des

indications d'habitat , et ça et là de courtes notices reproduites à l'article de chacun de

ces objets; cependant quelque peu nombreuses que soient ces notices elles sont d'autant

plus importantes pour nous , ayant parcouru des latitudes analogues et des contrées sem-

blables, qu'elles nous fourniront le moyen de confectionner des tableaux comparatifs pour

l'intelligence de la distribution géographique des animaux; il est très probable que notre zélé

vovageur en rappelant ses souvenirs n'aurait pas borné là ses recherches, et qu'il aurait

poussé plus loin ses investigations dans la publication des résultats de son voyage , mais

avec lui nous avons perdu toutes les observations intéressantes que lui aurait fourni sa

mémoire.

Pour l'intelligence de ce qui va suivre il devient indispensable d'offrir ici un extrait du

Journal de l'itinéraire qu'à suivi notre voyageur. La société géographique publie une re-

lation plus détaillée de cet itinéraire que l'on pourra consulter dans le cas où notre ex-

trait paraîtrait insuffisant.

Pendant l'été 1839 M. Lehman, qui fit des excursions dans les environs d'Oivnbourg,

obtint en automne la permission d'accompagner l'expédition militaire dirigée sur Khiva,

et reviut dès le commencement de 18U) à Orenbourg. Ce voyage exécute dans une sai-
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son pou favorable aux recherches d'histoire naturelle parait n'avoir rien présenté d intéres-

sant.

Après avoir passé un mois ou deux à Orenbourg, notre voyageur partit pour visiter

le pays des Bachkires et parvint jusqu'à Slataoust , d
J
où il revint à Orenbourg vers le

mois de Septembre de la même année. Il quitta presqu'aussitôt cette ville pour se ren-

dre par Ouralsk, Indersk, Gourief à Novaïa Alexandrovskaïa
,

puis revint passer le reste

de l'hiver à Orenbourg. Ces deux derniers voyages dans le pays des Bachkires et. en

Turcomanie fuient riches en résultats , ainsi qu'on le verra par le tableau B.

Ce ne fut que le 20 Mai 18V 1 que M. Lehmann entreprit sont intéressant voyage

en Bokhaiïe.

Après avoir passé la Berdianka , il arriva le 2V à Karavan — Ozero , sur la rivière

Ilek qu'il remonta pendant quelques jours , et atteignit le I Juin Bichtamak. Le 8 il gravit

les montagnes Mougodjar , considérées comme un rameau des Ouralsks , le 9 il se repo-

sait sur les rives de la Taldouk. Le 11 il fit halte sur les bords de la rivière Atchi-saï

et le IV il s'en fut camper sur les bords de l'Irghiz
,
qu'on dit être salée; Lehmann ne

mentionne par ce fait , mais il dit que tout le terrain de cette contrée est impreignée

de sel. — Le 20 il arrive au lac Kara - Kouni , et le 22 il était de nouveau sur l'Irghiz,

cette rivière étant très sinueuse. Enfin le 26 il atteignit les déserts sablonneux de Kara-

Koum , et fut camper près du puits d'Ousouliss. Le 30 il parvint jusqu'au puits Alti-

goudouk , distant de cinq verstes du lac Aral.
1 Le 2 Juillet , il campa sur les bords du

lac Aïghyrak , et le 6 il arriva à Maïlibache , non loin de la rivière Sir-Darïa
,

qu'il

traversa le 15 ainsi que le Kouvan-Darïa. Là commencent déjà ces immenses déserts

sablonneux si souvent cités dans cet ouvrage sous le nom de Kisil-Koum. Le 17 il se

dirigea vers le sud, et le 19 il atteignit la rivière Jan-Darïa qui se jette dans le Lac

Aral. Ce fut dans les déserts et non loin du lleuve Jan-Î>arïa que notre voyageur fit la

plus belle découverte entomologique
, je veux parler de V Harpactes Lehmanni , N. qui

courait assez vite par terre et paraissait fort occupé à rassembler les semences de la Fe-

rula persica, pour les emmagasiner dans des cavités souterraines ses demeures; malheu-

reusement il n'est pas dit dans quel but ce grand Carabique se donnait tant de peine :

c'est aussi dans ces intéressants parrages que vivent la Capnodis excisa , N. et le beau

papillon Ismene helios. Après avoir parcouru ces déserts , si singuliers sous plus d'un

rapport , il arriva le 23 à une petite chaîne de montagnes rocailleuses peu élevées où l'on

s'arrêta aux sources de Bakali ; un fait intéressant, c'est que les montagnes de Bakali-Tau

sont de granité. Le 25 il se dirigea vers les sources de l'Ilder-Ata, et le 30 il se repo-

sait près du puits Djaous-Alisaï et puis il alla visiter les sources de Karagathà. Le k Août

il passa la nuit à Vafkan, petite ville à cinq verstes de Bokhara où il arriva le lendemain.

Après avoir passe quelques jours dans cette capitale il entreprit son voyage à Sa-

markande distant environ de 240 verstes ; il passa par les villes d'Ak — Mourande . de

Bousman , de Melik , de Karminé , de Siaiidine , de Kattie , de Kourgan , ainsi que la
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redoute de Saeravat , après quoi il arriva à Samârkande. C'est surtout de Bokhara jusqu'à

Samarkande qu'il fil la plus riche partie de sa récolte. Le 17 Septembre, il quitta Sa-

mârkande et longea la vallée qu'elle occupe , en passant par Pendjï-Kande, et par les

redoutes Sarvadi-fon , et attaignit alors les montagnes de Kara-Tau; cette excursion le

recula de 180 verstes de Samarkande, et ce ne fut que vers le milieu de Novembre qu'il

s'achemina vers Bokhara où il passa l'hiver.

Dans les derniers jours d'Avril 18^2, il quitta Bokhara, traversa de nouveau les dé-

serts sablonneux de Kisil-Koum, et se dirigea vers Orcnbourg , en suivant à peu-près la

même route que précédemment , si ce n'est qu'il ne s'arrêta point dans les mêmes lieux.

La saison étant des plus propices il eût à se louer de sa récolte. — Le 1 1 Mai il vint à

Maïlibache, de là il arrive àOurkatche, contrée qu'il n'avait pas encore visitée et qui of-

fre des collines de sables mouvans ; enfin il apperçut llrghiz. Là se termine son Journal,

il ne mentionne plus que kansk et Berdianska, sur la ligne militaire d'Orenbourg.

A juger d'après le nombre des espèces , et surtout d'après celui des individus, il

faut croire qne les Coléoptères et les Lépidoptères ont plus particulièrement attiré l'atten-

tion de notre Naturaliste , car il n'est guères admissible que dans ces contrées, les autres

ordres d'insectes ne s'y trouvent que dans une si petite proportion
,

soit en espèces soit

en individus , ainsi qu'on pourait le supposer par l'examen de cette collection ; quoiqu'il

en soit , ces deuv ordres d'insectes offrant le plus grand nombre de représentants
, seront

aussi ceux qui nous occuperont le plus particulièrement. ,

V la première inspection des Coléoptères de ce voyage , on est d'abord frappe du

grand nombre de Carabiques et de Mélasomes qui, en espèces ainsi qu'en individus, sur-

passent de beaucoup celles des autres familles , même si l'on a égard au nombre total

que présentent ces deux familles dans la Faune russe; car se sont effectivement celles qui

offrent le plus de représentants en Russie , surtout dans la partie orientale de ce vaste

Empire.

Afin de mieux faire ressortir les rapports qui existent entre les espèces de cette col-

lection et celles déjà connues de l'Europe , nous établirons trois rubriques différentes

d'observations.

I. Nous signalerons le chiffre des nouvelles espèces de cette collection pour le com-

parer avec celui des espèces déjà connues , et cela famille par famille

IL Nous comparerons le nombre des espèces de ce vovage qui sont propres à la

Uussie , avec celui des espèces qui se trouvent collectivement dans d'autres parties de

l'Europe.

Fil. Enfin nous scruterons avec soin la répartition des espèces anciennes et nouvelles

dans les différentes contrées parcourues par feu Lehmann.
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Tableau. A..

NOMS DES FAMILLES.



3U M Ê N É T R 1 È S Zm lot>le.

Tableau B.

NOMS DES FAMILLES.
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Suite

du Tabl. B.
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I. Si Ion compare le chiffre des nouvelles espèces avec celui des espèces déjà dé-

crites, on arrive aux considérations suivantes:

Toute la collection des insectes récoltés par Lehman, se compose de 707 espèces de

Coléoptères dont 107 sont entièrement nouvelles, ainsi environ le septième; continuons

cette comparaison dans les différentes familles en suivant la proportion des nouvelles espè-

ces , et en y ajoutant le rapport des individus.

I) Les Mélasomes comptent 95 espèces au total, dont 29 sont nouvelles, ainsi pres-

que le tiers ; c'est aussi la famille qui a présenté le plus grand nombre d'individus.

2j Les Curculionites ne renferment que 73 espèces dont cependant 23 sont nouvel-

les , ce qui forme un peu plus du tiers ; mais à l'exception de deux ou trois espèces ,

le nombre des individus est très restreint.

3) Les Hélopiens offrent 11 espèces dont \ sont nouvelles ainsi à peu-près le tiers,

mais il ne se rencontre que fort peu d'individus.

k) Les Téncbrionites avec leurs 8 espèces en comptent cependant 2 nouvelles , ce

serait le quart.

Les Buprestides ont 16 représentants dont 3 espèces sont nouvelles , voire le cinquiè-

me ; cette famille est assez riche en individus, surtout deux ou trois espèces.

6) Les Carabiques forment la famille la plus nombreuse en espèces puisqu'elle en

compte 185 dons 23 sont nouvelles, ce qui fait le huitième, mais elle est la seconde quant

au nombre de ses individus.

7) Les Clmicornes avec leurs 37 espèces n'en offrent que k nouvelles , ainsi le neu-

vième, et le nombre des individus est très minime.

8) Les Vésicants sont représentés par 27 espèces, dont 3 seulement sont nouvelles;

ainsi le rapport est aussi d'un neuvième , mais le nombre des individus excède un peu

celui de la famille précédente.

9) Les Lamellicornes offrent 70 espèces dont 7 seulement sont nouvelles . ainsi le

dixième
,
mais sous le rapport du nombre des individus cette famille est la troisième.

10) Les Trimèrcs ne comptent que 10 espèces dont une seule est nouvelle, ainsi

le dixième , mais je n'ai trouvé que fort peu d'individus.

II) Les Elulcrides avec leurs 2k- espèces n'en comptent que 2 nouvelles, le dou-

zième , et très peu de doubles.
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12) Les Chrysomélines présentent 51 espèces dont 3 nouvelles seulement, c'est-à-

dire un dix-septième , mais en revanche la plupart des espèces sont assez riches en indi-

vidus.

13) Les Brachéltyres n'ont présenté que 17 espèces, ce nombre est bien faible et

loin de ce que nous étions en droit d'attendre ; il est vrai que ces petits insectes

sont difficiles à collecter dans un voyage où l'on ne séjourne que fort peu dans le mê-

me endroit ; une seule espèce est nouvelle.

H) Les Tracliélides avec leurs 5 espèces nous en ont cependant offert 2 de

nouvelles.

Enfin viennent les familles qui ne nous ont rien présenté de nouveau.

15) Les Longicornes qui malgré leurs kQ espèces , la plupart en bon nombre d'exem-

plaires , n'offrent rien de remarquable.

16) Les Hydrocanthares n'ont que 8 espèces pour représentants.

17) Les Malacoderines sont représentés par 7 espèces, en petit nombre d'exemplaires.

18) Les SténélytreS ne comptent que 6 espèces.

19) Les Palpicornés n'offrent que 5 espèces.

20) Les Térédiles, 21) les Tazicornes et 22) Les Xylophayes ; ces trois familles

n'ont présenté chacune que 2 espèces, et encore en petit nombre d'individus.

IL Sous le second point de vue , nous allons étudier les familles de Coléoptères de

cette collection offrant le plus d'espèces propres à la Russie , comparativement au nombre

total que renferment ces familles dans les catalogues méthodiques.

1) Les Mélasomes offrent au total 95 espèces dont 90 sont propres à la Russie ainsi

les dixneuf-vingtièmes. Cette proportion remarquable s'explique facilement si l'on considè-

re que ces insectes habitent essentiellement les steppes arrides , sablonneuses ou salines,

et que privés d'ailes propres au vol , ils doivent nécessairement être confinés dans un

espace assez restreint , cependant ajoutons que ces espèces sont généralement fort nom-

breuses en individus, errants pour la plupart toute l'année ; c'est probablement à la pré-

sence de ces Mélasomes que l'on doit attribuer le grand nombre de Carabiques qu'on ren-

contre dans ces contrées.

La raison de ce qui vient d'être énoncé est toute naturelle et coïncide parfaitement

avec l'abondance des Mélasomes des déserts du Nord de l'Afrique ; c'est que , comme
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en Afrique , nous trouvons dans ces contrées de l'Asie centrale un grand nombre de for-

mes particulières ,
qui n'offrent pas de représentants dans les contrées limitrophes ; ainsi

les Genres Capuisa, Pterocoma, Lasiostola , Dicsia , Sternodes , Platyope , Oogaster , La-

cltnogya, Âlcinoë , Platamodes, Nyctipates, Tagona , et Penthicus se rencontrent surtout

en Turcomanie et dans ces déserts sablonneux de Kisil-Koum. Les autres familles d'Hè-

téromères qui habitent plus volontiers sur les plantes, (annuelles ou buissonsj sont plus

répandues, et par conséquent comptent en proportion moins d'espèces propres à la Russie;

ce sont les six familles suivantes:

2) Les Hélopiens avec leurs 11 espèces offrent 6 espèces russes, donc la moitié.

3 Les Vésicants ont 27 espèces dont 1 5 sont propres à la Russie , ce qui fait éga-

lement la moitié.

k) Quant aux Sténélytres , sur 6 espèces une seule appartient à la Russie.

5) Les Ténébrionites ont 8 espèces dont 3 sont propres à la Russie, ce qui ne fait

pas le tiers.

6) Les Trachélides offrent 5 espèces dont 2 appartiennent à la Russie , environ la

moitié.

7) Les Taxicornes , ne comptent que deux espèces, toutes deux répandues ailleurs

qu'en Russie.

8) Les Curculionites , nous ont offert 72 espèces dont kG sont propres à la Russie,

ainsi environ les deux tiers ; il faut remarquer que les larves de ces insectes vivent sur

les plantes et que, semblables aux Lépidoptères , chaque espèce affectionne une certaine

plante , aussi n'est ce que dans le cas où ces plantes viennent à manquer que ces insec-

tes se décident à changer de nourriture; voilà pourquoi ces espèces sont moins répan-

dues que ne pourraient le faire supposer le grand nombre d'exemplaires que présentent

quelques unes; le genre Cleonus a offert le plus d'espèces (31 j , dont un grand nombre

sont indigènes et communes dans les provinces de la Russie orientale.

9) Les (arabiques qui dans la 3-eme éditon du Catalogue du G-te |Déjean , ne for-

ment que le huitième de tous les Coléoptères de sa collection , sont ici dans une toute

autre proportion, puisque leur nombre total étant de 185 en ferait donc plus du quart; 106

espèces sont propres à la Russie , ainsi plus de la moitié ; plus bas à l'article de la distri-

bution géographique de cette famille, étudiée par genres, on fera ressortir certains faits

propres à expliquer cette singulière proportion.

Les Slernoxes n'offrant pas les mêmes rapports pour leurs deux] subdivisions nous

signalerons celles-ci séparément.
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10) Les Buprestides comptent 16 espèces dont 11 appartiennent à la Russie, ce qui

fait les deux tiers , tandis que :

11) Les Elatérides avec leurs 24 espèces n'en comptent que 3 propres à la Russie;

il est vrai que les précédents vivent sur les fleurs et même plusieurs espèces affectionnent

certaines plantes, tandis que les Elatérides ne sont pas si exclusivement phytophages.

12) Les Lamellicornes sont représentés par 70 espèces dont 27 appartiennent à la

Russie , ainsi près du tiers , ce qui même est beaucoup si l'on considère que les espèces

vivant à l'état de larve dans le fumier , comme celles des genres Ateuchus , Aphodius,

Onitis , etc. ainsi que celles qui se trouvent sur les plantes telles que les espèces des

genres Anomala , Anisoplia, Rhisotroyus, Celonia etc., volent très bien et par conséquent

sont aussi dispersées et répandues que les plantes qu'elles affectionnent ; l'insecte parfait

est moins exclusif dans ses goûts.

13) Les Clmicornes, sur 27 espèces au total, 9 appartiennent à la Russie; ainsi

le tiers; mais il faut ajouter que les espèces des genres Necrophorus , Silpha, Hister et

Dermesles sont en général fort répandues.

14) Les Brachélytres, n'ont que 17 espèces dont 2 sont particulières à la Russie;

bien que ces insectes n'abondent pas dans les pays méridionaux
,

j'ai cependant lieu de

croire qu'ils ont été négligés.

15) Les Malaeodennes n'ont que fort peu de représentants c'est-à-dire 7 au total,

dont 2 sont propres a la Russie.

1 6) Les Longicornes au nombre de 46 espèces n'offrent que 9 espèces russes ; ces

espèces volent très bien , elles ont ainsi l'occasion de se répandre, puis les larves ne sont

pas si exclusives pour leur nourriture.

17) Les Chrysomélines volent, en général, moins que les précédents, aussi sont-

elles moins répandues ; sur 5 1 espèces 1 5 sont propres à la Russie.

1 8) Les Trimères se trouvent à peu-près dans le même cas que les précédents ; de

10 espèces 3 sont russes.

On ne devait pas s'attendre à trouver des

19) Xylophages dans cette collection , notre voyageur ne s'étant guères arrêté dans

les forets; puis les espèces sont pour la plupart si petites, qu'elles échappent facilement

aux investigations du Naturaliste ambulant ; je n'en trouve que 2 espèces , encore sont-

elles communes partout.
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Quelques autres familles n'offrent également aucune espèce propre à la Russie , tel-

les que

20) Les Hydrocanthares ,
qui comptent 8 espèces en tout;

21) Les Térédiles et 22) les Taxicornes qui n'ont chacune que 2 espèces, et enfin

23) les Palpicornes avec leurs 5 espèces.

III. Par rapport à la répartition des espèces, tant anciennes que nouvelles, dans les

différentes contrées visitées par SM. Lehmann , nous suivrons l'ordre que nous avons

adopté dans le Catalogue systématique de cet ouvrage.

Les Carabiques. Un tiers du nombre total a été récolté dans les steppes des Kir-

ghises et un sixième dans le Gouvernement d'Orenbourg , mais aucune de ces deux lo-

calités n'ont offert d'espèces nouvelles , il est vrai que ce sont les mieux exploitées par

les Naturalistes. Un autre sixième vient de la Turcomanie ; 7 sont nouvelles quoique ce

pays ait été visité par Karéline et autres. La Bokharie, sur 22 espèces qu'elle nourrit,

a donné 7 espèces nouvelles; puis les déserts sablonneux de Kisil-Roum, sur 7 espèces

en ont livré 5 nouvelles. Enfin la Dachkirie a pour contingent 8 espèces dont 3 nou-

velles. D'après cela on a droit d'être surpris de trouver, dans un pays en partie de step-

pes ou de déserts sablonneux, autant de Carabiques et si nombreux en individus, lesquels

recherchent plutôt les pays montagneux et les lieux boisés et bumides , mais l'abondance

d'autres insectes qui leur servent de nourriture , suffit pour expliquer la présence de ces

insectes carnassiers en grand nombre en ces lieux. Si Ion examine en outre les genres

auxquels appartiennent ces espèces de Carabiques , on retrouve de l'analogie avec tout

ce que nous offre les déserts de l'Afrique et même quelques points de l'Asie. Le carac-

tère le plus saillant de l'entomologie des contrées plates du Nord de l'Afrique et de l'Asie,

ainsi que de la partie orientale de l'Europe , c'est la grande quantité d'Météromères et

en particulier de Welasomes que l'on y rencontre ; si maintenant on a égard aux formes

de Carabiques qui affectent ces mêmes localités , on trouve les Ânthia , Siagona etc. en

Afrique ; comme les Scarites , Ditomus , Zabrus , Cephalotes , Sphodrus , Cymindis , Apti-

nus etc. au sud de l'Europe et au Nord de l'Asie ; n'y a-t-il pas une certaine analogie de

forme entre ces genres de Carabiques et certains Mélasomes leurs compatriotes? c'est

tellement prononcé qui j'ai vu des adeptes
,

qui guidés seulement par l'habitus avaient

fait eux-mêmes ce rapprochement. D'ailleurs , si l'on rencontre dans ces steppes des

espèces appartenant à des genres
, qui habitent aussi bien et quelquefois même plus vo-

lontiers les lieux élevés , on trouvera que ces espèces des steppes offrent dans leur habi-

tas , un caractère particulier qui les fait distinguer de leurs congénères, et qui mieux

étudié servira plus tard à établir des divisions en harmonie avec leur habitat.
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Ainsi les Cicindela en Russie présentent un grand nombre d'espèces , dont la plus

grande partie se rencontre depuis les bords de la mer jusque sur les montagnes à (î mil-

le pieds d'élévation , mais jamais plus haut. La Bokharie est le seul pays qui ait offert à

Lehmann, une nouvelle espèce, et des ik espèces de cette collection, 8 appartiennent

en propre à la Russie et se trouvent dans les steppes et sur le rivage de la mer.

Les Cymindis et les Brachinus sont des insectes qui aiment plus volontiers les step-

pes et les contrées riveraines, aussi cette collection contient-elle 1G Cymindis, dont 12

sont particulières à la Russie ,, et 2 nouvelles espèces ; puis les Brachinus avec leurs 6

espèces , comptent k espèces russes; c'est la Turcomanie et la Bokharie qui en oui livré

le plus grand nombre.

Les Scarites sont aussi des insectes des pays plats , on les trouve surtout sur les bords

de la mer sous les troncs d'arbres rejetés par les eaux , sous les pierres etc. d'où ils sor-

tent la nuit ; aussi notre voyageur en a pris 5 espèces en assez grand nombre d'indivi-

dus ; toutes ces espèces sont particulières aux rives de la mer Caspienne ; ici l'on doit

mentionner VHarpactes Lehmanni , N. qui, en grand nombre d'exemplaires, habite les step-

pes sablonneuses de Kisil-Koum , c'est VAnthia de ces parages ; déjà Karéline avait dé-

couvert VAnthia Mannerlieimii en Turcomanie.

Le genre Carabus si riche en espèces de Russie ne nous a offert ici que peu de re-

présentants ; ce sont des insectes qui ne fréquentent guères que les endroits boisés et hu-

mides, mais qui n'habitent pas les bords de la mer ou les terrains arrides; aussi sur 11

espèces 2 m'ont paru nouvelles et viennent l'une de la Bachkirie et l'autre des bords de

la belle rivière qui traverse les déserts de Kisil-Koum.

Parmi les Carabes, du moins ceux de la Russie , ne pourrait-on pas établir des divi-

sions basées sur leur habitat, car on trouverait dans l'ensemble de leurs formes des ca-

ractères distinctifs. C'est ainsi qu'on a déjà séparé les Carabes plats
,
qui habitent exclu-

sivement les contrées alpines , de même on pourrait ce me semble réunir les Carabes

des steppes fertiles , comme les C. mingens
,
perforatus etc. (et notre variolaris ), qui se

distinguent par leur couleur noire , leur forme épaise , large et convexe , ce qui les rap-

proche de certains Mélasomes.

Les Nebria offrent également des espèces qui se plaisent dans les régions alpines

et qui se distinguent par un corselet étroit et allongé . tandis que celles qui préfèrent

les endroits plats dans le nord , et les contrées riveraines des pays tempérés se recon-

naissent à leur corselet large et court ; à cette dernière division appartiennent les trois

espèces que Lehmann a trouvées dans les steppes des Kirghises.

Les Chlaenius ont aussi leurs espèces riveraines , auxquelles viennent se joindre les

cinq espèces de notre voyageur
,
qui les a prises toutes sur les rives orientales de la mer

Caspienne.

Mémoires Se. naturelles. VI. VI
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Les Sphodrus, en Russie, habitent les pays plats, les steppes etc.; aussi parmi les

cinq espèces que renferme cette collection , trois viennent de la Turcomanie , deux des

environs d'Orenbourg , et toutes sont propres à la Russie.

Les Âgonum et les Jnchomenus sont des insectes qui dans les latitudes moyennes

de l'Europe , ne se trouvent ni sur les hautes montagnes ni sur les bords arrides de la

mer, mais bien dans des lieux intermédiaires a ces localités; des dix espèces rapportées par

Lehmann , une seule est nouvelle et qu'il a trouvée en Turcomanie , les autres viennent

des steppes des Kirghises qui ne sont pas toujours entièrement dépourvues de monticu-

les boisés.

Les Féroniens (Divis. Poecilus, Omaseus , Platysma) habitent plus particulièrement les

pays boisés et parviennent quelquefois sur des montagnes assez élevées , sans cependant

atteindre aux régions alpines , ce ne sont guères que quelques Pteroslichus et les Pla-

tysma déprimés que l'on y rencontre ; Lehmann en a pris 17 espèces dont trois nouvel-

les: l'une en Bokharie, la seconde en Turcomanie et la troisième dans le pays des Bach-

kires , les autres proviennent presque toutes des steppes des Kirghises.

Le Cephalotes vulgaris est commun en Turcomanie , pays des Mclasomcs !

Le* Amara au nombre de 1 k, se trouvent toutes dans les pays des Bachkires et des

Kirghises, ce qui vient à l'appui des observations que l'on a faites pour toutes les espèces

de ce genre.

Les Harpalus , en Russie, sont assez nombreux en espèces, aussi notre collection con-

tient-elle 33 espèces dont 19 sont indigènes à la Russie; le plus grand nombre se ren-

contre dans les pays des Bachkires et des Kirghises , et la Turcomanie nous en offre

trois nouvelles.

On ne pouvait pas s'attendre à trouver ici beaucoup de Bembidium, qui au Sud et

à l'Est de l'Europe habitent les hautes montagnes , aussi n'avons-nous que 12 espèces

toutes des steppes des Kirghises et des Bachkires
,

pays intermédiaires entre les steppes

arrides et les montagnes.

Les Brachélytres et les Ilydrocanthares ne nous ont rien offert de particulier sous

le rapport de leur répartition géographique , le nombre des espèces de cette collection

était d'ailleurs trop restreint.

Les Buprestides comptent 7 espèces de la Turcomanie , dont deux se trouvent aussi

à Kisil-Koum ,• or, comme ces deux localités offrent une certaine ressemblance dans leurs

productions , on peut donc en conclure que la nature du terrain a une influence prédo-

minante sur celle que peut exercer le voisinage de la mer; il n'en est pas de même des



Zoniogie. Insectes recueillis pur M. Lehmann, 323

Elatérides qui ont six espèces de leurs représentants en Turcomanie
,

quatre en Bokha-

rie , et huit en Bachkiriê et dans chacun de ces pays une nouvelle espèce.

Les flacicornes sont ainsi répartis : cinq espèces en Bokharie , trois à Kisil-Koum

et dans les steppes des Kirghises, et enfin quatorze, ou le tiers à peu près du total,

dans le pays des Bachkires.

Les Lamellicornes offrent 26 espèces en Turcomanie , environ le tiers , en Bokharie

23 espèces dont Y nouvelles
,

quatre espèces à Kisil-Koum dont deux sont répandues

dans les lieux circonvoisins et enfin deux espèces nouvelles sur les bords de la rivière

Jan-Darïa.

Les Mélasomes. Les 95 espèces de cette famille sont ainsi distribuées : en Turcoma-

nie on en compte 38 dont six nouvelles, entre Bokhara et Samarkande et au de là on

en rencontre 29 espèces dont la moitié est nouvelle , enfin les déserts de Kisil-Koum

en ont fourni 2k espèces dont 9 sont nouvelles.

Les Téncbrions ne présentent en Turcomanie que trois espèces dont deux sont nou-

velles , et quatre en Bokharie.

Les Hélopiens sont peu nombreux ;
quatre espèces dont trois nouvelles se trouvent

en Turcomanie , cinq en Bachkiriê dont une est nouvelle.

Les Vésicants insectes essentiellement nombreux dans les steppes présentent 13 espè-

ces en Turcomanie mais pas de nouvelles; puis 3 dont 2 nouvelles en Bokharie, 2 dont

1 nouvelle à Kisil-Koum et 7 dans les pays des Kirghises.

Cet appercu nous fait voir que dans notre collection, les He'le'romères et les Carabiaues

sont les familles qui comptent le plus de représentants en Turcomanie, dans les déserts de

Kisil-Koum et dans le Khanat de Bokhara; ce fait peut être attribué à trois causes, d'abord,

que la plupart de ces insectes sont aptères , ou que ceux qui ont des ailes n'en font guères

usage que le soir pour quitter leur repaire
,

puis
,
que ces pays qui les ont vus naître se

trouvent comme enclavés au milieu de régions de conformation toute différente ; enfin que

les uns
,
je parle de ceux qui peuvent le moins abandonner ces lieux , offrent une nourri-

ture abondante aux autres, dont la mission est à ce qu'il semble, d'entretenir l'équilibre et

d entraver ainsi la trop grande multiplication des premiers; ces considérations suffisent aussi

pour ne plus s'étonner de trouver tant de formes particulières dans les dites contrées.

Les Curculionites présentent 16 espèces en Sibérie ; en Turcomanie on en comptent

17 dont ^ nouvelles, en Bokharie 12 dont la moitié nouvelles, à Kisil-Koum 6 dont

k nouvelles, en Bachkiriê 21 dont 8 nouvelles; ainsi c'est la Turcomanie, la Bokharie et

la Bachkiriê qui présentent le plus d'espèces nouvelles , il faut aussi ajouter que la plupart

de ces Curculionites appartiennent au genre Cleonus fort riche en Kussie.
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Les Lonyicornes nous ont offert 23 espèces en Sibérie, 17 en Bachkirie , e( seule-

ment 3 espèces en Turcomanie , mais pas une seule à Kisil-koum ; c'est que les insectes

de cette famille recherchent plutôt les fleurs , les arbres ou du moins les arbustes.

Les Chrysomélines ont 30 espèces en Sibérie , 15 en Bachkirie dont deux nouvelles,

et en Turcomanie k dont une nouvelle.

On peut donc résumer ainsi cette rubrique ; la Turcomanie a offert le plus d'espèces

c'est-à-dire 186, mais dont 29 seulement sont nouvelles , ainsi près d'un tiers ; vient en-

suite la Bachkirie qui a 117 espèces dont 16 nouvelles ainsi le septième; puis le pays

des Kirghises qui malgré ses 103 espèces n'en possède que deux nouvelles aiusi le cin-

quantième; tandis que la Bokharie sur 105 espèces au total en compte 36 nouvelles, ainsi

le tiers ; la Sibérie nourrit 99 espèces mais toutes déjà connues ; Orenbourg et les en-

virons présentent kl espèces dont 2 nouvelles ainsi le vingtroisième ; c'est donc proportion

gardée les déserts de Kisil - Koum qui offrent le plus de nouveautés puisque sur les k9

espèces 22 sont nouvelles , ce qui fait près de la moitié.

LÉPIDOPTÈRES.

Pour conserver l'unité nous suivrons dans nos investigations , le même ordre que

pour les Coléoptères.

I. Si donc l'on compare chacune des trois grandes divisions des Lépidoptères , sous

le rapport des nouvelles espèces à celui des espèces déjà connues précédamment, on trou-

vera les proportions suivantes:

Les Diurnes comptent 76 espèces dont une seule nouvelle, et encore je la trouve

décrite dans le Journal entomologiquc de Stettin ; (mais comme j'ai plein droit de suppo-

ser qu'elle provient de ce voyage je la place ici).

Les Crépusculaires n'ont présenté que ik espèces dont aucune n'est nouvelle.

Les Nocturnes nous livrent 122 espèces dont 9 sont nouvelles.

II. Quant aux espèces qui appartiennent en propre à la Russie, le chiffre en est égale-

ment très minime , les papillons étant beaucoup plus répandus que les Coléoptères , atten-

du que ces insectes
,
par leur vol actif et souvent très rapide

,
peuvent ainsi s'éloigner

davantage du lieu qui les a vu naître.
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Aussi ne trouve-t-on parmi les Diurnes que 3 espèces propres à la Russie ; je dois

ajouter que cette collection a enrichi notre Faune de 6 espèces, qui bien que communes

en Europe, n'avaient pas encore été trouvées en Russie.

Les Crépusculaires ne comptent que deux espèces propres à la Russie.

Les Nocturnes dont le total est de 122 espèces n'en présentent que 21 propres à

notre Empire.

III. Ces Lépidoptères , selon les indications de Lehmann , sont ainsi répartis.

Les Diurnes. Des 76 espèces de cette division , la moitié à peu près , ou 36 ap-

partiennent à la Bachkirie , 1 3 à la Sibérie , autant dans le pays des Kirghises , 1 1 en

Turcomanie, 2 aux déserts de Kisil-Koum et 1 à Bokhara.

Les Crépusculaires ont leurs 1 6 espèces ainsi distribuées ; 5 en Bachkirie , 6 dans

le pays des Kirghises et 5 en Sibérie.

Les Nocturnes. Presque la moitié du nombre total des espèces ou 5k proviennent

de la Bachkirie, 28 de la Turcomanie, et 12 du pays des Kirghises, les 9 nouvelles

espèces sont ainsi réparties , 5 en Bokharie, 1 en Turcomanie et 1 dans le Gouvernement

d'Orenbourg.

L'on voit par cet apperçu que le pays le plus fécond en espèces, c'est la Bachkirie,

puisque sur le nombre total de 21 k espèces 98 se trouvent dans cette contrée, tandis que

en Sibérie il s'en trouve seulement 33, en Turcomanie kO, dans le pays des Kirghises

31, et à Bokhara 8 environ.

Il n'est pas surprenant de voir ici les pays des Bachkires des Kirghises et la Sibérie

figurer comme les plus riches en papillons , mais j'avoue avoir été surpris de trouver tant

d'espèces indigènes comme provenant de la Turcomanie , il faut y voir
, je crois , l'in-

fluence des contrées limitrophes dont la végétation doit nourrir un bon nombre d'espèces

à l'état de larve, et que probablement à cause du nombre de leurs individus , ces espèces

cherchent ensuite à se disperser , car on ne peut croire qu'un aussi grand nombre d espè-

ces puissent trouver la nourriture qui leur convient dans des contrées aussi stériles.

Nous terminerons cet exposé par un coup d'oeil comparatif sur les Faunes relatives

aux produits entomologiques des contrées exploitées par Lehmann, avec celles des insectes

de lEurope ; ici nous ne trouvons pas les mêmes rapprochements que nous avons faits

pour les productions du Caucase, et que j'ai taché de faire ressortir dans mon Catalogue

raisonné des insectes rapportés de mon voyage en 1829 et 1830.
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A l'exception d'un certain nombre d'espèces qui par des causes quelconques se trou-

vent considérablement répandues, non seulement dans les différentes parties de l'Europe

,

mais encore dans le Nord et jusqu'au centre de l'Asie , nous trouvons un caractère tout

particulier qui m'a paru exclusif pour les contrées qu'a parcourues Lehmann , c'est que

les objets les plus intéressants rapportés par ce voyageur provenaient de la Turcomanie
,

de la Bokharie et des déserts de Kisil-Koum ; ce qui m'a fait supposer que ces trois ré-

gions, ainsi que j'ai taché de le faire voir, devaient avoir entr'clles une certaine analogie

sous le rapport de l'aspect du pays, c'est au moins ce que l'examen de cette collection

est venu confirmer.

Donc , si l'on veut établir quelques comparaisons entre la faune entomologique de

ces pays, et celle de toute autre partie du globe, pour déterminer les rapports de similli-

tude , on verra bientôt que les déserts du Nord de l'Afrique sont ceux qui en offrent le

plus ; cette analogie m'a frappé tout d'abord , et quoique les espèces de ces deux pays

ne soient pas exactement les mêmes, on remarque néanmoins une certaine ressemblance

de formes qui tout naturellement fait naître cette idée ; Quel ne fût pas mon étonnement

lorsque plus tard en lisant le voyage de Meyendorff à Bôkhara
,

je trouvai que malgré

le petit nombre de matériaux rapportés de cette expédition , M. le Dr. Klug avait déjà

fait ce rapprochement en 1820! c'est alors surtout que je pris plaisir et mis tous mes

soins , à le confirmer par un examen scrupuleux qu'une plus riche récolte me permettait

de faire.

La ressemblance que l'on trouve entre les productions des pays des Kirghises et des

Bachkires, cesse de nous étonner si l'on a égard à la topographie de ces deux contrées,

qui ne sont limitées ni par des mers , ni par de hautes montagnes ; et où l'on ne ren-

contre que fort peu ou pas d'FIéléromères Mélasomcs , tandis qu'au contraire les Curculio-

nites , les Lonyicornes , les Chrysomélines etc. , sont très nombreux en espèces, et le plus

souvent en individus , insectes qui à la vérité recherchent les pays couverts d arbres , ar-

brisseaux , buissons etc. ; mais un fait que je crois digne de remarque , c'est que le pays

des Bachkires présente \k espèces de Clacicornes ainsi plus du tiers, et les Lamellicor-

nes 16 espèces, donc plus du cinquième du nombre total, tandis que la Sibérie ne compte

que 6 des premiers et k des derniers ; hors cette anomalie , la ressemblance du pays des

Bachkires et de la Sibérie est très prononcée. Mais cette exception apparente pour ces

deux familles peut provenir soit de la saison dans laquelle Lehmann a visité ces con-

trées, soit du laps de temps qu'il y a séjourné.

Dans le tableau B j'ai cru , d'après les indications détaillées qui accompagnent les

insectes de cette collection, devoir ranger les localités de la manière suivante :

1) Sibérie, 2) Orenbourg et ses environs, 3) la Bachkirie , k) la partie du pays

des Kirghises , traversée par la route d'Orenbourg à Kisil-Koum, 5) h Turcomanie, 6) les

déserts de Kisil-Koum , et 7) le khanat de Bokhara.
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Du reste
,

je suis loin de prétendre que ces divisions soient conservées d'une ma-

nière absolue dans un ouvrage plus étendu sur la distribution géographique des ani-

maux, vu que pour le moment je suis privé de notions plus exactes sur ces lieux. Il est

donc toujours à regretter que jusqu'à présent on ne se soit pas assez attaché à préciser

les lieux d'habitation pour mieux en déterminer les limites. Afin de se rendre compte des

saisons où Lehmann a visité ces pays et du temps qu'il y a passé, il faut lire l'itiné-

raire que j'ai joint à ce travail.

ORDRE SUIVI D 1HS CET «E'I'KidiK.

Pour la classification des Coléoptères, j'ai suivi à peu près l'ordre établi par le C-te

Déjean , et j'ai cité les ouvrages publiés en Russie lorsqu'ils se trouvaient être les pre-

miers qui eussent fait connaître l'insecte, ou qui renfermassent des remarques importantes,

puis les monographies comme ce qu'il y a de plus complet par rapport à l'espèce ; l'en-

tomologiste trouvera ainsi de plus amples renseignements sur la synonymie et autres faits

intéressants ; ainsi pour les Carabiques j'ai cité surtout l'ouvrage de Déjean ,
pour les

Brachélytres, l'ouvrage d'Erichson, pour les Hister l'ouvrage du même auteur dans, Klug

Jahrbucb, pour tes Lamellicornes l'ouvrage de Burmeister, pour Les Mélasomes l'ouvrage de

Solier
,
pour les Curculionites l'ouvrage de Schbnherr etc. , et partout pour toutes les au-

tres familles dont les espèces sont déjà connues depuis longtemps l'ouvrage de Schbnherr

Synonymia Insectorum.

Pour les Lépidoptères j'ai suivi la méthode de Duponchel, l'auteur qui a continué

l'ouvrage de Godart sur les Papillons de France ; j'ai cité pour chaque espèce ce dernier

ouvrage, et ensuite celui de M. Eversmann qui traite des papillons récoltés entre le Vol-

ga et l'Oural. Or, comme l'ouvrage de M. Eversmann est le plus complet par rapport

aux Papillons de Russie , on pourra d'après notre travail sur les insectes recueillis par

feu Lehmann compléter la connaissance des Lépidoptères de la Russie, car ceux qui dans

notre ouvrage ne sont pas indiqués comme ayant été trouvés par Eversmann ,
quoique

existant dans d'autres contrées de l'Europe , appartiennent cependant à la faune de Rus-

sie et conséquemment notre travail servira de complément à l'ouvrage d'Eversmann.

Pour les hyménoptères j'ai pris pour base l'ouvrage de M. Lepelletier de St. Fargeau,

pour les Diptères celui de Meigen , et pour ces deux ordres j'ai cité l'ouvrage de Zet-

terstedt pour tout ce qui s'y rapporte, afin de mieux faire ressortir l'analogie qui pour-

rait exister entre nos insectes et ceux qui sont répandus jusqu'en Laponie.
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Les Orthoptères ayant été travaillés dans ces derniers temps par M. Fischer de Wald-

heini
,

j'ai cité l'ouvrage de cet auteur, par ce que l'on y trouve la Synonymie des au-

teurs précédents et quant aux Hémiptères , l'ouvrage de Burmeister comme le plus récent

sur cet ordre d'insectes.

Il me reste à offrir publiquement mes remerciements aux savants qui se sont empres-

sés de me venir en aide par leurs conseils et leurs lumières ; d'ahord à M. le Comte de

Mannerheim qui a hien voulu s'assurer de l'identité des espèces de Coléoptères que je

croyais nouvelles , et dont la vaste érudition appuyée de sa magnifique collection m'a mis

à même de rectifier plusieurs erreurs commises précédemment.

Feu notre vénérable et excellent ami !M. Schbnherr s'était chargé d'examiner et de

nommer les Curculionites. M. le Professeur Eversmann a eu la bonté de revoir les espèces

de Lépidoptères qui me paraissaient douteuses ou inconnues, et m'a signalé les espèces

nouvelles.

Enfin , M. le Professeur Erichson , nonobstant ses nombreuses occupations m'a don-

ne une nouvelle preuve de son amitié pour moi , en daignant décrire quelques espèces

nouvelles d'Hyménoptères. Ces ordres d'insectes n'étant pas encore rangés dans notre Mu-

sée , et en outre ne m'étant jamais occupé spécialement de ces insectes , il me devenait

presqu 'impossible de le faire.



Mer/l. n '. tirt/ff/r / //

m

jrfmefriet insectes è/u P&i&tzye afe. Ar/////rr///f

$ r

H'/,y„ „S„„A M.





Il
7

J/t/h m ittiftir 1 17

ê
'

\

J///////7f.i' fiiMtfty eut iv//tif/( de At/uttast/t

S

/

?

i
/

12

(

%

15

l't

ll\ffr , .„/„„/,/,/





j//////..<f f/f//////. //.

Y.

y

A\

J K

\
\

ill

J

^1

m
Viïï

//'A.-,. „./„.<{</./





Jt'//i . ,,; //,/////- 7 f*/ VI.

ll'fly,. .,./:,„/ c/./.

,,
'/ W





BEITRAGE
ZU EINER

ALACOZOOLOGIA ROSSICA.
n.

AUFZÀHLUNG UND BESCHREIBUNG

DER

ZUR MEERESFAUNA RUSSLANDS
GEHORIGEN

EINSCHALER,
VON

Dr. A. TH. von ItlIDDFADORFF.

(Gelesen ani 13. Aug. 1847.)

Hiezu zehn Kupfertafeln.

H/in fliichtiger Blick den ich dem Inhalte des crsten Heftes dieser Beitrà'ge zuriicksende,

zeigt mir — vergleiche ich das friiher Geleistete mit dem in der vorliegenden Arbeit

Mitzutheilenden — dass einige vermittelnde Worte an diesem Platze nicht fehlen dùrfen;

deshalb beginne ich hier mit dieser Einleitung, wclche den Léser mit dem Plane bekannt

machen soll, der den folgenden Bearbeitungen zum Grunde liegt.

Schon friiher habe ich darauf hingewiesen, dass die vorliegenden Beitrà'ge, ihrer Ent-

stehung nach, nur eine Nebenarbeit sind: Vorstudien fur die griindliche Bearbeitung des

malakozoologischen Materials meiner sibirischen Reise. Dièse Vorstudien scbwellen zu

einem Umfange an, welcher die eigentlich bezweckte Hauptarbeit stark iïbenagt. Wenn

ich nun gleich an einem anderen Orte 1

) Gelegcnheit nahm, mich daruber auszusprechen,

1) Grundriss fur eine Ge.scliichte der Malakozoographie Busslards; Bulletin de la Soc. Imp. des Natural.

de Moscou 1848. //, p. 424.
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dass, iiberall wo mari es mit marinen Former) zu thun hat, die grosse Vernachlàssigung

des Studiums (ier Malakozoologie in Russland, einen Neubau von Gruude aus aufzufiihren

zwingt, so mochte doch, ich bin des gewiss, nicht so sehr der anatomische Theil meiner

Arbeit iiber die Russischen Ghitonen (den ich selbst fur eine kleine Digression zu erklâ-

ren bereit bin), als gerade der systematische, diesem und jenem Anrufe wissenschaftlicher

Posten, deneu er vorbeiziehen wird, ausgesetzt sein. Meine eben ausgesprochene Vermu-

thung griindet sich auf die unverkennbar vorwaltende anatomisch-physiologische Rich-

tung unsrer Gegenwart, welche, oft vielleicht ohne Bewusstsein, den eben so muhsamen,

als hâufig kleiulicben und allerdings vorlàufig jegliche Fernsicht benehmenden Unter-

scheidungen der Arten, hiiufig nur bemitleidende Blicke zuzuwerfen weiss. Das ist der Lohn

welchen der Weltlauf den Nachkommen fiir die Vergeben der Vorfahren nachtrâgt!

Im Wuste unentwirrbarer Synonymien wirft sich der wiihlende Jiinger verzweiflungsvoll

hin und zuriick, und erschbpft, verwiinseht er die Fluchtigkeit der Vorgànger, welche ihn

zu solch' unerquicklicbem Miihen verdammt hat. — Fines hat er aber immer dabei errun-

gen, und das ist eben die unabweislicbe Ueberzeugung: kleinliche Genauigkeit thue in

Zukunft Notb, wenn jener Wust von Namen nicht endlich den Kern ailes wissenschaft-

licben Strebens gànzlich ersticken soll.

Wer den systematischen Antbeil des ersten Heftes dieser Beitrage zu speciell, ja

kleinlich gefunden, der wird dasselbe Urtheil, jedoch in gesteigertem Grade iiber die Art-

beschreibungen aussprechen, welche in dem vorliegenden Hefte Platz finden sollen, denn

es sind, hier noch mehr als dort, die Unterscheidungen der Arten nach Mbglichkeit bis

in ibre Varietiiten verfolgt. Dass nun aber dièses [Jinabtreten in die Tiefe der Kleinlich-

keit ganz unuinganglich ist, um spàter den wissenschaftlichen Fernblick vom erhbhten

Standpunkte der Verallgemeinerung zu ermbglichen; dass es gerade im vorliegenden Falle

ganz unumganglich war — wird sich, hoffe ich, im Verlaufe dieser Einleitung- zur Klar-

heit gestalten.

Suchen wir vor Allem uns deutlich zu vergegenwàrtigen : was vorzugsweise die Ziel-

scheibe einer systematischen Arbeit iiber eine Localfauna sein miisse? — Stellt man die

Frage derart, so liegt die Antwort ziemlicb nahe : Jedc Beschreibung einer Localfauna muss

eine ZusammensteUung von Monographien umfassen, aus deren Verhalten, sowohl vereinzelt

als insgesanunt , die Eigenthiïmlichkeiten der Thierwelt des in liede stehenden Gebieles,

im Vergleiche mit âhnlichen andern Oertliclikeiten, entnominen werden konnen. Gleich

wie eine monographische Arbeit iiber eine gewisse Ordnung, eine Familie oder ein Ge-

schlecht, zur vorzugsweisen Bestimmung hat, das zum Gegenstande gewàhlte Gebiet unse-

res Thiersystems von zoographischen Gesichtspunkte aus festzustcllen, in sich abzurunden

und in den Beziehungen zu seinen Nachbarformen deutlicb zu entwickeln, um dann die

gewonnene kompakte Masse, am gebiihrenden Orte in das Netzwerk unsrer systematischen

Eintheilung des Thierreichs einschalten zu konnen — so bemiiht sich die Beschreibung

einer bestimmten Localfauna, eine vollstandige Aufzahlung aller derjenigen Formverschie-
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dénheiten thierischen Lebens zusammenzutragen, welche in dem gewahlten Bezirke geo-

graphischcr Erstreckung irgend aufzufinden siml. Wahrend nun die vorerst erwàhnten Mo-

nographien sich als Bcstandtheile des unermesslichen Thiersystems unsres Erdballs zu

einem systematischen Ganzen aneinanderreihen, sanimeln sich die einzelnen Localfaunen

zu dem Gesammtbau der zoologischeu Géographie, welche den Nachweis aller Beziehun-

gen kosmisch-tellurischer Erscheinungen zum Thierleben, und die Weise nebst dem

Grade der Abhàngigkeit des letzteren von den ersteren zum Endzweck hat. Das ist das

grosse gemeinsame Ziel dem jede Localfauna, mit bald deutlicherein, bald kaum dà'm-

merndem Bewusstscin zustrebt.

Vergessen wir aber hier den Unterschied nicht, dass eine jede der oben beruhrten

systematischen Monographien ohne Weiteres sogleich ihre Stellung im Système cinnehmen

kann; was nur hochst ausnahmswcise mit einer Localfauna der Fall ist. Dièse passt sich

gewbhnlich den kùnstlichen Grenzen zentralisirender Staaten, leichteren Verkehrs u. d. m.

an , und es liegt deswegen dem Zoogeographen die Vorarbeit ob, ans einer lleihc von

benachbarten Localfaunen, mehrere zoogeographische Gebiete oder auch ein grbsseres zusam-

menzustellen. Inuerhalb solcher Gebiete lassen sich wiederum vermittelst anzustellender

Vergleiche, bestimmte zoogeographische Grenzlinien fur gewisse Arten oder Geschlechter

ermitteln; hiiufig nur annaherungswcise, und als einstweilige Richtschnur fiir die Auf-

nierksamkeit kiinfliger Forscher in der freien Natur.

Bei der unzahlbaren Menge vorhandener Thierformen ist es, laut allgemeiner Aner-

kennung, heut zu Tage schlechterdings unmbglich dass ein Einzelner an allgemeinere

Zusamenstellungen schreiten kbnne, ohne sich auf jahrelang durchgefiihrte Specialfor-

schungen von Vorgiingern zu stiitzen. Seitdem die Erkenntniss dieser Sachlage zur

lebendigeren und allgemeineren Ueberzeugung geworden, gewann die monographische

Richtung der wissenscliaftlichen Bearbeitungen ihre fiir die Leistungen der Gegenwart

charakteristische Bedeutung. Nicht zu leuguen ist aber auch, dass im Allgemeinen unter

diesen Monographien die anatoinisch-systematisirenden bei den Gelehrten unserer Zeit in

hoherem Ansehen steben, als die geographisclien. Der genannte Vorzug ist ofî'enbar

nicht in der iNatur der Sache begrundet, uud muss folglich in der Behandlungsweise

wurzeln. Dieser Ueberzeugung spricht der Umstand das Wort, dass, wcnn wir den

Nutzen den uns genaue Beschreibungen von Localfamïen gewahren, sorgfàltig abwà'gen,

sich bald herausstellt, wie bisher eben nicht sowohl die Erforschung der Verbreitungs-

grenzen verschiedener Thierformen vorzuglich gewichtig in die Wagschale fiel, son-

dern gerade das den geringsten Theil der Arbeit ausmachte; eine bei Weitem grossere

Summe von Aufwand an Zeit und Muhe verlangen namlich die vorbereitenden Uutersu-

chungen, welche darauf ausgehen, die Grenzen des Artbegriffs so wie auch des Umfangs

der Ab- und Entartungen dieser Arten (im Bereiche der jedesnialigen Localfauna) mbg-

lichst festzustellen.

Mit vielem Redite wird man hier einwenden, dass eben der letztgenannte Antheil

Mémoires Se. naturelles T. VI. /j,'2
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der Untersuchungen nicht sowohl Angelegenheit ciner Localfauna, als gerade einer, eben

deswegen hbher zu stellenden systematischen Monographie, in dem oben gebrauchten

Sinne dièses Wortes, sei. Dem Wesen der Sache und auch unsrer oben ausgesprochenen

Zerfàllung gemàss, wàre solcher Einwurf allerdings begriindet; fragen wir nun aber:

von welcher Seite lier wir die unumgànglichen genanen Angaben iiber die Grenzen der

Arten und deren Abarten zu erwarten berechtigt sind? so sehen wir bald ein, dass die

Lbsung der in Rede stehenden Frage nur allein von Forschern ausgehen kbnne, welche

sich ein moglichst begrenztes, und durch Jahre hindurch unausgesetzt der Beobachtung

offen stehendes Feld — das Material ihrer nachsten Umgebungen — zum Gegenstande

gewà'hlt haben. Somit werden wir also im Praktischen der Sache wiederum auf die

Bearbeiter der Localfaunen zuruckgefuhrt, und die Trennung beider genannten Richtungen

fàllt der Théorie anheim.

Gerade in dem berùhrten Kerne, d. h. in der Beschreibung und in der ursiichlichen

Entwicklung aller vorkommenden Abanderungen des Artcharakters, suche ich einstweilen

(in Erwartung der Verallgemeinerungen welche uns nacbfolgende Jahrhunderte bringen

sollen) das llauptverdienst der Localfaunen; und mithin werden lelztere nur daun zu

trockenen Registern der Namen aufgefundener Thiere zusammenschrumpfen diirfen, wenn

aile dièse aufgezàhlten Thiere nicht die geringste Abweichung von denselben schon an-

derweitig bekannt gewordcnen Arten und Abarten erkennen lassen. Zum Wenigsten

miïssten die etwanigen Abweichungen entweder aus allgemeinen Gesetzen, oder der Ana-

logie nach, vorherzusagen sein. Es soll ubrigens hier der Werth unsrer gebriiuchlichen

Enumeratioiws keineswegs geschmalert, sondern darauf hingewiesen werden, dass sic in

den gewohnlichen Fallen vorzugsweise nur als factische Verilîkationen von Exempeln an-

zusehen sind, welche durch genaue Berucksichtigung umherliegender Localfaunen schon

annahernd a priori gelost werden konnten; eben deshalb haben solche Enumerittiunes in

den Fallen allein einen vorziiglichen, und zwar prâcisirenden Werth, in denen die betref-

fende Localfauna in die Grenzc eiue.s grosseren, zeither zoologisch unbekannten Gebietes

hineinschaut. Es werden dann genaue Elemente fur die Vorbreitungslinien gewisser Arten

und Geschlechter dargeboten, neue Arten und Geschlechter in die Wissenschaft eiuge-

fiihrt. Deshalb bietet uns Russland ein eben so reiches als weites Feld.

Es giug aus dem Gesagtcn hervor, dass wir von den Localfaunen die moglichst ge-

naue Feststellung der Arten zu erwarten haben; um aber die Art ihrem Wesen nach

ùberschauen zu kbnnen, miissen wir aile in der Natur vorkommenden Abartungen dieser

Art Uberschauen und scharf unterscheiden. Das ist der Grund der herrisch die Beriick-

sichtigung und Feststellung selbst der unbedeutenderen Abanderungen heischt; glaubt

man diesen Weg umgehen zu kbnnen, so vernichtet man die Aussicht auf die einstige

Lbsung der schwierigen Frage: wo die Grenzen der artlichen, wo die der abartlichen

Verschiedenheiten zu suchen seien? Auf dieser Frage ruht aber der gesammte Bau der

zoologischen Géographie; dieser hehre Bau wiirde zusammenstiirzen, kàme man den weni-
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gen Ecksteinen nicht durch sorgfàltige Festigung eines vollstàndigen Fundamentes zu Hilfe.

Welche statistische Zahlenreihen geogiaphischer Aufzàhlungen von Arten konnen wir

mit den immcrischen Mittelwertben der Meleorologeu in Verbindung setzen, so lange wir

ùber den Wertb jeder Einheit noch nicht im Heinen sind?

Im Drange der Noth vvill miser Fach sich in diesem Augenblickc an ikonograpbische

Sammelwerke klammern: Riener, Reeve, Sowerby, Chenu, Kiister, laufen sich gleich-

zeitig den Vorrang ab. Der grosse iNutzen dieser artbeschreibenden Werke kann nie lit be-

zweifelt werclen, allein in dem Felde das wir naher bezeichnet haben, niitzen sie gar

nichts. Es ist mir iibrigens deutlich, dass es nicht so sehr auf die Vereinbarung der

Schriftsteller in dem Punktc ankommt, ob eine bestimmte Tbierform Art, ob nur Abart

genannt werden solle. Ware das nicht vielmehr von blossem theoretischen Wertlie fur

eine ganz gesondert dastehende Frage der zoologischen Géographie, sondern ein wesentliches

Erforderniss der Gegenwart, so mussten wir muthlos zuruckschrecken wenn wir finden,

dass (selbst in der neuesten Zeit und gleichzeitig) dort wo der eine griindliche Forscher

nur zwei Arten vor sich sieht, der audere deren 3 oder k, ein dritter gar (ï—8 Arten

unterscheidet. 1

) Es reicht aber glucklicher Weise fiir die Mehrzahl der zoologisch-geo-

graphischen Zwecke vollkommen hin, wenn ein hinlanglich genaues Material angehàuft

worden, uni im gegebenen Falle die abweichenden Ansichten zweier Forscher auf einen

beliebigen geineinschaftlichen Maasstab zuriickfiihren und folglich verwenden zu konnen.

Die Ansichten iiber Art und Abart werden dagegen in gar vielen Fàllen nie zur

Uebereinstimmung gefiihrt werden konnen, da sie ihrem Wesen nach auf einem histori-

schen Grunde fussen. Mit jedem Tage reisst uns die dahinrinnende Zeit weiter fort von

dem ersten Schopfungsmomente ; es ist unmoglicb, auf dem Wege der Beobachtung zur

typischen Urart des ersten „Es werdeJ" zuriickzugehen, und unsre Meinungsverschieden-

heiten bleiben stets ungelcist. Eben daraus folgt ferner auch: dass der Begriff der Art

elen so sehr ein subjeether ist, als der des Geschlechts; wenn gleich baufig in geringe-

rem Grade. Nur das Indwiduum begriindet in sich einen auf philosophischer Grundlage

feststehenden Begriff. Der Begriff der Art stande unveranderlich fest, wenn uns die Er-

fahriing denjenigen Gelehrten beizustimmen erlaubte, welche von der Annahme: dass

zwei natiïrlich begriïndete Arten, keine fruelilbare Bastarde zu erzeugen verinogen, gleich

wie von einem Axiome ausgehen. Den Streit zwischen dieser und der entgegengesetzten

Meinimg zu schlichten, miissen wir natiïrlich der Erfahrung iiberlassen; allein ich kann

nicht umhin, hier die beiden jiingsten, an diesem Streite theilnehmenden Abliandlungen

zu berliliren, ich meine die Zusammenstellung der bisher laut gewordenen Faite von

Bastarden durch Morton, und die Kritik derselben durch Wagner. Gern gebe ich zu,

i) Vergl. z. B. in den Geschlechtcrn Lacuna uud Littorina, Mânner wie Gould und Philippi unter

éinander; oder auch jeden derselben mil den Ansichten die weiter unten in diesem Hefte aus der Betrach-

tung jeuer genannten Geschlechter hervorgegangen sind.

^2*
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dass M or ton manche, ja viele, schlechtbewahrte Zeugnisse aufgenommen ; muss dann

aber auch zugleich hinzufiigen, dass, wenn wir in das Wesen der Widerlegungen welche

Wagner don zuverlassigen Fallen Mortons entgegensetzt, eindringen, wir bald erkennen,

wie dièse Widerlegungen sicb aile auf den in ihnen verborgenen Satz: ,/weil dièse Thiere

Bastarde , ja fruchtbare Bastarde erzeugen — so sind es deswegen eben keine verschie-

denen Arten" zuiïickfuhren lassen. Wir sollen also, das ist klar, in den gefahrlichen Strudel

eines circulus demonstrandi hineingerissen werden. Bleiben wir vielmehr dabei, dass

allein die experimentative Entwicklungsgeschichte uns dariiber aufzuklâren habe, ob zwei

Arten die noch gegenwartig in der Natur scharf von einander getrennt sind, d. b. bis-

her gar keine Uebergange in einander zeigen , wirklicb fruchtbare Bastarde zu erzeugen

im Stande sind. Konnten zwei , den bezeicbneten Anforderungen entsprechende Arten,

durcb kiinstliche Ueberwindung aller der Schwieiïgkciten, welche die Natur dem Verschmel-

zen verschiedener Formen enlgegengestellt hat, dazu gebracht werden Bastarde zu erzeugen,

und letztere ferner dazu, sich wiederum fortzupflanzen , so wiire ein Grosses fur den

Fortschritt unsrer zoogenischen Kenntnissc gethan, und man miïsste es nicht nur liir

moglich sontlern fiir wahrscheinlich erklaren, dass die den Zoologen in der Natur ver-

wirrenden Zwischenformen zwischen zwei Arten, ibre Entstehung demselben Gange zu

verdanken gehabt haben. Fiir die Systematik ist dabei (gegen Wagners Einwurf) vollig-

gleichgiltig , ob die Bastarde unter sich oder nur mit Hinzuziehung einer der beiden !Mut-

terarten fruchtbar sind, denn in jedem dieser beiden Fàlle ist hinreichende Moglichkeit

fur eine ununterbrocbene Beihefolge von Uebergansfoimen zwiscben den beiden IMutter-

arten, geboten. Ueberlassen wir diesen physiologischen Antheil der angereglen Frage

seineni Schicksale, und sehen uns um, in wiefern die Systematik an dieser Angelegenheit

Theil hat.

Ganz abgesehen von den hauptsachlich historischen d. b. zoogenischen Fragen, iiber die

Stabilitât oder Wandelbarkeit des Artbegriffs, d. h. dariiber: ob die Natur ursprûnglich (die

Arten in strenger Scheidung von einander geschaffen habe, oder nicht? ob ursprûnglich

getrennt gewesene Arten, im Laufe der Jahrhunderte verschmolzen sind, oder umgekebrt,

sich blosse Abanderungen der Lraiten seitdem in allgemein anerkannte Arten umgewan-

delt haben? u. d. m. — bezwecken wir in der Sjstematik, die unùbersehbare Zabi jetzt

vorhandner verschiedner Thierformen zu klassificiren , und der Begriff der Art stellt in

dieser Klassifikalion die letztc Verzweigung der Abtlieilungen vor. Ich seize folglich den

Beg-riff der Art keineswegs dem des Geschlechts gegeniiber, wie das haufig gethan wird,

sondera gebe beiden einstweilen eine uahe gleichartige, einander untergeordnete Bedeu-

tung. Wàren die Umgrenzungen jeder Art scharf zu bezeichnen , und fà'nde man nie

Individuen welche dermaassen in der Mitte zwischen zweien als typisch anerkannten Ar-

ten steben, dass es selbst demjenigen Forscher , der sich griindlich und monographisch

mit den in Bede stehenden Arten beschaftigt hat
,
ganz unmoglich wird dariiber zu ent-

scheiden, ob das vorliegende Individuum zu der einen oder zu der andern dieser Arten
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zu ziihlen sei, deren jede mit demselben in einem Antheile seiner wesentliehen Merkmale

ùbeieinslimmt — so hàtte jener Streit iiber die Dastarde nie eine Bedeutung fiir die

Systematik gewinnen kbnnen. Dem ist aber nicht so.

Der Ursprung aller Widerwartigkeiten liegt eben darin, dass selbst der compétente

Forscber gestehen muss: der grbsste Theil der Arten sei zwar scbarf von einander trenn-

bar; es bleibe aber dcnnoch eia Rest (unter den nordischen Mollusken, annàhernd, sogar

'/ ja bis '/ der Gesammtanzahl) von solchen Arten, welcke in der That vielfach in

einander iibergehen. Ich habe gesagt „in der That" um anzudeuten dass ich den Un-

terschied zwischcn den in der Natur wirklich vorhandenen Uebergangen und den nur

scheinbaren , welcbe den Fehlgângen der Systematiker zur Last fallen, wohl unterscheide.

Dièse letzteren sind gliicklicher Weise die bei Weitem hâufigeren und, abgesehen von den

Fliichtigkeiten eines eingerissnen artschaffenden Dilettantismus , dràngen sie sicb in die

Arbeiten griindlicher Forscber, obne deren Schuld daran, sobald ibnen der Zufall nicht die

normale oder typische Form, welcbe gleicbsam den Schopfungsgedanken der betreflenden

Art ausdriickt, in die Hande spielte, sondern eine Umgestaltung dieser Urform (z. B.

eine geographische Varietât) welcbe die ausserste Entartungsfàhigkeit der vorliegenden

Art bezeichnet. Auf Grundlage solcher Exemplare, in welcben der Systematiker eine

bisher unbekannte Art erkennt , wird nun eine Charakteristik dieser Art entworfen,

welcbe jedenfalls unpassend ausfallen muss, da sie auf entarteten Kennzeichen begriindet

wird, welcbe bisweilen sogar die cbarakteristiscben vollig zu maskiren vermbgen. Sol-

chem Fehler vermag , wie gesagt , selbst ein griindlicher Forscber nicht zu entgehen;

hierin muss selbst der Gruudlichste freudig die Feile der Nacbfolger erwarten.

Wie schon gesagt, sind die Fehlgânge der Forsclier die haufigere Ursache derVer-

wischung der Artgrenzen, und das zum Gliicke unsrer YVissenscbaft. Werden erst in

Zukunft, nachdem die vereinzelten Forscber das Ihrige dazu getban, besondere Kommis-

sionen dem synonymiscben Namenballaste friiherer Zeiten ein Ende gemacbt, die Termi-

nologie der babylonischen Spracbverwirrung unsrer Diagnosen auf einen gemeinsamen

Maassstab zuriickgefiihrt, und fiir jedes Genus ein besonderes Schéma den Bescbreibern

neuerer Arten vorgescbrieben haben; werden die Sammelvverke vollstandig genug heran-

gewachsen sein um die doppeite und vielfache Taufe einer und derselben Art in Zukunft

zu verhuten; wird die wissenschaftliche Polizei binreichend erstarkt sein, um das Ver-

kriechén specieller Forscbungen in dem Wuste wissenschaftlicher Sammelschriften zu ver-

hiiten u. s. w. — so werden wir uns im Laufe der Zeiten aus unsern jetzigen Irrsalen berausfin-

den konnen, und die Beschàftigung in der sich gegenwaitig nicht selten das miibsame AVirken

eines derWissenschaft ganzlich geweihtenLebens durchaus verfàngt— ich meine dicErmittlung

des Namens eines Thieres — wird zum Spielwerke in den Handen der Schuljugend wer-

den und den Mànnern der Wissenschaft wird vollkommne Musse gewahrt sein, ihre An-

strengungen den wahien Endzwecken der Systematik zu weihen, obne unterwegens dahin
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schon steckcn zu bleiben, Trostlich sind also hier die Aussichten fernster, ich sage

fernster, Zukunft.

Ganz anders aber verhâlt es sich in Bezug auf die Uebergangsformen, deren Vor-

handensein in der Natur selbst, wie gesagt, nicht mehr zu bezweifeln ist, und welche,

nach Analogie der Pflanzenwelt , deslo hâufîger zu werden scheinen je tiefer man. in der

Thierreihe hinabsteigt. In diesem Sinne scheint sich das lneinanderfliessen der Artgren-

zen, zwar hochst langsamem Schlittes aber dennoch von Tage zu Tage bunter zu

gestalten und die Zukunft erscheint daher drohender als selbst die Gegenwart. Ge-

setzt es ginge die Wandelbarkeit der Formen in der Natur rascheren Schrittes vorwarts

als die Berichtigungen unsrer eignen Fehlgriffe, so miissten wir von Tag zu Tage in

grbssere Verwirrung sinken, statt uns aufzuklàren. Gliicklichcr Weise gehen aber die

berùhrten Umwandlungen in der Natur mit der Langsamkeit des Schneckenschrittes vor

sich, und lassen uns noch einige Aussicht des Ucberbolens.

Die Ursache des Ursprungs der erwâhnten Uebergangsformen konnen wir uns nur

in den bekannten zwei Hauptmomenten begriindet denken; sie ist nâmlich entweder an-

qtboren d. h. gleichzeitig mit und in dem Impulse fur das Entstehen des Individuums

gegeben; oder die Debergangscharaktere sind anerworben, vvenn es Modiflcationen dièses

urspriinglîchen Impulses durch âussere ablenkende Einfliïsse (w. z. B. geographisch-kli-

matische , topiscb-physikalische u. d. m.) wâhrend der Entwicklungs- oder Lehcnsdauer

sind. Dass eben anerworbene Modifikationen sich wiederum ihrerseits vererben lassen, das

ist Schuld an der bedeutenden Wandelbarkeit des Artbegriffs in der Natur selbst. So wie sich

die anerworbenen Modifikationen nicht bloss liber einzelne Individuen erstrecken (Entar-

tungen, Monstroritaten, topiscbe Varietaten), sondern aus kràftigen Ursachen breiterer

Ausdehnung entspringen, und folglich aile Individuen eines bestimmten Gebietes ergreifen,

werden sie leicht vererbt. Derart entstehen unter anderen die fur uns besonders wichtigen

geographischen Varietaten. Solche miissen uns zu jeder Zeit willkommen sein, denn es

sind die Fruchte des Experimentirens der Natur; ist das Experiment schon da, so haben

wir ihm nur die gehbrige Deutung zu geben. Sind wir erst dabin gelangt, bei dem An-

blick eines gegebenen Tliieres, nach Anleitung bestimmter modilicirter kennzeichen, obne

Fehler den Fundort zu nennen von dem die gegcbene Varietàt einer weiter verbreiteten

Art herstammt, so ist uns das eine Elément zu solcben Vergleichen geboten, deren Aus-

fiihrung die Ermittlung ursàchlicher Beziehungen zwischen physikalisch-geograpliischen

Eigenthiimlichkeiten nud jenen Varietàtsverânderungen in sich trâgt; wir riickeu folglich

dann unsrein Endziele um einen Schritt naher. In gleichem Grade werden uns Varieta-

ten erwiinscht sein, welche, abgesehen von geographischer Erstreckung, andre bestimmte

Beziehungen aufweisen konnen. So ist daran nicht zu zweîfeln dass wir mit der Zeit

allgemeine Gesetze entdecken werden, denen zufolge sich die Konchylien veràndern, je

nach dem das Thier derselben sich bald nahe , bald féru vom Ufer, bald in einer hohern

bald tiefern Région, bald in ruhigem bald in aufgeregtem Wasser u. d. m. aufgehalten
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bat. — Durch Beriicksichtigung dieser und àhnlicher Fragen, konnten die Localforscher,

und sie werden es, der Thiergeographie riesige Fortschritte bringen. Bisher ist dièses

Gebiet , die Beobachtung der Lebensart niedrer Thiere , auf eine trustlose Weise vernach-

làssigt worden , und dennocb kann nur Beobachtung allein uns nùtzen , da wir einstwei-

len nur zu der negativen , immer noch vie] zu wenig beachteten Erfabrung gelangt sind,

dass sich a priori und vom pbysiologischen Gesichtspunkte lier, gar nichts voraussagen lasse,

sondera dass derjenige Theil des Thierorgauismus der in der einen Gattung, ja sogar Art,

moglicbst bestàndig ist , in den zunà'chst verwandten sich als den empfànglichsten fiir

modificirende Einlliïsse ausweist.

Ist die bisher abgehandelte Sippe von Varietà'ten , als fdrdernd fiir die Zwecke der

zoologischen Géographie zu erachten , so gibt es deren andere , welche storend dazwi-

schen treten und die richtigen Fâhrten verdriicken.

Bemerken wir fiir unsern Zweck vorerst , dass wir es in der organischen Fornien-

lehre nicht mit niathematischen Grossen zu thun haben kbnnen, folglich auch das eine Thier

derselben Art, dem andern nie vollkommen gleich, sondera nur hbchst iihulich sein wird.

Wenn wir daher von tvpischen Maass- oder Zahlenverhaltnissen einer gewissen Art spre-

chen , so miissten zuvor mit llilfe der Erfabrung die Grenzen ermittelt werden, zwischen

denen jene Maass- oder Zahlenverhà'ltnisse schwanken, und schwanken diirfen, ohne aus

dem Gebiete der typisch - charakteristischen Kcnnzeichen der gegebenen Art herauszu-

treten. Unser Ausgangspunkt ist also an sich schon ein feststehender. Ausserdem tragt

eine Unzahl von zufalligen Abweichungen zur Verwirrung bei , und die verwickeltesten

Fàlle solcher Abweichungen von den Urtypen der Arten , enstehen dann , wenn die bei-

den Geschlechter welche zum Zeugungsakte zusammengetreten waren , entweder zwei

sehr verschiedenen Varietaten derselben Art, oder gar zwei verschiedenen Arten angehbrt

haben. Der Bastard tragt im letzten Falle Kennzeichen an sich , deren einige der einen,

andere der andern der beiden erzeugenden Arten charakleristisch eigenthiimlich sind: hieraus

folgt, dass der Systematiker , als solcher, das neu entstandene ihm vorliegende Indivi-

duum weder bei der einen noch bei der andern Art unterzubrincen vermaff , und sich

folglich berechtigt fii hit , es als neue Art hinztistellen. Im Falle also das eine Thier in

der Systematik durch die Kennzeichen A -+- B , das andre durch C-+- D charakterisirt

wurde , stellt der Systematiker , scheinbar in vollkommnem Bechte , seine Bastarde als

neue Thiere mit der Charakteristik J-t-B, oder B -+- C , oder B -+- D , oder endlich

A -+- C auf. Lauter Verbindungsweisen welche zur Zahl der Mbglichkeiten gehbren , in

denen sich der neue Bastard gestalten mochte ; und wir haben daher eine Andeutung der

furchtbaren Menge neuer Thiere gewonnen , welche auf diesem VVege sich in das Sy-

stem einschwà'rzcn wiirden , wenn Bastarderzeugungen haufiger vorkamen.

Uebrigens bietet uns sogar die Systematik der hoheren Thiere Falle von Aufstellung

solcher neuer Arten , und wir wollen hier beispielsweise an den Lcpus canescens und den

Tetrao intermedius erinnern , deren ersterer noch gegenwà'rtig von der iMehrzahl der



338 flflDDENDORFF.

Gelchrten als besondere Art anerkannt wird , obgleich es nicht fclilen kann , dass cr,

gleich dem Tetrao intermedius , von den kompetenten Forschern aus der Zabi selbst-

stândiger Àrtcn geslrichen werden wird. André Bastarde der Vbgel entgingen demselben

Geschicke nur dadurch , dass sie entweder zu auffallend auf ibren Ursprung zuriickwie-

sen (w. z. B. der von Tetrao tetrîx und subalpinus) oder unter den Augen der Menschen er-

zeugt worden waren (w. z. B. die zahlreichen Bastarde vicier Arten aus den Geschlech-

teru Anas, Anser und Fringilla,

In den oben angeftihrten beiden Fàllen hat der neugegebne Name und die Erhebung

des Bastards zum Range einer Art, nicbts auf sich gehabt, weil jene Beispiele selten sind. Ge-

setzt aber es kommen dergleiehen Bastarderzeugungeu in einer andern Thierklasse hauflg vor;

gesetzt sie kommen bei deuiMolusken vor, unter denen (selbst imFalle ibre Bastarde unfrucbtbar

waren) die Beispiele vonBastarden scbon deswegen weit baufiger sein miissen, weil dieKonchy-

lien aïs Zeugen der fruheren Existenz des vielleicbt liingst abgestorbenen Bastardthieres zu-

riickbleiben — so wiirde ein Veifahren gleich dem obigen, zu einer Unzahl neuer Na-

men veranlassen, welcbe den Wust ins Unentvvirrbare vermehren, ja den Artbegriff mit

vblligcr Vcrnichtung bedrohen wurden. Uaben wir doch schon Miihe genug uns der

Varietaten zu ervvehren , welcbe , bald hier bald dort unteistiitzt , den Wertb besondrer

Artcn pratendiren.

Gegen mcin eignes Ankampfen befand ich mich anfangs, im Laufe der Bearbeitung

des Materials des vorliegenden Heftes, in der Verlegenbeit viele neue Namen geben zu

miissen ; wider Willen und Wunscb zwang mich anfànglich unsre herrschende Verfah-

rungsweise dazu , obgleicb ich iiberzeugt war nur Abanderungen wohlbekanntcr Arten

vor mir zu haben , und ich konnte mich dem Uebelstande nicht eber entwinden , als

bis ich es vvagte an unserm bisberigen Système der Benennungsweise zu riitteln. Holen

wir, uni hierin klar zu sehen , etwas weiter aus.

Sehen wir uns in der Koncbyliologie nach Beispielen uni , wie man bisher verfahren

ist, wenn es galt neue Formen im Système unterzubringen, welcbe offenbar nur Abanderun-

gen schon bekannter Arten zu sein schienen. Gleich dem Vorgange der Botanik gab man

gewohnlich der neuen Form den Werth einer Varietàt und benannte dièse entweder

mit einem besondern Namen, oder man bediente sich auch des lateinischen oder giiechi-

schen Alphabets, nach Analogie desselben Yerfahrens unter andern Umslanden (z. B. in

Bibliotheken), wo es sich darum handelt eine grosse Menge verschiedenartiger Gegen-

stande in bestimmten Fiichern so unterzubringen, dass, nach Bediirfniss, jeder einzelne so-

gleich wieder herausgefunden werden kiinue. Offenbar grilf man zu der Bezeichnung

vermittelst Buchstaben in Folge der Ueberzeugung, dass es dem Gediichtniss zu scbwie-

rig wird , ausser den ohnehin zahllosen Artnamen , noch fiir jeden derselben eine ganze

Reihe von Varietatnamen festzubalten. Hier beging man aber offenbar einen doppelten

Febler: erstens in der Beobachtung, und zweitens in der Benennung.

Durchblattern wir namlich die konchyliologische Literatur in Bezug auf Varietaten,
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so finden wir, dass hauptsàchlich nur die leichter zu bczeichnenden Far&e/ivarietâten ge-

gesondert werden. Indem man also von den ùbrigen Verànderungen ganz absieht , wer-

den unter var: «, ,i, y u. s. w. gewbbnlich nur die Varietà'ten der Farbe aufgefuhrt.

So verfàhrt z. B. Philip pi mit Litt. oblitsata L., in eiuem der letzten Ilefte seiner Ab-

bildungen und Beschreibungen neuer oder wenig gekannter Konchylien. Hier wurden

also die allerdings seltner vorkommenden Abiinderungen in Sculptur , Gestalt etc. gar

nicht beriïcksichtigt , oder nur in der Beschreibung erwàhnt, nicht aber in das System

bineingetragen. Eine natiirliche Folge solchen Missgriffes war nun , dass ein Theil der

Systemaliker der Unveranderlichkeit der Gestalt zu viel Gewicbt beilegte, und die Ge-

staltvarietàten , zumal wenn sie sich zufallig mit einer der seltneren Farbenvarietàten ver-

bunden hatten , stets zu neuen Arien erhoben , unterdesseu ein andrer Theil , unter var.

u, j3, y, nicht wie friiher bloss Farbenveninderungen, sondern auch Gestaltveninderungen,

namentlich aber Kombinationen beider verstand. Beispiele der ersten Art geben uns vor-

ziiglich die haufigen und scbon oben berûlirten Fiille , wo zwei Schriftsteller dieselben

Tbiere bald unter ein paar Arten , bald unter sechs bis acht Arten unterbringen ; als

Beispiel der zweiten Art will ich das Verfahren einer unsrer geachtetsten und belesensten

malakozoologischen Autoritaten anfùhren.

Im Bereiche der Russiscben Fauna variirt Liltorina obtusata L. in hohem Grade, wie

ich das im Verlaufe dieser Abhandlung nachzuweisen bemùht gewesen bin. Menke 1

)

hatte in neuerer Zeit die in der Nordsee vorkommenden Varietaten dieser Art als solche

erkannt , ilinen eine besondere Beriicksichtigung geschenkt und sie als die folgenden

beschrieben; Var. a: unicolor; b: fasciata; c: zonata; d: picla, indem er, wie man sieht,

die leicht kenntliehcn Unterschiede der Farbung als leitend betrachtet , zugleich aber

auch in der Diagnose einer jeden dieser Varietaten, Unterschiede der Gestalt angiebt,

welche fur jede derselben charakteristisch sein sollen.
2
) Aehnlich verfàhrt Lovèn 3

)

unser grundlicher nordlàndischer Forscher , fiigt aber hinzu ,,species totidem potius quam

varietates." Bei Bearbeitung der Litt. obtusata unsrer Russischen Fauna fand ich nun

zwar dieselben Farbenvarietàten , auch dieselben Gestaltverànderungen wie Menke und

Lovèn, allein es verbanden sich dièse beiden Faktoren auf die verschiedenste Weise

untereinander, so dass z. B. ein der Farbe nach offenbar zur var. fasciata Menke gehb-

riges Exemplar unsres Eismeeres , die Gestaltverhaltnisse besass welche Menke der var.

unicolor zuschreibt u. s. w. Dem Beispiel meiner Vorganger zufolge, lag mir also ob,

1) Zeitschrift fiir Malakoioologic , Jalirgang 184iî p. SS.

2) Z. B. var. a) unicolor; testa subglobosa, veulricosa , subangulata, flava, rubentc, vel fusca; spira brevi

apice mucrnnala.

var. d) picta; testa semiglobosa, ovata, convexa, fusco rufove oblique lineata, fulminata vel tessellata; spira

brevissima , obtusissirna u. s. w.
o

ô) Oefvfrsigt af kongl. VetenskapsAkademiens Fôrliandlingai. Andra Argangcii. 184S. p. 184.

Mi-Miioires Se. naturelles T. VI. /|_3
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fur eine jede meiner neuen Kombinationen der schon friiber beobachteten einzelnen Eigen-

thiimlichkeiten , neue Namen zu wahlen. Das ist aber vollkommen unthunlich, weil sicb

dasselbe Spicl auf eine uoerwartet haufige Art wiederholen wiirde , wie das aus folgen-

dem Schéma ersichtlich ist. Bezeichnen wir namlich beispielsweise mit A, A 1

, A %
, etc.

verschiedne Varietaten der Gostalt, mit B, B 1

, B1
etc. mit C, C1

,
C1

etc. die der Sculp-

(ur Farbe u. s. w. u. s. w. so gïbt uns das nachstehende Schéma die Uebersicht der

ungeheuren Anzahl Moglichkeiten verschiedner Kombinationen der g-enannten Eigenschâï-

ten untereinander.

A
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3) testa tenui, epidermide tenera et tenerrime ciliata obtecta, — Auf weichem (schlam-

migem) Grunde in kO Klafter Tiefe.

Diesc Varietàten lassen einen iniiern bedingenden Zusammenhang zwischen den be-

zeichneten Verschiedenheiten und den physikalischen Eigenthùmlichkeiten ilirer Fundstel-

stellen durchblicken ; und wenn sich Hancocks Beobachtungen bestàtigen , so werden

dieselben Erfahrungen auch auf andre Arten und auf andere Gescblechter ausgedehnt

werden konnen.

Den so eben auseinandergesetzlen Fâll bebe ich dcsbalb vorziiglich liervor , weil es

eben so wiinschenswerth ist dass dièse Richtung der Reobachtungen eifriger verfolgt

werde , als schwierig, sicb nicht durcb zufiillige Nebenerscheinungen ablenken zu lassen.

Es ist mir namlich nicht moglich, mit Hancocks Foîgerungen iïbereinzustimmen, welche

ibn, auf Grundlage jener Beobacbtung, zur Aufstellung mehrer ebendaselbst mitgetheilter

neuer Arten Buccinum bewogen haben. Das Speciellere hieriiber mag im Verfolge dièses

Heftes unter Duce, tenebrosum nacbgescblagen werden, hier aber nur das Résultat mei-

ner speciellen Bearbeitungen , welche den Inbalt dièses Heftes bilden , Platz finden , dass

im Âllgemeinen das Variiren der Gestalt unabhângig ist, von dem der Farbuny , der Sculp-

lur etc. Es kombiniren sich also die Abanderungeu genannter Faktoren in der Natur

auf die versebiedenste Weise untereinander. Sehr wichtig ist es aber, dass wir dièse

Ueberzeugung festhalten , da wir sonst augenblicklich auf Irrwege geleitet werden , wie

das , meiuer Ueberzeugung nach , im Verfolge derselben genannten hiibschen Abhandlung,

Hancock bei Aufstellung seiner neuen Arten Buccinum ergangen ist. So liess sich auch K.ing,

der zuerst diesen hoffnungsreichen Weg betrat, irre leiten. Dieselben âllgemeinen An-

sichten eroffnend, welche oben, Hancock zufolge, auseinandergesetzt worden sind, unter-

schied King 1

)
seine drei Varietàten des Bucc. undatum L, namlich: var. Bucc. magnum;

var. Bucc. pelagica; var. Bucc. littoralis. Seinen Varietàten liegt ebenfalls der Gedanke

zum Grunde dass die verschiedenen Meerestiefen in welchen "die Thiere leben, ganz be-

stimmte Varietàten erzeugen , allein et batte sich nicht ganz von der vorgefassten Mei-

nung des Iiand in Hand Gehens der Verànderung der verschiedenen Faktore des Varii-

rens , losreissen konnen , und so musste es also kommen , dass die ersten Varietàten von

Bucc. undatum welche ich, Dank sei es der bekannten wissenschaftlichen Zuvorkommen-

heit des Urrn. M' Andrew, in der Nàhe der Insel Wight vom Meeresgrunde heraufziehen sah

und auch noch jetzt besitze), der Gestalt und Sculptur nach, Bucc. magnum King; der

Dicke , dem Gewichte und der Oberhaut nach, aber Bucc. pelagica King sind. Wollen

wir also, dass spâtere vollkommnere Beobachlungen nicht jedes Mal wieder einen friiheren

Rau systematischer Einsclialtung umstiirzen und den Schutthaufen der Synonymie in dem-

selben Maasse vergriissern , so scheint es unumgànglich, einen andern Weg als den bis-

herigen eiiizuschlagen. Blieben wir dem bisherigen treu , so musste ich in den vorlie-

1) Annals aud Mjg. ul". Natur. History. 1840 T. 18, p. 248 etc.
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genden Fàllen, theils den Namen Menke's und King's eine Rcilie ncucr wiederum nichts-

sagender anhiingen , theils sic umstossen und durch noue ersetzen; jedoch in der Uebcr-

zeugung dass moin nàchster Nachgânger es mit meinen Benennungen nicht anders werde

halten konnen. Diesor Fall gibt uns unwillkùrlich einen Wink, woher es kommen mochte,

dass noch in den neuesten Zeiten von einem Lande lier (z. B. Deutschlandj neue Arten

eines andern Landes (England) beschrieben werden konnten , nach Exemplaren welche

durch die Mande tiïchtigcr Forscher des Vaterlandes der als neu beschriebenen Art ge-

gangen waren.

Der Uebelstand liegt also wohl an unsrer Méthode. Fiirs Erste scheint mir , haben

wir zu sehr den Unterschied zwischen Varietat und Varietat aus den Augen verloren,

gleich wie man auch zu wenig bedacht gewesen ist, die leicht unterscheidbaren — soge-

nannten guten — Arten, von den mehr unsieberen zu sondern. Der grosste Theil der

Varietaten wird uns wahrscheinlich auch in Zukunft nichts mehr sein , als der blossc

Ausdruck fiir die Abanderungsfàhigkeil der belreffenden Art bleiben ; so sebeinen z. B.

die meisten Farbenvarietàten durch hochst unbedeutende und eben so zufà'llige Ursachen

hei vorgerufen zu werden
, ja bei den Konchylien eines Theils sogar nach dem ïode des

Thieres sich bilden zu konnen. Ein Schriftsteller der solche Varietaten als noue Arten

ansprechen wollte , wiirde einstimmig zuriickgewiesen werden ; solche Varietaten verdie-

nen aber , behaupte ich , auch aïs Varietaten keinen besondem Naincn.

Es gibt aber eine weit hôher stebende Abtheilung von Varietaten, welche ihrer INa-

tur nach dem ArtbegrifFe so nahe kommen , dass , wie friiher erlàutert wurde , die IMei-

nungsverschiedenheiten der Parteien iïber den Werth des Individuums — ob Art , ob

Varietat? — wohl stets fortdauern wird. Zu dieser Abtheilung gehoren vor allen die geo-

graphischen Varietaten (car. geograhicae) im friiher beruhrten Sinne. Solche treffen wir

nicht selten in der Russischen Fauna , und sie sind sowohl in theoretischer als prakti-

scher Hinsicbt von grossem Belange fiir die Losung unsrer verwickelten zoologisch geo-

graphisehen Eragen. Die geographischen Varietaten mit besondern Namen zu bezeichncn,

halte ich nicht nur fiir wiinschenswerth , sondern sogar fiir unerlasslicb. Von nur se-

kundàrem Nutzen fiir die zoologische Géographie, dennoch aber dem Artbegriff noch

naher als die geographischen Varietaten, stehen diejenigen, welche ich Bastardvarietaten

(vor. hybridae) nenne , und zwar in dem erwahnten Sinne, d. h. ganz abe,esehen von ih-

rem entwicklungsgeschicbtlichen Ursprungo, als ausgebildet vorliegende Zwischenformen

(Theilnehmer wesentlicher Kennzeichen) zweier wohlI)egrundeter Arten. Dièse Bastard-

varietaten, gleichsam Problème fiir eine experimentative Entwicklungsgescbichte, verlangeii

dringend eine Unterbringung im Système, und ich schlage vor, sie stets nach einem

gemeinsamem Principe zu bezeichnen: etwa als Varietat einer der beiden verwandteu Ar-

ten (Mutlerarten?), indem man dem Namen der zweiten verwandten Art, die patronymische

Endung „aca" anhà'ngt; also z. B. entweder Iiucc. tenue var. ovaea oder liucc ovum var.

tenuaea. Entscheiden wir uns im vorliegenden Falle fiir den Namen Buec. tenue var.
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ovaea, so wiïnle dièse Varietat nicht nur unter Bucc. tenue einzuschalten sein, sondern

auch bei Bucc. oviim auf sie zuriickgewiesen werden miissen. Die praktische Sshwierig-

keit wird nun darin bestehen, genau zu unterscheiden was Bastardvarietat, was neue Art

ist, und der Erfolg wird hauptsàcblich von ausreichendem Materiale und der Umsicbt

abhangen, mit welcher der Forscher beriicksichtigt, ob das gefundene Thier nur in dem

Bereicbe tics geographischen Zusammcnfallens beider nàchstverwandter Arten vorkomme,

ob dièse als Arten wohlbegiiindet seien u. d. m. Man wird im Verlaufe dièses Heftes

nicht selten Bcispiele solcher Bastardvarietaten finden, und im Gen. Triionium allein traf

ich sie zwischen: antiquum und despectum, undatum und tenebrosum, glaciale und angu-

latum, ovum und tenue; eine Jlaufigkeit , welcher selbst in der Botanik nur die Friichte

kiinstlicher Bemiihungen der Gartenkunst nahe kommen. Auch scheint mir dieser Zu-

stand vorzugsweise der nordischen Fauna eigcnthiimlich zu sein und die Verwirrung die-

ser, eben auch hierin, und nicht nur in der ndhern Bekanntschaft mit ihr und ihren

Màngeln, gesucht werden zu miissen.

Die iibrigen minder wichtigen Varietaten heischon also, meiner Ueberzeugung nach,

keine besondern Benennungen. Dennoch diirfen wir ihre Kenntniss keineswegs vernach-

liissigen, sondern es thut gerade Noth auch in dieser Biicksicht ein mbglicbst vollstà'n-

diges Material zu hâufen, damit wir spater vermittelst der Menge von Beobachtungen in

den Stand gesetzt werden , aus der Unzahl in der Natur angetroffner Koml)inationen,

diejenigen herauszuheben und zu benennen , welche in Beziehung zu weitausschauenden

Fragen der zoologischen Géographie stehen. Wir werden also unser erstes Augenmerk

nicht darauf richten, die jedes Mal angetroffne Varietat zu benennen, sondern ein Mittel

ausfindig zu machen, um sie in wohlgeordneter Weise unter das friihere Material von

Beobachtungen einschalten zu kbnnen, bis hinreichend zusammengehauft worden, um nach-

zuweisen, welche aus der Zabi dieser Kombinationen einen hinreichenden Werth haben,

um hervorgehoben werden zu miissen. Nur so kann man erwarten, dass das Zufà'llige,

welches einzelnen Individuen solcher hoherstehenden Varietaten anklebt, in Zukunft nicht

mher dem Wesen solcher Varietaten in Bechnung gesetzt werden wird.

Vielleicht kbnnte folgender Weg einigen der Bediirfnisse, wie diesc sich aus den

obigen Erlauterungen ergeben haben, theilweise entsprechen. Vorerst ist es gewiss un-

umganglich die Varietaten der Farbe , der Gestalt, der Sculptur etc. genau von einander

zu trennen, und nicht durcheinander aufzufiihren. Man beschreibe also nicht, wie doch

gewbhnlich, das variirte Individuum einer Art, das einein gerade vorliegt , sondern mus-

tere insgesammt die ganze Beihe von Exemplaren, die vorliegt, hintereinander , zuerst

in Bezug auf das Variiren der Gestalt , dann erst wiederum die ganze Beihe in Bezug

auf Sculptur, dann auf Farbe u. s. w. Auf diesem Wege erhalt man verschiedene Bei-

hefolgen , deren beobacbtete Kombinationsweisen untereinander , dadurch mbglichst iiber-

sichtlich gemacht werden kbnnen, dass man ùbereinkommt , mit bestimmten Bucbstaben
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stets einen bestimmten Begriff zu bezeichnen 1

), statt sich ihrer gleich wie bisher, nur in

dem Werthe von Ziffern oder Nunimern zu bediencn. Demnach babe icb es mir zur Regel

oemacbt, untcr A stets die Varietâten der Gestalt aufzufiïhren , deren einzelne Verânde-

rungsweisen durch die Potenzen A, A 1

, A %
etc. unterscbieden werden; eben so entspricht

der Buchstabe B, nur Varietâten der Sculptur, C nur Varietâten der Farbe, D nur Varie-

tâten der Dickschaligkeit der Koncbylie etc.; und deren einzelne Verandcrungen, werden

(wie oben bei A) mit fi, B\ B%
, mit C, C 1

, C2
etc. ausgedriickt. Hiedurch erlangen

wir ein Mittel, jede beliebige Kombination zu formuliren und ohne weitlàufigen Wort-

schwall leicht fasslich hinzustellen. Kommen, wie mitunter der Fall, noch Einzelnbeiteu

einer oder mebrerer der angegebnen Rubriken in Betracbt, so bezeichne ich sie mit dem-

selben Buchstaben wie die Hauptreibe , nur klein gcschrieben , oder griecbiscb u. d. m.

Es ware allerdings sebr wùnschenswerth , auch fiir jede der einzelnen Potenzen (als A,

A 1

, A 2
etc.) einen feststebenden Begriff anzunebmen, doch mbcbte dièses aus verschie-

denen Griinden in der Praxis nicht durcbzufùhren sein.

Einstweilen werde ich hier das Schéma so hinstellen, wie es sich bei mir wàhrend

der Bearbeitung des vorliegenden Heftes gestaltet hat; freilich zu spàt., um dem ganzen

Hefte die Einheit in der Form zu geben, die ich wùnschte.

elatior deprcssior

,/' A%G estait (forma)

normalis

A

normalis altior brevior

Miindungshohe (rictus s. altit. anfract. ultimi) a a
1 «

2

normalis in lia fa applanata

Konvexitàt der Windungeu (anfract. comexitas) u a 1 a 1

Kanalgestaltung (canalis forma)

normalis producta abbreviata

il

Skulptur (sculptural
B
b

B 1

b
1

B*

b
1

Farbe (color)

concolor C

pictus c c* c
zonatus v. fasciatus multifasciatus unifasciatus bifasciatus

C 1

,1

C2

c c
1

:
2

1) Dièses einfaclie, dennoch fiir die TJebersiclitlichkeit des Materials den grôssten Nutzen versprechende

Auskunf'tsinittel , ist bisher nicht im Geringsten m Anwendung gebracht worden , wie z. B. Menke (a. a. O.

p. i>0) zuerst blosse Farbenvarietàten der Litt. littorea mit a. und b bezeichnet ; dann (ebend. p. H4.) zwei

Gestaltvarietàten der litt. rudis unter a und b aufstellt, und endlich (wie frulier p. 359 d. W., Nota 2,

angefûhrt) als a. b, c, d seine eiwàlmten, komplicirlen Varietâten der Litt. obtusota mittheilt.
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,. nenderosior levior
normalis ' , . , ,. • >

(crassior) (tenuior)

Dicke oder Schwere (pondus s. consistentia) D D 1 Dz

etc.

Dem gegebnen Schéma zufolge fand ich es bisher hinrcichend , fur die Rubriken

A, a, u, a und D nur zu je drei Potenzen zu unterscheiden ; indera ich z. D. fiir die

Rubrik A, aus einein reichen mir vorliegendern Materiale vorerst eine Gestalt heraus-

wà'hle , welche mir die gewbhnlichste , also typische oder wenigstens zentrale Form (f.

normalis) zu sein scheint, und ilire Maassverhà'ltnisse feststelle; dann erst sehe ich mich

nach den Extremen um , welche durch eine allmablige Reihe von Zwischenformen die

à'usserste Streckung oder Gedruugenheit (f. elatior, f. depressior) bezeichnen, und bestimme

auch ihre Maassverhaltnisse ; u. s. \v. in jeder der einzelnen Rubriken. Hier ist es am

Orte zu bemerken , dass die in obiger Weise auf praktischem Wege ermittelte Normal-

gestalt , der Théorie nach aus einer Kombination des Mittcls der gewohnlichen Abande-

rungsgrenzen, mit dem iVlittel zwischen den Maxima und Minima der Abânderungen

in der Gestalt, entnommen A\erden miisste.

Auch die Rubrik C gestattete , freilich nach einem andern Prinzip , eine ziemlich

allgemein brauchbare Anordnung der Bedeutung ihrer einzelnen Potenzen. Anders aber

ist es mit der Skulptur B; dièse ist bisher uoch viel zu ungenau beriicksichtigt, als dass

ich es unternehmen konnte , eine allgemcinere Bedeutung der einzelnen Potenzen anzuge-

ben , und desbalb sind einstweilcn die Potenzen von B in gar keiner festen Bedeutung

gebraucht worden, sondern der Sinn derselben muss im Verlaufe der Bescbreibung jeder

einzelnen Art cingesehen vverden. Ueberhaupt werden andere Bearbeiter vielleicht bfter

Veranlassung finden, fiir ein hesondres Geschlecht auch ein besondres Schéma der Be-

deutung der einzelnen Potenzen aufzuslellen. Die Rubriken miissen aber ùberall nur in

einem und demselben Sinne verstanden werden. Meinerseits will icb nur darauf zuriick-

kommen , dsss ich der Skulptur, als diagnotisches Hilfsmittel , eine grbssere Aufmerk-

samkeit zugewandt wiinschte. Verhehlen wir uns aber gleich anfangs nicht , dass die

unten angefiihrten Erfahrungen ivergl. Littorina, Buccinum etc.) nachweisen , wie plicae

transicrsae , costulae longitudinales etc. bei einer und derselben Art bald vorkommen

kbnnen , bald ganz fehlen , bald nur auf einzelnen Windungen sicbtbar sind u. s. w.

Meine Absicht ist also in dem hier speciell auf die Malakozoologie bezogenen Wun-
sche enthalten , es îubge kiinftig in jeder Localfauna , Enumeratib, oder jeder beliebigen

Abhandlung iiber gewisse Konchylien-Arten von denen grosse Reihen von Exemplaren vor-

lagen , zu Ende der Bescbreibung die formulirte Angabe der beobachteten Variationskom-

binationen beigefiigl werden. Dergleichen ware unbedingt ein kostbares Material fiir kritische

Fà'lle der zoologischen Géographie. Von selbst verstebt sich, dass in diesen Formeln stets

diejenigen Elemente ganz weggelassen werden , welche allen Formeln gemein sind.



346 M I D DENDoRFF.

Wenn also z. B. von einer beliebigen Art folgende Varietaten beobachtet wurden;

car. Àu'D; À'u'D; AuD' ; und wenn voilier, bei Gelegenheit der Beschreilmng der-

selben Art, der Farbenvarietàten C, C1
, c

1
, c

2
, Ç

1
als vorkommend erwàhnt worden ist,

so geht aus dem volligen Weglassen der Bubrik C, c und £ hervor, dass jede einzelnc

der so eben formulirten drei Varietaten , aile nur beobachteten Farbenvarietàten der ge-

sammten Art , habe beobacbten Iassen , folglich die Farbung in gar keiner wescntlichen

Beziehung zu dem Variiren der Gestalt , iMundungshohe und Schwere der Scbale stebe.

Je umfassender nun die Beobachtungen sein werden, desto mehr werden sicb die Formeln

(in Folge des VVegfallens einzelner allen Varietaten gemeinschaftlicher Potenzen oder Bubriken)

vereinfachen, bis eudlich, ohne weiteres Zuthun, die Formeln allein stehen bleiben , deren

Kombinationeii in ibreu einzelnen Bestanrltbeilen auf wescntlichen Ursachen beruhen, und

folglich zur Erfoischung allgemein giltiger Gesetze unumgànglich sind.

Abgeseben davon , dass meine vorliegcnde Arbeit , aïs Lokalfauna, in besondrer Be-

ziebung zu den kunftigen Bearbeitern der Varietaten unsrer Bussischen Fauna stebt,

vvird wohl fiir den voranstehenden Versuch mich Niemand der Weitlàufîgkeit zeihen,

der selbst den unheimlichen Zustand durchgemacht hat , welcber den Forscher befiillt,

sobald er, im vollen Bewusstsein der iibergrossen Last unsrer zoologischen Synonymie,

in dem Gleise bisheriger Gewohnheit dazu hingerissen wird , einen Wust neuer Namen

zu schaffen , und der andrerseits die Bemerkung gemacht hat, dass sich Niemand iiber

diesen Gegenstand ausgesprochen , wahrend uns die neuste Zeit wiederholte und drin-

geude Zurufe iiber die Nothwendigkeit des Haltens an einer geregelten Nomenklatur ge-

bracht hat. So druckt Herrmannsen in dieser Absicht seinen Indicis gencrum Malaeo-

zooruin primordia die Nomenklaturgesetze aus Linné's Philosophia botanicci vor. Agassiz x

)

that dasselbe ; er widmete jedoch der Nomenklatur der Arten auch eine ausfiihrliche Be-

trachtung (ibid. p. XIX.) in der er namentlich manche abweichende Ansichten verfocht, im

Gegensatze zu den Begeln , welche auf Veranlassung der British Association for ihe

Âdvancemenl of. Science im Jahre 18't2 von einer besonderen Kommission entworfen

worden waren 2
). Nirgends erstreckt sich jedoch die Beriicksichtigung der Nomenklatur bis

auf die Varietaten, sondern sie geht nur bis auf die Arten, d. h. bis zur Grenze von Linné s

allgiltiger binominaler Benennungsmethode. Sollten meine Vorschlage, welche theilweise

im vorliegenden Ilefte angewandt worden sind, nicht genehmigt werden, sondern Wider-

spruch erwecken , so wird die blosse yVussicht , Veranlassuug zur IJemmung taglich an-

schwellender Wirren gewesen zu sein , mir voile Genugthuung fiir meine Bemiihungen

gewahren.

1) Noiiieiiklator zoologicus 1842— 1840. Fraefulio p. VI. etc.

2) Report of ihe Cominittee appointée! „to cousider of tlie rules !>v which the Noineni'lntur of Zoologj

may be establislied on a unifonn anil permanent L)a=is."
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Wie subjektiv verschieden nun anch die Ansichten iibcr die Grenzen zwischen dem

Werthe des Art- oder des Varietats-Begriffs sein uud bleiben mogen, so ist die Anhàu-

fung eines zahlreichen aber auch in gleichem Grade prâzisen Materials, aus dem sich

mit der Zeit die Schlussfolgcrungen von selbst ergeben miissten, unbezweifelt das einzige

Mittel, uni einen der Wahrheit môglichst genaherten Maasstab fur jene Werthe zu ge-

winnen. Vergleichen wir aber unsre bisherigen Artbeschreibungen mit diesen Anforde-

rungcn, so finden wir bald, dass sie zum allergrossten Theile den ausgesprochenen An-

forderungen gar nicht genugen und mitbin der Zukuuft diejenige Stiitze zu bieten

keineswegs versprechen, welehe wir snchen.

Es hat dièses besonders darin scinen Grund, dass man in unsrer Systematik mehr

darauf bcdacht gewesen ist zu bençnnen, als darauf,' den Begriff jedes Namens in dem-

selben Grade zu piàzisiren; wodurch mitbin die Verwirrung wuchs, statt in scharfer ge-

scbiedene Grenzen gebannt zu werden. Wie aber im Gange der Naturwissenschaften

iiberhaupt unsere Bestrebungen darauf hinausgehen miissen, die Gesetze mathematisch zu

formuliren, so ist es auch klar, dass unsre allerdings weit scbwankenderen biologischen

VVissenscbaften dennocb nur darin ihr Heil finden konnen, dass wir auch hier unser

ganzes Streben darauf richten, numerische Mittelwerthe nebst den zu ihnen gehbrigen

Schwankunysgrenzen {ampliUiden) zu erlangen. Gleich wie also z. B. die Météorologie,

und der statistische Theil der l'bysiologie und der Géographie organischer Wesen, diesem

grossen Zieie mit Macht enigegeneilen, so muss auch der beschreibende Theil der Syste-

matik sich an diesem eiuzigen Ileltungsanker zu festigen suchen, der allein die Aussicht

dâzu bieten kann^ es werde das gelieferte Material noch nach Juhrhundertcn ein brauch-

bares bleibes.

In der Malacozoologie sind allerdings die numerischen Angaben vielfach benutzt wor-

den; so hat man die Zahl farbiger Streifen, die Zahl von Bippen, Furchen und anderen

Einzelnheiten der Skulptur, die Zahl der Windungen u. s. w. als Unterscheidungsmerk-

male zu benutzen gesucht, aber freilich noch lange nicht in dem Grade der Genauigkeit

den der Gegenstand verlangt hâtte. Worin wir aber sehr schlecht berathen sind, das

ist die Form : man findet liochstens die direkte Angabe der Maasse in Hohe , Breile und

Dicke, ohne Reducirung derselben auf eine bestimmte Verhâltnisszahl, und ohne Ausdeh-

nung dieser Méthode auf die Abarten, was aber geràde hochst wesentlich von Nothen

wâre. Wir miissen jedoch der neuesten Zeit darin Gerechtigkeit widerfahren lassen, dass

sie zwar vereinzelte Ansiitze zu dieser Richtung gebracht, ohne jedoch dièse Anregun-

gen gehorig beachtet zu liaben. — 1838 verbffentlichte namlich Moseley 1

)
eine Abhand-

lung iiber die geometrischen Formen der scheiben- und thurmformigen Muschelgehàuse,

wobei er sehr sinniger Weise von der Betrachtung der Anwachsstreifen des Deckels aus-

1) Pliilosophical Transactions 1838. Band II. pag. 5!îl; ûbersetzt in den ,.Annales des sciences naturel-

les, 1842 Tom. 17-ème, II. série p. 94. —
Mémoires Se. naturelles T. VI. u
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ging. Unabhàngig von ihm, auch einem andern Gange der Untersuchung folgend, gelangte

Naumann 1

) zu demselben Hauptresultatc, dass nàmlich die Spirale welche dièse gedrehten

Gehause bescbreiben, eine logarithmische sei. Durch dieseu Nachweis war allerdings eine

eben so befriedigende als erfreuliche Einsicht in die grossartige Eiubeit des Bildungsplaues

gegebeu; allein scbon der Umstand dass dièse Enldeckung von dem Astronomen des King's-

Collège ausging muss uns andeuten, dass sic eben nicbt die Praxis der Systeuiatik son-

dern die Tbeorie der physiologischen Bildungsgesetze zu bereicbern bestimmt war, vvenn

gleicb iMoseley scbon urspriinglich die Hoffnung durchschimmern liess, es werde mbg-

lich sein , fur jede besondre Art den fiir sie charakteristiscben konstanten Winkel der

Iogarithmischen Spirale festzusetzen. Ware dièses in der Tbat mbglich, so wurden wir

die Grenze unsrer kiibnsten Iloffnungen iïberschreiten kbnnen und dièse Konstante konnte

uns jeder ferneren Diagnose entheben. Allein deutlicber weist uns Naumann auf den

Bestand hin, da er sicb weniger von dem matheiuatischen Antheile dieser Untersuchung

absorbiren làsst, sondern in Folge vielfàltiger Versucbe von Verificationen in Praxi, bfter

darauf zuriickkoinmt, dass es sicb von selbst verstehe, man musse nur ausgesuchl regel-

mdssige Exemplare zu Messungen benutzen, und von der letzten Windung als von derje-

nigen welche die grossten Uuregelmassigkeiten darbietet, absehen. D'Orbigny tritt, sogleich

nacbdem die Mathcmatiker in der so eben angefùhrten Wéise den Zoologen unter die

Arme gegriffen, als Vermittler auf und sucht die JNachweise der Erstercn fur die systema-

tische Diagnostik dadurch braucbbar zu macben, dass er auf Grundlage jener matbemati-

schen Erorterungen vorschlàgt, fiir jedes thurmfbrmiges Gehause, immer folgende vier

mathematischen Grbssen anzugeben;

1) Die Grosse des Winkels der das Gewinde zwischeu sich fasst,

2) Die Gesammtlànge,

3) Die Hohe der letzten Windung iua Verhiiltniss zur Gesammtlànge (in Hunderttheil-

chen angegeben),

h) Den Winkel der Nath.

Aus diesen gegebenen Griissen konue man sogar jedesmal eine Zeichnung der gemessenen

Konchylie rekonstruiren. Trotz alledem findeu wir, dass dièse Méthode unter den Konchyliolo-

gen gar keine Nachahmung gefunden hat, und es muss allerdings auffallen, dass wir unter

der Zabi derjenigen Mànner welche den Maassverhàltnissen mehr Aufmerksamkeit zuwen-

den — wenn auch nicht nach dem Maassstabe den d'Orbigny anempfohlen — nur die

JNamen bewàhrter Palaontologen als Buch, Beau mont, Broun, Keyserling etc. zu

nenuen haben.

1) Naumann, Beilrag zur Konchyliometrie, in Poggendorff, Annalen d. Phys. und Ch. Band SO. p. 223.

ùbersetzt in den Annales des sciences naturelles, 1842 T. 16-ème, Il série p. 129, uud 223.

2) Paléontologie francoise, Paris 1840, und Annales des Sciences naturelles, 1842 T. 17-ème p. 268; auch

Wiegmanns Archiv 1848. II. p. 1S. —
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Allerdings mag ein Grund dièses schlechten Gelingens der Verfechter der niathema-

tischen Méthode darin zu suchen sein, dass
,
gedràngt von den Hinweisungen der Geo-

gnosten
,
gerade die Palàontologen voran auf die geographisehe Verbreitung der Mollus-

ken, ja sogar auf das historische Verhalten dieser geographischen Verbreitung hingewie-

sen sind , wahrend die Zoologen sich bisher noch immer hà'ufîg in den Einzelnheiten der

Malakozoologie verfingen: allein einen grossen Theil der Schuld trug denn doch, bei

Licbte besehen, die eingeschlagene Méthode selbst an sich.

Es scheint mir die Quelle des Uebels darin zu liegen dass man ubersah, wie das Stre-

ben jener mathcuiatiscben konchvliologen eine Richtung verfolgtj welche derjenigen der

Systemaliker diagonal entgegengesetzt ist. Suchten Jene das zum Grunde liegende Allgemein-

Gesetz zu erfassen und mussten sic eben deswegen aile Abweichungen unberiicksichtigt lassen,

so ist es die Bestimmung Dieser, einen Schatz an Erfahrungen ùber Hâufigkeit und

Grenzen der Abweichungsmbglichkeit aufzuhàufen„ um der Zukunft ein Mittel zur Lo-

sung der grossen Frage zu liefern: in wie weit; die Gesetze der mathematischen Wissen-

schaften dem organischen Getriebe unuingangliche Lebensbedingungen sind, oder in wie

weit ein Abspringen aus dem Gleise noch ohne Vernichtung des organischen Lebens ge-

stattet sei, d. h. in wie weit das was wirLebenskraft nennen, die Physik und die Chemie be-

herrsche. Meine nachfolgenden, im Laufe der ganzen Abhandlung mitgetheilten einzelnen

Messungen beweisen aber , dass vor Allem das Verbaltniss der Ilbhe der letzten Windung

zur Gesannutlange keinesweges so bestàndig ist als d'Orbigny es annimmt, sondern in

hohem Grade veranderlich sein kann; gleichzeitig mit dieser gewonnenen Ueberzeugung,

ist jedoch der Winkel der Spirale und der Nathwinkel fiir veranderlich erklart und es

muss die von Moseley erôlfnete Aussicht auf eine iMbglichkeit der Feststellung einer

Konstante fiir jede besondere Art, im hohen Grade erschiittert werden.

lu praktischer Hinsicht muss uns aber die ausgesprochene Ueberzeugung keinesweges

von der Anwendung der Masse zuriickhalten , sondern sic zwingt uns gerade dazu, die

Masse zu vervielfàltigen , weil eben in der organischen Natur die vbllige mathematische

Konsequenz vermisst wird welche es gestatten kbnnte, aus ein paar gegebenen Grossen in

sicherem Gange die iibrigen ohne Weiteres zu entwickeln. Welche Maassangaben mir

vorzugsweise Aufscblùsse zu versprechen scheinen, wird sich aus dem nachfolgenden spe-

ziellen Tbeile dièses lleftes ergeben, und ich begniige mich hier, nochmals aufmerksam

zu machen, dass, erfabrungsmassig, in diesem Geschlechte dièse, in jenem andere Theile

gemessen werden musseu; woriiber a priori niemals etwas vorhergesagt werden kann.

Im ersten Hefte dieser Beitràge habe ich es versucht diejenigen Maassverhaltnisse

hervorzuheben, welche fiir die Cnterscheidung der einzelnen Chiton-Arten die zweck-

miissigsten zu sein schienen, und ich habe dort meine Messungen an den Arten durch-

gefùhrt, welche zum Gegenstande meiner Untersuchungen wurden. Die \ ielfàltigkeit der

Schalen welche jenem Geschlechte eigen ist, erleicbterte, wie wir es gesehen haben, diess

Unteniehmen in bedeutendem Grade. Ungleich einfacher sind die Maassverhaltnisse welche
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uns bei den napfTormigen Konchylien des vorliegenden IJeftes (Patella; Fissurella) frei

stehen, und in demsclben Verhaltnisse wàchst also auch die Schwierigkeit der Unter-

scheidung. Zur mathematischen Bestiuimung ihrer Gestalt wiirde es in gewohnlichen Fiil-

len geniigen, ibre Lange, Breite, Muhc (longitudo; latit.; allil.) und ciann noch dasjenigc

Verhaltniss anzugeben, in welcbem die die Lange bezeichnende Linie (die grosse Axe des

elliptischeu oder eiformigen l unisses der Basis) von einer Senkrechten dtuchschnitten

wird , welche nian vom Gipfel der Schale herabfuhrt (yerticis situs). Da jedoch dieser

Gipfel hanfîg in eine Art Dorn auslâuft, der bald aufrecbt steht, bald riickwâ'rtsgebogen

ist, so habe icb es in vielen Fàllen vorgezogen auch den Winkel anzugeben, der die

iVeigung der vorderen und hinteren Abdachung (angulus clivi antici et postici) gegen die

Basalflàcbe anzeigt, weil dièse Winkel unabbângig von ilem mebr oder weniger starkem

Hervorsteben des Gipfeldorns, gemessen werden konnen. Nùtzlicher als dièses Kennzeicben

mochte die nicbt selten vorkommende Eigehthùmlichkeit sein, dass der Umriss der Basis

nicht ein Oval, sondern eine Eifigur vorstellt; die Kriinnnung des Umrisses der Basis ist

dann vorn und hinten eine verscbiedene, und ich habe in solchen Fàllen, nachdem ich eine

Glasplatte auf die Basis der umgestiirzten Konchylie gelegt, so dass deren Langenaze mit.

einem auf der Glasplatte gezogenen Striche zusammenfiel , auf diesein Striche mit llilfe

eines Zirkels die Lange des Badins aufzusuchen versucht, welcher dem Kreisabschnitte des

hintern sowobl als des vordern Krùmmungsumrisses entsprach (rad. aaticus ; rud.

posticus).

Auf diesem Wege gelangte ich fur jede Art des Geschîechts Patella, von der ich

eine hinreichende Anzabl von Exemplaren zuui Vergleich benutzen konnte, zu der Er-

fahrung, wie die vorkonunenden bedeutenden Abweichungen von der Normalgestalt, den-

nocb nach der bestimmten Regel vor sich gingen, dass die niedrigere Form (/'. depressior

À1
), zugleich fïine Verriickung des Wirbels oder Gipfels nach vorn zeigt; wàbiend die

hohen Foruien (f.elalior.t) zugleicb einen mehr zentralen Wirbel besitzen. Deshalb schon

wird, bei den Napfscbneckens der Skulptur ein ganz besonderes Vorrecht fiir die Diagnose

eingeràumt werden miissën. Das Vorhaudensein otier das gànzliche Febleu des Zentral-

flecks der [nnenflacbe, oder gar die Form desselben, worauf eînzelne Schriltsteller Ge-

wicht legen, sind von selir unteigeordneter Bedeutung.

Betrachten wir jetzt das iVIessen der thurmfoimigen Schnecken ausfiihrlicher. Einige

der von mir bei ibnen benutzten Maasse werden vielleicht in Zukunft fortgelassen

werden konnen; fiirs Erste benutze ich sie , uni mich in dem grosseren oder geringeren

Belange derselben zu orientiren. Folgende Maasse fînden sich im Laufe meiner Special-

betrachtuug der russischen Thurmschnecken;

1) Die Gesammtlà'nge (longitudo). Es wird die Entfernung des Gipfels vom àus-

sersten Ende der Spindel gemessen; eine Dimension welche so ziemlich mit der Axen-
richtung zusammenfàllt. Es kann iibrigens dièses Maass der Gesammtlange ab- uud zu-

nehmen, obgleich die an.deru ilaupldimeusionen der Thurmschnecke unveràndert geblieben
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sind, und so auch umgekehrt; das findet bei den langgeschwiinzten Arteu (Fusus, Murex,

Trophon) statt, wo caeteris paribus der Kanal nach meinen Erfahrungen bald mehr bald

minder gekriimmt sein kann. Zur Erganzung des Maasses der Gesammtlânge gehôrt also

in solchen Fallen noch dasjenige der Kaoallânge, das von déni der Gesammtlânge abge-

zogen werden muss. Bei einigen wenîgen Arteu Buccinum (z. B. ovum, ja zuweilen undatum)

fallt dagegen das Maass der grossten Gesammtlânge nicht in die Axenricbtung sondern

schrage, indem der untere Theil der Aussenlippe , ùber das Kanalende der Spindel hin-

aus, vorsteht. Ein Fall der Ausnabme. Hier will icb der Aufmerksamkeit kiinftiger For-

scher den Umstand empfehlen, dass kleine Individuen, hâufig dureb die Zahl der Win-

dungen, die Dicke der Schale, die entwickeltere Skulptur, durch den Umscblagssaum,

die Ueberlegung des Kanals etc. ein hohes Alter bekunden, wàhrend einzelne doppelt so

grosse Exemplare derselben Art, viel raschwiicbsiger gewesen sein mùssen, weil sie trotz

ihrer Grosse noch aile Kennzeichen jngendlicheren Alters an sich tragen. IJeber die be-

dingenden Ursachen solcher Fàlle wissen wir noch so gut wie gar nichts.

2) Die Gesammtbreite (laliludo). Mit Ansnahme einer kleinen Abtheilnng der

Thurmschneckeu (pupoidea) welche hier einstweilen nicht in Betiacht kommt, fallt die

grosste Breite der Konchylie bestandig in die Nâhe der Mitte der letzten Windung. Das

Maass, habe ich immer in einer auf die Là'ngenaxe der Konchylie moglichst senkrechten

Richtung, von der Riickseite her entnommen, indem die nicht selten vorkommende und

von diesem Maasse auszuschliessende Umbiegung der Aussenlippe nicht gestattet, ange-

sichts der Apertur zu messen.

3) Die Hohe der letzten Windung (altit. anfractus ultimi). Das Verhaltniss

dièses Theils zur Gesammtlânge ist leider nicht so stetig vvie es d'Orbigny erwarten

liess. Dièses Maass entnehme ich der Aperturhohe direkt, dort wo, wie gewohnlich, das

Ende der Spindel mit der Axenrichtung des Gewindes zusammenfallt. Wo aber die bei-

den letzteren einen Winkel bilden, da messe ich nicht direkt die Entfernung der Basis

der Apertur bis zur Nath. sondern die Projection dièses Abstandes auf die Axe der Kon-

chylie. VVenn man derart stets von der Basis der Aussenlippe ausgeht, so vermeidet man

die stôrende Einmischung der verschiedenen Kanallangen.

h) Die Breite der Apertur (aperturae latitudo). Vom Rande der Spindel bis zur

Aussenlippe. Letztere ist nicht selten sehr verdickt oder umgeschlagen; so etwas darf

nicht mit eingemessen werden.

5) Die Spindellànge (columellae externae longiludo). Vielen Artcn ist eine be-

sondere Bildung der Spindelansichl sehr eigenthiimlich ; dièse wiederzugeben ist eben so

schwierig als sie charakterislisch in die Augen fallt. Hauptsachlich hângt sie davon ab,

dass bei verschiedenen Arten ein bald grbsserer bald geringerer Theil jeder vorherge-

henden Windung von der nachstfoîgenden bedeckt nnd umhullt wird. Dièses Verhalt-

niss habe ich durch Angabe des Maasses, vom Ende der Spindel bis zum Nabeleingange

otler (bei ungenabelten) bis zu der Stelle wo die Andeutung des Nabeleinganges angenom-
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nien werden muss und wo die letzte Windung mit deutlichem Bauche anzuschwellen be-

ginnt, zu versinnlichen gesucht. So oft es auch unmoglich ist dièses Maass ganz genau

2u fassen, so trâgt es dennoch dazu bei den Charakter der Basis herauszustellen.

6) Die Lange des Kanals (canalis longitude). Dièses Maass ist, wie gesagt, bei

den langgeschwânzten Arten sebon als Komplenient der Gesammtlange unumgiinglich.

7) Die Breite des Kanals (can. latittido) ist nur in seltnen ballen zur Unter-

scheidung nabverwandter Arten anwendbar. llàufig ist es zweekentsprechender dièses,

so wie auch das vorige Maass niebt sowobl nach Theilchen des Maasstabes , sondern im

Verbiiltniss zu andern Dimensionen , etwa der Breite der Apertur, anzugeben.

Aucb die Angabe der Grosse einiger Winkel kann von entschiedener Beihilfe fiir

die Diagnose sein. Uni dièse zu messen bedient man sich entweder des von d'Orbigny

erfundenen Uélicomètre ; oder einfacber kleiner Stahlspiesse , welebe mit einem in Grade

getheilten Quadranten in Verbindnng stehen; oder eines durebsichtigen aus Horn gefertig-

ten Transporteur's; oder endlich des Ueberlragens (Abstechens) des Winkels auf Papier,

wo er dann mit einem gewohnlichen Transporteur gemessen werden kann. Am besten

wird die Gestalt nacb d'Orbigny's Vorgange allerdings durch den

1) Winkel des Gewindes (angulus spirac) angedeutet, d. h. durb den Winkel,

dessen Gipfel mit dem der Scbale zusammenfà'llt, und dessen Seiten das Profil des Ge-

windes uniklammern. Bei vorkommenden Unregelmassigkeiten d. h. konkavem Ein- oder

konvexem Ilervorspringen der mittiern Windungen des Gewindes, benutze icb vorzugs-

weise die Breite des Gipfels (bekanntlieh endef er mitunter abgestutzt) und die grôsste

VN ôlbung der letzten Windung (Gesammtbreite) zur Bestimmung dièses Winkels. Da selbst

die regelmassig anwacbsenden ïburmscbnecken nie mit ihren Umrissen genau in eine

kegelform bineinpassen, sondern einzelne Windungen bald zu viel bald zu wenig hervor-

stehen, so ist es niebt mbglich die Grosse des Winkels genauer als bis auf durchschnitt-

licb 5 Grade zu bestimmen.

2) Der Nathwinkel (ang. suturae). Diesen, d. h. den Winkel den jede Nath mit

der Langenaxe bildet, habe icb zwar d'Orbigny zufolge haufig gemessen; allein seine

Abânderungen bewegen sich in so engen Grenzen, dass es niebt moglicb scheint ihn mit

Erfolg fiir die Diagnose benulzen zu konnen.

3) Der Anwacbswinkel (angul. incrementi) d. h. der Winkel den der Band der

Aussenlippe mit der Axe der Konchylie bildet, sçbeint zwar die Arten keinesweges zu

imlcrscheiden, allein fiir gewisse Gescblechter (z. B. 20° bei Littorina; 30° bei Margarita

etc.) unwandelbar charakteristiscb zu sein. Ueberdiess folgen gewôhnlich die plicae,

costae , varices etc. derselben Bichtung; wo das nicht der Fall, miissen die Winkel den

die letzteren bilden, besonders gemessen werden.

Endlich ist es mitunter von Nutzen, bei den geschwanzten Arten den Winkel anzu-

geben welchen die Axe des Kanals mit der Hauptaxe dov Konchylie (angulus canalis)

bildet.
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Ausser don angefiihrten Schwierigkeiten des Maass- und Winkelnehmens in prakti-

scher Hinsicht, ist noch auf die sehr kleinen Arten aufmerksam zu machen. Ueberhaupt

unterscheidet das Augenmaass noch dort Unterschiede, wo wir mit dem Maasstabe in der

Iland keine nachzuweisen vermogeu; das ist vvohl der Hauptgrund, weshalb getreue Ab-

bildungen bei den Naturforschern in so hohem Werthe stehen. Dass aber die Abbildun-

gen an sich, uns gerade in allen kritischen Fâ'Ilen verlassen, beweist erfahrungsgemàss

die Menge unsrer neuen konchyliogischen Ikouographien; sic miissen uns dort im Stiche

lassen, denn bis zur Lliuterung der wissenschaftlichen Begriffe reichen sie nicht hinan.

Unsre Ikonographien halten also etwa nur die Parallèle mit den Diagrammen der Meteo-

rologen und der pbysikalischen Geographen.

Noch sei es mir erlaubt, einen andern Einwurf hier aufzunehmen. Seit die Malako-

zoologie sich dadurch zur Wissenschaft erhob, dass sie statt farbiger Muscheln der ,,Ra-

ritatcnkammern", die Thiere selbst, welche jene Muscheln hervorbrachten , zum Gegen-

stande ihrer Untersuchungen machte , hort man oft ùber das Studium der Gehause gleich

wie ùber eine kleinliche oder gar verfehlte Richtung aburtheilen. Es ist das eine zeitge-

màsse wissenschaftliche Grossthuerei. Ware dem so, dann miissten unsre Palàontologen

verzweifeln. Gleich wie die grôssern Abtheilungen, Familien und Geschlechter , nur auf

Grundlage des Thierbaues basirt werden diïrfen, eben so selten gibt uns das Thier fur

sich Mittel an die Hand, zvvei kritisch nahverwandte Arten zu unterscheiden, denn es

entgeht uns die ganze wichtige Reihe der Unterscheidungen vermittelst der Maassverhaltnissej

deren Gestaltung das an sich formlose Weichthier, in seiner festen Schalenhulle gleich-

sam personilizirt. Ausserdem iibertragt aber das Thier auch noch den Abdruck zweier

sehr wesentlicher Kennzeichen, namlich der Farbc und Skulptur, auf die Schale.

Der Zweck des Messens liiuft natiirlich darauf hinaus, auch hier wiederum mittlere

Verljaltuisszahlen zu gewinnen. Da bei den Konchylien kein fester Ausgangspunkt ge-

geben ist , so ist es gleichgiltig von welcher Grosse , als Einheit , man ausgehen will.

D'Orbigny nimmt die Gesammtlange aïs Einheit an, theilt sie in hundert Theile und

driickt aile ubrigen Maasse durch die Anzahl solcher Hunderttheilchen aus. Mir schien

es bezeichnender, wenn ich aus den charakteristischen Formen jedes Gesclechts mir ein

typisches Maassverhàltniss , annaherungsweise in grossen Briichen ausgedruckt , entnahm,

wie z. B.

Longit. : Latit. : Altit. aufr. ult. : Latit. operturae

INatica \
. S/ ,.

. 2/

Littorinal
"

*
*

li • /»

Tritonium 1 : % : % : %
Mit Hilfe der Zeichen -+- oder — habe ich bei jeder einzelnen Art oder Varietàt

angegeben, um welchen Bruchtheil ihr Maassverhàltniss das fur das Geschlecht angenom-

mene typische ùbertrifft oder hinter demselben zurùckbleibt. Dieser Bruchtheil gehbrt

dann wesentlich zur Charakteristik der Art und der das Geschlecht charakterisirende
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grosse Bruch brauchte, genau genommen, nicht mehr bei jeder einzelnen Art angefùhrt zu

werdcn.

Eine gar grosse Verschiedenheit bemerken wir in Bezug auf stàrkeren oder geringe-

ren Absatz der Schalensubstanz. Es ist nicht zu bezweifeln dass dieser in einem Nor-

malverhiiltnisse zu der jedesmaligen Grosse (Alter) des Individuums stehen muss, und wahr-

schcinlich im Quadrate des Làngenmasses des Thieres zunimmt, da der Absatz der Kalk-

schale des Thieres vom Wachsthunie des F lâcbenra unies seines Mantels abhangig ist.

Dennoch habe ich keine Musse gefunden dièse Wahrscheinlichkeit praktisch nachzuweisen,

und micli damit begniigt , durch die einfache Angabe des Gewicbts , das Material fur

kiinftige Erforschungen dieser Angelegenheit zu liefern.

Schreiten wir jetzt zur Anwemlung des hier Auseinandergesetzten auf die Einschaler

der Moluskenfauna Russlands.

II. Patclla L.

1) Pâte lia jPatella) tarentina Lamk.

testa convexiuscula , oblongo ovula, tenuiter ac aequaliter radiatim striala; extus radiis

(decem) spadiceis et albis allernantibus ; intns ftotidemj cyaneis et aurantiis — eolorata.

Longit. adulti 25 millim.

Patella Bonnardi Payr., Catalogue des Annel. et Molusques de l'Isle de Corse

Paris 1826. p. 89. Tuf. III. fig. 8, 9, 10.

Pat. vulgata L. Krynicki, Bulletin de la Soc d. Naturalistes de Moscou 1837

No. //. /). 60. (aus Ansicht des Original-Exemplares.)

Pat. vulgata L. Fischer, Versuch einer Naturgeschichte von Livland, Ko'nigsberg

1791. p. 38V.

Longit. : Latit. : Altit.

f3G millim.) 1 : (21 m.) % : fil m.) l

/s— V36
. Clin anlici ang. 40° ad \5°.

Clài post. ang. 30°. Verlice ad fincm
2
/. part, longit. silo.

An einem ungewohnlich hohem Exemplarc, var. A' elatior, von 0,36° Lange, betrug

die lliihe 0,14 (== Va H-Vlg).

Die Schale ist in den Umrissen ihres Unterrandes meist unregelmâssig ja etwas

buchtig und beide Seiten des Unterrandes entsprechen sich fast nie ganz, obgleich die

Abdachungen, von oben lier betrachtel;, ziemlich gleichmassig und namentlich eckenlos er-

scheinen. Der llinterrand ist breit abgerundet und das Zentruni seiner Kriimmung fallt auf

den Anfang des vierten Fiinf'els der Gcsammtlange. Der Vorderrand dagegen zieht sich
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schnabelformig vor, so dass dcr Radius seiner KrliniDiung nicht die Ilâlfte der Lange des

friïher erwâhnten , erroicht.

Die Streifen sind schwach gewellt und abgerundet gekielt, aber gleichmâssig an

Vertheilung und Stârke. Sowohl die trefflicli wicdergegebcne Figur als die Beschreibung

Payraudeau's, stimmen auf das Vollkominenste mit den Exemplaren aus dem Ponlus.

Uie radiale Vertheilung der Farben der Oberflàehe ist auf den ausgefàrbten Exem-

plaren hôchst cbarakteristisch (var. £ uormalis) und hait sich sehr an die schon von

Payraudeau angegebene Zahl ,,10"; auch kommen davon meist vier breitere auf die

hintere und sechs schmà'lere auf die vordere Hiilfte der Schale. Die Innenflàche zeigt

mit grosser Bestàndigkeit einen Anlheil orange. Fast ausnahmslos sind es die zwischen

den violettcn radialen Streifen verlaufendcr Strahlen, welcbe orange crscheiuen (weiss nach

Payr. ), seltcner zugleich auch ein grosserer oder geringerer Theil des Centrum. Hâ'ufl-

ger ist das Centrum violett oder auch durch starken Absatz von Schalcnsubstanz weiss,

in welchem letzteren Fallc das Violett zum Vorschein kommt, wenn man die Schale ge-

gen das Tageslicht hait; aus derselbcn Ursache (d. h. wegen grosserer Diinne der Schale)

sind die farbigen Streifen innerlich um so ausgepriigter, je niiher zum Rande hin.

Ein mittelwùchsiges Exemplar (var. B\ coslulata) unterscheidet sich dadurch, dass

von Zeit zu Zeit einzelne Streifen sich zu rundkieligen Rippen (im Ganzen an V0; erhe-

ben, welcbe vor den iibrigen Streifen hervorstehen; des Centrum dièses Exemplares ist

im Innern orange. Dièses scheint mir die Pat. tarentina Lmk. {coslis longitudinalibus

interstitiis costarum tenuiter slriatis) im genauesten Sinne des Wortes zu sein. Aile

iibrigen zeigen sich gleichmâssig feingestreift — var. BQ uormalis.

Fundort: 1

)
Die Kiisten des schwarzen Meeres, besonders der Krym Krynicki,

Rutorga). Ostsec (ob lebend?) (Fischer; siche obcn.)

Angetroffne Formen: 1) ABÇ; 2) A'BÇ; 3) AB'Ç.

2 ) P a tell a (Patella) ferruginea G m.

Testa crassa, (ovata, seuj omli, pyramidata, rufcscente, costis prominentibus obtusis lubtr-

culatis, margine dentato; ùitus albida. Longit. 1. — Latit. *(
i ; Altit.

i

/1 ;

P. Lamarckîi Payr. p. 90. Taf. IF. fig. 3, '*.

Longit, : Latit. : Altit.

(25 m.) 1 : (20 m.)
a
/4

-+- V
ao

: (13 m.) '

3
-+- V

5
. Clivi antici ang. 50°. Clivipost.

ang. 30"; vertice ad finem
2

b
partis longiludinis sito.

Die Gesammlform des Umrisses vom Unterrande der Schale ist die eines sehr regel-

màssigen Ovales: Die Kriimmung des Vorderrandes vollig gleicb derjenigen des Hinter-

randes; beider Radius gleicht an Liinge der Hiilfte der Schalenbreite.

1) Fur die inlândischen Forscher im Gebiete unsrer Molluskenfauna habe ich bei jedem Fundorte der

»on Bedeulung fur die zoologische Géographie ist, zugleich den Gewàhrsmann geuannt, dem die Saminlung

der Akademie die eingesandten Exemplare verdankt.

Mémoires Se. naturellea T. VI. I| *j
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13 bis ik stunipfe, nach unton knotige, radiale Kippcn in deren Zwischenrâumen

(in jedem cine) eben so viele aber undeutlicbere und bloss zum Unterrande ausgesproche-

nere Rippcn hinablaufen (B). Der Rand erschcint, von unten her betrachtet, durch das

Ausgehende dieser Rippen gezahnt Farbc: ein schbnes Rothbraun ; innerîich gelbweiss oder

weissgrau. — Durch oine bedeulende Dicke der Scbale zcichnet sich dièse Art im Ver-

bâltniss zur vorigen aus; das gcmessene Exemplar wog 32 Gran Med. Gew., also fast

doppelt so viel als ein gleich langes Exemplar (17 Gran) der Pat. tarentina Lam.

Dièses Thier halte ich fiir eine junge Pat. ferruginea; sie komint iibrigens der Pat.

ferruginea var. ? an Pat. Rouxii Payr.P (siehe Philippi Enumeratio molluscorum Siciliae

Berol. 183G T. I. pag. 109.) bis auf die geringere Rippenzahl (var. B1
), vbllig iiberein.

Die Rippen sind weniger ausgesprochen als es Payraudeau von seiner Pat. Lamarckii

(l. c. Planche IV. fig. 2.) angibt, andrerseits aber deutlicher und stumpfer hervorste-

hend als bei seiner Pat. Rouxii (ib. Planche IV. fig' \ J. Die Profilansicht stinimt

vollkommen mit der der Pat. Rouxii (Und. fig. 2), wàhrend die Rippenzahl derjenigen

der Pat. Lamarckii (fig. 2), gleich kommt.

Es fragt sich, in wiefern heide Kennzeichen bestiindig sein mogen?

Fundort; Nordkiiste des schwarzen Meeres (Rathke).

3) P a t e 1 1 a (A c m a e a) testudinalis M ii 1 1. (non Linné)

Testa ovato-oblonga, (rarius ovataj, conica, extus fusco et albo tessulis concatenatis picta (ra-

rius alba rubella , atropurpurea) radialim tenere et aequaliter striata, slriis (\50 ad 200 )

late carinatis et latitudinc suleulos intercedentes acquanlibus ; intus ex livido albescens, ma-

cula centrait spatulata fusca, et margine albo et fusco variantibus, maculato.

Long. : Latit. : Altit.

1 : V.ad'/.H-Vi. : '/.ad
1
/, -*-'/„

clivi Angul. ant. k0°; clivi Angul. postic. 25° — 35°. ,• vertice in fine
1
/l ad */

2 partis ton-

gitudinis silo.

Bei einer grossen Menge vorliegender Exemplare liisst sich eine niedergedriicktere

und eine kegelfbrmigere Form unterscheiden (forma normalis et elatior). Die niederge-

driicktere ist bei weitem die haufigste und betrâgt an Zabi etwa % aller von mir beob-

achtcten Thiere. Nachfolgend die zur Versinnlichuug nothigen Maasse:

A) forma normalis. A i

J forma elatior.

Testa ovato oblonga, minus elala, ver- Testa ovata, elalo conica, vertice cen-

tice subantico inflexo. trali crecto.

Long. (Exempl. miltl. Grosse) 21 mill. 1

Latit. ,, „ „ 16 „
s

4

Altit. „ „ ,, / „ /3
clivi ant. angul. ?i0°

clivi posl. angul. 25°

Vertice ad '
4 part, totius longit. sito;

Pond, 10 Gr. med.

26 mill
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Bei dieser Normalform A ist die Gipfel- Die conische Fonn À ist wie es scheint

spitze hiiufig gelinde hakig nach vorn stets etwas dicksckaliger als A, was leicht

iibergebogen, auch waren die Streifen der mit der Gestaltung aus einer und dersel-

Oberiliiche immer bei dieser Foi m gerade ben Grundursache (bewegteres Wasser?

scharfer ausgepragt, obgieich ich nicht etc.) entspringen konnte.

anzugeben weis, ob dièses mehr zufàllig

oder im Zusammenhauge mit jener Form-

veranderuDg ist.

Die Streifen sind bei mittclwiichsigen Exemplaren am ausgepriigtesten; in der Ju-

gend aber ebenfalls tinter der Loupe deutlich sichtbar und namentlich erscheinen schon bei

den jungsten Tbieren die Streifen flachriickig, ja hâufig so, als waren sie eben nicht

erhabne Streifen, sondera nur die flachen Zwischenràume zwischen feinen Rinnen (d. h.

die Riicken der Streifen sind breiter als die Rinnen welche sie von einander scheiden.)

Im Aller versclminden die Streifen bald durch Abreibung oder Erosion, bald durch Auf-

lagerung von Ralkmasse, Nulliporeu, Algen u. s. w.

In der Farbung ist der von blâulichem Weiss umgebene braune Centralfleck im In-

nnern der Schale das Unveriinderlichste, und wir finden ihn immer wieder. Die Farbung

des Innenrandes der Schale beruht (bei allen Patellen) auf dem Durchscheinen der ausse-

ren Farbenschicht durch den dunneren Absatz von Schalenmasse auf der Innenflache am

Rande der Schale, und stimmt daher jedes Mal genau mit der Fârbungsweise der Aussen-

flache der Schale iiberein. Sonst lassen sich etwa vier Varietaten der Farbe nach uu-

terscheiden:

Color c = (Paklla) tessellata Millier; es ist dièse als die normale Farbung an-

zusehen; etwa 4
. der Exemplare dieser Art gehoren ihr an.

Die braunen und weissen Flecke f„fusco et albo, tessulis concatenatis picta") wech-

seln schachbrettartig unter einander, sind mehr oder weniger iinrcgelmiissig oder oval

und es herrscht bald das Braun, bald das Weiss an Flachenraum vor. Viele jiingere

Schalen habeo dièse braune Flecke bélier und mehr rothlich. Solche Exemplare lassen

sich aber dennoch von der Acmaea (Pal.) virginea UiiU. (deren Jugendzustand hochst

wahrscheinlich die Luttia pulchelta Forbes isty abgesehen von dem Mangel an Streifung

der Oberflâche, durch die Rosenfarbe der letzteren leicht unterscheiden, welche nach

Lovèjn's Beobachtung unter einer vergauglichen braunlicheren Schichte zu liegen scheint.

An Formverhaltnissen sind beide Arten sich vollkommen gleich, auch gehoren sie beide

zur selben Gattung wie es I. Aider (Aimais aucl Magaz. of Katar. History 18V2 Vol. VIII.

p. VO'rj aïs Berichtigung der Ansicht von Forbes (ibid. Vol. VI. 18k- 1 p. 316J erwiesen'j.

1) Gelegentlich sei es erwâhnt dass d'Orbigny (Voyage dans l'Amérique méridionale Paris 1834, Mollus-

ques p. 478) zuerst die Pat. virgineu Midi, fur eine Acmaea trklârt hat, und fruher als es, unabhàngig hie-

von , in England geschah.
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Seltener gestalten sich (etwa bei */ der Exemplare) die Flecke zum Rnndc hin »als unre-

golmàssige und un ter einander wechselndc weisse und braune radial- verlaufende Farben-

streifen.

Von Innen hat dièse Varietat grosstentheils einen, abwechselnd weiss und undeutlich

braun gefleckten Rand.

Color C nob.; atropurpurea Lovèn, — Durchgangig blauschwarz von Aussen. Von

Inncn das Centrum braun wie immer; der Band schwarzblau und das Uobrige der Innen-

flache etwas bélier blau als der Band. Einige hinzutretende weisse Flecke machen mit-

unter den Uebergang zur car. c.

Lovèn erwâhnt dieser Varietat als in Finnmarken vorkommend (Oefversight af

Kongl. Vetenskaps Akadcmiens-Forhandlingar, Andra Argângen 18Y5 p. 158.)

Color C1
. Einfarbig von blaulichem Hellroth; der Gipfel etwas dunkler iu Folge

von Durchscheinen des innern Centralfleckes; ist dieser dunklere Ton der Fârbung des

Gipfels von einem weisslichen Bande umfasst , so bildet sicb der Uebergang zur folgen-

den Varietat. Der Randsaum ist innen einfarbig rothlich. — Es môchte scbwer halten

die Jungen dieser Varietat von der kleinen Pal. (Acmaca?) rubella Fabr. (Fauna Gron-

land. p. 386 1 zu unterscheiden, welche nach Fabricius eben so gestreift ist und innen

auch einen dunklen Centralfleck trà'gt. Exemplare aus Gronland, die mir vorliegen, zeigen

selbst unter einer besonders starken Loupe kautu eine Spur (1er Streifungen; sind ùbri-

gens aile, in genauer Ucbereinstimmung mit Fabricius Angaben, stark konisch und ver-

hàltuissmàssig dickschalig; die Form ist jedocb nocb ganz innerbalb der Maassgrenzen

meiner forma A' (elatior) der Pat. testudinalis Miill. Die Dicke der Scbale liisst sich

niebt genauer durch Angaben feststellen. — Lovèn (I. c. p. 158) fiihrt die Put. rubella

Fabr. unter der fraglichen Rubrik „branchiï$ externis nullis" an. Sie scheint mithin in die-

selbe Abtheilung als die Pat. caeca DliïM. zu geheiren und ist dann, als zu einer andern Ab-

theilung geborig, auf das Siharfste von der Acm. testudinalis geschieden. In Bezug auf

die Schalc an und fur sich, mag die conische Form mit fîeriïcksichtigung dessen dass

Pat. testudinalis vorzugsweise niedergedriickt ist, zugleich mit llinsicht auf die Dicke der

Schale und den zwergigen Wucbs der Pat. rubella, leiten.

Color C* nob.; alba Lovèn (l. c. p. 158) Einfarbig grauweiss; zum Gipfel hin schim-

mert der braune Centralfleck der Innenflache etwas durch. Es kommt besonders darauf

an, dièse Varietat von der Pat. caeca M'ùll. (Pat. candida Couth.=Pat. cerea MiJll.) zu

unterscheiden. Da dem Thiere der Pat. caeca Millier das Kiemenblatt der achten Ac-

maeen in der Nackenhohle fehlt, was Lovèn (1. c. p. 158) moines Wissens zuerst nach-

gewiesen und was ich bestà'ligen muss, so ware der Unterschied in Bezug auf das Thier sehr

entschieden festgestellt. Was aber die Unterschiède der Schale anbelangt, so verweise

ich auf die genaueren Erorterungen bei Gelegenheit meiner Beschrcibung der Acm. caeca

Miill. in moinem Reisewerke, Tom. II, Mollusken.
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Hier will ich im Allgemeinen darauf aufmerksam machcn, dass es als Untorschied

von der car. C* Acm. testitud. ganz bezeichnend ist, dass die Pat. caeca inncn nie einen

dunkeln Centralfleck bat, sondern auch von Innen einfarbig weiss, blàulichweiss oder

gelblichweiss ist; ferner sind die Streifen der Pat. caeca, selbst wcnn sie nicht deutlich in

eine Reihe von Hockerchen zerfallen , scharfrùckig und die Furchen zvvischen denselben

hàufig breiter als die Streifen selbst.

Wenn sich bei der Âcm. test. C3
bisweilen auch einzelne Anwachsstreifen mehr mar-

kiren, so haben sie doch nie die Regelmassigkeit welche bei der Pat. caeca Midi, die

Diagnose „punctis, elevalis striata" rechlfertigt, oder gar den Schalen ein netzartig gegit-

tertes Ansehen gibt. Der Wuchs der Pat. caeca ist auch bedeutend geringer.

Zur Acm. testud. C3 rechne ich auch eine ans Gronland herstammende wcisse, welche

àusserlich auf dem Gipfel so weit der innere Centralfleck durchschimmcrt zehn radiale

braune Streifen tragt.

Fundort: Aile die oben beschriebenen Varietàten sind nach Exemplaren beschrie-

ben welche vom weissen Meere und der Eismeei kiiste des Russischen Lapplandcs hcrrùh-

ren. André von Nowaja Semlja herstammende unterschieden sich auf kcine Weise von

derselben, eben so wenig aïs die Islâ'ndischen und Gronlândischen.

Die var. alba und car. atropurpurea habe ich auch unter den durch Herro v. Daer

aus Nowaja Semlja mitgebrachten, angetroffen.

Dieser Art sehr nahe kommt allerdings die Nordamerikanische Patella (Àcmaea) al-

veus Conrad; Couthouy ( lïost. Journal of Natural Hislory //. p. 177 und Gould (Inver-

tebrata of Massachusetts p. 155 ) zeigcn sich geneigt, sie aïs eine Varietat der Acm. teslu-

dinalis ( P&telloidca amoena bei Couthouy) anzunehmen. In Bezug auf diesen Ausspruch

muss ich darauf aufmerksam machen , dass weder in den Bescbreibungen welche jene

Naturforscher von diesem Thiere geben, noch auch an zweien Exemplaren die mir vor-

liegen , der dunkle Centralfleck der Innenflache, (der meiner oben ausgesprochenen Erfah-

rungen zufolge, bei der Acm. testudinalis nie. ja sogar nicht bei der var. alba derselben, fehlt)

vorkommt. Die (Patella) Âcmaea aheus Conr. scheint nie den mittleren Wuchs der

Acm testudinalis zu erreichen. Unter der grossen iMenge Russischer Exemplare der

Acm. testudinalis salie ich nie eine Acm. alveus. Man unterscheidet dièse von jungen

Exemplaren der Acm. testudinalis var. Ac, ausser durch die Abwesenheit des innern Cen-

tralflecks noch durch die gestrecktere und vollig regelmassige
,

gedehnt elliptische

Figur der Schalenmiindung, so dass die hintere Ilàlftc derselben der vorderen vollig sym-

metrisch, und nicht breiter als die vordere ist.

Pat. Clelandi Sow. fPhil. Transacl. London Part. I. 1835 p. 36 Taf. II. [ad

p.^33] fig. 30, 31J gehbrt unbezweifelt zu der Acm. testudinalis.
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k) P a t e 1 1 a ( A c m a e a ) c a e c a M ii 1 1 e r.

Vergleiche mein Reisewerk, Band II, Mollusken.

5) Pâte lia (Acmaea) cassis Eschscholtz.

Testa ovata oblonya, elevata, intus alba, extus rutilo-fusca; costis latis rotundalis forni

catis inaequalibus ; vertice excentrico, erecto obtuso; margine répandu.

Eschscholtz Zoolog. Atlas, Berlin 1829, Taf. WIV. fig. 3. p. 19. ')

Long. : Lalil. : Altit.

ihï m.; l : (37 m.)
3
/
4

: (ld m.)
i

/ i
-*- 1

/tt i clivi antici angul.: 40° ,• clin postici

angul: 30° ,• vertice in fine
2

/5
longitudinis parte, silo. Pond. 62 Granmed.

Es kommt dièse Acinaea der Patella deaurata Gmt. von der Magellanstrasse, sehr

nalie, und so nie unsre Kenntniss dieser Arten jetzt steht, ist es geradezu unmbglich,

beide von einander zu unterscheiden. lch finde namlich nirgends sichre Beweise dafiir,

dass die Patella deaurata Gin. nach jetzigen Begriffen auch sicher eine Patella und keine

Acinaea sei. D'Orbigny (Voyage dans l'Amer, me'rid. Mollusques p. k8i)J fiilnï sic frei-

licb unter den Patellen auf , es scheint aber aus der Kiïrze der Beschrcibung hervorzuge-

lien, dass er das Tliier nicht untersucht habe.

Gesetzt aber auch, es seien beides annaloge, jedoch zu verschiedenen Gesclechtern

gehorende Arten, so sind ibre Schalen, wie ich aus direktem \ ergleiche beider Arten

ersehe, auf keine YYeise durch die lorm oder die Farbung der Aussenseite von einander zu

unterscheiden; der einzige Unterschied liegt darin. dass die Innenseite der Acinaea Cassa

gîânzend und rein émaille-weiss ist, wàhrend das Innere der Pat. deaurata von Innen mit

einer seidig glanzcndcn Perlmutterschichte (intus argenteaj umkieidet ist, w'elchê dadurch

einen blâulichen Anstrich gewinnt , dass das schbne auf dieser Perlmutterschichte auilie-

gende Rothbraun, durchschimmert. Auch ist die dem Tbiere entsprochende Mitte der

lnneniluche stets schon rothbraun. Es konimt mithin in Bezug auf den Unterschied bei-

der besprochener Arten nunmehr darauf an, ob dièse Eigenthiimlichkeit der Inneuflache

eine bestâ'ndige ist, oder nicht. Aus Eschscholtz selbst konnen wir es aber entnchmen

dass dièses kennzeichen nicht von durchgangigem Werthe sei, da er bei Gelegenbeit der

1) In meiner vorlâuugen malakozoologischen Orientirung begriffen, besuchte ich ini Sommet 1846 unler

andern auch Kassel, und batte midi dort des freisinuigsten Entgegenkoinmens zu erfreuen; es ward mir dort

in der lebendigen Forni inùndlicher Mittheilungen ein reicher Zusatz zu der Beleln ung die ich schon friilier

in Dr. Philippi's Schriften gefunden. Eimge, auf Acmaea beziigliche, Resultate unseres- damaligen Verkehrs

mit einander. liât mein verelirler Freund Phi J ip pi m der Zeitschrift fur Malakozoologie 1840, pag. 100,

mitgelheilt. Genaue Untersuchungen haben in mir seitdein inehie Abweichungen von den dort ausgesproche-

nen Ansichten hervorgerulen , welche ich bei Gelegeuheit der betroffenen einzelnen Arien anfuhren werde, und

vvclche ich eines Tbeiles schon friilier (sielie Bulletin physico-math, de l'Académie des Sciences de St. Pé-

tersbourg Tome VI. No. 20) der Oeffentlichkeit ubergeben, ohne jedoch clamais schon vpn dem so eben an-

gezogenep Auf atze Philippi's Kunde gehabt zu haben.
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nur fiïnf Linien langen Sclialo sagt: ,,inwendig kommt unter dcm Gipfel ein sehr ver-

wischter brâunlicher Flecken vor." Moglich ware es abcr noch dass Eschscholtz

dièses Mal ein Junges der Pat. deaurata Gin., nicht aber seiner Acm. cassis, vor sich batte.

Die Stelle der Diagnose von Pat. deaurata: „vertice aurato" gilt nur fiir abgeriebene

Wirbel, denn die ausserste Farbenscbicbt bat in gleicbeni Grade bei beiden Arten die,

von Eschscholtz treffend wiedergegebene Eigenthûmliclikeit': „die âussere Flà'che ist

etvvas rauh anzufùhlen und bat das Aussehen, als sei eine Deckfarbe in einer ziemlich

dicken Schicht auf die Schale aufgetragen.

Gehbren, wie dem denn aucb in der Tbat so zu sein scbeint , aile gegenwàrtig zur

Pat. deaurata Gm. gerechnete Varietaten in der That zu einer und derselben Art, so ha-

ben wir dièses Mal einen derjenigen Ausnahmsfalle vor uns, in denen die Farbe als Ieitende

Richtschnur den Bauverhàltnissen vorgehen muss, denn es liegen mir aile jene Form-

verschiedenheiten vor, welcbe uns durch Chemnitz, Conch. Kab. Tom X. Taf. 168 fig.

116 a, (>: dann durch Blaimille, Manuel de Malacologie Planche kd, f. 7 und endlich

durch Deshayes: (Lamarck. An. s. Vert. II. èdit. Tme. VII. p. 53kJ „j'en possède une

tout-à-fait conique 11 geboten werden. — Es verandert sich folglich der Umriss von der

gedehnt eifôrmigen Form bis zur eirunden; die Hohe kann bis nahe an das Doppelte

heranwachsen , der Wirbel bald eine centrale, bald aber wiederum eine sehr einseitige

Stellung einnehmen. — Es mbchte gewiss eine sehr erspriessliche Arbeit sein , an einer

Reihe von Ilnnderten Exemplaren dieser Art, einen so wichtigen Punkt wie der so eben

verhandelte es ist, gehôrig durchzuarbeiten.

Fundort: Eschscholtz soll dièse Art in Sitcha gefunden haben; seitdem ist sie

von dort uns nicht zugekommen, und dem Obigen zufolge ware ich geneigt die Acmaea

cassis Eschsch. fiirs Erste als Synonom der Pat. deaurata Gm. anzusehen, und fiirs

Zweite einstweilen daran zu zweifeln ob dièse Art wirklicb unsrer Fauna angehbren uibge.

Mbgen die gegebenen Andeutungen kiinftige Beobachter leiten.

Uni das Gesagte zu verdeutlichen gebe ich itn Folgenden die Maasse zweier extre-

mer Formen der Pat. deaurata Gin. welche aus der Magellan-Strasse herstamnien:

•
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7) P a t e 1 1 a (A c m a e a) scurra Lcsson. Taf. I. fig. 6.

Testa rotundato-ovali et subrotunda, elevata, crassiuscula, nitidula, intus alba, eatus lutes-

cente, obsolète et tenere-striata; verlice subccntrali, erecto, acuminato; margine intégra.

Lesson, Voyage de la Coquille 1830, Zoologie p. 4-21 No. 198.

Acmaea scurra d'Orbigny; d'Orbigny Voyage dans l'Amérique méridionale, Zoologie,

Paris 1834 p. 478.

Àcmaea mitra Esch.; Eschscholtz Zoolog. Atlas Berlin (1829 etc.) 1833 Taf. XXIII.

fig. k p. 18.

Acmaea mammillata Esch. ibid. p. 18.

Acmaea marmorea Esch. ibid. p. 19.

Lottia? pallida Gray. The Zoology of C. Beechey's Voyage, London 1839 p. 147

Taf. 39 fig. 1.

Long. : Latit. : Altil.

(2km.) 1 : 22 m.) %-*-% : (15 m.) Vs -t-%\ clivi antici angulus 50°— 55°; clivi

postici ang. 40°; vertice ad finem */
5

partis longitudinis sito. Pond. 40 Gran med.

Das grossie, aus Sitcha stammende, Exemplar hat 35 m. Lange.

Die sehr feinen Streifen sind bloss im Jugendzustande sichtbar; spiiter werden sic

entweder abgerieben oder durefa Absatz von Kalkmasse und INulliporen verdeckt. Der

Manteleindruck ist hàufig nur scbwach sichtbar, wo er es aber ist, erscheint er als

sehr schmaler Saum welcher jederseits nach vorn hin mit einer keulenartigen Verbrei-

tang auslauft. Sehr ausgepragt ist er bei Thieren deren Aussenllàchc korrodirt worden

und bei denen sich mithin der Massen-Absalz an der lnnenllàche stark vermehrt hat. —
Auch nur bei einem einzigen Exemplare fîndc ich das Centrum iui lnnern stark gelb ge-

farbt. — Ich habe mich an dem Originalexemplare von Eschscholtz, das im Museo

der Universitiit Dorpat aufbewahrt wird, davOD iiberzeugt, dass die Acmaea mammillata

zweiffellos eine Acm. mitra ist , deren Oberflache durch eine Nullipora besondrer Art

viillig inkrustirt worden. Das Originalexcmplar hat jene regelmiissigen drei koncentrischen

Reiheu zitzenfôrmiger Erhabenheiten (der Nullipora) deren Kschscholtz (I. c. p. 19) er-

vrà'hnt. Dièse Regelinassigkeit des Absatzes der Nullipora scheint durch starker als ge-

wbhnlich entwickelte Spuren des YYachsthums, — wie solche Grav in Ueechey (1. c.

Taf. 39 iig. 1 abgebildet — bedingt worden zu sein. Fur gewohnlich sind die vvarzigen

Auswiichse der Nullipora unregelmassig vertheilt, ;.uch traubig, und im Eutwicklungs-

zustande ersclieint die Nullipora als rauher kalkiger Ueberzug. Diesen letzteren scheint

Eschscholtz (p. 18.) bei Gelegcnheit der tëeschreibung seiner Acm. mitra mit den Wor-

ten: „extus lutescente calcarea scabriuscula" und ferner: „ihre âussere Flache wird von

einer màssig dicken Lage einer fast kreideartigen Masse gebildet" — gemeint zu ha-

ben; wodurch denn auch schon die Andeutung zu der Vereinigung der Acm. mitra und

mammillata Eschscholtz gegeben war.
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Die Schalensubstanz der Acmaca outra ist im freien Zustnnde auf der Aussenflàche

eben so dicht und fast so glànzend als innen.

Nur in selir geringem Grade ist die Ausschweifung der Mitte des Randes vorhanden,

deren Gray erwâhnt. — Zwischen Exemplaren aus Peru und andern aus Sitcha habe

icb niebt den geringsten Unterschied entdecken konnen.

Fundort: Sitcba (Eschscholtz und Wosnessenski).

Da (ausser Eschscholtz) auch Wosnessenski uns dièse Art aus Sitcha einge-

sandt hat, so bin ich geneigt meiner friiheren Ansicht zu entsagen, dass dièse Art durch

Versehen zugleich fiir Chili und Sitcha angegeben worden sei. Vergleiche hieriiber

Philippi in der Zeitschrift fiir Malakozoologie 18^6 p. 106. Auch muss ich, den

Jahreszahlen der Herausgaben folgend, gegen Philippi (ebend. p. 107) meinem Lands-

111,11)1)1' die Prioritat der Benennung entwenden, und benenne dièse Art daher nicht Acm.

mitra Eschscholtz, sondern Acmaca (Patella) scurra Lesson.

8) Patella (Acmaea) digitalis Eschscholtz.

Testa levi, ovato-pyriformi , coiwexa , intus albida, macula sub fornice fusca irregulari

obsoleta, costis nonnullis latis tuberculosis, vertice anlico submaryinali compressa; murgine

inteyro subrepando.

Eschscholtz zoologischer Allas, Berlin 1829 Taf. XXIIJ. fig. 7 und 8, pag. 20.

Long. : Latit. : Altit. [ad
1

/i totius longitud.)

(0,19 ;«.) 1 : (0,13 /».) %-+- J

1&
: (0,08 m.) %—V

12 ; cliri antiei angul. 70°; clivi

postici angul. 20° (si certicem ipstun spectamusj; certice in
1

/s
longitudinis parte, situ.

Pond. 5 Gran med.

Die genaue Beschreibung welche Eschscholtz (1. c.) auf seine Diagnose folgen lasst

ist sehr vollstandig, daher ich hier nur wenige, die schà'rfere Unterscheidung fordernde

Angaben hinzufiigen werde. — Die grosste Breite erreicht die Schale ain Ende des zwei-

ten Drittheils ihrer Lange. — Der Radius der Kriimmung des Hiuterrandes kommt dei

halben Schalenbreite gleich; der des Vofderrandes ist fast eben so gross; der Vorderrand

geht aber mit einer deutlichen Ausbreitung in den breiten Hinterrand iiber. — Der braune

oder gelb und braun getleckte innere Saum ist schmal , und nimmt an Breite nicht mehr

als V8
der llbhe der Schale ein. Die braunen Flecken dièses Saumes entsprechen auf

der âussern Fiàche braunen Bandera, welche schrage nach vorn und oben hinansteigen.

Die Breite des inneren zentralen braunen Fleckes betragt nicht Va
der Schalenhohe.

Fundort; Sitcha (Eschscholtz. IMertens). — Wosnessenski hat dem Mu-

séum der Akademie ein Exemplar dieser Art von der ungewohnlichen Liinge 21 mili..

aus dem ÎMeerbusen von Sitcha (CnTxunci;iii 3a.inBi>) eingeschickt.

Mémoires Se. nauirelles T. VI. ^g



364 M I D D E N D R F F.

P a t e 1 1 a (Àcmaeaj p c r s o n a Eschscholtz. Taf. I, fig. 3.

Testa ocata concexa, postice fornicata, vertice antico inflexo; extus: tenere radiatim costu-

lato-striala , inlerslitiis costulas latitudine quitter circiter supcrantibus , incrementi vestigiis

irregularibus •conspicuis ; fuscescente , maculis albidis rarioribus et sparsis notata; intus

livesccnte, macula spathulata centrait fusca et margine unicolore ex nigro fusco, aul ra-

rius maculis lutescentibus cario.

Eschscholtz 1

)
zoologischer Atlas, Berlin 1829 Taf. XXIV. fig. i und 2, i>

20.

Acmaea radiata Eschscholtz ibid. p. 20.

Acmaea ancylus Esch. ibid. p. 20 fig. k, 5 und 6.

Acmaea sculum Esch. d'Orbigny Voyage dans l'Amérique Méridionale Taf. &k fig.

8, 9, 10; exclusa diagnosi in p. 4-79.

? Lottia punctata Gray; nec Patelloidea punctata Guoy et Gaim. (Voyage de iAstro-

labe Tom III. p. 366 Taf. 71 fig. W, k2.

Maasse eines grosseren Original -Exemplairs der Acmaea persona Eschsch.

Long. : Lai. Alt.

(29 m.) I : (23 m.) */
s

: (10;«.)
t/
i ; clivi antici ang. 50°; clhi postici ang. 20° (die

Schale îst sehr aufgetrieben, der Winkel aber gerade zum YYirbel hin gemessen); vertice

ad V
4
partis longitud. sito.

Eschscholtz hatte in seiner Beschrcibung zweier Arien, d. i. der Acm. persona und

ancylus welche ich hier zusammenfasse, die radialen Streifen vbllig iihersehen; auch rei-

ben sie sich auf alten Exemplaren leicht ab und werdcn unscheinbar; doch habe ich sie

selbst an den Eschscholtzschen Original-Exemplaren beider betreffenden Arten gefunden.

Durch' das Vorbandensein der Streifen unterscbied aber Eschscholtz die dritte Art,

seine Acin. radiata, von diesen beiden. Dieser Unterscbied fiillt niithin, meiner Beobach-

tung zufolge weg. Ich habe keineswegs iibersehen dass Eschscholtz seine Acm. ra-

diata vorzugsweise mit der Acm scutum vergleicht; dièses geschah jedoch offenbar nur

weil beide, nach den durch Eschscholtz gegebenen Diagnosen, in dem sehr in die Au-

gen fallenden Konnzeichen der radialen Streifungen ubereinstiinmen nnd durch dasselbe

Kennzeichen von allen iibrigcn Arten verschieden scheinen. Das Original-Exemplar der

Acm. radiata ist ganz unbezweifelt eine junge Acm. persona, da die Stellung des Wir-

bels dem Vorderrande sogar naher als bis auf V4
der Gésammtlange hinangeriickt

ist, was nie bei Acm. scutum der Fall ist. Das voriiegende Exemplar stimmt iibcr-

haupt in der Form ganz mit der Diagnose der Acm. persona, wie ich sie obcustehend

1) Ans dem Vergleiclic cler liicr mitgrtheilten Synonymie mit Philippi's Aufsstze in der Zeitsfchrift fur

Malakozoologie 184G p, 107, ergebeti sich einige Abweichungen in unsern Aosichteu. Die meinigeu hatleicli

in tien folgenden Zeilcn motivirt, elie ich noch den Anfs.il/, Philippi's gelesen.

Es gesclùcht nach reiflieher Erwâgung, dass ich d'Orbigny's zu Acm. scutum gegcbtne A bhi Id u n gen

von dessen Texte tienne, dass ich Acm. persona mit Acm. ancylus vereinige etc.
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gegeben habc, iiberein, nur ist dcr brauno Centralfleck bloss scbwacb arigedeutet imd der

Umriss der Schale etwas schmaler als das dort gegebene Normalmaass os bcstimmt. Ich

habe mich an den Normalexemplaren selbst von der Identitât der Âcm. persona und an-

cylus iiberzeugt. Die Formverhàltnisse sind vollig diesclben, und Âcm. ancylus ist als

Junges der Acm. persona anzuseben, gleich wie auch die Âcm. radiata mit ihnen zusam-

menfàllt.

Bei der Mehrzahl der Exemplare ist, im Gegensatze zu Acm. scutum, der Rand innen

gleichfarbig scbwarzbraun; nur ausnabmsweise bei wenigen, und dennoch bloss am Vorder-

rande, etwas gelbîicb gesprenkelt. Die Streifen verlaufen als ziemlicb scharfe Kanten, und

sind wenigstens h bis 6 Mal schmaler als die sie trenncnden Zwischenraume, so dass es

das Anseben hat, als seien dièse Streifen auf die glatte Oberlliiche der Schale aufgesetzt;

mithin stimmen sie ganz mit der Weise der Streifung der Acm. patina iiberein.

Fundort: Sitcha (Eschscholtz).

10) Patella (Acmaea? personoides Midd. Taf. I, fig. 2.

Testa mata depressiuscula, (e lalere spectata) postice vix fornicata, vertice antice inflexo;

extus: ienere radiatim costulato — striata, ihterstitiis latitudine costulas circiter quater su-

peranttbus, sordide, riridi maculis, punis fîtscis tessellata; intus: lirescente, macula for-

nids antica olivacea et murgine unicolore fasco vel maculis nridrscentibus notato.

Acmaea ancyloides n. sp. Bulletin phys.-mathém. de l'Ac. d. se. de St.-Pe't.

Tme. VI, No. 20.

Long. : Lat. : Alt.

(21 m.) 1 : (17 m.) ^h- 1

/^ ; (6 m.. Vé
-1-1/»» ç

'ert,ce medio inter % et V3
lon-

git. partent sito; clivi antici angulus 38°; clhi postici angulus 20°. Pond. 7 Granmed.

In der Streifung und dem Umrisse der Schalenmùndung kommt dièses Tbier voll-

kommeu mit der Acmaea persona iiberein; feiner auch in dein allgemeinen Eindrucke,

den die Gestalt macht. Doch ist der Wirbel etwas mehr zentral als bei jener, daher

auch der Abfall der vordern Abdachung weniger steil . wie die Angabe der Winkel es

verdeutlicht; ferner ist die hintere Abdachung ansehnlich weniger aufgeblasen, so wie

auch die ganze Schale viel flacher als die der Âcm. persona ist. Letztere hat auch

eine dickète Schale als die vorliegende Art. — Statt der dunkelbraunen Farbe welche

bei jen<r heiTscht, ist es hier ein schmutziges Griin, das auch innen im Centralfleck wie-

dèr hervortritt.

Das Tbier selbst hat mir nicht zu Gebote gestanden. Dièse Art die ich urspriing-

lich Acm. ancyloides genannt batte, sehe ich mich gezwungen hier umzunennen, weil

jener Name durch Forbes an eine andre Art (Pat. Gussonii Costa?) vergeben worilen

(vrgl. Thorpe British marine ConçkoL, 18M p. 132).

Fundort: der Busen Kenai an der Nordwestkiiste Amerika's (VVosnessenski).
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11) Patella (Acmaea?) aeruginosa 1

) M i d d. Taf. I, iig. 1.

Testa ovata subconvexa, poslice fornicata, vertice antico inflexo; exlus: confertim grosse striata,

sulcis intercedenlibus latitudine striarum quater circiter superatis, fusca, maculis sordide

viridibus inspersa; intus: laete aeruginosa , vernicosa, margine f'usco et lutescente vario.

Long. : :Latit. : Altit.

(0,20 m.) 1 : (0,16 m.) */
5

: (0,07 m.) V3
+' M; vertice ad 1

/i longit. part, sito; clivi

antici angul. kù°; clivi postici angul. "20°. Pond. 10 Gran. med.

In iler Gesammtform kommt sie, wie die Maassverhâltnisse es zeigen, der Acm. per-

sona hochst nahe; sie unterscheidet sich von jener aber hauptsàehlich:

1) durch die schône griine Farbe der Innenflâcbe,

2) durch den Mange] eines anders gefàrbten Centralfleckes, der hbchstens durch ein

intensiveres Griin augedeutet wird,

3 durch die Skulptur. Es sind nàmlich bei der vorliegenden Art die Streifen rund-

riickig gekielt, und beispielsweise etwa vier Mal so breit als die die Streifen von einan-

der scheidenden Furchen, so dass es mithin vorzugsvveise das Ansehen bat, als seien die

ebenen Wânde mit Iineâren Furchen gezeichnet, nicht aber mit rippigen Streifen besetzt.

In dieser Hinsicbt verhàlt sich also même Acm. aeruginosa zur Acm. persona, wie Acm.

testudinalis zur Acm. patina. — Es kônnte in Zukunft nothig werden dièse nàhere Be-

zeichnung der Skulptur in die Diagnose aufzunehmen. Das Thier selbst habe ich nicht

gesehen.

Fundort: Kolonie Ross in Ncukalifornien (Wosnessenski).

Patella (Acmaea?) pileolus Midd. Taf. I, fig. k.

Testa minuta, leviuscula, elliptica, elevala, fornicato-conica, vertice subantico; exlus: vestita

epidermide fusca, sub microsopio irregulariter rugosa, (centro) saepe multum erosa et inde

calcarea albida; intus: nitida, (ex livido) flavicans, margine fusco, et macula eadem centrait.

Long. : Lat. : Alt.

18m.) 1 : dm.) s
4 : [km.)

1

/%;
vertice ad V4

totius longit. sito; clivi antici angul.

55°: clivi postici angul. 30°. Pond. 1 Gran. med.

Bei allen Exemplaren ist der grossere centrale Antheil der Aussenflache angefres-

sen und ohue Oberhaut , dagegen dièse nur den Rand allein als brauner Saum umzieht.

Wâ'hrend die Konchylie innen glanzend ist, bal das Braun dieser Acmaea âusserlicb das matte

Ansehen eines Anstriches mit Wasserfarbe. — Die Schale ist nach allen Seiten hin bauchig

gewblbt — Eine Farbenvarietà't C l hat einen mit (20) weissen Flecken strahlig gezeich-

neten Rand, sowohl in- als auswendig.

Fundort: Insel Sitcha, zugleich mit Littorina Sitchana (Wosnessenski).

I) Dièse Art und gleiclifalls die beiden folgenden habe ich zuerst un Bulletin pliys., math, de l'Ac. d.

se. de St.-Pétersb. Tme. VI. No. 20 angezeigt.
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1 3) P a t e 1 1 a ( A c m a e a ? ) A s m i M i d d. Taf. I, fig. 5.

Testa minuta , crassa, ponderosa, elliptica, elata, atque inflata; vertice antico, clivopostico

multum fomicato; extus: epidermide fusca, sub microseopio irregulariter rugosa, saepe

{margine) erosa, calcarea albida; intus: albida, margine concolore et centro toto coeruleo.

Long. : Lat. : Ait.

(8 m.) 1 : (6 m.) */
t

: (5 m.) %; vertice ad i

/s totius longit. sito; clivi anticiang. 70°:

clivi postai ang. 35°. Pond. 3 Gr. med.

Bei dem Exemplare das inir vorliegt, ist àusserlich nur die Randborte angefressen.

Die epidermis ist unter der Loupe von der der vorhergehenden Art gar nicht zu unter-

scheiden, wie denn iibcrhaupt dièse beiden Arten sich im Totalhabitus sehr nahe stehen,

obgleich scharf von einander geschieden sind. Der obère Theil der hinteren Abdachung

ist bei der vorliegenden Art sebr aufgetrieben, und die vordere Abdachung fàllt inner-

lich fast senkrecht herab. Der Rand der Schale ist in der Mitte etwas ausgeschweift, so dass,

auf eine Flàche gestellt, die Koncbjlie dièse nur mit beiden Enden beriihrt. Ich habe diè-

ses Thier nach meinem Freunde, dem verdienstvollen Zoologen Asmuss benannt, der es,

bei Gelegenheit der Bestimmung des Muséums der Universitât D or pat, schon fiir neu

erkannt aber nicht verbfTentlicht bat. — Das Thier selbst habe ich nicht gesehen.

Fundort; Sitcha (Eschscholtz).

—«>œ»

III. Fissurella Brug:.

I) Fissurella violacea Eschscholtz.

Testa ovatoroblonga, convexa, intus alba, extus violacea, laterïbus subdepressa; striis lon-

gitudinalibus crebris, obsoletis, strias transversas profundiores decussantibus ; foramine

oblongo parum inclinato , margine crenulato.

Eschscholtz Zoolog. Atlas, Berlin 1829 Taf XXIII, fig. 6. p. 21.

Philippi Abbildungen und Beschreibungen neuer oder wenig gekannter Konchylien,

Fissurella violacea Esch. p. 66 Taf. //. fig. 3.

Fiss. latimarginata Sou: Proceedings of the Zoological Society 183k Part. Il,

p. 126.

Sowerby Conchol. Illustrations fig. 69.

Zoology of Capt. Beechey's Voyage London 1839 p. H8. Taf. XXXIX, fig. 8.

Long. : Latit. : Lat.ad fiss.marg.ant. : Altit. : Fiss. long.

(51m.)i : (35 m.) V^V, '. (33 m.) %--% : (H m.) % : (6 m.) */„;

clivi antici angul.: 25°— 30°,
• clivi postici angul.: 20°. Fissurae margo posticus, in medio

valvae longitudinis sittis. Pond. 96 Gran. med.

Der Band ist, etwa in der Mitte des Thieres, merklich ausgeschweift, so dass die

Schale nur mit ihren beiden Enden eine Flàche beriihrt , auf die man sic stellt. — Dit-
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grosste Breite der Schale fàllt auf die Gegend des Hinterrandes der Fissur. Der Vor-

derrand der Schale ist ansehnlich zugespitzter als der Hinterrand: der Radius der Krùm-

mimg des Vorderrandes ist um l

(s kleiner als der des Hinterrandes; dabei fiillt das Cen-

trum der Kriimmung des Vorderrandes, auf die Mitte der Entfernung zwischen diesem

und dem Hinterrande der Fissur in der Mittellinie. Das Centrum der Kriimmung des

i Iinterrandes fiillt auf den Beginn des dritten Drittheiles der Gesammtlà'nge der Schale.

Die hintere Abdachung der Schale erscheint im Profil sehr schwach concav, und schnei-

det sich mit dem Untenande unter einem Wînkel von nahe 20°. Die vordere ist da-

gegen in demselben Verhâitnisse convex und schneidet sich mit dem Unterrande unter

einem Winkel von 25°— 30°.

Von Innen lier betrachtet zeigt die Schale folgende Kennzeichen: Die Fissur ent-

spricht mit ihrem Hinterrande ziemlich genau der Mitte der Schalenlànge und ist fast

2 1

2
Mal so lang aïs breit; der sie unigebende Callus ist sehr entwickelt und breiter als

die Fissur selbst es ist. Nach aussen von diesem folgt nun der hufeisenfiirmige deutlich

ausgepragte Manteleindruck, dessen Innenrand seitlich auf zwei Callusbreiten von dem

Callus abstebt; hinteu aber 2 l

/2 Mal so weit, und vorn zwei Mal so weit als an den Sei-

ten. Eben so weit ist auch die Entfernung der Innenrànder der beiden vordersten

Schenkel des hufeisenformigen Mannteleindruckes , von einander. Das Vorderende die-

ser Schenkel erreicht fast den vorderen Bogen (Ilalslheil) des Manteleindruckes, der einen

fast geraden queren Verlauf nimmt, mithin dem Vorderrande der Schale nicht parallel ist.

Der Manteleindruck ist l
1

/^ bis zwei Mal so breit als (1er Callus und auf ihn folgt ein

noch etwas breiterer Band, dessen aussercs Viertheil violett gefarbt ist.

Es ist sehr schwierig die Grenzen zwischen tlieser Art und der Fiss. grandis Sow.

genau festzustellen. Trotz den Bemiihungen Philippi's scheiut mir die Mbglichkeit des

Zusammenfallens beider Arten noch nicht ganz beseitigt.
*

Fundort: Sitcha?, durch Wosnesensski eingesandt.

Eschscholtz batte sein Exemplar aus der Bai von Conception milgebracht.

Ich halte es noch fur fraglich ob dièse Art mit Sicherheit als im Bereiche der

Kussischen Grenze vorkommend angesehen werden darf.

2) F i s s u r e 1 1 a a s p e r a E s c h s c h. Taf. I, fig. 7.

Testa elliptica, convexo-pyramidata, albogrisea, transvc.rsim sulcata. coslis prominentiorilnis

asperis decussalim muricatis radiata, (foramine) fissura ovali inclinata; margine crenato

sulire/lexo.

Eschscholtz Zoolog. Atlas Berlin 1829 Taf. XXIII, fig. 5, /j. 21.

Fissurella aspera Sowerb. Proceed. of the Zool. Soc 1&34 part. II, p. 127.

Sowerby Conchol. Illustrât, fig. 46 /). 6 No. 52.

Long. : Lotit. : Altil. : Fissurae long.

I % : Va—

V

9
:

1;
i4— Vis? dwi antici ang.: h{)°; clivi postici ang.: 25°.
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Das kleinere aber ausgebildetere Original-Exemplar aus Dorpat ergibt folgende Di-

mensionen :

Long. : Lulit. : Lut. ad marg. fiss. ant : Altit. : fissurae long.

(36.».) 1 (2**.)
1
/, : (22*,) 7,-V» = («*»«) 7,-Vi : (25*0^..

Einer Flâche auf welcher man dièse Fissurella stellt, liegt ihr Rand ziemlich gleich-

massig auf.

Die grosste Breîte der Schale fà'llt ziemlich in die Mitte zwischen den Hinterrand

und die Fissur. Der Vorderrand der Schale ist ansehnlich zugespitzter aïs der Hinterrand

derselben. Der Radius der Kriïmmung des Vorderrandes ist uni '/ kleiner als der des

Hinterrandes; dabei fiillt das Centrum der Krummung des Vorderrandes auf das Ende des

ersten Drittheiles der Gesammtlange, das Centrum der Krummung des Hinterrandes auf

die Mitte der Entfernung des Hinterrandes vom Vorderrande der Fissur.

Die vordere Abdachung der Schale ist, im Profile betrachtet, ziemlich gerade und

bildet mit dem Rande einen VVinkel von W.
Die hintcre Abdachung der Schale ist in der Mitte ihres Verlaufes etwas bauchig

hervorgetrieben (bei Eschscholtz Taf. XXIII, fig. 5 ist dieser Bauch etwas zu stark

hervorgehoben) und bildet mit dem Schalenrande einen Winkel von 25°.

Die Umgebung der Fissur ist, wie schon Eschscholtz hervorhebt, kegelformig in

die Hbhe gezogen ; das Centrum der Fissur entspricht dem Ende des vordersten Dritthei-

les der Gesammtlange. Von Innen lier betrachtet, erscheint die Fissur rundlich-oval, so

dass der Lângendurchmesser don Querdurchmesser um wenig mehr als % iibertrifft.

Der die Fissur umgebende Catlus ist deullich aber schmal, d. h. nur halb so breit als

die Breite der Fissur.

Die beiden Vorderschenkel des hufeisenformigen Manteleindruckes gehen nur um eine

F«wr-Breite nach vorn iiber den Vorderrand der Fissur hinaus, und erreichen daher den

vorderen Bogen (Halstheil) des Manteleindruckes nicht, der uni fast drei Fissurlàngen vor

dem Vorderrande der Fissur, als ein dem Vorderrande der Schale paralleler Bogen

verlàuft.

Der Schnlcnrand ist von Innen her in sehr ausgepragter Art durch radial verlaufende

Faltungen gefurcht; dièse Furchen ubertreffen aber an Lange selten die Breite der Fissur.

In ihrem Aeusseren âhnelt dièse Art gar sehr der Fiss. costaria DesJi., namentlich

wie sie Philippi, Fauna Mollusc. Siciliae I. p. 1 1 G schildert. Es ist dièse aber durch

ihre eîliptische, doppelt so lange als breite Fissur, den vertieften Absatz innen vor dem

callbsen die Fissur umgebenden Ringe, und durch ihren so ausgeschwciften Rand, dass

die Schale nur mit beiden Enden eine Flache beriihrt, auf die man sie stellt — immer

zu unterscheiden. — Auch ist der Manteleindruck bei der Fiss. costaria Desh. auf der

glànzenden Innenllache der Schale fast gar nicht sichtbar. Sehr nahe, meiner Ueberzcu-

gung nach iiientisch, ist auch Fiss. aspera Sowerb. Proceed. of the Zooloy. Society 183V

Part. II, p. 127. und Sowerby Conckol. Illustrât, fig. kQ p. 6, aus l'eru. Ich bin nicht
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im Stande nach den Beschreibungen und boi Zuziehung dcr mir vorliegenden Exemplare

die Unterschiede beider Arten anzugeben. Eschscholtz Benennung (1829) bat jedcnfalls

die Prioritàt. — Fiss. crenulata Sow. aus Ober-Kalifornien, Conchol. Illustr fig. 31 und

fig. 38 p. 2 No. 19, scheint durcli eine bedeutend grosse Fissur, die Zuhnchen (nicbt

Faltungen) des Randes und eine flachere Form (?j verschieden zu sein.

Fundort: Eschscholtz brachte sie aus dem Norfolksunde. Das Muséum der

Akademie besitzt sie aus Sitcha (?) durch Mertens.

II7. Rissoa Frémiiiville.

1) Rissoa elata Phil.

Testa turrita, subulato-acuta ; anfraclibus obsolète longitudinaliter striatis et (idtimo excepta)

transversim plicato— costatis; labro producto, aeuto, saepe marginato , fissurant umbili-

calem formante.

Philippi, Enum. Mail. Sied. Vol. IL p. 12k Tab. XXIII, fig. 3.

Die pontischen Exemplare stimmen vortrefflich mit Philippi's Beschreibung und

Abbildung; ihre Maassvcrhaltnisse sind:

Long. : Lotit. : Altit. anfr. ult. : Latil. apert.

(1m.) 1 : (2,2m.) % -V, : (2,5 m.) V*+Vu (i,5 m.) %—%$ ; Àngul. api-

cal. 25°; Anfr. mimer. 7— 8.

Es ist dièse Art an ihrer sehr langgestreckten Gestalt, an ihrer gereckten Lippe

und ihrem nicht undeutlicben Nabelspâltchen leicht zu erkennen. Doch fragt es sich,

ob dièses letztere ein unentbehrliches Kennzeichen dieser Art sei.

Die mikroskopischen Langsstreifohen verlaufen dicht nebeneinander, unH ihre Zwi-

schenrâume sind durch Anwacbsstreifen deutlich gegittert. Die Lângsstreifen sind auf

der Basis und namentlich in der Nab'elgegend am deutlichsten.

Die Querfaltchen, deren etwa 11 auf der vorletzten Windung stehen, sind an der uu-

teren Ilàlfte jeder Windung am hervorragendsten und etwas zitzenformig, daher sie nicht

gauz der Figur Philippi's entsprechen.

Aile Exemplare haben einen Lippensaum und sind rein weiss.

Fundort: Der Pontus; selten an den Sûdkûsten der Krymm.

2) Rissoa oblonga Des m ares t.

Testa turrita, oblonga, hyalina, fuscescente, spira violacea, varicibus et perislomate lac-

teis ; aafractu ultimo, imprimis prope hbrum, fulvo-lineolato ; peristomate intus fuho ; an-

fractibus non striatis: costis in ultimo anfr. dimidiatis, abbreiiatis; labro in adultis incrassato.
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Desmarest; Bulletin des sciences de la société philomatique de Paris, 181V p. 7.

PL I, fig. 3.

Philippi, Enum. Moll. Sicil. Fol. I, p. 150.

Rissoa venusta Phil. ibid. Vol. II, p. 12*. Tuf. XXIII, fig. k.

Diesc sehr leicht kenntliche Art ist neuerdings durch ein Versehen meines hochge-

schâtzten Freundes Philippi verdunkclt worden. Eines der auffallendslen Kennzeichen

an ihr ist namlich die vôllîge Glâtte, d. h. die Abwesenheit irgend welcher Làngsstrei-

fen auf den Windungen, was deutlich aus Desmarest's Worten ,,sans stries ni bandes

transversales" and „elle diffère en ce . . . qu'elle ne présente point de stries transversales

sur ses tours de spire" hervorgeht. — Diesem gemàss finden wir auch in Philippins

erstem Bande die Charakteristik „testa turrita, non striata;" und die Beschreibung „striis

transversis orba;" allein im zweiten Bande seiner Enumeratio p. 124 lesen wir: „testa

turrita, oblonga, exilissime striata." Dièses letzlere Kennzeichen kann icb aber weder bei der

starksten - Vergrôsserung entdecken, noch ist eine Andeutung dazu in Desmarest's Be-

schreibung zu finden. Da aber, ferner, Original-Exemplare der Rissoa venusta Phil., welche

ich Philippi's Freundlichkeit verdanke, selbst miter starken Vergrosserungen keine Spur

von jenen striae zeigen; Philippi selbst zwar in seinem Werke (Vol. II p. 12*. Tuf.

XXIII, fig.'*) dièse Art in derDiagnose durch „anfractibus obsolète transversim striatis"

charakterisirt , dieser Diagnose jedoch wenige Zeilen tiefer (p. 125 Nota.) durch die Be-

schreibung ,,striis transversis, ut videtur carens" widerspricht, auch diesen Widerspruch

dudurch spâter bestatigt, dass er sagt: „R. ventricosa differt (a venusta se.) striis

transversis' 1

, — so scheint es hbchst wahrscheinlich, dass der Rissoa venusta Philippi's,

keine Querstreifchen zukonimen. In diesem Falle halte ich sie unbedingt fiir identisch

mit R. oblonga Desmarest.

Die Gestaltverhàltnisse meiner Exemplare sind (einem ganz ungewohnlich grossen

Exemplare entnommen) :

Long. : Latit. : Altil. anfr. ult. : Latit. apert.

(7 m.) 1 : (km.) V.h-Vh : (3 m.) '/
a-+-VIS : {2 m.) 7*-*-V35 ; Ang. apical. ki)°.

Anfr. numer. 6 «d 7.

Wie gesagt, ist keine Spur von Streifen zu entdecken; iibrigens hat Philippi die

Skulptur genau beschrieben. Die zwei, selten drei, obersten Windungen, also die àusserste

Spitze, sind glatt, und vier, selten drei oder fiinf Windungen sind geiïppt. Etwa I* (12

bis 15', sich iiber die ganze Windung, in gleicher llohe, und in gîeich scharfem Ge-

priige faltenaitig emporspringend , hinziehende Rippen stehen auf der vorletzten Windung.

Desmarest's Figur gibl den Charakter der B,ippen sehr gut wieder. Die Apertur ist

gewbhnlich minder ausgeweitet als es Desmarest's Abbildung dieser Art, dennoch bei

ausgewachsenen Exemplaren mehr ausgevveitet als es Philippi's Abbildung seiner R. ve~

nusta, zeigt. — Die Schale ist iibrigens diinn und durchscheinend.
Mémoires Se. naturelles T. VI. un
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Sehr charakteristisch ist aucb die Fà'rbung, welehe Philippi hochst passent! be-

schiïeben hat. Die ganze Konchylie erscheint dem blossen Auge braungelb mit mileh-

farbnen Rippen und Mundsaume, das Gewinde aber dunkel-violett. Betrachtet man die

letzte Windung aufmerksam unter der Loupe, so findet man, dass sie mit mehr oderwe-

niger deutlicben, zahlreichen, dunkler-briiunlichen und welligen Streifen gezeichnet ist,

welehe dem Mundsaume ziemlicb parallel verlaufen und dicht hinter demselben sich zu

den Flecken verdeutlicben deren Desmarest erwà'hnt hat, die ùbrigeus nur sehr verwischt

auftreten. Innen ist der Mundsaum braunlich umkreist; seltner mit einem Stiche ins Violette.

Ein Exemplar (var. H 1
) zcigte die Normalfarbung sehr entwïckelt, dabei aber nur auf

der Rùckseite der letzten Windung einige obsolète Rippen, iibrigens aber aile Windun-

gen ganz glatt.

Fundort: der Pontus; an den Siidkiisten der Krymm recht hàufig.

3) R i s s o a v a r i a h i 1 i s M ii h 1 f

.

Testa turriculata , oblonga, tenui; fuscescenle, punctulorum seriebus spiralibus rufis cincta,

apice et peristomate violaceis; anfractibus longiludimiliter obsolète punctato-striatis, supe-

rioribus coslatis , ullimo non costato; labro pariim incrassato, submarginalo.

Turbo variabilis, Miihlfeldt, Verhandlung. der Gesellschuft nalurforsch. Freunde

zu Berlin 1829. Band I, p. 212. Tuf. I (7), fig. 9 a. b.

Rissoa ventricosa Desmarest, Bullet. de la Soc. philomatique 181 Y. p. 8. PL I,fig.2.

« « ii Philippi, Enum. Moll. Sic. Fol. II, p. \2k.

Rissoa costata Des m. I. c. p. 7 (nec figura).

Rissoa splendida Eichwald, Naturh. Skizze von Litth. , Volh. und Podol. 1830.

p. 219.

h « Eichwald, Fauna Caspio-faucasica 18^1. p. 196.

Rissoa violaestoma Krynicki, Bullet. d. Nalur. d. lilosc. 1837. //, p 60.

Dass sowohl R. splendida Eichw. aïs FI. violaestoma Kryn. ohne Zweifel hierher ge-

horen, davon habe ich mich an Original-Exemplaren iiberzeugt. Schwieriger ist es anzu-

geben, welcher der beiden hier oben verbundenen Arten Desmarest's sie angehôrt. Schon

Philippi bemerkte (l. c. I, p. 150) „haee species (se. R. ventricosa) a R. costata nullo

alio discrimine quam absentia linearuin fuscarum dignosci potest". In seinem zweiten

Bande (p. 12k) be.merkt Philippi, [als Anmerkung zu der R. costata] ,,hae lineae (trans-

versae fuscae, nempe) interdum etiam in R. ventricosa oecurrunt" was andrerseits im grel-

len Widerspruche zu der etwas tiefer mit gesperrten Lettern fur R. ventricosa gedruck-

ten Diagnose „eoncolore", steht. Hiedurch schwânde also der letzte Lntersehied beider

Arten, obgleich Philippi fortfâ'hrt beide getrennt anzufiïhren. — Ausserdem kommt noch

hinzu, dass aile meine pontischen Exemplare an Gestalt vollkommen der Abbildung Des-

marest's von R. ventricosa entsprechen, dagegen in der Farbung mit dessen Beschrei-

bung von R. costata iibereinstimmen. Ich zweiile daher nicht an dem Zusammenfallen
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der beiden Arten. Ueberdies kann ich eine mir durch die Giite Philippi's untor dem

noch unverofTentlichten ÎVamen R. ornata Phil. zugekommne dalmatinische Art, von

mcinen pontisçhen nicht im Geringsten unterscheiden.

Wie dem nun auch sei, daran ist nicht zu zweifeln dass dièse Art der Turbo varia-

bilis Muhlfeldt's ist.

Die Maassverhaltnisse meiner pontisçhen Exemplare sind:

Long. : Lotit. : Alt. anfr. ult. : Latil. apert.

(5,5 m.) 1 : (3,0 «.) %-+-% (2,5 m.) 7,-+-% : (1,5 m.) «
4
h-' 55 ; Ang.

apic.50 ; Anfr. mimer 6.

Die beiden letzten Windungen im (violetten) Gipfel des Gewindes scheinen auch un-

gerippt zu sein. Etwa 15 nicht sehr hoch aber gleichmàssig gefalteter Rippen stehen

auf der vorletzten Windung.

Die Streifen der Skulptur sind nicht bei allen Exemplaren und meist bloss in der

Nahe der Spindel, auf der Basis, »inter starken Vergrôsserungen sichtbar.

Sehr bestandig ist die Farbung, welche selbst bei den mit der Oberhaut iiberzognen

Exemplaren deutlich ist, sobald man die letzte Windung derselben bei durchscheinendem

Lichte betrachtet. Vier bis fiinf Reihen feiner gelblicher Piinktchen ziehen sich um die

vorletzte Windung; besonders deutlich sind jedocb dièse Punktchen auf der letzten Win-

dung , wo sie sich selbst bis auf den grbssten Theil der Basis erstrecken. Hierin stim-

men also die pontisçhen Exemplare vollkommen mit Miihlfeldt's Abbildung iiberein, an

Gestalt aber vorzugsweise mit der fig. 2 Desmare s t's.

Mùhlfeldt bat in seinem Texte verschiedne Farbenvarietaten beschrieben, von denen

jedoch im Pontus, so viel ich xveis, nur die car. e = einfarbig weiss, mit violettem

Mundsaume und violetter Mitte der Spindellippe, vorkommt [var. Ç
l

nob.).

Eben so wenig verânderlich wie die Farbung ist im Allgemeinen die Gestalt; doch

fand ich einige sehr thurmformig verzogene Exemplare, var. A 1 anomala:

Long. : Latit. : Altit. anfr, : Lut. apert.

(8 m.) 1 : (3,5 m.) %-716
: (2,5 m.) %- 740 : (2 a) V, i Ang. apical. 25°;

Anfr. mimer. 7.

Dièse anomale Gestaltung entsteht durch Abweichung der letzten Windung, und stàr-

kere Wucherung derselben, wie das durch fig. 10 der beiliegenden Taf. X verdeutlicht wird.

Fundort: Der Pontus; besonders gemein an den Kiisten der Rrymm.

k) Rissoa cylindracea Krynicki.

Bulletin d. Natur de Moscou 1837 No. II, p. 60.

Mir ist nicht bekannt, welche Art Krynicki mit diesem Namen belegen mochte.

Sollte es die Rissoa étala Phil. gewesen sein?

Fundort: Pontus (nach Rryn.)
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\. Truncatella Risso.

? 1) Truncatella truncatula Drap.

Testa Sttbcylindrica, apice demum decollata, pellucida, corneo rufescente, anfractibus trans-

versim plus minusve coslellatis, apertura ovata, labro margine reflexo.

Philip pi, Enum. Mail. Sicil. Fol. II, p. 133 Tab. XXIV, fig. 3.

Wiegiuann's, Ârchiv f. Naturg. 1841 I, p. 51. Tuf. V, fig. 6.

? 2) Truncatella (?) fuse a P h i 1.

Testa minima subturrita; fuscu, anfractibus 4—

4

1
/,, convexis; apertura spira breviore.

Ehilippi, Enum. Mollusc. Sicil. Vol. II, p. 134 Taf. XXIV, fig. 4.

Wiegmann's Archiv fur Naturg. 184-1. /, p- 134. Tuf. V, fig. 5.

Es fragt sich, welche von diesen beiden, iibrigens ungemein verschiedenen Arten,

unsrer Fauna angehore. — Ich fiihre sie hier nach einer iliichtigen Anmerkung Nord-
mann's auf, der sie im Liman bei Odessa fand. ((Jubilueum semisueculurem G. Fischer

de Wald.heim, célébrant Sodules Soc. Nat. Scrut. Mosq. 1847. Ueber die Entdeckung

reichhaltiger Lagerstàtten von fossilen Knochen in Siidrussland p. 8 ISota.)

\. Paludiuella PfcifT.

1) Paludinella stagnalis L.

Testa ovato-oblonga , subimperforata , solidiuscula , laevi , flavo- s. corneo-fusca , subpellu-

cida; spirae conico-turritae , upice acutae, anfractibus 5 ad 8, convexis; apertura ovata.

Fundort: Das Ochotskische Meer (Midd.) Der Pontus und das Kaspische

Meer (Eichwald, aïs Pulud. pusilla).

Vergl. mein Reisewerk, Band II. Mollusken.

2) Paludinella aculeus Gould.

Testa oblongo-acuminata, subperforata
,

flavescente-ulbida , subpellucida ; anfractibus 5

ad G, valde convexis, sutura profunda divisis, longitudinaliter tenerrime et microscopice

striolatis; apertura peristomate tenerrimo continuo, saepius subsoluto, rimam umbilicalem

profundam formante.

Cingula aculeus Gould, Invertebrala of Massachusetts p. 226, fig. 172.

Fundort: Das Ochotskische Meer und die Kiiste des Russischen Lapplandes.

Vergleiche iiber dièse Art mein Reisewerk, Band II. Mollusken.



Beilrage zu einer Malacozoohgia Rossica, II. 37.")

3 Paludi nella castanea IMôller. Taf. X, fig. 11 bis 1 5.

Testa conica, subimperforata , solidiuscula, fusco-violacea (aut lutescente); anfractîbus k ad

5 convexis, sutura profunda divisis, longitudinaliter tenerrime striatis; apertura perislomate

subcontinuo, rimain umbilicalcm mentieiite.

Rissoa castanea Mol 1er, Index Moll. Grô'nl. 18^2 p. 9.

Da ich ilie Original-Exemplare dieser von Moller nur fliichtig beschriebenea Art be-

sitze, so bin ich im Staade, die Art der Russischen Fauna mit Sicherheit hieher zu be-

ziehen. Den Erfahrungen genià'ss, welche uns JVIenke an der Palud. stagnalis erlâutert,

wiirde ich, in annalogem Verfahren, dièse Art fur die var A"
1
der Palud. aculeus Guuld

halten, wenn nicht die Streifungen gleichfalls Unterschiede festzustellen erlaubten.

Der Narae den M o 1 1 e r dieser Art gab, weist darauf bin, dass er die Farbe fiir ein

wesentliches Kennzeichen hiclt; ich habe es vorgezogen hierauf weniger Gewicht zu le-

gen, als dass ich daran geschritten wâre, eine neue Art nach solchen Exemplaren aufzu-

stellen, welche sich durch gar nichts als durch eine hellere, braungelbliche bis weissliche

Farbung unterscheiden.

Das Maassverhàltniss der Normalform ist folgendes:

Var. A.

Long. : Latit. : Altit. anfr. ult. : Latit. apert.

(5 m.) 1 : (2,5 ;».
i 7a : (2m.) Vs

-*- l

}u ' (1.5 '«.)
1

/4h-Vmj ongtd. apical. W)°;

Anfr. mimer. V
l

/2.

Ansehnlich gestrecktere Formen besitze ich nicht, wohl verkùrzen sich aber einzelne

Exemplare zu einer viel gedrangteren Gestalt, deren Extrem die folgenden Maasse cha-

rakterisiren:

Var. A\

Longit. : Latit. : Alt.anfr.ult. : Lat. apert.

(3,5 m.) 1 : (2,1 m.) % -+- V10
: (1,5 m.) l

/3
-+- '/u : (1,1 m.) V4 n->,/•„• AnguL

apical. ^5°; Anfr. nuiner. k.

Die Skulptur besteht ans Liingsstreifen deren Anwesenheit mit dem blossen Auge

gerade zu erkennen ist, und welche sich schon bei zweimaliger Vei grosserung als band-

artig Hache, doch ziemlich scharf abgesetzte Streifen kundgeben, deren Riicken etwa die-

selbe Breite wie die sie scheidenden Zwischenraume haben. Acht bis zehn solcher Strei-

fen stehen auf der vorletzten W'indung.

Fundort: das Eismeer an den Kiisten des Russischen Lapplandes (Mid-

dendorff.)
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k) Paludinella c i n g u 1 a t a Midd.

Testa ovato-oblonga , subimperforata , solidiuscula , nigricante-fusca ; anfractibus coiwexis,

medio applanatis, striis longitudinalibus cingularibus (5 ad 6) obductis; suturis profanais,

subcanaliculatis ; apertura peristomate continuo, rimam umbilicalem menliente.

Vergleiche inein Reisewerk, Band II. Mollusken.

Fundort: Die grosse Schantar-Insel.

"VII. Cerithium ISruj».

1) Cerithium v u 1 g a t u m Bru g.

Testa magna, pyramidato-turrita, cinereo-fuha , rubro aut faseo marmorata; anfractibus

sulcis lincaribus longitudinalibus exaratis, medio tuberculis plicato-spinosis ornatis; suturis

crenulatis aut nodosis; canali brevissimo.

Philippi, Enumeratio Molluscorum Siciliae Vol. I, p. 192. Taf. XI, fig. 3, k, 5,

8. 9.; Fol. II, p. 161.

Kiener, species général p. 29. PL IX, fig. 2, 2"; PL FI, fig. 2.

Krynicki, Bulletin de la Soc. d. Nat. de Moscou 1837. No. Il, p. 59.

Siemaschko, ibid. 18 V7. p. 96.

Dièse wohlbekannte Art liesitze ick aus dem Pontus nur in wenigen unvollstàiidigen

Exemplaren, welche aber von solchen die aus dem Adriatischen Mecre herruhren, nicht die

geringste Verschiedenheit zeigen.

Sie gehbren zur var, a spinosa Philippi (Z. c. /, p. 193. Taf. XI, fig. 3.) oder

machen den Uebergang von dieser zur var. y nodulosa Phil. (ibid. Taf. XI, fig. 4), so

dass sie also der Gestalt nach mit Kiener, Figur 1, PI. VI ùbereinkomnien, dagegen der

Skulptur nach eher mit dessen Figur 2, PI. IX zu vergleichen. obgleicb minder rauh sind.

Sie scheint im Pontus selten zu sein.

Fundort: der Pontus, an den Siidkiisten der Krymm.

2) Cerithium adversum Mont.

Testa contraria, fusca vel pallide rufa, cylindraceo-subulata, gracili; anfractibus planis,

cingulis granorum tribus; suturis canaliculatis; basi plano-concava laevigata: canali brevi

recto aut recurio.

Cer. adversum Montagu, Testacea britannica, 1803 /). 271.

Cer. adversum Lamarck, Animaux sans Vertèbres I. édit. Tme. VII, p. 77.

Philippi, Enumeratio Molluscorum Siciliae, Vol. I, p. 194. ; Vol. II, p. 162.

Kiener, Species général, p. 75, PL XXV fig. 1.
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Payraudeau, Catalof/ue des Annelides etc., de Vile de Corse p. 142. PL VII,

fig. 7, s.

Turbo reticulatus, Donovan, Brilish Shells, Vol. V, Taf. 159.

I\ur ein einziges braungelbes Exemplar dieser unverkennbaren Art besitze ich aus

dem Pontus. Sie scheînt iiberall selten zu sein, da Payraudeau und Philippi sie

«leichfalls nur selten im Mittelmeere antrafen. Es ist niir nicht einsichtlich worin Cer.

acutum Kiener [Spec. gén. p. 79. PI. XXXII, fig. 2) von dieser Art verschieden sein

soll, da die Kriimmung des Kanals (,,canali recuiro'') nicht als unterscheidend angenom-

men werden kann, weil sie unbestandig ist, was am deutiichsten daraus hervoigeht, dass

Kiener das Cer. perversum Lam., „cunali recto", Philippi dagegen, ,,canali recurio"

charakterisirt.

Fundort: Der Pontus, an der Siidkiiste der Krymm (Kutorga).

3) Cerithium t'crrugineum Bru g.

Testa turrito-subulata, ferruginea vel pallide rufa, gracili; anfractibus planatis, saepe pli-

calis, cingulis granulorum, striis elevatis insidentium Z; ultimo anfractu cingulis b totam

basin occupantibus ; labro producto; canali brevissiino , subnullo.

Encyclopédie méthodique Tme. I, p. 496, No. 35.

Krynicki, Ballet, d. Nat. d. Moscou, 1837. No. II, p. 59.

Siemaschko, ibid. 1847, p. 9G.

Cer. exile Eichwald, Zoologia specialis 1829. Tom. I, p. 295. Tab. V, fig. 10.

« « Eichwald, Naturhistorischc Skizzen von Lithauen , Volhyn. und Podol.

1830. p. 223.

Cer. déforme Eichwald, Zoologia specialis 1829. Tom. I, p. 295. Tab. V, fig. 11.

k « Eichwald, Naturh. Skizz. p. 223.

Mit vollsteni Rechte erkannte Krynicki die Identità't von Eichwald's Cer. exile

mit dem Cer. ferrugineum Brug. Dièse letztere Art suchen wir aber auffallender Weise

gegenwàrtig in unsern besten Schriften vergebeus, denn man versteht jetzt unter ihrem

INamen eine vbih'g verschieciene Art der Kiisten des iMexikauischen Meerbusens,

welche Say beschiieben bat, und welche von Kiener [Spec. gén. p. 56. PI. XVI, fig. 2.)

wiedergegeben worden ist.

Dièse letztere Art ist gegenwàrtig umzubenennen (etwa laut Sitte, Cer. Sayi) da das

Cer. ferrugineum Brug. eine entschieden feststehende Art des Mittellàndischen Meeres

und des Pontus ist j welche Brugière (1. c.) auf das Genaueste beschrieben hat, die

aber seitdem auffallender Weise in Vergessenheit gerathen ist. Theilweise mag hiezu ihre

grosse Aehnlichkeit mit dem Cer. lima Veranlassung gegeben haben, von der sie sich

hauptsàchlich dadurch unterscheidet, dass nicht 4 oder 5, sondern nur drei Beihen von
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Ilbckerchen auf jeder Windung vorkommen. Die Lange eines Exemplares mittlerer Grosse

betrâgt etwa dmillim.; die Maasse eines sehr grossen, sind folgende:

Long. : Latit. : Alt. unfr. ult. : Lai. apert. : Col. ext. long.

(Um.)i : (3,5 m.)
1

5
-V

1I0 : (3m.) %— */„ : (2 m.)
1/

5
- 1

S5
: (1,5 m.) %—V„!

////'/. numer. 10; Angul. apical 20°; Pond. med. Gr. 1.

Es scheint dièse Art in ihren GestaUverhàltnissen sehr bestàudig zu sein, da es mir

nicht mbglicji war, untcr einer grossen Menge von Exemplareu Unlerschiede in dieser

Beziehung zu entdecken. Sie stimmt in der Gestalt vorzugsweise mit derjenigen Varietat

von Cer. lima iïberein, welche Kiener Spec. gén. PL 2k, fig.
2" abgebildet bat, und

die wobl mit Philippi's var. /i (l. c. /, p. 195) identisch ist. Cer. ferrugineum erweist

sich folglich im Gewinde vielleicbt etwas schlanker als die Normal gestalt von Cer. lima.

Wenn also B rugi ère sagt; ,,ce qui la fait paraître bombée en comparaison de la coquille

du Cer. lima", so scbreibt er diesen Umstand mit Unrecht einem grosseren lîreiteverbalt-

nisse zu, sondern das Auge gewinnt den Eindruck grosserer Gedrungenlieit dadurch, dass

bei Cer. ferrugineum die Ietzte Windung nicht so allmâhlig wie bei Cer. lima, sondern

mit einem jàheren Absatze zur Basis ûbergeht. Der Unterschied ist jedoch nur gering.

Auf den stets nur wenig gewôlbten Windungen verlaufen regelmassig drei Reihen

erhabner Langsstreifen, die wiederum mit Knolchen geziert sind, zu denen sie in re-

gelmâssigen Zwischenriiumen, welche «1er Entfernung der einzelnen Streifen von einauder

gleichkommen, anschwellen. Auf der [etzteo Windung sind gewobnlich nur die beiden

obersten Streifen mit Knbtchen, und z\var minder ausgepràgten, besetzt, die iibrigen aber

ununterbrochen bis an die Spindel fortlaufend.

Der grossere Theil aller Exemplare tiiigt iibrigens auch ausserdem auf den Windun-

gen Quorfaltungen {plicae: var.b
1
), dièse erscheinen uni so erhabner, als jede derselben je

eine Beilie von drei Knbtchen in sich fasst, daher deren eben so viel vorbanden sind,

als Reihen von Knbtchen (in der Richtung der Gesammtlange der Koncbylie) d. h. 18 bis

20 auf der letzten oder auch vorletzlen Windung. Die Querf.dtungen biiden mit den

Langsstreifen regelmà'ssige Quadrate. llebrigens fehlen di<" Querfaltungen haulig auf dem

gesammten Gewinde (6
2
).

In vbllig ahnlicher Weise verhiilt es sich mit Cer. lima (vergl. Philippi 1. c. I,

p. 195), daher Eichwald (Bulletin scientifique de l'Acad. d. Se. de St.-Pe'tersbourg

Tme. VI, 1839 p. 15) mit Unrecht die Ouerfaltungen als Unterschied zwischen seinem

Cer. déforme und dem Cer. lima angibt. Weder die Original-Exemplare E i c h wa I d s noch seine

Beschreibungen lassen mich Unlerschiede zwischen dem Cer. exile und Cer. déforme fin

den, die Grosse ausgenommen. Doch besitze ich eine Menge Exemplare (îes Cer. exile

die dem Cer. déforme an Grosse viillig gleich und folglich nicht mehr zu unterschei-

den sind.

Die einzelnen grosseren und ganz weissen varices deren Kiener uji(l Philippi fiir

Cer. lima irwiibnen, kommen ausnahmsweise auch bei Cer. ferrvgineum vor. Bru gi ère
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bemerkt mil Recht, dass die Knôtchen der letztgenannten Art grobkomiger nnd hervor-

springender sind als die des Cer. lima, dagegen spricht Brugière unsrerArt mit Unrecht

die cariées ab.

Durch einen Fchler bei der Lithographie sind die Abbilduiigen dieser Art bei Eich-

svald als verkehrt gewunden dargestellt.

Fundort: Pontus; an den Siidkiisten <ler Rrymm. Ungemein hâufîg.

Viafl. B>aciMia Turton.

1 ) LacQoa v i n c t a M o n t a g u. Taf. VIII, fig. 37 bis k2.

Testa oblongo-conica . levissima, tenu/, translucente , cornea; epidermide agglutinata

nitescente laevi tecta, quae sub microscopio striolis logitudinalibus confertis et tindulatis

ornata apparet; ex viridi-lutescente vel un/colore vél fasciis k fuscis longitudinalitius picta.

Turbo vinçtus, Montagu Testacea Britannica 1803 p. 307.

Laetitia vincta ïurton, Zoolog. Journ. Fui. III, 1828 /). 192.

« « Philippi, Wiegm. Archiv 1836, Band I p. 231. Taf. VIII, fig. k.

« « Gould, Incertebr. of. Massach. p. 262. fig. 178* et fig. 169.

« « De Kay, Zool. of New-York p. 111. PI. VI fig. 119, a, b, c.

Laetitia quadrifasciata Montagu, Lovèn, Oefersigt etc. p. 154 No. 166.

Laetitia fusea Binney . Gould, /. c. p. 263.

A forma normal is (col. fuscus).

Long. : Lotit. : Âltit. anfr. ult. : Latit. aperturae : Long, colum. ext.

12 m.) I : .8,5 m.)
2
,-i-

1

24 : (6,5 m.)
l
/ I+ ,

/lé : [5 m.) '

2
- '

22 : (5 m.) '

2
— «

22 ;

Anfr. ntimerns 5; Angul. apical. 60°; Angulus increm. 20°; Pond. med. 2a
4

Gran.

A 1 forma elatior ( col. fuscus).

Long. : Latit. : Alt. anfr. ait. : Lat. aperturae : Long colum ext.

Il m) 1 : (6,5 m.) %-V„ = (5,5 m.) % : f5 «.)% "
22 : (5 m.) * - 1

22 ;

Anfr. mimer. 5; Angul. apicalis 5'<)°; Angul. incrementi 25°; Pond. med. 2 Gran.

Beide Exemplare deren Maasse hier wiedergegebeu worden , sind ungeTVbhnlich gross,

indem man etwa 8 millim. als den mittleren Ausdruck der Lange ansehen kann. Ein-

zelne Exemplare dieser Art erscheinen noch bauchiger als die forma normalis, indem die

Wïndungen der Spitze sich bisweilen mehr verkiirzen, wodurch in den Maassverhaltnissen

eine relative Zunahme der Gesammtbreite und der Miindungshohe im Verhaltnisse zur

( Sesammtliinge entsteht.

Mémoires Se. nalureUei T. VI. V8
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Die forma elalior unterschoidet sich von der forma normulis, wie man das aus den

gcgcbcn Maassen ersehen kamv, durch ein Ihurmfoiuiiger vorgezogenes Gewinde , daher

grossere Schmachtigkeit und geringere Ilohe der ÏWiindung und eine grôssere Zylindricitift

der letzten Windung 'brcitere lut. apert.) Die Sçhale ist sebr diinn, hornartig, durch-

schcinend und mit einer diinnen, glânzenden und fest haftenden gelbbrâunlicben Oberhaul

bedeckt, welchc unter statkeren Vergrosserungen der Loupe, dicbte feine wellige Langs-

streifchen zeigt; weniger als dièse, sind die Anwachsstreifen kennllich.

Was nun endlich die Farbe anhelangt, so findet man in dieser Beziehung zwei Va-

rîetaten; £
4

col. quadrifasciatus (Turbo quadrifasciatus und vinctus Wontagu): auf gelb-

lichem Grunde zeichnen sich h bis 5 schmale rostbrâunliche Langssireifen, deren 3 bis V

auf der untereu Hàlfte der letzten Windung verlaufen, wabrend der letzte, von jenen

ètwas entfernte, die obère Hàlfte der letzten Windung umkrcîst; dieser geht aurh anf

die iibrigen Windungen iiber. Zur folgenden Varietàt bilden solcbe E.vemplare den Ueber-

gang, bei vveichen der braune Streif auf der vorletzten Windung sichtbar ist, nicbt mehr

aber auf der letzten.

C col. fusais Gould (l. c. p. 263): die ganze Schale ist von einer griinlich-gelben

oder gelb-biàunlichen Oberhaut bedeckl, unter welcher eine weissliche Schale zum Vor-

schein kommt. Nur kann ich darin Gould nicbt beistimmen, dass mit dieser bràunlichen

Farbe zugleich immer eine gedrungenere Gestalt verbunden ist, wofiir die oben beschrie-

bene forma elalior der Farbung fusca C den besten Beweis liefert.

Es ist endlich noch unumganglich darauf aufmeiksam zu machen, dass der Charakter:

anfractu ultimo subcarinato, bald mehr oder weniger deutlichist, bald ganz verschwindet,

so dass hàuOg gar kein VV inkel die Basis von der Oberseite scheidet. — Das Fnde der

Spindel ist stets etwas vorgezogen. Die Breite der Spindel ist sehr veianderlich.

In Folge genauer Vergleichung der Original-Exemplare habe ich mich von der voll-

kommnen Identitât der verschiedenen Varietaten unteicinander, sowohl im Bussischen Eis-

meeere als auch in Gionland und Massachusetts , iiberzeugt. — Ich finde die als

Unterschiede zwischen J>. vincta und quadrifasciata von Montagu (l.c.p. 308) hervor-

gehobeiK'ii Kennzeichen, in der Kanalbildung, der Spindel und der mehr oder weniger deut-

lichen Ecke der Windung wie gesagt nicht bestatigt, sondern in einander iibergehend.

Den Trochus divaricatus Fabr. (Fauna Gronl. p. 392) der unbezweifclt eine Lacuna

ist, habe ich deshalb nicht unter den Synonymen der vorliegenden Art oder vielmehr als

Namenprioritat anzufiihren gewagt, weil Fabricius ausdrucklich bemerkt ,,infîmus (scil.

anfractus) reliquis simul sumptis dimidio major", was selbst fur die gedrungenste Form

zu viel ist.

Fundort : Das Eismeer an den KUsten des Bussischen Lapplandes. (Baer.)
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2) Lacuna c r a s s i or Montag 11. Taf. VIII, fig. 29 bis 36.

Testa oblongo-conica, ponderosiore
, minus tenui , calcarea; epidermide aggluti-

nai,! nilescenle laevi , ex rubido lutescente , teeta, quae sub microscopio striolis longitu-

dinalibus confertis et undulatis ornata apparet.

Lacuna crassior, Mont.igu, Tesiacea Britanniâe p. 309.

« « « Turton, Zoolog. Journal lll, p. 192.

Lacuna canalis Turf., Philippi in Wiegmann's Archiv 1836 liand J, p. 232.

./ forma normalis (exemplaris permagni).

Longit. : Latit. : Anfr.ult. altit. : Lat. aperturae : Long colum.exter.

(15 m.) i : (10 m.) % = (» m.) %+.»/„ : (6 m.) V — ' 10
: (6 m.) V2

-'/
10 ;

Anfr. mimer 5; Ângul. apicul. 55°; Ingul. incrcn. 20°; Pond. med. 5 Gr.

Aus tien gegebenen Maassen crgeben sich vollig dieselbcn Gestaltverhaltnisse, die

wir bei Lac. vincla l'anden. Auch die Skulptur ist vollig- dieselbe wio bei jener, uud der

eiazige Uuterschied der die Lac crassior von der Lac. i-incta bestimmt trennt, ist die

grbssere Dicke der Schalensubstanz (vergl. das Gewicht), das daber riihrende kalkige
(nicht hornige) Anseben derselben, so wie die lebnigelbe (nicht griinlicbe Farbe und die

stàrker ausgeweitetco Spindel. — Dièse drei Unterscheidungskçnnzeichen sind, wenn man
sie genauer ins Auge fasst. nur Gliederungen einer und derselben Eigentbùmlicbkeit, nà'm-

lich des stârkeren Kalkabsatzes in den Schalen, und daher beeile ich mich darauf auf-

merksam zu machen, dass es leicht mbglich, ja wabrscbeinlicb ist, es werde in der Zu-
kunft die Lac. crassior sicli aïs eine aus hbheren Meeresregionen herstammende Varietat

der Lac. vineta legitimiren.

Ich muss hier noch anfiihren dass die Windungen bald vollig zylindrisch sind, bald

aber den eckigen Winkel mehr oder weniger deutlich ausgebildet zeigen.

Einzelne, und zwar nicht selten mit unteriaufende Exemplaré welche ich aus der

Nahe der Insel Wight mitgebracht, zeigten den niittleren Theil der Windung bandartig

abgedacht, dabei aber erhaben, so dass dièse bandartige jederseits winklig begrenzte Ab-
llachung fast steil zu der jederseitigen Nath abl'allt. Das Verhaltniss der Aperturgestal-

tung zur Gesamnitgrosse ist ziemlich schwankend.

Die grossten gronlandischen Exemplaré der Lac. crassior (15 mïllim.) die mir zu Ge-

bote gestanden, waren uni % langer als die grossten Englischen; die vom Itussiscben Eis-

meere sind mittleren Wuchses. Taf. VIII, fig. ^3, h% stellt zwei grbnlàndische dar.

Fuudort: Das Eismeer an den Kiisten des Russischen Lap plan des (Baer und

Middendorff).
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3 \ Lacuna g 1 a c i a 1 i s M o 1 1 e r.

Testa ovato-conica, tenui , epidermide viridescente-fusca subdecidua tecta, quae ad incremeiiti

vestigia in plieas rriembranaceas confertas surgit; color testai- subjacenlis lutescens.

Lonyit. : Latit. : Âltit. anfr. ult. : Lalit. apert.

« : 73-*-Y,o
: V*-% : V»h-Vm ; JngiO, apical. 60°.

Ueber dièse Art ist der zweite Band meines Reisewerkes zu Ralhe zu ziehen.

Fundort: die Siïdkiïsten des Ocbotskiscb.cn Meeres Middend.) und die Insel

Sitcha (Wosness.)

IX. 9/tii orina Fér.

i) Littorina I i 1 1 o r e a L.

Testa otata, aeuta, so/ida, striis longitudinalibus ornala, pallida lineîs longitàdinalibus fus-

as; anfractibus parum convexis, ullimo eentricoso, suturae appresso ; apertura ovata,

superne angulata, basi non producta; columella alba, parum compresssa, faucibus fuscis.

Menke, Zeitsehrift fur Malakozoologîe I8V5 April p. hd.

Philippi, Âbbildungen und Beschreibungen neuer oder wenig gekannter Konehylien:

Litorina litorea L. p. 102. var. d et e, Ta/'. I, fig. 8.

Long. : Lalit. : Anfr. ult. ait. : Lotît, apert. : Colum. long.

(33 m.) 1 : (26 m.) % - %s
: [22 m.) V, : \l8m.)\-t-\

2
: (10 m.) %—

'

l

/„;

Anfr. numer. G; Angul. apical. 75°; Angul. suturai. 95°: Angul. increm. 20°; Pond,

med. 111 Gian.

Wie Philippi sehr richtig benachdnickt, ist das Kennzeiclien ,,anfractu ultimo su-

turae appresso' 1 insbesondere bezeîchnend: es entsteht hierdurch an der obersten Wand
jeder Windung, in der Nahe der Nalh, eine Art sehr Hacher Rinne, welche in Philip-

pi's Zeichnungen besonders deutlich ausgedrûckt worden; ferner ist der, in (testait einer

Ecke, vorgezogene obère Winkel der Apertur, eine Folge davon. Das sind Kennzeiclien

welche sicb im jugendlichen Zustande allerdings minder deutlich aussprechen, jcdoch an

Exemplaren des Russischen Eismeeres von nur 11 millim. Lange, unverkennbare Unler-

scbiede von Lilt. radis darboten.

Dennoch muss ich bemerken, dass die Verhaltnisse der Gestalt an allen Exemplaren

des Eismeeres gedrungener sind, als es Philip pi's Abbildung wiedcrgibt, so dass also in

dieser Beziehung die 6gg. 1852, 1, 2, 1, 8 Taf. 185 von Chemnitz sehr gut stimmen;

ferner Rom Mus. Taf. XII, fig. 13, H und auch Donovan I, Taf. 33, fig. 1 oben
(nicht aber unten, da lctztere mit Philippi's Figur vollig ùbereinkommt).
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Die Skulptur der Làngsstreifen entsteht durch linienfbrmige sehr diinne Furchen,

welche -Y bis 6 Mal ihre eigeae Breite iïbertreffende Zwischenraume zwischen sîch fassen;

dièse Zwischenraume zejgen sich auf ihren flachen bandartigen Riicken wiederum von je

V bis 6 hôchst zarten und gewellten Linienfurchen gezeichnet, welche jcdoch nur unter

stârkerer Vergrôsserung sichtbar sind. Auf dcr vorletzten Windung entstehen durch jene

Linienfurchen G bis 8 Hache Riicken, auf der letzten Windung aber deren etwa 25

bis 35.

In Bezug auf die Farbe hahe ich unter don Exemplaren des Eismeeres nur den col.

£ fusco fasciatus und Ç
l

pallide fasciatus getroffen. Es ist nâmlich boi der ersten die

Grundfarhe der Schale ein schinutziges Grau- oder Blauweiss; etwa in der Mitte der

Dicke der Schale verlaufcn aber in der letzten Windung 10 bis 19 braune Langsstreifen,

welche theils dann zum Vorscheine kommen wenn man die mit Feuchtigkeit getrankten

Schalen gegen durchscbeinendes Licht betrachtet, theils wenn die oberste Schichte der

Schalen abgerieben ist, theils endlich sich mitunter von innen auf dem Mundsaume zeich-

nen. Dièse gestreiftèn Varietaten bilden die vorherrschende Fârbung.

Bei allen ist aber das Innere m'ehr oder weniger violettbraun, und die Miindung nebst

Umschiagssauni und Spindel sind stets weiss.

Fundort: die Eismeerkiisten des Russischen Lapplandes (Baer und Middend.j

Sie ist dort nicht selten. .

2 ! L i 1 1 o r i n a r u d i s M o n t a g u.

Testa ovula, acuta, solida, striis longitudiiialibus brnata, ex fusco lutta; anfractibus ro-

tundatis, sutura profunda subcanalic.ulata divisis; apertura ovata; columella alba, compressa,

basi producta ; faucibus fuscis.

Menke . Zeitschrift fur Malakozoologie 18V5 April p. 53.

Philippi, Âbbildungen und Besehreibungen; Liltorina radis p. 103, No. 8. Taf. I,

fig. l's, 15, 16.

De Kay, Zoology of New-York 18V3. p. 10k. Taf. V, fig. 103. — (exclusa syno-

nymia: Turbo obligatus S a y.)

Litl. littorea L. , Siemaschko, Bulletin de la Société Impériale des naturalistes de

Moscou 18V7. Tme. XX, p. 102.

Ich beziehe mich hier ganz besonders auf Philip pi, da dort die Unterschiede von

L. littorea— die oben gewolbten Windungen, die tiefe Nath, die unten vorgezogene Spin-

del — besonders scharf gesondert sind; es that dièses aber Noth, da es Uebergangsfor-

nien giht, welche die jungen ja auch mittelwiichsige Exemplare der beiden genannten

Arten unentwirrbar in einander ubergehen lassen, zumal noch iiberdieses die von Mon-
tagu zuerst zitirte Ahhildung Donovan's (I. Taf. 32, fig. 3), nicht die INormalform

wiedergibt, sondern eine ungewohnlich lang gezogene Form forma elatior nob.), welche
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vollkommen mit der normalen Form der L. littorea deren Maassverhâltnisse ieh oben ge-

geben habe, zusammenfàllt. Uebrigens freut os midi, auch in Gould's Aeusserung

(p. 259) moine eigene, ans genauen Vergleichen gcwonnene Ueberzeugung bestâtigt zu

finden, dass nicht alleiu ein verfehlter Gang der Untersuchungsweisen sondern die Natur

des Gegenstandes selbst es unmoglich machen, die nebeueinander vorkommendcn Liltoriaa-

Arten scbarf zu trennen. — Wohin soll man Exemplare rechnen, welche bei einer sehr

abgeflachten und stark vorgezogenen Spiudel, die vollkommen den kennzeicben der

Liltorina nuits entspricht, dennocli die fiir Lilt. littorea charakteristische Abplattung, ja

rinncnartige Aushôhlung der obern Windungswand zeigen? Meinem Principe nach, schalte

ich sie als variet. hybridae ein. In Bezug auf die Skulptur kann ich gar keine Unter-

schiede zwischen dieser und der L. littorea finden.

Der Mundsaum nebst dem vorgezogenen Theile der Spindel ist violett-braun, so wie

aucb das Innere. Die Spindel selbst isl weiss. — Lange l 'i millim.

Die Exemplare aus dem l'ontus unterseheiden sich nicht im Geringsten von solohen,

welche das Muséum aus Sicilien zugesandt erhalten bat. Das ist, meines Wissens, auch

das erste bekannt gewordene Vorkommen dieser Art im IJecken des Mittclmecies.

Was endlich die Identitâl der nordamerikanischen />. radis mit der europaischen

aobelangt, so kônnte man allerdings dariiber in gerecbte Zweife] gerathen, <la Gould's

Abbildung C 1 75*}, abgesehen von einigem Lfnterschiede der Gestalt. (forma elatior) wegen

der seltenen und rippenartig vorspringenden Stfeifungen nur das bekraftigen, was Phi-

lippi (p. lu Y anfiihrt, ifass nâmlich der Tarlw obligatus Say, den Gould aïs synonym

unter L. radis aulliihrt, der L. yronlandica nàher stebe. — Philippi's Angabe muss

ich aus eigener Anschauung bekraftigen, finde aber keinen Kauin zum Zweifel iiber das

gleichzoilige Vorkommen der L. radis Mont, sowohi in Europa als Nordamerika, da De

Kay, der Gelegenhcit batte dièse Art in Exemplaren welche von beiden Welttheilen her-

stammten, unter einander zu vergleichen, seine Meinung und Bescbreibung dureh eine

Abbildung anschaulich macht, welche keinen Zweifel zu hegen gestattet. Gould stellte,

hbchst wahrscheinlich, stark gerippte Exemplare der L. grotnlandica ebenfalls unter

L. radis.

Dass die L. littorea ïlerrn Siemaschko's hieber einzuschalten ist, davon habe ich

mich durch die zuvorkommende Mittheilung des Originai-Exemplares , aus eigener An-

schauung iiberzeugt.

Fundort: IHe Siidkiiste der Krymm (Kutorga). — Der Finnische Meerbusen

bei Reval (Siemaschko, als L. littorea. Fischer Versuch einer INaturg. von Livland

p. 38 Y als N. Uttoralis?) und bei Wiborg (Midd.ï

1) Seitdem ist mir die unlàngst erscliienene Taf. VII von Philippi's Littorinen, nel>st deren Texte zu

Hânden gekommen. Pliilippi findi-t sicl) (ihid. No. 17, Jlg. 19.J veranlasst, die LUI obligata Suy als beson-
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3) Littorina grandis Midd.

Testa, ovata, acuta, solida et ponderosa. albo-vel griseo-dridula (saepius fasciis longitudinalibus

stituris parallelibus fuscis ornata); costulis longitudinalibus confertis, argute exsculptis striata,

quarum 4 ad 5 majores, interjeclis totidem alternantibus minoribus in anfractu penultimo;

anfractibus convexis, imo medio turgidis, juventute oh costulas sub-angulatis; suluris distinc-

tis, subcanaliculatis ; apertura ovata; columella alba, compressa, juventute basi saepius pro-

ducta; faucibus fuscis.

Long. 1; : Latit.
!

(+ 1

/li
flti+ ''

s ; : Altit. anfr. ult.
2
/3—VM ad.-t-

1
/^; : Latit.

apert.
1

.,-t-
1

, ad '

10
: — Anfr. numer. G. — Angul. apical. 75° ad 80°.

Verg-leiche inein Reisewerk, Band H. JMollusken.

Fundort: Das Oehotzkischc Meer nebst don Schantarischen Insein (Midd.)

und Ramtschatka (Kastalski, Eschscholtz, Wosnesscnski.)

4) Littorina obtusata L.

Testa crassa, subglobosa, apice retusa , laevigata (sub lente tenuissime striis longitudi-

nalibus striolataj, varii coloris; anfractu ullimo maximo, interdum laieraliter compresso;

apertura ovato-orbiculari , coarctata; columella arcuata, satis dilatala et compressa, saepe

sulco umbilicali distincto exarala.

Philippi , Wiegmann's Arcltiv 1841. /, p. 270.

Monke, Zeitschrift fur Malokozoologie 1845 p. 55.

Philippi, Abbild. und Beschreib. neuer Conchyl. Littorina p. 104, No. 10. Taf. I,

fig. 20, 21, 22. Taf. VII, fig. 18 etc.

Litt. palliata Say, Gould, Report on the Inv ertebrata of Massachusetts p. 260.

Litt. neritoides , De K«y, Zoology of New-York, Mollusca p. 105, Plate VI,

fig. 109, 110, (11.

Turbo neritoides L., Lamarck, animaux sans vertèbres, IL édition, Tme. IX,

p. 214.

lui Riissischen Eismeere sind mir von dieser Art folgende Varietàten aufgestossen

:

dere Art von un srer L. rudis zu Ircnnen, docb olme ein andres Unterscheidungszeichen als die grôssere Leich-

tigkeit der Sclialen euldecken zu konneu Dann abcr ist es mir unmciglich sie von den spàter uàlier zu be-

trachtenden Varietàten der L. groenlandica zu unterscheiden; demi an einer gar grossen Menge von Exem-

plaren die icli zu mustern Gelegenheit gehabt, gewann ici/, gegen Philippi und mit Lovèn, die Ueberzeu-

gung, dass die vorgezogene Spindel allerdings eine vorzugsvveise hàufige Varietât der Litt, groenlandica

Menke ist. Darauf môchte icb besonders aufmerksam gemaclit haben, dass die wahre Litt. obtusata Say und

die von De Ray so genannte Art, wahrscheinlich zwei verschiedene Thiere sind.
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A fo rm a n o rm a l is :

L. neritoides L. (h! pessimej De Kav, Zoology of New-York, Plate VI, fi<j. 109.

Long. : Latit : Âltit. anfr. ult. : Latit. apertur. : Colum. ext. long.

(13 m.) 1 : (Hw.) i-t-V,, '. (10 m.) %-•-%„' : (8 m.) %-hV, : (« "».)
1

/8-+-
1

/,î

4n.fr. mimer. 3
1

2 «d 4; Angul. apicalis 135°,- A ngul. suturai. 85°; Angul. incrementi 20°;

Pond. med. 1 1 Gran.

Das Gowinde ist schr stumpf; die Nathe sind aber scharf gefurcht, daher das Ge-

winde gelbst und l)is zum Gipfel hin deutlich ausgesprochen , etwa in der Art wie bei

der Neritina fîuvialilis. Die Schale isl mittelmàssig dick. Es ist dièses die gewôhnlichste

Gestalt , und unter dieser Form habe ich die grbssten Exemplare angetroffen. Sie

stimmte auf das VoHkommenste mit einem Exemplare der L. palliata Suy das aus Mas-

sachusetts herstammte iiberein. Von Evcinplaren die aus llelgoland herrûhren, A1
forma

globosa, unterscheidejo. dièse sich durch eine geringere Dicke , welche sich besonders

durch den scharfen Lippensaum kund gibl, der sich allmàhlig und fasl unmerklich ver-

dickl , so dass die Ietzte Windung durchscheinend bleibt, wâhrend bei den llelgolàndi-

schen die Verdickung so plôtzlich eintritt, dass sich der Eingang verengt und sich eine

Ail von innerem Peristomium bildet; ferner ist bei den Ilelgolandischen die Spindel nach

unten bedeutend gekriimmter, und der Gipfel des Gewindes gar nicht mehr vorspringend.

De Ray l. c. Plaie FI. fig. 110, 111.) bildet dièse forma globosa A* sehr kenntlich ab,

hait sie jedoch bloss fur altère Thiere, was aber des verschiedenen Gewindes wegen

nicht moglich ist; sondern dièse Form bildet eine besondere Varietà't. Vergl. Taf. VIII,

fig. 2k, 25 : ans Nelgoland.

4^<j?a} forma elatior angulata. Taf. JT1I, fig. 26 bis 27.

Long. : Latit. : Altit. anfr. ult. : Latit. apert. : Colum. ext. long.

(
9m.) 1 : (10 m.) lH-%,0 : (Sm.)\-H\ : ( 6 m.)

2
, : [k m. )

t
/i-+-% !r

Anfrael. numerus k: Angul. apicttl. \'M)° - 150"; Angul. suturai. 90° ; 4ngul. increm. 12°.

Aus der Vergleichung dieser Masse mit denen der vorhergi hendcn Form ergibt sich

die grossie Wôlbung der VN indungen der forma normalis , welche sich durch eine

grossere Brcite der Sclialen ausspricht, und andererseits die verhâltnissmassig xïel grossere

Aperturhohe der forma angulata. Die Ietzte Windung springt bei dieser f. angulata

in ihrem oberem Driltheile kaniig als Winkel vor, so dass aucli die ganze Schale, nicht

wie gewohniich etwa in der Mille, sondern im obern Drittheile der letzten Windung ihre

grossie Breite gewinnt. Von der Kante fâllt der obère Tlieil der Windung flach und

eben zur Nalh hin ab. I)as Gewinde selbst Iiegt nâhe in einer Flache.

iJiese Exemplare stimmen vollkommen mit soichen die wir aus Bergen besitzen

Dass die forma angulata nicht bloss alten Thieren zukomme , wie Philippi aus den ihm

zu Gebole stehendeu Exemplaren schliessen mussle (1. c. p. 105), beweist das llerumlau-

ien des kantigen Winkels bis auf die ers|en W indungen, und ferner dass meine Thiere

dieser Form gerade kleiner und unentwickelter sind als die' der forma normalis A.
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[lebrigens gab os anv Eismecre die zahlreichslen Zwischenformen zwischen den ange-

gebenen extremen Typen.

Die Fârbung anbelangend, so kamen im Russischen Eismeere vor:

C, color: virïdi-fuscus unicolor; C1

, color: cilrinus unicolor ; Ç color lividus fasciolis

longitudinalibus fuscis plurimis et irregularibus ornatus; c, color rubidus liueotis angu-

latis interruptis pictus; Ç
2

color: rubidus f'usciis duabus ulbis lutis piclus.

Dièse verschiedenen Fârbungen stehcn in gar keiner bestimmten Beziebung
zu den oben aâher auseinandergesetzten Foruien, nur dass (offenbar zufâllig) ich keine

komhinntionen von A l

(
n

, A l

Ç und A i

c getroffen babe. In Folge dieser Erfahrung

ist es mir nicht mbglich, Menke [Zeitschrift fur Malakozoologie I6k5 p. 55 u. f. bei-

zustimmen, dessen Varietaten ein parallèles Verhalten der Form- und Faiben-Abanderung

nachweisen, obgleich, wie ich es schon angefiihrt, die L. obtusata aus Helgoland be-

deutend von der aus dem Eismere, verschieden ist. Ich stimme folglich noch weniger

mit Lovèn iiberein, der [Oefversigt af kongl. Akad^Forhandlingar 18^-5 /j. 15k No. 165.)

gleichfalls Gestalt und Farbe îland in Hand gehen làsst, daher auch, logischen Ganges,

eher geneigt sein inusste dièse Varietaten als besondere Arten anzusprechen. In der

so eben erwahnten Beziebung scheinen wir mit Philippi ùbereinzustiinmen. 1

Innen finde ich die Farbe bei allen einfarbig violetlbraun, bis auf die gelben, welche

auch innen gelb sind.

Die Spindel ist stets weiss, hat hliufig eine Nabelfurehe wie Lacuna und ausnahtns-

weise ist sogar die Schale auch wohl genabelt, so wie Taf. VIII, fig. 5. Die Oberllache

ist, wie schon Philippi angibt, dicht von gewellten Lângsstreifen besetzt welche erst un-

ter der Loupe deutlicb unterschieden werden kbnnen; die Streifen sind ziemlicb von der-

selben Breite als die sie von einander scheidenden kleinen Furcbeu ; wonn zugleich die

Anwachsstreifon sich in seltenern Fà'llen deutlicher aussprechen, so entsteht wohl auch

ein netzfbrmiges Aussehen der Oberflache.

Die Nordamerikanischen Exemplare stimmen, wie gesagt, vollkonnnen mit denen der

forma norinalis A des Russischen Eismeeres iiberein, doch vermisse ich einstweilen noch

die Bèschreibùng der forma angulata A x
<£a} von dorther, dagegen die f. globosa A1

dort

vorkommt, die ich im Russischen Eismecre noch nicht antraf.

I) Seit Philippi's Taf. VIL der L-ittorineii erschienen ist, ergibt es sich, dass wir beide sehr vei'schie-

dener A.nsicht sind, in Bezug auf die Ausdeliuuug welche déni Artbegrille zu geben sei Philippi verùffent-

liclit an diesem Orte (No. 9, fig. Il) eine neue Art: Litt. vittat'a; dièse, die ich -.elbsl ans Kngland besitze,

ist nach ineiner Bestimmung Litt obtusata L. var. A z
Ç
2

. lu der That besitze ich deren mehrere, vollkom-

men von derselben Gestalt wie Philippi's L. vittata, welche jedoeh in alleu ûbrigeu von mir oben augege-

benen Farbeiivarietàten auftreten. Wollte mitbin mein vererther Freund Philippi auch nach dieser Beobach-

tùng seine Art als eine gesonderle gelten lasseu, so mùssteu die Farbenvarietàteii ùberhaupt, zu Arten erhoben

werd en.

Mémoires Se. naturelles T. VI. f. <i
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De Kay (1. c. p. 106.) fiïhrt unter dem Namen L. palliata Say eine andere Art

auf, welcbe wohl verschieden sein mag und im Russischen Eismeere nicht vorkommt,

dagegen Gould's L. palliata Say (l. c.) unbezweifelt hieher gehbrt.

Ueber Litt. tenebrosa Mont. var. hybr. obtusataea, vergleiche das was bei Gelegenheit

der Beschreibung jener Art aufgefiïhrt werden wird.

'*} Littorina tenebrosa i\l on t a » u,

Testa ovata, acuta, tenui , ad longitudinem tenerrime undato-striolata et intention grosse

costulata (costulis plus minus dislinctis ) incremcnti striis distinctes, varii coloris; anfrac-

tibus '5) convexis, sutura profundâ, imo subcanaliculatâ ad verticem usque dùisis; aper-

lura oçato-orbiculari; columella non multum dilatata ac basi vix producta.

Litt. groenlandica IVIenke, Synopsis melhodica Mollusc. 1830 />. V5.

Litt. sulcata IMenke \bid.

Litt. groenlandica Philip pi, Abb. und Heschreib. Littorina No. 7. p. 103. Tuf. /,

fig. 11. 12, 13.

Litt. castanea Desh. , Ànim. sans vertèbr. par Lamarck Tme. IX, p. 206.

Turbo vestitus et Turbo obligatus Say.

Nerita liltorea Fabr. Fauna Gronl. p. 403.

? Litt. arctica Mo 11. Ind. Mollusc. Groenlandiae, 184-2 /). 9.

Litt. inarmorata Pfeiffer, nach Philippi inMenke, Zeitschrift f. Malakozoologie

!8V5 p. 77, No. 13.

A forma normalis.

Long. : Latit. : Altit. anfr. ullimi : Lut. apert. : Colum. long.

(16 m.) 1 : (l'M«.)
8
A-t-V8 : ("»»,) V^L (9 «•) 7 2-% 6 : (7 m.) V,-»-

1

/».;

Anfr. nuiner. 5,- Angul. apicalis 80°; Angul suturai. 95°; Angul. incremen. 20°; Pond,

med. 10 Gran.

Es bezeichnen dièse Verhaltnisszahlen die bei Weitem gewohnlichere Form der Litt.

tenebrosa am Russisehen Eisinecre, welche Art daselbst die allerhàufigste ihres Ge-

schlechts ist. Die Windungen sind stets sehr conve.x, daher die Nâthe rinnenartig ver-

tiefl erscheinen. Das gemessene Exemplar ist eines der grossten und zwar ausnahnis-

weise gross, wahrend der Durchschnittswuchs etwa 12 millim. betragt.

A 1 forma elatior.

Long. : Lat. : Alt. anfr. ullimi : Latit. aperturae : Colum. longit.

(20 m.) 1 : (13 m.) %-*
I0

: (10,5///.) V—V, : (8 '«.) ' -'
,„ : (7 m.)

l

/s-+-Va ;

Anfract. numer. 5V2 ad 6; Angul. apical. 55°; Angul. suturai- 110°; Angul. increm. 23°;

Pond. med. 15 Gran.

Litt. tenebrosa Gould, Invertebrata of Massachusetts fig. 176.*

Litt groenlandica , Menke, Synops. method. 1830 p. 45. Chemn. Conclu Cab.

Fol. V. Taf. 185, fig. 1855 a, b; [wenn es nicht viellcicht die L. Sitchana war).
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Auf don ersten Blick fàllt die ungemeine Verschiedenheit von der vorigcn Form in

die Augcn: es ist die Lange bedeutend grôsser im Verhaltnisse zur Breite und offenbar

wird dièse Verâ'nderung der Verhaltnisse untereinander dadurch berbeigefiihrt, dass die

letzte Windung in jeder Ricbtung sich weniger ausgebildet bat, d. h. kleiner ist, als bei

der f. normalis, und das Gewinde thurmartiger vorgezogen ist, so dass der Ilabitus der

Gestalt, sehr viele Aehniichkcit von jener Varietat der Litt. riidis gewinnt, welche

Donovan in Vol. I, Taf. 33, fig. 3 seiner Natural history of British Shells, abgebildet

hat. - - Pa Gould dièse Form allein in seiner Abbildung darstellt , so scheint sie in

Massachusetts die vorherrschende zu sein.

Icb halte um so weniger angestanden dièse Form fiir eine besondere Art anzusehen,

als im Ganzen die Form der Litt. lenebrosa sehr bestandig ist, wenn nicht einzelne

(Jebergànge vorkamen und wenn nicht im Uebrigen, d. h. abgesehen von der Formande-

rung, aile anderen Kennzeichen vollkommen unverandert blieben. Mir sind vier sehr

ausgesprochene, fast abnorme, Exemplare dieser f. elalior 4\ im Eismeere vorgekommen

déren ieh eines auf Taf. VIII, fig. 22, 23 habe abbilden lassen, aile vier waren mebr oder

weniger dtckschalig , so dass sie veimutben lassen, dass Gestaltverànderung und Kalkab-

satz in innerem Zusammenhange gestanden.

Wenden wir uns jetzt zur Betrachtung der Skulptur dieser Art, welche vorzugs-

weise zu Verwechslungen Veranlassungen gegeben hat.

Bemerken wir voran dass bei dieser Art die Anwachsstreifen stets besonders deut-

iich sind. Die feinere Skulptur besteht darin, dass die fiir das unbewafTnete Auge fast

vollig glatle Oberflache, dicht nebeneinander verlanfende Langsstreifen unter der Loupe

zeigt
,

ganz derselben Art wie sie bei L. obstusata beschrieben wurden; mitunter nur,

ist abwechsi'lnd jeder zweite Streil'en immer etwas kraftiger als der dazwischenliegende;

bloss in Ausnahmsfàllen bildet sich wegen der Anwachsstreifen ein gegittertes oder netz-

artiges Ansehen aus. Hâufig jedoch sieht man nicht eine Spur von diesen Streifnngen

und im selben Verhaltnisse wachst die Deutlichkeit der Anwachsstreifen; dièses scheint

mir, wenn gleich es mitunter schon auch an ganz jungen Individuen vorkommt, dennoch

insbesondere von einer Ablbsung der Oberhaut herzuriihren, und im Zusammenhange mit

den Bedingungen eines stiirkeren Absatzes von kalk fiir den Aufbau der Schale zu stehen.

Hieher gehbrten besonders viele Exemplare, des Russischen Eismeeres, dagegen andere

Exemplare die ich aus Island und Gronland besitze, fast ausnahmslos die oben beschriebe-

nen Liingsstreifungen an sich tragen Vergl. Taf. VIII, fig. 9 bis 12, car. ABC.

Abgesehen von diesen Sîreifungen welche ich. wie man sieht, als durchgàngig vor-

kommend und charakteristisch betrachte, lassen sich nun aber der Skulptur nach zwei

Varietiiten der L. tenebrosa unterscheiden

:

H x
Sculpt. costulata (Turbo obliyatus Say; Litlorina grônlandica iVIenke; :

In ziemlich gleichmàssigen Abslandeu von einander erheben sich auf der vorletzten

Windung h bis 8 rundkielige Làngsrippen, welche etwa bis eben so hoch als breit siud
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und durch eben so breite Zwischenraume von einander geschieden werden. Auf 1er letz-

ten Wiudung steht die obersle Rippe etwa zwei bis drei Mal so weit von der Nath ab,

als die Rippen unter sich, und ausser den vier bis fiïnf genannten Rippen, verlaufen deren

nocli drei bis seehs auf der unteren Ilalfte der letzten W indung. Sowohl die Riïeken

der Rippen als aucb vorzugsweisc die Zwischenraume zwischen denselben zeigen die frii-

ber erwàbnten mikroskopischen Lângsstreifen. Taf. VIII. fig 6, 7, 8.

Was dièse Rippen ùbrigens anbelangt, so sind sie im Ganzen sebr unregelmassig an

Zabi und Geprage, docli lasst sich iin Allgemeinen behaupten, dass deren nur vier bis

fïïnf auf der vorletzten Windung vorkommen, vvenn sie môglichst scharf und vorsprin-

geihi ausgeprà'gt sinti; ibre Zabi wàchsl aber bis acht auf der vorlelzten und liis 18 oder

gar 20 auf der letzten Windung an, je niebi sich die Rippen verwischen. Es steht ge-

wôhnlich mit dem Auflreten dieser Rippen in unmittelbarem Zusammenhange, dass das

Gewinde sich nicht nur schiirfer zeichnet, sondern auch etwas thuruiartiger vorspringt,

vvodurch also eine Varietas A l B x
charakterisirt wird. Kin Exemplar dieser gerippten Va-

rietat, das ich Taf. VIII, lig. 16,17, 18, habe abbilden lassen, zeîgte abnormer Weise dicht

aueinanderstossende Rippen. Dièse Varietât scheiut von Gould mit der Litt. rudis verwechselt

worden zu sein, von der sie sich leicht dadurch unterscheiden lasst, dass bei dieser die

Substanz der Schalenwandungen wohl doppelt so dick und schwer ist.

B Sculptura normalis (laevata; Turbo vcstilus Say):

Die vorige Varietât geht unmerklich durch aile Uebergiinge in dièse iiber, da die

Rippen endlich auch nicht mehr in irgend welcher Antleutung zu erkennen sind. Es ist

dièses im Russischen Eismeere die bei weitein haufîgere Varietât, und auf h bis 5 Exem-

plair derselben trifft man dort nur etwa eine var. costulata B 1

.

Schliesslich liegt es mir ob, die Farbenvarietàten aufzuzàhlen; es sind fast aile die-

jenigen deren schon Deshayes (Lam. An. s. vert. II. édit Tme IX, p. 201) erwahnt:

C color fconcolorj ioniens vel ex viridescenti-fuscus; f 1
.col. (coneolorj rubidus; Ca

col. (coneolorj yriseo- lacteus; c col.: tessellatus (fusais, maculis albis aut lineolis

albis longitudinalïbus interruptis pictusj ; zu dieser ist vielleicht L. marmorata F fe iffer

zu ziehen, vergl. Wiegmann's Ârchiv 1839 /, p. 82; ç
3

col. zonatus, (fusais, fasciis

tribus albis: una ad suturant
,
quae sola in spira patet; secundo, infra médium anfractus

ultimi; tertio, infimam partent anfractus ultiini cingit).

\ nter dieser ist die Fârbung C die gewijhnlichste, wàhrcnd aile die iibrigen ungleich

seltener vorkommen. Mit Riicksicht auf die Skulptur habe ich die tfeobachtung gemacht,

dass sowohl die sculpt. costulata B 1
als auch die sculpt. normalis B, mit jeder der an-

gegebenen Farbenvarietàten vereint vorkommen. Die forma elatior J 1 abnormis, besitze

ich als costulata; die Farbe ist aber bei drei Exemplaren C2
, bei dem vierten aber die C.

Innen ist dièse Muschel immer violettbraun gefà'rbt, mit Ausnabme der auch nach

innen rothen Variet. C 1
. Die Spindel ist weiss und nur ausnahmsweise in seltenen Fallen

etwas violettbraun gefàrbt.
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Was eudlich noch die Fundôrter belrifft, so muss ich bemerken, dass wenn gleich

die Gestalt der Exemplare aus dem Russischen Eismeere mit den aus Gronland herstam-

meaden eiucs Theils vollkommen zusammenfâllt, dennoch unter dca Gibnlandischen méh-

rere ein etwas mehr niedergeclrûcktes Gewinde zu haben scheinen, obgleich dieser Unter-

schied sb geringe ist, dass er sich auf kcine \\ eise in Zahlenverhàltnissen ausdriicken

lâsst; zugleich sind die mikroskopischen Làngsstreifchen bei der IVJehrzahl Gronlàndischer

Exemplare deutlicher erbalteo als bei denen aus dem Russischen Eismeere; — wahr-

scheinlich ist dièse Varietat aus Gronland, die Lit t. arctica Moll. (Ind. Moll. Groenland,

p. 9). Es ist mir ganz unmoglich geworden, die L. groenlandica von der L. tenebrosa zu

unterscheiden, nachdem ich aile sorgfaltig verglichen, so dass ich mich gezwungen sahe

deu freilich starker konsolidirten ÎNamen L. groenlandica, dem Prioritâtsrechte zu opfern.

01) ich Recht habe oder nicht, mogen Andere entscheiden, es kommt ja im Grunde nur

darauf an sich zu verstàndigen, und wenn ich gerne zugebe dass IMontagus Originalbe-

schreibung der L. lenebrosa (Testacea Britannica p. 203 No. U.J unzureichcnd ist, und

dass er nur die <ar. ABC allein gesehen habe, so steht es andrerseits, scheint mir, fest,

dass in England allgemein unter diesem INamen die var. laévata der vorliegenden Art ver-

standen wird. — Dass turbo vestitus und obligatus Say hieher gehbren, davon habe ich

mich durch Vergleiche mit Exemplaren die aus Massachusetts stammen, iiberzeugt.

Endlich muss ich noch einer Varietat des Russischen Eismeeres erwiihnen, welche

eine Zwischenform von L. tenebrosa und L. obtusata ist. Nach dem friiher Auseinander-

gesetzten, ist es nàmlich eine L. tenebrosa var. ABC und ABc, weicht jedoch durch

eine etwas ansehnlichere Dicke der Schale, durch eine stark abgeplattete ja mit einer

Nabelspalte versebene Spindel und dadurch endlich, ah, dass die obère Ilalfte der Windun-

gen abgeplattet, wenn nicht gelinde ausgehbhlt ist; die Spindel ist vollkommen die der

Ij. obtusata und zwar genabelt! Das Muséum der Akademie besitzt fiinf Exemplare dieser

L. tenebrosa var. hybr. obtusataea, die ich selbst an den Kiisten des Russischen Lapplan-

des gesammelt habe. Vergl. Taf. VIII, fîg. 1 bis 5.
1

)

Fundort; Die Lapplandische Kiiste des Russischen Eismeeres (Raer und Midd.j

Insel Now. Semlja (Raer).

I) Das ist einer derjenigen Fâlle wo es schwer ist, ja gegenwârtig unmoglich, zu entscheiden, ob der

Recht habe der eine neue Art aufstellt, oder der die gefundne Form als Varietat einschaltet. Das Verflachcn

und die Kombiuation der charakteristischen Kennzeiclien beider respectiven Arten nach allen Seiten hin, so

me das a'.lzuseltene Vorkommen dieser Kouchylie (und zwar bloss dort, wo Litt. tenebrosa und obtusata. ge-

meinschaftlich vorkommen) liessen mich, sic als eine Var. hybr. einschalten. Lovèn. (Ocjvers. af Vetnsk.

Jkaâ. Fiirh. Jrg"ingen 1843 p. 134, stellt ie als eine neue Art, Litt. limata, auf, welche Philippi (/. c.

No. 11 Taf. VU. fig. 13) als solche in seine Monographie der Littorinen aut'genoramen bat. Nur ein um-

sirhtiger Forscher an deu Kùsten Finnmarkens selbst, mag zwischen uns richten.
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6) L i 1 1 o r i n a subtenebrosa M i d d e n d.
1
,)

Testa ovata subacuta, tenui , costfs longitudinalibus obsoletis in basi sola conspicuis; incré-

ment striis rudioribus; coloris fusci; anfractibus 4 convexis, sutura profunda junctis;

spira depressiuscula ; apertura ovata; columella dilatata.

Long, 1; Lotit. "Ah-
1

/^ Altit. anfr. ult. %-t-y
i5 ; Angul. apical. 90°.

Fundort: Die Siidkûste des Ochotskischen tMecres (Midd.
,

und die Insel

Urup (Wosnessenskij.

7) L i 1 1 r i n a K u r i 1 a M i d d e n d.

Testa ovata subacuta, tenui, laeviuscula (nec microscopio inspecta striolataj, interdum

conferlim levissime costulatu, incrementi striis distinclis; varii coloris: anfractibus 4 con-

vexis, supra applanatis et sulurac appressis , sutura distincla, tamen parum pro-

funda, divis'is; apertura ovato-orbiculari, columella applanata, mediocriter dilatata, ac basi

vix prochain.

Long. I: Latit. %-+-%: Altit. anfr. ult.
2
/ s

-»- 1

22 : Lotit aperl. %-+-%', Àngul. api-

cal. 85°; Longit. adulti 13 millim..

Fundort: Das Ochotskische Meer und die Scbantar Insein (Midd.); die

Kurilen (Urup) und der Kenai-Busen an der Nordamerikanischen Kiiste (Wos-

nessenski).

Vergleiche mein Reisewerk, Baud II. IMollusken.

8) L i 1 1 r i n a S i t c h a n a P h i 1 i p p i. Taf. VIII, fig. 1 3 bis 1 5.

Testa ovata, acutiuscula levi; ci tus et intus castanea, ad longitudinem grosse costata;

costis 3 (ad quatuor) in penultimo, cire. 12 in ullimo anfractu; anfractibus rotunda-

tis, ultimo dilatato ; apertura ovata, patula; columella alba dilatata, {sulco umbilicali exarata).

Philippi, Proceedings of the Zoological Society of London 1845 , Part. XIII, p, 140.

Long. : Lai. : Alt. anfr. ult. : Latit. aperturae ', Colum longit.

(16 m.) 1 : (14 m.) % -h '

8
: (10 m.) %~V24 : (9 m.) '/,-+- V,, : (7 m.) ' 5+ '

10 ;

Anfr. numerus 5; Angul. apicalis 65°— 70°; Augul. suturai. 95; Pond. mcd. Il Gran.

Wie aus diesen Maassen ersichtlich , kommt dièse Ait in ibren Gestaltverhaltnisscn

wiederum der Litt. tenebrosa sehr nahe, ist. aber im Gewinde thurmformiger spitzerer

[angul. apical.)- und die Oeffnung (anfr. ult. altit.) ist, im Verhaltnisse zur Gesammtlànge,

minder hoeb. — Philippi's Kennzeichen „sulco umbilicali exarata" ist in sofern allge-

mein giitjg, als dièses Kennzeichen im Ganzen bei vorliegender Art ausgepragter ist als

bei Litt tenebrosa, doeh ist es fiir sich alleiu kein sicheres Kennzeichen der Unterschei-

1) Dièse und die folgenden neueii Arten der Geschlepliter Littorina, Tritonium, Bullia, Natica und Mar-

garita, sind von mir zuerst im Bulletin phys.-mathém. de l'Aaul. //?/]>. d. ic. de St.-Pétersbourg T. VJI No. 16

TerôH'cntliclit ivorden.
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dung. Beachtenswerth ist di>a grossere Leichtigkeit der LUI. Silchana im Vergleiche mit

der L. tenebrusa. In Rùcksicht auf die stets scharf ausgepràgten Lângsrippen der LUI.

Sitchana liesse sich dièse Art ûberhaupt bloss mit der var. B l
costulata L. lenebrosae,

verwechseln. Auch kuminen beide Arten sich in diesen Endformcn reclil nahe. Abge-

sehen von den Versehiedenheiten in Farbe und Gestalt ist aber schon die Skulptur allein

hinreichend fur die Unterscheidung, da die Rippen bei L. lenebrosa Uberhaupt seltner vor-

kouimen und dann auch nur ganz ausnahmswcise schârfer, aber immer noch weniger

scharf als bei der vorliegenden Art ausgepriigt sînd.

Nicht nur scbarfer und llacbkieliger ausgepriigt sondern auch bestiindiger an Zahl

sind die Rippen bei L. Silchana, so dass man auf der vorletzten VVindung regelmiissig

deren 3 lus k und auf der letzten 8 bis 12 zâhlt. Die Rippen sind nahe ehen so hoch

als der Zwischenraum zwischen je zweien breit ist; letzterer ist aber gleich breit bis dop-

pelt so breit aïs jede Rippe. — Dièse Rippen sind sowobl bis an die Spitze des Gewin-

des aïs auch auf der unleren Ilalfte der letzten Windung neben der Spindel gleich deut-

lich ausgepràgt iwas b<>i L. tenebrusa nicht der Fall ist).

Wegen der Diinne der Schalen ist die IMiindungslippe bei Jungen stets, bei Alten

grosstentbeils^ durch die Rippen und die den Zwischenraumen derselben innerlich entspre-

chenden schwach angedeuteten Furchen, gewellt, gleichsam krenulirt. Unter der Loupe

entdeckt man auch bei dieser Art haufig sehr feine Avellige Langsstreifchcn, deren etwa

k auf jedem Rippenzwischenraume stehen. Anwachstreifen sind nur bei einzelnen Exem-

plaren starker entwickelt.

Die Farbe 'anbelangend lassen sich folgende Varietiiten unterscheiden

:

il C (eoncolor) col. castaneus; dièses ist die gewohnliche Fàrbung und sie unterschei-

det die vorliegende >4rt von allen ihr ahnlichen, deren Braun immer heller ist und cinen

Stich in's Grùnliche bat. Ilautig- ist aber bloss ein Theil und zwar der jiingstangesetzte

der letzten Windung von dieser charakteristischen tief-kastanienbraunen Farbung , wah-

rend der Rest der Scbale gleichsam corrodirt und gleichzeitig rostroth erscheint.

2) V color zonatus; nur cine etwa 3 bis h Rippen umfassende Binde auf der Mitte

der letzten Windung ist kastanienbraun, der Rest gelbwcisslich; diesem entprecbend nimmt

das Kastanienbraun die untere, das V\'eiss die obère Hàlftc der vorletzten Windung ein.

Das Innere ist, bei beiden Varietiiten, der Farbung ihrer Ausscnflache cntsprechend;

die untere Halfte der weisslichen Spindel ist haufig braunlich.

Fundort : Die Insel Sitcha ; Wosnessenski , Eschscholtz, Mertens). Der

Kenai - Busen und die Aleuten Wosnessenski); Neu Albion (Barclay, nach

Philippi.j
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9) L i 1 1 o r i n a m o d e s t a P h i i i p p i.

Testa ovalo-oblonga , acuta, tenuiuscula, albida, aut obsolète rufopunctata, costis longitu-

dinal/bus prominentioribus minuta; anfractibus concexiusculis, sutura profunda divisis,

ultimo haud carinato; apertura semiorbîculari, luteavel fusco-infumata; columella fere rec-

tilinea dilatata, depressa, infuscata, anfractu ultimo ad columellam eroso.

Pbilippi , Proceedings of the Zoological Society ofLondon, 1845 Part. XIII, p. 141.

Unser Muséum besitzt dièse Art nicht, die ich allein auf Philippis Autoritàt hin,

anfiihre. Sie soll an Gestalt und Farbe der L. Sayi gleicheu , in der Skulptur aber mit

L. aspera iibereinkommen.

Fundort: Insel Sitcha und î\eu Albion, nach Herrn Barclay.

1 0; L i 1 1 o r i n a aspera P h i 1 i p p i.

Testa oblongata, acuta, crassa, fuscescente lineis nigricantibus tongitudinalibus obliquis picta,

ad basin subangulata: anfractibus parum comexis, liris elevatis traimersis sculptis; aper-

tura ovata, fitsca, fasciis duabus albidis; labro inlus albido, fusco-punctato.

Pbilippi, Proceedings of the Zoological Society of London 1845. Part. XIII, p. 139.

Auch dièse Art bcsitzt unser Muséum eben so wenig wie die vorige ; sie soll zu der-

selben Gruppe wie L. ziczac und zébra gebbren, und von den niicbstverwandten Arten

leicbt durch die Skulptur zu unterscheiden sein.

Fundort: Insel Sitcha und Neu- Albion (Herr Barclay;.

11) L i t t. n e r i t o i d e s L.

Testa ovata, acuta, basi subangulata. striis longitudinalibus orba, coerulescenti albida, fusco

zonata; anfractibus convexis, ultimo ventricoso; apertura semiovata, spiram superante,

nigro-fusca, (zona solda, alba, basaitJ; columella depressa, reclilinea.

Pbilippi, Abbild. und Beschreib.: Littorina No. 16 />. 166. Taf. III, fig. 20, et 24.

Pbilippi, Fauna Molluscorum Siciliae Vol. II, p. 159.

Turbo coerule'scens Lmk., Desbayes in Lamarck animaux sans vertèbres, II.

édit. Tme IX, p, 217.

Litorina melanostoma n. sp. Krynicki, Bulletin de la Soc. Imp. d. natiir. de

Moscou 1837 No. II, p. 60. ')

Littorina coerulescens , Eichwald, Fauna Caspio-Caucasica 1841 p. 245.

I) Durch dièse bi-dier ooch nicht nachgewiesene Synonymie, wird L. melanostoma Gray in Zool. of

Capl. Beechey's foyage p. 140, wiederum frei. Diesellie liât Philippi in seinen AbbildungeD und Beschr.,

Littorina />. 244 Taf. V, fig. 16, von Niuem erlàutert.
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Die beiden Exemptera die ich vor mir habe sind von 6 millim. Lange, und stimmen

vollkommen mit derselben Art aus Sicilien und mit der kleinsten, am meisten rechts ge-

stellten, Abbildung in Taf. III, fig. 2k von. Philipp i's Abbildungen und Beschrei-

bungen; es ist also der YVinkel an der Basis fast gar nicht ausgesprocben. Bei abge-

riebenen Exemplarcn kommt ein gelblicbes Hornbrauu zum Vorscheine.

Fundort: Der Pontus, an den Kùsten der Krymm. (Krynicki aïs L. mela-

nostoma n. sp.; Eichwald als Litt. coenilescens.
1

)

i) Ich muss zum Schlusse nochmals auf die obeu erwàhnte, mir erst wâhrend des Druckes zugekommene,

Taf. VII. von Philippi's Litlorinen zurùckkomrnen , uni unsern Naclifolgern den gemeinsamen Maassstab fur

uusre beiden gleichzeitig entstandenen, jedoch vôllig verschieden ausgefalleuen Arbeiten, an die Hand zn geben.

Es mag die Versehiedenheit unsrer Ansirliten einen neuen Beleg dazu liefern, vvie sehr es Noth thut, dass

uns die nâchsten Zeiten ein hinreichendes Maleiial an physiologisch-experimentativen Beobaclitungen uber die

Verànderlichkcit der Mollu^kenarten in den versebiedenslen Geschlechtern zutrage. Bei der giôssten Achtung

fur die ausgezeichueten Leistungen meines werthen Freundes Pliilippi, kann ici) meine, auf Vergleichungen

grosser Reihcnfolgcn von Exeniplaren bcgiùndeten Ansiihten, welche ich von Neuem durchmustert habe, rucht

verândern. Hier folgen also die Werthe, welche ici) den a. a. O bei Philippi aufgefuhrten Arten heilege.

1) Litt. vittata PL; No. 9, fig. 11. — Litt. obtusata L. var. Az
t?-.

2) litt. limata Lovèn ; No. Il, fig. 13. — Litl. tenebrosa Mont. var. hybr. obtusataea A l a 1
.

3) Litt. saxalilis John s ton; Ai». 14, fig. 16. — Litt. tenebrosa Mont. var. Aa l
.

4) Litt. /abolis ïurton; No. 13, fig. 18. — Litt. obtusata L. var. A^c.

5) Litt. obligata Say; No. 17, fig. 19. — Litt. tenebrosa Mont var. AB {
.

G) Litt. arctica Môller; No. 19, fig. 24, 25, 26. — Litt. tenebrosa Mont. var. A 1
fi.

7) Litt. palliata Say No. 20.

fig. 27. — Litt. obtusata L. var. Ag:

fig. 28. — Litt. tenebrosa Mont. var. hybr. obtusataea.

fig. 29. — Litt. obtusata L. var. A2C.

Dessen bin ich wenigstens ùberzeugt, da.'-s wenn man z. B. eine Sammlung von 100 Exemplarcn, jeder

dieser 7 bei Philippi aufgefuhrten Arten, vor sich hâtte und sie bestimmen vvollte, man sie ohne grosse

Sclnvierigkeit in meinen Rabmen hineinbringen wùrde. vvâhrend man sich unfehlbar veranlasst Cnde)i musste,

abennals eine grosse Auzahl neuer Arten aufzustellen, urn sie auf Grundlage jener Prinzipien einreihen zu

kônnen. Praktisch bequemer fur den Systematiker ist meine Ansichlsweise unbedingl, ob aber die Prinzipien

welche meine Ansichtsweise zum Hintergrunde hat, ob diejenigen Philippi's die richtigen sind, das ist ein

Antheil der Frage den die Zukunft unsrer Wisseuschaft zu richten hat, denn er bezieht sich auf die wich-

tigsten unsrer, noch vôllig von Dunkel umhullten zoogeuischen Râthsel.

Mémoire» Se. naturelles T. VI.
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X. Turriti'Hu Lamk.

1) Turritella Eschrichtii Midd. 1

)
Taf XI, fig. 1.

Testa turrita, apice acuto, cornco-cinerea calcarea, faucibus intense violaceis, aperturaalba;

anfractibus applanatis, sulcis longitudinalibus , linearibus, exaratis; suluris canaliculatis:

basi sensiin sensimque, me angulo, in convexitatem anfractus ultimi transeunte; labro te-

nui, vix crenulato; columella callosa.

Es kommt dièse Art der Turritella erosa Couthouy, (Boston Journal of Nat.

Hist. Vol. II, p. 103. PL III, fig. 1; Gould, Invertebrata of Massachusetts p. 267

und de Ray Zoology of New- York Part. V. PL 6, fig. 122. J welche ich mit

Turr. polaris Beck (Mol 1er Inder p. 10) fur synonym halte, ara nachslen, unter-

scheidet sich aber von dieser durch dire hbhere und deshalb mehr ovale Apertur, die viel

mehr abgeschrâgte Basis ^welche bei T. erosa fast flach abfa'llt) die platteren Windungen,

dickere Scbale u. s. w.

Die Maassverhhltnis.se sind folgende , denen ich diejenigen einer aus Gronland her-

stammenden T. erosa gegeniiberstellen werde.

T. Eschrichtii Midd. T. erosa Couth.

Long.

La lit.

Alt. anfr. ait

Lotit, apert.

Col. ext. longi

Anfr. mimer. 10. A ngul. apical. 20°;

Pond. med. 6 Gran.

19 m.



Beùràge zu einer Malacozoologia Rossica, II. 397

sicb abflacht (basi paene concava; Moll.), wàhrend sic bei unsrer Art sicb allmàblig ver-

jungt. Desbalb ist aucb die Apertur nicbt rundlich wie bci Turr erosa, sondern oval,

und die Maasse der columella externa beider Arten sind ganz verschieden.

Fundort: Insel Sitcba (YVosness.

XI. ?Eat'i>rti'j(a Lcacli.

1 ) Margarita a r c t i c a Leach.

Testa depresse-conoidea (nec tamen basi subangulataj, tenuissima, cornea, vernicoso-nitida,

ex luteo-olivacea; incrementi striis tenerrimis obliquas, et basi sulculis linearibus minimis

microscopicis , longitudinal/bus (circiter 12 nutala; anfractibus h
1

2
ad 5 tumidis; sutura

distincte,; apertura orbiculari ampla; umbilico profundo , mediocri, columellae lamellula

tenella limitato.

Margarita arctica Leach , John Ross Entdeckungsrèise, herausgegeben ion

INemnich 1820 p. lU.

« « « Sowerby , The Malacological and Conchological

Magazine Part. /, 1838. p. 25, No. 8;

« « « Sowerby, Conchological Illustrations, Margarita

fig. 6.

« « « De Kay, Zoology of New-York Part. V, p 108.

PI. VI, fig. 107.-

Margarita lulgaris Leach, Sowerby, Malac. and Conch. Mag., Parti, p. 2k,

No. 5;

« « « Sowerby, Conch. Illustr. Margarita fig. 13.

? Turbo margarita Lowe, Zoolog. Journ. II, 1826 p. 107. PI. F, fig. 10, 11, 11*.-

Margarita groenlandica Beck, Sowerby, Malac. and Conchol. Magaz. Part. I.

p. 25, No. 9;

« « « Sowerby, Conch. Illustr. Margarita fig. 10.

Margarita helicina Mi) lier, Index Molluscorum Groenlandiae, 1842 p. 8 (excluso

Troch. helic. Fabr.J

« « Fabr., Lovèn Oefversigt af Kongl-Venlenkaps-Akademiens For-

handlingar, Andra Argàngen 1845 (1846) p. 152.
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A forma normalis (Far. typicaej.

Long. : Lalil. : AU. anfr. iilt. : Lalil. apert. : Colum. longit.

(3,5 m.) I : (5,0 m.) l-i-
3

, : (2,0 m.)
l

/%
-*- l

/n (2,5 m.) Va -^Vi« : (»,5wi.) ' ,-+-'
10 ;

v^h/)\ mimer. \ l

2 ; Angul. apical- 110°; Po/id. «ter/. % G/vi/j.

Im Ganzen ist dièse Art in ihrer Gestalt hochst bestaudig, jedoch findet man zu-

weilen einzehie Exemplare welche oin sich noch weniger erhebendes Gewinde besitzen.

Dièse forma depressior A2
, kônnte ohngefàhr dadurcb charaktcrisirt werden, dass die allit.

anfr. ultimi etwa fast
2
/
3

der Gesammtlà'nge erreicht und zugleich der Ang. apîc. bis auf

etwa 120° steigt,

Die oben mitgetheilten Maasse sind die eines ausnalinisweise grossen Exemplares, in-

dem die minière Grosse uni '

3
oder ' '« geringer ist.

Die Oeffnung- ist weit und der Nabel wird etwas, doch wenig, von einer sehr zarten

Leiste der Spindel verlegt. Die Skulptur aubelangend ist zu beinerken, dass auch hierin keine

Abweichungen vorzukommen scbeinen. Wàhrend auf den Windungen, selbst unter der

Loupe, nur bochst zarte Anwacbsstreifen allein zu unterscbeiden sind, entdeckt man auf

der Basis des Geliiiuses bei viermaliger Vergnisserung etwa ein Dutzend paralleler linien-

fijrmiger Kreis- oiler Langsfurchen, welche einerseits sich bis in den Trichter des Nabels

hinein verfolgen lassen, andrerseits aber schon eine Strecke vor der griissten Wôlbung

der letzten Windung aufhôren ; die viillig glatten und glanzenden Zwischenraume zwi-

schen den Langsfurchen sind etwa je acht bis zehn Mal breiter als die Breitejeder Furche.

Die Farbe ist gelblich oder (in Folge des Durchscheinens des Bewobners) olivenfar-

big, auch mitunter etwas metallisch angelaufen.

Was die hier aufgefûhrten Synonymien anbelangt, so bat schon Gould (1. c. p. 25G.)

in Folge von Verglcichung eingesandter Original-Exemplare ausgesprochen, dass er keinen

Unterschied zwischen M. arctica und vulgaris finden konne: man muss Gould auf das

VollKommenste beistîmmen, sobald man die Abbildungen beider [Conchol. Illustr. fig. 6

und 13) untereinander vergleicht. Es ist dort selbst der einzige aus der Diagnose her-

vorgehende Unterschied „aperturâ suborbiculari postice angulata", nicht einmal ersichtlich.

Hier muss ich jedoch anmerken, dass Gould's Figur (1. c. fig, 173*) die ganze Gestalt

nur wenig gelungen wiedergibt, indem theils das Gewinde zu hoch hervorspringt, nament-

lich aber die Abbildung falschlich das Ansehen bat, als werde die Basis von einer scharfen

Ecke begrenzt. Dagegen empfehle ich aile die von mir oben in den Synonymien zitirten Abbil-

dungen, als sehr gelungen. Noch sicherer, mochte ich sagen, gehort M. groenlandica Beckhie-

her, sowohl der Diagnose als auch der Abbildung nach. Turbo margarita Lowe habe ich nur

fraglich hergezogen, weil Lowe ganz ausdriicklich von ,.depressed slriae" spricht, welche auch

auf den Windungen des Gewindes (wenn gleich minder deutlich als auf der Basis) sichtbar

sein sollen. Davon habe ich nirgends etwas bei Marg. arctica entdecken konnen, und auch
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Gould nicht. Ira Uebrigen stimmt Lowe's Beschreibung so vollkominen zu M. arctica

und auch die Zeichnung g-ibt so trefflich nicht nur aile Einzelnheiten der Gestalt wieder,

sondera auch die Làngslurchen der Basis, dass es sehr wahrscheiniich wird, Lowe habe

sich e-eirrt. wenn er die Furchen auf die Oberseite iibergehen liess. Oder sollte vielleicht

ausnahmswcise eine solcbe Varietàt der Skulptur bei M. arctica vorkommen?

Ohne zu zbgern wûrde icb dem Trochus helicinus Fabr. (Fauna Gronl. p. 393) die

Prioritàt der Benennung der vorliegenden Art zuerkennen, wenn nicht Fabricius, der

zweifelsoline eine Margarita vor sich batte, von sechs Windungen spriiche, wahrend ich

deren, bei der gleichzeitig angegebnen Grosse von 2 Linien Lange, nie mehr als k
l

/%
an-

getroffen habe; eben aus diesem Grunde muss es fraglich sein, ob Mol 1er il. c. p. 8.)

mil gutem Rechte zu seiner Mary, helicina diesen Troch helicihus Fabr. zitirt.

Der ersten Diagnose gemà'ss welche Leach am angezognen Orte („purpurascente, car-

nea, tenuiter striolata, operculo testaceo'') gegeben, hâtte ich jedenfalls die M. undulata Sow.

fiir die arspriingliche M. arctica Leacli gehalten; die spateren Angaben der englischen

Schriftsteller (welche doch wohl Leach's Original-Exemplare verglichen haben miissen!)

uberheben uns der V.iiren einer immer problematischen Kritik. Hôchst nahe dieser Art,

wo nicht identisch mit ihr, ist die erst kùrzlich veroffentlichte Hlarg. pusilla Jeffrey s

(Aimais and Magaz. 1
8

'i 7 . Juli p. 17).

Exemplare dieser Art aus Massachusetts, Gronland, dem Russischen Eismeere

und dem Weissen Meere, die ich zu vergleichen Gelegenheit hatte, wcichen nicht im Ge-

riugsten von einander ab.

Dieselbe Art habe ich aber auch ans dem Ochotzkischen Meere mitgebracht,

wo sie sehr haufig vvar , und obgleich dièse in andrer Riicksicht nicht im Allergcringsten

von denen der iibrigen so eben angeftihrten Oertlichkeiten abweichen, so iibertreffen sie doch

an Grosse jene, indem die Durchschnittsgrôsse im Ochotskischen Meere etwa 5 millim.

Lange betrà'gt. Das Genauere iiber dièse meine t«r. major, so wie die Abbildung dersel-

ben, ist in m'eiuem Reisewerke, Band II, nachzusehen; hier muss ich jedoch insbesondre

darauf aufmcrksam machen, dass, wâhrend ich bis zur Vergh-ichung eines Exemplares mei-

ner varietas major, die oben zitirlen vergrosserten Abbildungen Sowerby^s ausgezeichnet

zutreffend fand, es sich spâter bei direkter Nebeneinanderstellung der var. major und der

erwâhnten Abbildungen herausstellte , dass der Nabel bei meiner var. major etwas enger

erscheint als ihn jene Abbildungen geben. Das erste Urtheil war eine Folge der Unsicher-

heit des Augenmaasses gewesen, welche durch die Reckuug der Rundbilder einer Loupe

hervorgerufen wird. Neben einander verglichen, haben jedoch sowohl var. typica als ma-

jor, genau denselben Nabel.

Fundort; I) var. typica. Das Eismeer an deu Kiisten des Russischen Lapp-

landes und des Weissen Meeres (Baer und Midd.)

2) var. major. Die Sùdkùste des Ochotskischen Meeres und die Schantar-

Inseln (Middend.); die Insel Sitcha (Wosnessenski).
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2) M a r g a r i t a U n d u 1 a t a S o w e r b y.

Testa obluse-coiwhlea, tenui, opaca, epidermide ex albido-lutescente vel cineracea tecta,

qua detrita margaritacea fit, striis longitudinalibus confertis aequalibus inter se (7 ad 9 in

anfractu penultimo) et inerementi striis distinctis, imo epidermide plicalula tectis ; anfrac-

tibus k
1

' ad 5 cylindraceis , vix subangulatis (ad suturas saepe undulatis); sutura

distincta; aperlura orbiculari, basi subangulata ; umbilico profundo majusculo , columellae

lamellula tenera limitato.

Marg. undulata Sowerby, Malacologieal and Conchôlog. Magazine. Part I, 1838.

p. 26, No. 12.

« » « Conchol. Illustrât. Margarita fig k.

« « a Gould , Invertebrata of Massachusetts p. 254 fig. 172*.

Turbo incarnatus Couthouy, Boston Journal of Natural History 1839 Fol. II, p. 98.

PI. III, fig. 13.

1) forma normalis A.

Long. : Lotit. : Alt. anfr. ult. : Lai. apert. : Col. long.

(12 M.) 1 : (i*m.)H-V, ^ (^)'/î+'/1! = (? »*•) %-*-%, : (5,5 m.) Vs-f-.V«;

Anfr. numer. 5; Angul. apical 85°; Angul. increm. 30°; Pwff/. mcd. 8 Gnz/i.

Das Exemplar dessen Maasse ich obenstehend mitgetheilt, ist ein ganz ungewbhnlich

grosses, wàhrend die bisber bekannt.cn, der Durchschnittsgrbsse recht nahe kamen, welche

etwa 6 millim. Gesammtlange betrâgt; ûbrigens aber entspricht es ganz den gewohnliche-

ren Gestaltverhâltnissen. Mitunter kommen jedoch etwas konischere Gestaltèn vor, deren

icb eine hier in Maassen festzustellen suchen werde.

2) forma clatior A 1

.

Long. : Lotit. : Alt. anfr. ult.: Latit. apert. : Colum.long.

(10 m.) 1 : (10,5 m.) 1 : {5 m.) '/
2 : (5 m.) \

%
: {5 m.) 72 ; Anfr. numer. 4%;

Angul. apical. 70°; Ang. increm. 30°,- Pond. med. 372
Gran.

Dièse forma clatior A 1 der .vorliegenden Art, ià'llt nahe mit der forma normalis der

Margar. striata zusammen. Was die Skulptur anhclaogl so ist es fur tliese Art cliarak-

teristisch dass sie, gleichmassig iïber aile Windungen fort, mit gleieh-hohen, scharf-aus-

geprâgten Streifen ader Rippchen besetzt ist.

Dieser Rippchen stehen gewohnlich, und bei Exemplaren mittlerer Grosse, 6 auf «1er

vorlctzten Windung und k auf der vorvorletzten ; bei jenem gemessenen ungewohnlich

grossen Exemplare aber doppelt so viel. Dièse Rippchen sind rundkielig, wenigstens eben so

hoch als breit, und auf der Ici zten Windung durch 3 Mal, auf der vorletzten durch 2 Mal,

und auf (1er vorvorletzten durch eben so breite Zwischenranme von einander geschieden.

Sie setzen sich auch auf die' Oasis und selbst in den Nabel hinein fort, ersclieinen aber

auf der ganzen Basis schon nicht mehr als erbabene Rippchen odcr Streifen, sondern
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vielmehr nicht selien als Furchen, indem die Rippchen allmâhlig verhâltnissmàssig au

Breite wachsen und zugleich flachrùckig werden, so dass die Zwischcurauine derselben

dem Auge als in die Flâche hineingefurcht erschèineu. — Abgesehen hievon werden die

Anwachsstreifen, so lange die Scliale von der Oberhaut nocb bedeckt ist, welehe sicb die

Anwaebsstreifen entlang gleichsaui in kleine schràge Fàltchen legt, durch dièse wie gegîltert.

Uuter der Oberhaut liegt eine selir diinne kalkige Schichte, oder vielmehr ein kalki-

ger gelblicher Anflug, uuter welchem unmittelbar die irisireude Perlmutterschichte zum

Vorsehein kommt , welcbe aucb unmittelbar die Hohlung der Windungen von inneu

begrenzt.

l)as Gefaltete der letzteu Windung neben ibrer Nath, ist nicht stets vorhanden ;

wenn es aber vorkommt, so zâhlt man etwa 18 bis 20 Faltungen auf der letzten Win-

dung und das Ansehen entspricht volikommen allen den Abbildungen welehe icb oben

zitirt habe; icb lege aber nochmals einen Nachdruck darauf, dass dièses weder ein cha-

rakteristisch allgemeines, noch ein vorwaltendes Vorkommen ist.

Die Exemplare aus Gronland stimmen volikommen mit denen aus dem Russischen

Eismeere iibeiein, nur dass ich bisher die forma elatior noch nicht aus Gronland gesehen

habe, welcbe ich oben nach einem Exemplare des Russischen Eismeeres beschrieb.

Fundort ; Die Riistcn des Russischen Lapplandes; sowohl im Wcissen als im

Eismeere (Baer und Middend.)

3) Marg. sulcata Sowerb. Taf. VIII, fig. ^5, '16.

Sowerby , Malocolog. aud Conchol. Magazine Part. I, i 838 p. 26.

« Conchol. Illustr., Margarita fig. I.

Sie stimmt in Gestalt, Windungen, Nabel und Oeffnung volikommen mit der Marg.

undulata iiberein, unterscheidet sich aber von ihr durch ihre glanzend-giatte Oberflache,

welcbe an )/. arctica erinneit, und durch ihre Skulptur. Was erstere anbelangt, so fehlt ihr die

Oberhaut der Marg. undulata. daher die Anwachsstreifen, obgleich deutlich, jedoch nie

faltenartig verspringen. Die Farbe ist gelblich und aucb das Hornartig-durchscheinende,

nicht Perlmuttrige der Schale, erinnert an das Ansehen der Marg. arctica car. major,

welehe jedoch durch ihre diinnere Schale, und ihr im Durchschnitte niedrigeres Gewinde

deutlich unterschieden ist. — Der llauptunterschied dieser Art bestebt aber in der

Skulptur.

Wahrend nàmlich die Basis, abgesehen von den Anwachsstreifen, entweder vollig

glatt ist, oder Andeutungen von einigen (5 bis 6) Linienfurchen zeigt, ganz in der Art

wie sie fur M. arctica charakteristisch sind, tragt die Oberflache der Windungen eine

unbestimmte Anzahl in verschiedenem Grade deutlicher Langsfurchen. Bei einem Exem-

plare (sculpt. normalis B.) zâhle ich auf der vorletzten Windung k Furchen welehe durch

etwa gleich breite Zwischenraume von einander gesebieden werden; die Zabi der Furchen

bleibt auf der vorletzten Windung dieselhe; die Zwischenraume zwischen den Furchen
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iïbertreffen aber die Breite (1er letzteren um das Drei- bis Vierfache; auf der letzten

Windung endlicb sind nur noch zwci Furchen iibrig. — Bei einem zweîten Exemplare

(sculpt. laevior B 1

) sind weder auf der letzten, aoçh aucb der vorletzten Windung- irgend

welcbe Furchen bemerkbar, es treten aber dafiir ihrer drei auf der vorletzten Windung

auf und setzen sicb, an Zahl verringert, bis auf die Spitze fort. Ein drittes Exemplar

(sculpt. lineolata B'
1
) fiihrt scbon zu Marg. undulata biniiber und zwar dadureh, dass auf

der oberen Halfte der letzten Windung die Furchen nicht nur sehr haufig stehen, son-

dern auch verhàltuissmassig breiter werden und weniger scharf bcgrenzt sind , so dass

endlich auf der vorletzten und insbesondere auf der vorvorletzten Windung man nicht

sowohl eine gefurchte Ebene, als eine mit rundkieligen Beifen (wie bei Marg. undulata)

besetzte , zu sehen glaubt. Bei diesem Exemplare waren 9 Furchen auf der letzten, 7 auf

der vorletzten und k auf der vorvorletzten Windung. Die Basis zeigte die Linienfurchen

der M arctica.

Die bescbriebenen Abandcrungen der Skulptur sind nur die Extrême welche durch

eine Reibenfolge von ÎMittelgliedern sich aneinander schliessen. Aile Exemplare dieser Art,

die ich beobachtete, stammen aus G r on 1 and lier und ich verdanke sie der erleuchteten

Liberalitât des IFerrn Prof. Eschricht. — Sowerby beschrieb sie von den Melvilie-In-

seln und ich vermuthe dass mit ihr grossentheils die Marg. undulata iar. laevior Mol-

ler (1. c. p. 8) identisch ist.

Erst jiingst erhielt ich ein Exemplar dieser Art aus dem Bereicbe der Fauna Russ-

lands, indem ich sie unter den Algen einer Sendung ^Vosuessenski's aus Unalaschka

entdeckte. Es stimmt vollkommcu mit der von mir gegebenen Abbildung eines grbnlan-

dischen Exemplares iiberein; ausser, dass die letzte Windung an der Nath (wie bei /)/.

undulata) einige Fâltchen tràgt, deren Andeutungen nur bei einigen gronlandischen

Exempta ren sich vorfanden.

Fundort: Insel Unalaschka ( Wosnessenski).

h) Margar. stria ta Sowerby.

Testa conoidea, opaca, epidermide lutescentc vel cineracea tecta, qua dctrita margaritacea

fit; striis longitudinulibus inaequalibus munita, quarum cire. 3 in costulas carinatas
prominentes accrescunt; increinenti striis dislinctis epidermide plicatula tectis et auctis;

anfraclibus 6 ad 7 cylindraceis subangulatis; sutura distincta; apertura basi angulata;

umbilico profundo majuseulo.

Margarita Striata Brod. and Sowerby, Zoologie. Journal Tme. IV, 1829. p. 371.

Sowerby Malacological and Concholog. Ma-

« « « « « gazine Part. I. 1838., p. 25, No. 7.
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Margarita striata Brod. and Sowerby, The Zoology of Capt. Beechey's

Voyagé, London 1839 />. 143. Plate XXXIV,

fig. II.

Turbo carneus Lowe; Zoolog. Journal Vol. Il, 1826, p. 107. No. 10. Tuf. V,

fig. 12, 13 uttd 13''.

Turbo cinereus, Couthouy, Boston Journal of Nalural History Vol. Il, p. 99.

PI. IIP fig. 9.

Margarita cinerea, Gould, liuertcbrata of Massachusetts p. 252.

« « De Ray , Zoology of New-York, Part V, p. 108 (exclusa icône

PI. Vf, fig 113.)

Margarita striata Brod. and Sowerby, var. groenlandica Mol 1er, Index Mollus-

corum Groenlandiae. p. 8.

Margarita sordida Hancock . The Aimais and Magazine of Nalural History, 1846,

Vol. XVIII, p. 324.

Die gewôhnliche Durchschnittsgrbsse dieser Ronchylie betrâgt etwa 8 millim. Total-

lange, bei 6 Windungen, deren ich, selbst bci balb so grossen Exemplaren immer noch

fiinf fand. Die folgenden Maassverhaltnisse gobe icb nacb einein ungewôhnlich grossen

Exemplare.

Longit. : Lotit. : Anfr. ait allit. : Lai. aperturae : Colum. altit.

(23 m.) 1 : (21 m.) 1—% 2
: (lla)'/2 V„ : (11 m.) %—*/„ : [8 m.) %;

Anfr. numer. 7; Angul. apical. 75°; Augul. suturai. 95°; Angul. increménti 30; Pond,

med. 2'i Grau.

Vorliegendé Art welche der Marg: undulata zunâchst steht, unterscheidet sich von dieser,

durch die winkligc Ecke in welcher die Mitte der Windung vorspringt, so dass nicbt

nur die Oeffnung dadurch eckig crscheint , sondvrn aucb die Hache Basis durch einen

scharfen Winkel zur oberen Flâche ubergeht. Es wird nàmlich dieser WinkeJ scheinbar

dadurch verstarkt, dass demselben âusserlich einc entwickeltere, scharf begrenzte und stark

hervorspringende Langsrippe aufliegt; dieser parallei iaufen noch etwa 2, selten 3 abnli-

cher Langsrippen in ziemlich gleichmâssigen Abstânden id)er die letzte Windung hin.

Zwischen je zvei solcher starker entwickelten Ilippen sieht man gewohnlich eine ,
viel

seltner zwei, schwaeherc welche ganz mit don Eigenthiimlichkeiten der Rippchén von

Marg. undulata ûbereinstimmen. Die stârkeren Langsrippen der Marg. striata sind fast

hoher als breit , und, scharf begrenzt, enden sic in flachen bandartig erhabenen Rùcken;

man zablt deren 3 bis h auf der letzten, und zu 3 auf der vorletzteu und vorvorletzten

Windung; nur eine einzige mittlere aber, auf den beiden Gipfelwindungen des Gewindes.

Die Basis hat vbliig dieselbe Skulptur- wie ich sie bei Marg. undulata beschrieben

babe. — Aucb die Anwachsstreifen sind eben so, ja durchschnittlich deutlicher als bei

Marg. undulata, so dass die Netzllguren sehr in die Augen springen; jedoch mâche ich

hier wiederum und ebenso so wie bei Marg. undulata darauf aufmerksam, !ass dièse An-
Mémoires Se. naturelles T. VI. 5 I
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wachsstreifea nur in der Oberhaut und an dem unter derselbcn liegenden kalkigen Ansatze

sichtbar sind, jedocb gar nicbt an der Perlmutterschichte.

Von der forma genuina A , Marg. undulatae, ist die vorliegende Art sehr leicht zu

unterschciden; mit der f. elatior derselbcn stimmt sie aber vollkommen in ihren Gestalt-

verhàltnissen iiberein und ist nur allein an der grbsseren Zabi der Windungen und an

den erwahaten Eigeiithiimlichkeiten der Skulptur zu unterscbeiden. Was schliesslich die

von mir angegebenen Synonymien anbelangt, so babe ioh den Turbo carneus Lowe auf

Grundlage des Aussprucbes von Gray iZoolog. Journal Tin. II, p. 567 hieheigezogen,

dem ich vollkommen beistimmen muss.

Gegen Gould ziehe icb auch Marg. cinerea Couth. bieber, nachdem ich sowohl die

verschiedenen Beschreibungen und Abbildungen, als aucli namenllicb Original-Exemplare

verglicben babe, die aus Massachusetts stammten. Gould scheint fur seine Vergleiche

nicht die à'chtc Margarita striata , sondern die ungefaltele Varietat der undulata benutzt

zu haben, und daber erklart sich unsre Meinungsvcrschiedenheit bierin, dènn sobald man,

a lien bisber gelieferten Beschreibungen und Abbildungen gemâss, die Falten der letzten

Windung ineben der Nath) fur charakteristisch hielt , folgte daraus Gould's Ansicht,

von selbst.

Die Griïnde durch welche sich Hancock bewogen sali, der synonymischen Verwir-

rung noch seinen neuen Namcn Marg. sordida hinzuzufiigen , scheinen mir in die Reihe

derjenigen zu gehoren, welche unsre ganzc Systematik umzustossen drohen, falls der un-

geordnete Zustand noch lange fortwàhren kônnte.

F un dort: Das Eismeer an den Kiisten des Russischen La p plan des (Baer und

Middend. — Die Insel Sitcha ^Wosness., Mertens). — Die von letzterem Fundorte

herstammenden Exemplare stimmen vollkommen mit den Exemplaren aus Gronland

und Massachusetts iiberein , nur dass ihre Skulpturen wo môglich noch scbarfer und

praziser ausgedriickt waren; ob der Nabel gleichfalls immcr ein ganz kleines Wcniges

enger ist oder nicht, wage ich nicht auszusprechen. 1

)

i) Es sci mir feroer noch erlauht darauf hinzaweisen, dass icli die Marg. argentata Gould (Invertebr.

of Massachus. p. 256, fig. ll'i*) unter Konchylien die aus Gronland herstammten, entdeckt babe. Sie ist

leicht erkennbar an den mikroskopischen Lângsstreifchen welche ich nur mit denen der Lilt. obtusala (siehe

oben) vergleichen kann. — Trotz den Abweichungen in den Abbildungen macht der Vergleich der Beschrei-

bungen es hôchst wahischeinlich, dass Marg. Harrisoni Hancock (Annals and Marg. 1846 Vol. XVIII,

p. 323 PI. V, fig. 4, S.) mit dieser idenlisch ist.
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XII. Troclius B,.

1 ) Trochus cl i v a r i c a t u s L.

Testa orbiculalo-conoidea , apice obtusiuscula, extus: cinerea aut cirescente, strigis longiludi-

nalibus flexuosis e punctis purpuras confluentibus ; intus: liridi-margaritacea; anfractibus

coiuexiusculis , slriis longitudinalibus ornatis; anfractu ultimo plerumque disjuncto, suban-

gulato, basi piano, concentriez sulcato; apertura obliqua, subquadrangulari; umbilico

clauso aut perforato.

Phi 1 i p pi , Enumeratio Molluscorum Siciliae Vol. I. p. 177,- Vol. Il, p. 151.

Lamarck, Animaux sans vertèbres, II. édition, Vol. IX, p. 152.

Monodonta Lessonii, Payraudcau, Catalogue d. annel. et d. mollusques de l'île de

Corse, p. 139. PI. VII, fig. 3, k.

Trochus divaricatus Gm., Rrynicki, Bullel. d. Natur. d. Moscou (837, //,

/). GO.

« a L. Siemaschko , ibid. I8ï7, Tme. XX, p. 98.

Deshayes kannte kcine einzige gute Abbildung dieser Art ; Philippi hat zucrst (1. c;

vergleiche auch Zeitschrift fiir Malakoz. Jahrg. 18^5, p. 89) auf Payraudeau's genaue

Beschreibung uncl Âbbildung der Monod. Lessonii hingewresen. Dit' aus deui Pontus her-

staumienden Kxemplare dieser Art zeigen keiue Verschiedeuheit vou Sicilianischen.

Die Maassverhâltnise (A) sind folgende:

Long. : Latit. : Anf'r. ult. ait. : Latit. apert.

(12m.) 1 : (12 m.) 1 : (6 m.) »/
2 : iGm.j %; Anfr. mimer. 6; Angul. apical. 80°

;

Angul. inercm. 35°; Pond med. Ik Gian.

Uebrigens scheint dit1 Gestalt bei dieser Art eben so wenig genau sich gleich zu

bleiben, als die Nâthbildung, and ich babe Kxemplare aus dem Mittelmeere gesehen, welche

ein sichtlich niedrigeres Gewinde (A 2
) besassen (vergl. auch Philippi 1. c. 1, p 178),

wàhrend Payraudeau's oben zitirte Abbildung, ein ungleich mebr vorgezogenes Gewïnde

(A 1

) nachweist, als irgend eines das ich gesehen.

Wenigstens die letzte Windung ist durch eine scharf ausgepragte Nath begrenzt,

baufig stark abgesetzt, uud eben deshalb schon wechselt die Ronchylie in ihren Maasver-

haltuisen.

Die Langsstreifen der Windungen sind wenig erhaben, und rundkielig; 10 bis 12

derselben ziihlt man auf der vorletzten Windung; die sie scheidenden Furchen sind meist

nur halb so breit als die Streifen selbst. Schon auf der gesamniten letzten Windung,

namentlich aber zur Basis hin , werden die Streifen hunier llachriickiger , bis endlich die

Basis selbst, in regelmassigen Abstanden unter einander, von etwa 12 konzentrischen Li-

nienfurchen durchzogen erscheint.
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Die Bestandigkeit der Fârbung dieser Ait ist bekannt; die rothen Pùnktchen reihen

sich zu Strcifen aneinander, welche mit der Lângenaxe einen Winkel von etwa 30° bilden,

und zwar nicht paraile 1 dem an;/, increm., sondera in einer mit diesem sich kreuzenden

Richtung. Ich zâhle etwa 20 solchcr Streifen auf der letzten Windung. — Unter der

farbigen kommt eine Perîmutter-Schichte zum Vorscbein,

F un dort: Der Font us; die Sùdkusten der Kryinm.

2j Trochus u m b i 1 i c a t u s M ont. (nec. Tr. umbïlicaris L.,

Testa conoideo-convexa, depressa, apice obtusa, griseo-tiridescente, fasciis longiiudinalibus

flexuosis spadiceis aut rufo-purpureis picta; anfractibus comexiusculis , striis longitudina-

libus cinctis; anfraclu ultimo vix angulalo, basi coiuexiusculo , coiicentrice striato; aper-

hira subquadrangulari; umbilico clauso aut perforato.

Montagu, Testacea Britannica 1803 p. 286.

Tr. umbïlicaris L., Pennant, British Zoology 1777. Vol. IF, p. 126. Plate 80,

fig. 106.

Tr. cinerarius L., Do no van, British Shells, Fol. III. PI. 1k, figurae très, seriei

medianae.

« « « Lamarck, Anim. sans vert., I édit., Vol. VII, p. 29.

« « « ? Siemaschko, Ballet, d. Nalur. d. Moscou. 18Ï7. Tme. XX,

p. 98.

« « « ? Krynicki, ibid. 1837. //, p. 60.

Tr. versicolor Andrj. ? Krynicki, ibid.

Dass dièse Art keinesweges, wie es Pennant u. a. gethan, mit Tr. umbilicaris L.

verwechselt werden diirfe, bat schon Montagu (1. c.) nacbgewiesen. Desbalb glaube ich,

dass wir dem Artnamen nicht "Penant", wie das Viele in Englànd, und selbst neuerlichst

auch Thorpe (Brit. Marine Conch. p. 160.) gethan, sondcrn ,,Montagu'- nachzusetzen

haben , da der Naine Tr. umbilicatus, sehr wohl neben dem Tr. umbilicaris beibehalten

werden kann. Y\ ie es iibrigens sich mit dem àcbten Tr. umbilicaris L. verhalten, bat

Philip pi (Zeitschrift fiir Malakozoologie Jahrgang 184-5 p. 87.) siegreich gegen Des-

hayes dargethan.

Unsre hier zu betrachtende, etwa dem Tr. dùaricatus zunaehst stehende Art, zeich-

net sich durch ihr niedriges gleichfbrmig gewôlbtes Gewinile ieicht von den iihrigen im

Pontus vorkomme'nden Arien aus. Die Maassverhàltnisse sind desbalb unverkennbar cha-

rakleristisch.

Long. : Latit. : Allil. anfr. : Lut. apert.

film.) 1 : {ik m.) Ih- 3
',, : (6 m.) y2-+-V22 : (7 m.) »

2h-V,; Anfr. namer. 5;

Ang. apical. 80°; Angul. incremcnti V0°; Pond. med. 18 Grau.
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Die Niabelbîldung ist sehr veranderlich (gegen Monta gu). — Die Streifen sind meist

nieht scharf ausgeprà'gt und man zahlt deren ptwa 8 auf der vorletzten Windung.

Die Farbung ist auch seSir bezeicbnend ; etwa 13 rothbrâunliche Bander stehen auf

der letzten Windung. Auf der Basis sind dièse Bander mehr oder weniger untcrbrochen,

woher ein schacbbrettartiges Ansehen eulsteht.

Fundort: Der Pont us; an den Siidkiislen der Krymm.

? ? 3 / T r o c b u s cinerarius L.

Testa conoidea, apice muta, cinerea aut rubente-livida, strigis fuscis longiludina/ibus fiexiio-

sis tencrriinis et crebris picta; anfractibus applanatis, striis longitudinalïbus cinctis; ultimo

anfractu subangulato ; busi planiuscula; umbilico pervio, angusto.

IMontagu, Testacea Britannica 1803 p. 284-.'

Do no van, British Shells Fol. III. 1801. PL lk; die oberste und die beiden un-

tersten Abbildungen.

; Lister Synopsis conchyliorum, Tab. G 'il, ftg. 31.

Trochus lincatus, Da Costa, />. h3 t. 3. fig.fi (testîmonio autor.).

Es sebeint mir, aus zoologisch-geographischen Griinden (vergl. mein Reisewerk, Mol-

luskeni, hbcbst uiiwahrscheiniicb, dass diose Ait im Pontus vorkomme, obwohl sie nach

dem gemeinsamen Zeugnisse von Krynicki , Andrjeiovski und Siemaschko vergl.

oben die Synonymien des Troch. umbilicatus) als pontisch angenommen werden miisste.

Uni so weniger durfte ich jeùocb sie ganz iïbergehen, sondern icb balte es um so mebr

fur meine Pllicht, die Koncliyîiologen unsres Ueicbes auf die obwaltende Vcrwirrung auf-

merksam zu niacben, als selbst Deshayes in seiner neuen Ausgabe des Lamarck (An.

s. vert. Vol. IX, p. IML) die Verwirrungen befestigt. welche Lamarck (/. édition

Tme. VIL 1822. p. 2$.) ceranlasste.

Da Costa sebeint der Erste gewesen zu sein, welcher den Troch. linealus L. unter

dem Namen Tr. lincatus genau von dem Troch. umbilicatus Mont, unterschied (den er

irrlhunilich fiir den Troch. umbilicalis L. hielt), mit dem jener bis dabin wegen einiger Ana-

logie in der Zeichnung vervyechselt worden war. Montagu sonderte beide Arten genau

nach Gestalt und larbe, indem er als Unlersehied beider Arten besonders auf die spitze Forni

des Gipfels, die ftacheten Windungen, die geringe Breite der einander stark genaberten

farbigen Liingsstreifen und den 'nicht durchzufiïhrenden !) Unterschied in der Nabelbildung

des Troch. cinerarius hinweist. iMithin war Linné's allerdings einen zu weiten Spielraum

gestattende Diagnose (Syst. nat. cdil. XII, p. 1 229 : „testa oblique umbilicata, ocata, anfrac-

tibus rotundatis"), welche jedoch durch den Fundort „Norwegcn" erganzt werden konnte,

hinreichend festgëstellt.

Oline hierauf Riicksicht zu nehmen, gab Lamarck ( 1. c. p. 29) dieser Art das diag-

notische Kenuzeicheii : „testa orbiculato-concera, apice obtusa," wodureb, gleich wie auch
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durch die zitirte fig. 1 bis ï, Tab. 102 von Milliers Zoolog. Dan. Vol. III, offenbar

der Troch. umbilicatus Mont, bezeicbnet wurde. In welchem Verhâltnisse zu beiden ge-

nannten Arten der Troch. cinereus Da Costa (vergl. Lamarck //. édit. Vol. 9, p. 151)

stehen mag, tnuss ich Amlern zur Entscbeidung ùberlassen, da ihir weder Exemplare, noch

das Originalwerk zu Gebote steben.

Exemplare des Troch. cinereus welche ich von der Insel Wight mitgebracht. baben

folgende Maassverbaltnisse :

Long. : Latit. : Altit. anfr. ult. : Lotit, apert.

(Ikm.) 1 : (13 m. ) 1—Vu : (7 "'•) Va : (
7 "*•) V>' ^nfr. numer. 6; Angul. api-

cal. 70°; Pond. med. 13 Gran.

Dièse Maassverhâltnitnisse alleiu unterscheiden die Art schon hinreiebend von der

vorhergebenden; auch sind die Windungen flach, daher die letzte Windung fast winklig

zur Basis iibergeht.

Die Streifen der Skulptur sind scharfer ausgepragt als bei Troch. umbilicatus Mont.;

ubrigens stehen deren auch nur 8 auf der vorletzten Windung.

Die braunen Làngsstriemen verlaufen zwar nach Analogie des Verhaltens derselben

bei Tr. umbilicatus, sind aber doppelt so schmal, und stehen Joppelt s<> dicht; so dass

deren an Zabi etwa drei Mal so viel (gegen 4-0) auf der letzten Windung stehen als bei

Tr. umbilicatus.

Fundort: Wird, wie gesagt, von den drei oben genannten Autoren als im Pontus

vorkomniend angegeben, woran ich zweille, da dièse Art, welche in Grossbrittanien unge-

mein hâ'ufig, und nach (Lovèn (1. c. p. 152) bis Finnmarken binaufgeht , in Sicilien

von Philippi nicht angetroffen wurde.

k) Troc h us Adansonii P a y r. (car. adriatica Phil.)

Testa conoidea, apice acuta, leci, nitida, fusca. maculis tessulatis albis, lineas longitudinales

simulantibus picta; anfractibus parum coinexis, striis longitudinalibus cinctis; anfractu

ultimo subangulato, basi piano, concentrice strialo, apertura subquadrangulari; columellà

applanata, imo canaliculata; umbilico angusto.

Payraudeau , Catalogue etc. de Vile de Corse. 1 82G. /). 127. PL VI, fig. 7, 8.

Philippi, Enumeratio moll. Sicil. I, p. 182, Taf. Y, fig. 24; II. p. 153.

Tr. turbinoides, Deshayes Expéd. Morée p. 183. PI. XVIII, fig. 28 — 30 [teste

Philippi).

Tr. adriaticus Philippi l, c. II, />. 153. Taf. XXV, fig. 10.

Tr. euxinicus Andrj., Krynicki , Bulletin d. Nut. de Moscou, 1837, //, p. 60.
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Die Maassverhàltnisse dièses hiibschen und wenig veranderlichen Trochus sind:

Long. : Latit. : Âltit. unfr. ult. : Lutit. apert,

(12m.) 1 : ,10»».) 1—V, : (5,5 m.) V»—VM : (5 m.) %—V12 ; Anfr. numer. 6;

Ângul. apicul. 70°; Angul. increm. 30°; Pond. med. 6 G/'.

Die Windungen sind nur sehr unbedeutend gewolbt; die Nathe aber dennoch scharf

ausgeprâgt. Die Spindelbildung erinnert an Lacuna.

Es kommeu einzelne Exempiare mit etwas konvexeren Windungen als die INormalform

(welebe sehr gut dnrch Payraudeau's zitirte Figur wiedergegeben wird) vor, allein bei

diesen sind die Skulpturstreifen stets besonders scharf ansgeprâgt \var.B ia i
\ und die Kon-

vexitat der Windungen erreicht dennoch nicht den Grad, wie in Philipi's car. /S he-

licoides (l. c. 1, p. 182 Tab. \, fig. 2k.)

Die Langsslreifen der Windungen , deren etwa 10 auf der vorletzten stehen, sind

zierlich reifenartig und nur \ bis '

5
so breit als die sie trennenden Zwischenrâume ;

sie bleiben auch auf der letzten Windung und sogar auf deren Basis diesem ihreni Clia-

rakter treu. Unler der Loupe entdeckt man zwischen diesen Langsstreifen sehr regel-

miissige und dicht hinter einander folgende Airwachsstreifeii.

Die Fârbung dieser Art ist gleichfalls selir bestandig, und zwar ordnen sich die mehr

oder weniger quadratischen weissen Flecken so aneinander, dass sie auf der letzten und

theilweise auch auf der vorletzten Windung als, sich die Liinge herabschlangelnde weisse

Streifen erscheinen. Dièse Streifen kreuzen den ang. increm. und bilden mit der Làn-

genaxe der Konchvlie etwa einen Winkel von durchschnittlich 15°. Es stehen solcher

Langsstreifen auf der letzten Windung etwa 15 oder 16. Sie setzen sich auch auf die

Basis fort, werden hier aber mi'ist regelmassig schachbrettartig unterbrochen. Die weissen

Fleckclien stehen vorzugsweise auf den erhabnen Langsstreifen der Skulptur. Auf den

hbberen ^ indungen des Gewindes untersebeidet man nur unregelmâssige weisse Tiipfel.

Nur bei sehr wenigen Exemplaren nelimen die weissen Flecken so iiberhand , dass

die Grundfarbe der letzten Windung ein bràunlich gesprenkeltes Weiss zu sein scheint,

auf dem sich ringsum an der ISath braune Keilflecke in regelmiissigen Abstanden von ein-

ander herumziehen (car. c' . Bei einem einzigen Exempiare verschwinden die weissen

Flecke in dem Grade, dass auf der Oberseite der Windungen nur ganz kleine rundliche

Pûnktchen sehr zerstreut auf den Skulpturstreifen stehen, so dass die Konchvlie auf den

ersten Blick einfarbig schwarzbraun zu sein scheint (car c
2

). In beiden Fiillen bleibt aber

die Basis der iNormalfârbung am meisten treu.

Die pontischen Exempiare (namentlich unsre car. B ia i

), haïten also, wie man sieht,

die Mitte zwischen derjenigen Form welche Philippi als den normalen Tr. Àdansonii

ansieht, und derjenigen welche er (l. c. II, p. 153) als var. y sulcatiis unterscheidet,

(auf Tab. XXV, fig. 10) abgebildet bat, und fiir eine neue Art, den Trochus adriaticus

zu erklaren bereit ist. Gegen letztere Annahme sprechen die pontischen Exempiare.

Fundort: Der Pontus; an den Siidkiisten der Krymm sehr hàufig.



410 jll I D D E N I) O R F F.

5) T r o c h u s e x i e u u s Mont.b

Testa turrito-conica, albida, flammulata; anfractibus plants, seriebus longitudinalibus nodu-

lorum quatuor, et cingulo suturaii crenato iiistructis; umbilico clauso.

Moratagu, Testacea Britannica p. 277.

TV. crenulatus Broc, Philip pi, Enum. Moll. Sic. 1,\>. 176; //, />. 150.

a « k lister, Herausgabe des Martini und Chemnitz, Trochoiden von Phi-

lip pi bearbeitet Tuf. Il, 3: 13. fig. \1, 18, 20/21.

Tr. Malonii, Payrâudeau, Cat.d. Jnnel. de l'île de Corse, PI. VI, fig. 5,6.

Die bei Philippi, gleich wie bei allcn englischen Schriftstellern seit Montagu his

auf die neueste Zeit hieher zitirte Abbildang Donovan's (Britt. Sh. Tuf. VIII, fig. 2, 3)

ist vbllig unkenntlich. Viel besser ist die Pavraudeu's, allein sie zeigt die hochst cha-

rakteristische Skulptur nicht.

Ich besitze nui* ein einziges sehr abgeriebcnes Exempler dieser Art aus dem Pontus.

Durch Absehahen (1er aussersten kalkigen Schicht des achten Troch. exiguus aus dem

Mittelmeere, habe ich mich tiavon iïberzeugt, dass die Perlmutterschicht nur schwach er-

habne Streifen ohne aile Einkerbungen tragt, gleich wie es aucb mein Exemplar zeigt.

Die Gestalt und die vorhandnen Deberreste (1er Nathbinde lassen dagegen keinen Zweifel

daran, dass es gerade dièse und keinc der andern ahn'ichen Arien, wie etwa Troch. lae-

vigatus Phil., Troch. slriatus L. oder namentlich der ùbrigens sehr ahnliche, aber niinder

konisch-spitze Troch. millcgranus Phil., ist.

Die Gestaltverhallnisse sind:

Long. : Latit. : Altit. anfr. ull. : Lotit, apert.

(12 m.) 1 : (6,5 m.) 1— l%t
: [km. l

2
— 1

G
: (3,5 m.) ',

2—

V

5 ; dnfr. numer.8;

.Ingul. apical. 38°.

Die unter der Loupe als deutlich vorspringend sichtbaren, regelmâssigen Anwachs-

streifén, sebeinen fiir dièse Art cbarakterîstisch zu sein.

Fundort: Der Pontus, an den Sûdkiïsten der Krvmm ^Kutorga,.

6) Troch us villicus Phil.

Testa depresso-conoidea, plerumque fusco et alba marmorata; anfractibus planulatis, su-

perne angulatis, striis longitudinalibus tenuissimis , cingulisque inaequalibus obvallatis;

anfractu ultimo angulato; umbilico infundibuliformi, obliquo, aperto {aut clauso).

Philippi, Enum. Mollusc. Sic. II, p. 152. Tab. XXV, fig. l'i.

Zu der a. a. O. gegebenen Beschreibung und Abbildung Philippi's, habe ich gar

nichts hinzuzufugen, da sie vollkommen zu ùen Exemplaren passt. die ich aus dem Pon-

tus besitze, nur dass die meisten meiner Exemplare einen engen, ja vollkommen geschlos-

senen iXabel besitzen. Uebrigens zeigen sie aber nichi den geringsten Uuterschied von
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Original-Exemplaren , die ich Philippi verdanke und deren eines (ira Widerspruche mit

seiner eigncn Diagnosc) gleichfalls cincn geschlossenen Nabel bat.

Dièse Art ist an Gestalt gar nicht vom Troch. varius Gin. zu unterschciden, mit

dem sie die oben kantigen Windungen gemein hat.

Fundort: Der Pontus, an den Siidkiisten der Krymm (Rathke, Kutorga).

7) Troch us (Monodonta) fragarioiders L a m c k.

Testa ovato-conoidea, solida, glabra, albido-lutescente , maculis nigris rubrisce oblongis,

transçersiin seriatis; anfractibus coneexis, Hneis longitudinalibus exaratis; fauce margarita-

cea; labro simplicissiino.

•Philippi, Enuineratio molluscorum Siciliae Vol. I, p. 177; Vol. II, p. 150.

Monodonta Olivieri, Payraudeau, l. c. PI. VI, fig. 15, 16.

Trochus tessellatus Gin., Krynicki, Bullel. d. Nat. d. Moscou, 1837, No. II, p. 60.

Monodonta canaliculata Lamck., Siemaschko, ibid. 18V7, Tine. XX, p. 98.

INur ein stark verstiimmeltes Exemplar von nahe 20 inill. Lange, das wahrscheinlicher

Weise dieser Art angehbren muss, besitze ich aus dem Pontus. Uebrigcns vergleiche man,

was Deshayes (Lamarck, // édit., Vol. IX, p. 178) iiber dièse Art bemerkt, und was

von Philippi (1. c. und auch in Wiegmann's Archiv 18kl. I, p. 269) angefùhrt wor-

den ist.

Fundort: Der Pontus.

8; Trochus ater Lesson.

Testa solida, depresso-conica, imperforata, rudi, çiolaceo-atra ; anfractibus coneexiusculis;

basi planiuscula, (propter erosionem auiinalis) rubente; focea uinbilicali satis profunda,

callo semicirculari dislincta; margine columellari unidentato.

Philippi, Abbild. u. Beschr. ncuer oder wenig gekannter Konchyi., Trochus, p. 188.

No. 3. Tab. V. (auf der Tafel steht II, durch einen Druckfehler), VIII, 3, fig. 6.

Es ist dièse Art neuerdings durch Philippi so genau beschrieben worden, dass ich

uicbls hinzuzufiigeu habe, wenn nicht die Maassverhaltnisse; dièse sind:

Longit. : Lalit. : Alt. anfr. ult. : Lat. apert.

(20 m.) 1 : (22 ;«.) l-f-y
io : (10 m.) '/, : (12m.) ' /,-*-'

10 ; Anfr. numer. 5:

Ang. apical. 80°; Angul. increm. k0°; Pond. med. 62 Gran.

Fundort :-!nseI Sitcha (Wosness.).
Blémoire* Se. naluiellts T. VI. »-»
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9) Trochus euryomphalus Jonas.

Testa umbilicata, conoidea, laevi, nigra; anfractibus sex convexis: supremis medio leviter

angulâtis, ultimo canthis tribus obsoletis obscure triangulato; infirma facie convexo-plana,

extus purpureo-tincta, medio alba, late et profunde umbilicata ; anfractibus omnibus in um-

bilico conspicuis, et costa umbilicali acute carinatis; aperlura semilunari; fauce margari-

taceo-iridescente; labro nigro-limbato.

Philip pi, Abbild. und Beschreib. neuer oder nenig bekannter Konch., Trochus

p. 15. No. '*, Tab. VI, fig. '*.

Ein stark abgeriobenes Excmplar dièses , durch seine Nabelbildung unverkennbaren

Trochus, hat Eschscholtz dem Muséum der Universitiit Dorpat einverleibt.

Fundort: Iusel Silcha (Eschscholtz).

10) Trochus moestus Jonas.

Testa imperforata, elato-conica, crassiuscula, laevi, nigra; anfractibus 5, convexis, ultimo

subdepresso, subdilatato ; infima facie planiuscula , nigra, centro albo, costa transversa bi-

parlito, fossula satis profonda umbilicum mentiente; apcrtura semilunari, fauce margari-

taceo-iridescente, labro nigro-limbato.

Menke's Zeitschrift fur Malakozoologie, Jahrgang 18k^. p. 113.

Philippi, Abbild. und Beschreib. neuer oder wenig gekannter Konchylien, Trochus

p. 15. No. 5, Tab. Vl
x fig. 5.

Die violett-sehwarze Farbe ist zwar fur die Trochus- .4rten: aler, moestus, micro stomus,

nigerrimus, hbchst bezeichnend, und ich habe lange gezbgert, zweifelnd ob ich die mir vorlie-

genden Exemplare, welche ich hier als Troch moestus auffuhre, nicht besser als eine neue

Art verbffentlicben sollte; allein die Gestaltverhaltnisse stimmen so vollkoinmen mit denen

tiberein, welche aus Jonas Beschreibung und Philippi's Abbildung ersichtlich sind, dass

ich es fiir zweckmiissiger erachten musste, einstweilen bei dem von Jonas gegebenen

Namen stehen zu bleiben. ISamentlich bestiirkte mich hierin die bekaunte Erfahrung,

dass Troch. aler nach dem Abreiben der schwarzen, eine rbthliche Schicbt hervortre-

ten liisst.

Es unterscheiden sich namlich meine Exemplare, von der hier oben unverandert wie-

dergegebnen Diagnose Jonas, bloss dadurch, dass die farbende Schicbt nicht violett-

schvvarz, sondern rothbraun, auf den Anschnitt sogar braun-roth ist; iin Uebrigen

kann ich keinen Unterschied auffinden.

Eine neue Art auf (ïrundlage dieser F'arbenverschiedenheit zu schaffen, wà're uni so

misslicher, als Philippi sogar den TV. moestus fiir eine Varietat des Tr. ater zu halten

bereit ist; denn von Monstrosilat kann nunmehr nicht die Rede sein.
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Sind meine Exemplare wirklich identisch mit Tr. moestus Jonas, so wâre in des-

sen Diagnose Folgendes einzuschalten: „(nigra) vel rubenle-fusca, epidermide ejusdem co-

loris, incrementî striis rudi obtecta"; auch vermisse ich „margine columellari unidentato".

Die Maassverhâltnisse sind:

Long. : Latit. : Altit. anfr. ult. : Latit. apertur.

(28 m.) 1 : (26 w.) I-V
l4 : (12m.) V

2
—

\

4 : (15 m.) %-*- l

/„; Anfr. numer. 5;

Angul. apicalis 70°,• Angul. incrementî k5°;

Ein 21 millim. langes Exemplar wiegt 92 Gran.

Der Deckel ist hornig, dunkelbraun, in konzentrischen Schichten abgesetzt, und sein

Durchinesser ist etwas geringer als die Ubhe der letzten Windung betràgt.

Fundort: lnsel Sitcba (Wosness.).

11) Trochus modestus M i d d. Taf.X, fig. 16, 17, 18.

Testa conoidca, apîce àcuta, fusco-rubente, lineîs (elevatis) spiralibus lundis cincta; décor-,

licalo stralo enlerno autem margaritacea, azurea; anfractibus parum convexis, striis longi-

tudinalibus argiite exsculptis (iisque lundis) cinctis; ulliino anfraclu subangulato, basi con-

çexo plana, concentrée striata; apertura suborbiculari margaritacea alba; umbilico clauso.

Die Maassverhàltnisse sind:

Long. : Latit. : Altit. anfr. ult. : Latit. apert.

(15 m.) 1 : (H m.) 1—
*/„ : (7 m.) %—*/„ : (7 m.) \-%; Anfr. numer. 6;

Angul. apicalis 65°; Angul. ineremen. W; Pond. ined. 10 Gran.

Die erbabenen Skulpturstreifen, welche die Windungen umziehen, sind auf dem gan-

zen Gewiude sehr rein ausgepragt, runclkielig und doppelt so scbmal aïs die sie trennen-

den Furchen; 6 bis 7 Streifen stehen auf der vorletzten, 5 auf der vorvorletzten und

h auf der drittvorletzten Windung; 10 Streifen umziehen die letzto Windung oberbalb,

und eben so viele auf der Unterseite (Basis); die innersten der letzteren erstrecken sich

bis dickt an die Spintlel hinan und die Fortsetzungen einiger unter ibnen, sind auch im

Innern der Miïndung nocb deutlicb sichtbar.

Die Zwischenràume zwischen den Streifen sind braunroth und zuweilen von einer

Spur eines Streifchens zweiter Onlnung durchzogen. Die erhabnen Streifen selbst sind

braungelb; Stosst sich dièse sehr diinne und krustenartig aufsitzende gefà'rbte Kalkschicht

ab, so kommt eine l'erlmutterschicht von schbuer lazurblauer Farbc zum Vorscheiu.

Fundort: lnsel Sitcha (Wosnes s.).

12) Trochus Schantaricus Midol

Testa perforata, conoideo-coiuexa , apice obtuso, tenui, schisticolore , cired umbilicum lutes-

cente, ad basis peripheriam flaminulis nigricantibus sordide picta (vix tamen detrita, mox
margaritacea fit); anfractibus comexis, striis longitudinalibus cinctis; anfraclu ultimo



i 1 i M I D D E N D R F F.

maximo, rix angulato, basi convexiusculo ; suturis distinclis; aperlura magna, suborbiculari

peristomate subcontinuo; columella basi subproducta; umbilico lameliula columellari semi-

clauso.

Long. : Lat. : Alt. anfr. ult.

1 : 1-+- ,;

21
: '4-H 1

/^; Ângul. apical, 85°.

Vergl. mein Reisewerk, Band II. Mollusken.

131 Troc h us (Turbo) Fokkesii Jonas.

Testa subomta, crassiuscula, imperforala, liridi, olnacea, aut brunnea, flammulis albis,

taeniisque nigro alboque catenatis ornata; spira elevata; anfractibus senis, striis longitudi-

nalibus cinctis, nodoso-angulatis , ultimo penultimoque etiam carinatis, sutura impressa

distinctis; apertura rotundata, intus ad carinas sulcata, margaritacea, limbo viridi.

Philippi, Abbild. und Beschr. etc., Trochus, Tab. Il, No. 1. fig. i et fig. 10.

Der ausfuhrlichen Beschreibung Philippins habe ich wenig hinzuzufug^on. Die un-

tcren Kiele und nameutlich die konzentrischen Streifen der Basis sind in regelmàssiger

Abwechslung schwarzbraun und weiss gefleckt; dièse Farbung scheint eben so beslàudig

zu sein, als sie charakterisch ist. Die letzte Windung einiger jùngeren Exeniplare ist

oberhalb, in grossen radialen Flecken, abwechselnd weiss und braunroth. Die Anwachs-

streifen sind ziemlich deullich.

F und or t: ohnfern der Insel Si te lia (W os nés s.).

14) Trochus (Turbo) margaritaceusL.

Testa oiata, subperforata
, flavescente , castaneo mandata et variegata, intus argenlea: an-

fractibus valde convexis , spiralitcr costatis, costis rotundatis distantibus, interstitisprofun.de

excavatis, imbricato-squomosis , lira pana interveniente.

Reeye , Conchologia iconica, Turbo PL VII, fig. 29.

Delphinula turbinopsis Lamarck, Anim. s. vertèbres II. édit. Vol. 9. p. 88.

« « D e 1 1 e s s e r t , Recueil des coquilles décrites par La-

marck 1841, PL 34, fig. i", i
b

.

Moine Exemplare slimmen volikoinmen mit. Rceve's Abbildung iiberein, nur dass er-

wachsene Koncbylien auch auf don Hauptrippeu dann un»! wann dachzieglig geschuppt

sind und daher sehr gut mit der Charakteristik von Lamarck's Delphinula turbinopsis

iibereinkommen , wcnn nicht dièse etvvas schlanker ist. Dass nur die jungen Exemplare

genabelt sind, ist bekannt.

Fundort: Insel Lisj
(

anski, nordwestlich von den Sandwich-Insein (Kastalaski).
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XIII. Phasiam>lla Lamk.

1 ) Phasianella s p e c i o s a M ii h 1 f.

Testa oblongo - conoidea , imperforata , laevi, nilida, apice acutiuscula, subpellucida,

lineis longitudinalibus flexuosis, maculisque rubris picta; suturis perobliquis; apertura spi-

ram vix ae quante.

Turbo speciosus Miihlfeld, Vërhandlungen der Gesellschaft naturforschender

Freunde zu Berlin 1829 p. 21V. Tab. II, fig. \ a, b.

(mit Hinweisung auf cine frûhere Ferôffentlichung

im Mayazin ders. Ges.; vergl. ebend. p. 205 nota.)

Phasianella speciosa Miïhlf. , Philip pi, Enum. Mail. Sieil. Fol. II. p. !58.

Plias. Vicuxii. Payraudeau, Catal. d. Annel. et des moll. de lile de Corse p. t'iO

PL VII, fig. 5, G.

« ci Philippi, l. c. Fol. I, q. 188.

« « Lamarck, Anim. sans vert. II, c'dil. Tme. IX, p. 24-6.

« « Rie ner, Spéc. général. VI. F, fig. 2.

« a Risso , Rrynicki, Bullct. des Nat. d. Moscou 1837 No. II, p. 60.

Philippi hat nacbgewiescn dass dieser allgcmein unter dem Namen Pli. Fieuxii

bekannten Art, der hier angenommene gebiïhrt.

lch besitze von dieser Art nui ein einziges (abgeriebnes?) Exemplar, das gerade zu

der seltnen ganz weissen Varictât C gchort, deren Deshayes (Lamarck 1. c.) unter

den vielen von ihm beobachteten gar nicht erwàhnt, die aber Philippi auch im Mittel-

meere antraf.

Bezeichnend fiir dièse Ait, deren Farben so sehr wechseln, sind insbesondre die

Maassverhà'Itnisse :

Long. : Latit. : Altil. anfr. ait. : Latit. apert.

(9 m.) 1 : (*m.) Ya— Vi, : (k 5 m.) l

/2 : (2,8 m.) «,,.— 7„; Anfr. numer. 5;

Angul. apicalis V5°; Angul. sulurae 1 1
0°.

Das gemcssene, iibrigens wobl ziemlich normal gestreckte Exemplar, scheint durch

seine grôssere (als durchschnittlich der Fall isl) lliihe der letzten Windung, nicht als

Normaîform sondera vielmehr als var. Au 1 angesehen werden zu miisseo.

Fundort: Der Pontus; selten an den Siiiikiisten der Rrymm.

2i P b a s i a n e 1 1 1 a p u 1 1 a L.

Testa ovato -conoidea , imperforata , laevi . nilida, apice acutiuscula, subpellucida, lineix

longitudinalibus flexuosis, maculisque rubris picta ; suturis minus obliquis; apertura spiram

sallem subaequante.
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Phasianella pulla L., Philippi, Enuin. Mail. Sicil. II. p. 158.

« « « Rie ne r, Spécies général. PI. V, fie/. 1.

Phas. pullus Gin. Rrynicki, Bulletin d. Nutur. d. Moscou 1837, II, p. 60.

Der Hauptunterschied dieser Art von der vorhergehenden, muss in der viel gedrun-

generen Gestalt gesucht werden, jedoch mbgen Zwischenformen vorkomnien, wodurch die

Entscheidung im hohen Grade erschwert ist. Die Maasse der Normalgestalt sind etwa

folgende:

Long. : Lut. : Ait. anfr. ultimi : Latit. aperturae

(6,5 m.) 1 : (km.) %-*-*/, : (3,5 ni.)
1

a
-+-7M '• (2,2 m.)

J

8
: Anfract. numer. k

l

2 ;

Angul. apical. 55°; Angul. suturai- 100°.

Die gcwôhnlichste Farbenvarietà't die im Pontus vorkommt ist diejenige, bei der,

dicht neben einander, feine und scbarf-begrenzte rothbrâunlicbe Linien schrâge berablaufen

(£) und welebe mithin der fig. 1 redits, und der iig. 1" Rieners am nàchsten kommt,

ohne jedoch die dort sichtbaren Zickzackfiguren zu beschreiben.

André zeigen dièse Linien nur auf der Basis deutlich, dagegen der obère Theil ibrer

Windungen, quere, weisse, und, von der der Lippe zugewandten Seite lier, dunkelroth be-

grenzte Flecke tràgt (c), mithin der fig. i
b Rieners am ahnlichsten sieht.

Fundort: Der Pontus, bei Sudak; sehr hàufig.

\l\. Natica Lamk.

1 ) N a t i c a h e 1 i c o i d es J o h n s t. Taf. VII, fig. 8 und 9.

Testa globoso-ocala, lenui, epidermide agglutinata, tenui, ex ferrugineo viridescente, obtecta;

anfractibus 4 1

/ a
ad S

1
/^' sutura vaide profunda, canali circumducta; rima umbili-

cali angusta; peristomate sub-continuo vel (in maximisj continuo; operculo corneo lenui.

Natica helicoides Johnston, Trans. Berwick. N. II. Soc. 1835. (ex auctoritate

Tliorpe, Brilish marine Conchology p. 14.9.

Natica canaliculata Gould, Invertebrata of Massachusetts p. 235. fig. 161.

« « « Philippi, Abbild. und Beschr. neuer Konch., Na-

tica p. 43. Taf. II, fig. 12.

Natica cornea Mol 1er , Philippi, l. c. p. 43. Taf. II, fig. 7.
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Natica cor ne a Mol 1er, Index Molluscorvm Groenlandiae p. 7.

Liltorina?, London Philosophical Transactions 1835. Pari. I, p. 37. No. 19, Taf. II,

fig. 10.

A forma normalis. (Mare Behringii.J

Long. : Latit. : Alt. anfr. ult. : Lai. apert. : Altit. col. ext.

(40*.) <1 : (32 m.) «/,-+-%„ : (27 m.) */
s

: (16 m.) ya
-«/

10
: (16m.) V- 1

/^
Anfracl. mimer. 5"

2 ; Angul. apical. 100°; Angul. increm. 20°; Pond. /«ec/. 76 Gr«/i.

Die hier mitgetheilten Maasse sind einem ganz ungewohnlich gTossem Exemplare ent-

nonimen , das aus déni Eismeere Behring's herstammt. Uebergangsformen zu diesem, die

ùbrigens vollkommen derselben Art beizuzàhlen sind, deuten darauf bin, dass dièse

Art im Alter verhàltnissmàssig an Breile zunimmt, mithin zugleich an Grosse des angul.

apicalis. Ein anderes Exeruplar das auch schon den mittleren Wuchs diescr Art iiber-

steigt, zeigt bei einer Totallange von 18 mill., einen angul. apical. von 90°; es stammt

von den Kiisten Lapplands lier.

Zu unsrer hier in Rede stehenden Art rechne ich noch andre àhnliche aber kegel-

fôrmigere Exemplaie, als:

A 1 forma elatior. (Lilt. Lapp. Ross.)

Long. : Latit. : Alt. anfr. ult. : Lat. aperturae : Long, colum ext.

(14,5 m.) 1 : (10/;,.)
3
/4-V17

: (9 m.) y,- 1

/» : (5 m.) % - % : (5,5 m.) »/,_%;

Anfr. numerus 5; Angul. apical. 70°; Angulus increm. 20°; Pond. med. 8 Gran.

Aus diesen Maassverhaltnissen ergibtsich, sobald vrir sie mit denen der forma normalis Â
vergleichen, dass beide Formverschiedenheiten ausehnlich in der Gestalt von einander abwei-

chen, und zwar hauptsachlich dadurch, dass die forma elatior ein hbher vorgezogenes Gewinde

hat (geringere latit. und altit. anfracl. ult., nebst geringerer latit. apert. und kleinerem

angul. apical.). Fùge ich hinzu dass neben diesen Unterschieden der Form noch eine

etwas, obgleich iinbedeutend, dickere Schale (ponderosior D) und eine ansehnlich schma-

lere Furche der Nath bemerklich sind, so mijchte man mir einen Vorwurf daraus machen

diirfen, dass ich dièse beidun Konchylien unter eine und dieselbe Art gebracht habe, zu-

mal wir dieselben von Philippi il. c. Natica p. 43. No. 7 und 8. Tab.II, fig, 7 und 12.)

als zwei verschiedene Arten anerkannt sehen. — Da mir zu wenig Exemplare zu Gebote

stehen um Philippi's Meinung enlweder zu verfechten oder zu bekampfen, so batte ich

auch nicht angestanden einstweilen Philippi's Autoritat zu folgen, wenn es nicht bei

mir zur Ueberzeugung geworden wà're, dass, wenn hier wirklich zwei Arten in der Natur

vorhanden sind, Philippi die Unterscheidung dieser Arten nicht auf deren wesentliche

Kennzeiche'n begrundet hat.

Philippi unterscheidet . die beiden hieher beziiglicheu Arten unter den Namen

N. comea Moller und N. canaliculata Gould. Beide kommen, darin stimmen Text

und Abbildungen iiberein, sich in der Gestalt hbchst nahe, so dass Philippi den Haupt-
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unterschied, uni nicht zu sagon: den einzigen ! nterschicd, in dergrosseren (crassior D.)

odcr gcringeren {tenuior D') Dicke dcr Schale odcr der Oberhaut sucht. — Dass dièses

aber schr prekiir ist, haben wir im Laufe diescr Abhandlung schon vielfach wahrzuneh-

men Gelogcnheit gehabt und ich mâche insbesondcre darauf aufmerksam, dass zwischen

don genànnten beiden (im Ganzen schr iibereinstimmenden) Abbildungen dcr beiden von

Philippi fur verschieden gehaltenen Arten, ein viol geringerer Unterschied besteht, als

zwischen den Abbildungen der N. canaliculala Gould unter sieh, d. h. zwiscben der

fig. 12 Taf. Il Philippins und dcr Qg. 161 Gould's.

Nun stimmt aber moine forma elatior vorzugsweise, uni nicht zu sagen vtillig, mit

Philippi's Abbildung dcr N. cornea iiberein, wahrend sic durch ihre solidere und mehr

kalkige Substanz und die dunnere Oberhaut, nach Philippi's Diagnose als N. canali-

culata Gould angesprochen werden niiisste. Hier muss ich ausdrucklich hinzufiïgen dass

diescs iiicin Exemplar der forma elatior, auch in dem Anselin dcr Nathfurche vollkommen

mit der Profilansicht der Nath an dcr letzten Windung iibereinstimmt, welche Philippi's

Figur 12 links, zeigt [var. a 1
rimalis)', wo die Nath nur durch cine sehmale undjahe Um-

biegung der letzten Windung unter spitzem Winkel scharfer einschneidet.

Ganz anders und vollkommen iibereinstimmend mit Gould's fig. 1G1 und der dazu

gehbrigen Beschreibung p. 235, ist dagegen die INath bei meinen ubrigen Excmplaren

{car. c. canaliculala) indem die Umbiegung dcr letzten Windung zur INath Aveit weniger

iah, zugleich auch breiter isl, und daller die Nath das Ansehen gewinnen liisst, als werde

sic von eiucr breiten Rinnc umzogen (vergl. Taf. VII, fig. 8 und 9, zu diescr Abhandlung.)

Wenn also vorhin die Droite der Nathfurche etwa i

/B
dcr Ilohe der vorlctztcn Win-

dung hetrug, so belâuft sie sich in den zuletzt beriicksichtigten Excmplaren auf '

4
. Den-

noch widersprechen die Letzteren der Philip pi schon Diagnose von N. canaliculala, durch

die Dùnne ihrer Schalen. Kurz wir sohon also die bisher zur Unterscheidung der N. cor-

nea von der canaliculata gegebenen Kennzeichen sich bei meinen Excmplaren kreuzen.

Es scheint mithin ausgemacht, dass die Schale dersclben Art bald dicker bald diin-

ner sein kann, wie wir das schon fiiihcr als vom Standorte abhà'ngig erwiesen haben,

und es scheint uni so mehr erlaubt zu sein, die f. elatior, trotz diesem Unterschicde in

dcr Gestalt , fiir nicht specifisch zu erklaren, als es ein nur klcinos Exemplar ist, und

moine Eifahrung nebst Gould's Abbildung mich unzweifclhaft dariiber belehren, dass

dieso Art mit vorriickendem Aller eine immer gedrungenere P'orm annimmt. Sollten aber,

was ich nicht glaube, dennoch zwei Alton unter dem verborgen sein, was ich hier als

iV. liclicoides Johnst. zusammengefasst habe, so wiirden dièse nicht an der Dicke der

Schalen uni ihrer Oberhaut, sondern vorzugswcise an den Untcrschiedcn ihrer Nathfurche

und an der gedrungenen oder minder gedrungenen Gestalt zu unterscheiden sein , und

iode dieser beiden Arten kame dann bald dunnschaliger bald minder dunnschalig vor.

Dièse Konchylie bat eine weisse kalkige Schaicnsubstanz , welche von ciner griinli-

chen diinnen Oberhaut bedeckt ist, die ab und zu roslfarbenc Tinten annimmt. Die An-
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wachsstreifen sind auf (1er Oberhaut schwach, wenn man die letztere aber abschabt, auf der

darunter liegenden glanzenden Schalensubstanz g-ar nicht zu erkennen.

Die Spindel ist unten etwas vorgezogen und umgeschlagen. Je àlter das Tbier ist,

desto inehr bildet sich die INabelspalte zu einer Art Nabel aus, indem ein kleiner Um-
schlagssaum der Innenlippe sicb als Leiste vorlegt, welcbe, so lange der Massenabsatz

im geringeren Grade stattfand, als Begrenzung der Spalte erschien.

Fundort: 1) car. AaD 1

; die Kiisten des Russischen Lapplandes (Daer, Midd.)

Bebringsmeer (Wosness.).

2) Far. Au lD; die Insel Nokujev, im Eismeere ohnfern der Lapplà'ndischen Kiiste

(Baer et Middend.).

2) Natica aperta Lovèn.

Testa rimata, calde tenui , pellucida , ovato-globosa ; anfr. k, ultimo maximo, infiato,

suturae appresso; spira brevi', obtusa; aperlura ampla, longitudinali , ovula, postice

emarginata anfractu penultimo?; lamina columellari tenuissima, supra umbilicum omnino

tectuin incrassata, effusa, revoluta, deinde sensiin angustala, producta et in labrum con-

tinuuta, ucutum, tenuissimum, arcuatum.

Natica aperta Lovèn, Oefersigt af Kongl. Vetenskups Akadeiniens Forhandl. 1 8V5.

Andra Argungen p. ikd, No. 129.

Fundort; An der Sudkiiste des Ochotzkischen Meeres, vorzugsweise aber in der

Jakschi na-bucht der grossen Schantar-Insel.

Das Genauere iiber dièse Art vergleicbe in meiucm Reisewerke (Band H. Mollusken).

3) Natica clausa Brod. et Sowerby.

Testa subglobosa, imperforata , laevi , sordide alba; epidermide sordide fusca aut fin

siccatisj laete- imo lutescente-fusca oblecta; anfractibus 5 ventricosioribus, juxta suturam

plerumque planulatis; umbilico callo semiorbiculari complanato obtecto; peristomale subcon-

tinuo; columella callosa protracta, infra reflexa.

Natica clausa Brod. et Sowerb}' , Zoolngical Journ. Fol, IF. 1829, p. 372.

« a « « Zoology of Capt. Beechey's Forage p. 136.

PL 34, fig. 3.

« « Gould , Incertebrata of Massachusetts p. 238. fig. 167.

« « « Zoology of New-York, Fol. F, p. 122, PL FIL fig. 150.

Natica consolidata , Coutbouy, Boston Journal of Natural History Fol. Il,

1839. p. 89, PI. III, fig- 14. fjuv.J

« « Philip pi, Abbild. und Beschr., Natica p. 17. Tab. I.

fig. ii. (juv.J

Mémoires Se. naturelles T. VI.
j'J
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Natica septenlrionalis lieck, Mbller, index Molluscorum Groenlandiae />. 7.

Natica janthostoma Des bayes, Gnérin-Méneville, Magasin de Zoologie Paris 1

8

V 1

.

PL 't5 Mollusques (nebst Text dazu.).

A forma normalis (Jns. Sitcha).

Long. : Lalit. : Alt. anf'r. ult. : Latit apert. : Colum. long. ext.

(Centr. calli umbil.)

(36m.) 1 : (32m.) 8
/4h-V, : (29m.) '/,-+- V, : (19m.) %-*-%

t
: (16m.) \ 2

— '

18 ;

^«/r. mimer. 5; Angul. apical 1 £ 0°; Angul. increm. 20°; Pond. med. 112 Grrt/i.

z/
1 forma elatior. i Insel Novaja-Semlja.)

Long. : Latit. : ^/M. «»//•. »//. : /.«M. aperturae : Lo/i^r. colum. ext.

(29 m.) 1 : (26 m.) %-h 1
', : (20 m.)

2 ,-h V23 : (12 m.)
1/,- 1/»-: (H m.) %-%;

/^n/r. numer. 5; Angul apicul. 90°; Angul. increm. 20°; Po/id. w/ed. 39 G/-.

Beide gemessene Exemplare sind von ungewbhnlicher Grosse; die Durchschnittslànge

înbchle 20 miK. betragen. Aus den angefùhrten Maassen ist crsichtlich, wie die forma

elatior A1
, sich durch ein starker hervorgezogenes Gewinde fgeringere altit. anf'r. ult.,

spitzerer angul apical., geringeres Verhâltniss der Apertur-breit'e) von der f. normalis A

unterscheidet ; in Folge dessen fallt auch die obère Jlalfte der Windûngen nicht so plotz-

lich zurNath hin ab, als es gewohnlich und fast charakteristiscb ist, sondern schragt sich

mebr zu. Ich nniss aber bemerken, dass die f. normalis im Allgemeinen eben so sebr

bestândig ist, aïs ich das an den Kiïsten des Ochofzkischen Meeres beobachtet babe, und

dass nur ganz ausnahmsweise ein so ausgesprochenes Exemplar der f. elatior vorkouimt,

wie jenes dessen extrême Maassverhà'ltnisse ici) oben mitgetheilt babe.

Was die Dicke der Schale anbetrifft, so wecbselt sie ziemlich bedeutend, wie mari

dièses bespielsweise aus der [zufàlligen) grôsseren Leichtigkeit der gemessenen f. elatior

ersehen kann; die' Schale ist aber immer kaikig und dennoch durchscheinend. An Skulp-

tur lassen sich nur gleichmâssige und feine Aowachsstreifen unterscheiden. Die Oberhaiit

ist sehr diinn, haftet dicht an der Schale und hat entweder eine schmutzige und ilabei

etwas grûnliche braunc Farbe, oder dièses Braun ist, zunial bei getrockneten Gehauseu,

schon kastanienfarbeu angelaufeo, oder auch mit einem Sliche in Guttafarbe.

Sehr hâufig ist die Oberhaut, selbst bei jungen Thieren, abgericben und dann Iritt

das weisse Gehàuse zuni Vorscheine.

Diejenige Farbenvarietat die ich var. zonata bcnannt babe (vergl. niein Reisewerk

Band II. iMollusken), kommt im Russischen Eismeere seltner vor.

Der Deckel ist stets kaikig, wie Brod. und Sow. es urspriinglich schon angegeben

haben, und es ist daher ein Versehen wenn Gould (p. 238), mit sich selbst im Wider-

spruche, das „bony operculum" als Unterscheidungsmerkmal auffiïhrt.
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Je dicker die Schale, desto stàrker ist natiïrlich anch die den Nabel verlegende

halbkreisfôrmige Kaikmasse. Die Spindel ist ziemlieh dick, nach aussen umgebogen und

vorgezogen, und geht dann iu die scharfe und diinne Ausseniippe iiber.

Exemplare aus Nowaja-Semlja , Grônland und dem Behringsmeerej die ich in Massen

zu vergleichen Gelegenheit gebabt habe, stimmen auf das VoIIkommenste untereinander

iibe.êin. An don araerikanischen Ost-Kiisten sind bisher nur kleinere Exemplair gefun-

den worden (magnitudo normalis a wahrend uuser Muséum im Besitze ganz ungewohn-

lich grosser ibis 40 mill. Lange, magnitudo gigantea a 1

)
Exemplare ist, welche von den

Inselu Sitcha und Eadjak herstammen, jedocb noch bedeutend gegen das Exem-

plar der Nat. janthostoma zuriickstehen, das Deshayes aus Kamtschatka erhalten batte

Aile oben zitirten Abbildungen geben dièse Art sehr gut wieder.

Fundort: Die Insel Nowaja-Semlja (Baeri. Gemein im Eismeere an den Kii-

sten des Russiscben Lapplandes (Baer et M i d cl.) : — Die Insein Sitcha uudKadjak,

nebst dem Behringsmeere (Wosness.). Kamtschatka (car. zonata pondèrosa (fre-

gatte Venus, Deshayes.) — Das Ochotzkische Meer un. die Schantar - Insein

(Middend).

Von allen diesen Orten stammen sowoh! diinnere als dickschaligere Exemplare her,

und sowohl die var. unicolor als die car zonata. Dasjenige Exemplar das Deshayes

aus Kamtschatka beschrieben, ist ungewbhnlich gross und daher dickschalig.

k) N a t. p a 1 1 i d a B r o d. et S o w e r b y.

Testa subglobosa perforata , laevi, sordide alba, epidermide sordide fusca uut (in sicca-

catisj laete- imo lutesceiite-fusca obiecta; anfractibus 5 ventricosioribus, juxta suturample-

rumque planulatis; umbilico parvulo; peristomate subcontinuo ; columella caliosa, protracta,

inf'ra refiera.

Nat. pallida Brod. et Sowerby , Zool. Journal 1829. Fol. IF, p. 372.

« « « « Capt. Beechey's Foyage, Zoology p. 136. T. 34,

fig. 15.

Nat. borealis Gray, ebend. p. 136. Taf. 37, fig. 2

Nat. Gouldii Philippi, Zeitschrifi fur Malakozooiogie Jahrg. I8'i5 p. 77. (nach

Fergleich eines* Originalexeinplaresj.

Nat. suturalis Gray, Capt. Becchey's Forage Zoology p. 136. Taf. 37, fig. 4.

A forma normalis; apertura alla u\ concolor C [Mare Glac. Ross., Ins. Kolgujcv .

Longit. : Latit. ' Ànfr. ult. altit. : Lut. aperturae : Col. long. ext.

(38m.) 1 : (35 m.)
3

4V/e
: (29 m.) %-i-710 : (16 m.) V- 1

15 : 16 m.) %—%j
Anfr. mimer. 5

i
.'„; Angul. apical. 95°; Pond, iiied. 112 Gran.

Das hier gemessene Exemplar iïbeiiriift die von mil' im Ochoizkischon Meere gele-

senen an Grosse fast um das Doppelte, dennocli kann es keineni Zweifel unterliegen, dass



422 M I D D E N 1) O R F F.

es dieselbe Art ist, fur dercn schr charakteristische Kennzeichen ich die, an das Haupt-

kennzeichen der Littorina rudis erinnernde, yorgezogene und umgeschlagene Spindel er-

kennen muss.

Fundort: Die Insel Kolgujev iui Ilussischeu Eismeere (Ruprecht); Die Sùdkiiste

des Ochotzkischen Meeres (Midd.) (car. hybrida, clausaea, color C et Ç
1

).

Vergl. ïïbrigens auch mein Heisewerk.

5) N a t i c a f 1 a v a G o u 1 d.

Testa rimata, tenui, ovato-globosa, anfr. 5 ad 6 , ultimo mogno, suturae appresso ; spira

mediocri; apertura ampla, ovata, poslice subemarginata
,

peristomate disjuncto; columella

infra proditcta et subrefiera, callo laevi marginata est, qui non nisi rimam umbilicalem

relinquit ; epidermis et stratum subjacens, slriis microscopicis undulatis confertissimis ornata.

Natica fiava Gould, Silliman American Journal of Science and Arts Fol. XXXVIII,

1840 p. 196.

» « « Inverlebrala of Massachusetts, p. 239, fig. 162.

Nat. lactea Loven, Philip pi, Abbild. uud Beschr., Natica p. 16. Taf. I, fig. 13.

Nat. groenlandico Beck, Moller Index Moll. Groen. p. 7. ( auctorilate cl. Lovèn

in Oefeersigt af kongl. Fetenskops-Ikademiens Forhand-

lingar, Andra Arg&ngan \8h5 p. 149. No. 126.

« « o Thorpe Britisch Marine Conchology, Lond. 18V4. fig. 55.

? Nat. suturalis Gray , Zoology of Capt. Beecheys Voyage p. 136. Taf. 37, fig. b.

Nat. pusilla Sa y ,
(auctoritate Philippi; Zeitschrift fur Molakozoologie, Jahrgang

18V5, p. 77.

A f. normalis. (Insel Nowaja-Semlja).

Long. : Lotit. : Alt. anfr. ait. : Lut. apert. : Col. ext. long.

(35 m.) 1 : (27 m.)
3

4
-h x

47 : (25 m.)
2
,-h 1

M : (13 m.) %-% : (13 ni.) %-%;
Anfr. numer. 5

l

/2 ; Angul. apical 95°; Angul. increm. 20°; Pond. med. V9 Gran.

A f. normalis. fins . St. Pauli Mar. Behring.)

Lonq. : Lotit. : Alt. anfr. ait. : Latit. apert. : Colum.ext. long.

(39 /«.) 1 : (33/n.)%H-V10
: (28 »>)

2

3
-+-'

20 : (16 m.) %- l '

u : (15 m.) */.—%;
Anfr. numer. 5V

2 ; Angul. apical. 90°; Ang. increm. 15°: Pond. med. 90 Gran.

Leider habe ich nicht Gelegenheit, die vor mir liegenden Exeraplare der Bussischen

Fauna mit Originalexemplaren aus Massachusetts zu vergleichen, jedoch scheint es mir

hochst wahischeinlich dass dièses die Nat. fiava Gould J

s ist. So deutlich die Unter-

schiede, zwischen dieser und derjenigen Konchylie welche ich als Nat. aperta Lovèn

bestimmt habe, in die Aùgen fa lien, so schwer ist es, den Eindruck des Anblick s fiir die

Diagnose festzustellen. Dièses gilt insbesondre von der grossen Diinne und Zartheit
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der N. aperta, welche, wie gesagt ., an die zartcsten Délices erinnert, wiihrend die vor-

liegenden Konchyliea zwar dûon und durchscheinend jedoch keinesweges so zart und zer-

brechlich sind, als jene. Diesen Unterscliied in Zahlen auszudriicken, wollte mir aber

unerwarteter Weise gar nicht gelingen, da zwei Exemplare beider respektiven Arten von

gleicher Totallange sich als vollkommen gleich schwer ergaben.

Sclion viel deutlicher spricht sich der Unterscliied in den Gestaltverhaltnissen aus,

indem, wenn man die gewonnenen Verhâltnisszahlen unter einander vergleicht, das mehr

vorgezogene Gewinde, die geringere Hbhe der letzten Windung u. d. m. der N. flava,

von selbst klar sind. — In Bezug auf die Spindel- und Nabelbildung stimmen beide Arten

darin iiberein, dass der Nabel fehlt, doch wird bei der N. flava etwas mehr Masse auf

den Nabel abgesetzt, und dièse ist nicht kreideartig locker, sondern cinaille-glànzend, wie

gewohnlich, auch ist die Spindel bei Weitein dicker uml lâuft in einen mà'ssig dicken,

etwas umgeschagenen Rand aus, àhnlich wie bei N. clausa und pallida, wahrend die un-

tere Ilàlfte der Spindel von N. aperta papierdiinn ist.

Die geringere Zabi der Windungen unterscheidet ebeufalls die Nat. aperta von der

vorliegenden Art.

Die Oberhaut dieser Art unterscheidet sich durch ihre gelbbraunliche Gnmmigutt-

Farbe augenblicklich von derjenigen der Nat. aperta, auch haftet sie innigst fest an der

kalkigen Schale und ist diinner als bei jener. Abgesehen von den deutlichen Anwachs-

stri'ifen, ist die Oberhaut, insbesondere auf dem Gewinde, dicht mit mikroskopischen, ge-

wellten Langsstreifchen besetzt. — Der Deschreihung nach kann, wie gesagt, nicht daran

gezweifelt werden, dass dièses die Nat. flava Gould's ist. Nehmen wir aber die Abbil-

dungen zur lland, so erinnert Gould's fig. 162 durch die starke Ausbuchtung oberhalb

des Nabels und durch die Scharfe des unteren Theiles der Spindel mehr an die Nat.

aperta, obgleich andrerseits bei dieser die Spindel ganz gerade ist und nicht die fur

N. flava charakteristische doppelte Ausbuchtung der fig. 162 tragt. Form, Spindel und

Nabelbildung (bei einem jungen Exemplare) gibt Philippi's fig. 13, Tafel I. ungleich bes-

ser wieder.

Nat. suturalis Gray
, (1. c.) ist nach meincr Ueberzeugung nur eine var. hybrida apertaea

der vorliegenden Art, mit starkerem Kallus-Absatze und besonders hidier Mundung, fast wie

dièse der Nat. aperta charakteristisch zukommt; gibt doch Gray selbst bei der von ihm

gleich nachfolgend beschriebenen Nat. sordida das Variiren der Gestalt zu. Wahrschein-

lich lagen ihin von diesem letzteren Zwischengliede mehr Exemplare vor, wie das gerade

mit mir in Bezug auf Nat. clausa und pallida der Fall gewesen. — Natica triseriata stimmt,

wie sie bei Philippi und De Kay abgebildet worden, an Gestalt, Nabel- und Spindelbildung

vollstandig mit unsrer Art iiberein, wobei icb jedoch darauf aufmerksam machen muss,

dass einerseits Gould und andrerseits De Kay offenbar zwei verschiedene Arten unter

diesem Namen abgebildet haben. Da Lovèn die Indentitat der Nat. groenlandica Beck

mit seiner Nat. lactea, Philippi die Identitàt der Nat. pusilla Say mit Beck's Nat-
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groenlandica nachgewiesen haben. so schalte ich sic, ubn'gens nach eigener Ansicht der

Quellen, ohne Zogern hier ein.

Fundort: Insel [Nowaja-Semlja (Baer). Insel des h. Paul im Behringsmeëre

(Wosness. .

6) N a t i c a h e r c u 1 e a M i d d.

Testa gigantea, ovato-globosa, laevi, lutescente, inlus fusco-violacea ; anfractibus 7 ventrico-

sis, suturae appressis, supra canalibus duobus longitudinalibus obsoletis bipli-

eatis; finde apertura omnino formant obauriculatam exhibetj; umbilico mediocri. profundo,

peristomatis insignis lamella callosa subclauso; columella protracta, infra subrefiexa.

A forma normalis.

Long. : Lotit. : Altit. anfr. : Lot. apert. : Col. longit.

(113 m.) i : (107 m.) %-*-% : .'85 m.) %-*-%, ; (53 m.) 4

2-%2 : (52 m.) 72
-7

î3 ;

Anfr mimer. 7; Ang. apic. 100°; Angul. iricrementi 20°.

A' forma elatior.

Long. : Lotit. : Altit. anfr. ult. : Lotit, apert. : Col logit.

(124- m.) 1 î.flilB.l'/.+V, : (80 m.) %—%« : (52m.) V2
—*/„ : (58«.j % - %,;

Anfr. numer.7; Angul. apical. 95°; Angul. increm. 25°; Pond wed. 8 J

/2 Une.

Leider besitze ich koine jungen Exemplare dieser Art , welche diirch ihre riesige

Grosse und die der iNath parallel laufen le untiefe Doppelriane vor allen andern ausge-

zeichnet ist, iïbrigens aber mit dev zunachst grossten Xat. ampullaria Lamk. (lieras S.iv

die Nabel,- Spindcl-, Aporlur-liildimg und die Fàrbung sowohl der limon- als Aussenflàche,

gemeiu hat. Dass aber die Oeffhung nach obeii iiin verschieden ist, indem sie durch die

zweite Rinne der Nat. herculea eine Einbuchtiing erhàlt, welche ihr, sobald man die

Schale auf den Kopf stellt, in tàuschen'dster Aeholichkeit die Figur eines menscblichen Ohrs,

insbesondre den Zuschnitt des Ohrlâppchens verleiht, gehl schon aus der Diagnose hervor.

Der Sattelriickon, welcher die beiden Rinnen von einander scheidet, springt auf der

Mitte der Windungen des Gewindes der forma normalis slufenartig hervor, indem die

jedesmalige untere Windung mit ihrer Nath bis an die uutere Rinne greift. Bei der

forma elatior aber, bei der die Windungen sich flacher an die Nath andriicken, wird im

Gewinde (mit Ausschluss der zweiten Windung) die jedesmalige untere der beiden Rinnen,

durch die Nath welche sich an den genannten Sattelrucken anschliesst, vollkommen ver-

deckt und slatt des stufenartigen Hervorstehens der Mille jeder Windung, verschwimmen

aile Windungen des Gewindes zu einer fast geradlinig begrenzten Regelgestalt.

Der Nabel ist mittelmassig gross, sehr tief und durch den lamellenartigen Spimfel-

Kallus zur Halfte verlegt. Dieser Kallus ist theils dort \vo er die Nath stutzt. dann aber

auch als Nabelverschluss vorzugsweise dick, und letzterer eridigt wie getropft.
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Die Skulptur zeigt sehr feine, dichte ond wellig-e, fast mikroskopische Lângsstreif-

chen, welche trotz den deutlichen Anwachsstreifen meist deutlich sichtbar sind.

Die Farbe ist von Aussen schmutzig gelb, mitunter hie uud da mit einem Anstriche

von Braungelb. Innerlich ist die Schale, mit Ausnahme des aussersten Randes, bràunlich-

violett, wâhrend der weisse stark schwïelige Uuischîagssaum der Spindel mit einer, hàufig

verwischten und unterbrocheuen, kastanienbraunen Binde gezeichnet ist.

Fundort: Kolonie Ross in Neukalifornien (Eschsch., Wosness.).

W. Scalai'ia Lamk.

I) Scalaria grocnlandica Cbemn.

Testa elongata, crassa, corneo-rufa vel albida, varicibus lacteis; anfractibus contiguis, con-

vexiuscuUs, sukis linearibus rarioribus longitudinalibus cinctis; varicibus, prominentibus,

ad suturam expansis et ad anfraçtum proximum elevatis, confliientibus ; apertura subtriangulari.

Seal, groenlandiea Chemn., Sowerby, Thésaurus conchylioriim Part. IV, p. 101.

PI. 3*, fifj. 105, 110

« « h Gould , Imertebrata of Massachusetts p.2hd. fig. 170*.

Seal, planicosta, Kiener, Species général PI. VII, fig. 21.

Seal, subulata Cou th. , Boston Journ. of Natural. Jiist. II, p. 93. PI. III. fig. \.

« « De Kay, Zoology of New-York, Vol. V, p. 125. PI, VI, fig. 12^.

Die mir vorliegcnden Exemplare stimmen vollstiindig mit Sowerby's Abbildungen

uni! den genauen Beschieibungen Gould's und Couthouy's ùberein.

Long. : Latit. : Altit anfr. ult. : Latit. apert. : Col. ext. long.

(hlm.)\ : (|7*.)%-*-7M : (H m.) %—V„ : (8 m.) % ' («/».) V6 ;.

Anfr. numer. 10; Angul. apical. 25°; Ang. increm. 15°; Pond. med. 55 Gran.

Das Zusammenfliessen der sebarfruckigen Wiilste, auf der Nath, ist sehr charakteri-

stiseb. Fùnf bis sechs Linienfurchen befînden sich auf jeder W indung. Die Konvexitàt

der Windungen ist bei allen Exemplaren die mir (aus Grbnland und dem Behrings-

Eismeere) vorliegen gar nicht unbedeutend, sondern ganz so wie sie ans allen Abbildun-

gen ersichtlich ist; doch scheint sie sich zuweilen sehr verflachen zu kbnnen, wie aus

dem gemeinschaftlichen Zeugnisse von Sowerby und Gould geschlossen werden muss.

Ersterer bat namlich in seiner Diagnose (Thésaurus conchyi. Part. IV, p 101.) den Aus-

druck ,,anfractibus contiguis, vix prominentibus 1
', wiihrend Letzterer 1. c. p. 250' benach-

druckt, dass die Seal, groenlandica Chemn. wegen ihrer flachen Windungen und deshalb,

weil die INathe thoilweise durch die Wiilste verlegt werden, die Umrisse einer Tercbra habe.

Fundort: Das Eismeer der Uebringsstrasse (Wosness.).
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2) S c a 1 a r i a c h o t e n s i s IM i d d.

Testa elongata, crassa, lactea, subdiaphana; anfractibus contiguis, vix convexitate promi-

nentibus, sulculis linearibus longitudinalibus confertim cinetis: varicibus plicatîlibus , vix

prominulis, aequalibus, confertis; anfractu ultimo basi angulato-carînato ; suturis dïstinctis

nec impletis; apertura basi ad columellam nonnihil producta, superius ad suturant angulata;

peristomate subnullo, ad columellam callositate valde parca vix continua.

Pas Genauere iibcr dièse Art vergleiche in meines Reisewerkes Band II. Mollusken.

Fundort: Die Sudkiisten des Ochotzkischen Mecres.

W. Deiitalium L.

? 1 ) D e n t a 1 i u m p o I i t u m L a m k.

Testa tereti, subarcuata, continua: striis (incrément/'J annularibus confertissimis, tenuissimis.

Lamarck, Animaux sans vertèbres, II. eclit. Tme. V, p. 597.

Chenu, Illustrations conchyliogiques, PI. III, fig. 10.

In Ermanglung genauercr Angaben beziehe ich hierher. die wohlbekannte Konchylie,

welche in unseren Nordamerikanischen Kolonien einen Handelsartikel mit den Eingebornen

ausmacht. Die oben citirte Abbildung Chenu's entspricht unseren Exemplaren sehr gut.

Chenu unterscheidet (1. c, lîg. Il) eine zweite, wie es scheint nah verwandte aber etvvas

geringelte Art; doch fehlt uns noch der Text zu diesen Abbildungen.

Die Maasse eines Exemplares mittlerer Grosse sind:

Long. 4-5; Diam. apert. ^3; Diam. fissurae 1.1; Pond. med. 12 Gran.

Legt man die Konchylie auf eine Flà'che, so dass ihre hoble Seite gegen dièse

Flache gekehrt ist, so betrâgt der grbsste Abstand dieser holilen Seite von der Flà'che,

2,5 mil. Uebrigens isi die Oberlliiche gliinzend glatt, wie polirt, und die Anwachsstreil'en

sind grosstentheils nur in unregelmassigen Abstiinden sichtbar, iihnlich den verwischten

Jahresrunzeln gegen die Spilze eines Hornes hin.

Gegen ihre Mittc hin ist die Konchylie bedeutend dickschaliger, kaum durchscheinend;

ihre Wandungen scharfen sich aber sowobl zur Fissur hin als nanientlich gegen die Aper

tur bedeutend zu, so dass die letztere in einen scharfen ltand auslauft.

Fundort: Die Kbnigin- Charlotten - Insel.

Sagosskin, (lleuiex. Onncb, 18^7, p. 8j theilt gelegentlich mit, dass dièse Konchylie,

in der fur den Handel nbthigen Menge, auf der Siidspitze der so eben genannten Insel

gesammelt werde. Durch dièse Angabe werden die von mir fïïher erwiihnten {Bull. d.

Natur. d. Mosc. 18W, No. II, p. V38, Vtà.) Nachrichten Chwostov's und Wrangell's

genauer festgcstellt, und es mag folglich fraglich werden, ob das in Rede stehende Den-

talium, der Bussischen.Fauna beizuzablen sei,
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XVII. Pîlidiuin 1XUUV.

1 ) Pilidium commodum M i d d.

Fundort: Die grosse Schantar-Insel.

Vergleiche mein Reisewerk, Band II, Mollusken.

* % III. Calyptraea Lamk.

1) Calyptraea chinensis L.

Testa orbiculari, conica, plus minusve depressa, tenuissiina , laevi aut squamulis elevatis

muricata; vertice centrait, subspirali, mammillari; lamina interna plana, simplici.

Patella chinensis L. Syst. Nat. éd. XII. p. 1257, No. 7'v9.

Cal. laevigata Lamk; Anim. sans vert. II. édit. Tine. VII, p. 623.

Cal. vulgaris Fhilippi, Enumeratio Moll. Sicil. II, p. 93.

« « Eichwald, Fauna Caspio-Caucasica, I8V1, /). 196

Cal. mamma Krynicki, Bulletin des Natur. de Moscou 1837. No. Il, p. 61.

« « Siemaschko, ibid. Tine. XX. 18^7. p. 122.

Cal. squaina Desh., Lamarck, l. c fil, p. 631.

Philippi batte dieser Art, nach Vereinigung dcr glatten und rauhen Varietaten,

den neuen INamen Cal. vulgaris geben zu miissen geglaubt, jedocb, uach Desbayes Vor-

gange [Lam. an. s. vert. II. édit. Tme. Fil, p. 623. Nota.), im zweiten Bande selbst schon

der Redite von Lin nés Benennung gedacht, welçhe unbezweifelt sind sobald man den

a. a. 0. bei Linné angegobenen Fundort mit der eben daselbst citirteu Tafel 12, I.

Buonanni's zusammenhalt. Da ,,chinensisu auf die Form der cbinesischen lliitbe, und nicbt

auf das Vaterland zu beziehen ist, so liegt bierin kein Hinderniss, Linné's Nauien beizu-

behalten. Die Varietaten sind durch Philippi (Le. I, p. 119) hinreichend bezeichnet worden.

Das grosste der pontiseben Exemplare misst nur 1 1 mill. im Durchmesser, bei k mill.

Hohe: das Hohenverhaltniss ist bei allen nahe dasselbe, mithin gehqren sie zur car. A
normalis, im Gegensatze zu Philip pi's var. depressa {A2

).

Aile pontischen Exemplare, die mir vorliegen, sind glatt (B), und entweder rôtblich-

braun (C), oder violett-schwarz (C 1

), oder endlich weisslich (C3
).

Dass im Pontus auch geschuppte Exemplare (B l

:
vorkommen, beriebtet Eichwald

(1, c. Nota). Siemaschko hat il. c.) dièse Angabe und die von Eichwald daselbst

gegebene Synonymie iibersehen.

Fundort: Sewastopol , an der Siidkiiste der Rrymm Rutorga).

aai<8@^ fa

—

Mémoire* Se. nalnretits T. VI. ~V
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\ I \. Crepidula Laink.

1 ) G r e p i d u 1 a s o 1 i d a H i n d s.

Testa ovali, eleiata; apice mediano, poslico; extus: laevi epidermide fusca; intus: rufa;

septo albo solidulo margine recto.

The Zoology of the Voyage of Sulphur, Mollusca 18^5 p. 53. PL XVI, fig. 7. 8.

Ilinds beschreibt dièse Art, welche wir nicht besitzen, folgendermassen : Die Apertur

ist fast kreisformig, der Gipfel hoch, und die Aussenflache ist. mit einer glatten braunen

Obcrhaut bedeckt. Innerlich ist sie rothbraun. Die Innenplatte ist klein, solid, und hat

einen geraden Rand; ihre obère Flache und deren Umgebungen sind weiss, ibre untere

Flache und zuweilen aucb der Rand, nehmen an der Fàrbung der Koncbylie theil.

Fundort : Dodegas in Oberkalifornicn.

2) Crepidula Sitchana M i d d. Taf. XI, fig. 3, k, 5.

Testa ovali, apice marginali, dextrorsum recurco, adnato; extus albida, calcarea, striis te-

nerrimis confertis longitudinalibus ornata; intus flavicante; septo tenerrimo, subcitreo, in-

crementi striis distinctis; septi margine medio emurginalo.

Ihrer Gestalt aach entspricht dièse Art , im Kleinen , vollkomnien derjenigen einer

erwachsenen Crep. fornicata. Abgesehen von den iiluigen Unterscbieden, bindert aber

schon der Umstand dièse Art zu Crep. fornicata zu ziehen, dass die letztgenannte Art,

gleich allen Arten der Gattung Crepidula, in der Jugend ansehnlicb zugerundetere Ge-

staltumrisse hat, wie wir das durcb die Abbildung De Ray's (Zoology of New - York,

Part. V, p 157. PL VU, fig. 152) hervorgehoben finden.

Die Maassverbàllnisse unserer Art, sind die folgenden: 1

)

Long. : Latit. : Altil. : Longit. septi : Lat. septi:

(16/».) 1 : (ll,5ii..) \h- 1
/
19

: (3,2 m.) y,- 1

/» : (7 m.) % l

/u : (8 m.) i/a :

Altit. septi

(1 m.) Vg
—

'
l6 ; Pond med 3'

2
Gran.

Dei der grnssen Abbângigkeit der Schalenfonn dièses Geschlechts von der Unteriage

und den Umgebungen, lâsst sich allerdings auf die Gestaltverhàltnisse kein allzu grosses

Gewicbt legen; doch scheint das in Rede stehende Individuum sich vollig frei entwickelt

zu haben.

Leider i*t die OI)er(lacbe des einzigen mir zu Gebote stehenden Exemplares sehi-

stark angefressen, doch unterscheidet man unter zweimaliger Vergrosscrung deutlich, dass

der Rand mit sehr feinen Liingsstreifen dicht verziert ist.

i) Linge und Breite sind hier oline Bezug auf das Thier mit alleiniger Berucksichtigung der Geslalt der

Sclialc zu verstehen. I.ânge und Breile der Sclieidewasd, bezeichuen deren grossie Lange und Breile, inner-

halb der Schale geincssen, und unter Hôlie derselben. ist der Abstand voni Rande der Schale versianden.
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Inncn hat die Schale cinon gelbbraunliehen Ton.

Die Scheidewand ist zart und durchscheinend, glànzend, fast glasig-; ihre ziemlich

ebene, in der Mittellinie nar wenig abwàrts gebogene Oberflache, liegt dem Kande der

Scbale fast parallel, und ist mit eben so regelmâssigen als deutlichen Anwachsstreifen

bedeckt. (lui Gegensatze biezu besitzt Crep. fornicata eine dicke porzellanartige Schei-

dewand). Der hintere Rand der Schale ist stark verdickt und das vorziiglich rechterseits,

wo der hakig gekruinmte und in gleicher Ebene mit diesem Rande liegende Wirbel, mit

dem Rande verschmilzt.

Fundort: Die Insel Sitcha (Wosness.).

3) Crepidula minuta M i d d. Taf. XI, fig. 6, 7.

Testa ovata, albida, pellucida, ewtus: incrementi slriis distinctis, nucleoque unguiformi,

apicali; intus: vernicosa; apice marginali, mediano, vix dextrorsurn spécialité; sept» tener-

rimo, symmetrico et optime trianyulari ; margine medio vix einarginato.

Long. : Latit. : Altit. : Long, septi : Lotit, septi

(6i«.)l : (S*.)'
1
/,-*-

1

/, : (1«.)V,-V« : (2,6 m.) %- l
/u : (2,5m:) */,-»/„;

Pond med. \ 2
Gran.

Dièse Art zeigt eine grosse Aebnlicbkeit mit der Abbildung vvelchc Gould (/w. of

Massach. fig. 16.) von der Crep. plana gegeben, doch erweist sie sich bedeutend ver-

schieden, sobald man Exemplare dieser letzleren Art neben sie hall.

Meine Crep. minuta ist beîderseits uoch regelmassiger symmetrisch als jene, durch-

scheinend und nicht milchfarben, auch gewolbter , und zwar volîkommen regejmâssig

gewolbt.

Die Scheidewand bildet ein vbllig regelmassiges Dreieck, dessen Gipfel mit dem

Gipfel der Schale zusammenfallt, und dessen Gipfelwinkel nahc an 50° betrâgt. Lebri

gens ist die Flâche der Scheidewand ziemlich eben, und nur in der Mittellinie etwas

abwàrts gebogen.

Wem die Crep. plana Sa y nicht zu Gebote stehen sollte, den kann ich auf die

Abbildungen derselben verweisen, welche De Kay (Zoology of New-York Part. F, p. 158.

PI. F/1, fig. 153 A, B.) von ihr gegeben.

Fundort: Die Insel Sitcha (Wosness.).

k) Crepidula grandis .VI i d d. Taf. XI, fig. 8, 9, 1 0.

Testa ovali, magna, crassa; extus: flavéscente aut rufescente, epidermide solida der.fdua

fnscesccnle obtecta; intus: lactaea; apice postico, submarginali, sol ut o, uncinato , dex-

trorsurn recuivo; septo solido, crasso, ad dextrum lotus impresso; impressione musculari

magna, maxime conspicua; aperturae margine postico proninente, subfornicato.
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Von diescr Art, welche die grossie ihres Geschlechts isl, besitze ich mir vier aus-

gewachsenc Exemplare; dièse stimmen aber in ibren Gestaltverhàltnissen untereinander voll-

komnien iiberein.

Long. : Latit. : Altit. : Long, septi : Lat. septi

(Mm.) 1 : (30m.) !

3
+','

ls
: (15m.) »/,-*-»/„ : (28m.) %-+% : (22m.) ',+^i

Altit. septi : Diamet. impr. muscul. major.

(<à m.) V
8-t-V46

:
(
6 "'•) 78

-»- l/
4 6 ;

Pond
-
med -

ilk Gran-

Sprà'chen nicht geographische Griinde dawider, so miisste ich dièse Art fiir identisch

mit der Cal. pallida Brod. erklaren [Transactions of the Zoologie. Soc. ofLondon, 1835

Fol. /, p. 20'k PI. 29, fig. 3). Broderip's Beschreibung besclirankt sich leider bloss

auf Folgendes: ,, Testa sordide alba, ovata, apice prominente; diain. '

g
poil.; lat.

4

/a
;"

,,alt.
2
/ ;
— hab. ad insulas Falkland dictas. — Found under slones."

So wenig sich auch ans dieser Beschreibung entnebmen làsst, so stimmt doch ins-

besondere noch die beigefiigte Altbildung so sehr mit unsrer vorliegenden Art iiberein,

dass ich die Cal. pallida fiir eine halbwuchsige Cal. grandis ansehen wiirde, wenn nicht die

Fundorle beider Arten durch mehr als lOOBreitengrade von einander geschieden whren. Diesen

gi'Ographischen Riicksichten schliesst sich noch diejenige an, dass die Bildung der Schei-

dewand eine versehîedene sein mbchte, indem bei der Abbildung der Cal. pallida 1) der

Band der Scheiilevvand in seiner iMitte bogig vorspringt, und links^als Einscbnitt gegen

den Winkel hin zuriicklritt; und 2) die Flâche der Scheidewand slàrker, vielleicht auch

anders gewellt ist als bei Crep. grandis; auch 3) keine Spur von dem Muskeleiudrucke

zu sehen ist. Ich muss es kiinftigen Forschern ùberlassen, die beiden betreffenden Arien

auf Gruudlage genaucr Vergleiche gebiihrend zu unterscheiden.

Meine Cal. grandis ist in gleichem Grade durch ihre ungewbhnliche Grosse und

Scbwere, ihren freien, vor- und etwas aufwarts gekrummten hakigen Wirbel, und durch

die Bildung des bintercn Bandes der Apertur, auf den ersten Blick von anderen Arten

dièses Geschlechts zu unterscheiden.

Die Scheidewand lauft in einen nach vorn concaven Band aus, dessen seitliche vor-

gestreckte Schenkel, sicb in einen ziemlich spitzen Winkel (etwa 35") der Schaleuwan-

dung anschliessen. Da die Anheftung der Scheidewand dem Schalenrande fast parallel ver-

Iauft, so ragt dieser Ietztere hinten eben so viel unter der Scheidewand vor als vorn, ja er

verengt sich sogar etwas, und ist deshalb hinten ein wenig unterminirt. Die Flacbe der Schei-

dewand ist in der Mittellinie abwârts gewellt, und erhebt sich etwas. aber unbedeutend,

indem sie mit der Schalenwand verschmilzt, insbesonderc aber redits in der Gegend wo

àusserlich der Wirbelhaken liegt, so dass mai) hier die Scheidewand grubig vertieft sieht.

Dicht ùber und vor dem rechten Anheftungsschenkel der Scheidewand iludet sich

auf der Innenseite der Schalenwandung ein grosser, fast kreisfbrmiger und deutlicher

Muskeleindruck, der (von convex nacb unten schauenden bogigen Linien) gestreift erscheint;
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einwarts von diescm, in Entfernung einer halben Lange seines Durchmessers, sieht man

den zweiten schwacheren und kleineren Muskeleindruck, der schmal ist, und dessen

Laugsaxe in die Querrichtung der Schale fàllt.

In der Gestalt nâhert sich dièse Art auch der kleinen und zarten Crep. glauca Sar

INordamerika s (Massachusetts).

Fundort: Die St. Pauls-Insel im Behringsmeere (Wosness.).

XX.. Haliofis I ..

1) Haliotis Kamtschatkana Jonas.

Testa ovata, comexiuscula , lenui, rubro, viridi et albo cariegata et marmorata, striis lon-

gitudinalibus sulcisque transwrsis undulatis decussata, plicis obliquis coslisque concentricis

nodosis et luberculosis gibberosa; lateraliter biangulata, in angido superiore perforata:

foraminibus tubulosis, quinque, peniis; spira subterminali, prominula; intus concaxa, plicis

multis inaequalibus iniqua, margarita splendidissime iridescente; cavitale spirali détecta;

margine dectro acuto, undalim flexo, sinislro subangusto, piano.

Diamet. major 90 mill. ; minor 68 mal.

Zeitschrift fur Malakozool. Jahrgang 18^5 p. 168.

P hilippi, Abbildung und Besclireib. p. 11. Tuf VIII, fig. 2.

Il e e v e , Conchol. iconica PI, III, fig. 8.

Jonas hat dièse Art so genau besrhrieben, dass ich hier fast nichts hinzuzuiugen babe :

auch die Abbildungen, insbesondere die durch Philippi verbffentlichte, sind sehr gelungen.

Jonas gibt unter Anderem an: „variat testa minore, planiore et minus gibberosa ; an

junior?"

Ich finde, im Gegensatze hiezu, dass die alteren Exemplare verhàltnissniâssig etwas min-

der gewblbt sind, wie aus dem Vergleiche folgender Maassverhàltnisse hervorgeben mag:

No. I.

Diam. maj. : Diam. min. : Altit.

(57 m.) 1 : (W) m.) %-+-'/„ : (Vnn.) V; Angul. apic. 115°; Pond. med. 70 Gran.

No. II.

Diam. maj. : Diam. min. : Altit.

(116 m.) I : (77m.) \— i

il
: (25 m.) 74

—
»/M ; Angul. apical 120°: Pond. med.

t Une. ei 96 Gran.
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Der Unterschied ist aber, wie man sicht, nur gering. Dagegen gibt es Exemplare,

deren Hockerreihen oh no irgcnd einon Bezug auf das Alter dos Thieres, fast ganz un-

merklich werden, oder, im Gegensatze hiezu, stark hervorgetrieben sind, so dass sie, gloich

rogelmàssigen radialon Faltungen, um das Gewinde herumlaufen.

Die Furche untorhalb der Locherreihe ist stots tief ausgehohlt und deutlich. Die

erbabnen und rundriickigen Langsstreifen der Oberflache sind eben so unregelmàssig an

Breite und Hàufigkeit, als an Deutlichkeit, und verwischen sicb oft ganz. Bei keinom meiner

Exemplare sind sie so stark entwickelt, wie Reeve's Abbildung es zeigt.

Die Farben dor Oberflache sind matt, glanzlos, und das Roth ist nicht selten zie-

gelfarbon.

Fundort: Kamtschatka (Mertens). Unalaschka (Jonas).

2) Ilaliotis aquatilis Reeve.

Testa oblongo-ovata, plano-convexa , inedio depressa, laevigata, prope marginem peculiariter

plicata; foraminibus senis perviis; litteo aurantia, fascia lata albida, fusco grandimaculala,

prope foramina ornaki.

Procoodings of the Zoolog. Soc. of London p. 58.

Annals and Magaz. of Natural, Hist. Fol XVIII, 184-6, p. 202.

Reeve, Conéhol. icon. PL XV, fig. 5 r
*.

Dièse Art fiihre ich auf Reoves Autoritat bin, hier an, obgleich os mir wahrschein-

licher scbeint , sie miisse als Varietàt unter Haliot. Kumtschatka.ua untergobracht werden.

Fundort: Die Kurilen (Reeve).

XXI. Velutina Gray.

Velutina haliotoidea 0. Fabr.

Testa transversim-ocata, subauriculata, neritaeformi, submembranaeea, f'usva; spira brevissimn,

obtusa , laterali, submarginali; anfractu ultimo tnasdmo , ciliarum epidermidalium seriebus

longitudinalibus striuto; apertura amplissima, orbiculari; columella angusta subacuta.

Hélix haliotoides, 0. Fabr ici us, Faiina groenlandica 1780 p. 390.

Velutina haliotoidea. Lovèn, l. c. p. H7.

Velutina laevigata L., Gould, Inverlehr. of Massachusetts p. 2V1, fig. 159.
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Velutina laevigata L. Reeve, Conchologia Systcmatica 1842. Vol. II, p. 38, PI. 147,

fig. 1, 2.

AMia- laevigata L., Do no van, Aa/hi-. #«f. of Brit. Shells. Vol. III, PI. 105.

Huila velutina 0. Millier, Zoologia Danica Tab. 101, /*#. 1 «d k, pag. 32.

Velutina Mûlleri Deshayes, Magasin de Zoologie par Guérin-Méneville, 18M.

Mollusques, PI. 28.

.'J Sigaretus coriaceus Brod. et Sow., Zoolog. Journal Vol. IV, 1829, /). 371.

Dièse durcli 0. Fabricius in nicht zu verkennender Weise bescbriebene und iiber-

haupt sehr kenntliche Art, ist aucb namentlich bei Gould so treffend beschrieben dass

es hier keiner weiteren Aiisfubrungen bedarf.

Unser E.xemplar ergibt folgende Maassverhà'ltnisse:

Long. : Latit. : Ait. arifr. ult. : Lat. apert.

(l$m.) 1 : (16,5 m.r ln-V10 : (14 m.) 1—% s
: (12 m.)

3
/ 4
-*-%„; Anfracl. nu-

mer. 2V2
ad 3; Angul. apical. 150°; Angul. increm. 20°; Pond. med. 3 Grau.

Legt inan die Konchylie auf ihre Apertur hin, so dass dièse zur Basis wirtl, so be-

trâgt die grosste Wolbungshôhe der letzten Windung 10 mal. d. b.
2

5
der Gesammtlange.

Bisweilen erheben sicb die Anwachsstreifen der Epidermis zu Andeutungen von

Fiiltchen. Der ausserste Rand der Aussenlippe ist stets noch ganz bautig, indeni die Kalk-

ablagerung an der Innenseite eben so spiit als unvollkoinmen stattfindet.

Desbayes Beschreibung und Abbildung seiner Vcl. Mulleri aus Ramtschatka, stim-

men so vollkommen zu dieser Art, dass ich nicht anstehen kann beide zu vereinigen.

Yuch vermuthe ich, dass der Sigaretus coriaceus Brod. et Sow. hierher gehbrt. Ausser

den iibrigen diirftig mitgetheilten Kennzeichen, stimint namentlich das sebr gut, was dièse

Autoren a. a. 0. iïber die ausserordcntliche Diinne der Kalkschicht mittheilen.

Fundort; Das Eismeer an den Kiisten des Russischen La pp landes (iMiddend.);

Kamtschatka (Ghiron, nach Desh.)

2) Velutina zona ta Gould.

Tesa transversim ovata, subauriculata, nerilaeformi, solidiuscula, fusca; spira braissima,

obtusa, laterali, snbmurginali ; anfraclu ultimo marimo , apertura ampla , semiorbicu-

lari; columella late-canal iculata, in lamellam album, < aide tenuem, peracu taui

attcnuata.

Velutina zonata Gould, Iiuerlebrata of Massachusetts p. 242. fig. 160.

« De Kay , Zoology of New-York, Vol. V, p. 154. PI. XXIII, fig. 253.

Es ist dièse Art von Gould vortrefllich charakterisirt worden; deunoch fîndet sich

bei meinem Exemplare, welches von bedeutender Grosse ist, das charakteristische kenn-

zeichen der Spindelbildung ungleich stàrker ausgebildet als Gould's Beschreibung und
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Zeichnung dièses envarten lassen. Vieleicht riihrt das von der bedeutenden Grosse, also

von déni Alter meines Exemplaires her.

Long. : Latit. : Altit. anfr. ult. : Lotit, apert. : Lotit, lam. col.

(incl. lam. col.)

(15 m.) 1 : (!4 m.) t-iV
14 : (Ik m.) I- 1

15
: (12m.)V 1

Ao- (2,5 m.) %î
Anfr. minier. 2 1/

2
ad 3; Angul. apicalis 110°; Pond. med. k Gran.

Legt raan die Konchylie auf dire Apertur hin, so dass dièse zur Basis wird, so

belràgt die grbsste Wblbungshbhe der letzten Winduog 7 mil!., d. h. %

—

l

/t der Ge-

sammtlànge.

Aus diesem letzten Maasse nnd dem Breitenverhâltnisse ist also ersichtlich, dass die

vorliegende Art sich von der vorigen durch geringere Wolbung der letzten Windung

unterscheidet; der VYirbel steht noch weniger hervor als bei der vorigen Art; die JVIiin-

dung wird, von der Seite der Spindel, dureb die breite und diinne, daher sebarfkantige

Platte beengt, deren Maasse oben angegeben worden sind.

Die Substanz der Schale ist bedeutend kalkiger als bei Vel. haliotoidea, zeigt aber

bei dem (freilicb abg<riebnen) Exemplare das rair vorliegl , nur unregelmâ'ssig rauhe An-

wachsstreifen.

Das Innere ist wie gefirnisst.

Mir sebeint dièse Art mit Felutina otis Turt. {Thorpe, British Marine Conchol. p. 153,

fia. \.) identiscb zu sein; im I aile dièse Veimuthung sich bestiiligen sollte, muss diesem

rSamen der Vorzug gegeben werden.

Fundort : Das Eismeer an den Kiïsten des Hussiscben Lapplandes (Middend.).

3 ) V e 1 u t i n a c o r i a c e a F a 1 I a s.

Testa transversim ovata, subaiiriculala, dam humet cartilagineo-cornea (sicca: membranateo-

corneaj, lulescente, subpellucente, incrementi striis, imo (in adultisj rugis, subitnbrieata; la-

Ori margine hirsutie quadam exasperato; spira laterali, submarginali simplici, et intérim,

praesertim in juniorUnis, crusta calcarca tenui obducta; anfractibus circit. 2'/
2 , iillimo

maximo; apertura ampla suborbiculari\ columella angusta, arciiata.

Hélix coriacea Pallas, Nova Acta Academiac scienttarum lmp. PetropolUanae, Tin. Il,

1788, p. 237. Tab. Vil, fuj. 31 ad 33. (excluais carietatibus Stelleri.)

« « Georgi, Beschreibung des Bussischen Beichs; des lllten Theiles

Gter Band, Kôniysbcry 1800, p. 2211.

« « Linné, Syst. Nat., edil. Gntel. p. 2211.

Seît Pallas scheint kein Forscher dièse Art in Hànden gehabt zu haben und man

sucht sic vergebens in don systematischen Werken allgemeineren Inhalts. Auch dem Mu-

séum unserer Akademie fehlt sie, und ich muss mieh darauf beschriinken, auf Pallas

Beschreibung aufbauend, dièse Art hier einzuschalten.
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Anfangs hielt ich sic fiir identisch mit (1er folgenden Art, von der sic sich jedoch beini

ersten Blick auf die Abbildung unterschcidet. Der Gestalt der Scbale zufolge liisst dièses Thier

nur die Wahl zwischen den beiden Geschlcchtern Stomatella Lamk. und VeUitina Gray. Unter

den Arten des erstgenannten Geschlechts kàuien unserer Art z. B. die Stotnat. nigra und

aurictila Quoy et Gaim. [Voyage de l'Astrolabe, Zoologie Tme. III, 183i. 307, 308,

PI. 66, bis fig. 10— 12 und fig. 17— 19) der Gestalt nach am nacbsten; dennoch siud

die Stomatellen nicht nur in den iibrigen Kennzeichen sondern aucb namentlicb dariii den

Ihiliotis sehr nahe verwandt, dass sich ausser einer bedeutenden Kalkmassc, auch eine

slarke Perlmutterschieht ablagert.

Von unseren nordischen Arten Velutina untcrsclieidet sich dagegcn die Hélix coria-

cea Pallas so wenig, dass ich, abgcsehen von der bedcutenderen Grosse, nicht ein Mal

einen specifischen Unterschied von Velut. heliotoidea aufzufînden vermag.

Es liisst sich aber voraussetzen, dass bei eincm genaueren Vergleiche in (1er Natur

dennoch anderweitige Unterschicde herauszufmden wàren, da schon die fig. 31 von Pallas,

das Langcnmaass grosser Exemplare der J'el. haliotoidea dreifach ùbertrifft (55 inill.), und

Pallas von noch grijsseren spricht, vvelche vorkommen sollen.

Oder sollte etwa die kamtschatkische Vel. M'ùlleri Desh. (vergleiche die Citate bei

Vel. haliot.) ein Junges dieser Art sein? wie man, dem Fundorte nach, wohl vermuthen

diirfte; dann konipliziit sich aber die scheinbare Identitat unsier beiden Arten, Vel. haliot.

und coriacea, noch mehr.

Pallas scheint mit Unrecht aile Arten Steller's hieher bezogen zu haben, indem

der Fundort: ,,Ochoti etc." auf meiue folgende Art hinweist.

Fundort: Die Kurilcn (Pallas) und wahrscheiulich auch Kamtschatka (Stel-

ler). Auf den erstgenannten Insein soll man sie Tschoma, und in Kamtschatka Cho-

nochtur, oder (Russisch) Baidarka nennen, indem die Eingebornen sich mit der Sage unter-

halten, es setzten in ihnen die fur den Haushalt der Kamtschadalen so vvichtigen Mause,

Ilyp. oeconomus, ùber die Meerengen welche das Festland und die lnseln von einander

scheiden.

4) Velutina c r y p t o[s p i r a M i d d e n d.

Testa transversimovata, subauriculata, cartilagineo-coriâcea, tenui (exsiecata, membra-

naeea et tenuissima fit) fusea; spira laterali, subrrtarginali immersa et plane ineon-

spieua; unfraetu utiimo maximo; apertura ampla, orbiculari-ovata; columella angustu,

subacuta, interdum canaliculo obsolelissimo submargirtata.

Fundort: Die Schantar-Inse In (Midd.j; die nordlichen Ufer des Ochotzki-

schen Meeres (? Steller;.

Vergl. meines Reisewerkes Band II, IMollusken.

Mémoires Se. naturelles T. VI 55
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\\aa. Trichotropis Sowerb.

ij Trichotropis bicarinata Sovverb.

Testa ovalo-turfîta, albescentc, inlus vitelli coloris, exlus epidermide decidua, lurido-cine-

rea, ciliorum série duplici coronata, oblecta; anfractibus angulatis, insigne bicarinatis, ultimo

ventrtcosissimù ; suturis dîstinctis, subcanaliculatis; apertura ampla, ad carinas anyulata.

Vergleiche iiber dièse Art das Ausfiïhrlichere iu nieiueiu Reisewerke, Tme. II,

Mollusken.

Fundort: Die Siidkùste des Ochotzkîschcn Meeres und die Scbantar- Insein

(Middend.) Das Behrings-Eismeer (Capt. Belcher).

2) Trichotropis i n s i g n i s M i d d e n d. Taf. X, fig. 7, 8, 9.

Testa ovato-turrita, albescentc; anfractibus conferlim et grosse carinato-striatis , striis dua-

bus prominentioribus, sub-bicarinatis, angulatis; apertura ampla, ad carinas angulala.

In der Gestalt stinimt diess Art mit der vorherg-ehenden, iu der Skulptur aber nabe

mit der folgenden iibereiu.

Long. : Latit. : Altit anfr. ait. : Latit. apertur. : Colum. ext. long.

(17/n.)i : (16 m.)
S
/4H-VS : (13 m.) */,-+-%, : (9 m.) ya

-+-7M : (8 m.) %-+-%;

Anfr. numer. k; Angul. apicalis ÎOO ; Ângul. incrementi 20°.

Aus den vorangebeuden Maassverhâltnissen ergibt sich also, dass meine Tricli. in-

signis in ihren Maassverhâltnissen mit Trich. bicarinata nabe ùbereinstimmt, ja verhaltniss-

massig noch etwas breiter als jene ist, d. h. eine noch rascher zunehmcnde Ausweitung

der letzten Windung besitzt.

Die Nabelfurcbe ist unbedeutend entwickelt. Vollkommcu verschieden ist sie von

jener Art durch ihre Skulptur, demi sie erscheint ganz rauh durch dicht nebeneinander

verlaufende Làngsstreifen, welche rundriickig und vermittelst tief einschneidender Linien-

furchen untereinander getrennt sind. 9 bis 10 solcher Là'ngsstreifen zahle ich auf der

vorletzten, und etwa 35 auf der letzten Windung. Zwei bis drei derselben sind etwas

breiter, und springen bedeutend mehr hervor als die iibrigen, so dass die Konchylie nabe

ebenso zweikielig erscheint, wie Trich. bicarinata. Die feinen uud regclmàssigen Anwachs-

streifen gehen auch iiber die Là'ngsstreifen fort.

Die Oberhaut ist abgerieben, und einzelne verstreute rothe Flecke auf der grau-

weissen Grundfarbe der Konchylie, wage ich nicht mit Sicberheit als eine ihr zukommende

Fàrbung zu beschreiben.

Fundort; Das Behriugsmeer (Wosness.).
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3) Trie h ot ro pis borealis lirod. and Sow.

Testa oblongo-tarrita, fuscescerite, epidermide deeidua luteo-albida tecta, série ciliorum

multiplici (ad carinas) coronata; anfractibus ad longitudinem mutii-fplerumque 5) cari-

natis. carinulis his rotundatis; anfractu idtimo i-entricoso ; suturis distinclis, subcana-

liculatis; coluinella plus minusve rimata.

Trichotropis borealis Drod. and Sow., Zoological Journal Fol. IF, 1829. p. 375.

a « Gould, Invert. an. of Massach. p. 300, fig. 207.

« co.stellatus Couthouy, Boston Journal of Natural Ilistory. Fol. II,

p. 108. PI. III, flg. 2.

« atlantica Bcck , Mol 1er, Index Molluscorum Groenlandiae 18'*2,

p. 12. [testante Lovèn).

« cancellata tlinds, Proceed. of the Zoolog. Society Part. XI, 18'i3 p. 17.

a « « The Zoology of the Foyage of Sttlphur, Mollusca

p. 39. PL XI, fig. H, 12.

« umbilicatus Macg., Thorpe, Brilish Marine Conchology 18H p. 209,

fig. 5'k

Die von De Kay (Zoology of New-YorJ;, Part F. Mollusca fig. 178, PL 8.) gege-

bene Abbildung ist unbraucbbar.

Es ist dièse Art vorziïglich durch die hervorgezogene Gestalt ihres Gewindes von den

beiden vorhergehenden unterschieden; die Maassverhaltnisse sind:

Long. : Lut. : Alt. anfr. uliimi : Latit. aperturae : Coluni. ext. long.

(15m.)l ; (9,5.m.) %-V9 : P«.) '/,—%. : (<&».} V,-
1

/,» : 0»«.):V/i.î
Anfract. nuiner. k; Angul. apical. 55°; Angul. incrementi20°.

Es scheint dièse Gestalt sehr wenig zu variiren, denn aile oben angefiihrten Abbil-

dungen, und Exemplare die ich aus Massachusetts, Gronland und Sitcha besitze,

stimmen recht genau iiberein.

Dagegen ist die Skulptur in sofern veranderlich, a]s bald mehr bald weniger Kiel-

streifen vorkommen. Sovverby beobachtete deren, als er seine Originalbescbreibung an-

fertigte, 3 bis h; Couthouy besehrieb in seiner Diagnose 5 als charakteristisch ; in der

Dcschreibung gibt er aber der Anzahl den Spielraum von k bis 6; und Thorpe be-

schreibt dereu bis 7.

Dièse verschiedene Anzahl von Kielstreifen scheint theils in der Veranderlichkeif

der Skulptur begriindet zu sein, theils und wohl vorziiglich in der Deobachtnngsweise der

Autoren. Ich finde, dass auf der vorletzten Windung stets 6 bis 7 Streifchen stelien,

von denen jedoch nur 2 bis k sich zu hervorsprîngenden Kielstreifen entwickeln, indem

3 schwachere, der oberen Nath zunachst, lierumgehen und dann bald aile ùbrigen, bald

abwecbselnd jeder einzelne Streifen sich zu Kielstreifen entwickeln.
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Die charakteristischen, feinen und schr regelmassigen, auch iiber die Kielstreifen

ununterbrochen fortlaufenden Anwachsstreifen, verhalten sich ganz wie bei Trichotropis

bicarinata.

Gould hat mit vollstem Recbte Couthouy's Trichotr. costellatus mit der borealis

Sow. vereinigt, obgleich Couthouy beide ausdriicklich trennte. Gould stiitzt sich aber

nicht auf den eigentlichen Grund, denn es ist ihni dabei entgangen, wie Couthouy's

Intluim Iediglich dadurch entstand, dass dieser (vergl. I. c. p. 110.) in der Meiuung

stand, die PI. IX, fïg. 6, 7 des Zool. Journ. Vol. IV, stelle Trichotr. borealis Sow.

vor, wàhrend es die Abbildung von Tr. bicarinata ist.

Trichotr. cancellata batte Hinds, icb bin davon durch die Ansicht eines Exempla-

res aus Sitcba iiberzeugt, nicht als neue Art aufgcstellt, batte er Trichotr. borealis

Sow. angesehen. Der einzige Unterschied bestande vielleicht in den starker, als gewohn-

lich beschrieben wird, ausgesprochnen Falten der Epidermis, welche den Anwachsstreifen

der Schale entsprecben; doch kiinnen wir in Couthouy's Beschreibung, namentlich aber

bei Gould (1. c. p. 301) ebenfalls lernen, dass dièse Anwachsfalten sogar mit Wimpern

besetzt sind.

Fundort: Die Insel Sitcha (Wosness.; Hinds).

k) Trichotropis inermis Hinds.

Proceed. of the Zoolog. Society, Part. XI, 1813, p. 17.

The Zoology of the Voyage of Sulphur, Mollusca p. 'f0, PI. XI. fig. 13, Ik.

Meine individuelle Ueberzeugung ist fast entschieden die, dass dièse Art gleichfalls

als synonym bei Trich. borealis eingeschaltet werden muss. Nur die Abwesenheit der

Wimpern ist das einzige Unterscheidungskennzeichen.

Bei Trich. bicarinata habe icb vielfach beobachtet, wie an felsigen Kiisten die Wim-
perreihen abgestossen werden, ohne dass sich ubrigens die Oberhaut von der Kon-

chylie lost.

Fundort: Sitcha (Hinds).
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WIEI. Cancellaria Lamk. (Jdmete Kroyer).

l) Cancellaria (T r i t o n i u m) v i r i d u 1 a 0. F a b r.

Testa ovalo-conica , tenui, lactea vel (eridulo-nhea, diaphana; anfractibus comexis, ad

longitudinent aequaliter striolatis; suturis nonnihil solutis, subcanaliculalis; columella le-

viter callosa, arcuata, inconspicue (bi aut tri) plicata; fissura umbilicali nulla; labro inlus

sulcatulo et inde crenulato.

Tritonium viridulum 0. Fa br ici us, Fauna groenlandica 1780 p. V02.

Admele crispa Mo lier, Index Moluscorum Groenlandiae 18^2 p. 15.

Cancellaria Coulhouyi Jay, Gould, Iruertebrata of Massachusetts p. 283, fig. 190.

« « « De Kay, Zoology of New -York, Part. V, p. 138.

PI. VII, fig. 160.

« buccinoides Couth, Boston Journal ofNatur. Hist. Il,p. 105. PI. III, fig. 3.

» costellifera Sowerby, Hancock, Armais and Magaz. of Natural Hi-

slory Vol. XVIII. 18V6. p. 330.

Leider fehlt es rair an hinrei chendem Material um die Grenzen dieser Art festzu-

stellen, welche bisher nur einseitig genauer bekannt ist, wà'brend andererseits aile Schrift-

steller darin ubereinstimmen, dass sie bbcbst veranderlich ist. Nach langem Hin- imd

Hertappen bin ich jetzt genôthigt, aile die sçhr verchiedenen Formen die mir vorliegen, und

welche wahrscbeinlich zwei verschiedenen Arten angehoren, einstweilen unter diesem Art-

namen zusammenzufassen, bis es vielleicbt einem andern Forscher gelingen mag, durch-

greifende unterscheideude Charaktere aufzustellen.

Fûrs Erste kann wohl nach der genauen Beschreibung die Fabricius von seinem

Tritonium viridulum gegeben hat, kaum daran gezweifelt werden, dass er die nordische

Cancellaria vor sich gehabt, und, falls bei Reeve (L c. Pleurotoma PI. "ik, fig. 306.)

die a'chte Defr. tiridula Mol 1er abgebildet ist, so ist es namentlich augenscheinlich,

dass Moller's (1. c. p. Ik) dorthin als synonym gezogenes Trit. viridulum F abr., gestri-

chen werden muss.

Vei gleiche ich sowohl die bisher existirenden Angaben ùber die nordische Cancellarien,

als auch das mir vorliegende Material untereinander, so ist es mir nicht mbglich , ein ein-

ziges Kennzcichen aufzulînden das stichhaltig ware.

Es stehen mir nur drei Exemplare zu Gebote, von denen No. I. von der Lapplandi-

schen Kiiste, No. H. aus dem Eismcere Behring's und [No. III. aus Gronland herslammt,

deren Formeln unten gegeben werden sollen.

Beginnen wir mit dem Gattungskennzeichen, d. i. den Falten der Spindel, so sehen

wir drei deutliche Falten sowohl bei Couthouy als Gould scharf abgebildet, auch als

Kennzeichen in die Diagnose aufgenommen. Hancock traf nur eine einzige obsolète

Faite. Ich sehe bei No. I. eine deutliche Faite, bei No. II. zwei deutliche und bei

No. III. drei undeutliche Falten.
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In (1er Gestalt nehme ich die Abbildungen von Couthouy und Gould als normal

(Aau) an; viel hervorgeaogeuer ist das Gewinde des bei De Kay abgebildeten Exempla-

res, und dasjenige No. III., das ich aus Gronland unter dem Namen von Admrle crispa

Molle r erhalten habe, zeigt ein ganz besonders hervorgezogenes Gewinde (A l
a
2
a l

); seine

Maasse sind fofgende:

No. III. Taf. X, fig. 3, k.

Long. : Lalit. : Alt. anfr. ult. : Latit. apert. : Colum. long. ext.

(16m.) 1 : (&«.) y2-+-V16 : (7,5»».) »/,—>/„ : (5m.) %-*-%, : {km.) %;
Anfr. numer. 6; Angul. apical. k 5°; Angul. increm. 10°.

Minder gestreckt im Gewinde, daher mit verhaltnissmassig hoherer Mùndungshbhe

ist mein Exemplar No. I. (A l
au), dessen Maasse hier folgen:

No. I. Taf X, fig. 1 , 2.

Longit. : Latit. : Anfr. ult. altit. : Lat. aperturae : Col. long. ext.

(30 m.) 1 : (18 m.) V-1
/,, : (17 m..) %-t-V

lg
: (10 m.) ', : (6 m.) %- V10 ;

Anfr. numer. 6 «d 7; Angul. apical. 60°; Angul. suturai. 105°; Po/id. wed. 37 Gr«/i.

Das Extrem an Kiirze des Gewindes, bei verhaltnissmassig hoher und schmaler Aper-

tur ist aber No. II. (Aa'u2
).

No. II. Taf. IX, fig. 13, 14.

Long. : Latit. : Altit. anfr. ult. : Latit. apert. : Col. ext. logit.

(20w.il : 'H/«.)V2-+-V20 : ilk m., V _,_'., : (6 ,«.) V,—'/,, : (8 m.) %h-% ;

//</)•. numer. 2; Angul. apical. 65°; Angul. increm. 10°; Po/icZ. »ied. 8 Gran.

Die Skulptur betreffend, lassen Couthouy, Gould und Moller, die Querfalten

bis auf die letzte Windung sich erstrecken (6
1

), wàhrend Fabricius nur ein Exemplar sah,

das hiezu schwache Andeutungeu zeigte, unterdessen die ubrigen nur das Gewinde gefaltet

hatten ,7>
2

). De Kay beobachtete nur schwache Falten, und Hancock fand gar keine

(b). ÎMeine No. I. hat nur schwache unregelmassige Andeutungen von Falten; No. II

ist vbllig faltenlos, und No. III. trà'gt scharf ausgesprochene Falten auf dem Gewinde,

deren 16 auf der vorletzten Windung stehen. Uebrigens machen selbst Couthouy und

Gould auf die grosse Verschiedenheit der Skulptur aufmerksam.

No. II. und III. (meiner Exemplare) stimmen darin iiberein, dass die Langsstreifen

rundkielig und scharf ausgepràgt, halb so breit bis gleich breit, wie die Zwischenraume

zwischen denselben sind; 6 bis 7 stehen auf der vorletzten Windung (fi). — Ebenso

verhâlt sich die Skulptur der vorletzten Windung auf No. I, allein auf der letzten Win-

dung sind die Streifen flachrùckig und doppelt so breit. als die zwischenliegenden Furchen,

so dass die Oberflà'che der Windung vielmehr gefurcht als gestreift genannt werden

muss (B l

).

Sehr bestiindig ist das porzellanartige Ansehen der stets weissen und etwas durch-

scheinenden Konchylie.
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Die obigen Exemplare formuliren sich also folgenderniaassen:

No. I. (Lappland) No. II. 'Behiïngsmeer) No. III. (Gronland).

A iaab%B t
- AahSbti A l a\t l b*B.

Obgleich es nicht fehlen kann, dass so verschieden geforate Konchylien wie dièse

die ich hier unter dem Namen Cane, tiridula beschrieben, ein Paar wirklich getrennte

Species umfassen, so wagte ich es, ans Ermangelung umfassenden Materials, nicht, daran

zu modeln, bin aber davon ùberzeugt, dass wenigstens eine besondere Varietas, wenn

nicht Species Behringiana zu unterscheiden sein wïrd. Halte ich die bisherigen Beschrei-

bnngen nebst meinem Materiale zur Grundlage nehmen wollen, so rnusste ich die Cancel-

laria viridula zz Admete crispa Mo lier als eine Art anerkennen, dann die Canellaria

Couthoui Sa y als die zweite, und encllich mein Exemplar aus dem Behringsmeere als die

dritte Art hinstellen.

Es ist fraglich, ob sich das von Kroyer aufgestellte Geschlecht Admete wïrd halten

lassen, obgleich allerdings schon die Unregelniassigkeit und Undeutlichkeit der Spindel-

falten auf eine Verschiedenheit von (1er Nornialform des Geschlechts Cancellaria hinweist.

Fundort: Die Kiisten des Eismeeres im Bussischen Lapplande (Midd.). Das

Behriugsmeer (Wosness.).

2j C a n c e 1 1 a r i a (?) a r c t i c a M i d d e n d.

Testa ovato-coniea, tenui, iutescente; anfractibus convexis, striis rotundatis longitudinalibas

cinctis; suturis nonnihil solutis, siibcanaliculatis ; càlumella callo nullo, arcuala, inconspicue

plicata, fissura umbilicali laie aperta; labro intus sulcatulo et inde crenulato.

Der Nabelbildung wegen ist dièses eine offenbare Uebergangsform zu den Trichotropis,

zu welchen andererseits an Gestalt und Miindungsform die Cancellaria trigonostoma Sow.

hiniiberfuhrt.

Die Gestaltverhàltnisse meiuer Art sind folgende:

Long. : Lalit. : Altit. anfr. ult. : Latit. apert. : Col.ext.long.

(30m.; 1 : (17,«.) ^n- 1

15
: (17,».) '

2+V15
: (8 ,».) %-% : (10 m.) V,-)-

1

n ;

Anfr. numer. 6; Angul. apical. 60°; Pond. med. 21 Gran.

Die I.angsstreifen sind flachriickig; 6 davon steben auf der vorletzten Windung, von

unten nacb oben an Breite abnehmend. Feine Anwachsstreifen bilden regelmà'ssig und

dicht herablaufende Querstreifungen welche gerade noch dem blossen Auge sichtbar sind.

Die Farbe und die mehr kalkige Konsistenz unterscheiden dièse Art auf den ersten

Blick von der vorhergehenden. Die Faltung der Spindel ist kaum merklich.

Fundort: Eismeer der Behringsstrasse (Wosness.)
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\\i\. Purpura ISrug.

1 ) Purpura 1 a p i 1 1 u s L.

Testa ovato-acuta , cinereo-lutescente, saepius albo-zonata; anfractibus convexiusculis , obso-

letius carinato-strialis vel itnbricato-carinatis ; cariais 3 ad k in anfractu penullimo; spira

conica, subturrita; labro crasso, saepius crenulato.

Long. : Latit. : Altit. anfr. ail.

1 :
'

2-+-Vu :

i
/i~*~

i

/ii'f Anfr. numer. 5; Aiujul. apical. 60°.

Purpura lapillus Lamk, Animaux sans vertèbres, II. édition Tine. X, p. 79.

» o Kiener, Spe'cies général p. 101, PI. 29, 30 et 31.

« « Reeve, Conehologia iconica PI. X, fig. kT,a, b.

Purpura imbrieata Lamk, 4 nimaux sans vertèbres, II. édition Tme. X, p. 80.

« bizonalis, Lamk, ibidem p. 88.

Es ist allgemein bekannt, wie wandelbar dièse Art in ihrem Aeusseren ist, und wir

miissen daher Kiener einen besonderen Dank dafiir wissen, dass er 21 versehiedene Va-

rietaten derselben abgebildet hat ; es geniïgt aber sclbst dièse grosse Anzabl von Abbil-

dungen keinesweges, weil er dabei nicbt systematisch zu Werke gegangen ist. Je mehr

eine Art variirt, desto schwerer ist es bekanntlich, eine Diagnose derselben zu geben;

dennoch habe ich es versucht, die hisher allgemein gebrà'uchliche Lamark'sche Diagnose

etwas zu modificiren, da es vorzuglich darauf ankommt, dièse Art von der Purp. Frey-

cinetii zu unterscbeiden, wie das in meinem Reisewerke (P>and II, Mollusken) ausfuhrlicher

behandelt wird ; sehr wichtig ist in dieser Ilinsicht die genaue Beriïcksic htigung der

Ylaassverhaltnisse.

Die Exemplare dieser Art, welche ich, aus dem Weissen- und dem Eismeere, von den

kiisten des Russischen Lapplandes mitgebraebt, stimmen vollkommen mit solchen ùberein,

die aus Gronland, Norwegen und Grossbrittanien bcistammen.

An Gestalt waren die Exemplare des Eismeeres durchschnittlich untereinander iïber-

einstimmend und folgten in ihrer Normalform (A) folgenden Verhâltnissen:

No. I.

Long. : Latit. f; Altit. anfr. ait. ; Latit. aperturae : Long, colum. ext.

(34 m.) 1 : (20 m.) V.-+-
1

u : (22 ;/,.)
2

, 3-V23 : (10 m.) V3
- l

/9 : (16 ,«.)%-' a4 ;

infr. numer. 5; Angul. apical. 60°; Angul. increm. 15°; Pond. med. 57 Gr.

Das gemessene Exemplar gehort zu den grôssten die ich im Eismeere angetioflen, indem

der Durchschnittswuchs erwachsener, etwa 30 mill. betragt. Die Gestalt des gemessenen

ist um ein Geiïnges schlanker als die fig. V7 a auf PI. X. von Reeves Conehologia ico-

nica, deren Aperlur auch zu weit ist, und wird am Besten durch die fig. 77' PI. 30 in

Kiener's Species général wiedergegeben. Abgesehen von den aus den Zahlen einleuch-

tenden Maassverhàltnissen ist folgiich das abgeflachte Anscbliessen der Windungen an die
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Nath, das gleichfalls in Kiener's Figur 77' gut ausgedriickt worden, bei den Exemplaren des

Eismeeres charakteristisch, fiir die Mehrzahl. Man unterscheidet dièse Eigenthiimlichkeit

daim am leichtesten, wenn man den obéra Theil der Apertur mit besonderer Aufmerksam-

keit vergleicht. Bei einzelnen Exemplaren, namentlich bei sebr dickschaligen, erreicht die-

ser Charakter einen so holien Grad, dass das Gewinde fast durch gerade Linien umfasst

werden kann, wie es die fig. 77 Kiener's annahernd zeigt (a
z
). Wohl zu bemerkeu,

bleibt dieser Charakter selbst dann giltig, wenn, wie das bei etwa i

/i der Gesammtzahl

der Fall ist, die Kielstreifen stark entwickelt, oder gar dachzieglig-geschuppt sind; von

der am meisten zu oberst stehenden Kielrippe fallt der oberste Theil der Windung dann

nicht plotzlich senkrecht (auf die Là'ngsaxe; wie bei fig-. kl h, PI. X in Reeve Conclu icon.)

zur Nath hin ab, sondera in einer schrà'gen Flà'che, deren Fortsetzung etwa die Nath der

zweiten mit der dritten Windung treffen wiirde. Dieser Charakter spricht sich desto

schà'rfer aus, je gestreckter einerseits und je alter andrerseits die Konchylie ist. Die

Windungen der Jungen (Taf. IX, fig. 8, 9,) und folglich auch die des Gewindes der

Alten, sind mehr abgestuft. I ebrigens fand ich keine die. bedeutend gestreckter waren

als die augegebene Normalform: docb naherte sich ausnahmsweise cin Exemplar (A la l

, der

fig- 77" PI. 29 Kieners. — Dagegen finden sich eher bauchigere Formen (À
2
)
mit

No. IL

: Altit. anfr. : La t. apert. : Col. ext. ait.

-% : (18 m.) »/,-+-%, : (Sm.)%-%
3

: (lOw.) 1/- 1

/,;

Anfr. mimer. 5; Any. apic. 75°; Pond. med. 28 Gran.

Dièse Gestalt driickt Kiener's Figur 77', PI. 31, am besten aus.

Als einzige und ohne aile Uebergànge dastehende Ausnahme fand ich ein hochst

bauchiges Exemplar mit iiberaus verkurztem Gewinde (A la l anomala), das ich in Taf. IX,

fig. h, 5, habe abbilden lassen, und dessen Maassverhaltnisse hier folgen:

No. III.

Long. : Latit. : Alt. anfr. ult. : Lat. apert. : Col. ext. long.

(2k m.) 1 : (1.6,5 m.) %-+-%„ : (19 m.) %-*-»/• : (9 m*) %-%. : (12 m.) \;
Anfr. numer. \

x

/% \ Angul. apical 95°; Angul. increm. 15°,- Pond. med. 22 Gran.

Es ist, diesen Maassen zufolge, und selbst wenn x^ir sie mit dcnen der baucbigen

Form No. II. vergleichen, die bedeutende Hôhe der Apertur, die der ausseren Spindel,

und gleichzeitig auch eine bedeutende Diinnscbaligkeit unverkennbar.

Die Skulptur anbelangend, haben wir bekanntlich Exemplare mit einfachen Kielstreifen

(B) und andere zu unterscheiden, deren Kielstreifen mit dachziegelartigen Schuppen be-

deckt sind (Fi
1

; Purp. imbricata Lam.). Erstere sind im Eismeere haufiger, was wohl

zufâllig sein mag, da ich gesehen habe, dass eine sehr grosse Anzahl grôulandischer

Exemplare grosseren Theiles aus geschuppten Exemplaren bestand (vergl. Kiener PI. 29,

Mémoires Se. nalnrelles T. VI. 5g

konvexen
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fig. 77"; PI. 30, fig. 77') — Kcin einziges so stark beschupptes Exemplar ist mir zu Ge-

sicht gekommen , das der Abbildung von Reeve, Le. PI. X, fig. VZ , einigermaasseu

nalie kâme.

Die Kielstreifen , deren 3 bis k, selten 5, auf der vorletzten Windung stehen, sind

iibrigens gewobnlich nicht scharf ausgepragt, (etwa wie in (ig. 77'", PI. 31, und fig. 77*

PI. 30 bei Kiener) sondern gleich wie abgerieben; sic sind gewbhnlich eben so breit

als die sie scheidenden flachen Rinnen, und kaum 1

/2 Mal so hoch aïs breit. Seltner

èntwickeln sie sich stâ'rkcr und werden eben so hoch als breit, daher schârfer ausgepragt,

(vergl. Kiener PI. 29, fig. 77". PI. 30, fig. 77% 77
;
'). Fur gewohnlich ist die Schale

rauh, durch bin und wieder unregelmàssig verdickte Anwachsstreifen ; bei beschuppten In-

dividuen wachsen dièse Anwachsstreifen zu dachziegelartigen Schuppen hervor. Es ist

kein Eexemplar beschuppt, dessen kielstreifen nicht scharf ausgepragt wàren. — Einzelne

Exemplare des Eismeeres haben nur so schwache Andeutungen von breiten und verflach-

fcen Kielstreifen auf der letzten Windung, dass dièse kaum unterschieden werden konnen.

//
2

; vergl. Kiener PI. 31, fig. 77 7 und PI. 30, fig. 77').

Die Farbe anbelangend, so sind aile innen hornfarben ; bald heller, bald bis in das

Dunkelviolette. Von Aussen sind die meisten einfarbig, kalkig-gelbgrau (C); etwa V5
der

(iesaiumtzahl ist auch von aussen dunkel-hornfaiben (C
1

; vergl. Kiener p. 103, fig. 77',

PI. 30.): dièse Fàrbung ist bisher fiir den Hochnorden charakteristisck. Nur ausnabms-

weise sah ich cine undeutliche braune Binde iiber den Basalttheil der letzten Windung zie-

hen (Ç; vergl. Kiener PI. 31, fig. 77'').

Man trifft nicht gar selten abiionn verdickte Exemplare (D 1

). — Eudlich ist noch

die Spindel ins Auge zu fassen; dièse bildet gewobnlich einen deutlichen Nabelspalt, der

von aussen durch einen starkeu VVulst begrenzt wird (vergl. Kiener PI. 29, fig. 77;

Reeve PI. X, fig. Vla)\ dieser Wulst ist begreiilicher Weise gewobnlich um so star-

ker, je dickschaliger und je aller das Thier ist. Abgesehen hievon kommen aber Indivi-

duen vor, bei denen die Nabelspalte deshalb verschwindet, weil jener Wulst nur unbedeu-

tend ist, der Kallus der Spindel aber, sich sogar iiber jenen VVulst erstreckt.

Folgendes sind die auffallenderen von mir beobachteteu Variationskombinationen die-

ser Art:

1) Aau == Normalform des Eismeeres; vergl. Taf. IX, fig. 6, 7. 2) Ja2
; 3) JV;

k) À^a^afB2
, ein einziges anomales Exemplar (vergl. No. III, Taf. IX, fig. k, 5;)

.5; C 1

B'
iA 1

a'
1

; G) J la xuU 3= var. Behringiana (vergl. iiber dièse Varietà't mein Reisewerk).

Abgesehen von den angegebenen Sonderfiillen, scheint die Fàrbung und die Skulptur

aile moglichen Kombinationen begleiten zu konnen, und die Aperturhbhe in der Regel

sehr wenig veranderlich zu sein.

Fundort: Das Russisch-europaische Eismeer (Midd.); die Insein Si tcha und Uni p,

und das Ochotskische Meer (Wosness., Middend.,1.
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2) Purpura decemcostata Midd. Taf. IX, fig. 1, 2, 3.

Testa turrita. cinereo-ltitescente; anfractibus comexiusculis, eostis longitudinalibus (5 ad 6

in anfr. penultimo ) argute exsculptis carinatis; spira turrita; sitturis ob costas profundius

ac late canaliculatis; labro denticulato.

Long. : Lotit. : Altit. anfr. ult.

1 : %-*-' „ :

2/g— Vi ; Anfr. mimer. 5; Angul. apical. 50°.

Ich habe dieser Art den obigen Namen deshalb gegeben, «m darauf aufmerksam zu

machen, dass zwischen der Purp. lapillus var. Behringiana und dieser Purp. decemcostata,

vollstândig dasselbe Verhà'ltniss obwaltet, wie zwischen den stark gckielten Exemplaren

des Tril. despectum var. carinata und dem Trit. decemcostatum Say; daher ich auf das

verweise was bei Gelegenheit der Beschreibung- dieser Tiitonien gesagt werden wird.

Die Gestaltverhalsnisse dieser Art sind gestreckter als die der Purp. lapillus.

Long. : Lotit. : Alt. anfr. ult. : Latit. aperl. : Colum. ext. long.

(kkm.)l : (23mi)VsH-
1

/44- : (25 ,«.)%-'
l0

: (l2m.)^-*/
i6

: (19 #«.)%-«
ls ;

Anfr. numer. 5 ; Angul. apical. 50°; Pond. med. 96 Gran.

Durch ihre thurmformig vorgezogene Spindel iibertrifft dièse Art also die Purp. la-

pillus var. Behringiana uni noch inehr, als sich jene von der Normalgestalt der Purp.

lapillus eutfernt.

Ebenso bedeutend ist der llnterschied der Skulptur. Dièse ist ganz nach demselben

Typus angelegt, wie bei Purp. lapillus car. Behringiana, uur in grosserem Maassstabe,

was namentlich auf der letzten Windung deutlich wird, wo unsre Art etwa 10 Rippen-

kiele trâgt, wahrend deren auf jener car. Behringiana etwa 13 bis 20 Platz finden, da

sie viel schmaler sind. Die Ilbhe des starksten Rippenkieles erreichte auf der letzten

Windung des oben gemessenen Exemplares 0,8 mill.

Die Anwachsstreifen machen sich in viel geringerem Grade bemerklich als bei

Purp. lapillus, da sic nur in den Zwischenriiunien der Rielrippen gelind schupgig bemerk-

bar sind.

Der Spindelwulst, der Spindelkallus und die Nabelspalte sind stark entwickelt.

Wegen der Ilbhe der jedcrseits senkrecht abfallenden Rielrippen, fallt der (ibère

Theil der Windungeu senkrecht zu den Nâthen ab, welche daher im Grunde tiefer Rin-

neu zu vcrlaufen scheinen.

Eine Uebergangsform der Purp. lapillus zu dieser Art hat Kiener 1. c. PL 29,

fig. 77° abbilden lassen, wenn es nicht meine Art selbst ist. Kiener nennt sie die Purp.

rugosa Lam. : eine ganz verschiedene Art, welche in Neu-Seeland zu Hause ist iLa-
niarck /. édition 1822 Tme. VU, p. 242) und deren synonvmische Ungliicksfàlle Des-
hayes (Lamarck //. édit. Tme. X, p. 1k. Nota) ausfiihrlich und kritisch beleuchtet hat.

Fundort : Das Eismeer der Behringsstrasse (Wosness.)
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3) Purpura Freycinetii Des h.

Testa ovato-oblonga, cinereo-lutescente, anfractibus convexiusculis, carinis argute exsculptis,

longitudinalibus cinctis; spira brevi; apertura alla; suturis distinctis ; labro denticulato.

Long. : Lut. : Alt. anfr. ult.

1 : Vj-t-Vg : %-*-Yia» Anfr. mimer. 5; Angul. apical. 85°.

Das Geuauere iiber dièse Art ist in meinem Reisewerke, Dand II, Mollusken, nach-

zuscblagen.

Fundort: Das Ochotskische Meer (Midd.) Kamtschatka (Freycinet); Das

Behringsmeer , die Aleuten und Sitcha (Atcha, Kadjak, Kenai — Wosness.).

k) Purpura septentrionalis Reeve.

Testa subfusiformi - ovala , crassa
,

ponderosa ; basi subcanaliculata et recuira ; castaneo

fusca; intus alba; anfractibus laevibus, transversim obsolète liratis; apertura pana; labro

intus obscure denticulato.

Reeve Conchologia iconica PL X, fig. 50.

Ich vermuthe dass die gegebenen Kennzeichen keine haltbare Art charakterisiren,

sondera nur eine sehr dickschalige, und deshalb in ibrer Skulptur anomale Varietàt irgend

einer der bekaunten Arteu, oder auch einer unbekannten Art.

Fundort: Die Insel Sitcha (Wosness.).

\ \V. Pleurotoma Lamk.

1) Pleurotoma costulatum Risso.

Testa angusta, fusiformi-turrita, laeviuscula, pallido-fulia aut castanea; anfractibus con-

vexiusculis, transverse plicato-costatis, costis distantibus, interstitia latitudine aequantibus,

numéro 10 ad 12 in anfractu ultiino; costarum intersliliis tenerrime striatis; ultimo an-

fractu basi attenuato, apertura anguste-lanceolala, dimidiam spiram non multum superante;

labro vix incrassato.

Pleurotoma costulala Risso, Kiener Species général, p. 78. PL 25, fig. 2.

Buccinum Steveni (Pleurotoma) Andrj; Krynicki, Bullet. d. Natur. de Moscou

1837 No. Il, p. 59.
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Dièse Art fasse ich hier so auf, wie sie Kiener (1. c. p. 78) und Philippi (1. c.

p. 166) beschrieben baben. Mit der Abbildung welche Ersterer gegeben hat, stinimen,

die pontiscben sowohl als die raittelmeeriscben Exemplare, eben so vollkommen als

untereiuander an Gestalt iiberein. Doch ist das grbssere meiner beiden pontiscben

Exemplare kauni halb so lang als Kiener's Abbildung:

Long. : Latit. : Altit. anfr. ult.

(7 m.) 1 : (2,5 m.) V2—% : (3 m.) \ 2
— \ l2 ; Anfr. mimer. 6; Jngul.apical.30 .

Kiener erwabnt am genannten Orte der grossen Verànderlichkeit dieser Art in der

Fàrbung; auch meine beiden aus dem Pontus herstauimenden Exemplare sind verscbieden

gefàrbt: 1) das grbssere ist einfarbig braungelb, mit undeutlich begrenzter und wenig

dunklerer Langsbinde auf der Mitte der letzten Windung. Das kleinere 2) ist auf der

Spira rbthlich-gelh, d. h. mit einem Stiche in's Ziegelfarbene, wàhrend die letzte Windung

milchweiss ist.

Beide Exemplare sind glànzend glatt, wie sie Philippi auch beschreibt. Die Là'ngs-

streifen sind kaum sichtbar. Mein Freund Philippi machte mich miindlich darauf auf-

merksam, dass dièse Art eigentlich Pleurotoma (Bucc.J cilhara heissen sollte, unter wel-

chem Namen sie Mùhlfeldt in den Yerbandlungen der Gesellschaft uaturforschender

Freunde zu Berlin 1829 Band I, p. 206. Taf. I (7?) fig. 3, a, b. zuerst beschrieben hat.

Mùhlfeldt gibt, gegen die ùbrigen Autoren, weiss als die Grundfarbe an, xvas an mein

kleineres aus dem Pontus herstammeudes Exemplar erinnert. Uebrigens stimmt die Ge-

stalt und das Uebrige der Beschreibung vollkommen.

Von Pleurotoma atténuation Mont. (Beeve, Pleurotoma, Conchol. Icon. PI. 58, fig. 2^8)

unterscheide ich es, ausser den bei Philippi angegebnen Kennzeicben, noch durch den

langer und zugespitzter vorgezogenen Basalttheil der Spindel des PL attenuatum, wodurch

dièses, wenn man es von hinten lier besieht, langer geschwanzt erscheint, als PL costu-

latum. Sclmieriger mbchte es sein, Pleur. (Murex) proximum Mont, genau zu trennen,

welches sich dadurch dem PL costulatum noch mehr nâhert als das schon sehr nahver-

wandte Pleur, pusillum Scacchi , dass es nicht 1 5 , sondera gleichfalls 1 1 Querfal-

ten tràgt.

Fundort: Der Pontus an den Sùdkusten der Krymm.

2) Pieu r.-o toma Schantaricum Midd.

Testa ovato-fusiformi, calcarea, inlus corneo violacea; anfractibus comexis, ad longitudinem

tenere ac confertim striolatis, transcerse obsolete-plicatis, (excepto anfractu ullimo); plicis

applanatis, interstitia latitudine ter superantibus, Ik in anfractu penultimo; anfractu ullimo

basi attenuato; sutura distincla subcanaliculata; columella applanata, subcallosa: labro sim-

plici, acuto; apertura semilunala, supra vix emarginata; canali perbrevi..
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Long. : Latit. : Alt. anfr. ult.

I : '^-t-Vjj '•

1

li-*-Vi 6
'> Anfr. mimer. 6; Angul. api'cal. 55°.

Vergleiche mein Reisewerk, Band II, Mollusken.

Fundort: Die Siidkiiste des Ocbotskischen Meeres und die grosse Sehantar-Insel.

3) Pleurotom'a s i m p 1 e x M i d d.

Testa fusiformi, calcarea, inlus violaceo-coerulea', anfractibus applanatis, laevigatis; sutura

distincta, canaliculala; coluinella subcallosa, applanata; labro simplici acuto; apertura

supra cix incisa, semilunari ; canali brevi.

Long. : Latit. : Ait. anfr. ult.

I :
'/ —

V

î0
: 72H-Vio' Anfr. numerus 6 «d 7; Anyul. apical. 45°.

Fundort: Die Siïdkiïsten des Ocbotskischen Meeres.

3KXVI. Murex L,.

1) Murex monodon Esc h.

Murex testa oblonga, transversim costala, trialata, alis magnis integris, intus crispis, labro

dentato et infra unispinoso; cauda basi lecta, apice recurva.

Eschscholtz Zoologischer Atlas, Berlin 1829 etc. p. 10. Taf. IX, fig. 1.

Fundort: Die Insel Sitcha (Eschsch.).

Das Muséum der Akademie besitzt dièse Art nicht, doch spricht die ausfiïhrliihe Be-

schreibung, welche Eschscholtz auf die oben wiedergegebcne Diagnose folgen là'sst,

wie auch nicht minder die gegebene Abbildung, fiir die Eigenthùmlichkeit dieser Art.

Sie sebeint mir derjenigen Varietàt des Murex crinaceus Laink. 1

) nabe zu stehen, welche

Martini {System Conchyl. Cab. Tom. III, Tab. 90, ftg. 1024 und 1025 abgebildet

hat. Es ist wobl fraglich ob dièse Ietztere in der That mit Fusus imperialis Swainson

(Zoological Illustrations, Second Séries Vol. II. London 1831—32, Mnricina PI. I) zu-

sammenzuwerfen ist, wie esSowerby will. (Conchological Illustrations London 184-1. Mu-

rices p. 7. No. 90).

Da es mir nicht zu Gebote stand den Tankerçille Catalogue nacbzuschlagcn, so ver-

mag ich nicht zu enlscheiden, ob die Prioritât dem Eschscholtz'schen IVamen angehore,

oder jenem vbllig verschiedenen Murex monodon zukomme, den Sowerbj so getauft hat,

und welchen Beeve in seiner Conchologia iconica, Murex PL V. Species et fig. 21, abge-

bildet bal.

h Nach Kiener, vergleiche Enumeralio Molluscorum Siciliae Vol. secund. 1844 p. 18 1.



Beùràge zu einer I/alaçozoologia Rossica, II. 419

2) Murex I a c t u c a E s c h. Taf. VII, fig. 1 , 2.

Testa subfusca, solida; fusiformi, spira acuminata; multifariam lamellosa; anfractibus bi-

aut tricarinatis, accèdentibus cariais minoribus sensim magaitadine decrescenlibus, confertis

(numéro 6 ad 7 ) in basi ultimi anfracttis; cariais his longitudinalibus , incrementi vestigiis

lainellosis fornicatis exasperatis ; in ullimo anfractu cestigia haec fornicata confluunt in

lamellas repandas, ad carinas infiatas, transversales ereclas (numéro circil i5J. Labium

laeve reflexum. Labrum crassum, ad carinas intus subsinuatum (rarius dcnliculatum). —
Canalis brevis recurvus.

Long. : Lotit. : Anfract. ultimi altit. : Apert. lotit.

1 • '2 /50 '1 /50 '3 / 13

Eschscholtz Zoologischer Atlas, Berlin 1829 etc. Taf. IX, fig. 3 A und fig. 3 5.

pag. 11.

Murex ferrugineus Esch. ibid. fig. 2 A et fig. 2 B. p. 10.

Long, (adultij : Latit. : Alt. anfr. ult. : Lat. apert.

(50m.) 1 : (,24m.) %— (.»/„) : (24 m.) V2 - (Vs.) = (**'»•) V, - 7„;

Anfract. nuiner. 8; Canalis longit.
l

/% part, latit. apert. aequat.; Canalis latit. '

4
/>«/•«.

latit. apert. aequat.; Angul. apical. k0°— 50°; Angul. suturai. 100°; Pond. /nerf. 85 Gran.

Mir liegt eine grosse Menge von Exemplaren vor, welche aile unter einander in dem

Aeusseren darin vollig- iïbereinkommen, dass sie an Gestalt und Vorhaltnissen des Kanals

mehr der fig-. 2A und 2B von Eschscholtz entsprechen, wahrend die fig. W die rau-

hen Àufsatze der Kiele naturgetreuer wiedergibt. Der jedesmalige oberste der Kiele ist der

stiirkste; sie sind rundriickig, einem umbundnen Faden àhnlich , scharf geschieden her-

vorstehend und meist etwa halb so breit aïs der zwischen ihnen liegende Zwischenraun).

Die Unterscbiede welche Eschscholtz zwischen Murex ferrugineus und lactuca fest-

zustellen suchte, sind nicht haltbar. Eschscholtz selbst findet Verschiedenheit in:

1) den zwei Kielen auf den Windungen des Murex lactuca (slatt dreier, bei M. fer-

rugineus),

2) dem kiirzeren Kanale,

3) der am Rande geziihnten, inwendig aber ebeneren, àusseren Lippe,

k) in der griisseren Breite der letzten Windung und daher riihrenden gedrungeneren

Gestalt.

Was die Zahl der Kiele betrifft, so wissen wir, dass dièse bei den nieisten Arten des

Gen. Tritonium von 1 bis 3 variirt. In der That bemerkt man auch leicht am Mur. fer-

ruqineus, wie durch einen etwas weniger schràgen Verlauf der jedesmaligen folgenden

Windung, d. h. also bei einem etwas bedeutencieien Suturalwinkel, der dritte untere Kiel

jeder vorhergehenden Windung sich mehr der Nath nàhert, sogar auf dièse selbst fàllt,

oder endlich von der nà'chsten Windung vollig verdeckt wird, mithin also nur bloss zwei

Kiele dem Auge sichtbar bleibeu, wahrend deren, im Grunde genommen, dennoch drei
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vorhandcn sind. Gewohnlich entsteht durch diesen stumpfen INathwinkel zugleich eine

Verkiirzung der Gesammtlànge der Muschel, milhin eine scheinbar gedrungenere Gcstalt;

doch maclie ich ausdriicklich darauf aufmerksam, dass selbst die ausgcbildete, langgestreckt-

konische Form biswcilen (wenn gleicb seltfier) nur 2 Kiele schen làsst.

Der geringe Unterscbied in der Lange des Kanales liisst sich nicbt festsetzen und

zeigt Uebergànge. Die kleinen Ilockerchen im Innern der Lippe sind ganz unbestàndig,

und ob der Rand der Lippe deutlich gezahnt sei oder minder, hângt davon ab, ob man

das Individuum gerade wâhrend der Deendigung des Ansatzes der aufgetriebenen Quer-

lamellen getroffen, oder ob der flache und glatte Theil des jahrlichen Ansatzes allein,

erst ausgebildet wordcn.

Beide Arten sind also zusammenzuzieben, und wenn es irgend noihig sein sollte, so

kiinnte man nur eine sculptura bicarinata und eine tricarinata unterscheiden : fiir ungera-

then halte ich es aber und schwierîg, die Grenzen zwischen einer forma normalis und

ventricosa festzusctzen, wie denn ùberhaupt in dieser Hinsicht die Veninderlichkeit der

Form bei dieser Art nicht gross ist und z. B. das Schwanken des Angul. apical. sich

nicbt weit von k5° entfernen mochte; sind die Querlamellen mehr entwickelt und aufge-

trieben, so wird zuweilen ein sclieinbarer Unterscbied hervorgerufen, der sich jedoch beim

Nachmessen des Àngul. apicalis eben bloss als ein sclieinbarer Unterschied erweist.

Fundort: Die Insel Sitcha (Eschscholtz, Wosness.) und Kadjak (Wos-
nessenski).

3) Murex erinaceus L.

Testa ocata subfusiformi albido-fulva; anfractibus superne angulatis, quadrîfariam ad

septifariam varicosis, longitudinalitcr costatis, costîs ratundatis, leviter undatis, interstitiis

minutissime squamuloso-rugosis, lira parva squamulosa saepe iniercedente; canalî bwi, clauso,

subrecurvo.

Murer tarentinus Lamarck, //. e'dition Tine. IX, p. 593.

« « Do no van, British Shells, Fol. I. PI. XXXV.
« « Murex tarentinus Lafnk, Kiener Spec. gén. PI. hk, fig, 2.

Das einzige abgeriebene Exemplar dieser Art, das ich aus dem Pont us besilze, ist

nur 19 mill. lang, folglich noch Jung. Da nun, wie schon Philippi bemerkt (1. c. I,

p. 209) die jungen Individuen dieser Art bedeutend von den Alten abweichen, so kommt

nur die citirte Figur Donovan's (Sculpt. B) und entfernter auch die Kiener's ziemlich

nahe, wà'hrend Kiener {Spec. génér. PI. kk, fig. 1), Reeve (Conch. Icon. PI. III; fig. 1 1),

Knorr {IV. Taf. 23, fig. 3), und Bom {Taf. XI, fig. 3, k) weit rauhere Exemplare

abbilden.

Unser Pontisches Exemplar stimmt iibrigens vollkommen mit andefen gleich grossen,

aus England herstammenden, iiberein. Es ist unbedingt Beeve's variet. fî (a. a. 0.): ca-

ricibus incrassatis, solidis; costis transversis angustis, ialde obscurioribus. Den Murex

cinguliferus Lamk. cil irt Reeve als synonvm gleichfalls hieher.
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Durch die genannten Kennzeichen gibt sich unser Exemplar (fias 7 varices hat) vor-

zugsweise als Varietât und nicht bloss als Jung kund, da es weder allzuspindelformig

(ang. apic. 55°) ist, noch einen besonders langen oder offenen Kanal bat, wie Philip pi

den jungen Mur. erinaceus beschreibt.

Fundort: Der Pontus.

k) Murex trunculus L.

Testa ovata subfusiformi, ventricosa, fusca, albo-zonata; spira angulato-turrita; anfractibus

sexfariam ad decemfariam varicosis, longitudinaliter impresse-striatis, striarum interstitiis

squamuloso rugusis ; canalibrevi, compresso, aperto, recurvo ; apertura purpureo-fusca, zonis

albidis latisque longitudinalibus tribus.

Reeve, Conch. Icon., Murex PL V, fig. 22 b.

Die Pontischen Exemplare verhalten sich zu der Varietât dieser Art, welche in allen

durch Deshayes (Lamarck //. édit. Tme. IX, p. 587) citirten Abbildungen vorgestellt

ist, ganz in derselben Weise wie es beim 717. erinaceus der Fall war, und nur die oben

citirte Abbildung von Reeve (Sculpt. B nob.; varicibus mulicis Phil. Le. Tom. I, p. 2U9)

koninit unseren Varietàten nahe, ist jedoch auch noch zu rauh.

Fundort: Der Pontus.

XXVII. Tritonium Mailler.

Da Mùller das Genus Tritonium insbesondere auf Grundlage der nordischen Arten

aufgestellt, so folge ich hier lieber seinen viel umfangreicheren Umgrenzungen, als den

Feststellungen Deshayes (Ausgabe Lamarck's Tme. X, p. 152) iiber deren Misslichkei-

ten sich Menke (Zeitschrift fiir Malakozoologie 18^5 p. 139) ausfiihrlich ausgelassen.

Wir werden also mit Lovèn (Oefversigt af Kongl. Vetensk. Akad. Fô'rh., Andra

krgmgen, 184-5 p. 14-3) innerhalb Milliers Tritonium unterscheiden:

*) Ommalophori vélo connati.

a) Cauda producta, operculum unguiculatum, ungulo apicali (Tr. antiquum, island.,

norweg. etc.)

b) cauda truncata, operculum ovale, nucleo laterali (Tr. undalum, Humphreysianum,

cyaneum etc,J

**) Ommotophori liberi.

a) Testa caudata, laminoso-varicosa (Trophon Moller).
Mémoires Se. naturelles T. VI rr H
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1) Tritonium (Trophon) craticulatum F a b r i c. Taf. I, fig. 8.

Testa fusiformi, alba, subvilrea , transversim lamelloso-varicosa, striïs longitudinalibus

cohfertis, quibus in summitate planulata anfractus carenlibus , lamellisque hic quodammodo

auriculatis, testa subangulata redditur; lamellis in anfractu ultimo numéro 10 ad 24;

Canalis paululum inflexi longitudo dimidiam, interdum imo totam, latitudincm aperturae

aequat. Anfract. mimer. 6; Angulus apicalis 40° ad 45°.

Long. : Lotit. : Anfr. ultimi altit. : Apert. latit.

1 11 %^ '13 4 131

Tritonium craticulatum, 0. Pabricii Fauna groenlandica 1780. p. 400.

Throphon Fabricii Bcck , Mol 1er, Index Molluscorum Groenlandiae 1842. p. 14.

Defraneia exarata Moller ibid. p. 12.

Fusus Banicensis Jolinst., J. Fleming History of British Animais, lidinbourgli

1828. p. 351.

(?) Trit. Barvicense (Fusus) Johnst., Lovèn , Oefersigl af Kongl. Fetenskaps Aka-

demiens Forhandlingar, Andra Argîngen 1845. p. 144.

Murex borealis Reeve, Conchologia iconiea, Gen. Murex Taf. 30, fig. 145 a et b.

Fusus Fabricii Beck; Hancock, Aimais and Magazine of Natural History 1846

p. 331, und Forbes, On the connexion between the distribution etc. p. dO.cum fig.

Es ist dieser Trophon durch Fabricius auf das Renntlichste besebrieben worden,

wenn gleich nach einem kaum halbwiichsigeu jungen Exemplare, wie man dieses aus dem

angegebenen Maasse, ferner aber auch claraus ersieht, dass Fabricius blos 5 Windungen

angibt, was fur jùngere Thiere allerdings richtig ist, wà'hrend die ausgewachsenen Indi-

viduen dieser Art, gleicb denen des Triton clathratum, bis 8 Windungen baben.

Es unterscheidet sicb dièse Art in den Gestallverbaltnissen nur wenig von dem Tri-"

ton. clathratum, doch là'sst sich auch in dieser Ilinsicht auf die gestrecktere Form und

den minder gekrummten Kanal verweisen. Auf den ersten Blick aber lassen sich beide

Arten durch die Lângsstreifen des Trit. craticulatum unterscheiden, deren Zabi auf der

vorletzten V\ indung etwa 4 bis 5 betragt, zum Gipfcl bin abnimmt, auf der letzten Win-

dung jedoch bis zu etwa 10 bis 15 heranwacbst, ja, mitunter bei jiingeren Exemplaren

durch unbestimmtere dazwischentretende Lângsstreifen noch mehr zunimmt.

Die Streifen verlaufen ziemlich dicht neben einander, sind immer rundriickig und

durch Rinnen, von gleicher Breite wie die Streifen, untereinander gesebieden.

Nicht minder charakteristisch als dièse Streifen, ist das porzellanartig durebscheinende,

gleiebsam verglaste, Ansehen der weissen Schalensubstanz, îm Gegensatze zu dem etwas

rosenfarbenen kalkigen Ansehen des Trit. clathratum. Dieses ist uni so aufallender, je

àlter das Exemplar.

Die Querlamellen sind bei alten Thieren diinn und scharf, und stehen hoch empor;

etwa halb so hoch als der Zwiscbenraum zwiseben je zweien Lamellen betragt. Ilàufig
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haben sie, wie d;is schon Fabrîcius erwàhut, das Ansehen, als scion sie aus zwei aneinan-

der geklebten Lamellen verwachsen (Jiinc inde fissae, seu duplicatae; . . . Lubrum in-

crassuttim, fissura longitudinali quasi duplicatum") und erscheinen gleichsam gespalten;

was man selbst bei juugen Exemplaren bemerkt, Scntptura />". Die Làngsstreifen geben

ihrem freien Rando hâufig ein etwas gekerbtes odcr schwach gezàhneltes Ansehen. Dièses

Umstandes erwâhnt Fleming (I. c. p. 351) bei Gelegentieit des Fus. Barcicensis, daher

icb nicht unterlassen kann, jonc Art als synonym hieher zu ziehen, wenn gleich Lovèn

anderer Meinung ist. Nur bei âlteren Exemplaren gilt der Fabricius'scbe Ausspruch

„Mucro subumbilicatus", indem hier oft die Lippe durch einen starken umgesçhlagenen

Sanm einen Theil der Kanalrinne iiberbrùckt. Mit dem Alter des Thieres gewinnt der

Kanal an Lange. Mir stehen sehr vicie Exenaplare aus Gronland und Island zu Gebote,

deren grosstcs sogar 46 mill. Lange erreicht. Ein mindcr grosses, jedoch vtillig atisge-

wachsenes gibt iblgende Verhàltnisse :

Long. : Latit. : Altit. anfr. ult. : Lotit, apert.

(-38 in.) 1 : (19 m.) % : (22 m.) %-+-*/„ : (9 m.)
i

/i—%,-; Anfr. num. 8: Canal.

longit., aperturae latit. aequat.; Canal, latit.,
1

/i part, apert. latit. aequat.; Angul. api-

calis h 5°; Pond. ined. kl Gran.

Was die Zabi der Lamellen betrifft, wie vicie dcrsclben nâmlich auf die letzte Win-

dung gehen, so scheint sie sehr variiren zu konnen. Das oben gemessene Evemplar hatte

deren 11 auf der letzten, und Ik auf der vorletzten Windung, was nà'chst andern Bci-

spiclcn beweist, dass dièse Zabi sich nicht ein Mal bei demselbcn Thiere zu jeder Le-

bensperiode gleich bleibt. Das gewbhnlichste Verhaltniss scheint zwischen 10 bis 15 zu

schwanken, doch ziihlte ich bei eincm Exemplare sogar 2k Querlamellen auf der letzten

Windung.

Nach Originalcxemplarcn von Mbllcr's Defrancia exarata, welche ich Herrn Professor

Eschricht's gùtiger Mittheilung verdanke, babe ich mich davon iiberzeugt, dass es die

jungen Thiere des Trit. cra.ticula.tum sind, gleich wie dièses auch einleuchtet, wenn man

Moller's Diagnose (1. c. p. 12) zut Hand nimmt, welche nur allein durch das „trans-

cersim plicatis" se. anfractibus, (statt lamellosis) von der des Trit. craticulatum verschie-

den ist. Dièse Querlamellen sind aber bei jiingeren Exemplaren immer mehr faltenâhnlich,

obgleich man, selbst dann noch, hàufîg an ibncn die erwabnte Vcrdoppelung durch eine

obsolète Fissur, unter der Loupe bemerken kann. — Der Russiscben Fauna zàhle ich dièse

Art nach einem eiuzigen Exemplare von nur k mill. Lange bei, das jedoch. trotz dieser

Kleinheit, ausnahmsweise schon im hohen Grade das charakterislische verglaste Ansehen

dieser Art aufzuweisen hat. Ich zàhle bei diescm etwa 10 Querlamellen. Auch scheint

es mir am Orte hier anzumerken, wie auch bei dieser Art einzelne Individuen trotz sehr

kleinen Dimensionen schon die Kennzeichen hoheren Allers (scharf entwickelte Skulptur,

dickere Schale, verglastes Ansehen der Substanz, iïberlçgten Kanal etc.) an sich tragen,
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im Gegensatze zu anderen, ansehnlich grbsseren aber offenbar jugendlicheren. Die Grund-

ursachen derartiger Unterschiede miissen wir zweifelsobue in den Umstànden sucben, un-

ter denen sich die Thiere entwickelt haben.

Fundort: Die Eismeerkùste des Russiscben Lapplandes (Midd.).

2) Tritonium (Trophon) clathratum L.

Testa fusiformi, ex fusco vel roseo albida, calcarea, transversim lamelloso-varicosa, anfrac-

tibus convexis, in summitate interdum lamellulis mugis inftatis subauriculatis ; lamellulis in

anfractu ultimo numéro 10 ad 23. Canalis inflexi longitudo, aperturae latiludinem aequat.

Anfractuum mimer. 7. — Angulus apicalis ^5° ad 55°.

Trit. clathratum L., Lovèn, Oe/lersigt af Kongl. Ventenskaps Akademiens Fôrhand-

lingar, Andra Argtingen 1845 p. \Wh.

Trit. Gunneri Lovèn, ibid. p. IV* et Reeve Conch. Icon., Fusus PI. XXJ,

fig. 91 a, 6.

Fus. lamellosus Gray, The Zoology of Capt. Beechey's Voyage, London 1839

p. 118. Taf. 36, fig. 13.

Fus. scalariformis Gould Imertebrata of Massachusetts, Cambridge 1841. p. 288,

fig. 203. Fus. scalariformis Gould, Philip pi in Menke's Zeitschrift fur Malakozoologie

Jahrgang 1845 p. 78.

Trit. clathratum Fabricius, Fauna groenlandica 1780 p. 400 et Reeve Conchol.

Icon. PI. XIX, fig. 76.

Murex multicostatus Escbscholtz, Zoolog. Atlas p. 11. Taf. IX, fig. 4.

Murex clathratus L., Philîpi, Menke, Zeitschrift fur Malakozoologic Jahrgang

1845 /). 78.

Trophon clathratum Fabr., Molle r, Index Molluscorum Groenlandiae 1842 p. 14.

Trophon Banffii ibid. p. 14.

Fusus liamffius ïhnov., Gould, Le. p. 289, fig. 198. et Reeve Conchol. Icon.

Fusus PI. XXI, fig. 90, a, b.

Auch von dieser Art stehen mir eine Menge Exemplare und zwar ans dem Russischen

Eismeere, aus Grbnland, und eins aus Sitcha zu Gebote. Nach einer genauen Ver-

gleicbung derselben untereinander, ist es mir ganz unmbglicb, die von Lovèn (1. c.

p. 144) neu aufgestellte Art, Trit. Gunneri, specifisch zu unlerscbeiden. — Lovèn scheint

den Hauptcharakter des Unterschiedes in der Zahl der Querlamellen zu suchen; vielleicht

beriicksichtigt er auch die Lange des Ranals. Ausserdem vveist die Stelle: „varieibus

postice auriculato-cristatis" ebenfalls darauf, dass auch hierin Lovèn einen Unterschied suebt.

Fassen wir dièse Unterscheidungskennzeichen scharfer ins Auge.

In Bezug auf die Zahl der Querlamellen ist allerdings die Verschiedenheit hbchst in

die Augen fallend, doch ist es mir auf keine Weise mbglich gewesen, bestimmte Grenzen
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dieser Zahlen zu entdecken, sondern sie wachscu von 9 bis 23 heran, ohne dass es mir

gelingen mbchte die von Lovèn bezeichneten Gruppen: 15—20; 9— 10; 13— 16 zu un-

terscheiden, d. h. so, dass eine gewisse Anzahl der Querlamellen uuabà'nderlich mit

bestimmten anderen Kennzeichen verbuudeu wiire.

Die verhàltnissmassige Lange des Kanales schwankt minder, sie ist aber augenschein-

lich (forma a
1

canali longiore; a, canalis longitudine normali); trotz dem kann manjedoch

dièse Unterschiede keinesweges in bestimmten Verhaltnisszahlen angeben. Es kommt aber,

und das ist entscheidend, ein kiirzerer Kanal sowobl im Vereine mit einer grbsseren als

auch geringeren Anzahl von Querlamellen vor, so dass mithin die Verhiiltnisse der Form

des Kanals in Bezug auf Artkennzeichen keine weitere Beriïcksichtigung verdienen.

W'as nun endlich die varices auriculalo-cristatae Loven's betrifft, so sind dièse

Auftreibungen der Querlamellen, gleich wie die Hbhe der Querlamelen selbst, hochst

verschieden an Grosse und Entwickelung und wiederum, ich benachdrucke dièses,

in gar keinem bestimmten Verhâltnisse zur Zabi der Querlamellen , so dass also

nicht selten stark geôhrte Formen eine grosse Anzahl von solchen Querlamellen

aufzuweisen haben. Wir sehen dièses durch Lovèn's eigene Annahme hestatigt,

da er den Fus. lamellosus Gray, der durch die stark hervortretende Ecke seiner

IMiindung (siehe 1. c. Taf. 36, fig. 13) eben eine bedeutende Entwickelung jener Ohren

beurkundet, nicht zu scinem Tr. Gunneri sondern zum Tr. clathratum L., als Synonym

hinzuzieht. A us Allem was ich angefuhrt habe, ergibt sich sogar die Unmbglichkeit, be-

stimmte Varietiiten anzunehmen, wenn man nicht etwa gauz vvillkiihrlich z. B. die An-

zahl von 16 oder 17 (die llalfte zwischen 10 und 23) Querlamellen auf der letzten Win-

dung, aïs Mittelgrenze zwischen einer dicht oder selten lamellirten Varietat annehmen will

(B lamellarum mimer, uormalis; B 1
lam. crcberrimis).

Fiir die Form finde ich, (als die Normalgestalt bezeichnend) die weiter unten folgen-

den genaueren Angaben eines aus Sitcha herstammenden Exemplares, welches vollkom-

men mit der Abbildung des Fusus lamellosus Gray 1

) vom Icy Cap (1. c. Taf. 36 fig. 13)

ubereinstimmt, nur dass dort der Ranal etwas kiirzer sein mochte, und dass bei meinem Exem-

plaire die Lamellen mehr gebhrt erscheinen, daher, in diesem Punkte, der Eschscholtz-

schen Abbildung seines Murex multicostatus (1. c. fig. k) sehr àhnlich. Dass ubrigens

das Gray'sche Exemplar entweder nur schlecht abgebildet worden oder abgeriehen, ur-

spriinglich aber vollig ebenso beschaffen gewesen, beweist zur Geniige der starke Wiukel

am oberen Driltheile der Miindungslippe.

A forma uormalis.

Long. : Latit. : Altïl. anfr. ait. : Lotit, apert.

(25 m.) 1 : (13 m.) %-i-V
S0 : (13 m.) %-+-% : (6 m.) V

4
; Anfr. mimer. 6; Canalis

l) Dieser Name vvar ûberdiess schon frûher durch Philippi (Enumeratio Molluscomm Siciliae T'ont. /,

p. 204) au eiue vollig veiichiedeue Art des mittellândischen Meeres vergeben worden.
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longitudo, latit. apert. fere aequat.; Canalis latitudo, ' ' partent apérturae latit. aequat.

Angul. apical. 50°; Anpul. suturai. 105°; Pond. med. 12 Gran.

Dièses gemessene Exemplar bal 14 Lamellen auf der letzten Windung.

Ein anderes Exemplar von der Eismeerkiïste des Russischen Lapplandes, das in den

Einzelnheiten des Ansehens der Skulpturen mit dem so eben gemessenen Sitchenser,

vbllig iibeieinstimmte, hatte nur 9 Lamellen auf der letzten Windung und ergab foigende

Maasse :

A 1 forma elatior.

Long. : Latit. : Altit. anfr. ult. : Latit. apert.

(17 m.) 1 : (8m.) 7»—

V

M : (9m.) 1,
%
-*-i

/SA : (km.) 7»i Anfr. mimer. G; Canalis

longitudo, apérturae latitudinem aequat.; Canal, latit. , V3
part, apert. lat. aequat.; An-

gul. apical. h-5 .

Es kommen dièse Exemplare vom Russischen Eismeere vorzugsweise mit der Abbil-

dung des Murer Bamffius in Donovan British Shells Vol. V. Tuf. 169, fig. 1 (grosses

Exemplar^ iiberein. — Vermittelnd zwischen dieser und der oben angofiibrten Figur Gray's,

ist. die (lould'scbe (I. c. fig. 203) und endiich die durch De Kay mitgetheilte (Zoology

of New-York l'art. F. Tuf. VI il, fig. 182.)

Eine Menge Gronlândiseher und vom Russischen Eismeere herslanimender Exemplare,

deren einige bis 32 mill. erreichen, stimmen mit den gegebenen Formverhaltnissen sehr

gut iiberein. Es kommt mir vor, als hà'tten die Gronliindischen Exemplare im Ganzen ge-

Dommen einen etwas kiirzeren Kanal [canal a
2
), doch lasst es sich keinesweges durch

bestimmte Maassverhaltnisse wiedergeben. Mitunter stiisst man (ohne Beziehung zum Fund-

orte) auf bedeutend baucbigere Formen, zu denen jedoch eine Reihe von Uebergângen

hinubeifiilnt. Die bauchigste der Art besitzt das Muséum aus Gronland; ihre Verhalt-

nisse waren foigende:

A"1 forma ventricosa.

Long. : Latit. : Altit. anfr. ult. : Latit. apérturae

(23 m.) 1 : (U m.) 7,-t-
1
/, : ( 1 5 m.) '

2-«-V7 : (8ffl.)
1

(
+ 1

/10 ; Anfr. numer. 7;

Canalis longitudo, apert. latitudinem aequat.; Canalis latitudo,
l

/4 part, latit. aequat.; An-

qul. apicul. 55°; Angul. suturai. 105°.

Die von Escbscholtz (1. c.) gegebene Abbildung seines Murex multicostatus , ist

durch stark geohrte Lamellen und den geraden Verlaûf des Kanals kenntlich, scheint iibri-

gens auch nur ctwa 9 bis 10 Lamellen getragen zu baben, und wiirde folglich unbe-

zweifelt zu Loven's Trit. Gunneri hinzuziehen sein, wenn man dasselbe als besondere

Art gelten lassen diirfte.

Scbliesslicb muss ich nocb des Fusus Bamffius envabnen, den Gould (Le. p. 289)

als solchen auffiihrt und in fig. 198 abgebildet hat. Schon Gould spricht daselbst die

viillige Uebereinstimmung dièses Fus. Bamffius mit dem Fusus scalariformis (Trit. cla-

thratum L.) aus , bis auf die geringe Grosse des ersteren. Das Muséum unserer Akademie
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besitzt ein Exemplar aus Gronland das vollkommen zu Gould's Bcschreibung und Ab-

bildung passt, und durch die Zahl der Lamellen (21 auf der letzten Windung) selbst

Gould's Angabe iibertrifft. Die bedeutende Anzahl der Lamellen là'sst dièse,, wcgen der

Kleinheit des Exemplairs (10 miU. Lange), so dicht auf einander folgen. dass nian in der

That, der Eigenthumlicbkeit des Ansehens nach jedenfnlls darauf bingewiesen wâre, eine

besondere Art anzunehmen, wenn es môglich sein konnte, bestimmte Grenzen anzugeben.

Die Lamellen sind sebr gleichformig, wenig erhaben, und nicht ini Geringsten geohrt.

Fundort: Die Insel Sitcba; (Esch., var. ÂB l
, ik- lamellosa). Das Eismeer an

den Kiisten des russischen Lapplandes; (Baer. et Middend. ; die var. Ali 1

, AB,

A lB, A'B 1

).

3 ) T r i t o n i u m (F u s u s) a n t i q u u ni L.

Murex antiquus et canaliculatus , am Karischen Meere, Pal las Reise Tme.Ill,

p. 3'* und

Georgi , Bcschreibung des Russischen Reiclis, Tme. III, p. 2208.

Seit Lamarck J

s Arbeiten zur Grundlage unserer koncbyliologischen Kenntnisse ge-

worden, uiiterscheidet nian allgemein drei Arten von Tritonium Fusus) aus dem Nord

polarmeere, welche sich an das bekannte Trit. antiquum Linn. eng anschliessen.

Wir finden dièse drei Arten neuerdings durch Deshayes (Lamarck, Animaux sans

Vertèbres, II. édition 18^3, Tme. IX, p. Wi cetq.) anerkannt und wiedergegeben; dage-

gen unser bewàhrter Kenner Lovèn, in seiner kiirzlicb erschienenen neusten Aufzahlung

der nordischen Mollusken , aile drei unter Trit. antiquum L. als Varietaten vereinigt

{Oefversigt af Kongl. Vet. Akad. Forhandligar, andra Arg:ingen. 18V5 p. 1V3). Wir

finden dièse Ansicht iibrigens schon mehrfach im vorigen Jahrhunderte gegen Linné be-

hauptet, wie z. B. unter andern auch durch Chemnitz in seiner Abhandlung von den

Linksschnecken 1786 p. 60. Die drei in Rede stehenden Arten sind: 1) Fusus antiquus,

2) Fusus despectus, 3) Fusus carinatus, welche nach Lamarck aile drei dieselben Gestalt-

verhàltnisse haben, und aile drei fein quergestreift sind (folglich die Windungen entlang!),

sich aber dadurch unterscheiden sollen, dass die erste Art: convexe und glatte Windun-

gen haben soll; die zweite: gekielte und knotighockerige; die dritte: ebenfalls gekielte,

dabei aber eckige Windungen. Die beste Versinnlichung dieser Diagnosen erhalten wir

durch die Abbildungen der Originalexemplare Lamarck's, welche Kiener uns mitgetheill

hat. (Spécies général, Fusus p. 29 bis 30. PL 18, fig. 1. PL 19, fig. 1 und 2).

Jeder, der es mit einer grossen Anzahl von Exemplaren dieser besprochenen Arten

zu thun hat, wird Lovèn's Zusammenziehung um so geneigter beistimmen, als gerade

hier die Mannigfalligkeit des Formwechsels und der Uebergiinge , in einem der hbchsten

Grade sich kund gibt. Ohne noch Lovèn's Arbeit zu kennen, hat te icb ebenfalls mein

sehr reiches Material dièses Gebiets schon in eine fortlaufende Reihe von Uebergangen

zusammengestellt, und war nun bemùht, einige der hauptsachlichsten und leichter, so

wie auch charakteristischer, hervorzuhebenden Varietaten zu gruppiren und genauer zu
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versinnlichen, um dann zu einem Rcsultate dariiber zu gelangen, ob und in wie weit dièse

Formverànderungen in festen Beziehungen zur geographischen Lage des jedesmaligen Fund-

ortes stânden — und da vermochte ich durchlaufend die Varietâten, so viele deren auch

vorhanden waren, auf zwei Haupttypen zuriickzufuhren, welche, meiner Ueberzeugung nach,

durch die Festhaltung der beiden Linné'schen Arten, Murex antiquits und M. despectus,

wiedergegeben werden miissen, sicb aber nicbt auf dieselben Arten Lamarck's beziehen

lassen, da ich die Ueberzeugung habe, es sei eben von Lamarck her die gànzliehe Ver-

wirrung dieser Arten ausgegangen, und da ich aile drei erwahnten Arten desselben, als

Synonymie unter das Trit. despectum Linn. eingeschaltet wissen will. Ob meine Ansicht

die ricbtige ist, dariiber werden Beobachter, denen grosse Suiten der besprochenen Arten

zu Gebote stchen, bald aburtheilen kbnnen, nur sei niir erlaubt, darauf aufmerksam zu

macben, wie meine Untersuchungen auf das Schlagendste nachgewiesen haben, dass wir

in dieseni Falle nicht daran deuken diirfen, das mehr oder weniger bervorgezogene Ge-

winde, das Verhaltniss der Breite oder der Mûndungshohe zur Totallange, oder irgentl

welche von der Gestaltveranderung zu entlebnende Kennzeichen an sicb, zur Begriindung

von Typen, sei es fur die Feststellung einer Art, oder auch nur fiir die einer Varietât,

zu benutzen. Die beiden von mir unterschiedeneu Arltypen sind :

/. Trit. antiquum L. //• Trit. despectum L.

1) Windungen ungestreift. 1) VYindungen fein und dicht in der Lângs-

richtung gestreift; die Streifen rundriickig

und breiter oder wenigstens so breit als

die Zwischenraume zwischen denselben.

2) Windungen grosstentheils in der Mitte 2) Windungen gleichfbrmig convex mit aus-

stufenarlig gekielt; die Kiele stumpf und gepragten Là'ngsstreifen; einzelne (2 bis h)

als Verbindungsriicken zwischen knoti- der Làngsstreifen erhiihen sich meist und

gen oder gar zitzenfbrmig hervorsprin- bilden Kielstreifen, welche auf der lelzten

gendcn meist unregelmàssig sitzenden Windung wenigstens eben so deutlich sind

und undeutlich ausgepragten Hbckern, als auf der vorletzten. — Die Windun-

erscheinend; die Hbcker, deren Basis gen sind gleichmassig, und vorwaltend ohne

mit der Schalensubstanz allmahlig ver- Hiicker; sind deren aber welche vorhanden,

schmilzt, sind am deutlichsten auf der so baben sie das Ansehen von spitzen und

letzten Windung, die Kiele aber auf scharf abgesetzten Anschwellungen der

dieser am undeutlichsten. Kielstreifen (nicht aber der Windungs-

wanduugen selbst) und sind auf dem Ge-

winde deutlicher, als auf der letzten Win-

dung; dagegen dièse letztere auf ihrem

unteren Theile noch einzelne sich allmalig

yerwischende Kielstreifen tragt.
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3) Schale haufig dick, schwer und mit 3) Schale Icichter und diinner , mit stets

dicker meist ausgeweiteter Lippe. scharfer diïnner Lippe.

Die vorstehend unterNo. 2 festgestelltenUntersehiede sind es, auf die ich einen besonderen

Nachdruck lege und ich betone nochmals, dass, wà'hrend aile Skulpturcn des Trlt. antiquum

mit der Substanz und Oberflà'che der Schale allmahlig verschwimmen und daber das An-

sehen haben, als seien sie von innen herausgepresst, z. IL die Kiele eigontlich nur die

Kante der in der Mitte stufciiartig bervorgetriebenen Windung; die Docker von Innen

herausgebaucht etc. — dagegen aile Skulpturen des Trit. despectum dem Auge nur das

Anseben bieten, als seien sie ausserlich aufgescbnitzte oder aufgeleimte Zierrathen, weil

sie sich in sebarfem Geprage von der Substanz der Schalenoberflache trennen.

In Bezug auf die erste Rubrik muss ich gestehen, dass mir eine, aber auch nur sehr

undeutliche Ausnabme aufgestossen ist, indem ich bcî einem unbezweifelten Tritonium

antiquum, unregelmassige Spuren von Langsslreifen unter der Loupe entdecken konnte.

Ich wage einstweilen nicht auszusprecben, ob dièses ùberhaupt eben so ausnabmsweise

der Fall ist, als es sich meinen Erfahrungen dargeboten. — Wenn viele Schriftsteller der

neueren Zeit „anfractibus transvershn (also longitudinal'iter!) tenuissime striatis" fur Trit.

antiquum als bestiindiges Kennzeichen angeben, so haben sie grôsstcntheils die ungekielte

Form des Trit. despectum mit derselben des Trit. antiquum verwecbselt. In Linné's

Diagnose ist von den Streifen nicht die Rcde; Gmelin erwahnt ibrer zuerst (Systema Na-

turae Tum. I, pars VI. p. 35V6).

Beide Arten geben zwei Reihen von Varietaten die sich ziemlich entsprechen, und

welche ich dureb folgende Diagnosen wiederzugeben, durch die jedes Mal citirten Abbil-

dungen aber insbesondere zur Anscbaulicbkeit zu bringen gedenke.

Trit. antiquum Linn.

Testa solida erassa ponderosa, rufescente vel albida, ovato-fusiformi, anfraetibus convexis,

supra magis minusve conspicue applanatis, (plerumque?) laeoibus, solis incrementi iestigiis

irregularibus striatis; cauda brevi; apertura patula; labro intus laevigato, plerumque

crasso. Epidcrmis lutescens membranacea laevis, tenerrima, decidua.

I. Anfraetibus laevigatis B fi. e. non carinalis nec nodosis).

Die Varietaten dieser Gruppe haben weder Kiele noch knotige Auftreibungen, sondern

gleichmà'ssig konvexe oder abgeplattete Windungen. — Zwischenformen fiibrcn zu der

zweiten Gruppe hiniiber.

i) Var. originalis nob., Bu.

Anfraetibus laevigatis (B), valde coneexis (nec applanatis) apertura patula (a).

Seba Thésaurus 1758 Tom. 111 Tuf. 93, fig. 3.

Chemnitz Conchylien-Cabinclt Tom. IV, Taf 138, fig. 1292. (Mit Ausnabme der

Spuren von Là'ngsstrcifen.

Mémoire* Se. naturelles T. VI. 58
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Dièse Varietat ist mir in der Russischen Fauna noch nicht aufgostossen ; sic fiihrt

unmerklich zur Far. angulato - carinata der folgenden Gruppe hinùber, so wie auch zu

meiner Far. Behringiana.

2) Far. Behringiana nob. Tuf. Il, fig. 3, h; Taf. V, fig. 1.

Vergleiche mein Reisewerk Tom. II. Mollusken; wâhrend jodoch dort nur eine Ueber-

gaiigsform zur var. originalis abgebildet worden, stellen die hier mitgetheilten Abbildun-

gen Taf. II, fig. 3, k, die charaktei istische Forni dieser Varietat vor, und Taf. V, fig. 1

eine Uebergangsform aus dem Behringsmee.re, mit Andeutungen von Kuoten, welche ich

in meinem Reiscwerke besonders besprochen habe.

Fundort; Kamtschatka (KastaLski). Das Behringsmeer (carinato-nodosam

ludit) (Wosness.) Die Scbantar-Inseln und der Tugurbusen des Ochotskischen Mee-

res (Middend.).

//. Ânfractibus carinatis B l

, vel nodosis (varicosis) B*, vel angulatis Bs
.

3) Var. commuais nob.

Testa rufescente , mecliis ânfractibus omnibus angulato carinatis; ânfractibus duobus

aut tribus ultimis nodosis ; carina ultimum anfractum versus mugis magisque evanida,

nodis (in quo<iue anfractu 8 ad ii)J eodem sensu magniludine auctis.

Es ist dièses nach meiner Erfahrung die liaufigste Varietat, welche auch den grôss-

ten Verbreitungskreis einnimmt. Fur gewôhnlich sind die Kiele und Knoten als âussere

Skulptur nur undeutlich ausgesprochen, seltner aber ziemlich ausgepragt, wonach ich fol-

gende zwei Formverânderungen dieser Varietat unterscheide :

') Var. commuais elatior; (spira B ie,i
,
anfr. 2 c. 3 ultim. B irti

)', spirae ânfractibus

angulato-carinatis, ânfractibus duobus aut tribus ultimis obsoletius carinalo-nodosis.

Lister Taf. 1057 fig. 2.

Fusas fornicalus Gmel, Gray , Zoology of Capl. Bechey's Foyage p. 117. (!)

Hier sind die Skulpturen am verwischtesten ausgedriickt, die letzte Windung ist

haufig mit sehr starken Anwachsstreifen besetzt. Die Gestaltverhaltnisse sind sehr wan-

delhar; einige Beispiele môgen folgende Messungen liefern:

A forma normalis. (Das Eismeer an den Kiisten des Russischen Lapplandes.)

Long. : Lotit. : Altit. anfr. ult, : Latit. apert. : Long, colum. ext.

(120m.) 1 : (64m.) l
/
%-+-V„ : (76m.) '/,-+.% : (36m.) */<+-*/„ : (38;».) Vt-+-%i

Canalis long.
3 /

4
apert. lotit, aequat.; Canal, latit.

l

\ apert. lotit, aequat.; Angul. api-

cal. 55°: Angul. suluralis 100°; Angul. canal. 20°; Pond. med. 3 Une. et 105 Gran.

Das gemessene Exemplar hat eine Apertur von bedeutenderer Hohe als es durch-

schnittlich der Fall isf, stelli aber im Oebrigen recht gut die Gestalt dar, welche wir fur

normal anzunehmen haben.



Beilràge zu einer Malacozoologia Rossica , H. 401

A x forma elatior. (Insel Kolgujev an der Kiiste des Eismeeres.) Tuf V, fig. 2.

Long. : Latit. : Alt. anfr. ult. : Latil. apert- : Colum. long. ext.

(75 m.) i : (36 m.) %-'/,„ : (kk m.) %-*- l

/a :
(
,9 '"-> % = (&*) V."*-

1

/»!

^h//\ numer. 8; Canal, longit. */
2
apert. latit. aequat.; Canal, latit. */

s
apert. lotit, aequat.;

Angul. apical. k8°; Angul. suturai. 105°; Angul. canal. 2~>°; Po/id. wicd. V2
l//(C. e<

13 Gran.

Es erhellt aus diesen Maassen, im Vergleiche mit dem voranstehend gemessenen

Excmplarc, das niehr vorgezogene Gewinde (Angul. apical.) und die geringere Aufgetrie-

benheit der letzten Windung (Latit.; latit. apert.) — Die Hohe der Apertur ist noch im-

mer elwas zu bedeutend, jedoch nahe der Normalform (also A i
a).

Eine bedeutende Anzabl von Exemplaren aus dem Behringsmeere, zeigte nicht die

alîergeringsten Unterscliiede von der var. commuais spira Bieis
, anfr. 2— 3 ult. B ic'2

,

wie sie obenstebend fiir das Europaische Eismeer genauer charakterisirt worden.

Ausser solchen , fanden sich jedoch unter den vom Behringsmeere herstammenden,

nocb einige zu dieser Varietat gehorige Exemplare mit einem so langen und geraden Ka-

nale, wie kein einziges Tritonium antiquum des Europâischen Eismeeres solchen aufzu-

weisen batte. Dieser Unterschied kann nur sehr schwer durch Maasse verdeutlicht werden:

A forma normalis. (Ins. des heil. Paul im Behringsmeere.)

Long, (adulti) : Latil. : Anfr. ult. altit. : Lat. aperturae : Col. long. ext.

(123 m.) 1 : (62 m.) V2
: (77 m.) */,-*-

7

g
: (42 m.) V.-+-V.1 : {hô m.)

1

/i
-+-%;

Anfr. numer. 7; Canal, longit. *fs
apert. lat. aequat.; Canal, latit. '/, apert. lat. aequat.;

Angul. apical. 55°; Angul. suturai. 100°; Angul. canal. 15°; Pond. med. 2 Une. et

180 Gran.

Aa 1 forma normalis (canali longissimo; — Insel des heil. Paul, im Behringsmeere).

Taf. El, fig. 1, 2. (transit in var. ang.-car.).

Long. : Latit. : Altit. : Latit. apert. : Colum. ext. long.

(113 m.) 1 : (63 m.) %-h1

/,, : (70 m.)
l
.-+-

1

/, : (3km.) V.h-
1

20 : (46 m.)
l
/
4-+-V6 ;

Anfr. numer. 7; Canal, longit. */
s

apert. lat. aequat.; Canal, latit.
i
/3

apert lalit. aequat.;

Angul. apicalis 60°; Angul. suturalis 100°.: Ang. canal. 10°; Pond. med. 2 Une. et

210 Gran.

Aus diesen gegebenen Maassverhaltnissen, neben welebe jedoch jedenfalls zugleich

die beigelegte Abbildung gehalten werden muss, geht hervor, dass die Exemplare des

Behringsmeeres sich durch einen unverhàltnissmà'ssig langen und geraden Kanal (Colum.

ext. longit.; Canal, longit. und Angul. canal.) auszeichnen, wodurch zugleich eine schein-

bare, sehr bedeutende Hohe der Apertur (a
1

) herbeigerufen vvird. Dièse Eigenthiimlich-

keiten lassen sich weniger deutlich durch die Maasse wiedergeben, als sie dem Auge auf

den ersten Blick, sowohl bei Ansicht des Gegenstandes selbst oder auch seiner Abbildung,

auffallen. Ein extrêmes Exemplar dieser Form aus dem Behringsmeere, ist leider zerbro-
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chen, misst jedoch, eben wegen dicser Lange des Kanals (a
1

), bei eincr Totallànge von

118 m., in der Aperturhôhe 82 m., mithin i

/î-+-
l

/s \

So kurz und gekriïmmt wie er bei den extremen Formcn dieser Art im Europaischen

Eismeere verkommt, sali ich den Kanal niemals bei denon aus dem Behringsmeere, und

dieser Satz gilt, wie wir schon gesehen baben, aucb im umgekebrten Sinne, indem die

Kanallànge im Europaischen Eismeere nie die Ausdehnung erreicbt, wie es im Behrings-

meere wohl der Fall ist, und wir kbnnen daher, wenn gleich die Ucbergange sich be-

riihren, d. h. Exemplare aus dem Europaischen Eismeere mit ungewbhnlich langerem und

geraden Kanale, und Exemplare aus dem IJehringsmeere mit minder lange in und gekriimm-

teren Kanale, auf keine Weise von einander zu unterscheiden sind — dennoch den erwie-

senen eigenthiimlichen Unterschied beider Lokalitaten keinesweges iibersehen, so dass

mithin a den Europaischen Exemplaren, im Gegensatze dazu aber a
1 den Exemplaren des

Behringsmeeres ziemlich charakteristisch zuzukominen scheint.

Fundort: Die Insel des heil. Paul im Behringsmeere (Wosness.). Das Eismeer an

den Kiisten des Bussischen Lapplandes (Baer et IMidd.). Die Insel Nowaja-Senilja (Baer).

Die Insel Kolgujev (Bu prédit). Die Tundra des Taimyrlandes (subfossil. IMidd end.).

2
) Var. commuais insignior [sculptura insigni; spira B 1

, anfraclibus 2— 3 ult. Z/
2
);

spirae anfractibus torulosis ; anfractihus duobus aut tribus ultimis expresse tuberculutoiwdusis.

Fttsiis fornicatus , Beeve, Conchol. Jcon. Fusus PL XVI, fig. 63.

Capt. Beechey {Voyage, Zoology p. 117) brachte schon dièse Form vom Icy Cape,

und Gray machte auf die grosse Veranderlickeit der Form aufmt'iksam, Iegte jedoch der

Kanalform und der Ilornfarbe ein zu grosses Gewicht bei, wenn er sic als sichere Enter-

schiede vom Fusus despeetus Lam. angesehen wissen will.

Bei dieser («/•. commuais insignior driicken sich die Skulpturen, d. h. sowohl Kiele

als Knoten viel scharfer und starker aus. Die Knoten spriugen zitzenfbrmig, und haufig

sogar etwas der Ouere nach (in Bezug auf jede einzelne Windung) zusammengcpresst her-

vor, und zwar bis etwa so hoch iiber die aussere Fliiche der Schaalc, als die Entfernnng

vom Kiele bis zur nachst-hbheren Nath betragt. Je mehr die Knoten auf den Windun-

gen des Ge\Aindes zuriicktreten, desto deutlicher werden die Kiele, welche in Form einer

runden Schuur die Mitte der abgestuften Windungen einfassen. Die Stufe und mithin die

Abplattung der oberen Ilàlfte jeder Windung ist hochst ausgesprochen. Wenn die Lippe

im Ansatze eines neuen Knotens begrilfen ist, bildet die Miindung ein, unter nabe redi-

tem Winkel gebogenes Knie.

Die Analogie des Verhaltnisses dieser Form zur Var. aagulato-carinala, mit demjeni-

gen des Buccin, angulosum Gray zu Bucc. glaciale L., ist in die Augen fallend.

Eines der offenbar hierher gehorigen Exemplare batte ausnabmsweise gar keine

Knoten ; der schnurfbrmige Kiel lief dagegen, sich immer mehr verdickend, bis auf die

letzte Windung und bis zur Lippe selbst herum. Taf. V, fig. 5, G.
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Von dioscr Âbânderung liegen mir meist kleinere (nicht vôllig ausgewachsene?)

Excmplare vor. Hier die Maasse des eineii derselben:

Long. : Latit. : Âltit. anfr. ait. : Lut. apert. : Colum. ext. long.

(58 m.) 1 : (34 m.) '

2-hV(1
: (34 m) %-h1

/,, : (16m.) %+'/„ : C 9 '"-) ^V^
Anfr. minier. 7; Canalis longit. % apert. /<rt. uequal.; Canal, latit.

i

/s - '/^ «per«. lut.

aequat.; Angul. apte. 60°; Angul. suturai. 98°; Angul. canal. 25°; Pond. //ied. 125 G/«/i.

Das inéinandergedruckte Gewinde [Angul. apical.) ist bei diesem gemessenen Exem-

plair ein zufàlliger Umstand. Bei Gelegenheit der Beschreibung der subfossilen Tritonium

aus der Tàinayr-tundra habe icb in meinem Heiscwerke gezeigt, dass zwiscben dieser le-

benden Abànderung und jener subfossilen gar kein wesentlicber und steter Unterschied

stattfinde. Ein grosses Exemplar von der Lapplandischen Riiste stimmt vollkommen mit

dem Maasse und déni Anseben des einen der subfossilen Exemplare vom Taimyrlande.

Icb habe zwei hiehergehorige Konchylien den Kiisteu des Russiscben Lapplandes auf

Taf. V, fig. 3, h und fig. 5, 6 abbilden lassen.

Fundort : Das Eismeer an den Kùsten des Russiscben Lapplandes (Baer et Midd.)

Die Tundra im Taimyrlande (subfussil. Midd.). Die Insel des beil. Paul im Bebrings-

meere (Wosness.j.

k) Far. angulato-carinata (B ie>i
).

Testa rufescente, anfractibus omnibus caeterum laevigatis, nisi medio angulato-carinatis,

supcrne valde applanatis.

Seba Thésaurus 1758 Tom. III, Taf. 83, fig. 3 bis G.

Auf der Mitte jeder Windung oder unterhalb derselben bildet sicb eine Stufe, in-

dem der obère Theil der Windung bedeutend abgeflacht ist. Es fiibrt dièse Varietat all-

miiblig ebenso sebr zur Fur. originalis als zur Far. Behringiana und Far. communis

biniiber, wenn entweder das Knie der VYindungen und mithin der Kiel undeutlicb wird,

oder das Knie ganz in die uumittelbare JNahe der zunàcbst unteren Natb hinabsinkt, oder

undeutliche Hockerauftreibungen sicb andeuten. Denkt man sicb dièse Varietat links ge-

wunden, so bat man den Fus. contrarias Lmk. vor sicb, iiber dessen festen Werth, als

besondre Art, die Forscher nocb nicbt ganz einig sind, indem Viele ihn nur fiir eine

linksgewundene Varietat balten.

Fundort: Das Eismeer an den Kùsten des Russiscben Lapplandes (Baer et Midd.)

Die Tundra des Taimyrlandes {subfossil. Midd.).

h) Tritonium (F u s u s) despectum L.

Testa solida leviuscula, flavicante vel albida, ovato-fusiformi; anfractibus valde comexis,

nec plicatis nec nodosis, longitudinaliter confcrtim tenuissinie sfriatis ( excepta parte imae

sulurae accumbente); striis parum prominentibus, rotundato-carinatis, latiludine sulcos inter-
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cedentes superantibus, aut aequalibus omnibus, aut 2 ad k prominentioribus carinatis, inter-

dum tuberculiferis ; cauda mediocri; labro acuto intus laevigato; epidermide lutescente mem-

branacea laevi, tenerrinia.

Die Unterschiede dieser Art von der vorigon, habe ich bei jener angogeben. Dass die

in der Linné'scben sowohl ais Lamarck schen Diagnose vorkommende Bezeichnung-

„anfractibus medio bicarininatis" nur einer Varietat , nicht aber der gesamniten Art zu-

kounnt, beweist meine Far. antiquata, welche durch eine sehr unbedeutende Umànderung,

in die , bisher typische
,

gekielte lorm umgewandelt wird. Es ist also unbezweifelbar,

dass Linné unter seinem Murex despectus gerade dièse Ait, wie ich sie in erweiterteni

Gebiete wiedergegeben, gemeint hat. Es lassen sich mehrere Varielaten unterscheiden:

/. Anfractibus laevigatis B fi. e. non carinatis nec nodosisj.

1) Far. antiquata.

Anfractibus eylindraceo-convexis, laevigatis, undique acqualiter longitudine slrialis.

Fusas anliquus Lamk; Lamarck, Animaux sans vertèbres II. édition Tme. IX, p. khi.

(( « « Kiener Spécies général p. 28. No. 22. PI. FUI, fig. 1.

Lister, Taf. 962, fig 15.

?Miiller, Zoologia Danica Fol. III. Tab. 118, fig. 1. (Dièse Figur konnle fast zu

meiner Far. originalis des Tril. antipmni citirt werden, da die Streifen nicht ange-

deutet sind.)

Chemnitz, Chonehylien-Cabinett, Tom. IF. Taf. 138, fig. 1294.

Murex despectus Do no van , liiitish Shells Fol. I, Taf. 31. (etwas monstroses

ExeniplarJ.

Fusus antiquus, King, Aimais and Magazine of Raturai history 18-V6 p. 24-3.

« d Reeve, Conchologia iconica Fusus PI. XI, fig. kk.

Trit. antiquum Fabr. Fauna Groenlandica p. 397.

Die Streifen sind entweder ganz gleichmàssig, oder es ist der jedesmalige vierte bis

sechste Streif etwas stârker ausgepnigt, ohne dass sich jedoch Riele unterscheiden liessen.

Die Y\ indnngen sind viillig gleichforniig convex, und stark aufgetrieben.

Nachstehend die Waasse:

A forma normalis.

Long. : Lat. : Alt. anfr. ullimi : Latit. aperlurae

(93 m.) 1 : (53 i«.) %-*-%« : (57 w.)
l

2
-t-

l

/9
: (30 m.) l

/A
-*- l

flé ; Anfract. num. 9;

Canal, longit. '/
3

apert. lat. aequat.; Canal, lotit.
1

/i apert. lut. aequat.; Ang. apical. 55°;

Angul. suturai. 100°; Pond. med. 1 Une. 34 Gran.

A 1 forma elatior.

Long. : Latit. : Alt. anfr. ait. : Lut. apert.

(97 w.) 1 : (4-8 m.) % : (57 m.) l

/%^-
x

/u : (25 m.)
l

/\\ Anfr. numer. 8; Canal, long. V2
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apert. lut. aequat.; Canal, latit. % apert. lat. aequat; Àngul. apical 50°; Àngal. su-

turai. 100°,- Pond. med. 1 Une. 190 Gran.

Dièse Varietat habe ich an der Russischen Kùste des Eismeeres nicht angetroiïen,

doeh ist daran nicht. zu zweifeln, dass genauere Nachforschungen ihr Vorkommen nach-

weisen werden. Sie entspricht der Far. originalis des Trit. antiquum, kann von dersel-

ben aber leicht durch die regelmâssigen , iiber aile YVindungcn und Anwachsstreifen

glcichmà'ssig verbreiteten Streifungen , die gleichmàssige Rundung derselbcn ,
und die

diinne Schale unterschieden werden, obgleich gerade in diesen Varietaten die beiden Ar-

ten ain engsten aneinanderstossen, ja vielleicht sich vermischen mbgen (var. hybrida

antiquaca).

2) Var. carinala.

Ânfractibus convexis, supra applanalis laevigatis (nec nodosis), longiludinaliter striatis,

striis majoribus et acute prominentioribus bi — , rarius tri — , rarissime quadri-carinatis.

Lister, Taf. 1057, /?</. 1.

Fusus carinatus Lam. Kiener, Spe'eies général; p. 30. No. 2b. PL 19, fig, 1.

Murex carinatus Penn. Donovan British Shells 1802 Fol. IF, Taf. 109.

Murex despectus ibid. 1803 Fol. F, Taf. 180.

Pennant, British Zoology London 1777 Fol. IF, Titelkupfer.

Fusus carinatus Lmk.? Môller, Index Molluscoruin Groenlandiae 18V2 p. lk.

(exclusa varietate).

Fusus tornatus Gould, Invertebrata of Massachusetts p. 286, fig. 201.

Trilonium fornication Fabr., Transaction of the Zoologie Soc. London 1831 Fol. FI,

2e
Série Part. I, p. 136. Taf. 16, fig. 3.

Tritonium despectum Fabr. Fauna groenlandica p. 396.

Es war dièses die gewohnliche Varietat im Euiopaisch-Russischen Eismeere, welche

am hàufigsten aus einer Tiefe von 80 bis 1V0 Fuss, in der Umgegend der Insel Kildin,

an den fiir die Dorsche hinabgelassenen Setzangeln bervorgezogen wurden, und wie es aus

Lovèn's Aeusserung (l. c. p. I'i3 Trit. antiquum J3 anfr. carinatis) hervorzugeben

sebeint, auch an der Kiiste Finnmarkcn's die haufigste Varietat sein mag.

Die sich zu Kielstreifen hervorhebenden Streifen sind bald mehr bald minder deut-

lich ausgesprochen, und namentlich auch auf der unteren Hàlfte der letzten Windung

liâ'uiig durch sechs bis acht, abwàrts immer undeutlicher sich aussprechende ahnliche

Kielstreifen fortgesetzt, wie dièses die von Kiener und Donovan gegebene Figur gut

versinnlicht. — Sprechen sich in solch einem Falle die Kielstreifen, wie es "tneist geschieht,

starker aus, und stehen mehr hervor, so baben wir eine Abânderung dieser Varietat vor

uns, welche Donovan's citirte Taf. 180 sehr gut wiedergibt, und welche in bohem Grade

dem (Fusus) Tritonium decemeostalum Say à'bnlich sieht, so dass Gould (Incertebrata of

Massachusetts 18V1 p. 287) Kiener's bei mit' zur vorliegenden Far. carinata des Trit.

despectum L. gezogene Figur (PL 19, fig. 1), zu seinem Fusus decemeostatus Say citirt,
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und weiterhin (p. 288) Kicner darin Inrecht gibt, dass cr das in scinen Specios abge-

bildete Exemplar for don Fus. curinatus Lmk. gehalten.

Wie wir schen ist aber dièses Mal Gould's Citât falsch und Kiener in vollem

Redite, nur dass er nicht die im Eiiropàischen Norden gewohnlichste und typîsche Form

der Fur. carinata des Trit. despectum abgebildet bat, sondern das zum Triï. decemcosta-

tum Sa y hiniïberfiïhrende Extrem. Es unterscheiden sich aber beide in Folgendem:

Trit. despectum, car. carinata. Trit. decemcostatum.

1) Rielstreifen niebr oder weniger scbarf- 1) Kielrippen rundriickig; im Durchschnitte

riickig; im Durchschnitte dreieckig. halbkreisformig.

2) Rielstreifen, hochstens */
3

so hoch, aïs 2) Kielrippen, wenigstens */ so boch als

der Zwischenraum zwischen je zweien der Zwiscbenraum zwischen je zweien

Rielstreifen betrâgt. Rielstreifen betrâgt.

3) Das Gewinde spitzer bervorgezogen: 3) Das Gewinde weniger hervorgezogen:

Angulus apicalis W°— 50°; gewohn- Angulus apicalis 50°— 60°; gewohn-

licb 50°. licb 60°

k) Scbale innen weiss oder gelblich. h) Schale innen violett.

5) 8 bis 9 Windungen. 5) 6 bis 7 Windungen.

Auch ist es noch ein leitendes Merkmal, dass wenn gleicb, wie ich es bei zwei un-

gewohnlich grossen Exemplaren des Trit. despectum car. carinata finde, die Riele aus-

nahmsweise abgerundet sind (obgleich nocb immer kaum so boch als bei balb so grossen

Exemplaren des Trit. decemcostatum) dann die Oberflàche der Schale Anlage zur Dildung

von Rnoten und Varices zeigt, welche bei Trit. decemcostatum nie vorkommen').

Einige Messungen mbgen insbesondere das thurmformige des Gewindes verdeutlichcn:

A forma normalis. (Das Eismeer an den Riisten des Russischen Lapplandes).

Long. : Latit. : Altit. anfr. : Lut. apert.

(120 m.) i : (62/n.)
1

/2-+-V6o : («»«) Vi^Vi. : i^rn.)
1/^ 1

/^, Anfr. namer.9;

Canal, longit. Y2
apert. lut. aequat.; Canal, latit. '

4
apert. lat. aequat.; Ang. apic. 50°

;

Ang. suturai. 105°; Ang. canal. 25°.

1) Dennorh hahe ich ganz kùrzlicl] durci) Wosnesse n sk i ein Paar Evemplare aus dem Behrings-

meere von der tnsel St. Paul erh.illen, welcbe vollstândig vom Trit. despectum zum Fus. decemcostatus hiuûber-

fùhren, vocwaltend jedoch zur erslgenannten Form gezogen werden mùssen, daller ich sie hier als var, hybrida

decemcostataea eingeschaltet sehea vvill. Sie stimmeu beide in ihicn Formvcrliâllnisscij ùberein:

Long. : Lat. : Alt. anfr ult. : Latit. apert.

(66m.) I : (4» m.) 1

/

!
2-t-

1

/ 6 (40 m.) '/j-t-
1

/» • (22 m.) l

/i
-*-1

/l3 ; Canal, longit '

/

2 apert. lat. aequat .,-

Anfr mimer 7; Canal, latit. '/
4 apert. lat. aeq.; Angul. apical. C5 n

; Angul. suturai. i)S°; Angul. canal. 30°.

Die rundrùckigen Kielrippen erhebeu sich fast so stark wie bei Tr. decemcoslatwm und 1

J2
so hoch aïs der

Zwischenraum zwischen je zweien Rippen breit ist; dièse Zwischenrâume sind fein wellig lâagsgestreift. Auf

der letzten Windung sechs deulliche Kielrippen. Schale innen violett. Die Gestalt erinneit aber weit mehr

an gedrungene Formeu des Trit. despectum, da ich bisher noch gar keiue Gelegeuheit gehabt, ein so gedruo-

genes Trit. decemcostatum zu schen.
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A 1 forma elalior (Das Eismeer an den Kiisten des Russischen Lapplandes).

Long. : Latit. : Alt. anfr. ult. : Lat. apert.

(83 m.) 1 : (37 m.) %— */« = (W m.) V.-h V5S (20 m.) */,;

Anfrac!, numer. 9; Canalis longit. \'
2
part, latit. apert. aequat.; Canalîs latit. V

4
«d y

Jafifî. flperf. aequat.; Àngul. apical. h0°; Anyul. suturai. 102°.

Die schmâlere Gestalt (Latit.), das hohere Gewinde [Ang. apical.), bei g-Ieichzeitig-

nicht vergrôsserter, daher unbedeutender Mïïndungshbhe , sind unverkennbar. Ein ande-

res Exemplar von iOGmill. Totallange, wog 7"
2
Drachin.

Schliesslich gebe ich noch die Maassverbaltnisse eines am meisten zu Trit. decem-

costatum (vergleiche die nà'chstfolgende Art) hinùberfiihrenden sehr alten Exeinplares:

Long. : Latit. : Alt. anfr. ult. : Latit. apert.

(147 m.) 1 : (74 m.) % : (80 m.)
1
/2
+'/

23 : (39 m.)
l

/4
—

'/„; Anfr. numer. 9; Canal,

longit. */
s

apert. lat. aequat.; Canal, latit. '

4
apert. lat. aequat.; Angul. apical. 50°;

Angul. suturai. 105°; Pond. med. k Une. et k Drachm.

Es erg-ibt sich also die oben angegebene gestrecktere Form, und insbesondere fii lit das

stà'rker hervorgezogene Gewinde, im Vergleiche mit Trit. decemeostatum, in die Augen.

F" un dort: Das Eismeer an den Kiisten des Russischen Lapplandes.

3) J'ai: caricoso-carinata.

Anfractibus com-exis, superius applanatis, longitudinaliter strialis, striis majoribus et acute

prominentioribus bi-, rarias tri-, rarissime quadricarinatis; transiersim fpraecipue in spiraj

varicoso-tuberculatis, luberculis in quoque anfractu circiter 15— 16 numéro.

Fusus carinatus Lmk., Lamarck, Animaux sans Vertèbres IL édition Tom. IX,

pag. Wd.

Tritonium fornication, Fabricius, Fauna Groenlandica 1780. p. 399.

Fusus despectus Reeve , Conchol. Iconica PI. X, fig. 39 a, b, c.

Die Hocker sind spitz, begrenzt und klein, gleicbsam Anscbwellungen der Kiele; hie-

durch sowobl, als durch ibre Ilà'ufigkeit kônnte man, selbst abgesehen von den Streifun-

gen, dièse Varietat leicht von der Far. commuais des Trit. antiquum untersebeiden.

5) Tritonium (Fusus) decemeostatum Sa y.

Testa ex corneo albida, intus ciolacea, solida, fusiformi-centricosa; anfractibus eoiwexis,

supra planulatis, longitudinaliter grosse coslalis : costis expressis, magnopere elevatis, 2 vel

3 in spirae anfractibus, in ultimo autan anfractu circiter 11) numéro, inferiora versus

decrescentibus, striis intercedentibus ornatis. Canali
2

. aperlurae lalitudinis, longitudine

superante, incurcato. Labio calloso; labro ad costas sulcalulo.

Gould, Report on the Imertebrala of Massachusetts, Cambridge 18-V1, p. 287, fig. 20 2

(excluso cit.: Fus. carinat. Kiener).

J. de Kay , Zoology of New-York, Mollusca, Albany 184-3 p. 145 Taf. IX, fig. 186.

Mémoires Se. naturelles T. VI rrq
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Philippi , Abbildnngen und Beschreibungen ncuer oder wenfg gekannter Conchyiien,

Fusits Taf. /, fig. 12 p. 111,

Die Exemplare des akademischen Museum's stimmen auf tlas Vollkommcnste mit allen

Einzelnheiten der trefflîchen und sehr genauen Beschreibung Gould's (1. c.) iiberein, so

dass man in Versuchung géra t lien mochte zu glauben, es hàtten die mir vorliegenden

Exemplare der Beschreibung zum Modell gesessen.

Es whd hiedurch die schwache Neigung dieser Art zum Variircn uni so kriiftiger

bestâtigt; die Varietalen demi Gould (1. c. p. 288) ervrâhnt, welche 3 Bippen (statt 2)

auf jeder der oberen Windungen zeigen, kommen auch bei den Exemplaren der Russi-

schen Fauna vor, und zwnr so, dass man nicht aussprecben ma g, ob man das Vorkommen

vou 2 oder 3 Rippen als die Norm anseben miisse.

Die mir vorliegenden Russischen Exemplare sind von innen violettbraun. Sic zeigen

nicht die geringste Verschiedeidieit im Vergleiche mit einem welches das Muséum von

Massachusetts lier besitzt; auch die Abbildungen, welche Gould unddeKay gegeben, stim-

men sehrgenau; der Kanal ist verbaltnissmàssig etwas langer als es de Kay angibt, und

ganz so wie Gould ihn abgebildet bat. — Meinc Exemplare sind oline Oberhaut und

erscheînen daher nicht so rauh als es in (1er Gould'schen Abbildung der Fall ist.

Ein Unterschied von beiden Abbildungen in der Form bestcht darin, dass bei den

mir vorliegenden Exemplaren der Bauch der letzten Windung etwas gerundeter erscheint,

indem der oherste Kiel ansehnlicb weniger weit von der Axe (der Spindel) absteht als

der nâchst- und drittfolgende.

Long. : Latit. : Anfr. ult. altît. : .ïpert. huit. : Col. ext. long.

(maximi Exempl.) {in lin médina)

(87 m.) 1 : (*8 m.) V.h-
1

/!, : (52 ,».) »
2
-+-*'

10
: (21 m.) V4

: (21 m.) */,;

Anfr. nttincr. 6 ad 7; Canal, long. */
a
part, apert. lot. aeuuat.; Ângul. apical. 60°.;

Angul. suturai. 105°; Pond, med, 1 Une. b0 Gran.

Die oherste Bippe der letzten Windung ragt mit dem starksten Kiele emjior, die

iibrigen sind , abwârts abnehmend , weniger erhaben. Bei dem gemessenen hochst stark

gekielten Exemplare ist die Kielhohe der obersten Bippe, sowohl als die Breite dieser,

gleich 3 millim., und eben so gross als der Zwischenraum zwischen der obersten und der

nachstfolgenden Bippe. Bei den mindest gekielten Exemplaren betragt dièse Uohe des

Kieles wenigstens so viel (meist mehr) als die Miilfte jenes Zwischenraumes. Dasselbe

Hohenverhaltniss der Kiele bat auch bei der vorletzten Windung statt. Die Kiele die-

ser Bippen sind an ihrem Gipfel fast eben so breit als an der Basis. — Die Unterschiede

zwischen dieser Art, und manchen extremen Formen der Far. carinata des Trit. despec-

tum, die ihr hochst nahe kommen, und durch Gould mit ihr verwcchselt worden, habe

ich bei Gelegenheit der Beschreibung des Trit. despectum ausfuhrlich erortert und eben-

daselbst auf das Vorkommen der Far. hybrida deceincoslataea aufmerksam gemacht. Es

ist ein Rediirfniss der Wissenschaft, den Unterschied des Fus. deceincostatus von der Neu-
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hollà'ndischen Art Fus. lyratus, scharf herauszustellen , da beide Arten weder vermittelst

der bisherigen Diagnose, noch auf Grundlage der Abbildungcn (w. z. B. Ilecve Conch.

icon. fusus PI. X, fig. 40 j unterschieden werdcn konnen.

Fundort: Die Inscln Kadjak und Kenai (Wosness.).

6) Tritonium (Fusus) contrarium L.

Testa ponderosa fuha sinistrorsa, ovato-fusiformi, oblique ventricosa, anfractibus angulato-

coiuevis, supra applanatis, longitudinaliter striatis et sulcatis; labro simplici, ad médium

subsinuato ; cauda mediocri emarginata ; labio ad columellam calloso, fissurant umbilicalem

marginalité.

Chemnitz, Conchylîen-Cabinett Tom. IX, Taf. 105, fig. 894, 895.

Reeve, Conchol. Iconica Fusus PI. XII, fig. 46.

Vou dieser Art habe ich im Russischen Eismeere nur ein Paar sehr abgeriebener

Schalen, iunen mit einer starken Kalkrinde besetzt, angetrcffen, so dass es moglich wàre,

dass dièse Exemplare urspriinglich subfossil gewesen , und hervorgewaschen sind. In die-

ser Annabme konnte die rostbraune Farbe gleicbfalls bestàrken, die nacb Desbayes (La-

marck, Animaux sans vertèbres II. édition Tom. IX, p. 463 et, 464) ein Kennzeicben

der fossileu engliscben ist, im Gegensatze zur weisslichen Farbe der lebenden unserer

Jetztwelt. Die mir vorliegenden Schalen stimmen anf das Vollstandigste (im Kanale na-

mentlich) zu der citirlen Abbildung von Chemnitz, und sind mitliin jedenfalls entschie-

den der Fus. contrarias L., nicbt aber der Fus. sinistrusus Desb. wieerals Fus. perversus

bei Kiener (Spe'cies général, Fusus, PL 20 fig. 1) abgebildet worden ist. Meine An-

sicbt iiber das Verhaltniss dieser beiden Arten zu einander habe ich in meinem Reise-

werke, Tom. II. Molluske.n, auseinandergesetzt.

Die Maassverhâltnisse sind die folgenden:

Long. : Latit. : Altit. anfr. ait. : Latit. apertur. : Colum. ext. long.

(95 m.) X : (45;».) %-VSB : (55 m.) %-+-%, : (?**.)% : (34 m.) %-+%!
Anfr. numerus 7; Canal, longil.

2
/ 3

apert. lai. aequat.; Canal, latit. '/ apert. lut. aequat.;

Angul. apical. 50°; Angul. suturai. 105°; Angul. canal. 15°; Pond. med. 2 Une. et 14 Gr.

Fundort: Das Eismeer an don Kiisten des Russischen Lapplandes (Baer, Midd.).

Der Tugurbusen des Ochotskischen Meeres (Midd.).

7) Tritonium (Fusus) déforme Reeve.

Testa alba crassa ovato-conka, sinislra, spira papillari depressa; anfractibus subapplana-

tis, superne traiwersim plicatis, ad longitudinem striatis; columella ( Purpurae generi. simili)

longa recta callosa; aperlura semilunata rufescente.
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Fusus deformis Reeve , Conchol. Icon. PL XII, fig. V5 a, b.

Eine sohr kenntliche Art, welche dem Tri!. Norvegicum durch Ilohe der Apertur,

Spindelbilduug und zitzenformigen Gipfel, nahe stcht. Obgleich das einzige Exemplar

dieser Art das ich besitze, in einigen Einzelnheîten von Reeve's Figur abweicht, so zweifle

ich doch nicht an der Identitàt meiner Konchylie mit jener.

Loihj. : Latit. : Atiit. anfr. ult. : Lotit, apert.

(72 m)\ : (3h m.) »

2—

%

6
: (kS m.) « ,-h 1

6 (

2
/3) : (19 m.) %-+{ l

/, %)\ Anfr. niun. 6;

Canal, longtt.
'\ aperturae latit. aequat.; Canal, latit., % apert. latit. aequat.; Angul.

apkalis G0°; Angul. suturalis 110°; Angul. aperturae 10°; Pond. med. 5 Drachm. et

VO Gran.

Das geringe Breitenverhaltniss der Schale moines Exemplairs riihrt von der ungemei-

nen Flachheit derWindungen [var. «
2
) lier, weshalb aucb die Apertur eine viel gestreck-

tere Fonn erbalt, als es in Reeve's Figur der Fall ist.

Die sehr bedeutende IJbbe der Apertur ist bei meinem Exemplare wobl nicht unge-

wohnlicb, sondern kommt, in den angcgebenen Maassverhaltnissen, dieser Art als ebarak-

teristisches Kennzeichen zu.

Die Grundsubstanz der Scbale, deren Farbe innen bervorsebeint, ist fest, gelblich-

hornfarben und glatt, d. h. fast gar nicht gestreift; sie wird aber von einer lockereren

weissen Schiclit àusserlich iiberdeckt, welche die Skulptur tragt. Letztere besteht aus

flachriickigen, dem blossen Auge aus einiger Entfernung sicbtbaren Streifen, welche un-

tereinander durch (lâche Rinnen geschieden sind, deren Breite etwa die Ilalfte der Breite

jedes Streifens betrâgt. Man zàhlt solcher Streifen auf der lelzten Windung 20 und

einige: auf der vorletzten 8, und auf dw vorvoiletzten G.

Die Fallungen à'hneln denen des Buccin, undatum; auf der letzten Windung stehen

deren 8, und sie goben fast parallel mit dem Rande der Aussenlippe, d. h. sie bilden mit

der Lângsaxe auch einen Winkel von nahe 10°.

Die Spindelbildung stimmt mit derjenigen des Trit. norvegicum ùberein, und fiihrt

zu derjenigen des Geschlechts Cancellaria hiniiber.

In der Nahe der Miindung sind die Anwachsstreifen stark ausgebildet.

Fundort: Das Behrings-Eismeer (Wosness.).

8) T r i t o n i u m (Fusus) 1 s 1 a n d i c u m C h e m n.

Testa lactea nitida, fusiformi-turrita; anfractibus subconicis, nonnihil applanatis , longitudi-

naliter striatis aut sulcato-lineatis , transversim tenuissime ac conferlissime incrementi vesti-

giis striatis; canali distincto truncato; columella vixcallosa, tereti.

Auf mebrere Vorganger fussend, bat Lovèn neuerdings {Oefversigt afKongl. Vetensk.

Akad. Forhandlingar, 2 krg. 1846 p. H3) die gegenwàrtig fast allgemein als Abweichun-

gen unter dièse Art untergebrachlen Formen, fur zwei von einander getrennte Arten an-

erkannt, namlich fur das Trit. islandicum Chemn. und das Trit. gracile Da C. Er unter-
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1

scbeidet beide dadurch, dass das Trit. islandicum bauchigere Windungen, eine gebànderte

Skulptur und eine gewimperte Oberhaut baben soll, das Trit. gracile dagegen: ilachere

Windungen, spirale Streifen und eine glatte Oberhaut.

Eine grosse Zabi von Exemplaren bat niicb ebenfalls zu der Ueberzeugung gefiihrt,

dass allerdings zwei Hauptformen unterschieden werden miissen, da icb jedoch keine Mbg-

licbkeit finde, strenge Grenzen, wie es der Begriff einer Art verlangt, zwischen ibncn zu

zieben, so sebe ich mich bewogen, beide Formverschiedenheiten einstweilen als Varietàten

unter eine und dieselbe Art unterzubringen, bis fernere monograpbiscbe Untersuehungen

dieser Formverschiedeoheiten entscheiden mbgen, ob Lovèn's Material oder das meinige

eine unparteiischere Ansicbt zugelassen babe.

Da weder in Gbemnitz's [Conchyl. Cabin. Tom. IF, p. 161) nocb in Gmelin's

(p. 3555) Bescbreibung des Trit. (resp. Murex und Fusus) islandicum eine Andeutung zu

fînden ist, welche darauf leiten konnte, dass jene Scbriftsteller gerade die von Lovèn

gesonderte Art, nicbt aber zugleich das Tril. gracile DaC gemeint baben , so bebalte ich

hier fiir beide Varietàten den bekannteren Allgemeinnamen Tr. islandicum ungehindert

bei. Ich unterscbeide dem Gesagteu zufolge:

1) Far. sulcata. Taf. IF, fig. 13.

Anfractibus lineato-sulcatis ; in duobus ultimis anfractibus 'sulci lu interstitiorum latitudine

bis saltem superati.

Trit. islandicum, Lovèn, (l. c. p. 113.)

? Fusus Holboellii Mbller, Index IMolluscorum Gronlandiae 18V2 p. 15.

Fusus pygmaeus Gould, Philip pi, .Ibbildung und liesclireibung neuer oder wenig

gekannter Conchylien, Fusus Taf. 1, fig. h-, p, 109 1

).

Vielleicht konnen fiir gewisse Lokalitàlen auch die ùbrigen Kennzeicben Lovèn's,

d. h. die baucbigeren Windungen und die bewimperte Oberhaut als Unterscheidungszeichen

in Anspruch genommen werden; die von uiir beobachteten Exemplare dieser Varietat zeig-

ten zufiillig gerade cher Ilachere Y\ indungen als diejenigen der folgenden Varietat.

Was die Wimpem betrifft, so babe ich selbst dieselben an Spiritusexemplaren nicht

ausgesprochener getroffen als bei der Far. striata; es war aber bei der Far. sulcata die

Oberhaut iminer von griinlicher Farbe, wie solcbe bei Kiener dargestellt ist. Wiirde

sich dièse Beobachtung in Zukunft als béstandig erweisen, so gewannen wir auf dièse

Weise ein Kennzeicben mehr, als Stiitze der Unterscheidung.

Mit alleiniger Ausnabme des Kanals, welcher raube Anwachsstreifen zeigt, ist die

gesammte Oberflache mit Linienfurchen umzogen, welche auf der letzten Windung am

weitesten von einander absteben (etwa 5 Breiten der Linienfurchen), auf der vorletzten

schon fast uni die Uàlfte nàher, und welche nun allmahlig auf dem Gewinde, je hoher

1) Philippi beschreiht dièse Art als gefurcht. Gould's Beschreiliung, und Exemplare des Muséum's aus

Massachusetts hahen erhabene Streifen und gehoren mithin zur folgenden Yar. striata.
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zurSpitze desto naher, aneinanderriicken, so dass sie auf der viertvorletzten Windung

schon vollig- das Ansehcn annehmcn, als liefen rundkielige Streifen dicht nebcn einander

uni die Windungen horum.

Ein Exemplar von Normalform und gut entsprechend der von Kiencr gegebenen

Figur (1. c. Taf. 7, fig. 2) en-vies die folgenden Maassverhiiltnissc :

Long. : Lotit. : Altit. anfr. ult. : Lotit, apert. : Colum. ext. long.

(93 m.) i : '35 m.) %-% : (50m.) 1^t
/„ : (18m.) x

/t-Vls
: (28 m.) %-*-l

/19;

Anfr. mimer. 8; Canalis longitudo, aperturae latitiulinem totam cire, aequat.; Canal

lotit., Va apert. lot. aequat.: Angul. apical. 30°; Angul. suturai. 105°; Angul. canal. 20°.

Pond. med. 5 Drachm. et 38 Gran.

Aus diesen Maassverhàltnissen ergîbt sicli zur Geniige, die fur das Trà. islandicum

so charakterisliscbe Fonn, welche dasselbe von alleu iibrigen nordischen Arien augen-

blicklich unterscheiden lasst. — Durch Maasse nicht zu verdeutlichen, dennoeb hbchst

charakteristisch in die Augen fallend, an allcn Exemplaren des Trit. islandicum die ich

geseben, ist die Eigenthiimlichkeit der forma normalis, dass 'die Convexitat der ahgcplatte-

ten Windungen nicht auf die Mittc der Windung, sondern jedes Mal in die Nâhe der

zunlicbst unteren tNatli fàllt, niitbin sicb àhnlich verhàlt wie bei Buccin, glaciale. Ins-

besondere schlagend ist der Unterschied wenn man Trit. Sabinii daneben bah. — Es ist

hier noch hinzuzufugen, dass sich bei jungen Individuen der Ang. apicalis bisweilen auf

40° steigert, die Zabi der Windungen dagegen zwischen 6 und 8 sebwankt, wâhrend

sie bei den Erwachsenen fur gcwbhnlich 8, selten 9, vielleicht auch 10 betrà'gt. Die Lange

und Kriimmung des Kanals ist ansehnlichen Veranderungen unterworfen: auch ist es œir,

gegen die jetzt allgemeiner herrschende Ansicbt, wahrscheinlich, dass die von Kiener in

seinen Spécies général Fusus Planche i5 fig. 2 abgebildete Varietat des Trit. islandicum

wobl eine soebe und keine andere Art sein moge 1
). Dièse Ansicbt gewinnt dadurch um

so mehr fur sich, dass Ring (Annals and Magaz. of Natur. Ilistory 1846, p. 246) von

bauchigen und gestreckteren (forma ventricosior A'
1

, normal. A) Formen spricht, die er in

England beobachtet hat und fur Ahanderungen hait, die je einem seichteren oder tieferen

Standorte entsprechen. Das oben gemessene Exemplar, das aus einer Tiefe von etwa 80

bis 90 Fuss in der Gegend lier Insel Kildin bervorgeholt wurde, entspiicht unbezweifelt

derjenigen Gestalt, welche King déni seichten Standorte zuschreibt.

Fundort: Das Eismeer an den Kiisten des Russischen Lapplandes. (Baer, Midd.j,

2) Far. striata. Taf. IF, fig. 14.

Anfractibus striatis; striis parum prominulis rotundatis, interstitiorum latitudine bis saltem

superatis.

1) Es ist niitliiii hôchst uuumgànglich, die Grenzen der Maassvephâltuisse fur diesen Fusus ventricosus

Grav genauer nl)/.ustecken ; derselbe i.-t von Gray in Zoology ofCapt. Beechey's Vayrnje p. 117 zuerst beschrie-

ben, daim von Gould (Invertebrata of Massachusetts p. 288, fiij. 200), und eudlich von de Kay (Zoology of <Ye(0-

Yorl; Molluska p. 144, PI. VIII, fuj. 183) wiedergegebeu worden.
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Trilonium gracile DaC, Lovèn l. c. p. 1V3.

Murex corneus, Donovan British Shells 1800 Fol. II, Taf. 38.

Lister Synopsis Conchyliorum 1770. Taf. 913, fig. 5 (weniger g-ut; die Streifen

steben auf der letzten Windung zu dicht; der Kanal ist zu stark gekrummt und aus-

gebrochen).

Fusus islandicus Gm., Gould Invertcbrata of Massachusetts 18V1. p. 28k.

(i ci « Var. pygmeus fig. 190. ibid. 28V.

« « « De Kay, Zoology of New-York, Mollusca 18V3 p.ihh. Taf 8,

fig. 185.

Fusas Sabini Gray, Hancock Aimais and Magazine of Nalural history 18V6 p. 330.

Taf V, fig. 10.

Die Dimensions verha'ltnisse der mir vorliegendcn Exemplare sind in jeglicher Hinsicht

vbllig dieselbcn wie bei der vorigen Varietat [Var. sulcata), und wenn wir uns an die

Stelle der Linienfurchen jener Varietat, hier schwach erhabene Streifen vorstellen, so ha-

ben wir den vollstiindigen Begiïff von dem einzigen Unterschiede beider Varietaten. Die

Zwischenrâume zwischen den Streifen sind auf der letzten Windung etwa drei Mal so

brcit, als die Streifen selbst, verkleinern sich allmabiig auf dem Gewinde, ganz wie bei

der vorigen Varietat, bis endlich die drei, vier oder fiinf Gipfelwindungen des Gewindes

beider Varietaten, auf keine YVeise von einander zu unterscheiden sind, mithin auch kein

Mittel vorliegt, die Jungen dieser beiden Varietaten von einander zu sondera, da ich mei-

ner Beobaehtung des Unterschiedes in der Farbe der Oberhaut die imbedingte Gùltigkeit

nicht zuzusprechen wage. Die Oberhaut ist iibrigens an allen meinen Exemplaren dun-

kelrothbraun, wie dièses bei Chemnitz Tom. IV, Taf. 141, fig. 1313 zu sehen ist.

Fundort: Das Eismeer an den kiisten des Russischen Lapplandes (Baer , IVIidd.).

Das Behringsmeer (Y\ osness.).

Demjenigen gemass, was ich schon bei Gelegenheit der vorigen Varietat auszuspre-

chen Gelegenheit nahiu , mochte ich den Fusus ventricosus Gray (vergl. Gould, 1. c.

p. 285) als forma ventricosa hieher ziehen, vermag jedoch, wegen Mangel an Material,

hieriiber kein Urtheil zu fàllen, nur das ist klar am Tage, dass nach den bisherigen Be-

schreibungen es unmoglich ist, zwischen der bauchigen Form des Fus. islandicus, dem

Fus. ventricosus Gray, dem Fus. (Buccin.) Sabinii Gray 1

)
und dem Fus. pygmaeus

Sow. zu entscheiden, zumal der Fusas Bcrniciensis Kin g (Ânnals and Magazine of Natural

1) Dass das Bticc. (!) Sabinii Gray (A Supplément lo Capt. Parry's Voyaije 1824 p, 210) wohl nur die bau-

chigere Varietat dos Trit. islandicum (Buccin, corneum Anglor.) sein moge, spriclit der ungenannte Réfèrent im

Zooloijical Journal Vol. I,p. 119 aus, und hat darin wolil sicher, gegeu Hancock , Redit, wenn wir des Lelzte-

rcn Abliildung zu Rallie ziehen wollen. Dennoch scheint mir hôchst wahrscheinlicli, dass Gray ursprùnglich

eine noue Art genieinl, dièse aber durch Ve> wechseluugen, welclie von den spâteren engliscben Autoren aus-

gingen, unkenntlicli nnd durch einander geworfen wordeu. Spater hat Gray (Zoolouy to Capt. Beechey's

Voyage p. 117) dieselbe Art von Neuem aufgefùhrl ohoe sie jedoch schârfer unlerscheiden zu wollen. Vergl.

tieruber die folgende Art.
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History 18'i6 />. 24-6) neuerdings als hôchst nahestehcnde, obgleich besser charakterisirte,

Form dazu, oder besser dazwischcn, getreten ist.

9) Tritonium (Fusus) Sabinii G r a y (nec autorum).

Testa rufescente opuca, fusiformi turrilà
}

anfractibus convexis cylindrieis, longiludinaliter

striatis, transversim incrément! vestigiis tenuius sed regulariter striatis; Columella recta, vix

callosa, nec minime ad caudam infiera; canali brevi patulo; epidermide rufa, creberrime

transversim plicata.

Buccintim Sabinii, Gray , Supplément ta the Appendix of Capt. Parry's Voyage con-

taining Natural llistory London 1824 p. 240.

Fusus Berniciensis King, Ânnals and Magazine of Natural llistory 1846 p. 246.

Fusus Sabinii Gray, Zoology of Capt. Beechey's Voyage 1839 p. 117.

Gray bat am angefuhrten Orte sein Bucc. Sabinii hinlànglich deutlich charakterisirt,

uni in seinem Exemplare ein Junges des jiingst ausfùhrlich beschriebenen Fusus Berni-

ciensis King erkennen zu lassen. Leider sind beide Beschreibungen von keiner Abbildung

begleitet, doch glaobe ich mieh nicht irren zu kônnen, wenn ich die hier charakterisirte

Koncbylie auf jene Benennungen zuriickfiihre. Sollte es aber wider Verunithen dennoch

der Fall sein, so traie King's Bencnnung in ihre vollen Redite.

In Bezug auf die Skulptur kommt dièse Art vollig mit der Var. striata Trit. islan-

dici Uberein , indem rundkielige aber flache, d. h. wenig erbabene, Streifen uin aile Win-

dungen beruin zieben. Der Zwischenrauni zwischen je zwei Streifen bctrâgt auf der

letzten Windung etwa die dreifache Breite jedes Streifens, auf der vorletzten sind beide

etwa gleich breit, und auf dem Gewinde selbst riicken die Streifen allmà'blig dicht anein-

ander, nur durcb scharf ausgepràgte Linienfurcben von einander geschieden.

Kommt die vorliegende Art bis hieher viillig mit der Skulpturweise der Var. striata

Trit. islandici ùberein, so unterscbeidet sic sicb aber von dieser Ietzteren:

1) dadurch dass auf der letzten Windung die Zwischenraume zwischen den Streifen ei-

nen oder zwei sehr schwnche, obgleich ahnlicbe, Streifen zwischen sicb haben. Feh-

len dièse grosseren Zwischenstreifen, so entdeckt man unter der Loupe, dass die Zwi-

schenraume auf das Feinste gleichmâssig und dicht lângsgestreift sind; (bei Trit. island.

sind die Zwischenraume streifenlos, auch wenn man sie unter der Loupe betrachtet).

2) dadurch dass die Querstreifen, welche den laltungen der Oberhaut entsprechen, deut-

lich und fur das blosse Auge ausgesprochen sind, wàhrend man dieselben als sehr diinne

Striche bei Trit. islandicum mit der Loupe aufsuchen muss. Etwa 6 Querstreifen bilden

bei Trit. Sabinii Gray mit jedem Zwischenraume der Lângsstreifen auf der letzten

Windung ein Quadrat, wàhrend bei Trit. island. dazu etwa doppelt so vie] Querstreifen

gehbïen.
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Sehr in die Augen fallend ist os iiberdiess, dass der voiïiegenden Art die fayence-

oder milchweisse Farbe und die Glasur des Trit. islandicum abgehen. Im Zusammen-

hange mit diesen Unterschieden der Skulptur, miissen aber ausserdem die Unterschiede

der Gestalt, die viel con vexer vorspringenden Windungen, und insbesondere das berùck-

sichtigt werden, dass die Spindel sich nicht ini Geringsten zuriick- oder nach links biegt,

und daber das Ansehen der Spindelseite ibrer Miïndung, an dasjenige einer Purpura oder

gar Cancellaria erinnert. Hiedurcb liisst sich Trit. Sabinii auf den ersten Blick vom

Fus. centricosus Gray, den ich als Trit. island. car. striata, forma ventricosa angeseben

babe, unterscheiden. Zur Verdeutlicbung fiige ich nâchst Verweisung auf King, folgende

Maasse bei:

A forma normalis (Mare glac. ad Litt. Lapp. Ross.).

Long. : Latit. : Alt. anfr. ult. : Latit. apert. : Col. ext. long.

(65,«.)1 : (30 m.) V~V26 : (32 m.) % : (17 m.)' V.-+-
1

/,, : (I8»i.) V^ 1

^;
Anfr. numer. 7 ; Canalis longitude '/, ad V

3
latit. apert. fere aequat.; Canalis latitudo

'

3
aperlurae latit. aequat.; Angul.apical.k3 ; Angul. suturai. 105°; Ângul. canal. 0° ad 5°;

Pond. med. 122 Gran.

Es ergibt sich hieraus., im Vergleiche zu Trit. island., das stumpfere Gewinde, die

grossere Hohe der Wiindung, der kiirzere und gerade Ranal u. s. \v. Besonders charak-

teristisch ist aber die becleutende Grosse der letzten und vorletzten Windung, im Verhà'lt-

nisse zu den iibrigen des Gewindes.

Das von der Insel Kenai herstammende Exemplar ist in den Gestaltverhaltnissen, im

Ansehen der Miindung und aucb der Skulptur, vollig mit denen des Europâiscbeu Eis-

meeres iibereinstimnieiid, doch etwas dicker an Schale und mit ebenso undeutlichen als

unregelmassigen Querfaltungen der Windungen besetzt, die das Ansehen baben, als wâren

von Zeit zu Zeit Storungen in den Ansâtzen der Wachsthumsstreifen eîngetreten. Ich

erwâhne dieser Abvveicbung, da fur Trit. islandicum sowohl als Sabinii der Mangel jegli-

cher Andeutung von Querfalten sonst charakteristisch ist.

Fundort : Das Eismeer an den Kiisten des Russischen Lapplandes (Baer, Midd.);

die Insel Kenai, an der Nordwestkiïste Amerika's (Wosness.).

10) T r i t o n i u m (F u s u s) S c h a n t a r i c u m M i d d e n d.

Testa corneo-rufescente, opaca, crassa, fusiformi-turrila; anfractibus convexis cyiindricis,

longitudinaliter striatis, transversim incrementi vesligiis tenuius sed regulariter striatis; co-

lumella laerigata eix callosa, ubi in caudam exit sinistrorsum inflexa; labio crasso; aper-

tura intus ad strias externas regulariter et parallèle sulcata.

Long. : Latit. : Alt. anfr. ult. : Latit. apert.

1 : */j—

y

i8 : ys— V, 6
:

i

/t
— l

/lg ; Anfr. numer. 8; Ângul. apical. 35° .; Angul.

canal, 20°.

MsmoirM Se. natnrelies T. VI. Oi\
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Fundort: Die Schantarinseln (Midd.); die Insel des heil. Paul im Behrings-

meere (Wosness.)

Das Genauere iil)er dièse dem Trit. islandicum nahe stehende Art vergleiche inan in

meinem Reisewerke (Band II, Mollusken).

Il) Tritonium (F us us) Norvegicum Chemn.

Testa eornco-rufescenle, lexiuscula, tenui, ovato-acuta; spïra papillari, anfractîbus apicali-

bus grossis; anfractîbus ultimis conxexis, subito grandibus, incrementi vestigiis traiwersis

striâtis; columella labioque lacvissimis, callo nullo; canali brevi lato; apertura laevissima

vernicosa; epidermide membranacea tenuissima dccidua viridcscente.

Long. : Latit. : Ait. anfr. ult. : Apert. latit.

i : % : Vi"1
- 1

/» : V.-»-
1^; Anfr. mimer. 5 ad 5

1

2 ; Ang. apic. 50°;

Angul. canal. 0° ad 5°.

Fundort: Der Tugurbuscn des Ochotskischen Meeres (Midd end.).

Das Genauere liber dièse Art ist in meinem Reisewerke (Band II, Mollusken nach-

zulesen.

12) Tritonium (F us us) Behring ii Midd. Taf. III, fig. 5, 6.

Testa fiançante, strato externo calcareo, solida, crassa, ovato-fusifôrmi; anfractibus parum

convexis, transcersim plicatis, plicis in quoque anfractu 9 ad II; plicarum interstitiis ca-

nalkulis obsoletioribus h ad G transversis exaratis; columella recta longiuscula; labio mo-

dice-calloso; labro simplici; apertura alhescente, vernicosa, ad plicas exlernas lale-canali-

culata; canali recto.

Es kommt dièse Art im Allgemeinen der Gestaltverhaltnisse dem Trit. Nonegicum

am nâchsten, hat aber dabei nahe dieselbe Spindelbildung wie Trit. anliquum; von beiden

wird es aber leiebt dureb die Querfaltungen unterschieden.

Long. : Latit. : Allil. anfr. ult. : Latit. aperturae : Col. ext. long.

(Il6m.)l : (60 m.) V.-+-V.. : (69 /«.) '

2h-V10 : (35 m.) %-+-*/„ : (51 m.) %-h1

/.;

Anfr. numer. 6; Canalis longit.
z
/s apert. latitudinis aequat.; Canalis latitudo,

l
/\ latit.

apert. aequat.; Angul. apicul. 50°; Angul. suturai. 100°; Angul. canal. 0° ad 5°; Pond,

med 2 Une. et 2 Gran.

Die Querfaltungen , deren 1 1 auf der letzten, und 9 auf den vorhergehenden Win-

dungen steben, verlaufen unter einem Winkel von etwa 10°, abwechselnd: auf der letzten

Windung- von oben nach unten und hinten ; auf der vorletzten von oben nach unten und

vorn u. s. w. — Die Furchen in den Zwischenràumen der Falten werden durch die An-

wachsspuren hervorgerufen.

Die Aussenseite der Spindel, die sehr lang und g-erade herablâuft, ist mit rauhen

Anwachsstreifen besetzt.
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Abgesehen von don Querfaltungen, sind die Windungen sehr flach, und das oben

gegebene Maass der Lai. apert. ist nnr deswegen so gross, weil die Lippe des gemessenen

Exemplares iui Ansatze einer neueri Querfalte begriffen war.

Die Substanz der Schale selbst ist gelblich und tritt glânzend, fast obne bemerkbare

Zuwachsstreifen, unter der àussersten weissen, kalkartïgen Kruste bervor, welche allein

die Furchen in den Zwischenniumen der Querfaltungen bildet. Den ausserlichen Faltun-

gen entsprechen im stark glasirten Innern der Schale, flache Rinnen.

Fundort: Das Behrings-Eismeer (Wosness.).

13) T r i t o n i u m (F u s u s) B a c r i i M i d d. Taf. VI, fig. 7, 8.

Testa rufescente-lutea, intus vitelli coloris, levi et teniii, abbrevialo-conica, spira brevi; an-

fractibus ultimis infiatis, supra applanatis, ad longitudinem (3—) earinatis, transcersim (12—

)

plicatis, imo subtuberculiferis ; carinarum interstitiis slriatis; coluinella recta, vix callosa;

labro ad carinas nonnihil sinuato; apertura ampla, ad carinas externas sulcata, ad plicas

canaliculata.

Dièse Art entspricht, was ihre Skulpturen anbelangt, in nicht geringem Grade der

Abbildung des Fusas despectus Lamk, wie sie Kiener (Spécics général, Fasus PI. 19,

fuj. 2) und Reeve (Conchol. içonica Fasus PL- X, fig. 39") gegeben, doch sind ihre For-

men ganz andere, und die Spindelbildung unsrer Art ist dieselbe, zu Purpura hinùber-

fiihrende, wie etwa bei Bucc. tenue Gray.

Die Maasse ergaben:

Long. : Latit. : Alt. anfr. ait. : Latit. apert. : Colum. long. ext.

(39m.) 1 : (26m.) %h-"
6

: (25m.) 72
-t-% : (\3m.) y4

-*-7
12 : (17m.) V.-+-

1

/,;

Anfr. numer. 5; Canal, longit.
l

/s apert. latit. aequat.; Canal, latit. \'
s
apert. latit. aequat.;

Angul. apical. 70°; Angul. saturai. 120°; Angul. canal. 0°; Pond. mcd. kO Grau.

Es ist das Trit. Baerii mithin durch sein hôchst niedriges Gewinde (Latit.; angul.

apical. etc.) \or allen anderen Arten insbesondere ausgczeichnet. Die beiden letzten Win-

dungen wachsen sehr plôtzlich an. Nicht minder charakteristisch ist die grosse Diinne

und Leichtigkeit der Schale, und auch die Besonderheiten derSkulptur sind sehr kenntlich.

Von den drei scharfriickigen Kielstreifen jeder Windung ist der obère der allerschwachste,

der mittlere der allerausgesprochenste, und es bildet der Zwischenrauin zwischen dicsem und

dein unteren gleichsam einen bandartigen, sich stiirker hervorhebenden Giirtel. Auf der Hbhe

jeder Querfaltung sclmellen die Kielstreifen etwas hockrig an. — Die Querfaltungen, deren

auf jeder Windung 12 stehen, verlaufen von jeder zunachst hbheren Nath bis zum mittleren

Kielstreifen unter einem Winkel (mit d^r Spindelachse)von etwa 25 bis 30°, nach unten und

hinten; von hier an aber brechen sie sich und verlaufen unter einem etwa halb so gro-

ssem Winkel nach unten und voin, uni in der Gegend des untersten der drei Kielstreifen

vbllig abzubrechen. Dieser unterste Kielstreifen liegt bei der vorletzlen Windung theils

der Nath dicht an, theils wird er wohl auch von der Nath etwas iiberdeckt; auf der un-
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teren Hà'Ifte der letzten Windung folgen jedoch demsclben, abwârts, noch k bis 5 schwà-

chere Kielstreifen.

Ausser diesen Rielstreifen verlaufen, iiber aile Windungen fort, sehr flachriickige

Lângsstreifen , nur durch linienfiirmige Furehungen von einander geschieden, und wiederum

mit mikroskopischen Lângsstreifen geziert. Etwas stârker als die feinen Streifungen letz-

ter Art, sind die ziemlich regelmâssigen Zuwachsstreifen, schon dem unbewaffneten Auge

sichtbar.

Die Bildungsweise der Spindel bat dièse Art mit Trit. Nonegicum und Sabinii voll-

kommen gemein.

Die Abbildung des Buccinum signum (Reeve Conch. icon. Buccinum PI. II, No. 6)

kommt der Gestalt des Triton. Baerii ziemlich nahe, doch erlauben die Unterschiede der

Skulptur und die Streifungen keine Verwechslung.

Fundort: Das Behrings-Eismeer (Wosncss.).

ih) T r i l o n i u m (F u s u s) Sitchense M i d d e n d. Taf. II, fig. 5 bis 8.

Testa sordida, Ihido-viridcscente, fusiformi-turrita ; spira acuta; anfrtoctibus, exceplo solo

ultimo, convexis, transversirn (U ad 12=) pi'icatis, omnibus longitudine confertim et aequa-

lilcr striatis; columella saepius umbilicata; labro tenui, intus crenulato-sulcato ; apertura

elongata, Ma cum partibus adjacenlibus intense violaceo-testudinea.

Es variirt dièse Art recht ansebnlich, in Bezug auf das Verhàltniss der Hôhe ihrer

Apertur:

Aa forma normalt's rictu normali.

Long. : Latil. : Anfr. ult. altit. : Lat. apertur. : Col. long. eœt.

(32m.) i : (16m.) % : (18m.) V^V» : (8m.) Vi : (5 m.) %- */„; 'Anfr.

numer.7—8; Canal, longit. '/
2
ad i

/3 apert. lat. aequat. ; Canal, latit.
i

/2 ad i

/i apert. lat.

aequat.; Angul. apical. k2°; Angul. suturai. 100°; Angul. canal. 20°.

Aa1 forma normalis rictu brevi.

Long. : Latil. : Altit. : Latit. apert. : Colum. exl. long.

(35 m.) 1 : (18 m.)
1

/, : (16 m.) %-%, : (9 m.) % : (5 m.) \-%; Anfr.

numer. 7 ad 8; Canal, longit.
2

3
apert. lat. arquât.; Canal, latil. V2

apert latit. aequat.;

Angul. apicalis 'i0°; Angul. suturalis 100°.: Ang. canal. 30°; Pond. med. 37 Gran.

Die Làngsstreifen siud im Ganzen sehr regelmà'ssig an Grosse, und bleiben sich miter

einander auch auf der letzten Windung, bis unten zu, vbllig gleich.

Sie siud flachrund gekielt, etwa ï
/3 so boch als breit, und etvva drei oder mebrere

Maie so breit als die sie von einander scheidenden Furchen, auch in Folge der haufig

scharfer ausgesprocbenen Zuwachsstreifen etwas rauh; auf der voiletzten Windung zablte

ich deren 9 bis 12.

Da die Furchen zwischen den Streifen nur linienartig aber scharf eingeschnitten

sind, so bilden in ihnen die Zuwachsstreifen mikroskopische Fachwerkc, welche mit Lehm
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verstrichen sind, der sich auf das Festcste hineinsetzt. Die Ouerfaltungon sind schwach

gewellt, cben so breit als die Zwischenraume zwischen denselben, und man zâhlt deron

12 bis 13 auf jeder Windung. — Die Streifen der Innenseite der Aussenlippe sind regel-

miissig bélier, aïs die Grundfarbe derselben ; sic laufen als Kiele, web he tien àusseren Li-

nienfurchen entsprcchen, fàcherartig gegen das Innere der Apertur bin zusammen, und

verwischen sich in einer Entfernung voui Lippenrande, welche der halben Aperturbreite

gleichkommt.

Der Umschlagssaum der Spindel ist fiir gewohnlich unbedeutend schwielig, verdickt

sich jedoch mitunter dergestalt, dass sich eine Art Nabel bildet. Der Deckel ist eifdrmig,

halb so lang- und so breit als die Apertur, und sein Zuwachs-Mittelpunkt befindet sich

unten, dicht in der Nàhe des zugespitzten Endos.

Es konimt dièse Art dem Biiccinum viverratum Kiener (Spécies général, Buccinum,

No. 36, p. 35. PL X, fig. 35) am nachsten. Letzteres hat jedoch 1) einen kurzeren

Kanal, 2) minder convexe VVindungen; 3) jene Là'ngsflecke welche ihm den Namen ge-

geben haben, und k) sehr feine Liingsstreifen zweiter Onlnung auf déni flacben Riicken

derjenigen erster Ordnung, wiihrend wie gesagt, das Trit. Sitchcnse davon keine Spur

besilzt, im Gegentheile die queren Anwachsstreifen mitunter zu kleinen dachziegelartigen

Lamellen heranwachsen.

Fundort: Die Insel Sitcha. (Wosncss., Eschsch., Mertens.)

15) Tritonium luridum M i d d. Taf. IV, fig. k, 5.

Testa minuta lurida, amassa; ovato-conica; anfractibus convexis, longitudine aequaliter ac

confartissime striato-costulatis ; costulis rotundato-carinatis
,
prominentibus, iiicrementi iesti-

giis imbricato-svabratis; columella crassa labioipie et Ma apertura lacteis, vernicosis; labro

crcnulalo, ad marginem acuto, tenui, interiora versus inox incrassato, aperturam angustante

,

granuloruin (5 ad 6) série denticulato ; canali subclauso.

Die Rippenstreifen verlaufen ganz gleichmà'ssig neben einander bis auf den Kanal hinab;

durch quer iiber dieselben hinlaufenden Zuwachslamellen erhalten sie ein feilenartig rau-

hes Acussere,- die dieselben von einander trennenden Furchen sind sehr scbmal, weniger

denn halb so breit als die Rippenstreifen selbst, schneiden jedoch tief ein und werden im

Grunde durch die Zuwachslamellen in Facherchen abgetheilt. Das eine der Exemplare

zeigt Andeutungen zu sanftwelligen Querfalten der Windungeu des Gewindes.

Der Kanal wird durch eine Lamelle verlegt, welche von der Spindel lier sich iiber

denselben lagert, und den Kanal fast vollig verdeckt.

Die Substanz der Schale selbst ist weiss, und letstere erhh'lt ihre Farbe allein von

der braungelben Aussenschichte lier.

Dem Tritonium Sitchense steht dièse Art durch die Skulptur vorziiglich nahe, unter-

scheidet sich jedoch von demselben leicht durch die Farbe, die viel gedrungenere Gestalt,

den verdeckteu Kanal, die Zahne in der Apertur u. s. w.
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Die Maassverhâltnisse sind :

Long, : Lai. : Alt. anfr. ullimi : Latit. aperturae

(18/».) 1 : (9 m.) % : (11 m.) %-+-1

/a (5 m.) ^-t- 1

/^; Jn.fract.num. 6; Ornai.

longil.
2

. apert. lut. aequat.; Canal, latit. V5
apert. lai. aequat.; Ang. apical. 52°; Angul.

suturai. 105°; Angul. canal. 0°; Po/id. med. 11 Gra/i.

Fundort: Die lnscl Sitcha (Wosness.).

16) T r i l o n i u m (Buccinum) u n d a t u m L.

Testa lutescente vel rufescente, solida, ovato-conica, ventricosa, anfractibus convexis, longitu-

dinaliter costulato-striatis, striis rotundato carinalis, plerumque transversim plicis crassis ob-

liquis undatis, interdum tamen et plicis nullis; columella distincte voluta, rugositate spirali

externe munita; labio calloso; labro simplici; canali brevi, recurvo, apice emarginato; epi-

dermide seriatim ciliata.

In Bezug- auf die grosse Schwierigkeit, die Grenzen dieser Art charakteristisch in

eine Diagnose zusammenzufassen, muss ich auf das verweisen, was îch Lei Gelegeuheit

meiner Betrachtung der Gattung Tritonium ini AUgemeinen ausgesprochen. Da es nicht

zu bezweifeln ist, dass dièse Art hâuOg, ba'.d auf den letzten Windungen alleiu, bald selbst

auch auf dem Gewinde gar keine Querfalten bat, so geheu wir biemit das charakteri-

stischste Kennzeichen verlustig, das schun durch den Linné'scben Namcn angedeutet

wurde, und bis zum gegenwârtigen Augenblicke in der Diagnose des Buccin, undatum,

die Uauptstiitze derselben ist.

Mcine speciellen und an einera ungewbhnlich reichen Materiale angestellten Untersu-

chungen haben mieb zu der Ueberzeugung gefiihrt, dass es vbllig unmoglicb ist, Grenzen

zwischen Buccin, undatum und Buccin, tenebrosum festzustellen, und dass aile erdenklichen

Komplikationen zwischen deu versebiedenen Abànderungen der einen sowohl als auch der

andern jener beiden Arten vorkommen, mithin vom systematiseben Slandpunkte aus ent-

weder an der Selbststandigkeit beider genannlen Arten gezweifelt werden miisste, oder an

Dastardbildungen, zwischen den beiden erwahnlen Arien, auf keinerlei Weise zu zweifeln

wàre. Dièse letzteren faktisch auf direktem \\ ege nachzuweisen, miisste mithin Aufgabe

des physiologiseben Forschers sein. Der Systematiker mag aber aus dem vorliegcnden

Falle ersehen, dass seine Bemùhungen keinesweges fiir aile Zukunft voile Geltung haben

werden, sondern dass es môglich ist, eine in der Gegenwart als Abart oder Bastard-

bildung betrachtete Form, werde sicb in ferner Zukunft zur typischen Form hinauf-

schwingen, wo dann nur seltene Ueberreste der reinen Urart an die typische Formen der

alleren Systematiker erinnern werden. Um so mehr Aulforderung liegt aber in der Sache

selbst, die jedesmal untersuchten Varietàten auf das Kenntlichste fiir aile Zukunft wieder-

zugeben. In Folgendem mijge man mithin nur einen Versuch erblicken, die beobachteten

Formveischiedenheiten in gewisse Gruppen zusammenzustellen, wobei, ich wiederhole hier die

schon an Trit. untiquum und dcspecluin gemacbte Erfabrung, die Art und Weise der Skulptur,
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wie mir schcint, meist den sichersten Hait abgibt, wàhrend aile ùbrigen Kennzeichen noch

verânderlicher siud. Bei dicsem Stande der Dinge war es hochst natiirlich, dass ich naeh

meiner ersten Uebersicht aller vorliegenden, déni Buccin, undatum nahe stcbenden For-

men, auch das Bucc. tenebrosum als blosse Varietàt unter Buccinum undatum einschaltete.

Hiedurch wurde aber der Missstand hervorgerufen, dass es unmbglich ward, auf irgend

eine Weise eioe Diagnose zu gewinnen, die aile Varietaten des Buccinum undatum um-

fassen konnte, uud dennocb aile anderen Arten desselben Geschlecbtes vbllig ausscblbsse.

Als es sicb aber spà'ter berausstellte, dass aile Abanderungen sicb vorzugsweise auf zwei

Hauptformen bezieben liessen, und iu mir allmàhlig stârker und stà'rker die Ueberzeugung

auftauchte, es habe wahrscheinlich urspriinglich zwei getrennte Urarten gegeben, welche

sicb im Laufe der Zeiteu vermischten, so zog ich es vor, Buccinum undatum und tenebro-

sum als zwei getrennte Arten aufzufuhren, wenn icb gleich von vorn heraus gesteben

muss, dass icb selbst dièse Trennung mebr als eine histoiïsch begriindete, denn eine in der

Gegenwart conséquent durchzufuhrende, angesehen wissen will. — King versucbte jiingst

schon einige Varietaten von Buccinum undatum festzusteilen, allein King's Varietaten

kiinnen in derjenigen Begriffsbestinuiiung, welche er von ihnen gegeben bat, nicbt ange-

nommen werden, da, wie gesagt, die Forrnverhaltnisse, Grosse der letzten Windung nebst

Hbhe der Apertur etc. in gar keiner bestimmten Beziebung zur Skulptur, der grbsseren

oder geringeren Dicke der Schale u. d. m. stehen. — Dennocb. wiinscbte ich King's Ver-

diensten etwas Bleibendes zu lassen, und habe seine Benennung pelagica beibebalten, den

Begriff derselben aber nach meinen Erfabrungen umgemodelt.

1) Variet. pelagica Taf. IV, fig. 7, 8.

Anfractibus omnibus transversim (Il «t/ 20) plicatis, inaequaliter et secundum longiludinem

costulato-striatis; striis prominentioribus (6 ad 12 in anfractu penultimo) rotundato-cari-

natis , striis tenuioribus (1 ad k in quoque interstiiio) interceptis; anfractu ullimo superne

ad médium usque sculptura eadem, inferne non plicato , striisque longitudinalibus inferiora

versus sensim sensimque minus expressis; striis tenerrimis transversis (incrementi vestigiis).

Buccinum undatum L. var. Bucc. pelagica King, Annals and Magaz. of Natural

Hist. 18^6 p. 2V9.

(Dièses umfasst wohl meine forma genuina der Variet. pelagica, theils mogen auch

Uebergangsformen zu Bucc. tenebrosum darunter vcrstanden sein, wie ich aus dein Mangel

der Falten auf der letzten Windung und dem allmaligen Verflachen der Streifen auf

derselben, entnebme.)

Bucc. undatum L. var. Bucc. magnum King ibid. 218. (es ist meine forma venlri-

cosa der Var. pelagica).

Bucc. (var.) litloralis King l. c. p. 250.

Buccinum undatum Kiener, Spécies général PI. 2, fig. 5.

« (i Pennant, British Zoology Vol. IV, p. 121. PI. 73, fig. 90.
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Buccinuni undatum Douovan, Britîsh Shells 1801 Vol. III, Taf. 104.

d d Go

u

ld, Iiuertebrata of Massachusetts 1841 />. 305.

d d Reeve Conch. Icon. Bucc. PL I, No. 3.

Bucc. pyramidale Reeve, Conch. Icon. Bucc. PL XIII, fig 104. (variet. pelagica

A l

B, mihi).

Wir haben dièse Varietàt als die typische Form des Baccinum undatum anzusehen.

Es sind an ihr die Skulpturen am deutlichsten ausgebildet, so dass sie zugleich das

schonste Geprâge aufzuweisen liât. Als bcsonders charakteristisch nehme icb fiir dieselbe

die deutlich ausgesprochenen Querfaltungen aller Windungen, den Unterschied der stâ'rke-

ren striae coslulalae und der zwischen denselben auftretenden striae teneres, so wie na-

mentlich das rundlich gekielte Ansehen dieser Streifen in Anspruch. Aile Exemplare die-

ser Varietàt die icb besitze, haben ein labrum margine simplici, acutiusculo, non reflexo,

dcnnoch halte icb nicbt dafiir, dass dièses fiir ein charakteristisches Kennzeichen g-enom-

men werden darf, da die Querfaltungen theils durch eine Herausbeugung der Substanz,

theils aber auch durch Verdickung derselben gebildet werden, mithin in beiden Fàllen,

die Aussenlippe dick und zuriickgebogen sein wird, falls nian das Tbier dann gerade

trifft, wenn es im BegrifiFe ist eine neue Faltung anzusetzen.

Von dieser Varietàt besitze ich aus dem Russischen Eismeere drei deutlich unter-

schiedeue Gestalten:

AD forma genuina, pondcrosa (die Kiiste des Russischen Lapplandes).

Long. : Lotit. : Alt. anfr. ult. : Lat. apert. : Col. ext. ait.

(8km.) 1 : (42 m.) % = (38 ») %-*/„ : (20 ,«.)'-%, : (17 m.) »/,-'/»;

Anfr. numcr. 9; Canal, long.
2

/5 apert. lat. aecpiat.; Canal, lotit. '/
4

apert. lat. aequat.;

Angul. apical 40°; Angul. suturai. 105°; Angul. canal. 0°; Pond. med. incluso anim. spi-

rituoso 1 Une. 7 Draclun. et 20 Gran. Ein anderes hieher gehoriges Exemplar von 61 m.

Totallânge, wog trocken und ohne Thier 190 Gran.

Die Querfalten (plicae) bilden mit der Spindelaxe einen VVinkel von etwa 10°, indem

sie von oben nach unten und vorn herabstreichen , und es steben ihrer 15 auf der letz-

ten Windung.

Selteu sind die Streifen bei den sebr dicken und schweren Exemplaren so deutlich

ausgepriigt wie bei den diinnschaligen Thieren, insbesondere ist dièses mit der lelzten

Windung der Fall ; hâufig sind auch die Streifen bei solchen schweren Exemplaren

abgerieben.

Das Muséum besitzt hieher gehorige Exemplare aus Gronland, deren grôsstes von

75mill. Totallânge; auch auf diesen sind die Streifungcn verwischter, sie unterscheiden

sich aber von jenen des Russischen Eismeeres dadurch, dass die Falten, gleich wie bei

Exemplaren die aus der Nord- und Ostsee herstammen, einen der Spindelacb.se fast paral-

lelen Verlauf haben; doch ist das wohl kein bestandiger Unterschied.
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AI) 1 forma genuina, levis. (Die Kiïsten des Russischen Lapplandes).

Long. : Latit : Allit. anfr. ult. : Lat. apert. : Colum, ext. long.

(50 m.) 1 : (2km.) V%—% : (2* «.) V, \ : (12 m.)
1
/, : (lia) '/;+';„;

Anfr. numer. 9; Canalis longit.
2
/
6

ape/-i. lat. aequat.; Canal, latit.
i

/5 apert. lat. aeq.;

Angul. apic. 40°; Angul. suturai. 105°; Angul. canal. 0°; Pond. med. 59 Gran.

Die Querfalten verhalten sich ganz âhnlich wie bei der vorigen Rubrik, und bilden

mit der Spindelachse einen Winkel von etwa 10° bis 15°; ich zàhle deren H bis 15 auf

der letzten Windung.

Die Unterschiedc der Gcstalt von derjenigen der vorigen gemessenen (ponderosa)

Schale sind sehr unbedeutend, nur hat, wie man es aus den Maassen entnehraen kann.

das gegenvviirtige Exemplar eine siclitlich-hohere Miintlung, die scheinbar nocb grbsser

ist als in der Wirklîchkeit, wegen des bedeutenden Maasses der sichtbaren Spindellange

(Col. ext. long.)

A^Da 1 forma venlricosa, ponderosa; (Die Kiïsten des Russischen Lapplandes).

Taf. IV, fïg. 3.

Long. : Latit. : Altit. anfr. : Lat. apert. : Col. ext. logit.

(70 m.) 1 : (M>.«.) V.h-Vu : (36 m.) .VaH-% : (19 m.) %-*-% : (23 m.) %-*-*/„;

Anfr. numer. 9; Canal, longit.
i

/s
apert. lat. aequat.; Canal, latit. '

4
apert. lat. aequat.;

Ang. apic. 50°; Ang. suturai. 100°; Ang. canal. 0°; Pond. med. 26k Gran.

Die Querfalten [plicae) sind schrage und bilden mit der Spindelacbse einen Winkel

von etwa 20°; 11 bis 12 derselben kommen auf die letzte, und eben so viele auf die vor-

letzte Windung. Dennoch gibt die Zabi der Querfalten, und die hier scbragere Stellung

derselben, keinen festen Unterschied zvvischen der vorliegenden Abart und der forma

genuina, da ich andere E.xemplare gefunden habe, welche aile Uebergà'nge zvvischen bei-

den ergânzen.

Aus den gegebenen Maassen leuchtet hervor, dass dièse forma ventricosa A%
, abgese-

hen von dem bedeutmderon Gipfelwiukel und der grbsseren Breite, sicb noch durch eine

vcrhaltnissmassig sehr hohe Apertur (a
1

)
von der friïher gemessenen f. genuina unter-

scheidet. Es ist die Hohe der Apertur aber iïberhaupt eine sehr wanJclbare Grosse, und

unabhangig davon^ ob die Schale zur f. genuina oder zur f. ventricosa gehort. Ueber-

diess ist noch der àusserlich sichtbare Theil der Spindel sehr lang, auch gekriïmmter als

bei den Exemplaren der forma genuina, was sich jedoch durch die genommcnen Maasse

nicht versinnlichen làsst; daber ich auf die Ansicht meiner Var. Schantarica verweise,

deren Spindel viillig in derselben Art gebogen ist.

Im Russischen Eismcere habe ich nur allein dièse forma centricosa schwer und dick-

wandig gefunden; dagegen iïberzeugen mich eine Meuge Englischer Exemplare welche ich

durch Herrn M c
. Andrew's Giïte in der Niihe der Insel Wight vom IMeerseboden bervor-

hoîen sahe , dass die f. ientricosa auch diïnnschalig vorkomme, und bei England eben so

Mémoires Se. ualurelles T. VI
,

114
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wohl als im Eismeere zu llause sei. Des Vergleichs wegen fiige ici) hier imteii die ge-

naueren Maassverhaltnisse eines dieser Exemplare bei
1
).

Die Form dieser Englischen Exemplare ist hiernach noch bauchiger als diejenige der ans

dem Russischen Eisuieere stammenden. Die Skulptur der ersteren ist auf das Deutlichste

und Zierlichste entwickelt, die Apertur derselben ist innen gelblich unrl bei allen verlau-

fen die Querfalten , deren etwa 17 auf der letzten Windung sind (mithin mehr als bei je-

nen), fast genau in der Rlcbtung der Spindelacbse. Hait man dièse Beobachtung gegen

meine friibereu, so kanu aus ibr wenigstens der Scbluss gezogen werden, dass die

sehr schrâge Stellung der Falten bei den baucbigen Formel) des Russischen Eismeeres, in

keinen ursiichlichen Zusammenhang mit jener bauchigeren Form gebracht werden darf.

Schliesslich erinnere ich wiederum daran, dass man sich keine feste Grenze zwischen

der forma elatior, normalis und ventricosa zu denken habe, und werde hier noch eine

monstros gestreckte Ausartung von Bucc. undatum var. pelagica anfiïhren:

forma elalior anomalo-turrita (Die Kiiste des Russischen Lapplandes) Tuf. IF, fuj. I,

2 et 6.

Duce. Donovani Gray, Zoology of Capt. Beechey's Voyage 1839 p. 128.

Donovan, British Shells 1803 Fol V, Taf. 154.

Long. : Latit. : Altit. anfr. ult. : Latit. apert. : Long, colurn. ext.

(91m.) 1 : (35m.) V-V9 : (32m.) V2-V, = (16m.)Vt-Vi, = (20 m.) V4
-7

a3 ;

Canal is long. '

4
apert. latit. aequat.; Canal, latit.

1

/i apert. latit. aequat.; Angul. api-

cal. 30°: Jngul. suturai is 110°; Pond. med. 139 Gran.

VYie aus diesen Maassverhiiltnissen deutlich hervorgeht, und sich noch augenschein-

licher aus der Abbildung ergeben mag, is,t dièse Form durch ihr vorgezogenes Gewinde,

daher auch verhaltnissmassig niedrigere Apertur, von derjenigen aller iibrigen Abarten des

Trit. (Bucc.) undatum vbllig abweichend, und ich selbst batte nicht gezbgert, sic fur eine

neue Art zu erklaren, wenn nicht einerseits die Kennzeichen der Skulptur voMkommen

mit denen des Bucc. undatum var. pelagica ubereinstimmten , andererseits alter mein hie-

durch erregter Zweifel dadurch vollkommene Bestàtigung gefunden batte, dass King

( innals and Magazin of Natural History (846 p 249) schon der grossen ÏNoigung er-

wahntj welche Englische Exemplare seiner Far. Bucc. pelagica zcigten, sich thurmformig

zu strecken, und so dem Bucc. Donovani Gray vollkommen à'hnlich zu werden. Das

oben gemessene Exemplar habe ich abbilden lassen; es entfernt sich ziemlich von Dono-

van's Figur, und kann fiiglich als ein Extrem der forma anomalo-turrita angeseben wer-

den. Auf der letzten Windung sind gar keine Falten, auf der vorletzten sind sie nui-

Far, pelagica A2D l (Die Irise] Wigljt)

Lony. Lat Alt. anfr ult. Latit. apert. : Colum. ext. long.

(59nt.) I (23m.) '/i-t-Vu (22m.) l

/2
-+-7

16 < 12m-) Vf*" Vu :

( ,2m -)

X

l*-*-
1

(n: Anfr

mimer ii; Canal. Inngit.
1
/4 ad l

/3
apert. lat. aequat; Canal, latit

l

/3 apert. lat. aeq. ; Angul. apieal. o5"; Angul.

suturai. 10'2°; Angul. canal. 0° ; Pond. med. .!4 Gran.
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undeutlich und erst auf (1er drittletzten am deutlichsten, obgleich immer noch schwach

ausgesprochen; ich zàhle deren hier 12.

Die Richlung dieser Querfalten bildet mit der Spindelaxe einen Winkel von etwa

25°. Die Lângsstreifen sintl schwach und etwas scharfkielig; der eiae derselben tragt

auf seinem Gipfel eine Furche, so dass er hiedurch, so wie durch die im Verhaltnisse zur

Grosse ungewbhnliche Leichtigkeit der Schale, einigermaassen zu Trit. tenebrosum hin-

iiberfùhrt.

Fin anderes, gleichfalls bielier gehbriges Exemplar aus dem Russischen Eismeere

stimmt dagegen an Gestall und Skuiptur sehr mit Donovan's citirter Abbildung iiberein:

J'a' forma elalior (an anomalo-turrita?) (dieKiistedes Russischen Lapplandes).

Long. : Lotit. : 4ltil.anfr.ult. : Àpert. lotit. : Col. ext. long.

(74 m.) « : (34 m.) » ,-»/„ : (33 m.) V,-%« : '20 m.) '/
4
h-V49 : (19 m.) V4 ;

liif'r mimer. 9; fanal, longit.
l

\ apert. lat.; fanal, lotit.
l

/a aperi.lat.; Âng. apicalkO";

4ngul. saturai. 108°.

Die verhâltnissmàssig hbhere Apertur, das weniger vorgezogene Gewinde, sind augen-

scheinlich. Es fiihrt dièse Form unmittelbar zur forma genuina hiniiber, daher ich sie

auch nicht als Anomalie anzusehen gesonnen bin; auch scheint es, aïs komme sie nicht

ganz selten vor. Die Querfalten bilden mit der Spindelachse einen Winkel von etwa 15°

und beschrànken sich nicht bloss auf die ÎNath (wie in Donovan's Figur), sondern ge-

hen ùber die ganze Windung hinab. Die Lângsstreifen sind auf dem Gewinde deutlich

nach dem Typus der i'ar. pelagica ausgebildet, auf der letzten Windung werdeu jedoch

die Streifen grbsserer Art undeutlicher. Die Spindel ist stark gewunden, callos, und

nach aussen spiral-wulstig.

Die Oberbaut ist griinlich, mit den der Art zukommenden Wimperreihen besetzt; der

Decke! rundlich eifbrmig; das Zuwachsccntrum seitlich neben der Mitte. Der gelbliche

Fuss des Thieres ist neben dem Deckel schwarz punktirt.

Goult! [lnvertebrala of Massachusetts p. 304, fig. 208) hait das Bucc. Donovàni fur

eine gut begrûndete Art, obgleich er es ebenfalls dem Bucc. undatum nahe stellt. Sein

Exemplar unterscheidet sicii von den meinigen durch den Kiel der letzten Windung.

Fundort: Das Eismeer an den Kiisten des Russischen Lapplandes (Baer, Midd.)

jKarisches Meer (Pallas, Reise Tom. Hl, p. 34; und Georgi , Beschreibung des Russi-

seh.n Reichs. Theil III, p. 2208).

2) Var. Schantarica.

,4nfraclib omnibuuss transversim 11 ad 18) jilicatis, longitudinaliter costulato-striatis; slriis

(11 ad 13 in anfractu penultimo) confertis, argute exsculptis, rotundato-carinatis , subae-

qualibus, tribus oui quatuor paullulum prominentioribus
,
quorum infima, carinulam ad in-

star maxima. in anfractu ultimo infra médium decurrit; striis decussantibus tenerrimis (in-

\rementi vestigia). Anfr. numer. 7.
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Fundort: Die Schantarinseln im Oehotskischen Meere (Midd.)

Das Genauere hieriiber ist in meinem Reisewerke nachzusehen.

3) Var. stria'a.

Bitcc. striatum Pennant , Bvitish Zoology Vol. IV, p. 121, B, PI. 7'i, fig. 91. —
BrUish Marine Conchology by Ch. Thorpe 1844.

Menke, Zeitschrift fur Malakozoologie, Jahrgang 1845, p. 141.

Dièse Varietat unterscheidct sieh von der Varietas pelagica, mit welcher sie die Ein-

zelnheiten des Ansehens der Streifungen, gleich wie die Gestaltverhàltnisse gemein hat,

durch die vollige Abwesenheit irgend welcher Querfalten. Im Uebrigen ist ihre Diag-

nose vullig dieselbe wie bei jener. Dièse Varietat haben wir bisher im Gebiete der Rus-

sischen Fauna noch nieht getroffen, und ich fiihre sie bloss der grôsseren Vollstiindigkeit

wegen, nach Exemplaren unserer Sammlung die aus dem westlichen Europa stammen, an.

Durch dièse Varietat riickt das Tritonium undatum in die Nahe des Trit. despectum,

vermittelst dessen Var. antiquata; beide unterscheiden sich, abgesehen von der longit.co-

lum ext., welche das Letztere zu einem Fusus jenes aber zu einem Buccinum gestempelt

hat, dadurch, dass die Là'ngsslreifen der var. antiquata gleichmâssig an Grosse, zarter,

auch iiberhaupt schwàcher ausgeprà'gt sind und dicht aneinanderstossend verlaufen.

17) Tritonium (Buccinum) tenebrosum Hancock.

Testa plerumque purpureo-rufa, rarius flavicante, juventute tnwi imo cornea, ovato-conica,

anfractibus convexis, carinato striatis, striis rarioribus (3 ad 8 in anfractu penuttimo) pa-

ntin prominulis, acute-carinalis, plerumque sulco lineari bifides ; striarum interstitiis laevibus,

solis incrément/' vestigiis lenerrimis transcersim lineatis, aceedentibus rarius sulcis linearibus

longitudinalibus, iwnnisi sub microscopio conspicuis; anfractibus spirae transversim mugis

minusve obsolète, interdum eliam plane non, plicalis; ultimo anfractu plerumque plane non,

aut nisi ad suluram ipsissimam, plicatulo; epidermide tenuissima, flavicante uul viridescente,

ciliata.

Buccin, tenebrosum n. sp. Hancock, Annals and Magaz. of Natural History 1846

p. 327. PI. V, fig. i und 2.

Buccin, cyaneum Beck, Moller, Index Molluscorum Groenlandiae 18'<2 /*. 11.

Bucc. undulatum Mo lier,, ibid. p. 11.

» « (i Hancock l. c. p. 327.

Bucc. sericalum n. sp. Hancock, Annals and Magaz. of Natural History 184

G

p. 328. PI. V, fig. G.

Buccinum cyaneum Chemnitz, Neues ConchyL Cab. Tom. X, p. 182. Tab. 152

fig. 1448. Hancock /. c. p. 328.

Bucc. hydrophanum n. sp. Hancock l. c. p. 325, PI. V, fig, 7.

Tritonium undatum 0. Fabricius, Fauna Groenlandica 1780 p. 395.

Bucc. boréale Brod. and Sow. , Zoolog. Journal IV, p. 375.



Beitràge zu einer Malacozoologia Rosstca, IL 4-87

Es hait ungemein schwer, dièse Art auf eine Weise zu charakterisiren , welche die-

selbe mit vblliger Bestiminthcit von Buccinum undatiim L. trennte. Leîcht ist dièses, wenn

wir neben die lypischen Formen von Trit. (Bucc.) undatum diejenigen Exeniplare des

Trit. tenebrosum halten, welche (1er Beschreibung- dieser Art bisher zum Muster gesessen

uud, aus Gronland herstammend, am haufigsten in den Museen verbreitet sind. Dièse fiih-

ren zu der Leberzeugung, dass das Trit. tenebrosum sich unterscheiden lasse:

1) durch die grosse, oft papierartige Diinne seiner Schale, welche meistentheils nur einen

hbchst unbedeuteuden Absatz von Kalk zu enthalten scheint.

2) durch die tiefe violettbraune Farbe, insbesondere der Innenlippe.

3) durch den gànzlichen Mangel an Querfaiten, oder wenigstens durch deren hbchst

schvvach und unregelmjissig angedeutetcs Vorkonimen.

k) durch die geringe Grosse , welche nur ausnabnisweise diejeuige des mittleren Wuchses

von Trit. undatum zu erreicben scheint.

5) durch die schwach ausgeprâgten, scharfkieligen und hàufig auf ihrem Gipfel gefurch-

ten Làngsstreifen, deren Zwischenraunie keine schwàcheren Zwischen-Streifen zweiter

Ordnung zeigen.

Unterwerfen wii
-

aile i!iese einzelnen Kennzeichen einer geuauen Betrachtung, auf Gi und-

lage einer Menge mir vorliegender Exeniplare dieser Art, aus den verschiedensten Meeren.

1) Die Diinne der S chai en. Dièse erscheint allerdings schlagend wenn wir Grbn-

lândische, auch aus dem Europàischen Eismeere herstammende Exeniplare, mit jungen ïhie-

ren unseres Trit. undatum, wie es gewbhnlich (aus geringer Tiefe) vorkommt, vergleichen.

Bei genauerem Nebeneinandei stellen ùberzeugt man sich jedoch gar bald davon, dass sich

Reihen von Uebergangen zusainnienstellen lassen^ welche selbst fiir das Auge auf keine Weise

Unterscheidungen zulassen, noch viel weniger aber die IVlbglicbkeit gestatteu, den aufge-

fassten Unterschied auf dem î'apiere wiederzugeben. Wir sind also dahin gelangt, ausspre-

chen zu miissen, dass keine feste Grenze statt finde, und dass selbst dort, wo das Auge

noch Unterschiede bemerkt, wir keine Mittel in Hiicden haben,, dièse Unterschiede Ande-

ren auf bestimuite Weise vviederzugeben. Es lasst uns aber dièses Kriterium der grbsseren

oder geringeren Dicke der Schale vollends im Stiche, sobald wir im Allgemeinen beachten,

wie sehr dièse bei einer und derselben Art, je nach verschiedenen Tiefenregionen ihres

Standortes und dem chemischen Verhalten der Gewiisser verschieden ist. In unserem be-

sonderen Falle wurde ich aber am Entschiedensten von der Nichtigkeit dièses Kennzei-

chens der Schaleudicke ùberzeugt, als es mir unmbglieh ward, Schalen die in Sitcha

gelesen worden waren und die in Skulptur, Farbe und Grosse mit Tritonium (Buccinum)

tenebrosum aus Gronland vollkommen ubereinstimmten, jedoch festerer Textur und dicker

waren als jeue gewbhnlich zu sein pflegen, von dicken, zujeneu binuberfulnenden, Exem-

plaren des Trit. tenebrosum aus dem ilussisch-europaischen Eismeere zu unterscbeiden.

2} Die tiefe violettbraune Farbe ist gleichfalls weder von der einen noch von der

anderen Seite her, stichhaltig; demi wenn gleich ein helleres Braungelb vorzugsweise dem
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Trit, undatum eigen ist, so kommt dennoch, abgesehen von ausscrlichen braunen Streifen

und Bander», miter der àussersten, die Skulptur tragenden Schichte, sehr hà'ufig ebenfalls

eine violettbraune Lage zuui Vorscheine. Da dièses aber vorzugsweise bei dicken Schalen

des Trit. undatum stattfindet, so diirften wir hierin immer noch einen Unterschied gelton

lassen, wenn nicht das Trit. tenebrosum selbst , auch hierin sich gar verschieden zeigte.

Vorherrschend ist nâmlich die Farbung der Schale des Letzteren, ein tiefes Violettbraun ;

wir finden jedoch auch eine grosse Mcnge von Exemplaren, die auf jenem Grunde ent-

fa'rbte Blinder und Flecke zeigen, oder auch durchweg von gelblicher Farbung sind. Das

Vorhandensein der violettbraunen Farbung, insbesondere auf Innenlippe und Spindel, là'sst

mithin in hoherem Grade der VYahrscheinlichkeit auf Trit. tenebrosum, als der Mangel

derselben, auf eine andere Art scbliessen.

3) Der vollige Mangel an Querfalten, oder die bloss schwache Andcutung derselben

isl ziemlich durchgreifend, dennoch kommen Ausnahmen vor, bei denen die Querfalten

eben so stark ais bei wohlausgehildeten Trit. undatum vorhanden, wâhrend Skulptur und

Farbe auf Trit. tenebrosum hinweisen. Dass aber die Querfalten auch bei Trit. Undatum

sich verwischen, oder vollig versehwindcn konnen, ist schon oben nachgewiesen worden.

\) Die geringere Grosse scheint mil
- im Vergleiche zu Extremen des Wuchses von

Trit. undatum [<. schlagend zu sein; dass iibrigens andrerseits auch Trit. tenebrosum einen

mittleren Wuchs erreichen konne, bevveist das Trit. sericatum II a ne.

5) Wie im Allgeuieinen, so auch hier, scheint mir die auseinandergesetzte Eigen-

thiimlichkeit der Skulptur noch jedenfalls die festesten Unterscheidungskennzeichen zu

Irefern, allein auch dièse vergesellschaftet sich dennoch zuweilen mit den verschiedensten

Kennzeichen des Trit. undatum, so dass wir in solchen Flillen uns der Ueberzeugung auf

keine Weise erwehren konnen, dass Trit. undatum und Trit. tenebrosum ursprunglich

zwei wohl getrenntc Arten gewesen, welche schon gegenwartig sich nicht selten ver-

mischen, in ferner Zukunft jedoch vielleicht gar keine Scheidung niehr zulassen werden.

Jedenfalls ist zeither die genauere Beachtung der Skulptur viel zu sehr vernachlassigt

worden. Vergleiche iibrigens die beiliegende TaC IV, fig. 9. Als Varietaten dieser Art

luilerscheiden sich:

1
1 Var. cyanea.

Testa plerumque purpureo-rufa, rarius flavieante, tenui, ahfractibus spirae transversim

obsolète et ad suturas tantum plieatis, ultimo anfractu vix jilieato.

Bucc. tenebrosum Hancock , Ann. and Magaz. ofNat. Flist. 18^6/>. 327. PI. V, fig. 1,2.

Dièse Varietat sehe ich als die typische Form des Trit. tenebrosum an. Hancock

bat sic auf das Genaueste charakterisirt und sehr kenntlich abgebildet. Auch habe ich

mich dureb die Ansichl der Ofiginalexemplare davon iiberzeugt, dass mit dem Bucc.

cyaneum Beck in Mbller's Index dièse Varietat gemeint gewesen, wie auch mit seinem

Bucc. undulatum; dièses ist ein grosseres und dickschaligeres Exemplar, mit starker ausge-

sprochenen Querfalten.
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Wie im Ailgemeinen, so gibt es auch un ter dieser Varietà't ansehnliche Schwankungen

in der Gestalt, welche durcfa folgendc Maassverhaltnisse versinnlicht werden mbgen :

4D1 forum normalis (Die Riisten des Russischen Lapplandes) Taf. VI, lig. 9, 10, 11.

Long. : Latit. : Alt. anfr. ult. : Lat. apert. : ( olum. ext. long

.

23»{Mm.) 1 :(22m.) \-*- l

/„ : (21m.) 1
/,-*-

1

/., : (10m.) 7, : (12m.) %-h 1

Anfract. minier. 6 ad 7; Canalis longit. '
., latit. apert. aequat.; Çanalis latit.

1

/i
ad l

/s
latit. apert. aequat.: Angul. apical. V5°; Angul. suturai. 105°: Angul. canal. 0°: Pond.

ined. 3'i Grau.

Dièses ist im Russischen Eismeere die vorwaltende Form, und ich bemerkte dort

kein einziges so gedrungen-bauchiges Exemplar, wie solche in Grônland nicht selten

Torzukommen pflegen. Cebrigens sind die gestreckteren Grbnlàndischen, auf keine Weise

von don Russischen zu unterscheiden. Gut wird dièse Gcstalt von Hancock 1. c. PI. V,

fig. 1, 2 wiedergegeben ; auch wohl in Chemnitz ConchyL Cab. Tom. X, Taf. 152,

fig. 1448.

Zum Vergleiche moge folgendes bauchige Exemplar untenstehend in seinen Maassver-

hà'ltnissen charakterisirt werden :

A 1D l forma ventricosa, leiïs (Groenland.).

Buccin, sericatum Hancock /. c. p. 328. PI. F, fig. 6.

Reeve, Conchol. Icon. Bucc. PI. XIV, fig. \ik.

Long. : Latit. : Alt. anfr. ult. : Latit. apert. : Col. ext. long.

(32 m.) 1: (20 m.) .%-*-% : (18 m.) %+% : (1 1 m.) V4
-t-710 = (9 «0 V-%a ;

Anfr. numer. 6; Canal, longit. '

4
apert. lat. aequat.; Canal, latit. '

4
ad l

/s apert. lat.

aequat.; Angul. apical. 50°; Angul. suturai. 100°.

Es ist deutlich, wie sich dièse bauchige Form vor der gewbhnlichen, sowohl durch

grbssere Breite im Verhâltnisse zur Lange, als durch eine hbhere und zugleich breitere

Apertur, mithin durch eine stàrkere Aufgetriebenheit der letzten Windung, auszeichnet.

Dieselbe Far. cynacea Trit. tenebrosi besitzt das Muséum auch von der Nordwest-

kiiste Amerika's (Insel Sitcha). Hier pflegt nicht selten die Hôhe der Apertur bedeutender

zu sein, wie aus folgenden Maassen ersichtlich ist :

Forma yenuina Aa i D, (Die Insel Sitcha).

Long. Latit. : Altit. anfr. ult. : Latit. apert. : Col. ext. long.

(36 m.) 1 : (20 »..) ' î+yi8
: (20 m.) %-*-»/„ : (10 m.) %-+-*/„ : (12 m.) V,-*-

1

/^
Anfr. nuin. 6: Canal, longit. '/ aperlurae latit. aequat.; Canal, latit.

i

/3 apert. latit.

aequat.; Angul. apicalis 50°; Angul. sulurafis 100°; Angul. canalis 0°; Pond. med. 31 Gr.

Die Schale hat ein festere Substanz aïs diejenige der Mehrzahl Gronlàndischer Exemplare.
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Gleichfalls hieher glaube ich eine aus dem Behringsmcere herstamraende Muschel

bringen zu mûssen, welche zwischen dcm Trit. tenebrosum car. cyanea ^/V und meiner

Bullia ampullacea mitten inné steht. Die Maassverbâltnisse sind folgende:

loua. : Latit. : Altit anfr. ult. : Latit. apertiir. : Colum. ext. long.

(29 #«.) 1 : (19»'0 7.H-V, : (21 m.) V.-+-V* :
(
u '"-) V4-+-

1

/, : (9 «•) V^n-Vi,-;

,4/i/r. numerus 5: Ca»a£. /o/^rt. Vc
—

*/s
ajoert. /<rt. aequat.; Canal, latit. */

3
«/>«'•<• /««/t.

aequat.; Angul. apical. 65°; .%hL sufetrai. 100°; Po/id. /wd. 20 Gr.

Aus den Maassverhallnissen ergibt sich deutlich genug, dass das gemessene Exemplar,

der Gestalt, nach, vollkommen mit Bullia ampullacea iïbereinstinimt. Demnach ist es ange-

messener, dièses Exemplar hierselbst als eine ungewohnliche, und zwar meiner Ansicht

nach hybride Varietat des Bucc. tenebrosum var. cyanea einzuschalten, unter dem Namen

var. hybr. ampuîlacaea. Das stà'rkere Hervortreten des Gewindes {Angul. apical. <, das

Vorhandensein von Langsstreifen, die mindere Aufgetriebenheit der Windungen welche

an den Nathen keine Furchen zcieen. und die gelbe Farbe bestimmen uni so mehr dazu,

dièse Mittelform hieher unterzubringen, aïs die grosse Menge von Exemplaren der Bullia

ampullacea, die mir vorliegt. eine sehr auffallende Bestàndigkeit und Gleichmàssigkeit zeigt,

von der dièses Exemplar allein sich zu unverhallnissmàssig entfernt.

Das grosste Exemplar, das ich aus Gronland besitze misst nur V2 rnill.; doch scheinen

sie unter gewissen Verhaltnissen eine bedeutendere Grosse zu erreichen.

Fundort: Das Eismeer an den Kiisten des Russischen Lapplandes (Baer, Midd.);

die Insel Sitcha (Wosness.
1

).

Var. hydrophana.

Testu plerumque ftavicante, plicis transversis née in spira nec in ultimo anfractu ullis.

? Buccin, hydrophanum n. sp. Hancock, /. c. p. 325 PI. V, fig. 1.

Reeve, Conch. Jcon. PI. XIII, fig. 103-

Dièse Varietat ist von der vorigen nur sehr undeutlich geschieden, und ich hâ'tte sie

nicht besonders abgetheilt, wenn nicht gerade die gelbe Farbe grôsstentheils mit vôlliger

Abwesenheit jeglicher Falten vergesellschaftet wàre. Uebergânge kommen sehr hiiufig

vor; die Gestaltverhaltnisse, Langsstreifen etc. unterscheiden sich nicht im Geringsten von

denen der vorigen Varietat. Fraglich schalte ich hieher auch das Bucc. hydrophanum

Hancock als forma elatior ein, und dieser sehr wahrscbeinlichen Vermuthung wegen ist

auch der obenstchende Name fiir dièse Varietat von mir beibehalten worden.

Fundort: Das Eismeer an den Kiisten des Russischen Lapplandes (Baer, Midd.).

Variel. borealis. Taf. IV, fig. 9.

Testa plerumque ftavicante aut griseo-albida ; anfractibus lum ultimo, quum etiam spirae,

conspicue et regulariter transversim plicatis.

Dièse Varietat entspricht in allem Uebrigen, bis auf die Skulpturweise der Longitu-

dinalstreifen und die Grosse, vollkommen der l'ariet. pclagica Bucc. undati.

Fundort: Das Eismeer an den kiisten des Bussiscben Lapplandes Baer, Midd.)
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Noch deutlicher nach dem Typus (1er Longitudinalstieifen wie sie dem Trit. tenebrosum

eigenthumlich sind, fand ich dièse Varietat an einem Faare Gronlandischer Exempiare ent-

wickelt. Sie sind 21 mill. lang, gehôren der farina genuina an, haben jedoch eine ziein-

lich hohe Apertur (Ait. anfr. ult.
'

2
+' ,.); 10 bis 12 Faltungen stehen auf der letzten

Windung und 13 bis \h anf der vorletzten. Dièse Querfalten sind deutlich ausgcprâgt,

und weichen hochst wenig von der Achseniïchtung al).

Zwischen den Linienfmchen, deren k bis G auf der vorletzten Windung voihandcn

sind, erscheint die Schale unter der Loupe sehr schwach und breit lârigsgestreift,

Loider kenne ich das Bucc. boréale Leach (Jpp. tu Ross. Voy. p. 173 nur aus der

ganz ktirzen Notiz Gray's (in Capt. Beechey's Forage, Zoologie p. 128' und aus der

Erwahnung Mancock's (Ânnals and Magaz. of Nul. Ilist. 18'iG /). 328) doch vermuthe

ich, dass es mit dieser meiner Var. borcalis Trit. tenebrosi identiscll sein mag.

Ehe ich dièse Art verlasse, mag es hier noch ara Orte sein mit wenigen NVorten die

Motive anzugeben, warum ich vorzugsweise den Uancock'schen Namen heihehalten habe.

Ich zweifle nicht im Geringsten daran, dass Ghemnitz 1. c. dièse Ait gemein bat,

dennoch hatte Chemnitz ihr keinen Namen gegeben. Wie schon oben angefuhrt bin

ich dessen ehenfalls sicher, dass M ô 1 1 e r's Bucc. undulutum, gleicb wie sein Bucc. cyaneum

Beck, dieselbe Art bezeichnen, dennoch habe ich dièse Ueberzeugung , nur erst nach

Ansicht der Originalexemplare, nicht aber aus den von Moller gegebenen Bcschrcibungeu

gevvinnen konnen.

Hancock ist der Ein/.ige gewesen, der dièse schwer zu charakterisirende Art auf

hochst kenntliche Weise heschriehen, wenn er gleich dem Hauptmerkmale, der Skulptur,

immer noch viel zu wenig Aufmerksamkeit widmete. Gehorte nicht Hancock das Recbt

der Benennung, so kiime es iibrigens B rugi ères zu, Neben seinem Bucc. tenebrosum, stellte

Hancock selbst, obgleich nur mit Zbgern (conf. I. c. p. 32't) noch die Arten B. seri-

catiun und kydrophanum auf. Meine Angaben, iusbesondere diejenigen iiber die Veiande-

rungen der Gestaltverhâitnisse des Trit. tenebrosum lassen wohl, da aile mbglichen Lleber-

gangsstufen nachweisbar vorkommen, keinen Zweifel iiher die ldentilat desselhen mit dem

Bucc. serivatum. Hancock selbst sucht die Unterschiede nur aliein in: 1) der gedrâng-

teren Gestalt, 2) der Farbe, 3) in der hbheren Apertur, und darûber habe ich die Ergebnisse

schon oben mitgetheilt. Die Ausschyveifung des Lippenrandes der Apertur in der Nàhe

der Nath, wie es die Abbildung (fig. 6) bei Bucc. sericutum sehen là'sst, entstand offenbar

dadurch, dass hier der Ansatz zu einer Querfalte in seiner Bildung begriffen war. Ungleich

weniger begriindet ist meine Vermuthung, dass das Bucc. hydrophanum sich ebenfalls

anreihcn lassen werde, und ich gestehe géra, dass mir keine den Uebergang vermitlelnde

Formen zu Gebote gestanden haben. Meine Vermulhung griindet sich jedoch darauf, dass

Hancock den Unterschied vriederum bloss 1) in dem Mangel der Querfaiten, 2) in der

bréiten Apertur nebst breitem inneren Lippensaume , 3, in der Farbe, sucht. Aile drei

Merkmale habe ich aber schon oben venverfen miissen.

Mémoires Se. naturelles T. VI. CO
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Gegen Hancock stimme ich M ci lier darin bei, dass er das Trit. undatum Fabr.

hieber citirt.

18) T r i t o n i u m (Buccin.) s i m p 1 e x M i d d e n d.

Testa purpureo-fttsca , solida, omto coilica, ànfractibus couverts, striolis aequalibus minu-

tissimis (M) ad 60 in anfractu penultimo) longitudinalibus, oculo nudo vix conspicuis, uiidu-

latis, confertissime ornatis; columella distincte voluta, rugositate spirali externe munita;

canali brevi incurvo, apice truncato; epidermide tenui, tenace, fusco-viridescente.

F un dort: Die grosse Schantarinsel (Midd.)

Das Genauere ist in meinem Reisewerke, Cand II. Mollusken, einzusehen.

19) Triton. (Buccin.) c h o t e n s e M i d d e n d.

Testa flavicante, crassa , tenui, leviuscula, fusiformi, ànfractibus sultapplanatis, transversim

plicatis; pticis (10 vel 11) ad médium anfractum maxime prominulis, per longitudinem

confertim et aequaliter sulcuto-lineatis, interstitiis latitudine sulcos 1er saltem superantibus;

labio calloso; labro magnopera incrassalo; aperlura semilunata. Ànfr. numer. 6 ad 7.

Long. 1; Lut à. '/
2 ; Allit. anfr. ult.

i

2 ; Angul. apical. 35°.

Fundort; Der Tugurbusen an den Siïdkùsten des Ochotskischen Meeres (Midd.);

Der llafcn Aj.ui ini Ochotskischen Meere (Wosness.j.

Vergl. nieines Reisewerkes Band II, Mollusken.

20) T r i t. (B u c c i n.) II u m p h r e y s i a n u m B e u n e 1 1.

Testa corneo-calcarea tenui ovalo-turrita, ànfractibus couver is, spira nusquam plicata, an-

fractu ultimo non plicato aul nonnisi plicis obsoletis transvcrsis ad ipsam tantum suturai»

subangulato; ànfractibus omnibus creberrimc ac aequaliter striolis. striis Icircit. 20 in anfr.

penult.) parum prominulis, late et rotundo-carinalis, sulcis lincaribus diremlis. Columella

et labio nitidis, non callosis.

Bucc. Humphreysianum Bennett, Zoologie. Journal Fol. I, p. 398. Taf. XXII.

Bucc. papyraceum Bru g., Kiener, Spe'cies général. Buccin. PI. IF, fig. 10.

? Bucc, ciliatum Gould, Inverlebrata of Massachusetts p. 307 fig. 209. (Philippi).

? Bucc. veniricosuni Kiener, Spécies général, Buccin, p. k. VI. III, fig. 7.

Ich fand folgende Maassverhàltnisse :

A forma genuina (Gronland).

Long. : Lotit. : Anfr. ult. allit.: Apert. lotit, : Col. ext. long,

(2km.) i : (13 i«.) V2
-4-%

4
: (12 m.) % : (6,5 m.) V.-+-

1
/,, : (7m.) V,-*-

1

/,,;

Anfr. numer. 7; Canal, long. *
3
part, apert. lat. aequat.; (anal, lotit. */

s anfr.lat. aeq.;

Angul. apical. 45°.; Angul. suturai. 105°; Angul. canal. 5 ad 10°; Pond. med. 17 Cran.
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Au 1 forma genuina (angystoma). (Die Kiisten des Russischen Lapplandes).

Lister Taf. %3, fïg. 17.

Long. : Latit. : Altit. anfr. ait. : Lotit, apert. : Colum. ext. long.

(32 m.) 1 : <i5m.) %—% : (16m.) % : (7m.)7*-Y» = (' ' "'•) V.-+-
1

n ;

^/i/k mimer. 7; Canalis longiludo % aperturae lalitud. aequat.\ Canal, latit. */
3

«péri.

/«?. acquat.: Angul. apical. 40°; Jngul. suturai. 100"; Angul. canal. 10°; /VicZ. //(«/.

25 G/v/rt.

Aus diesen Maassen erhellt deutlich die geringe Bfeîte, dahef gestrecktere Form dieser

Art, imd zugleich die geringere Wolbùng der Windungen, kenntlich an der geringen

Breite der Apertur. Lister's eitirte Figur gibt dièse Unterschiede in der Gcstalt anschau-

lich wieder, wenn man sie neben Bennctt's Abbildung hait, welche mit meinen Giiin-

lândischeri Exemplaren iibereinstimmt. Ueberdiess sind bei diesem Exemplare aus dem

Russiscben Eismeere die Slreifen etwas erhabener ausgepragt, und die Aussenseite der

Spindel ist bogiger nach aussen gekriimmt, als es bei den Grbnlândischen der Fall ist.

IMaa kann dièse Art aus Bennett's Beschreibung vollkommen wiedererkennen, wenn gleich

Ben n et ein zu grosses Gewicht auf die Fârbung legte. Dièse letztere ist aber veriin-

derlieh und man trifft deren ganz weissliche, hornfarbene, auch weingelbe, welche nicht

selten dunklere Langsbander tragen, die wieilerum sich bald zusammenhàngend berum-

winden, bald aus einer Reihenfolge gefîammter oder anderer Flecke besteben. Die Skulptur

ist leider auf der Bennet'schen Abbildung nicht berucksichtigt.

Es kommt dièse Art der Far. striata des Trit. undatum sebr nahe, da auch bei

dieser die Querfalten schwach oder gar nicht entwickelt werden. Sie unterscheiden sich

jedocb, abgesehen von der viel geringeren Grosse und den abweichenden Gestaltverhalt-

nissen des Buec. Humphreysianum, dureh die Gieichmassigkeit der bedeutend weniger

hervorstebenden Streil'en dièses Letzteren. Es liegen hier die Streifen dicht neben einander,

wâhrend bei der Far. striata Trit. undati entweder streifenlose oder viel feiner gestreifte

Raume zwischen den Streifen liegen.

Philippi scheint mit Recbt das Buec. ciliatum Fabr. gegen Gould's Ansicht

hieber gezogen zu haben (Aie n k e Zèitschrift fur Malakozoologie, Jalirg. 18'i5 p. 78),

obgicich es schwer wird entsebeidend hierûber abzusprechen, weil bisher die Skulptur

nicht hinreichënd berucksichtigt worden ist. Gehort aber dièses bieher, so ist dasselbe

unzweifelhaft mit Buec. ventricosum Riener der Fall, welches zweifellos mit dem Gould-

seben Buec. ciliatum iiientisch ist. Hierûber bat sich schon Th. Millier 183G ausge-

sprochen (Synopsis Testaceoram çicentium anno 183V promulgatorutn Berolini p. 62.).

Fundort : Das Eismeer an den Kiisten des Russischen Lapplandes (Baer, Midd.)

21) Trit. (Buec.) cancellatum L a m. Taf. 111, lig. 1—4.

Testa ex flavo albida, intus luctea, ocali-conica, utrinqiie aeuminata, anfractibus concciis,

transyersim (14 ad 19 — )
plicatis, longitudinaliter laie eanaliculatis; canalibus (cire. 5 wi
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anfr. permit.) medio stria elevata orna lis: labio supra 3 carinato vel etiam tuberculo rudi

munito; columella callosa recta; labro tenui crenulato; apertura interne nitida, canalibus

transversis ac longitudinalibus decussata; epidermide nigricante, lamellulis erectis confertà

traiwersim plicata, ciliarum erectarutn seriebus longitudinalibus fimbriatu.

Triton cancellatum La m., Animaux sans vertèbres II. édition Tme. IX, p. 638 No. 2\.

(die daselbst citirten Abbilduugen boi Chemnilz, Kiener and in der Encycl. méth., sind

nicht gelungen).

Fusas cancellatus, lîeeve Conch. icnn. Fus. PL XVI, fig. 62.

Schon Pfeiffer (Revue Zoologique par (îuérin 18-V3 p. 138) sprach aus, dass

dièse friiher zu Triton gerechnete Art unter Fusus gehore.

Fusus Oregonensis Say, Roeve ibid. fig. 61, a, t>. ijuven.).

(Recht gelungene Abbildungen. Leider reicbt das Work: Aimais of the lyceum of

Natural History of New-York bei uns nicht soweit; licovp citirt Vol. IV. p. 165. /'/. 11,

fig. 2, fur die Originalabhandlung von Say iiber seinen Fusus Oregonensis).

Dièse ist einc insbesondere ausgezeichnete Art, welche in wohlerhalteneu) Zustande

durch den starken Filz ihrer WimperreibeD, mit denen die Oberhaut bedeckt ist, vorziig-

licli in lias Auge i'iillt. Die Anzabl der Querfalten scbwankt zwischen lk und lt>, und

bleibt sich anf den versebiedenen Windungen desselben Exemplares fast ganz gleich.

Dièse Falten verlauf'en gleichmàssig iiber die ganze YYindung liin, und nehmen eîne Uieh-

tung, welche derjenigeu entgegengesetzt ist, die wir auf der IWehrzah! der gefalleton

Buccina antreffen, sic erstrecken sich uàmlicb von vorn und oben nach hinten und unteii,

indem sie einen V\inke| von etwa 10° mit der Achsenricbtung der Spindclfalte bilden.

Von tien breiten und rinnenformig ausgehbhlten Làngsfurchen werden auch die

Falten durcbsetzt, und die Zwischeuràumc diescr Làngsfurchen uinzielien die Windungen

in Gestalt Inciter Kieie, welche auf jeder Querfalte etwas hbckrig anschwelleu, so dass

hiedurcb die Querfalten das Anseben gewinncn, als seien sie von oben herab mit einer

Reihe von 5 bis 6 libellera besetzt. Jeder diescr Kiele ist nicht scllcn auf der Mitte

seines llùckens durch die Andeulung einer Làngsfurche gespaltcn. In der Rinne verliiuft

haufig zwischen je zweien solcher Langskicle ein erhabener Lângsstreifen.

Auf der unlern lià'lfle der letzten Windung, welche nebst der Aussenseite der Spindel

nicht gefaltet ist verschwinden auch die Hockerreihen, und regelmàssig rundlich erhabene

Ivieîe, die fast so hoch als breit sind, und durch Furchen gleicher Breite von einander

gescliieden werden, umwinden die Schale bis auf den Kanal hinab. Die drei oder vier

oberslen unter diesen, vcrlaufen auch iiber den Umschlagssaum der Innnenlippe nach

innen hinein.

An der entrindeten Schale sind fast gar keine Spuren von Anwachsstreifen zu ent-

decken; die schwârzliche oder braungelbe Oberhaut, selzt dagegen, dicht hinter einander,

senkrccbt einporstehende Querlamellen ab, welche bei erwachsenen Tbieren 1 ///('//. Hbhe

eneieben, und deien jede, dort wo sie iiber den Gipfel der Kiele oder iiber die Làngs-
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stivifen wegstreicht, in l;mge borstig-kegelformige Wimperhaarc auslauft, deren [.ange uni

so grôsser, je hoher der Kiel auf dena sic sitzen, so riass sie bis 5 ja 7 mill. Lange errei-

clien, wahrend zwischen je zwei beihen so langer Wimperhaare, je eine, zwei oder drei

Reihen nur halb so langer VVimpern aufsitzen. — Die ziemlich diinne Schale ist iïherall von

nahe gleichmassiger Dicke, so dass aile die hauptsachlichsteu Erbabenheiten und Vertie-

fungen der Aussenscite (Faltungen, Hauptrinnen, Dauptkicle) auch auf der Innenseite im

umgckehrten Relief sichtbar sind. Es ist dièses eine Beschaffenheit der Schale, welche

sie sogleich von allen J'ar des Bucc. undalum unterscheiden la'sst. Der Deckel ist eifor-

mig, lialb so lang und breit als die Apertur, und tragt das Ansatz Centrum seitlich, ganz

in der Nahe des spitzen Eudes.

Vorliegende Art hat eine grosse Verwandtschaft mit Bucc. plicosum Menke 1

), das

sowohl an (lestait als aucli Skulptur, sehr mit ihm iibereinkommt, durch folgende Renn-

zeichen aber unterscliicden werden kaiin;

1) es ist eine nur '/, so grosse Art.

2) bat zwei braune bander auf der letzten Windung,

3) hat nur 5 oder 6 Windungen,

4) hat nur 10 bis 12 Falten auf jeiîer Windung,

5) ist innen violett und schokoladenfarben und

6) entfernt sich , Gould zufolge , durch die Form ihres Deckels sowohl von Fusits als

Purpura.

Die Maassverhâltnisse des Trit. cancellatum sind :

A forma genuina. (Die Insel Unalaschka).

Long. : Latit. : Altit. anfr. ult. : Latit. apert. : Colum. exl. long.

104 m.) 1 : (59 m. i %+•% : (62 m.) V%-+-% : (33 m.) '

4
+'

15
: (35 m.) ',+';;

Anfr. mimer. 7; (anal, longit.
2

3
apert. lai. aequat.; Canal, latit.

lL apert. latit. aequat.;

Angul. apicalis 50°; Angtil. suturaiis 100°.-, Ang. canal. 15°,-

A 1 forma elatior. (Die Insel Kadjak).

Long. : Latit. : Anfr. ult. altit. : Lut. apertur. : Col. long. ext.

(fi'.///.) 1 : (5«m.) "
2

: (58///.) \ : (30 m.) 74
-h7

76
: (40 m.)

l

/4-+-V10 ;

Anfr. Minier. 7; Canal, longit.
2
/3 apert. lut. aequat.; Canal, latit. 7S

apert. lut. aequat.;

Angul. apical. 48°; Angul. suturai. 100°; Angul. canal. 15°.

Sehr wandelbar ist bei dieser Art die Beschaffenheit des Umschlagssaumes der Innen-

lippe. Dei allen jùngeren Exemplaren und bei einigen altercn sieht man hier 3 eben so breile

als flachi iickige Langsrippen, sich als Fortselzung der àusserlichen Skulptur, in das Innerc

der Schale hineinwinden. Diinnschalige Individuel) scheinen, wegen geringen kalkabsatzes,

dièse liildung des Umschlagssaumes vorzugsweîse beizubehalten, und ich traf deren von

100 mill. Totallânge derart heschalfen. Bei den meisten à'Iteren Thieren dagegen, und

1) Bure, plicosum, Gould Report on the Invertebrata of Massachusetts p. 303. fi(J.
!J13. Fusus cinereus Say,

l>e Ray, Zooloyie of New-York 1M5 p . { }J. ja{. VIII. fiij LSÎ.
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vorzugsweise bei solchen welche dickschaliger sind, zeigt sich zugleich mchr Kallusbil-

dung an der Inneplippe; dadurch werden jene erwâhoten Langsrippen mehr oder weniger

verlegt, und iiberdieses wird, auf der Innenlippe nahe der Sntur und wenig innerhalb

des Einganges zur Schale, ein Làngshocker abgesetzt (vergl. lîg. 2).

Dièse Angabe mag geniïgen, uni die Unterschaltung von F. oregonensis gegen Reeve

zu rechtfertigen ; noch niuss icb aber bemerken, dass der krenulirte Rand und die Riefen

der Inneuflâcbe auf Reeve's Abbildung PI. XVI, fig. 61, a, Folge dessen sind, dass das abge-

bildete Exemplar im Wachsthume und zwischen dem Ansatze zweier Querfalten begriifen

gewesen, wà'hrend Gg. 62 darin verschieden ist, dass es so cbeu den Ansatz eincr neuen

QuerfaJte volleudet bat.

Fundort : Die Insein Unalaschka (Kastalski, Mertens), und Kadjak (Wosness.);

Kanitsciiatka (H e e ve).

22) Triton. (Buccin.; S u b g. P o 1 1 i a G r a y) s c a b r u ni K i n g
et H r o d e r i p.

Testa ex flavo-albicante, crassa, ovata.; (infractions eomexis, transversim dense (25 -
)
pliL

catis, longitudinaliter striatis, striis (6 ad 7) maforibus costulatis, ad plicas snUerrucosis,

ciun minoribus allernantibus ; columella infra (3— ) denlicnlata; labro varice marginato,

inlus série dentium (9) munito; epidermide eadem ut in Trit. cancellato.

Triton scahcr King et Broderip, Zoologie. Journ. Tom. V, p. 3^8 No. 60.

Pollia scabra Gray, The Zoology of tapi. Beechey's Voyage 1839 pag. 111.

Taf. 36. fig. 16.

Gegemiber der Randverdickung der Aussenlippe, mitbin in der llalfte des Verlaufes,

zielii sich quer liber die letzte Windung ein Wulst hiniiber; noch einen schwachen Wulst

bemerkt man ferner auf der vorletzten Windung iiber der Àpertur, dann aber am Gewinde

keinen mehr. Der zvveite Wulst fa lit etwa auf die 15te Querfaltune*. der drille auf

die 23ste.

Die Querfalten, deren 25 auf der letzten Windung stehen, sind scharfriickig, und da

ihr Abstand von einander dem der grosseren Lângsstreifen nahe konimt, so wird durch

ihre Kreuzung die Oberflà'che in gleichfôrmige, viereckige Felder getheilt. — Die Faites

sowohl als Lângsstreifen zeichnen sich durch lichtbraune Fiirbung vor der iibrigen

Schale aus.

Die Lângsstreifen sind zierlicb und einem umwundcnen Faden ahnlich ausgegragt,

und gehen auch iiber die \\ iilste weg, deren Breite etwa dem Zvvischcnraume zweier

Querfalten gleichkommt.

Die Spindel ist scharfrandig , dicht iiber dem Ursprunge des Kanals mit drei bis

vier (jueren Ilockerchen hesetzt. Die Ilôckerchen der Aussenlippe sitzen niebt auf dem
Bande derselhen selbst. sondern tiefer innen, entsprechend der Mitte des Randwulstes.

Die braune Oberhaut liât die grossie Aehnlickeit mit derjenigen des Trit. cancellatiim.

Fine Reihe kiirzerer Wimpern wechselt je mit einer Reihe làngerer ah, die auf den



Beùràge zu eincr Màlacozoologia Bossica, IL. 497

grbsseren Lângsstreifen angeheftet ist. Es ist einc sehr gedrungenc Form, woriiber fol-

gende iMaassverhaltnisse Aufschluss gcbcn:

Long. : Latit. : Alt. anfr. ult. : Latit. apert. : Col. ext. long.

(13 m.) 1 : (27. m.) 7*"»-% î ( 26 '"-) %-*-% : (**•"«•) V4h-V13 : (15m.) V-'\' io ;

Anfr. mimer. 6; Canalis longitudo % £«M. «ywrf. aequat.; Canalis latitude '
, «péri.

latit. aequat.; Angul. apical. 60°; Angul. suturai. 100°; Angul. canal. 15°; Pond. med.

1G3 Gr«n.

Es ist dicse Art dem weit kleineren und siidlichen #hcc Pi&eœ Say (Gould, Inver-

tebrata of Massachusetts p. 310 /?</. 212) etwas ahnlich, und in Bezug hierauf nierke ich

an, dass im Gegensatze zu dem sehr stark entwickelten Kallus der Innenlippe bei Bucc.

vibex, das Trit. scabrum cinen nur hôehst unbedeutenden Kallus hat; insbesondere tritt

die Innenlippe oben nur wenig vor, trâgt aber hier Spuren von drei oder vier Lângsstreifen.

Das Innere der Apert ur ist gleichmàssig eben und hat keine Furchen, wie es mit

Trit. cancellatiim der Fall ist.

Es frugt sich, ob das Geschlerht Pallia als Untergattung zu halten sein werde,

woriiber sich Troschel in Wiegmann's Archiv 1840 //, p. 212, ausgesprochen hat.

Forbes erkennt es an, (vergl. Report on the Moll. of the Aegean Sea p. 140).

Fundort: Die lnsel Kadjak ^Wosness.).

23) Trit. Bucc.) glaciale L. Taf. IV, fig- 11.

Testa lutescente, levi, conica, anfractibus applanatis, infra angulato-carinatis, transversim

(9 ad 12— )
plicatulis; plicis ad suturam inferiorem imprimis proininenlibus, per longitu-

dinem conferlim ac aequaliter, striis planis latis, sulcos intercedentes sallem aequantibus,

cingulatis ; labro ad carinam angulato.

Chemnitz, Conchyl. Cab., Tout. X, Tab. 152. fig. 1116, 1H7.

Kiener, Spécies général Bucc. No. 5, p. 6. PI. II, fig. h.

In der Gestalt scheint dièse Art ziemlich unwandelbar zu sein. Sic ist, gleich wie

die folgende, insbesondere dadurch chaiakteiisirt, dass die Wîndungen stark abgeplattet

sind, und gtcichzeitig die Falten ebenfalls nicht in der Mitte, sondern in der Nàhe jeder

untern Nath am starksten vorspringen, wo sie plôtzlich abschneiden und die Windung

von einem stufenartigen Kielvorsprunge plôtzlich zur Nath hin abfâllt. Ilienach gebôrt

also schon in dieser Beziehung das Bucc. LJonuvani Gray nicht hieher, sondern zum Bucc.

undatum, und aus derselben Ursache ist es dem Bucc. glaciale eigenlhiïmlich, dass,

unterbalb des knieartig sich abstufenden Kieles der letzten Windung, dièse flach und fast

concav abfallt. — Die flachen Rùcken der bandartigen Lângsstreifen sind, wenn man sie

unter der Loupe betrachtet, ihrerseits wiederum sehr zart làngsgestreift. — Die Furchen-

linien zuischen den Streifen sind fur gewohnlich etwa drei bis sechs Mal schmàler als

die Streifen selbst. — Zuwachsstreifen sind kaum bemerkbar.

Der Skulptur nath lassen sich zwei Varietaten unterscheiden:
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Fariet. commuais B.

Die bandartigen Streifen sind aile gleiclnnlissig.

Variel. noduloso-carinata B l
.

Buccinum groenlandicum Hancock, Annals and Magazine of Natvral History 18'i6

/;. 329. Taf. F, fî[). 8 et 9.

? Buccin, polaris Gray, Zoology of Capt. Becchey's Voyage p. 128.

( Troschel, — Wiegmann's Archiv 18V0 //. — rechnet das Buccinum polaris ebenfalls

a!s Fariet. zu Bucc. glaciale; mir ist kein Exemplar vorgekommen, das der Gray'schen

Beschreibung vollig entsprâche.)

Zwei oder drei Streifen sprmgen etwas kielartig hcrvor, so dass an den Ausgiingen

der Querfalten sich knotenartige Docker bilden. Derart sind gewobnlicb die dickschali-

geren Exemplare dieser Art.

Die Maasse ergeben folgende Verhâltnisse :

// forma normalis. (Die Kiiste des Russischen Lapplandes).

Long. : Latit. : Alt. anfr. ult. : Lut. apert. : Col. ext. ait.

(55»/.) 1 : (30m.) V^1
/^ : (23 m.) V~\, (^ »'

"
4n-Vio : <**>») Vr*-7»î

Anfr. numer. 8; Canal, long.
i

/i apert. lat. aequat.; Canal, latit. '

3
apert. lat. aequat.;

Angul. apical W; Angul. suturai. 100°,- Angul. canal. 0°; Pond. med. 75 Gran.

Die Querfalten verlaufen ziemlich genau in der Ricbtung der Spindelaxe. Es ist

dièses, wie scbon gesagt, die ziemlich unwandelbarc Grundform, und sie blieb sogar bei

einem Exemplare, das den Uebergang zu Bucc. angulosum verinittelte, fast unveiàndert, wie

folgende Maasse vergegenwartigen mogcn:

Far. hybrida angulosaea. I Die Kiiste des Russischen Lapplandes).

Long. : Latil. : Altit. anfr. ult. : Latit. aperturae : Col. ext. long.

(55m.)l : (29 m.) %-*•*/„ : (26 m.) %-V„ : (15 m.) y,-f-»/41 : (15 m.) V4
-i-%a ;

Anfr. numer. 8; Canalis longit.
i

/s
apert. latitudinis aequat.; Canalis latitudo,

i

4
ad '

.

latil. apert. aequat.; Angul. apicul. k0"; Angul. suturai. 100°; Angul. canal. 5°; Bond,

med- 55 Gran.

In der Skulptur hait dièses so eben gemessene Exemplar vollkommen die Mitte zwi-

schen Bucc. glaciale und Bucc. angulosum, intlem die Querfalten auf der letzten Windung

eckiger hervorgetrieben sind, als es mit Bucc. glaciale gewobnlicb der Fall: indem femer

die Anwacbsstreifen vorzugsweise deutlicb und ganz so regelmassig entwickelt sind wie bei

Bucc. angulosum, und die Langsstreifen nur unregelmassig durcb Spuren von lineâren aber

selten und unregelmassig vertheilten Langsfurcheq angedeutet sind, welche erst auf der

unteren liiilfte der letzten Windung deutlicher hervorstechen.

Die Schalen sind in der Regel vorzuglich leicbt; docb gibt es auch dickschalige,

dercn scbwerstes bei 59 mill. Gesannntlange 13G Gran wog.
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Fundort: Das Eismeer an den Kiisten des Bussischen Lapplandes ^Baer, Midd.);

das Karische Meer (l'a lias Reise Tom. III, p. 3i; Georgi, Beschreibung des Bussischen

lïeichs Theil III, p. 2208); das Ochotskische Meer und kamlsehatka (Siemaschko
,

Bulletin der naturforschenden Gesellschaft zu Moskau , Band XX, 18^7 p. 7.j — doch

zweifle ich daran, dass dièse Art dort vorkommt, weil ich sie nicht babe auffinden kônnen;

wahrscheinlicher ist ein Versehen in der Bestimmung vorauszusetzen.

2V) T r i t. (Bue c.) a n g• u 1 o s u m G r a y. Taf. IV, fig. 1 0.

Testa fîacicante, levi, abbreviato-conica, anfractïbus applanatis, infra angulato-carinatis, trans-

versim (7 ad 8) plicato-angulatis, angulis inferiora versus magnopere prominulis, carina longi-

tudinal!' una vel duabus junctis; oeulo nudo inspecta laeviuscula, non nisi striis tenerrimis

regularibus, inercmenti lestigiis, ornata; sub mieroscopio deinuin striae, longitudinales un-

dulatae minutissimae ac maxime confertae, in conspeçtum ceniunt.

Bticcinum angulosum Gray, Zoology ofCapt. Beechey's Voyage, London 1839 p. 127.

Taf. 36, fig. 6.

Eine Meng-e mir vorliegender Exemplarc sfimmen vollstà'iidig, mit der Beschreibung

sowohl, als auch mit der Abbildung welche Gray am angefiihrteu Orte nacb einem un-

vollkominenen Exemplare mitgetheilt, iiberein.

Da die Windungen sich gegenseitig fast zur IlJilfte iiberdecken, so stehen die eckigen

Auftreibungen der Querfalten des GevTindes unmittelbar in der Nàhe der rinnenartig ver-

tieften unteren ISath, obgleich die letzte Windung dieselben ziemlich genau auf der Mitte

ihrer Ilôhe trâgt. Jede Windung bat etwa 7 oder 8 Querfalten, welche sich allmàlig

mehr und mehr vcrgrbssern, bis sie auf der letzten Windung sich zu jenen hervortre-

tenden Ecken ausweiten.

Die Erhebung (llohe) dieser Ecken iiber das INiveau der Windungen von denen sie

sich ausstulpen, betrâgt etwa die Ilulfte der Enlfernung der Gipfel zweier Ecken von

einander.

Die Ecken werden der Lange nach durch eine (selten zwei) kielahnliche Abstufungs-

kante mit einander verbunden. Die gesammte Oberflache der Gewinde ist durch schwache,

dennoch deutliche, aber nicht ganz regelmiissige Anwachsstreifen dicht und zierlich der

Quere nach gezeichnet.

Làngsstreifen entdeckt man auf den ersten Anblick gar nicht, wohl aber bei sehr

genauer Betrachtung, und namentlich unter der Loupe, als dicht nebeneinander binlaufende

rundkielige Streifchen, welche gewellt scheinen, da sie von einem ausgepragteren An-

wachsstreifen zum andern hinlaufcn, und ihre Bichtung sich aufden verschiedenen W achs-

thumsansatzen nicht immer genau gleich bleibt. Die Kielriicken dieser mikroskopischen

Làngsstreifen sind wenigstens so breit als die sie von einander scheidenden Langs-

rinnehen.

Mémoirei Se. naturelles T. VI. g^
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Die Miindung ist ziemlich dreieckig, wenn die Lippe gerade im Ansatze zur Bildung-

einer cler Ecken begriffen ist. Im Innern entsprechen Vertiefungen den eckigen Auftrei-

bungen, so wie den Abstufungskanten.

Eine graubraune membranose Oberhaut bedeckt die Muschel; unter dieser trifft man

auf eine sehr diiiine mennigfarbene Scliichte, welche, durch gelb, in die weisse Muschel-

substanz selbst iibergeht.

Die Maassverhaltnisse stellen sich in folgender Weise heraus:

A forma normalis. (Die Insel Novaja-Semlja).

Long. : Latit. : Alt. anfr. ult. : Lotit, apert. : Colum. long. ext.

(56 m.) 1 : (36 m.) Va-+-V 7
: (31 m.) %-*-'/„ : (21m.) %-f- 1

'„ : (16 m.) '/,+ '/„;

Anfr. mimer. 6 ad 7; Canal, longit.
'

3
apert. lotit, aequat.; Canal, latit. \/3

apert. latit.

aequat.; Angul. apical. 50° (absque angul.); Angul. suturai. 100°; Pond. med. 103 Grau.

Das gemessene Exemplar ist ein ungewohnlich grosses, und etwas dickscbaliger als es

gewohnlich der Fall ist. Ein anderes von gewôhnlicher Dicke wog bei 43 mill. Total-

lange nur i-3 Gran.

Troschel (Wiegmann's Archiv 18^0 Band II, p. 1 1 ) spracli die Vermuthung aus,

es mothte dièse Art eine blosse Varietàt des Bucc. glaciale sein. In Folge meiner

genaueren Untersuchungen der Skulptur so wie der Gestaltverha'ltnisse, muss icb hierin

Troscbel widersprechen , zumal bishér nus Gray's allzukurzer Beschreibung die schar-

feren Unterscheidungen nicht entnommen werden konnten. Abgeseben von der Skulptur,

unterscheidet sich Bucc. angulosum binreichend durch die grossere Uohe der letzten

Windung und die gedrungene lorm, wie sie aus den gegebenen Maassverhaltnissen ein-

leuchtet.

Es ist dièse Art bis auf das Schwanken zwischen einer oder zwei Abstufungskanten

(Lângskiele) sehr bestàndig. Nur ein einziges Exemplar ist mir aufgestossen das in seinen

Maassen so wie in dein Feineren der Skulptur vollig mit den oben gegebenen Maassver-

haltnissen stinimt, jedoch I 1 Querfalten slatt der 7 bis 8 aufgetiiebcnen Hocker bat,

wobei zugleich dièse Querfalten auf der letzten Windung, statt starker entwickelt zu sein,

kauoi merklich angedeutet sind, wàhrend docb, ausser der Gestalt, die mikroskopisehen

Langsstreifen und vorwaltenden Zuwacbsstreifen , keinen Zweifel dariiber zui ùcklassen, dass

trotz dem Verschwinden der eckigen Auftreibungen, dièses Exemplar dennoch zu Buccin,

angulosum (als Skulptur B l

)
gehiire (vergl. Taf. VII, fig. h). Es liât in diesem Falle bloss,

Schwàchung der charakteristischen Eigentliiimlichkeiteii stattgefunden, wahrend jenes zu

Buccin, anglosum heriiberfuhrende Exemplar, das ich bei Gelegenheit des Bucc. glaciale

beschrieben, zwar weit weniger abweichend voni lypischen Ansehen jener Art war, den-

noch aber cher den Verdacht einer Verbastardung erregt, da sich in ihm die unterschei-

denden Kennzeichen von zweierlei verschiedenen Arten durcheinander gemischt haben.

Fundort: Die Insel Novaja-Semlja (Baer); das Eismeer an den Kiislen des Russi-

schen Lapplandes (Baer, Midd.).
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28) Trit. (Bu ce.) tenue G r a y.

Testa flavitfante, fusiformi-conica; anfractibus convexis, transversim plicis (cire. 20) an-

gustis, ad suturas superiores magis mim'sve expressis, inferiora versus evanèseentibus, dense

plicatis, striis longitudindlibus microscopicis striulatis. Columella plicala, extus rugositate

voluta munita; canali emarginato.

Buée, tenue Gray, the Zoology of Capt. Beechev's forage, London 1839 p. 128.

Tab. 36, fig. 19.

Buée, sçalariforme Beck, Mo lier, Index Molluscorum Groenlandiae 18V2 p. 11.

Tritonium anglieunum, Transactions of the Geological Soc., London 18H, Part. 6.

PL 16, fig. 1, 2. (fiihrt zu Trit. tenebrosum hiniiber).

Bucc. tortuosum Beeve (conf. infra).

Auch bei dieser Art ist bisher die sorgfàltige Beriicksichtigung der feinen Langsstreifen

unterlassen worden, wà'hrcnd niiebst den Gestaltverba'ltnissen dièse es sind, welche vor-

ziiglich die vorliegende Art charakterisiren, da die Querfalten sehr wandelbar siud.

Am ausgesprochensten traf ich dièse Querfaltungen (sculpt. B.) bei Gronlàndiscben

Exemplaren, welche mit der Abbildung Gray's (1. c. fig. 19) am treusten iibereinstimmen,

nur dass neben déni Umschlagssaume der Spindel noch ein schmaler Streif der Aussen-

seite derselben sichtbar, wâhrend in Gray's Figur nur der Umschagssaum allein zu sehen ist.

Es folgen hier die Maasse:

Forma normalis AB (Groenland).

Long. : Lut. : Alt. anfr. ultiini : Latit. aptrlurae : Colum. exl. long.

{k\m.)\ : (23;«.) V2-hV44 : (23 m.)
i

2h-V„ : (12 m.) %+*/„ : (V4h-Vm );

Anfract. num. 9; Canal, longit. ' \ apert. lat. aeijuat.; Canal, lotit.
"
3

apert. lut. aequat.;

Ang. apical. ^5°; Angul. suturai. 100°; Angul. canal. 0° ad 5°;

Die Querfalten der Windungen entsprechen jener Gray'schen Figur sehr gut, bis auf

die letzte Windung, welche 21 Falten zà'hlen lasst und deutlich jenen Charakter aufweisl,

den Mol 1er angibt: „quae rugae hoc sibi proprium habeni, ut illue quae a sutura egre-

„diuntur in inedio anfractu evanescunt et aliae in interstitiis ecaneseentiuin exstant;" mit

der Ausnahme, dass dièse Querfaltungen zweiter Ordnung bei meinem Exemplare nicht auf

der Hà'lfte sondern schon auf dem binteren Drittheile der letzten Windung entspringen,

dafiir aber auch das uuterste Drittheil dieser Windungen bis auf einige Anwachsspureh

gauz glatt und faltcnlos ist, Dièse Querfalten sind an «1er oberen Nath jedes Mal am
hervorstehendsten, miissig scharfriickig, eben so hoch als breit, und breiter als die sie

von einander scheidenden Querthiiler. Die Querfalten der letzten Windung sind zuweilen

etwas mehr \erflacht, und breiter als hoch. — Die Làngsstreifen sind erst unter der

Loupe deutlich; sie stehen ganz dicht neben einander, sind zierlich ausgepragt und fein

gewellt Nur die obère rothlich gelbe Schichte der Schalen bat dièse Streifungen; sie

fallt sehr leicht ab und hinterlâsst dann eine weisse und \6llig glatte Oberflàche.
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Die Oberhaut îst gelb, und sebr diinnhâutig. — Der Lippenrand ist schr verschàrft, daher

meist abgebrochen. Der Dcckel ist '

3
so lang und breit als die Mùndung, oval, und das

Centrum des Wacbsthuinsansatzes befindet sich seitlich neben der Mitte.

Kein einziges der aus dem Russischen Eismeere mitgebraebten Exemplare bat so deut-

licb ausgesprochene Querfalten, wie die normale Varietat aus Gronland, sondern es ver-

schwinden dieselben hà'ufig fast ganz, die Gestaltverhàltnisse bleiben aber dieselben:

forma normalis AB%
. (Die Insel Novaja-Semlja).

Long. : Lotit. : Altit. anfr. ult. : Lalit. apert : Long, colum. ext.

(33m.) 1 : (17 m.) 7,-f-V,, : (16m.) »/,-%, : (9m.) %-*-</„ : (9m.) %-*-%,;

Anfr. mimer. 8; Canalis long. *l
%

apert. lalit. aequat.; Canal, lalit. */
s

apert. lalit. aeq.;

Angul. apical. 4-0°; Angul. saturai is 100°; Pond. med. 13 Grau.

Bis auf die unbeileutend niedrigere Miïndung und den elwas spitzeren Angul. apical.

ist die Gestalt vollkonimen dieselbe wie bei Gronlàndischen Exemplaren, mit denen das

gegenwartige, in Bezug auf die feinen Lângsstreifen, auf das Vollkommenste iibereinstimmt.

Der Mangel an Querfaltungen, deren Spur man sogar nicbt erkennen wiirde, ohne die

Gronlàndischen Exemplare gesehen zu haben, là'sst die letzte Wïndung aucb weniger auf-

geliieben erscbcinen, daher der Angul. apicalis so unbedeutend ist.

Die Grenze der Verânderlichkeit in den Gestaltverhaltnissen scbeint mir durch fol-

gendes ungewohnlich grosse Exemplar gegeben zu sein.

Far. A lB forma elatior (Das Eismeer an den Kiisten von Lappland.) Tuf. VI, fg. 5, 6.

Bucc. tortuosum Reeve, Conch. Icon., Unie. PL XIV, Spec. 115.

Long. : Lalit. : Altit. anfr. ult. : Lalit. apert. : Col. ext. long.

(60 m) 1 : (29m.)"
a-y60

: (28 m.) V2- l

/i0
: (H m.) %-%„ : (16 m.) %+%;

Anfr. nain. 8 l

2
: Canal, longit. '/g aperturae lalit. aequat.; Canal, lalit.

1

/i
apert. lalit.

aequat.; Angul. apicalis i0°; Angul. suturalis 105°; Angul. canalis 0°; Pond med. 85 Gr.

Wahrend an diesem Exemplare die Querfaltungen wieder deutlicher ausgebildet sind,

und, wenn gleich weniger ausgeprâgt, ganz mit den besebriebenen Exemplaren Gronlands

iïbereinstimmen, ist das Gewinde sebr lang vorgezogen und die Apertur dadurch, im Ver-

hâltnisse zur Gesammtlànge, sebeinbar verkùrzt, so dass wir milhin, in Bezug auf die Ge-

slalt, das Buccin. Donovani vor uns haben [car. Tril. undali), von dem es sich jedoch

durch die Skulptur hinreichend unterscheidet. — Die Skulpturweise der Lângsstreifen hat

dièse Art allein mit Bucc. angulosum gemein, mit dem Unterschiede, dass bei der vorlie-

genden Art die Lângsstreifen mebr zusammenhà'ngend fortlaufen, wahrend sie bei Bucc.

angulosum auf jedem Wachsthumsansatze eine veranderte Ricbtung nehmen, daher einen

eckig-welligen Verlauf haben.

Fundorl: Die Insel Novaja-Semlja (Baer); das Eismeer an den Kiisten des Russi-

schen Lappla/ides (Baer, Midd.).
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26) Tri t. (Bu ce.) ovum Turton. Taf. IV, fig. 12, und Taf. VI, fig. 1 bis 4.

Testa flmicante, otato-conka, ventricosa, anfractibus convexis non plicalis, confertim strialis,

striis (cire. 20 ûi anfr. permit.) logitudinalibus, subaequalibus
,
parum prominulis, late et

rotundato-carinatis, latitudine sulcos intercedentes saltein aequantibus ; canali emarginato

;

labro sinualo: apertura laie aperta.

Bucc. ovum. Turton, Zoologie. Journal Tom. II. p. 366. Taf. XIII, fig.d.

« (i « Reeve, Conchol. Icon, Bucc. PI. IV, ftg. 25.

Bucc. ventrkosum Kiener, Spécies général Buccin. No. 2, p. h. VI. III, fig. 7.

? Bucc. fusiforme Kiener, ibid. No. %, p. 5. PL V, fig. 12.

Tritonium cilialum 0. Fabr. Fauna Groenl. p. M)\.

Die Exemplare von der Lapplândischen Kiïste des Eismeeres, und von Novaja-Seml ja,

stimmen auf das Vollkommenste in ibrer Gestalt mit den aus dem Behringsmeere ein-

gesandten iiberein. Was die Skulptur anbelangt, so konimen wesentliche Unterschiede

vor, sebeinen jedoch keineswegcs von entscheidender Bestàndigkeit fiir den einen oder

den andern Fundort zu sein.

Die Mehrzahl der Exemplare des Behringsmeeres bat grbssere Zwischenraume zwi-

schen den einzelnen Streifen (sic sind hier eben so breit a!s die Streifen selbst) und in

jedem dieser Zwischenraume liegt dann nicht selten eiu. nur unter der Loupe bemerkbarer,

sehr schmaler Zwischenstreifen. Am dichtesten Iiegen die Streifen bei einem Exemplare

aus Novaja-Semlja, das deren etvva 30 auf der vorleizten Windung bat. — Kreuzende

ziemlich regelmassige Zuvvachsstreifen sind stets vorhanden.

Vergleiche ich ibre Form mit derjenigen der Turton'schen Abbildung, so stimmtsie

vollkommen, bis auf die grbssere scheinbare Lange der Spindel der mir vorliegenden

Exemplare, welche in dieser Beziehung mit der K ie ne

r

J
schen Abbildung zusammentreffen.

Die Schale ist dick, dabei aber leiebt. Unter der grauen Oberbaut liegt eine gelb-

rothliche Schichte, welche die Skulplur bildet; unter dieser tritt, so bald sie sich abreibt,

was besonders leicht geschieht, die gelblich- oder riithlich-weisse Schale vbllig glatt und

glà'nzend hervor, und â'hnelt dann im hohen Grade dem Bucc. fusiforme kiener, so dass

ich es fur das Namliche halten muss 1

). Vielleicht hatte selbst Turton nur ein abgerie-

benes Exemplar vor sich.

Da dièse Art in ibrer Gestalt der car. hydrophana Trit. tenebrosi sehr nabe kommt,

so ist die Skulptur, auch die Dicke der Schale genau in's Auge zu fassen.

A forma normalis. (Das Behringsmeer)

Long. : Latit. : Ait. anfr. ult. : Latit. apert. : Col. ext. long.

(Wm.) i : (2km.) %-*-*/„ : (25/».) %-+-V12 : (15 m.)
1

/4-hV10
: («4 m.) «

4
h-» 13'

1^ Abgesehen hievon, ist der Naine Bucc. fusiforme srhon frii'nei (1852} ton Broderip an eine andere

Ait vergelien worden. (Zool. Journ. T, p, iô).
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Anfr. mimer. G; (anal, lonyit. '/
3

apert. la t. aequat.; Canal, lut il. '

i
ad i

/i apert. lut.

aequat.; Angul. apical. 55",- Angul. suturai. 100"; Pond. med. 55 Gran.

Eine einzige gestrecktere Form befand sîch unter einer grossen Anzahl normal gebil-

deter ans de ni Behringsmeere. Diesës Exemplar unterscheidet sich nur allein darch das

inelir hervorgezogene Gewinde, wâhrend die letzte und vorietzte Windang, mitîiin auch

die Apertur, normal geblieben sind. Es bat folglich der ausnahmsweise gestrecktere

Wuchs nur allein im Jugendzustaude stattgefunden. Die genauen Maasse dièses Exemplares

lasse ich untenstehend folgen:

./' forma elatior. (Das Behringsmeer).

Loin/. Latit. : Alt. anfr. uU. : Lai. apert. : Colum. ext. long.

(Mm.) 1 : (27 m.)
l

/2+\< i3
• (29 m.) «/

a
-H l

n : (14m.) V 4
-+-"

28 : (14 m.) '/
4-+-VM ;

Anfracl. numer. 7; Canalis lonyit. '/
3
toï. «/>e/-f. aequat.; Canalis latit. V

3
£«</£. «/w<.

arquai.: Angul. iqtienl. -V8°; Angul. suturai. 105°: /W/. ;/*«/. 59 G/'«/i.

Fundort: Das Eismeer an den Kiisten des Russischen Lapplandes; das Behrings-

meer (Wosness.).

27) T r i t. (Cucc.) o o i d e s Mi d il.

Testa alba, crassa, ovato-conica, spira abbreviata; anfractibus convexiusculis non plicatis, ad

suturas abrupte .canaliculatis, slriis longitudinalibus einetis, quarum inlerstitia incrementi

vestigiis tenerrimis decussantur; canali brevi; labio magis minusve calloso; labro erasso;

aperlura médiocre aperta.

Fundort: Der Tugurbuseo im Ochotskischen Meere (Midd.i.

\ ergleiche moines Reisewerkes Band II. IWollusken.

28) T r i t o n. (B ace; IV a s s a) r e t i c u 1 a t u m L.

Testa-ovato-conica, incrassata; anfractibus planiusculis transversim grosse plicatis , striis

longitudinalibus distantibus decussatis, subgranulosis; aperlura rugosa et dentata.

Kiener, Spe'cies général, Buec. PL 23, fig. 91.

Nassa reticulata Lam. Krynicki, im Bullet. des Nat. de Moscou 1837, //, p. GO.

Buée, reticulatum L., Siemascliko, ibid. 1847, Tme. XX, p. 97.

« vulgatum L., Eichwald, Zoologia specialis 1829. Pars I, p. 296.

« « « « Naturhistorische Skizzen p. 222.

IMenke unterscheidet (Zeitschrift fur Malakozoologie, Jahrgang 1845 p. 141) von

dieser Art zwei Varietaten, welche er folgender Weise somlert:

a) coslis confertis 20, variée nullo-,

b) coslis Iaxis 12, varice singulo, geminove; zu dieser letzteren Varietat gehort nach ihm

Bucc. pull. Bonn., Gualtier Test. t. 44. fig. E; Buec. vulgaluin (3 Gmel (excl. syn.

Guall.i.
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Eitie sehr grosse Anzahl von Exemplaren dieser Art, aus dem Pontus, belehrt mich,

dass Menke in so féru geint liât, als zwischen der Zabi, An- and Abwesenheit der

tariees einerseits, und der Zabi der Rippenstreifen andrerseits, keine feste Beziehungen

obwalten. Allerdings kommen aber die grossten Verschiedenheiten dieser Kennzeicben,

aber wie gesagt in den beliebigsten Verbindungen unter einander vor.

Beginnen wir jedoch zuvor mit der Gestalt. Die Normalgestalt mochte am Besten durch

folgende Maassverbiiltnisse wiedergegeben werden :

forma normalis Aa.

Long. : Lutit. : Altil. anfr. ult. : Apert. lotit. : Col. ext. long.

(22 m.) 1 : fila)', : (11 m.) % : (5m.) '/,-'/„ : (5,5 m.)
l

/4 ; Anfr.

mimer. 7; Canal, longit.
x

f% apert. lut.; Ang. apicalW ; Angul. ineirin. 10°.

Die grosse iMebrzabl entfemt sich nicbt sehr von dieser INormalfoini. Einzelne viel

gedrungenere Exemplare kommen aber vor, deren iMaassvei hallniss folgendes ist :

forma ventricosa A^u 1
.

Long. : Latit. : Altil. anfr. ult. : LmI. apert. : Col. ext. long.

(16m.) 1 : (9*.) y.n-V,, : (9 m.) Y,-*-
1

/*, : Wm.) %+V,, : (U.) V4 ;

Anfr. mimer. 6; Canalis longit.
i

/î apert. lat. aequal.; Angul. apic. 50°; Angul. in-

crem. 10°.

Aus diesen Maassen ergibt sicb deutlicb, das verhâltnissmassig niedrige Gewinde, und

die daher entspringenden einzelnen Eigenthiimlichkeiten der baucbigen Form.

Die Skulptuf anbelangend, so gibt es mebr solcber Individuen, welche 1, 2 oder 3

varices baben (li) als solcher denen dièse ganz fehlen (fi
1

). Die varices* nehmen iibrigens

keine bestiuimtcn, svmmetrisch vertbeilten Stellen ein, und icb fand unter anderen einige

Exemplare mit 5, 6 und 7 varices auf der letzten Windung.

Die gewohnliche Anzahl Rippen auf der letzten Windung ausgewachsener Schalen

ist, (hiehei ziible icb der Gleichmassigkeit wegen die varices bei solchen Exemplaren,

welche deren besitzen, mit) etwa ik (b)\ selten vermindert sicb dièse Anzahl bis auf

I2(6 2
); baufiger steigt sie auf 16, 17, ja ausnahmsweise bis auf 20i6 l

).

Der Laugsstreifen sind gewohnlich 5 bis G auf der vorletzten Windung ; es sind rund-

liche Kinnen, deren Breite gewohnlich um ein Paar Mal von deijenigen der zwischen ihnen

befindlichèn Zwischenraume iïbertroffen wird.

Die Farbe ist innen violett-boinfarben; aussen, auf gelb- oder rothbraunem Grunde,

unregelmàssig weisslich gelleckt. Gewohnlich liisst sicb unterscbeiden, dass auf dem

brâunlichen Grunde eine breite weissliche oder wenigstens bélier gefarbte Lângsbinde

binziebt, welche die Mitte jeder der oberen Windungen einnimmt, desbalb aber nur auf

der oberen Ilalfte ohnfern der Nath der letzten Windung verlàuft [col. C).

Die varices sind gleich dem Umschlagssaume der Spindel gewohnlich mit weisser

e'maille bedeckt.
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Kiwi 5 bis 6 Zahnchen sind gewohnlich bei alten Tbieren, innen, obnfern des Lippcn

saumes entwickelt, ja es entsprechen ihneu wobl in Ausnahmsfiillen auch ein Paar Zâhn-

clien auf déni Cnterrande der Spindel.

Ich finde gar keinen Unterschied beim Vergleiche mit Exemplarcn aus versebiedenen

Gegenden des mitlellà'ndischen Meeres.

Buccinum crenulatum Bru g. , das aïs Nassa crenulata in der Encycl. PL 39k (und

nicht 397 vvie bei Siemaschko gedruckt ist!) fig. G abgebildet worden, wird von Sie-

niaschko (Bullet. des Natur. de Moscou 18^7 Tine. XX, p. 97) als eine Pontische

Art aufgefiihrt. Kiener bat dièse Art, deren Vaterland lange unbekannt blieb, als West-

indiscb nachgewiesen (Spécies général Buccinum p. G3) und abgebildet (ebend. PI. H,

fig. k\) und /'/. 23, fig. 90). — Es ist wobl mit Sicberbeit zu behaiipten, dass das

achte Buccinum crenulatum nicht ini Pontus vorkomme, und wahrscheinlich ist eine der

Varietàten von Bucc. reticulutum damit gemeint gewesen.

F und or t: Der Pontus an don Siidkiisten der Krymm.

29) Triton. (Bucc. N a s s a) A s c a n i a s Bru g.

Testa oblonga, subturrita; anfraclibus rotundatis, Iransversim coslatis, longitudinalitcr

anguste striatis; labro varicoso, maculis tribus fuscis saepe notalo.

Vergl. die Synonymie in Pbilippi, Fauna Molluscorum Siciliae Tom. II, p. 188,

und Menke, Zeitschrift fur Malakozoologie, Jahrgang 18^5, p. ik\.

Die Exemplare ans dem Pontus baben nicht iiber \2mill. Lange, was ùbrigens der

mittleren Grosse im Mittellândischen Meere ziemlich gleichzukommen scheint, wenn nicht

dièse Art im Mittelmeere eine etvvas bedeutendere Gibsse erreicht.

Die Windungen und die Apertur dieser Ait sind bedeutend convexer als bei

IV. reticulala.

In Bezug auf Skulptur kommen beide in Bede stehende Fundôrter vollkommen iiber-

ein, namentlicb wenn man die von Philippi il. c. Tme. I, p. 220) gegebene genauere

Beschreibung zu Bathe ziebt. Doch finde ici) aile obne irgend einen amleren als den

Bandwulst der Lippe (sculpt. B) und kein einziges Exemplar so. wie Pbilippi nacb Exem-

plaren des Mittelmeeres beschrieb: ,,saepe cariées in anf'ractibus superioribus adsunt."

Die Fàrbung anlangend, finde ich mebrere der von Pbilippi angefiihrten Varietàten

wieder. Voran muss ich bemerken, dass ausser den fast ausnalimslos vorbandenen drei

braunlirhen Flecken auf dem weissen Bandwulste, auch ein braunschwarzer Saum der

Kanalmiindung ganz charakteristiscb ist, der besonders deutlich erscheint, wenn man innen

in den Kanal hineinblickt. Lebiigens ist die Grundfarbe entweder schmutziggelb , violett

oder rosafarben; sellner ist dièse Grundfarbe ungefieckt Col. C 1 iwo denn auch die Flecken

des Bandwulstes fehlen); gewohnlich ziehen sich, insbesondere iiber die letzte Windung

hin, 3 scbwache braunliche Liingsbinden [Col. C), deren eine dicht neben der Nath, c!ie
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zweite dicht unterhalb der Mitte dcr Windung, die dritte an der Basis verlàuft, und welche

in jene oben erwa'hnten Flecke des Randwulstes auslaufen. Die zweite und dritte Lângs-

binde fliessen bisweilen zusammen.

Fundort: Der Pontus; Sudak in der Krymm.

Vielleicht verstand Krynicki dièse Art unter dem Namen Nassa cancellata? G m.

vergl. Bulletin des Nat. de Moscou 1837. No. IL />. 60).

30) T r i t. (Buccin.) c o r n i c u 1 u ni 1 i v i.

Testa oiato-coniea, laei'igata; anfraclibus coiueiiusculis; spira acuta; labro dentato; labio

ad basin plicato.

Pbilippi Enumer. Mollusc. Siciliae Tout. II, p. 223.

Sie stimmen vollkommen mit Exemplaren des IMittelmeeres ùberein.

Die Far. /i semiplicatum Phil. habe ich unter den Pontischen bisher nicht ange-

troffen, sondern dièse sind durchgangig ungefaltet. Auch die Farbung ist an den Ponti-

schen Exemplaren sehr gleichformig, d. h. gewOhnlich C, color corneo fuscus, fascia inter-

rupta alba ad suturam; seltner C 1

, color idem, additis duabus fasciis albidis angustis in

medio anfractu ultimo.

Die Gestalt scheint in denselben Verhàltnissen wie bei Bucc. reliculatum angegeben

worden, verknderlich zu sein.

Fundort: Der Pontus bei Sewastopol.

31) T r i t. (Buccin.)- ncriteum L.

Testa orbiculari, comevo-depressa, laeci, albido-fuha, ultimo anfractu ad peripheriam

subangulato; spira retussima.

Philippi, Enum. Moll. Sicil. Fol, I, p. 223; Fol. II, p. 189.

Nassa neritea Lamk, Krynicki, Bullet. des Nat. de Moscou 1837. //, p. 60.

Buccinum neriteum Lamk, Siemaschko, ibid, 18V7. p. 98.

Rotella lineolata Lamk. (Trochus cestiarius L.), Eichwald, Natiirhistorische Skizze

von Litth. Folh, und Podol, p. 220.

Von dieser hà'ufigen Art habe ich die Varietaten u, /3, y Philippi (L s. c. I, p. 22k)

unter den Pontischen Exemplaren, nicht aber die var. y, getroffen. Uebrigens gibt es

haufige Uebergange zwischen var u und tf, wahrend y sich schon recht charakteristisch

sondert. Die Grundfarbe der Pontischen scheint mir durchschnittlich heller zu sein als

derjenigen, welche aus dem Mittelmeere herstammen. Auch kommt im Pontus eine Far-

benvarietat vor, welche bisher nicht beschrieben worden, aber zu Philippi's ausgezeich-

neter var. 8 hiniiberfuhrt. Dièse, welche ich mit C4 bezeichne (indem Philippi's ange-

fiihrte % Varietaten C, C 1

, C 2 und C5 einnehmen) ist auch nur klein, und liât dabei

einen mehr als gewohnlich in die Eange gezogenen Lmriss [/'orma ovata À 1

) indem der

Mémoires Se. naturelles T. YI. gfj.
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Làngsdurchmesser dcsselbeu (griisste Breite lier Konchylie) 8 mill., der Breitendurchmesser

aber nur G mill. misst. Die glasige, grauliche Konchylie làuft hia und wieder mit eiuem

schwàrzlichen Schatten an, der, insbesondere um die Basis berum, zu einem schwà'rz-

licben Kinge sich verdeutlicht; dieser ist scharf abgegrenzt von dem Weiss der Basis,

deren Mitte wiederum ein fleischfarbner Fleck einnimmt. Die Nath des Gewindes umzieht

eine rothbraune Binde.

Wenn ich es gevvagt habe, die von Eichwald als im Pontus lebend angegebene

Rotella lineolata Lamk bieher zu citiren, so geschah es theils wegen der Aehnlichkeit beider

Arten fiir einen fliichtigen Blick, theils weil dièse Art, die nach Eichwald zu urtheilen

hiiufig vorkommmen miisste, mir nie aus dem Pontus zugckommen ist, theils weil Eich-

wald des so hàuflgen Bucc. neriteum gar nicht erwahnt, und endlich, weil Gmelin

(p. 3578, in der That das Bucc. neriteum als car. /3 des Trochus cestiarius (= Rot. lineo-

lata Lamk.) citirt bat, und somit auch von dieser Seite fiir einen fliichtigen Arbeiter Gele-

genheit zu Verwechslung geboten ist.

F un dort: Der Pontus; ungemein bàufig.

XXVIII. Bullia Gray.

1 ) B u 1 1 i a a m p u I 1 a c e a i\I i d d.

Testa ovata, intense purpurea; spira brevissima; anfractibus comexiusculis, ultimo permagno;

suturis abruptc-subcanalicululis ; labio laevigato; aperlura dilatata, intus tesludineo-violacea,

nitida ; ranali brevissimo, lato, emarginato; epidermide tenui, griseo-ciridi, ciliata.

Long. : Latit. : Altit. anfr. ult. : Lotit, apert.

(33 m. 1: */« :

S/
4

: Vi^Va' Anfr. numer. k ad 5; Jngul. api-

cal. 75° ad 80°;

Fundort: Die grosse Schantarinsel (Midd.); und die Insel Sitcha (Wosness.).*)

1) Die in diesem Hefle besclniebenen Arten der Geschlecbter Tritonium und Bitllia sind von mir ira ver-

flossenen Jahre verôffentlicht worden; vergl. Bulletin de la Classe physico-mathématique de l'Acad. lmp. des Sciences

de St. Péter sb. Tme. VU, No. 16.
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]KXUl. Cohiisilitlla Lamk.

G o 1 u m b e 1 1 a rustica L.

Testa ovalo-turbinala , laevi, albo spadiceâque reticulata, prope suturas maculis albis angu-

laribus ornata; labro intus deritato; labio nodulifero.

Columbella rustica Lmk., Krynicki , Ballet, des Natur. de Moscou 1837. //, p. 60.

» « (i Sowerby, Thésaurus Conchyliorum, Part. IV, pag. 11*

Taf. 19, fig. 22.

« <( « Philippi, Enum. Moll. Sicil. Vol. I, p. 228; Vol. II, p. 19*.

« o « Kiener , Spécies général p. 7.

Columb. {Voluta) Tringa L.

Sowerby's citirlc Abbildungen sind die einzigen, welche die Fàrbungen der Ponti-

schen gut wiedergében, dagegen die Abbildungen in Kiener (/. c. PI. I, fig. 3. PI. II,

fig. i, 2) und Duclos [Hist. nul. des Coquilles univaUes marines; Columbella 1835;

fig. 7— 12) von unseren Exemplaren abweichen.

Die gestreckte Varietat (7
1

). d. b. die car. [3 elongata Pbilippi (l. c. I, p. 228)

kommt aucb im Pontus vor, und zwar, sowohl in Gestalt als Fàrbung, der fig. 22 So-

werby's (l. c.) Yollkommen enlsprecbencl. Es ist das wahrscbeinlicb die Col. tringa

Linné, worùber Philippi in Y\ iegmann's Archk 18M I, p. 263, und Fauna Moll.

Sicil. II, p. 16* einzusehen. Deshayes trennt dagegen beide Arten (siehe Lamarck
//. e'dit. Tme. X, p. 325) und fiïhrt nach Lamarck die Voluta (Col.) tringa L. sogar

unter dem Geschlechte Mitra auf, obgleich er sicb dagegen in der Anmerkung verwabrt;

dagegen Kiener {l. c. p. 26. PL IX, fig. 3) sie von Col. rustica specifisch trennt. Icb

muss Pbilippi und Sowerby in der Vcreinigung beider vollkommen beistimmen. [Nà'here

Angaben iiber das Thier dieser Konchylie findet man bei Duclos (l. c. fig. U) und in

Guérin Magazin de Zoologie 183* PI. V. p. 51.

Auf Kiener's citirter Figur der Col. tringa sind an der Basis deutlicbe Spiralstreifen

angegeben. Dièse finde icb an allen Pontischen Exemplaren der col. rustica, jedoch ge-

wbhnlich sehr undeutlich; deutlicber ausgesprocben aber und 8 bis 10 an der Zabi, bei

der var. elongata Phi]. Es scheint, als diirfte der Cbarakter: basi striata allgeruein, und

in die Diagnose aufzunehmen sein.

Fundort: Der Pontus.

Col. mercatoria Lamk , eine zweifellos Westindische Art, hat Siemaschko auch

als im Pontus lebend aufgefùbrt (Bullet. des Natur. de Moscou 18*7 Tme. XX, p. 96)

doch balte ich dièse Angabe fur einen offenbaren Irrtbum.
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XXX. Terebra L.

i) Terebra (Bue c.) aciculata Lamk.

Testa turrita, laevissima, nitida, basi tantum striata; anfractibus superne plicato-nodulssis.

apertura basi dilatata.

Philippin Fauna Mollusc. Siciliae Tme. Il, p. 194.

Menke, Zeitschrifï fur Malakozoologie Jahrg. 1845 p. 141.

Deshayes, Lamarck //. édil. Tme. X, p. 175 Note.

Buccinum Linnei (Mitra) Riss., Krynicki, Bullet. des Natur. de Moscou 1847, p. 59.

Mitra Linnei, Eichwald, Fauna Caspio-Caucasica p. 245.

Buccinum Linnei, Payraudeau, Catalogue des Mollusques de l'îsle de Corse 1826.

p. 161. PL 8, fig. 10, 11, 12.

Buccinum aciculalum Lamk, Kiener, Spécies général, p. 33 No. 34. PI' ,XVl,fig. 55.

Murex scriplus L., nach Philippi in Wiegmann's Archiv 1841. /, p. 269.

Philippi hat dièses Thier auf Gray's (Zoology of Capt. Beechey J
s Voyage p. 125)

nameiitliche Angabe als Terebra untergebracht; woniit auch Deshayes iibereinstimmt

(vergl. Lamarck, //. édit. Tme. X, p. 265), obgleich cr dennoch dièse Art unter Buc-

cinum aufgefiïhrt hat. — Die Schale fiihrt vollkommen zu den gestreckleren Arten des

Geschlechts Columbella hiniiber.

Philippi war dessen nicht sicher, oh dièse Art im Mittelmeere lebe, doch kann

daran jetzt nicht mehr gezweifelt werden. Die Knbtchen an den Nathen sind haufig sehr

undeutlicb. Dagegen fehlen die 6 bis 7 Zahnchen am Innenrande der Lippe und etwa

eben so viel Linienfurchen auf der Aussenseite des Kanals, niemals. Die Grundfarbe ist

ein gclbliches Weiss; es wird hauptsachlich auf der Unterhalfte jeder Windung- gelbbraun

gelleckt. Sieben Windungen. Auf eine Gesammtlange von 12 mill. betragt die Hbhe

der letzten Windung 5 mill. also — '/a
— 1

/lt

F un dort: Der Pontus.

XXXI. iflitra Lamk.

1) Mitra semistriata Kryn.

Dièse neue Art, welche Krynicki ohne weitere Diagnose als Pontisch angefùhrt hat

(Bullet. des Natur. de Moscou 1837 //, p. 60), ist mir nicht zu Gesicht gekommen.

Wahrscheinlich ist es eine der vielen Arten dièses Geschlechtes, welche im Mittellà'ndischen

Meere vorkommen, und schon friiher unter einem andern Namen bekannt gewesen.
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XXXII. Coulis L.

1) Gonus mediterraneus Bru g.

Testa turbinata, laeci, basi tantum striata; spîra plus minusve elongata aut depressa, eo-

nica, albo et fusco picta; anfractu ultimo superne, ad angulum, et infra médium plus mi-

nuit e distincte albo fasciato, lineis transversis fuscis interruptis.

Philippi , Enumeratio molluscorum Siciliac, Vol. II, p. 200; Vol. I,p. 238. Tab. XII,

fig. 16 ad 22.

Lauiarck, Ânim. sans vert. II. édit. Tme. XI, p. 8k.

Conus Jdansonii? Lamk, Krynicki, Bullet. desNat.de Moscou 1837 No. II, p. GO.

Auch in Bezug auf dièse Art muss ich vorzugsweise auf Philippi
J

s schon im ersten

Bande seines Werkes mitgetheilte und sehr verdienstliche Zusainmenstellungen der Varietaten

verweisen. Es kann nur aïs Bucksicht gegen die Form des Originalwerkes von Lamarck
betrachtet werden, wenn Deshayes in seiner Ausgabe des Lamarck (l. c. p. 85), noch

sogar nach dem Erscheinen von Philippi's zweitem Bande, des Con. franciscanus als einer

besonderen Art des Mittelmeeres ausdriïcklicb erwàbnt, zumal er selbst wenige Seiten vor-

her (ibid. p. 81 Nota) nach Pbilippi's Vorgange angibt, dass man aus jedem Con. medi-

terraneus durcb Abnehnien der iiusseren Schicbt einen C. franciscanus machen kbnne.

Auch Kiener (Spéc. ge'n. p. 192. PI. 52, fig. 2) stimmt dieser Ansicht bei, jedoch ohne

sie vermbge Einverleibung des Con. franciscanus durchgefuhrt zu haben.

Das grbsste der Pontischen Exemplare ist nur 22 mill. lang, bei 1 1 mill. Breite und

6 mill. Hohe des Gewindes. Sie gehbren aile zur var. y Con. mediterraneus marmoralus

Phil. (£ nob.) und zwar in allen den Verànderungen derselben, welche Philippi unter

No. 1, 2, 3 und k angegeben bat, daher sie am meisten mit dessen fig. 19. Taf. XII,

Vol. I. iibereinstiuimen. Philippi's iibrige Abbildungen der var. marmorata (ibid. fig. 17

et 22) unterscheiden sich in Uebereinstiuimung mit den zablreichen Abbildungen welche

Kiener, Spéc. général PI. 56, fig.
1" \S\ und welche Beeve, Conch. icon. PI, XVI,

Sp. 89 gegeben haben, durcb das Vorkommen unterbrochen dunkelfarbiger Spiralbinden.

Fundort: Der Pontus ; seiten an den Sudkùsten der Krymm.

\ Wïll. Bulla Laiiik.

1) Bulla striata Bru g.

Testa ovato-oblonga, opaxa, solida, inferne sulculis (13) spiralibus cincta, plerumque etiam

superne; vertice umbilicato.
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Dièse allgemeiu bekannte, und an ihrer, verhàltnissmâssig fiir dièses Geschlecht, star-

ken Schale leicht erkennbare Art, scheint im Schwarzen Meere die einzige und dennoch

seltene zu sein.

Am unterenEnde zahle ich 13 bis 14 Linieufurchen; am oberen sindderen entweder

gar keine, oder 3 bis 4.

Der Nabel zeigt innen deutlich die spiralen Umgiinge.

Die Farbe ist bei allen gleichmassig gelblich. mit rothbraunen unregelmassig stebenden

und verwischten Flecken gesprenkelt.

Fundort: DerPontus; selten an den Kiisten der Krymm.

WIU. Liinacina Lamk.

1) Limacina arctica Fabr.

Laniarck, Anim. sans vertèbres, II. édition, Vol. VII, p. 436.

Fundort: Das offene Meer in der Na'he der Schantar-lnseln.

Vergleicbe niein Beisewerk, Band II, Mollusken.

XXXV. Clio \j.

1) Clio borealis L.

Corpore gelatinoso, pellucido; alis subiriangularibus, cauda acuta.

Escbricbt, Anatomische Untersuchuni/en iiber die Clione borealis, Kopenha-

gen 1838.

Lamarck, Anim. sans Vert., II. édit., Vol. II, p. 425.

Fundort: Die Kiisten des Russiscben Lapplandes und Novaja-Sendja (Baer).

Nîcht. nur in grosser IWenge traf Baer dièse Art bei Novaja-Sendja, sondern die dort

gelesenen Exemplare erreichen auch eine ganz besondere Grosse, d. h. bis 49 mill. Lange,

wàbrend fiir gewohnlich schon 40 mill. als das Maass grosser Individuen angeseben werden.

An den Kiisten Lapplands liessen sicb im Laufe des ganzen Sommers nur ein Paar

Exemplare treffen, und dièse waren nur halb so lang als jene.
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Da ich es nicht wage, nach blossen Spiritus-Exemplaren etwas Bestimmteres iiber

mehre Arten von Nacktkiemern auszusprechen , welche mir aus dem Bereiche der

Russischen Fauna vorliegen, so werde ich deren hier anhangsweise nur flùchtig erwàhnen,

bloss in der Absicht, die Aufmerksamkeit kùnftiger Reisenden auf diesen Gegenstand zu

ricbten, und nicht etwa uni Anspriiche auf selbstthàtige Leistungen in dieser Fauiilie

beanspruchen zu dùrfen.

Die einzige Art dieser Famîlie, deren ich sicher bin, ist eine:

XXXfl. TritOllia CllV. (Dendronolus A 1 ù. et H a ne.)

und namentlich die Art:

1) Tritonia arborescens M u e 1 1.

Corpore oblongo, tumido; branchiis ramosis, distinctis, utrinque quitus; posterioribus sensim

minoribus; ore quadrilamelloso.

Doris arborescens, Fabricius, Fauna Groenlandica p. 3V6.

Tritonia arborescens, Cuvier, Annales du Musée VI, p. k2k. PL 61, fig. 8.

Tritonia Reynoldsii Couthouy, Boston Journal of Natural History, Vol. II, p. lk.

PL II.

« « De Kay, Zoology of New- York, Part. V, p. 9. PL V. fig. 94.

» arborescens Cuv., Gould, Imertebrata of Massachusetts p. 4.

Gould und Lovèn haben mit dem grôssten Redite das europàische und das nord-

amerikanische Thier als identsch erkannt. Auch die Trit. Ascanii Sars, welche Mo lier

(Index Mollusc. Groenl. p, 5) als fraglicbe zweite Art Grônlands anfùhrt, zieht Lovèn

zu dieser Art.

Fundort: Das Eismeer, an den Kiisten des Russischen Lapplandes; in grosser

Menge auf Tangen (Baer, Mifid.).

Die ùbrigeu Arten von Nacktkiemern Russlands sind minder kenntlich, uud da sie

mir nur aus mittelmàssig erhaltenen Spiritus-Exemplaren bekannt sind, indeni ich keine

Gelegenheit gehabt habe sie wahrend des Lebens zu beobachten, mir auch keine nach

dem Leben angefertigte Zeichnungen zu Gebote stehen, und ùberdiess die Literatur unsrer

Bibliothek in Bezug auf dièse Gruppe scbwach ist, — so balte ich es fur angemessen,

mich jeglicher Bencnnung zu enthalten, dagegen meinen Nachfolgern nur einige lliichtige

Winke zukommen zu lassen.

Drei Arten gehbren unbezweifelt dem Geschlechte Doris an:

No. I, Taf. X, fig. 19 — 21.

Das grbsste Exempiar dieser Art, die ich auf Taf. X, fig. 19 — 21 habe abbilden lassen,

ist 20 mill. lang, \2 mill. breit und 9 mill. hoch. — Die Grundfarbe scheint ein brâun-
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liches Gelb zu sein, das, bald mehr bald minder, braune auch dunkelbraune Tinten an-

nimmt. — Der gesammte lederartige Mantel ist mit halbkugligen, oder birnformigen, oder

sogar keulenformigen (im ausgedehnten Zustande, wâhrend des Lebens wahrscheinlich die

vorwallende Form), pralleu Warzen besetzt. Dièse Warzen springen aile scharf begrenzt

empor, und die grôssten derselben haben, an dem Exemplare dessen Maasse oben angege-

ben wurden, I //(. im Durchmesser. Zwischen diesen sind andere, V2
bis V

4
so grosse

Warzen unregelmassig zerstreut, so dass an Flàchenraum etwa ein gleicher Antheil der

Mantel-Obeiità'che unter Warzen stelit^ ein gleicher unbesetzt ist. Auf der Uohe des

Riicktns, und auf dem à'ussersten Rande des Mantels stehen Warzen von fast nur mitt-

lerer Grosse.

Die auf der Grenze des vordersten Viertheils vom Mantel aufsilzenden obereu Fiihler

sind bei keinem einzigen Exemplare eingezogeu; sie sind eiformig und aus iibereinander

lageinden kreisfôrmigen Hauten gebildet: dagegen vermag ich die vorderen Fiihler, welche

bei Boris nebeu dem Maule sitzen sollen, nicht aufzulinden.

In der llinne zwischen dem Fuss und dem Mantel ragl rechts, nicht fern hinter

dem kopfe, der etwa k miil. lange kegelformige und peilschenahnlich in einen diinnen

Faden {Flagellum) auslaufende Pénis aus der Geschlechtsoffnung hervor.

Gegen 18 bis 20 Spitzen der stark eingezogenen Kicmen stehen in der Peripherie

eines regelniassigen Querovales, und sind nur bei auiïnerksamer Betrachtung zwischen den

hier besonders entwickelten Warzen herauszufinden, welche auch die Hache des erwahnten

Querovales dicht bedecken.

Fundort: Das Eismeer an den Kiisten des Uussischen Lapplandes und die Insel

Novaja-Semlja (Baer).

No. II,

Der vorigen sehr nahe stehend, und, wenn iïberhaupt., so an ihrer violettbràunlichen

Farbe und dem fast papillenlosen Vorderriicken zu unterscheiden.

Fundort: Die Insel Sitclia (Wossness.).

No. III, Taf. X, fig. 22.

Uni '/a
kleiner als No. I, und der heller, auch ohne Beimischung von Braun, gelbe

Mantel ist etwas gallertartig und durchscheinend. Die ihn hedeckenden Papillen sind an

Grosse untereinander fast gleich, klein, kegelformig, welk, und stehen minder dicht als

auf No. I.

Die, etwas mit schwarzbraunlichem Pigmente gefarbten, hinteren Fiihler sind bei vielen

Exemplaren vollkommen eingezogeu, iibrigens konisch, glatt und, wie es scheint einfach,

d. h. nicht aus Lamellen zusammengcsetzt. Die vorderen Fiihler sind zu beiden Seiten

les Mundes nicht aufzulinden.

Die Kiemen liegen o£fen vor, und umgeben, 8 an der Zahl, kreisformig eine fast

papillenlose glatte Fliiche.
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Die Geschlechtsbffnung ist g-rôsser, ùbrigens an derselben Stelle gelegen wie bei No. I.

Fundort : Das Eismeer an den Kiisten des Hussischen Lapplandcs.

No. IF.

Ist das in meinem Reisewerke lîand II, Mollusken, genauer zu beschreibende Thier.

Fundort: Das Eismeer an den Kiisten des Hussischen Lapplandes (Baer); die Siid-

kiiste des Ochotskischen Meeres (Midd.).

No. V.

Ist das in meinem Reisewerke, Band II, Mollusken, unter No. II. zu erwahnende Thier.

Fundort: Die Siidkiïsten des Ochotskischen Meeres.

Da ich, durch Limacina, iiber die Grenzen des Titels hinaus zur schalenlosen Clio

gefiihrt worden bin, und auch sogai* dazu mich verleitet gefunden, die obenstehenden

mangelhaften Nachrichten iiber einige Nacktkiemer, gleichsam anbangsweise hier mitzutheilen,

so mbge denn auch das noch folgen, was ich iiber Russische Cephalopoden weis, deren

Ilornplatte ihnen gleichsam das Anrecht auf einen Platz in diesem llefle gibt.

XXXTIl, Oiiycliotheutis Lichteiist.

1 ) n y c h. K a m t s c h a t i c a n. s p. Taf. Xll. fig. 1 — 6.

forpore fuscescente, conico, pinna rhoinboidea ; bradais '/„ corporis longitudinem acquan-

tibus: duobus inferis série quadrupla acetabulorum pedunculaloruin alternantium munâis,

quatuor superioribus iisdein seriebus, sedduabus uncis validis armatis; lenlaculis longitudinem

corporis aequantibus, clava apicali acetabulis dense obsita, excepta centra uncis duobus vali-

dis ar.nato, quorum apicalis dimidio ininor ; yladio (incari, modice canaliculato . sacculo

conico terminato, zonis alternantihus lum opacis tum pellucidis tenerrimis, meinbranaceis.

Sepia tunicata L. Gm , Georgi, lieschreib. d. lîuss. Reichs, Theil III, G, p. 2198.

l'olypi und Sepiae, Steller , liesclir. w d. Lande Kamtschatka, 177^, p. 176.

Das einzige Exemptai- dieser Art, welches unser Muséum besitzt, ist nicht ganz wohl

erhalten, daher sich sowohl die Gestalt, als auch die Farbe, nicht genau bestimmen lassen.

Das Spiritus-Exemplar hat durchgângig eine dunkle blaulich-braune Dintenfarbe.

Der Kôrper ist gestreckt-kegelfbrmig, mit abwârts schwach verjiingter obérer, dage-

gen aber rasch und spindelfbrmig sich verjungeuder Eudhàlfte. Das Thier misst von der

Schnabelspitze bis zum Ende 2,8 decim. , bei einer Dicke von etvva bQ mill. im Durch-

messer. Die Lange der Flosse betragt ziemlich genau '

3
der Kbrperlânge ; die Flosse ist

nur wenig schmà'ler als lang, und hat eine rhombische Form, mit spilzerem unterem Win-

kel, der sich das Schwanzendc des Thieres entlang abwarts zieht; zvvei abgerundete Flùgel

der Flosse ragen, wie hei allen Arten dièses Geschlechtes, aufwârts iiber die Anheflung

an die Mittellinie des Riickens dièses Thieres hinaus.

Die beiden Faug-Arme haben die Lange des Kbrpers; ibrc Kolbenenden verbreitern

sich nur wenig, siud aber auf ihrer Innenllache dicht mit kleinen Saugnàpfclien besetzt,
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mit Ausnahme einer glatten là'nglichen Central-Flà'che, welche zwei nahe hintereinander

stehende langgcstielte Krallen tràgt, von denen die nâher zur Spitze stehende nur halb

so gross (K m.) ist als die zweite. 5 grossere Saugnâpfe stehen hintereinander auf dem

Rande der Basis des Kolbenendes, und als Fortsetzung dieser Reihe là'sst sich eine dichte

Reihenlinie sehr kleiner Papillchen den ganzen Stiel des Fang-Armes entlang verfolgen.

Die kurzen, im Durchschnitte , wie beiliegend abgebildet, unregelmiissig vierseitigen

Arme, erreichen fast die halbe Lange des Kbrpers; die beiden unten gelegenen sind mit

vier im Quincunx gestellten Reihen gestielter Saugnâpfe besetzt; die iïbrigen vier kurzen Arme

dagegen tragen vier gleichfalls im stark verschobenen Quincunx stehende Reihen, von denen

die beiden âussersten mit kleinen langgestieltenSaugnàpfchen besetzt sind, die beiden inneren da-

gegen abwechselnd stehende, grosse (2 /«.lange), stark gekriimmte und umhiillte,Stacheln tragen.

Die braunliche, wenig rinnenfbrmige IJornplatte ist 2,i dec. lang, durchschnittlich

ziemlich gleichmassig 8 m. breit, wird aber gegen die Spitze hin kaum merklich breiter,

nnd là'uft srhliesslich in einen nur 12 m. langen konischcn blinden Sack aus. Es besteht

dièse Hornplatte, abwechselnd ans durchsichtigeren sehr diinnen , und dunkleren dicken

Slreifen, derenGestalt und Aneinanderfiigung aus beiliegender Zeichnung erhellt.

Dièse Art scheint der On. Fabricii L. (Sepia Loligo Fabr. F. Gronl. p. 358.) sehr

nahe zu stehen, deren kurze Arme jedoch keine Haken sondern nur Saugnâpfe tragen sollen.

Fundort: Schumschu, die erste der Kurilischen Insein, (Wosness.).

2) il y c h. B e r g i i L i c h t e n s t.

Corpore rubente, nigro punctato, conico,pinna rhomboidea infera; brachiis acetabulorum aller-

nantium série duplici munitis; tentaculis V. eorporis longitudine aequantibus, clava apicali

compressa, apice pinnata, 10 ad 11 cire paribus uncorum armata, quorum h paria con-

gruentia, 6 ad 1 autem uncis marginalibus caeteris multo {imo quadruplo) longioribus ; gladio

corneo canaliculato, apicem versus a lateribus ralde compresse), apice imo inflexo calcarato.

Lichtenstein, Oken, Isis, Jahrg. 1818, B. Il, p. 1592, Taf. XIX (Sepia mit Krallen).

Férussac, Hist. nat. d. Moll. ; Céphalop.p. Fer. et d'Orb ; Onychoth. PL V, fig. 1 , 2, 3. PI. Fil.

Die Lange des Kbrpers misst 97 mill., bei 20 mil!. Durrhmesser der grossten Dicke.

Auf der Riickseite, und namentlich in der Nahe der Mittcllinie und auf dem Kopfe besitzen

einzelne der schwarzen Pùnktchen einen grosseren dunkelbraunen Nimbus. Die Krallen

der Fangarme erreichen bis h,5 mill. Lange.

Die Hornplatte ist 88 mill. lang, gekielt und tief ausgehbhlt, doch verflacht sich die

Hohlrinne von der Hâlfte der Lange gegen die Spitze hin mehr und mehr, gleichsam

duich Verwachsen der seitlichen Wandungen.

Fundort: Das Behringsmeer (Wosness.).

? Octopus Laiitk.

Nach Georgi (Beschr. d. Russ. R. Th. 111, 2198), soll auch ein 8armiger Dintenfisch

den er Sep. octopus L. nennt, (vielleicht Oct. granulatus Lamk.) im Behringsmeere vorkommen.
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\\W1II. Terebratula jfluell.

1) Terebr. psittacea G m. Taf. XI, fig. 11 — 17.

Testa subglobosa, postice acuminata, lenui, cornea, nigricante; valvis inaequalibus , radiatim

continue sulcalulis ; linea marginali ex umbone declivi, demum ascendente etantice valde sinuata;

valia dorsali: postice acuta, recuira, antice deflexa, sulco mediano lato, obsolelo, area car-

dinali inconspicua, deltidiis angustis, ad latera foraminis coalescentibus ; valva ventrali: ven-

tricosiore, dentibus cardinalibus internis ex umbone porrectis , recurvis, duobus; margine

valvarum integerrimo.

Scnverby , Thésaurus Conchyl. 1846. Part. VII, p. 342. PL 71, fig. 78, 79, 80.

Reeve , Conchologia systematica, Vol. I, PI. 126, fig. 5.

Gould , Invert, of Massach. p. 142, fig. 91.

Lyell, Transact. of the Zool. Soc. of Lond., 1835 Vol. I,p. 161, PI. 22, /fy. 12 — 14.

De Kay liât offeubar das von Gould gegebene Profil, dieser Art, nur kopiren lassen,

doch ist dièse Kopic vollig; unbraucbbar ausgefallen (vergl. Zoologie of New-York, Part. V,

p. 167, PL 34, fig. 322).
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So kenntlich iibrigens die in Rcde stehende Art auch ist, so scheint sie doch nicht

wenig zu variiren und zwar, wic die mir vorliegenden Exemplare es lehren, unabhàngig

von der geographischen Lage des Fundortes, da das aus Sitcha eingesandte Exemplar

nicht im Geringsten von einigen an den Gronlàndischen, oder auch an den Lapplândischen

Kiisten gesamraelten abweicht.

Abgesehen davon, dass die hakige Spitze der oberen Schale bald mehr bald minder

entwickelt ist, wodurch sich die Gestalt des Umrisses, in cntsprechendem Grade,, bald ver-

làngert (forma dation A 1

Taf. XI, fig. 15, 16), bald abrundet {forma transversa Â1

Taf. XI, fig. 13, IV), findet man bald flachere, bald sehr gcwblbte Exemplare. Uebrigens

scheinen die jiingeren stets verhiiltnissmàssig (lâcher zu sein.

Die Maasse eines besonders gcwolbten Excmplares (forma globosa a 1

, Taf. XI, fig. 11)

ergeben

:

Long. : Latit. : Diam. ventr.

(25 m.) 1 : (22 m.) 1—V, : {i£,5 m.).%-+%.
Dagegen eine sehr flache Ter. psittacea (f. compressa a* Taf. XI, fig. 14) folgende

Verhàltuisse erweist:

Long. : Latit. : Diam. ventr.

(13 1«.) 1 : (12,5 m.) l-'/
2S

: (6 M.) %—»/„.

Gewohnlich bildcn radiale, scharf, aber nicht sehr tief gezeichnete Linienfurchen, die

Skulptur, derart, dass dièse Linienfurchen am Ilande uni mindestens ihre zehnfache bis

zwanzigfache Dreite von einander abstehen (B); doch habe ich ausnahmsvveise ein Exem-

plar vor mir, dessen Linienfurchen dem blossen Auge kaum, und nur unter der Loupe

deutlich sichtbar sind, auch so dicht neben einander stehen, dass die Zwischenràume nur

etwa 3 Linienfurchen an Breite gleichkommen (B l
Taf. XI, fig. 12).

Uebrieens entwickeln sich dièse Linienfurchen erst mit vomickendem Alter immer

deutlicher, so dass man einzelne junge, bis 6 mill. lange Individuen findet, welche selbst

unter der Loupe glatt erscheinen (B1
). In seltneren Fallen scheinen sogar die Schalen

erwachsener Thiere ungestreift bleiben zu konnen, wie dièses aus Lyell's Angabe (Trans.

of the Geolog. Soc. of London, Vol. VI, I, p. 137 No. lk) fur ein subfossilcs, in Canada

gesammeltes Exemplar, hervorgeht.

Die, gleich Hornern hakig aufwarts gebogenen Knochengeriiste, sind sehr unentwickelt

und kurz ; ihre Liinge betrug bei dem oben gemessenen Exemplare von 25 m. Totallange,

nur 5 m. d h.
J

/5 .

Fundort: Das Eismeer an den Kùstcn des Russischen Lapplandes (Baer, Midd.);

die Insel Sitcha (Wosness.).

2) T e r e b r. f r o n t a 1 i s Midd.

Testa suborbiculari, solidula, calcarca, inercmenti periodis irregularibus aspera et punctis mi-

croscopicis tessulata, sordide lutescente; valvis comexitatc aequalibus : lima marginali rectius-
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cula integerrima; — valva dorsali postice producta, vix recurva, lalr truncata, foramine

magno, latius aperto, area cardinal/' angusta, utrinque interiora versus dénie cardinali lermi-

nala: — valva ventral! suborbiculari aut transversim ovali, sulco mediano nullo, foveolis

cardinalibus {ad recipiendos dénies) duabus, disjunctis lamella foveolata gemina, ex nate acu-

minala oriunda, introrsum divaricata et utrinque in ossiculum tenerrimum , inox bifurcatum

exeunte, quod sese arcui tenerrimo jungit, imposito suffulcro quadrifurcato , surgente ante

centrum valvae e lamellula lineae medianae adnata.

Vergleiche niein Reisewerk, Band II, Molluskcn.

F uni! oit: Die Siidkiiste des Ochotskischen Meeres.

W\LV Anomia L.

1 ) A n o m i a E p h i p p i u m L.

Testa magna, crassa, solida, irregulariter rugosa, coiicentrice lamellosa, praesertim in valvula

inferiore; plerumque violacea aut fuira, et forma valde irregulari.

Do no van, Brit. Shells Vol. I, PI. XXVI, (die beiden mittleren Abbil-

dungen).

Anomia electrica, Turton, Conch, Dithyra, Cassel 18V8. />. 226; Tab. XVII, fig. 8,9.

Wir besitzen aus dem Pontus aur ein einziges unvollstiindiges Exemplar dieser Art,

welches iibrigens anderen, die vou Sicilien und der Insel Wig-ht herstammen, so nahe

kommt, als es die Verànderlichkeit dieser Art nur erlaubt.

Der Durchmesser betragt etwa 22 m., wobei die obère Scbale ziemlich gewolbt ist

(ï> m. Hohe). Die Farbe ist rotiilich-violett, und die Schaie fiïhlt sich talkig an.

Am meisten âhnelt das vorliegende Exemplar den oben citirten Abbildungen. Uebri-

gens verstehe icli die drei Arten: An. Ephippium, electrica und cepa nicht zu unterschei-

deu, sondera halte sie fiir synonym, obgleich Deshayes (An. s. vert, par Lamarck, //.

édit. Vol. VII, p. 21k etc.) sie von einander t remit.

Fundort : Der Pontus. "

2) Anomia sq u a m u 1 a L. Taf. XI, fig. 18 — 21.

Testa minuta, suborbiculari, deprcssa, flexuosa, subpellucida, alba; vaha altéra foramine ro-

tundato, basi margine fisso.

Lamarck Anim. sans vert. II. édit. Tmc. X, p. 275.

Es ist jedem Conchyliogen bekannt, wie sebr die Anomien in ihrer Gestalt abandern

und daher kiinnen bis auf den heutigen Tag die Autoren sich iiber die Synonymien der

gewôhnlichsten Arten kaum verstandigen. Die Schwierigkeit wâchst mit der geringeren

Grosse gewisser Arten, und es ist um so schwerer, in diesem Gebiele klar zu sehen, je

jiinger die Exemplare sind, mit denen wir es zu tbnn haben. Am beslandigsten sind noch
Mémoire; So. naturelles T. VI. p cr
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die Kennzeichen der Skulptur, Substanz und Farbe, wahrend die Gestalt vollig- wandelbar

ist. Ausserdem hat man sicb vor Yerwechslung der Abdriicke (z. B. von Streifen der

Pecten-Arten auf denen die Anomien gesessen mit wirklicher Skulptur, zu hùten.

Philippi i Enumeratiu Mottuscaram Sic. Fol. II, pay. 65) bat bekanntlich die

Anomia maryaritacm Poli fur identisch mit der Anomia squamula L. erklàrt. Exem-

plare die ich unter diesen beitlen Xanien aus Sicilien und IVorwegen erhalten. stimmen

unter einander so vollkomnien iiberein, dass darau nicht gezweifelt werden darf,

dieselbe Art sei dem Mittelmeere und den Kiisten Finnmarkens gemeinsam. Dièse Exem-

plare von der gewbhnliehen Grosse von bis 15 //(. im Durchniesser, stimmen sehr mit

Philippi's Diagnose /. e. der Anomia margaràacea, und zwar kommen ihnen, im Gegen-

satze zu den weiter unt>>n zu besehreibeuden Exemplaren des Russischen Eismeeres, vor-

zuglich folgende Kennzeuheu zu:

1 rotundata; die Form ist in der Fhat ziemlich regelniassig kreisruud. oder quer-oval;

2 depressa; noch bezeichnender diirfte depresso-piana gesagt werden: es ist nàmlich

nicht nur die Flachheit dieser Art auffallend , sondern die Exemplare sind auch aile

auffallend eben, d. h. nicht gewellt. Die WôUrang beider Schalen der geschlossenen

Michel betràgt etwa l
. des Diameters. Ausnahmsweise zeigt sich bei einigen eine

Wôlbung der Oberschale in der Schlossgegend

:

3 albo-hyalina; denn sie sind namentlich auffallend durchscheinend :

k lalva altéra apice conico prope cardinem; dièses Kennzeichen und die Gestalt, werden

am besten durch fiy. 5, 6, 7, Jab. XJ'III. p 229 in Turton's Conch. Dith., Cassel

18^8, wiedergegeben.

Mit einem Worte, wir haben hier vorzugsweise die An. maryaritacea Poli und, wie

mir scheint, die An. Uns Lamk. An. s. cert. II. e'dit. p. 276 vor uns gehabt, von denen

ich einzelne Exemplare an den Kùsten des Russischen Lapplandes traf.

Dagegen entspricht die hauûgere Art des Russischen Eismeeres (vergl. Taf. XI.

fig. 18 — 21 vorzugsweise der Charakteristik von An.squamula, wie sieLamarck (/. e.)

unsgibt, iodem namentlich, im Gegensatze dazu was oben angefuhrt worden:

1 Die Gestalt eben so haufig unregelmassig kreisrund, als unregelmassig oblong

nicht queroval) ist, so dass z. B. die Breite von der Lange um '
. iibertroffen wird.

Das lkngste Exemplar misst 16 m.

2) Statt des von Lamarck gebrauchten Ausdruckes .,plana," gebiihrt dieser Art

wohl vielmehr die, von mir in die Diagnose aufgenommene, Bezeichnung „depressa," da

sich nur hiemit das darauf folgende Kennzeichen „flexaottf' vertragt. Dièses Letztere

ist aber den Exemplaren des Eismeres besonders eigenthùmlich, da die Oberllàche der

Muschel bedeutend und unregelmassig gewellt ist, wobei iibrigens die Ober- sowohl als

die Fnterschale unter einander ziemlich parallel bleiben. Zugleich scheint dièse An.

squai/mla auch in der That etwas minder flach als die An. lens zu sein, und die Dicke

des Bauches, beider Schalen zusammen, scheint durchschnittlich
i
/
i

bis '/ des làngsten
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Durchmesscrs zu betragen. Die Schlossgegend der Oberschale ist nicht selten etwas auf-

getriebeo iwobl besonders bei weiblichen?), und endet dann in eine sicb etwas ùberwbl-

beDde Schneppe.

3) W àbrend die oben beschriebene An. lens vorzugsweise albo-hyalina genannt wer-

den musste, koninit dem rninder durchscheinenden, talkigeren Ansehen der hier in Rede

stehenden Exemplare vorzugsweise die Bezeichnung: „margaritacea, subpellucida" zu.

ISicht nur der Lmstand, dass es Zwischenformen zwischen dieser tvpischen An.

squamulu und jener An. lens gibt, sondern auch die Bemerkung, dass vorzugsweise aile

diejenigen Exemplare langgestreckt, gewellt und talkglànzend waren, welche gleichsam

parasitiscb zwischen den YYurzelknàulen der Tange, in Spongien u. s. w. eingebettet la-

gen, bestimnit mich zu glauben, dass wir es hier trotz jenen Unterschieden doch nur mit

einer und derselben Art zu thun haben. welche sich in freier Entwicklung als An. lens

gestaltet.

Fundort: Das Eisnieer an den Kùsten des Russischen Lapplandes (Midd.;.

3) Anomia aculeata G m.

Testa suborbîculari, striis praedita concentricis. radiatim squamoso-aculeatis ; foramine oiato;

umbone submargùiaU, laevi.

Anom. aculeata MtilL, Lovèn, Oefversigt af Kongl. Vet.-Ahad. Forhandl. Andra

Argungen, 1845, p. ISi.

An. aculeata Gm., Gould, Imertebrala of Vassach. p. 139, fig. 90.

An. aculeata Mont.. Philippi. Emaner. Moll. Sic. II, p. 214. Tab. XXVIII, fig. I.

Montagu J

s Abbildung {Test. Brit. Tab. IV, fig. 5) ist fast unbrauchbar.

Das einzige Exemplar dieser unverkennbaren Art, dass ich im Russischen Eismeere

angetroff'en habe, missl nur 6 m. im Durchmesser und ist etwas langer als breit.

Die zarten Stacheln haben eine Lange von 0,5 m. bis 1 m., und stehen fast schbner

ausgediiickt auf der durchbohrten unteren aïs auf der oberen Schale: ich zàhlte deren

auf der Lnterschale etwa 18, auf der Oberschale etv\a 16 radial auseinander laufende

Reihen. In jeder der Iângsten Mittel-Reihe steben 10 bis 12 Stncbeln.

Fundort: Das Eismeer an den Kùsten des Russischen Lapplandes.

Vj Anomia patelliformis L.

Testa suborbiculari
, plicis radiata 20— 30 convexes, leiiter fleœis, striis concentricis te-

nuibits. crebris, mblaminaceis ; foramine oiato; umbone subprominulo, acnto, a margine

remotitisculo.

Lovèn, Oefters af Kongl. Vet.-Akad. Forh., Andra Argângen, 1845, p. 184.

Montage, lestacea Britannica PL IV, fig. 6.

Das einzige Exemplar das mir zu Gebote steht, ist von einem .\orwegischen derselben

Art. nicht zu unteischeiden, und stimmt gut mit der citirten Abbildung von .Montagu

iiberein.
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Die Oberschale ist fast kreisrund, hat 21 m. Lange, und lâsst 2k, schwach ausge-

pragte, unregelmàssig gewellte Falten unterscheiden. Die Anwachsstreifen zeigen sich nur

tinter der Loupe, und zumal gegen die Peripherie hin. Die Unterschale ist ganz eben.

Die Farbe ist etwas gelblich, und die Schale ist slark durchscheinend.

Fundort: Die Insel Sitcha (Eschsch.).

5) A n o ni i a m a c r o c h i s m a D e s h.

Testa magna, irregulariter ovata, inaequivalvi, albo-viridula, irregulariter plicala; valva supe-

riore convexa, inferiore plana, (aie perforata; foramine integro, marginibus acutis plicatis;

valvis intus submargaritaceis, superiore macula magna suturate viridi ornata.

Vergl. meines Keisewerkes Dand II, iWollusken.

Fundort: Die Aleuten und <!ie Insel St. Paul im Behrings-Eismeere (Wosness.);

Kamtschatka (Capt. Chiron); das Ochotskische Meer (Midd.).

\.W \. Ostrca L.

1 ) O s t r e a a d r i a t i c a L a m k.

Testa oblique ovata. subrostrala, exalbida, superne plana: membranis appressis; [valva su-

periore) intus uno latere (vel ambobus) denliculata.

Lamarck, anim. sans vert., II. e'dit. Vol. VII, p. 221, No.k.

Oslrea Taurica, Kryniçki, Bull, des Nat. de Moscou 1837. No. II, p. 61.

« a Siemascbko, ibid. 18V7, Tme. XX, p. 122; Tab. III, fig. a, b.

Oslrea edulis L. Gin., Georgi , Beschreibung des liussischen Reichs, 1800, ///, VI.

p. 220G.

« « « « Fichwald, Zôologia specialis, Vol. I, p. 290.

« « « « « Naturliistorische Skizzen p. 213.

Die Zàhnchen am Innenrande erlauben wohl keinen Zweifel daran, dass wir hier die von

Lamarck zuerst aus Venedig beschriebene Art vor uns haben, zumal so bald wir von

dem Standpunkte allgemeinerer zoologisch - geographischer Ansichten ausgehen. Ich

muss mich daher der Annahme der ueuen vou kryniçki aufgestelllen Art: Oslrea

Taurica, auf das Entsi hiedenste widersetzen, obgleich Siemascbko jiingst dièse Art (Le.)

durch die Diagnose „Testa oblique subtrigona, crassa, radiato plic.ata, apice subrostrato

:

valva superiori subplana, lateribus ad apicem denticulatis," und die dort beigefiigten Abbil-

dungen festzustellen bemiibt gewesen ist. Uebrigens finde ich Siemaschko's Diagnose

vollkommen bezeichnend, und sie wird daher mit Nutzen die mangelhafte LamarckVhe
ersetzen, sobald die tdentitàt beider, aus direktem Vergleiche, nachgewiesen sein wird;

doeb wiirde ich der Bezeichnung „crassu" die diamétral entgegengesetzte ,,tenuior' ziun
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Stellvertreter geben, da die an sich allerdings noch durch vielfach iibereinander lagemde

Scbichten verdickten Schalen, dennocb im Vergleiche mit den iibrigen Arten des Ge-

sehlechtes Ostrea, zu den zarten und diïnnschaligen gehôren, ja sogar durchscheinend sind.

Als ,,fester und diïnner wie die Holsteinischcn" cbarakterisirte sic schon Georgi.

Die Ansicht der Schalen von Aussen geben Siemaschkos Abbiidungen brauchbar

wieder. Angeheftet ist die Unterschale in der Hegel nur mit ihrer àussersten Spitze

(Hauptunterschied von Ostrea depressa Phil. En. Moll. Sic. II, p. 89), allein es kommen
Umstânde vor, wo der grôsste Theil ihrer Unterschale, der Unterlage anwachst. Jedenfalls

entwickeln sich die oft undeut lichen , wenigstens unregelmàssigen, radialen Faltungen der

stark geschichteten Unterschale, nur auf der Peripherie derselben; sie sind meist hell vio-

lettroth und mitunter schlagt dièse Fiirbung auch am Rande auf die, iibrigens weisse, In-

nenflàche durch Dièse Unterschale ist nur wenig, allein in der Gegend des Ligamental-

randes ziemlich steil, ausgehiihlt ; ihr halbkreisfôrmiger Muskeleindruck schaut mit seinem

ahgestutzten Rande gegen das Ligament, und liegt etwa in der Mille der Schale.

Die Oherschale ist vbllig lîach, oder auch sehr unbedeutend einwarts gebogen, dûnn,

sogar durchscheinend, und die sie hildenden Lagen liegen dicht aneinander; undeutliche,

radiale, violette Streifen und Flecke fàrben die gelbliche Grundfarbe ; ihr Muskeleindruck ent-

spricht, dem der Unterschale. Dicht nehen dem Ligamente steht auf ihrem graden Rande

innen eine Reihe schwacher Zâhnchen; zum wenigsten k, hâufig mehr, und zwar 8 bis

20; nicht selten zeigt sich auf dem convexen Rande eine Reihe ahnlicher Zâhnchen.

Long.{adulti) : Latit. : Diam. venir. : Ligam. long.

(52 ira)! : (*0 m.) % : (11 m.) %—VM : (10 m.) "
s

; Pond, méd. U8 Grun.

Es scheint die Gestalt dieserArt verhàltnissmassig sehr wenig zu àndern und, abge-

sehen von der etwas schnabelformigen Spitze, sich stets einem Halbkreise zu nahern (sub-

orbicularis) , indem der eine Rand ziemlich gerade oder gar etwas concav verlauft, wàh-

rend der andere beinahe einen Malbkreis umschreibt.

Fundort: Der Pontus an den Sùdkiisten der Rrymm (Kryn., Midd.).

\ 1k % % 1< Pecten Brug.

1) Pecten sulcatus Lamk.

Testa subaequivalvi, suborbicalarî, latiore quam longa, auriculis magnis, subaequalibus)

radiis 10 aequalibus, undique convexis, uti interstitiis (plerumque) longitudinaliter striatis.

Lamarck, An. sans vert. I. e'dit. Fol. FI, p. 168.

Philip pi, Enum. Moll. Sicil. Vol. I, p. 79 et Vol. II, p. 5(i.

Pect. unicolor? Lamk, Krynicki, Bull. d. Nat. d. Moscou 1837, No. II, />. 61.

Pect. griseus Lamk, Krynicki , ibid.
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Pect. sulcatus Lamk i

» unicolor Lamk ISiemaschko, Bull. d. Nat.d. Mosc, l&W, Tme. XX, p. 123.

d grisais Lamk \

Ostrea glabra L. Gm., Georgi , Beschreibung des Russischen Reichs 1800, ///, VI.

pag. 2206.

Da m ir von dieser ebenso verbreiteten, als scblecht gesichteten Art, nur wenige

Exemplare zu Gebote stehen, so werde ich mich darauf beschriiuken, kùnftigcn For-

schern diejenigen Formen kenntlich zu bezeichnen, welche mir vorliegen, ohne irgend

darauf einzugehen, ob Lamarck's Art in der Ausdehnung beibehalten werdeq diirfe, in

der er sie aufgefasst. Der von mir gewâhlte IName ist folglich nur als eine vorlaufiger

in seine Redite getreten, und die Diagnose entsprioht nicht ganz den an dièse Art gerich-

teten Anforderungen.

Seit man sich die Ueberzeugung erworben, dass die Farben der Pectines so sehr

verànderlicli sînd, und dass man sicb auch auf die Zabi derliippen nicht verlassen koune,

bat man geboffl, die Skulptur als eutscheidend ansehen zu diirfen (vergl. Pbilippi Enu-

merat. Mollusc. Sicil. Fol. I, p. 79); docb scheint mir auch dièse nicht Stich zu halten;

was am deutlichsten daraus hervorgeben mag, dass der Pecten glaber Clwnn. bald, seinem

!Namen entsprechend, glatt, bald gestreift auftritt.

!Mir ist es, nach denbisberigen Angaben, ganz unmoglicb, die Grenze zwischen den bis

jetzt giltigen Arten Pect. glaber, sulcatus, unicolor, flavidulusu. m.'a. zu ziehen, waseinum

so traurigeres Bild von dem gegenwarligen Zustande unserer Systematik geben muss, als

neuerdings einige systematische IMonograpbien des Geschlecbtes Pecten erschienen sind,

welche sogar mit luxuriosem Aufwande an Abbildungen ausgestattet worden. Ich ver-

înuthe, dass die genannten Arteu in eine einzige zusammenfallen miissen, und hàtte fiir

diesen Fall den àlteren INamen Pect. glaber Chemn. vorgezogen, wenn nicht in dessen

Diagnose: „radiis . . . alternis minoribus" stande; ein sehr auffallendes Kennzeichen, das

freilicb lange nicht allgemein vorkommt, von mir aber namentlich bei keinem einzigen

der Pontischen Fxemplare bemerkt wird.

In der neuen Ausgabe des Martini — Chemnitz durch Kiister , sind einige Varie-

taten des Pect. sulcatus Lamk auf Taf. 18 {VII, 2) fig. 2, 3 und 16, abgebildet, von

denen die letztere einem der Pontischen Exemplare noch am besten entspricht.

Sowerby gibt in seinem Thésaurus Conchyliorum Part. II, ausfuhrlichere Diagno-

sen nebst den dazu gehorigen zahlreichen Abbildungen verschiedener Varietaten : doch lin-

det man bei nâherer Einsicht, z. B. beim Vergleicbe von Pect. glaber und sulcatus, wie

sie dort gegeben werden, dass es nicht moglich ist, beide Arten sicher von einander zu

scheiden. (Vergl. p. 58 et 59, PL XVIII, fig. 169 bis 176. fig. 179 bis 181). Er bil-

det sogar auf PI. XII fig. 5, 6, einen Pect. unicolor Lamk. ab, den er aus déni Ponlus

erhalten, wie wir das auf p. 60 lesen. Mil diesem stimmt auch eins meiner Exemplare

vollkommen. bis auf die Zabi der Rippen, welche 11 und nicht 9 ist, obérera. Ein
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nichtssagender Unterschied; fàllt. er jedoch weg, so fragt es sich, an welehen Kennzeichen

wir den l'ect. sulcatus, coloris aurantiaci, oder den einfarbigen Pect. flaiidulus Lamk von

diesem Pect. unicolqr Lamk unterscheiden sollen?

Mit verschwenderischer Ausfiïhrlichkeit and Pracht liât Chenu in seinen Illustrations

Conchyliogiques die Varietàten des Pect. glaber auf i'1. 17, 18 und 19 in mehr als 50

Figuren natiirlicber Grosse abbilden lassen. Ein sebr verdienstliches Werk, allein gerade

hiedurch erhalten wir die Ueberzeugung, dass es demi docb selbst mit den prachtvollsten

Iconographien nicht abgethan sei. sondern eine kritische Diagnose unter den Hedùrfnissen

obenan stebe; auch bin ich davon iiberzeugt, dass aile die durcb Chenu abgebildeten

Varietàten, nur Veranderimgen einer und derselben Art sind, allein es fehlt docb den

meisten derselben der auf p. 6 desselben Werkes gegebene Charakter: „costis . . . altér-

ais minoribus," und ferner sehe ich keine Grenzen zwischen Pect. glaber und der dort

gleichfalls getresint abgehaudelten âhnlichen Arten Laraarks, deren ich oben erwàbnte.

Mit den Pontischen Exemplaren stimmen unter den Figuren die Chenu gegeben, die fol-

genden am meisten iiberein : I) Pect. flavidulus, PI. XVI, fig. 10"; 2) Pect. glaber,

PL XVII, fig. G; 3) Pect. sulcatus, PL XX, fig. 3; k) Pect. unicolor, PL XX, fig. 8:

5) Pect. virgo, PL XX, fig. 6.

Die Zabi der Rippen schwankt zwischen 9 bis 1 1 ; ùbrigens sind die Rippen màssig

rundriickig und durcb Zwischeuraume derselben Dreite wie die Riicken von einander ge-

trennt. Es finden sich aile môgliclien Uebergange von vëllig streifenlosen Exemplaren,

zu solchen, deren Zwischenraume zwiscbeu den Rippen 3 bis 5 zierliche, erhabene Ra-

dialstreifen tragen, oder endlicb zu solchen bei denen auch die Rippen gestreift sind.

Auf den Ohren findet man, selbst bei Exemplaren die ùbrigens ganz ungestreift sind,

gegen 5 zarte radiale Streifen.

Die Farbe ist orange, oder schôn violett-roth, brâunlich, gelbbraun mit weissen Flecken,

oder endlicb einfarbig wcisslich-grau.

Die ÎNormalform ergibt folgende Maassverhâltnisse :

Long. : Latit. : Diam. ventr.

(kl m.) 1 : (4-5 m.) 1—i—

V

10
: ( 16 m.)

l
/ï+-

l

/%0 , wovon 9 m. auf die obère, und 1 m.

auf die untere Schale kommen.

Ein Exemplar hat dagegen ausnahmsweise die eine Schale sehr flach, wàhrend die

andere ungewohnlich stark gewblbt ist, so dass die ohnehin bauchigere Muschel (a 1

) be-

sonders missgestaltet erscheint:

Long. : Latit. : Diam. ventr.

(39 m.) 1 (k2m.) 1-h'/
14

: (17 m.) %-*- l
/t0 , wovon 12 m. auf die obère und 5 m

auf die untere Schale kommen.

Fundort: Der Pontus an den Sùdkusten der Krymm; Sewastopol.



526 M I n D E N D O R F F.

2) Pecten I s 1 a n d i c u s C h e m n. Taf. XII, fig. 7,8

Testa orbiculari, subcompressa, subaequivalvi , subaequilàterali , tenui, postice paululum

expansa; auriculis scabroso-sulcatis , inaequalibus , anlicis magnis: costis numerosissimis,

inaequalibus, minutè-serratis ; colore aurantico, concentrice fasciato, vel albo, vel purpureo,

concentrice et radiatim fasciato.

Lamarck, An sans vert., IL édit., Fol. VII, p. 1V5.

Gould, Invertebrata of Massachusetts p. 133, fig. 89.

De Ray, Zoology of New- York, Vol. F, p. 173, PI. XI, fig. 206.

Sowerby, Thés. Conchyl, No. 93, p. 75, PI. XVII, fig. 159 — 161.

Chenu, filastralions Conchyliogiques, PI. 32, fig. 1 — k.

Pecten Fabricii Philip pi, Abbild. und Beschreibiingen etc., p. 101 (3) Taf. I, fig. 5.

(Auch verbesserte Philip pi selbst seinen Missgriff in einer Anmerkung zum Register fiir

seine ersten 8 Ilefte.)

Pecten Pealii Conrad (leste Gould).

Die iilteren Abbildungen dieser Art, deren iibrigens nur wenige gelungen sind, kann

man ans Lamarck's Werke entnehmen.

So hekannt der Pecten Islandicus auch ist, so wenig sind dessen Abà'nderongen genau

untersucht worden, und ich werde daher diesen einige Aufmerksamkeit zuwenden, um

kiinftigc Forscher nach Kràften von dem Zwiespalte der Ansichten, welcher z. H. selbst

neulich Philippi zum Schwanken bringen musste, zu bewahren.

Beginnen wir mit der Gestalt. Dièse scheint ungemein bestândig zu sein, und wir

konnen fiir ein Exemplar von etwas mehi als mittlerer Grosse die foîgenden Verhalinisse

als maassgebend ansehen:

Long. : Lai. : Diam. ventr.

(98 m.) 1 : (98 m.) 1 : (3* m.)
l

3 ; Pond. med. l\'
2

Une.

Die erosste Breite findet sich etwas nâher zur Schlosslinie als die Flalfie der Gesammt-

lange, und zwar entfernt sie sich von der Halfte der Gesammtlà'nge nm so mehr, je àlter

das Exemplar, so dass der Winkel der Hinterrander untereinander bei allen Exemplaren

110", bei jiïngeren aber nur 80° bctràgt.

Die Schlosslinie, welche gerade ist, und deren Lange bei dem gemessenen Exemplare Wm.
betrâgt, ist bei àlteren Exemplaren etwas minder lang als die Halfte der Gesammtlà'nge, bei

jiingeren aber langer als dièse letztere; V5
des Maasses der Schlosslinie kommen auf die

Lange der hinteren,
3

5
auf die Lange der vorderen Ohren. Die untere Si haie ist nur

unmerklich Hacher als die obère, aber daran sehr kenntlich, dass das vordere Ohr einen

Bvssusaiisschnitt frei làsst, an dem 'i bis 5 kleine Zàhnchen siclilbar sind.

Von der angegebenen Normaigestalt weieben altère Exemplare mitunter nur sehr

iinbedeutend durch eine mehr querovale I
7orm ab; jiingere sind dagegen stets in dem-

selben Verhàltnisse, der Lange nach, ovaler, je jiinger sie sind, wie z. B.
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forma Â x
\

Lony. : Latit. : Diam. venir.

(Mm.) i : (34m.) I—% : (12m.) '
5
—

' 20 ; Pond. med. 55 Gran.

Roemer liât, bei seinem Vcrsuche das Geschlecht Pecten in Familien zu zerfallen,

den Pecten Islandicus als Typus einer besonderen Familie (Gruppe) die er Islandicoides

neuuen will, vorgeschlagen, (vergl. Wiegmann's Archiv 1837, /, p. 382).

Sehr viel mehr als die Gestalt ist die Skulptur veranderlich, allein sie lasst sich den-

noch auf ein allgemeincres Princip zuriickfûhren (vergl. die beiliegende Taf. XII, fig. 7, 8).

In der friiheren Jugend ist nâmlich die Oberflâcbe mit etwa 25 scharf abgesetzten

und mehr oder weniger dachziegelartig gcschuppten, radialen Streifen besetzt, deren Zwi-

schenraume ohngefàhr doppelt so breit sind als die Riicken jener Streifen. Dièse Zwi-

schenrâume sind ùberkleidet mit jenen raspelahnlichen Schuppen, welcbe Philippi als cha-

rakteristisch fiir seinen Pecten Fabricii beschrieb, und vergrossert abbildete (l. c. p. 101

und Tab. 1, fig, 5 c). Die Schicht, welche dièse Scliiippcben bildet, fiillt ùbrigens ziem-

lich leicht ab, daher man sie auch bei nicht sehr gut erhaltenen àlteren Exemplaren oft

vermisst. Bisweilen trifft man die Schiippchen sogar auf den Riicken der radialen Streifen.

Unterdessen, zugleich mit dem Wachsthume des Thieres, der KnUvicklung der Streifen, so wie

auch der Zwischenràume zwiscben denselben, mehr und mehr Raum gegeben ist,, entwik-

keln sich in jedem Zwischenràume je zu einem oder zu zwei stark beschuppten Zwischeu-

streifen, und gleichzeitig vrird jeder Primitivstreifen durch eine Là'ngsfurche in zwei Halften

gespalten. Das ist das gewbhnliehe Vorkommen im Russischen Eismeere, 1

)
(sculpl. H ,,

das in sofern noch verschiedenen Abanderungen unterliegtj als bald dieser bald jener An-

theil der ervvahnten Veranderungen der Skulptur vorwalten kann. So unterscheiden sich

hisweilen die Zwillings-Primitivstreifen nur wenig durch ibre Grosse von den Zwischen-

streifen ; dabei sind die dachziegelartigen Schiippchen stark entwickelt. Eine solche Skulp-

tur-Varietat (B 1
) ist bei Chenu l. c. PL 32, fig. 3 sehr deutlich abgebildet. Sie findet

sich im Eismeere nur ganz ausnahmsweise; dagegen finde ich sie au mehreren Exemplaren

der Bank von New-Foundland.
Ein einziges Exemplar (B i

) des Russischen Eismeeres hat, in bestimmten und gleichen

Abstanden, je 3 bis k Streifen unteieinander zu rippeniihnlichen Vorsprungen verei-

nigt, ganz so wie dièses bei Chenu in fig. k abgebildet ist.

Die Ohren folgen in der Streifung dem Charakter der Schalenskulptur.

Was die Farbe anbelangt, so ist der alto Name „ostrcae croceae" bezeichnend gcnug;

dièse Farbe (C) steigert sich zuweilen, namentlich auf der Innenseite der Schalen bis zu

einem Kirschroth; zuweilen aber wird sie mehr ziegelfarben oder gelblich. Eiuige sind

ganz weiss, oder bloss von aussen weiss (C) oder auch gelbbraun (C
1
) wie die fig. 3

i) Und auch in Grônlaud, wie ich aus der Beschreibung von Fabricius (Faana Gr'onlandica) entneh-

aien kann.

Wémoireft Se. naVureUes T. VI. r n
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Chenus. Diesc Fârbung schcint bcsondcrs in New-Foundland zu Hause zu sein, und die

Schale kann dabei inwendig wiederum eben sowobl ganz weiss a!s roth sein.

Auch die iibrigen auf Chenu's Tafel 32 gegebenen bogig-gebânderten Farben-

Varietàten (£) kommen, obzwar sejtner, im Eismeere vor.

Ueber eine vermuthlicbe car. Behrïngiana dieser Art, vergleiche die Beschreibung

der nàchstfolgenden.

Fundort: Die Doppel-Insel Novaja-ScmJja (Baer); das Eismeer an den Kiisten des

Russischen Lapplandes (Midd.); ? das Behrings - Eismeer (VVosness.); ? Kamtscbatka

(Steller}

3) Pecteu rubidus Hinds. Taf. XII, fig. 9, 10. Taf. XIII, fig. I — 6.

Testa subtrigono-orbicularî, inaequaliter duplo-convexa, înaequiauriculata, subtenui; laha

sinistra convexa, costis parvis numerosissimis serralis, in fasciculos duarum triumve allernatim

aggregatis , rufis, interstitiis pallescentibus ; valva dextra subconvexa, albida, coslis majus-

culis aggregatis; auriculis sulcatis, postica pana, obliqua, inlus alba.

The Zoology ofthe Voyage of Sulphur, Mollusca p. 61, PL XVII. fig. 5.

?Steller, Beschreibung von Kamtschatka, il! h, p. 177.

Aus den unvollstandigen Exemplaren von Pcctcn der Nordwestkùste Amerika's, welche

miser Muséum besilzt, liisst sîch vermutben, dass es doit zwei bis drei Arten dièses Ge-

schlechts geben musse, unter denen die eine liiichst wahrscheinlich der in derselben Ge-

gend gefundene Pect. rubidus Hinds ist. Es reicbt aber weder die Beschreibung und

Abbildung welche Hinds gegeben , noch auch das mir vorliegende IMaterial bin, um die

in Bede stehenden Arten scharf genug abzugrenzen, und deshalh werde ich die mir vor-

liegenden Fonnen hier aufzahlen, ohne es zu wagen, ibnen Namen zu geben.

An Gestalt gleichen sie aile so sehr dcm Pect. Islandicus, dass kein einziger anderer

Unterscbied anzugeben sein mochte, aïs derjenige, tlass einige etwas gewblbter sind, wie

weiter unten genauer angefiihrt werden soll. Folgende drei verscbiedenen Formen lassen

sich unterscheiden:

1) Dem Pect. Islandicus hochst naho, und wahrscheinlich nur eine var. Behrïngiana

desselben. Leider besitze ich nur die Obeiscbale von tlreien Exemplaren, welche im Beh-

rings-Eismeere gesammelt worden; die grosste derselben ist 56 m. lang, und dabei H m.

hocb, woraus ersichtlich wird, dass der Bauch dieser Oberschalen etwas gewblbter ist, als

beim Pect. Islandicus. Die Skulptur gleicbt, nur starker ausgepragt, der Normalskulptur

des Pect. Islandicus, und zwar wechselt je einer der 25 Hauptstreifen mit einem Zwi-

scbenstreifen, in einer Regelmassigkeit , wie das bei keinem der Exemplare jener Art der

Fall war. Beiderlei Streifen sind ùbrigens ganz wie bei Pect. Islandicus geschuppt und auch

die Zwischenraume lassen unter der Loupe jene raspelahnlichen Schiippchen sehen, welche

Philippi abgebildet hat. Vielleicht hatte Hancock eine Uebergangsform zu dieser Skulp-

tur vor Augen, aïs er schrieb {Ânn. and Magaz. of Nat. Hist. Vol. XVIII. 1 8*6 p. 332),
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dass die Exemplare der Davis-Strasse stârker gerippt seien, aïs die aus New-Foundland.

Die Farbe ist innea weiss, mit Seidenglanz, and iiusserlich karminrolh, wic ich noch bei

keinem Pecl. Islandicus salie, sondera iibereiastimmend mit Hiods Abbildung, aur etwas

minder violett. Vergl. Taf. XIII, fig. 1 — 3.

Wabrscheinlich erwalmt Steller (l. c.j dieser Art oder Abart, als haufig und gross

in Kamtscbatka.

2) Aus Sitcha. Der Bnuch ist eben so flach als bei Pect. Islandicus. Ein sehr

grosses Exemplar bat 67 m. Lange. Die Skulptur der Unterschale stimmt vollstândig mit

llinds Beschroibung iiberein, inilem nitmlich die 25 urspriinglichen Streifen, sich mit

fortlaufendem Wachsthume stets von Neuem dicbotomisch gespalten baben, so dass die

Schale von dicht ancinander stossenden radialen Streifen bedeckl ist, deren je drei oder

vier, von beiden Seiten durcb einen kaum merklich grbssercn Zwischenraum und einen

uobedeuteaderen Zwischenstreifen begrenzt werden. Dagegen weicbt die Skulptur der

Oberschale bedeutend von llinds Bescbreibung ab, indem die Oberllache zwar aucb dicbt

mit gescbuppten radialen Streifen besetzt ist, allein unter diesen wacbsen, in regelmassigen

Abstànden von einander, 10 bis 12 rippenahnlich empor, die iibrigeo doppelt an Breite

und llbhe iiber'reffend. Aucb dièse Hippeu sind mebr oder weniger dacbziegelig gescbuppt

(vergl. Taf. XIII, fig. k — 6). Die Farbe ist innen und aussen ein schbnes Orangengelb, bei

karminrothem inuerem Rande der Schlossleiste. Wabrscbeinlicli ist diesc Form eine von

Pect. Island. zu trennende Art, und wird dem Pect. rubidus llinds aïs Varietàt beigezàhlt

werden miissen.

3) Gleichfalls aus Sitcha. Es liegt mir nur eine Oberschale von 66 m. Lange und

14/71. Hbhe vor, woraus sich die sicbtlich grossere Wolbung, im Vergleiche mit Pect.

Isandicus, liera usstellt. Der Skulptur nach âhnelt dièse Form im Ganzen der No. I,

docb sind die Radialstreifen hier zu wahren, oft etwas zweigespaltenen, Rippen entwickelt,

wabrend die Zwischenstreifen unbedeutend blieben. Die Farbe ist ausserlich ein ziegel-

farbnes Gelbroth; vou innen weiss mit Orangenrotb, zumal am Rande der Schale (vergl.

Taf. XII, fig 9,10). Dièses scheint mir einer dritten eigenthumlicben Art auzugehbren.

Fuodort: Die Ilalbinsel Aljaska (llinds); die Insel Sitcha (Wosness.).

h) P e c t e n Groenlandicus S o w.

Testa orbiculari tenuissima, liyalina, perspicua, planulata, alba, undique glabra, aequimh'i,

subaequilatera, antice producta; aurieulis subaequalibus, obtusanguUs, praeserlim anteriore;

posteriore longiure, rotundata; sinu breïissimo, acuto, denticulatione nulla.

Lovèn, Oefvers. af Kongl. Venlensk.-Akad. Forhandl. Andra Argângen 18V5 p. 186.

Sowerby, Thésaurus Conchyliorum p. 57. No. 35, PI. XIII, fig. k-0.

Hancock, Aimais and Mag. of Natur. Ifist. Fol. XVIII, 184.6, /j. 332.

Pecten vitreus Gray, Supplément to the Appendix of Capt. Parry's first Voyage in

1819 — 20; p. 2.5.

« » (i The Zoological Journal Vol. I, p. 120.
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Gray's IVame., der die Prioritat bat, muss dem Sowerby's weichen, da wir unter

Perten vitrcus diejenige sebr nabe stehende und gleichfalls bocbnordische Art zu verste-

heu haben, welche Chemnitz zuerst beschrieb, welche sicb aber an ihren sehr ungleichen

Ohren, ihrem gezâhnten Byssus-Ausschnitte und den mikroskopiscben Radialfurchen leicht

erkennen là'sst. Philippi bat dièse Art abgebildet (vergk Abbildungen und Beschreibun-

gen p. 203. Tab. Il, fig. 3). Es ist ubrigens ausser Gray noch anderen Autoren mit

dem Ausdrucke „vitreus" ungliïcklich ergangen, da Risso eine Art des Mittelmeeres und

King eine in der Magellan-Strasse beimiscbe Art (Zool. Joitrn. Fol. V, p. 337), aucb

R biner eine fossile Art Pectea unter dièsem Namen bescbrieben.

Dièse Art ist im Eismeere sebr hiiufig. Die grossten maassen 22 m. in der Liinge

und eben so viel in der Breite. Die Scblosslinie betrâgt 2/
s

bis V2
der Gesanimtlange,

und der Schlosswinkel meist 1 ! 5°. — Die Ohren (1er Unterscbale sind fast vollkommen

gleich. Der Bauch beider Schalen erreicbt kaum '/
5

der Lange. Die Scbalen sind durch-

sichtig, ubrigens rauchfarben und nur innen glânzend, àusserlich aber matt.

Kiinftigen Beobacbtern ist das zur Beachtung zu empfehlen, was Hancock 1. c. von

Radia Istreifen mittiieilt; îch konnte solcbe bei meinen Exemplaren auf keine Weise eut-

decken. Sollte Hancock den Pect. vitreus Chemn. vor sicb gebabt haben?

Eundort: Das Eismeer an den Kûsten des Russischen Lapplaudes; zwLschen den

Wurzeln von See-Algen und unter Hom-Korallen (Midd.).

\\

%

\Ï8. Crenella Brown.

î) Crenella de eus sa ta iM o n t. Taf. XI, fig. 22 — 2k.

Testa minuta, subglobosa , aequilatera, virenle-lutea ; oculo armato striis radiantibus et

margine subtililer crenulato ornata apparet.

Lovèn, Oefv. af Kongl. Veten.sk.-Akad. Forhand. Andra Argangen 1
8

'* 5 . p. 186.

Crenella elliptica Brown, Conchol. Illustrât, of Great. Brit. PL 31, fig. 12 — Xk

(test. E o v è u , nec non G o u I d).

Modiola cicercula Millier, Index Molluscorum Groenlandiae 18V2, p. 19.

Modiola glandula Totten, Gould liw. of Mass. p. 131, fig. 87.

Wenn icb, gegen Eovèn, aucb die Mod. glandula Totten bieber ziehe, so geschieht

es deshalb, weil icb bei sorgfaltigem Vergleiebe beider Arien, ausser der Grosse nicht <ien

geringsten Unterschied aufzufinden vermag. Gould ging es eben so (/. c. p. 132;, doch

ist die von ihm gegebene Abbildung von einem falscben Gesichtspunkle ans aufgenommen,

daber sic zu breit ersebeint, und namentlich den Wirbel seitlich gelegen seben lasst, wà'h-

rend er genau in der Mitlellinie der Scbale sitzt, und nur seine aussersten Spitzen ein

wi-nig seitwarts gebogen sind, so dass man die Scliale fast vollkommen gleicbseitig nennen

kann. Dièses Kennzeichen balte icb vorzugsweise fiir eine Berecbtigung zur Abtbeilung

des Gescblethtes der Crenella; niebt so sebr die Zàhnchen des Innenraudes.
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Die Grosse des Russischen Exemplares, (gleich den Gronlà'ndischen) ist sehr gering:

Long. : Latit. : Dium venir,

(km.) 1 : (3,3 /«.)%-*- V : (3m.) %
Dagegen nebme ich an einein Exemplare der Mod. glandula Tollen, aus Massachu-

setts, folgende iWaasse:

Long. : Latit. : Diam. venir.

(10,5 mj 1 : (9m.)
2

sh-Vs
: (6,5 m.) %—

V

8 ; Lange des Ligamentes 3 m.

Dass der Bauch dièses grossen Exemplares verhàltnissmàssig geringer ist, stimmt mit

der vergleichenden Erfahrung an jiingeren und àlteren Exemplaien desselbcn Geschlechtes.

Von innen betrachtet, bildet der Band einen fast regelmassig ovalen Umriss, dersich

unter der Loupe in eine Reihenfolgc dicht hintereinander folgender Zâhnchen, (Ausgangen

der Radialstreifenj auilost. Dicht vor dem Ligamente und unter der Spitze des Wïrbels

erscheint das Schloss als sehr obsolète vorspringende Leiste. An cinem einzigen Exem-

plare fand ich in einiger Entfernung von den W'irbeln auf der hinteren llalfte des Schloss-

randes der rechten Schalenhalfte, einen kleinen zylindrischen, an seiner Spitze abgerundeten

Zahn , den ich beiliegend habe abzeichnen lassen. Aile ubrigeu Exemplare zeigten keine

Spur eines solchen Zahnes.

Die feiuen Radialstreifen werden nicht selten von Anwachsstrcifen gekreuzt, so dass

hiedurch ein feilenartiges Ansehen entsteht; haufig aber fehlen dièse Anwachsstréifen.

Innen sind die Schalen glà'nzend blaulich-weiss ; aussen braungclb.

Fundort: Das Eismeer an den Kiisten des Russischen Lapplandes (Midd.).

imiJï. modiolaria Bock.

Dièses Geschlecht bietet uns in hohem Grade das Beispiel der kaum liisbaren Verwir-

rung, xvelche in die Wissenschaft gebracht wird, wenn einige Arten im Laufe der Zeit

ihre Namen unter cinander gewechselt haben. In solchem Falie wà're es stets zweckmiissi-

ger gewesen, die verwirrende altère Literatur aus dem Spiele zu lassen, und die geschichtliche

Richtung, der Klarheit des Thatbestandes zu opfern. Ich aber werde mich hier vorzugs-

weise an Lovèn halten, um den Vergleich der geographischen Verbreitung zu erleichtern.

Die neuerdings von Beck verbffentlichten Abbildungen, geben ein treffliches Mittel der

Verstiindigung.

i
) Modiolaria d i s c o r s L. (nec autor.) Taf. XII, fig. Il, 12.

Testa ovato-oblonga, valde compressa ; area antica striis radialibus circa 10 ad 15,

média solis incrementi striis notata, postica striis radialibus lenerrimis confertissimis (ultra

50); areis cacterum aeque convexiusculis, nec una caeteris depressiore ; margine antieo

intégra.
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Lovèn, Oefversigt af Kongl. Vetensk.-AkademiensForhandl- Andra Argângen I8V5,

pag. 187.

Schroter, Einleitung in die Konchylienkenntniss, 1786, BandIII, Tuf IX, fig. 15.

Mod. striatula Beck, Gaimard, Voyage en Irlande et au Groenland, mollusques

PI. XV11, fig. 1, u — f.

Modiola lucvigata, var. ,8 substriata, Gray, Supplément to the Appendix of Capt.

Parry's (first) Voyage, 1819 — 1820, p. 2*5.

Modiola nexa G ou kl , l. c. p. 128, fig. 86 (pullus).

Modiola discrepans Montagu, Philippi, Menke Zeitselirift fur Malakozoologie, Jahr-

gang 18*'k p. 102.

Dièse Art ist in jcder Hinsicht unverkennbar, und zeichnet sich namentlich durch

ihre geslreckte und sehr zusammengedruckle Gestalt aus, wie das aus folgenden Maass-

verhaltnisseo ersichtlich ist:

Long, (max.) : Lotit. : Diaut. ventr.

(21 m.) 1 : (Wffl.) 2-1-

V

4
: (10 m.) %—'/,; pond, med, 22 Gran.

Die grosste Breite findet sich auf
2
/ 3

der Gesammtbreite vom Vorderende entfernt,

und der Basalrand ist fast gerade, wahrend der Hinterrand in einein sanften Bogen an-

steigt. Die Lange des Ligamentes (15 m.) betragt
2
/3-t-V21 der Gesamnitliinge.

Die Radialstreifen des vorderen Feldes, etwa 10 bis 18 an Zahl, sind auf der Innen-

tlacbe der Schale gar nicbt sichtbar, auch ausserlich ilacliriickiger und baben grossere

Zwiscbenriiunie, als die hochst zierlichen Streifen des hinteren Feldes, welcbe mitunler

durch Anwachsstreifen granulirt erschcinen.

Die Farbe ist ein dunkles Braun, am Rande hellgrunlicb-gelb umsaumt; dabei ist

der auf die Innenseite sich hinuberschlag-ende Saum der Oberhaut griinspanfarben. Auf

der Innenflache sind bei alten Exemplaren drei deutliche Muskeleindriicke sichtbar. Zwei

davon liegen vorn, der dritte hinten. Der grôssere vordere ist halbniondformig, etwa halb

so lang als das Ligament, und liegt in (1er Nahe des Vordenandes, ganz nahe vor den

Wirbeln beginnend. Der kleinere vordere ist sehr klein, fast kreisrund, und liegt im

Grande des Griibchens, welches den Wirbeln entspricht. Der hintere IMuskeleindiuck

beginnt hinter dem Ligamente, lauft als scbmaler Streifen, von der Lange des Ligamentes,

dem llinterrande parallel und in geringer Lntfernung von demselben, und endet in einen

kreisformigeu Flecken, dessen Durchmesser etwa der halben Liinge des Ligamentes gleich-

kommt. Dieser ist in Beck's Abbildung ganz ubersehen worden.

Die Jungen sind gruulich-gelb und minder llach als die Alten, so z. B. betragt bei

19/rt. Breite, der Dia.ni. venir. 6,3 m.; das vordere Feld hat auch bei diesen wenigsteus

10 Radialstreifen.

Was die Synonymie dieser Art betrifft, so hat uns Forbes (vergl. Lovèn 1. c),

durch Vergleichung des Original-E\emplares, zuerst den Schliissel zum Verstandniss der

unzureicheiiden Diagnose Linué's geboten.



Beilracfe zu einer Malacozoolocjia Rossica, III. 533

Vortrefflich war ùbrigens die Abbildung, welche schon Schrôter (1. c.) von dieser

Art, unter dom Namen Myt. discors L. entwarf, und wàre dièse friiber als [Norm festge-

haltcn worden, so wiirde ein grosser Tbeil der spâteren Irrthùmer vermieden sein, welche

vorzugsweise darin ihren Grund hatten, dass nian die ausgezeichnet polare Art, welche

Linné urspiiïnglich mit dem Namen Myt. discors belegt batte, in den Varietàten der, an

den Riisten Mittcl-Europa's hàufigen, aber vôllig verschiedenen Art, M. nigra, wiedcrfinden

wollte.

Jene Abbildung Schroter's citirt Philippi (Menke , Zcitschrift fur Malakozoologie,

Jahrgang 18H, p. 102) zu Myt. discrepans Montagu, und in sofern mit voslem Rechte,

als cr den stà'rksten Nachdruck auf das von Montagu (Teslacea Britannica, 1803 p. 169}

zuerst hervorgehobene Kennzeichen „very Utile coiwex' 1
legt. Beriicksichtigen wir jedoch,

dass Montagu ferner als unterscheidende Merkzeichen „broadest at the anterior side" imd

„only cight or nine clearly defined ribs" angibt, so scheint es doch wahrscheinlicher,

dass Montagu nicht die hier vorliegend beschriebene Art vor sich gehabt, sondern die-

selbe die im Supplemente (von diesem stebt mir nur der Nachdruck in der Bibliothèque

Conchyliogique par Chenu \8kG, Tme. IF, p 291, PL X, fig. 12 zu Gebote) abgebildet

worden, und deren wenig dicbte Radialstreifen des Hinterfeides offenbar nicht zu der Art

passen, welche wir hier als M. discors L. ansehen. — Die flachzusammengedriickte Ge-

stalt hatte also IMontagu wahrscheinlich nur fur die Mod. nigra Gray, im Gegensatze zu

Mod. Poliana Phil. oder Mod. marmorata Forbes hervorheben wollen. Lovèn citirt die-

selbe Figur Schroter's zu Modiola nigra Gray; doch gewiss mit Unrecht, da Schro-

ter's Figur, und Ghemn. FUI, fig. 765, 767 nicht identifient werden diirfen. Han-

cock (1. c) will Mod. discrepans Mont. (p. 169) von der Mod. discrepans des Supplementes

zu Montagu trennen. Mod. nexa Gould gehbrt hieher, und nicht zu Mod. nigra, zu

der sie Lovén frnglich zieht. Die mebr als bei irgend einer anderen Art flachgedriïckte

Gestalt, die zierliche oft genelzte SkuJptur u. d. m. sprechen hiefiir; es miissten denn

neue Unterscheidungskennzeicheu gefundon werden, welche die Art als cine selbststàndig

neue charakSerisirten.

Auch glaube ich mich nicht zu versehen, wenn ich die citirte Gray'sche Varietat

„very oblong, liinder portion very closely obsoletaly striated" hieher beziehe, welche Lo-

vèn unter Mod. discrepans Gould einschalten mochte.

Fuudort: Die Insel Nowaja-Semlja (Baer).

2-) M o d i o 1 a r i a nigra Gray.

Testa ocato-oblonga, compressiuscuJa, postice elecata; area anlica striis radialibus, média

laevi, postica striis radialibus mugis minus e obsoletis, tumente, et linea radiait prominente

a média area separata.

Gray, Supplément to the Appendix of Capl Parry's first Foyage, 1819—20 p.2hk.

(Mont. Brit. Shells. T. 26, fig. k).
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Chenu , Bibliothèque, Conchyliogique, Tme IF, 1846. /'/. X, fig. J2.
Lovèn, Oefversigt af Kongl. Vet.-Akad. Forhandl. Andra Argângen,

1845, p. 187.

Mod. laevigata Gray, Lovèn ibid.

Mod. laevis Beck, Gaimard Foyagc en Islande et au Groenland, Mollusques PI. XVII,

fig. 3, a — f.

Mod. discors Beck , ibid. fig. 2, a — /t.

Mod. discors L. Gould, Invertebrata of Massach. p. 130, fig. 84.

Mod. discrepans Mont. Gould, ibid. p. 129, fig. 83.

Mytilus discors L., F abri ci us, Fauna Groenlandica, 1780 p. 4-1 8.

( , « » Chemnitz, Fol. III. p. 191, fig. 764 — 767.

» » « Philippij Menke, Zeitsclirift fur Malakozoologie, 1844, p. 102.

Mod. discors Larnk, Bceve, Conchologia systemalica, Fol. 1, /'/. 100, fig. 4.

Mod. nigra Gray, Hancock, Annals and Mag. of Nat. Ilisl. Fol. XVIII, 1846,

pag. 334.

Mod. laevigata Gray, Hancock ibid.

Aus den von mir angefiïhrten Citaten ist ersichtlich, dass ich zwei, von fast allen Natur-

forschern der Jetztzeit als verschieden betrachtete Arten, hier zusammenziehe. Es ist mir

unmôglich beide zu unterscheiden, obgleich, oder wahrscheinlich vielmehr deshalb, weil

mir eine grosse Anzahl von Exemplaren aus den verschiedensten Gegenden vorliegt. In

Bezug auf Abbildungen verweise ich insbesondere auf die vorziiglichen, die Beck gegeben,

obgleich leider der Text zu denselben schon mehrere Jahre auf sich warten là'sst.

Ich werde die vorliegende Art wiederum in ikren einzelnen Eigenschaften gesondert

betrachten.

Fassen wir vorerst die Gestalt ins Auge, so (înden wir im Ganzen nur sehr unbedeu-

tcnde Abweichungen. Dièse beschrà'nken sich namlich darauf, dass der Schnabel der Schale

bald allmaliger, bald piiitzlicher vom Hinterrande aus abfàllt, und daher bald etwas stumpfer,

bald zugespitzter erscheint, was zumal in die Augen fà'llt, wenn gleichzeitig der Basalrand vor

dem Hinterfelde etwas ausgeschweift ist. Wir sehen die Extrême dieser Unterschiede einer-

seits durch Beck's Figur 2 a, andrerseits durch seine Figur 3a versinnlicht. Die Gestalt

der Schale bei sehr alten Thieren, obgleich ungewohnlich verkiirzt, stellt BeckJ
s Iugur

3^, vortrefflich dar.

Die Maassverhàltnissc sind iibrigens die folgenden:

Long. max. :
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No. III.

Lonçj max. : Latit. : Diam. venir. : Lig. longit..

(10 m.) 1 : (IV mi.) 2-% : (7,5 /h.) 73
h-V

12 : (5 /«.) %—

7

e ;
pond. mcd. V9 Gr.

Aile drei gemessenen Exemplare stammen aus dcm Ochotskischen Meere. Aus ihren

Maassverhàltnisseu ergeben sich die Grenzen der Yerànderlichkeit, und auch annàhernd

diejenigen Veranderungen, welche mit vorriickendem Alter vor sich gehcn, indem nanient-

licli die Wolbung sich vcrhâltnissmassig vermindert. Uebrigens sind auch ludividuen der-

selben Grosse bald flacher, bald gewblbter, so wie ich z. B. zwei Individuen von 20 m.

Lange vor niir habe, deren eines 8 m., das andere Individuum aber l0/«. im Bauche

misst; es lassen sich aber dièse beiden an keinem anderen Kennzeichen von einander un-

terscheiden und mbgen wahrscheinlich nur im Gcschlechte verschieden sein. Die Grosse

der unter No. I und II gemessenen Exemplare ist noch nicht das Extrem des Wuchses

dieser Art, sondern ich besitze defecte Exemplare aus dem Ochotskischen Meere von 62 m.

Breite. Im Europàischen Eismeere traf ich kein einziges so grosses, doch erraient Beck's

Figur 3 f (aus Gronland oder Island?) schon einen bedeutenden Wuchs, und Montagu
(Chenu, Bibl. Conch. IV, p. 29 1

;
gibt uns einen lehrreichen Fingerzeig, bei Gele-

genheit einer Mittheilung dass er Exemplare von l
1

^ Zoll (halbe Breite des grbssten

Ochotskischen) Breite an den Englischen Kiisten gefunden. Doch ist der Wuchs der ver-

schiedenen Individuen sehr verschieden, indem ich zwei Exemplare aus dem Russischen

Eismeere besitze, beide von 30 m. Breite; dabei wiegt aber das eine griinliche, noch zart-

schalige und durchscheinende, offenbar junge, nur iOGran, dagegen das zweite, schwarze,

dickschalige , innen perlmuttrigglanzende 21 Gran. Gewiss ein schon altes Exemplar.

Die Skulptur anbelangend, so bat man gerade in ihr vorzugsweise die Unterschiede

fur zwei getrennte Arten , innerhalb der von mir an diesem Orte verschmolzenen , ange-

nommen. Erstens berucksichtigte man die Zahl und Bildung der Streifen des Vordcrfeldes
;

dièse sind aber, nach meiner Erfahrung, sehr wandelbar. In Bezug auf die Anzahl der-

selben lassen sich nàmlich bei jungen Exemplaren, vvelche noch nicht 10 m. Lange haben,

àusserlich gevvobnlich k bis 5 erhabene Streifen deullich unterscheiden und auf dièse fol-

gen, zum Wirbel hin, 3 bis 5 allmalig undeutlicher werdende und dichter aneinander ge-

dràngte Streifen; dagegen zàhlt man 13 bis 15 und sogar 20 Streifen bei sehr grossen

Exemplaren. Betrachtet man aber die Schale von innen, so findet sich, dass der Vorder-

rand gezahnt ist, und zwar stellt jeder dieser Zâhne das Ende je eines der genannten

Streifen vor. Deshall) findet man unter der Loupe, dass, selbst wenn die Streifen sich

àusserlich ganz verwischen, sowohl ganz junge als sehr alte Exemplare stets etwa 20 bis

23 Zahnchen haben, und es vereinigen sich auf dièse Weise am fuglicbsten aile die ver-

schiedenen Ansichten in Bezug zu der Zahl dieser Streifen, auf welche man die Tren-

nung zweier Arten begrunden wollte. Auch die Skulpturweise dieser Streifen scheint

Beck (vergl. Figur 2g mit 3d) als Unterschied benutzen zu wollen, doch fand ich die

verschiedenslen Uebergangszustànde, indem die Streifen sich bald, wie in fig. 3 c/, scharf
Mémoires Se. naturelles T. VL p m
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und rundriickig iiber die Fliiche der Schalenoberflache emporheben, auch dabei oft jeder-

seits von einer vertieften Linienfurche begrenzt werden, oder auch sich mehr und mehr

verflachen, vcrbreitern, und endlich sogar nichts als eine in bestimmten Abstà'nden ge-

furchte Oberflà'che unterscheiden lassen.

Fiirs Zweite bat man die Streifungen des Hinterfeldes berùcksichtigt. Dièse, deren

man bei Exemplaren von 15 m. Lange iiber 50 zàhlt, kbnneu aber entweder deutlich ausge-

prà'gt sein (6), oder sie verwischen sich in dem Grade, dass das Hinterfeld vôllig glatt

und ungestreift zu sein scheint (b
2
), wie das namentlich in hoherem Alter stets der Fa!l

ist, allein bei einem grossen Theile ^etwa
2
/3

der Exemplare des Russisch-Europàischen

Eismeeres waren ungestreift,) von der friihesten Jugend an vorkommt. Es lassen sich

dann die Spuren der Streifungen entweder an den Zahnchen des Innenrandes, oder (bei

jiingeren) auf der Innenflàche oder (bei alten) nach Entfernuug der Oberhaut auf der

Oberflache der Schalensubstanz auffinden.

Als bestandiges Kennzeichen der vorliegenden Art sehe icb aber in Bezugauf Skulp-

tur, das Emporquellen des Vorder- und Hinterfeldes iiber das etwas cingedriicktere Mit-

telfeld, an; dièse Eigenthiimlichkeit ist besonders an der Grenze zwischen dem Hinter- und

Mittelfelde ausgesprocben, wo sich eine obsolète, dennocb aber stets sichtbare Kante, als

Scbeidegrenze, vom Wirbel bis an den Rand hinzieht. ' Dièses Kennzeichen bietet einen

festen Unterscbied von nieiner Mod. vernicosa.

Die Farbe der Jungen ist ein grunliches Gelb. Je alter das Thier wird, desto mehr

stellt sich ein dunkleres Draun der Oberhaut ein, die im hoheren Alter endlich pech-

schwarz wird, und sich dann auch leicht trennt, wahrcnd sie in der Jugend sehr fest

haftet. Es lassen sich schon der Farbe nach die iilteren Exemplare sondern, wenn sie

auch nicht selten die bei Weitem kleineren sind. Der Saum jiingst gebildeter Oberhaut,

welcher den Rand von innen iiberzieht, ist auch bei alten Exemplaren gruuspanfarben.

Die Muskeleindriicke dieser Art, stimmen vollkommen mit denen iiberein, welche ich

bei Mod. discors L. beschrieben und abgebildet habe.

Das Thier dieser Art scheint Gray beschrieben zu haben [Annals and Magaz. of

Nat. Hist. 1839 Fol. Il, p. 480) und King là'sst sich, indem er hiezu Erlàuterungen

gibt (ibid. 1846 Fol. XVIII, p. 239), iiber die schwache Begriïndung der Geschlechter

innerhalb Modiola Lamk., mit Recht aus.

F un dort: Das Eismeer an den Kiisten des Russischen Lapplandes
(

2
/3 mit sculpt. 6

2
,•

Baer, Midd.); die Insel Nowaja-Semlja (Baer); das Ochotskisclic *Ieer
(

2
3

mit sculpt.

b; Middend.).

3) Mod. vernicosa Midd.

Testa ovato-oblonga, abbrcxiata, uiiibonibus a latere antico valde remotis, tuinida , tenui,

translucente, laevi, area nulla, striarum radialium vestigiis obsoletis solummodo antice

delegendis; extus aeque ac intus rubenle-fusca; epidermide adnata vernicosissiina ; margine

tenerrime denliculato.
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Vergleiche meines Reisewcrkes Band II, Mollusken.

Fundort: Das Ochotskische Meer (Midd.); die Insein Kadjak und Ugak, an der

Nordwestkiïste Amerika's (Wosness.).

k) M o d. c u 1 1 e 1 1 u s D e s h.

Testa ovato-oblonga, angusta, inaequilaterali, postîce oblique-truncala, subangulata, latere an-

tico brevissimo, postico longitudinaliter striato , margine superiori recto, inferiori arcuato,

valvis fusco-viridibus, intus margaritaceis, umbonibus minimis, marginibus integris.

Revue Zoologique par la Société Cuvierienne 1839 p. 359.

Guérin-Méneville, Magasin de Zoologie, 184-0, //. Série, Mollusques, PL XIII

et Texte.

Unserem Muséum fehlt dièse ausgezeichnete, von Deshayes a. a. O. sehr ausfùhrlich

beschriebene Art.

Fundort: Kamtschatka.

XXXXrV. Nofliola Lamk.

1) Modiola modiolus L.

Testa ovato oblonga, subgibba, laevi, areis distinctis nullis, margine antico brevissimo; epi-

dermide: juventute adnata, ex ferrugineo flavescente et, excepta parte antica, barbota; se-

neclute imberbi, decidua et violaceo-atra.

Modiola vulgaris Flem. Lovèn, Oefvers. af Kongl. Vet.-Akad. Forh., Ândra Argan-

gen, 1845, p. 18T.

Mod. modiolus L., Gould, Invertebrata of Massachusetts 184-1, p. 123

« « d De Kay, Zoology of New- York , Part. V, Mollusca p. 185,

PI. XXIT, fig. 257.

Pennant, British Zoology Vol. IF, 1757. PL 66, fig. 77.

Mytilus> barbatus L., Syslema Naturae.

Mod. barbata Lamarck, An. sans vert., II. édit., Vol. VII, p. 22.

Mod. papuana Lamk., ibid. p. 17.

Mod. Gibbsii Leach, The Zoological Miscellany, 18 H. Vol. Il, p. 3k. PL 72, fig. 2.

Mod. grandis Philippi, Enumer. Moll. Sicil. Vol. II, p. 51. Tab.XV, fig. 13.

Im hciheren Norden kommt nur eine Art dièses Geschlechtes vor, und das ist dièse

eben so verbreitete als allg-emein bekannte, und deshalb auch unter so vielfachem Namen

auftretende Art, welche in Gould's Werke (1. c) vortrefflich abgehandelt und durch

unsere oben gegebene Synonymie hinreichend bezeichnet ist. Wollte man dem Namen

M. modiolus nicht Eingang geben, so miisste dièse Art Mod. barbata L. genannt werden.
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Sie wechselt in ihrer Gestalt verhàltnissmassig nur sehr wenig, und die Verhiiltnisse

sind die folgenden:

No. I. (Von dcr Lapplàndischen Kiïste.)

Long. : Latil. : Diam. venir. : Ligam. longit.

(36 m.) « •• (70 m.) 2—%, : (28 m.) '/,-H
1
/, : (27 m.) %-+-Via ; pond. med. 158 Gr.

No. II. (Von dcr lnsel St. Paul, des Behringsmceres.)

(Wra.)l : (113 m.) 2-f-Va : (*5 m.)' */»-*-V« î {"vk m.)
l '

i
-+- l

li ; pond.med. i'I^Unc.

et 60 Gran.

Ein riesiges Exemplar das ich in der Gegend der lnsel Kildin, ohnfern der Lapp-

là'ndischen Kiiste, aus fast 100 Tiefe mit dem Thiere emporbrachte , misst 130 m., und

heftet sich vermittelst seines Byssus in der Nahe der Mitte seines Basalrandcs an. Der

hintere Rand ist bei diesem sowohl als bei einigen anderen grbsseren Exemplaren aus-

nahmsweise etwas einwârts geschlagen, so dass, bei geschlossener Muschel, hier eine Art

Rinne entsteht. Gestaltverànderungen bemerke ich nur in sofern, als der Vorderrand bis-

weilen sich etwas verkiïrzt, also weniger lliigelartig ist, und somit die ganze Schale einem

Mytilus ahnlîcher v^ird. So gestaltete grosse Exemplare stimmen vollkommen mit Mod.

grandis Phil. Die Dauchigkeil der Schalen ist ansehnlicheren Veranderungen unterworfen.

Ira Alter werden die Schalen sehr dick; zugleich lost sich dann auch die tiefbraune

Oberhaut sehr leicht, welche ira Jugendzustande hell braungelh ist, und fest haftet. Selten

behalt die Oberhaut jene mebr oder weniger dichtstehenden, oft verfdzten Ilaare, welche

ihr den Namen Mod. barbota erworben haben, bis zu dem Alter von etwa 70 m. Gesammt-

lànge; sondern gewohnlich werden dièse abgerieben. JUngere sind aber immer bebartet,

wie das denn auch mit zwei aus Sitcha eingesandten Exemplaren der Fall ist, welche

ùbrigens einen sehr verkiirzten Vorderrand haben.

Fundort: Das Eismeer an den Kiisten des Russischen Lapplandes (Baer, Midd.);

die Insein St. Paul und Radjak im Behringsmeere (Wosness.); die lnsel Sitcha (Esc h s ch.).

— ——.«:©c<_—

3KXXXV. Mytilus L.

I
) M y t y 1 u s m i n i m u s Poli. Taf. XV, fig. 1 — 9.

Testa minuta, ovato-oblonga , tumida, subcarinata; apicibus obtusis, subterminalibus

;

margine ventrali applanato, sinuato-concavo; epidermide plerumque rugis radialibus or-

nota. Dentés cardinales 5 — 6 minimi, rarius 2 magni; semper in ongulo postico denti-

culi 5, ont 6 — 9.

Poli, Teslacea ulriusque Siciliae Tom. Il, p. 209. Tab. XXX1J, fig. I.

Philippi, Enum. Moll. Sicil. Vol. I, p. 73 et Vol. II, p. 53.
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Payraudeau, Catalogue des Moll. de Vile de Corse, 1826, p. 69.

Lamarck, An. sans vert. I. édit. Vol. VII, p. kd.

Mytilw scaber, Krynicki, Bull, des Nat. de Moscou 1837. No. II, p. il.

Es kann wohl keinem Zweifel unterworfen sein, dass dièses eine gut begrùndete Art

ist; dennoch findet uian einige Schwierigkeiten, wenn man sie vom Jugendzustande des

Myt. edulis L. unterscheiden will, weil unsere vorliegende Art in ihren Gestaltverhalt-

nissen sehr verànderlich, und deshalb von Philippi mit Recht „species polymorpha" be-

nannt worden ist. Wir unterscheiden nâmlieh auch bei dieser Art im Kleinen aile die-

jenigen Formen, welche von der Gestalt des Myt. latus Chemn. zu dem Myt. edulis L.

hinùberfiihren (vergl. die nachstfolgende Art). So erhalten wir z. B. folgende Maass-

verhâltnisse :

No. I. A Taf. XV, fig. 1, 2, 1, 8, 9.

Long. : Latil. : Diam. venir.

(8»i.) 1 : (15 m.) -2—y, : (6,5 m.)
2
,-*-%,

No. II. A 1
Taf. XV, fig. 5, 6.

(10 m.) 1 : (16 m.) 2-2
/5 : (8 ,/..) %-+-%

No. III. Axa l
Taf. XV. fig. 3, \.

(7,5 m.) 1 : (17».) 2-h% : (9/;i.) %-*-%.

Es kann also die mehr verlangerte Gestalt nicht als Unterscheidungmerkmal dienen,

wie Poli das will. Besser Ieitet scbon die, gleichfalls von Poli hervorgezogene, violette

Fà'rbung der Innenflâche der Schale. Vorzugsweise miissen aber hervorgehoben werden:

1) Die Zàhnchen des Innenrandes, wie sie in der Diagnose, nach Philippins Vor-

gange, bescbrieben worden.

2) Der hervorragende Kiel, zu welchem sich der Bauch der Schale in einer Rich-

tung erhebt, welche von den Wirbeln zu dem Ende des Basalrandes fùbrt. Von diesem

Kiele fa'llt nâmlieh die Schale fast senkrecht zu dem Basalrande ab, so dass dieser in der

Làngs-Axe einer eiformigen Flâche liegt; mit einem Worte, es findet sich hier vbllig die

Gestaltung der Dreissena polymorpha. Dièses Kieles wegen hat der fiacheste Myt. mini-

mas stets einen weit bedeutenderen Diam. tentris als ein junger Myt. edulis von gleicher

Grosse.

3) Sind die fast immer vorkommenden, in ihrem Verlaufe unterbrocheneu, gerunzelten

Radialstreifen sehr charakteristisch, da solche nie bei Myt. edulis angetroffen werden.

Fundort: Der Pontus an den Siidkiisten der Krymm (Kutorga).

2) Mytilus latus Chemn. (nec Lamarck). Taf XIV, fig. 9 — 12.

Testa oblongo-ovali , imo oiato-trigona, posterais dilatato-compressa, subalata, plerum-

que fuho-rufescente, rarius violaceo-nigra ; apicibus acufis, ad marginem basalem recunis

;

denticulis cardinalibus pluribus, sub epidermide rcflcva occultis.
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? Mytilus achatinus Lamk., Anim. sans vert., II. édit. Vol. VII, p. k5, (auctoritate

Deshayes
, p. ki Nota 1).

! <( « Reeve, Conchologia Systematica, Vol. I, PI. 102.

! Mytilus galloprovincialis Lamk , ibid. p. 46.

d m d Philip pi, Enum. Mollusc. Sicil. Vol. I, p. 72. Tab. V,

fig. 12, 13; VU. II, p. 53.

Mytilus abbrevialus Lamk,, Siemaschko, Bulletin de la Soc. Impér. des Naturalistes

de Moscou, 1847 Tme. XX, p. 123.

« a Krynicki , ibid. 1837, No. II, p. 12.

Myt. edulis L., Krynicki, ibid.

« pes pecoris Krynicki , ibid.

« lineatus Gin., Krynicki, ibid.

Myt. edulis L., Eichwald, Zoologia spccialis, I, p. 286.

« « « « Naturhist. Skizzen p. 211.

« « « Georgi , Beschreibung des Russischen Reichs, III, VI. 1800 p. 2206.

No. 2.

Obgleieh ich Philippi's Ausspruche vollig beistimmen muss, dass es unrnbglich sei,

feste Grenzen zwischen der vorliegendeu Art und dem Myt. edulis L. zu stecken, so be-

wegen micb zoologisch-geographische Griinde dazn, einstweilen bcide Arten getrennt zu

betracbten, d. h. lieber anzunehmen, os scieu zwei urspriinglich verschiedene Typen, welche

im Laufe der Zeit sich vermischten und verscbmolzen, — als niich der Ansicht binzu-

geben, es sei der Myt. latus die ausserste Verànderungsgranze des Myt. edulis, in eine

flache und stark verbreiterte Gestalt.

Sollten kiinftige Funde nachweisen, dass die forma normalis des Mytilus edulis L.

aucb im Pontus vorkommt, so verliert der Mytilus latus die festeste Stiitze s'einer typi-

schen Eigenthiimlicbkeil.

In der cntwickeltesten Eigenlhiindichkeit seiner Form ist der Myt. latus von Pbilippi

(l. c.) im Mittelmeere beobachtet, und Vol. I, Tab. V, fig. 13, abgebildet worden. Eine

ahnlicbe Gestalt aus dem Pontus ergibt folgende Maassverhà'ltnisse:

No. I. A 1
(adulta.)

Long. : Lotit. : Diam. ventr. : Ligam. long.

(37,h.)1 : (58 /».) %-t-V15 : (23 m.)
2

a
—

»/M : (18 /».)
2
/3n-V10 ; angul.apica-

Hs Q00i ) pond. med. 221 Gran.

No. II. A 1
(pullus.)

(5m.)l : (7,5ffi.)
s
/j : (3 m.) %— ' 15 , angul. apical. 50°.

1) Den Angul. apical. messe icli in derWeise, dass ich den einen Schenkel des Winkclmaasses in dieRich-

tung des Ligamentes, den andern in die des Basalrandes bringe, wàhrend die gcôfFnete Schale mit ihrer In-

nenflàche gegen den Beobachtcr gekehrt ist.
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Aus diesen Maassverhaltnissen ist also crsichtlich, dass man selbst die Jungen dieser

Form ohne Schwierigkeit von denen des Myt. edulis an ihren Gestaltverhàltnissen — der

grossen Breite and Flachheit — unterscheiden kann.

Der Myt. lattis geht aber, durch allé mbglichen Zwischenformen (wie z. B. die bei

Philippi Fol. I, Taf. V, fig. 12 abgebildete), zu dem Myt. saxatilis Williams, (vergl. die

nàchstfolgende Art) iiber, wie das die hier folgenden Maassverhà'ltnisse der àussersten

Uebergangsform des Pontus schàrfer verdeutlichen mag.

No. III. par. kybr. edulaea A%a l
.

Long. : Latit. : Diam. ventr. : Ligam. long.

(33 m.) 1 : (64 m.) %+'/2 : (24 m.)
2

5
h-»/m : (27 m.) %+%; angul. apical 50°,

pond. ined. 120 Gran.

Solche Exemplare sind, wie gesagt, vom Myt. subsaxalilis Williams., d. h. von dessen

flachster und am meisten breitgedrùckter Form gar nicht zu unterscheiden und ich nenne

sie deshalb hier die tar. Jiybr. edulaea.

Dièse Art ist gewcihnlich verhaltnissmassig sehr leicht; ausser den oben angegebenen

Gewichteu will ich beispielsweise anfiihren, dass ein Exemplar von 61 m. Breite nur 121

Grau wog. Insbesondere leicht und diinn sind namentlich die Jungen dieser Art.

Die Farbe ist zwar etwa bei der Hâlfte der Exemplare violettschwarz, wie bei Myt.

edulis (C), dagegen ist aber die andere Hà'lfte der Exemplare gelblich hornfarben (C 1

).

Auch besitze ich eines von rothlich-gelber Farbe, mit breiteren und feineren, scharf

begrenzten schwarzen Radialstreifen (Ç). d. i. mit der Fàrbung des Myt. pellucidus Penn.

Fundort: Der Pontus, an den Siidkiisten der Krymm (Kutorga, l\ordmann).

3) Mytilus edulis L. Taf. XIII, fig. 7 — 10; Taf. XIV, fig. 1 — 8.

Testa oblonga, compresso-angulata, versus basin tumidula, dentibus cardinalibus pluribus

(3 — z,.) sn (j epidermide reftexa occultis apicibus acutis ad marginem basaient recurvis.

Gould, Imertebrala of Massachusetts, p. 121, fig. 82.

Lamarck, an. sans vert., H. e'dit., Fol. VII, p. 47, No. 29.

Siemaschko, Bull. d. Nat. d. Moscou 1837, Tme. XX, p. 123.

. Eichwald, Zoolog. Spécial. I, p. 286.

« Naturh. Skizzen p. 211.

Lepechin, IlyTeinecTBie .îenexnxnHa, 4. IV, CTp. 30.

Fischer, Naturgeschichte Lkiands, p. 794.

Steller, Kamtschatka p. 176, 177. Blaue Seemuscheln und Mytuli.

Myt.borealis Lamk, ibid. p. 43, No. 25.

« « De Kay, Zoology of New -York, Part. V, p. 182. PI. XIII,

fig. 222.

«
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Myt. abbraiatus Lamk., L supra c. p. hl, No. 30.

« retusus Lamk, ibid. p. 48, No. 31.

« incunatus Lamk, ibid. p. '*8, No. 32.

« pellucidus Pennant, British Zoology, 1777, p. 112, PL 63, fig. 75.

« « « Do no van, British Shells 1801, Vol. III, PL 81.

« « « De Kay, Zoology of New- York, Part. V, pag. 183.

PL XXIV, fig. 256.

a « Thorpc, British Marine Conchology, 18M, pag. 110.

fig. 105.

« notants De Kay, ibid. p. 182, PL XIII, fig. 323.

« subsaxatilis Williamson , London Magaz. of Nat. Ilist. Vol. VII, 1834, p. 353

(cum figg).

Die Erfahrungen der neueren Zeit haben uns, wie das aus den hier aufgefuhrten

Synonymien hervorleuchtet, einer eben so bedeutenden als unumgànglichen Vereinfachung

in Bezug auf die vorliegende Art enlgegengefuhrt. Deshayes inachte zuerst darauf auf-

merksam, dass mehrere von Lamarck unterschiedene Arten, unter Myt. edulis zusam-

mengeworfen werden niiissten, und Philippî (Enum. Moll. Sic. Vol. II, p. 52) unter-

warf namentlich den durch Lamarck hervorgehobenen Uuterschied der Zahnchen

des Schlosses , einem genaueren Vergleicbe , wobei sich herausstellte , dass auch hierin

kein Grund zu Unterscbieden sich herausfinden lasse. Ich kann meinerseits Philippis

Leberzeugung nur bestàtigen, indem bald 2 bis 3, bald aber bis 7, ja bis Ife Zahnchen

vorkommen. Philippî wurde sogar zu der Kntscheidung gefiihrt, dass auch Myt. gallo-

provincialis mit Myt. edulis zusammenfallen miisse. In Dezug auf die Unmbglichkeit

scharfer diagnostischer Sonderung stimme ich mit Philippi iiberein, allein geographische

Itiicksichten haben mich bewogen, die erstere der beiden eben genannten Arten dennoch

getreniit, unler dem die Prioritlit habenden Namen Myt. latus, beizubehalten.

Lnbezweifelt ist es aber ein Kiickschritt der neuesten Zeit, wenn De Kay, stattGould

zu folgen, den M) t. borealis, pellucidus und incurvatus trennt, ja nocb iine neue Art, den

Myt. notatus, der Reihe friiherer Verwirrungen hiuzufiigt. Solches Verfahren schliesst

allgemeineren geographischen Ansichten die Thore. llebrigens unterscheidet leider auch

Thorpe noch den Myt. subsaxatilis und den pellucidus.

Ein Vergleich mehrerer Hunderte von Exemplaren der Russischen Fauna, bat mich

zur Geniige davon iiberzeugt, dass Myt. edulis in dem Umfange der Bedeutung angenom-

meu werden muss, wie ihn die vorstehenden Cilale umgrenzen, und dass es eine einzige

Art ist, welche, mit verhallnissmiissig immer noch geringen Abanderungen , ein ganz un-

gewbbnlich grosses Verbreilungs-Aieal einnimmt. Exemplare der Lapplàndischen Kiiste

lassen sich eben so wenig von denen des Bchiingsmeeres und denen des Ochotskischen

Meeres als von denen des iMittelmeeres unterscheiden, indem dièse Art zwar sehr variirt,

allein keine geographischen Varietâten zu bilden scheiut.
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Beginnen wir vorcrst mit den Gestaltverha'ltnissen; dieso ergeben:

Long. : Lai. : Diam. ventr. : Liyain. longit.

No. I. A.

(36 m.) 1 : (75 m.) %+*/, : (32 m.) %-f- 1

/, : (40 m.) V,-*-
1

/,; ang. apic. *0°;

pond. /«éd. 339 Gr««.

No. II. J.

(13,5m.;! : (26 m.) %-+-% : (10,5 m.) %-+•!/, : (11 m.) %-+-%; a/tf. a/»c. 40°;

/)o«d. med. 9 Gran.

No. III. A\
(38 m.) 1 : (75 m.) 7,-h 1

/, : (33 m.) 7,-*/, : (38 m.) 7,-*-*/,; ang. apic. 45°;

pond. med. 1

2
U/ic. ei 103 Gra/i.

Vergleichen wir die Maasso dcr so eben gegebcnen Normalform No. L, mit denen

von No. I!. des Myt. latus Chemn., so ist allerdings der Untorschied schlagend; dagegen

ist No. III, d. h. die par. hybr. edulaea des Myt. latus, eben so wenig don Maassverhâlt-

nissen nach, von don hier obon untorNo. III verzeichneten des My t. edulis zu trennen, aïs

von den in mcincm Reisewerkc gegebenen Maassverhàltnissen des Myt. edulis ans dom

Ochotskischen Meere.

Wo iibrigens die Maasse scbon keinen Untorschied vor Augcn zu bringen vermbgen,

da unterscboidet noch der Ànblick, und zwar vorzùglich vermittelst jonor Kennzeichen,

weiche Williamson fur scinen Myt. subsaxalilis aïs charakteristisch angesehen wissen will,

d. i.: Ij die gerade (nicht bogige) Linie, weiche den Ligamentalrand der Muschel auszeichnet

und durçh weiche 2) ein Winkel, und eben deshalb auch oine gefliigelte Beschaffenheit

des Hinterrandes, nebst rhomboidaler Gestait der ganzen Muschel, gebildet wird. Fiigen

wir zu diesen Kennzeichen noch hinzu, dass, zugloich mit dem Auftreten des genannten

Fliigels, auch die Muschel don Hinterrand entlang cine sehr zusammengedruckte Gostalt

annimmt. Diose Eigenthiimlichkeiten, deren Vorkommen in sehr ausgehildetem Grade

dcm Myt; latus Chemn. charakteristisch eigenthumlich sind, gohen aber durch die car.

hybr. edulaea und eine fortlaufende Reihe von Zwischenstufen allmâlig, ohne irgend eine

Grenze, in jene, sehr bauchige, von durchgangig und gleichmassig convexem Hinterrande

und concavem Basalrande begrenzte, deshalb auch besondcrs gekriimmte und spitze Wirbel

zeigende, Form iiber, weiche nach meinen Beobachtungen im Ochotskischen Meere die vorwal-

tende war, und nicht nur gleichfalls an den mitteleuropàischen Kusten vorkommt, sondera,

wie es scheint, auch an diesen in vorwaltender Menge, so dass wir die eben inRedeste-

hende Form als die eigentlich typische fiir den Myt. edulis betrachteu diirfen.

Die Exemplare des Russisch-europâischcn Eismeeros gehoren iibrigens vorzugsweise der

forma subsaxatilis an; ofter trifft man miter ihnen auch einen geraden (nicht concaven) Basal-

rand und os ist gewiss intéressant, dass mit ihnen die aus dem Behringsmeere herstam-

menden Exemplare vbllig ùbercinstimmen, daher aber minder die des Ochotskischen Meeres.

Mémoires Se. naturelles T. VI. CQ
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Ich muss es meincn Nachfolgern zur Entscheidung anempfehlen, ob die Andeutung

Williamson's bekraftigt werden tliirfe, dass die forma normalis innerhalb der Grenzea

der Fluthmarken vorkomme, wahrend die f. subsaxatilis nur dort angeheftet sei, wo die

Felsen nie trocken gelegt werden.

Stà'rker als normal gekrummte Exemplare (Myt. incurvatus Lamk.) kommcn selten,

jedocb in allen Meeren vor.

Die Farbe ist fast durchgangig die violettscbwarze (C), und nur wenige Exemplare

sind in der Jugend braungelb (C; Myt. pellucidus) ; noch seltner trifft man auf die gelbe,

radial scbwarz gestreifte Farbenvarietat (Ç), welche sicb iibrigens an keine geograpbische

Oertlicbkeit gebunden zeigt. Mitunter erscheinen die einfarbig violeltschwarzen, gegen

das Licht gehalten, radial gelblich gestreift.

Zu Lepecbin's Zeit wurden dièse Muscheln noch aus dem Weissen Meere an den

Tisch des Ilofes nacb Petersburg versandt (vergl. 1 c. p. 345).

Im Behringsmeere fiihrt dièse Art eben so bâufîg Perlen als bei uns.

Fundort : Das Eismeer an den Kiisten des Russischen Lapplandes (Lepecbin,

Baer, Midd.). Das Behringsmeer und namentlich Kamtschatka, die Insein St. Paul, Una-

lascbka, Kadjak, Keuai und Sitcha (Steller, Wosness.); das Qchotskische Meer (Midd.).

ÏÏ1.Ï1I. ïlucula ELumk.

1) N u c u 1 a p y g m a e a M u n s t e r.

Testa minuta, tumida, tenuissima, laevissima; antice rotundata\postice vix longiore, atlenuata,

subrostrata, obtusa; area lunulaque non distinctis; margine integerritno; sinu impressionis

palliaris profundo; dentibus imbricatis, utrinque (9 ad) 12.

Das Genauere iiber dièse Art vergleiche in meines Reiscwerkes Band II, Mollusken.

Fundort: Subfossil am unteren Taimyrflasse unter nabe 75° nordlich. Br. (Midd.).

2) N u c u 1 a c a s t r e n s i s II i n d s.

Testa elliptica, antice rotundata, epidermide olkacea induta; lineis dnaricatis ; marginibus

ventralibus crenulatis; cardine antice dentibus 5, postice 11.

II i mis, The Zoology of llte voyage of Sulphur; Cajd. Belcher; Mollusca Part. III,

p. 63. PI. M ///, pg. 5.

Fine ausgezeichnete und bisher im Atlantiscben Becken sicbcr nicbt angctroffene Art,

xvelcbe unserem Muséum fehlt.

Fundort: Insel Sitcha (Ilinds).

3) Nue. a r c t i c a B r o d. andSowerb.
Testa oblonga, postice subrostrata, antice subrolundata; epidermide crassa olhacea; valvis

slriis obliqnis, lineas incremenli decussantibus. Long. l
5/

g ; ait.
s

/g
; lai.

7

/10 poil.
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Broderip and Sowerby, The Zoolog. Journal Vol. IV, London 1829, pag. 359.

Tab. IX, fig. 1.

Bis auf das Fehlen jeglicber radialcn Stroifen stimmt dièse Art, welche unscrem Mu-

séum abgeht , vollkommcn mit dcr Nucula myalis Couthouy (Bost. Journ. of Nat. Hist.

Vol. II, p. 61, PL III, fig. 7. — Gould, Invert, of Massach. p. 99. — De Kay,

Zoology of New- York, Part. V, p. 180, PI. XIII, fig. 219) iibercin. Es fragt sicb, ob

jene Stroifen ein bestàndiges Kennzeichen dieser Art sind.

Fundort: K?mtscbatka (Gapt. Beecbey)?

\ WWHi. Carditfa Laink.

1 ) G a r d i t a b o r e a 1 i s Conrad.

Testa suborbiculari, depressiuscula, albida; epidermide fusco olivacea, crassa, umbones ver-

sus paullulum dccorlicata, induia; radiatim costala, costis octodecim, nunc anguslis, com-

pressis, nunc compresso-convexis, rugosis, vel obsolete-nodulosis.

Vergleiche meines Beisewerkes Band II, Mollusken.

Fundort: Die Siidkuste des Ocbotskiscb.cn Meeres (Midd.).

-«»^«ï»

l'VUVIîl. Cardium I,.

1 ) C a r d. t r i g o n o i d e s P a 1 1.

Testa trigono-cordata inaequilatera, valde gibba, tenui, umbonibus obtuso-carinatis ; postice

clongata, subangulata ; antice abbreviata, subcompressa; glaberrima, albida, radiis fusccscen-

tibus, paulo élevâtis, et costis planulatis, detritis simillimis, ab umbonibus regulariter diver-

gentibus, ornata.

Pal la s, Reise clurcli verschiedene Provinzen des Iïuss. Reichs,

1771 Theill, p. 478, Anhang No. 86.

Reeve , Conchologia iconica, Cardium PL V, Sp. 26, fig. a,b.

Eichwald, Zoologia specialis, Pars I, p. 283.

Hobcnacker, Bullet. des Natural. de Moscou 1837 No. VII,

p. 147.

Krynicki, ibid. 1837 No. II, p. 61.

Didacna trigonoidcs, Eicbwald, Fauna Caspio-Caucasica, 1841, p. 217, Tab. XXXIX,

fig. 5 a, b, c.

« a Siemascbko, Bulletin des Natur. de Moscou, 1847 Tme. XX,

pag. 126.

Card. lineatum Gm., Lamarck, Anim. sans vert. II. édit., Vol. VI, p. 413.

ii « « Sowerby , Conchological Illustrations, 1841, p. 6. No. 78 fig. 43.
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fard, trilaterum, Gmelin's Reise durcit Russland, Theil 111, 1774, p. 248.

?Card. laevigatum L. Gm., Georgi, Beschreibung des Russisch. Reiclis, Tlieil 111. 6,

pag. 2204.

Sowerby's Abbildung des Card. lineatum Lamk. stcllt unbczweifelt die vorliegende

Art dar, allein erst Rceve bat uns jùiigst (1. c.) den hinreichenden Nachweis dariiber

ertheilt, dass Lamarck gerade die Kaspîsche Art unter jenem INanien verstanden, und

irre geleitet war, wenn er Siidamerika als das Vaterland seines Exemplares angab.

Das Scbloss besteht ans einem spitz emporsiehenden, jederseits von einem Griïbchen

begrenzten Zabne; hàufig erhebt sicb diesemZahne gegeniiber', und nur durch das Grub-

chen geschieden, der Vorderraud zu einem zweiten, minder grossen, aber auch spitzen

Zahnchen; nur selten siebt man am Hiutcrcndc des Ligamentalrandes ein Leistchen als

Spur eines Seitenzabnes.

Long. : Lotit. : Diam. ven.tr.

(25;//.) 1 : (33 m.) % : (22 m.) %-h 1

,\; pond. med. 78 Gran.

Die Breite eines ungewohnlich grossen Exemplares misst 46 ///. ; dièses ist zugleich

ziemlich dickschalig, dènn es wiegt V2
Une. und 75 Gran, aber der Bauch misst gleich-

falis reichlich
i
/ s

-t-
1

/i der Gesammtlange.

Die gewohnlichste Farbung ist diejenige, wo, auf gelblichem Grunde, die kaum erha-

benen Rippen braun gefarbt sind (£); auch kommen einfarbig gelbe vor (C); haufîger

als dièse, aber solcbe, seiche bei iibrigens normaler, nur greller gezeichneter, farbiger

Streifung, in der Mitte, am Vorder- und Hinterende keine farbigen Streifen baben, sondern

hier weissliche radiale Felder behalten (Ç
2
), àhnlich wie es bei Reeve L c. PL V,

fig. 26 a, dargcstellt ist.

Fundort: Im ganzen Umfange des kaspischen Sees (Pallas Le. p. 379 und 435,

fand sie in sebr grosser Anzabl am Nordufer, aber eben so wenig lebend als Eichwald.

? 2) C a r d i u m E i c h w a 1 d i K r y n.

Testa plana, transversa, dilatala, costata, coslis 25 cifciter, remotis, detritis; verticepro-

ducto, postice subcarinato.

Krynicki, Bullet. des Natur. de Moscou, 1837, No. 11, p. 61.

Cardium crassum Eichwald, Zoologia specialis, Pars I, p. 283.

Didacna erassa Eichwald, Fauna Caspio-Caucasica, 1841, p. 218, Tab. 39, fig. 6 a, b.

« >< Siemaschko, Bullet. des Natur. de Moscou, 1847, Tme. XX, p. 127.

Unser Muséum besitzt nicht dièse Art, welche der vorigen hochst nahe steht. Ich

batte nicht angestanden dièse Ail, als car. B 1
D. der vorigen unterzuordnen, indem sovvohl

die Grosse und die Dicke der Scbale aïs auch die Stacker ausgesprochenen Rippen sîch

aile aus einer gemeinsamen Lïsache erklaren lassen, wenn nicht Eichwald angà'be, dass

ihr Bauch kaum zwei Drittheile der Gesammtlange betrage, wàhrend aile Exemplare des

Card. trigonoides die ich besitze, sie môgcu nuu gross oder klein sein, dem oben gege-
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benen Maassverhâltnissc nahe kommen. Die grosse Aehnlichkeit beider Alton war schon

Féfussac aufgefallen (vergl. Bulletin Zoologique, 1835, p. 57).

Die Entscheidung muss ich Nachfolgern iiberlassen denen die Autopsie zu Gebote

stehen wird, obgleich ich kaum an der Identitât dieser Art mit der vorigen zweifle.

Fandort: Der Kaspische See (Eichw.).

3) Cardium C a s p i u m Eichw.

Testa subaequilatera, transverse ovata, tenui, flarescenle aut purpurascente, intus rubieunda,

postier hiante; radiatim costata, costis (cire. 45) laevigatis plano-depressis
,
quasi detritis,

plerumque intensius coloratis.

Cardium caspium Eichwald, Reeve , Conchologia ieonica, PI. XIX, sp. 96.

Corbula caspia Eichwald, Zoologia speeialis, Pars I, p. 281. Tab. V, fie/. 6.

« « « Naturhistor. Skizzen von Litthauen etc. p. 205.

« « « Hohenacker, Ballet, des Natur. de Moscou 1837, //.

pag. H 7.

« « « Krynicki, ibid. p. 64.

Monodacna caspia Eichwald , Fauna Caspio-Caucasica 1841. pag. 219. Tab. 39,

fig. 4, a, b, c.

» « " Siemaschko, Bullet. des Natur. de Moscou, 18'i7.

Tme. XX, p. 127.

Cardium hiantulum A g- a s s i z, Etudes critiques sur les Mollusques fossiles, Ilde Livraison,

18V2, p. 47. Tab. I
1

, fig. 24 — 29.

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass Agassiz, der uns von seinem Card. hian-

tulum gar keine Beschreibung, allein desto bessere Abbildungen mittbeilt, unter jenem

Namen die vorliegende Art gemeint habe. Die Maasverhà'ltnisse sind:

Long. : Latit. : Diam. ventr.

(18 m.) 1 : (23 m.) %— %„ : (13 m.) 7,-t-V„î Pond, med, 12 Gran.

Das grosste Exemplar das wir besitzen misst 26 m. in der Breite, und ist etwas ver-

dickt, und mit deutlicher ausgesprochenen Radialstreifen besetzt.

Der Ligamentalrand ist gewohnlich fast gar nicht verdickt; ein deutlicher kegel

fbrmiger Zahn, der neben einem Griibchen emporsteht, bildet das Schloss.

>lan zahlt \Q bis 45 Streifen, welche nur selten so erhaben gewolbte Riicken haben,

wie Agassiz Abbildung es zeigt, sondera mebr mit Reeve's und Eichwald's Abbildungen

iïbereinstimmen. Die flachen Riicken der Streifen iibertreffen gewohnlich 3 — 4 mal die

Zwischenraume zwischen denselben; selten scheiden einfache LinienTurchen die einzelnen

Streifen von einander. Auf dem Rande der Innenflache sind die Streifen bis zu etwa 1;

t 3

der Gesammtlà'ngc deutlich sichtbar, daher auch der Rand gekerbt erscheint.

Die Farbe ist hà'ufig weisslich, ohne irgend welche Abzeichen (C2
). Bràunliche

Fârbnngen zeigen sich zuerst innen am Hinterrande, dann an den Wirbeln ; bei den meiston

ist aber die Farbe, die in der Diagnose angegebene (C).



548 M I D D E N D R F F.

Fundort: Das Nordufer des Kaspischcn Sces (Eichw., Hohonacker). In seinein

neuesten Wcrke theilt uns Eichwald mit, dass cr dièse Art nicht lebend gefunden,

wodurch also sein friiherer Ausspruch (Naturh. Skizzen l. c), dass cr dièse. Art in der

Wolga angetroffen indirect aufgehoben wird.

h) Cardium pseudocardium D c s h a y e s.

Testa ovato-transversa, inflata, aequilatera, tenui, fragili, albo-grisea vel rubescente , longi-

tudinaliter costata, costis planulatîs, latis; cardine lineari, obsolète unidentato; dentibus la-

teralibus nullis.

Deshayes, Mémoires de la Société Géologique de France, 1838, Tmc.II/,\. p. 59;

Pi i, fig. i, 2.

? Card. Ponticum Eichwald, Fauna Caspio-Caucasica, 18M. p. 219.

Deshayes Beschreibung und Abbildung zufolge, wiïrde ich dièse Art fiir eine un-

bedeutende Varietiit des Card. Caspium Eichw. halten. So schr auch zoologisch-geogra-

phische Rûcksichten dafiir sprechen, so wage ich es doch nicht, dièse beiden Arten zu-

samraenzuwcrfen, weil unser Muséum die in Rede s'tehende Art leider nicht bcsitzt. I ebrigens

hoffeichmich nicht zu irren, wenn ich das Card. Ponticum hieher ziehe, welches Eich-

wald mit dem Card. Caspium vergleicht, und von demselben durch die um l

/3 bedeutendere

Grosse, die dùnneren Schalen, die breiteren, auch starker ausgesprochenen Rippen, und

die minder hervortretenden, flachen Wirbel unterscheidet. Eichwald's Beschreibung lasst

aber auch die Frage aufwerfen, worin sich sein Card. Ponticum von Phol. colorata

unterscheide?

In zoologisch-geographischer Riicksicht ware die genaue vergleichende Untersuchung

dieser Art von Wichtîgkeit. Sic scheint den Pholadomyen sehr nahe zu stehen, doch

zei°t Deshayes Figur gar keine Mantelbucht, sondern die Mantellinie stinnnt vollkommen

mit der von Cardium.

Fundort: Der Pontus (Deshayes); die Mundung des Dniester (Eichw.).

5) Cardium e d u 1 e L.

Testa ovato-cordata, transversa, tenui, albida, ferrugineo-fuscescente tincta, parum inaequi-

latera, costis radialibus (21 ad 2k; plerumque 22), inercmenti striis rudioribus mugis mi~

nusve asperis.

Philippi, Enumer. Mollusc. Sicil., Fol. I, p. 5k, Tab. IV, fig. 16; Vol. II, p. 39.

Reeve, Conchologia Iconica, PL IV, Sp. 22.

Pallas, licise durch verschiedene Provinzen des Russ. Reichs 1771, Theil I, />. A-35.

Gmelin's Reise durch Russland, Theil III, 1 77V, y). 2^ 8.

Eichwald, Zoologia speciatis, Pars I, p. 283.

« Fauna Caspio-Caucasica, 18YI. p. 21k.

Georgi, Beschreibung des Russ. Reichs, Theil III, 6, p. 2204.

Fischer, Naturgeschkhte Lidands, p. 79^,
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Krynicki, Bulletin des Natur. de Moscou, 1837, No. II, pay. 61.

Siemaschko, ibid., 184-7; Tuie. XX, p. 126.

Helmersen, Bulletin de la Classe Phys.-mathém. 1845, Tme. IV,

p. 8. fiy. 6, a, b.

Card. crenulatum Lamarck, Delcssert, Recueil de Coquilles décrites par Lamarck.
1841, PI. II, fiy. 5 a, b, c.

Card. Balticum Beck (Mscpt.), R.eevc, ibid. PL XX, Sp. 113.

Card. fasciatum Mont., Reeve, ibid. PL XXI, Sp. 118.

Card. ovale Sowerby, Rceve, ibid. PL XXI, Sp. 119.

PCarcl. serratum, Gcorgi, Beschr. des Buss. Reichs, Theil III, 6, p. 2204.

Wahrend Philip pi erklà'rte (l. c. I, p. 52 und II, p. 39), dass hôchst wahrscheinlich

Card. edule, pectinatum, crenulatum, crassum, ja sogar rusticuin, nur Varietà'teu einer und

dersclben Art seien, bringt uns neuerdings Reevc's Monographie, ausser jenen so eben

aufgeziihltcn Arien, noch eine ganze Reihe anderer, von denen hier oben ein Theil unter

den Synonymien aufgezàhlt ist, irai diejenigen zu bezeichnen, welche nach meiner, aus der

Beobacbtung RussischerExemplare hervorgegangenenUeberzeugung, unbedingt mit Card. edule

zusammenfallen miissen, wenn ich gleich noch das Card. edule vom Card. rusticuin treune.

Ich werde das mir in den zablreichsten Exemplaren zu Gebote stehende Card. edule

des Kaspischen Sees zum Ausgangspunkte meiner Vergleiche wahlen.

Beginnen wir, wie gewbhnlich, mit der Gestalt:

Long. : Latit. : Diam ventr.

No. I. (maximum). Aa>J). Taf. XV, fig. 10 — 12.

(19,5 m.) I : (22 m.) i-*-% : (18 »i.)
2

3
h- !

/4 ; vertice ad (10 m.) 72
—V

22 lai. silo:

pond. med. 43 Gran.

No. II. A. Taf. XV, fig 13 — 15.

(17m.) 1 : (I8'fli.).'i-+-V„ : (13 m.) 73h-V10 ; vertice ad (8 m.)'/,—*/„ lut. sito:

pond. med. 18 Gran.

No. III. Aa^T?. Taf. XV, fig. 16 — 18.

(18 m.) i : (21a) l+'/
6

: (13,5 m.) %—V16 ; vertice ad (9 m.) 'z,—*/„ lat. sito;

pond. med. 15 Gran.

No. II. ist ein erwachsenes Exemplar gewohnlicher Grosse, und auch die Stiirke

seines Bauches nebst dem Breitenverhiiltnisse der Schale, haben wir als normal fur den

Kaspischen See anzusehen; dagegen ist No. I. nicht nur besonders gross, sondera unge-

wbhnlich bauchig. No. III zeichnet sich durch seine quere Forai und die sehr grosse Leich-

tigkeit seiner Schalen aus, auch fiihrt die Skulptur dieser Schale vollkomnien zu derjeuigen

der Phol. colorata hiniiber, wie unten genauer erbrtert werden soll.

Uebrigeus kann es keinem Zweifel unterliegen,, dass aile drei so oben beschriebeneu

Formen, einer und derselben Art angehoren, denn No. I. und III. sind nur die hervorge-

suchten Extrême der Abweichung von No. II. — Allen dreien gemeinsam, in Bezug auf die
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Fonn, ist: die bedcutende Gleichseitigkeit, ein nahe gcrader Schlossrand, und die ausge-

pragte Entwickelung der beiden liauptzahne sowohl als der beiden Seitenzahne.

Die Skulptur anbelangend, ist der gewohnliche Fall (/>') lier, dass etwas scbarf, fast

winklig, gekielte Rippen, sich dicbt neben einander erheben, so dass deren Hohe etwa der

Breite ihrer Basis gleich kommt, zwiscben den einzelnen Rippen aber eigentlich gar kein

Zwischenraum stattfindet, sondera je zwei benachbarte Abdachungen der Rippen in der

Tiefe zu eiuer Linienfurche unmittelbar aneinander stossen. Abweichungen bievon beste-

ben darin, dass die Rippen etwas von einander riicken, bis dass sie im à'ussersten balle

einen elienen Zwischenraum von je gleicher Breite vue die Rippen zwiscben sich fassen

{(j
1
,, oder gar iiberdiess gleichzeitig die Riicken der Rippen sich verflachen (h'

1

), wo-

durch endlicb sogar ein vollkommner Uebergang der Skulptur zu derjenigen der Phol.

colorata veruiittelt vvird. Fur gewohnlich sind die Rippen ziemlich glatt, allein bei dick-

schaligen Exeinplaren zeigeu sich Spuren von Anwachsstreifen, indem die,, iibrigens émaille-

glanzenden, Rippen undeutïiche Andeutungen von Querwiilsten annehmen. Die Zabi der

Rippen scheint mit grosser Bestandigkeit 22 zu betragen, wovon 42 das IMittelfeld ein-

nehmen, dagegen je 5 zu beiden Seiten gewohnlich mindcr ausgeprâgt sind, und sich

deshalb ein Hinter- und Vorderfeld sondera là'sst.

In Bezug auf Farbe ist anzumerken, dass gewohnlich die geibliche Grundfarbe der

Aussenseite von koncentrischen, vcrwischten, schmutzigbraunlichfen Ringen durchzogen ist

(Ç\, wàhreud die Oberflâche innen mehr oder weniger einformig rostbraun erscheint; je

dicker die Schale, desto weisser wird sie, und zuletzt bleibt nur ein rostbrauner Fleck

der Lnnenflàche auf déni Ilinterfeide, welcher gewohnlich auch schwach auf die Ausseu-

Iliiche durchschlagt (c).

Suchen wir mithin schliesslich nach Kennzeichen, welche das im Kaspischen See le-

bende Card. edule, von demjenigen anderer Fundôrter unterscheiden mochten, so inuss

ich vorerst darauf aufmerksam machen, dass eine solche Lntcrschcidung nur mit den

Extremen miïglich ist, dass iibrigens ein unbedeutcnder Wuchs, eine sehr gleichseitige

Gestalt und ein starker Bauch, ncbst scharfkieligen Rippen, die verbreitetere Form des Kas-

pischen Card. edule leidlich charakterisiien, und dass, so weit meine Eifahrung reicht,

iler gewolblesteu (a
1
) Form des Kaspischen Sees, an Wolbung kein Exemplar anderer

Gewàsser gleichkommt, so wie auch die als lï
1 und 6* beschriebene, und ausnahmsweise

vorkommende Skulptur, dem Kaspischen See eigenthumlich zu sein scheint.

Das Card. edule des Bontus unserscheidet sich sogar in seiner gewohulichen Form

gar nicht von Exemplaren des Mittelmeeres, der Ostsee und der INorwegischen Kiisten;

es ist etwas ungleichseitiger als das Kaspische, minder bauchig gewolbt und vielleicht

etwas rundkieliger gerippt. Ein junges Exemplar (Taf. XV, fig. 19, 20) ist besonders

ilach, was vorziiglieh autiailf sobald man ein anderes, von etwa gleichem Alter, aber aus

dem Kaspischen See herstammendes (Taf. XV, fig. 21, 22)., daneben hall.
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Die Maasse jenes Pontischeu sind :

Long. : Latil. : Diain. venir.

(9/«.) 1 : (11m.) In-2
9

: (6 m.) %; pond. mcd. 1 Gran.

Auch erreicht das Card. edule im Pontus eincn griisseren Wuchs, nameutlich misst

das grbsste, das ich besitze, 26 m. Gesammtbreite.

Das Card. edide des Baltischen Meeres hat allcrdings hà'ufig die oben aïs b"
1 genauer

bescbriebene Skulptur, und das vorwal tende Vorkommen einer solcben mag vielleiclit

diesem Meere eigenthiïmlich sein, allein sic ist es weder an sich, noch dem Grade der

Ausbildung nach. Wenn aber Beck die braune Fiirbung der Rippen auf weisseni Grunde

als cbarakteristisch ansehen will, so legt er einer zufù'lligen Farbenvarietàt zu viel

Gewicbt bei.

Fundort : Der Kaspisobe See, der Pontus und die Ostsee. Ueberall hàufig.

6) C a r.d i u m rusticum L.

Testa ovato-cordata, transversa, crassiore, valde inaequilaterali, costis 16 — 20 (praeter

Mas lateris postici, obsoletas) versus marginem transverse sulcatis; latcre postico subhiante.

Philippi, Enum. Mollusc. Sicil. Fol. I, p. 3 2, Tab. IF, fig. 12, 13, 14; Fol. Il

pag. 38.

Pallas, Reise durcit verschiederie Provinzen des Russischen Reichs Theil I, 1771,

pag. 435.

Gmelin's Reise durch Russland, Theil III, 1774, p. 248.

Georgi , Reschreibung des Russischen Reiehs, III, 6, p. 2205.

Eichwald, Zoolog. Spécial. Pars I, p. 283.

« Fauna Caspio-Caitcasica, 1841, p. 269. Tab. 38, fig. 24 — 27.

Krynicki, Bull. d. Nat. de Moscou 1837, No. II, p. 61.

Hohenacker, i&îef. No. Fil, p. 147.

Siemasehko, ibid. 1847,, Tme. XX, p. 126.

Basiner, Naturwissenschaftliche Reise durch die Kirgisensteppe nach Chma (iôtes

Bàndchen der Reitriige zur Kennntniss des Russischen Reiches von Baer
und Helmersen) 1848, p. 280.

lard. Eichwaldi, Reeve , Conchologia Iconica, PL XIX, Sp. 94.

Darin, dass ich hier Card. rusticum von Card. edule tienne, folge ich vollkommen

Philippi , welcher dasselbe thut, obgleich er selbst mit Recht ausspricht, dass es un-

moglich ist beide Arten strenge zu sondern. Ich nehme dabei die Dickschaligkeit und ins-

besondere die, durch Verlangerung des binteren Endes hervorgerufene, Ungleichseitigkeit in

Betracht, deren extrêmes Vorwalten Heeve (Conch. Icon. PI.' XVIII, Sp. 93) unter dem

Namen Card. Lamarckii erlâutert hat. Zugieich mit dem Auftreten der L'ngleichseitigkeit

verwischeu sich allerdings die Rippen des Hinterfeldes, doch vermag ich keinesweges den

Unterschied zu bestàtigen, den man in der Zabi der Rippen bat auffînden wollen,

indem man dem Card. edule 26, dem Card. rusticum aber eine geringere Anzahl Rippen
Mémoites ?c. naliirellps T. VL .. o
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beilegte; ùberhaupt ist es nur zu wahr, dass es kaum mbglich ist, die beiden genannten

Arten strenge von einander zu schciden. Kein anderer Fundort mochte jedocb so sehr

der Trennung dieser beiden Arten das Wort reden, als gerade der Kaspische See, da in

ilim, wie wir einerseits gesehen baben, das Card. edule selbst im hbheren Alter seine

Gleichseitigkeit beibehâlt, welche sonst dadurch gestbrt wird, dass das Hinterfeld im Ver-

hàltniss des mebr und mehr heranrùckenden Alters sich vorwaltend vorstreckt, und daher

die âlteren Exemplair des Card. edule und rusticum gar nicht mehr untereinander untei

-

terschieden werden konnen.

Uebrigens finde ich (gegen Eichwald) das Kaspische Card. rusticum dem Ponti-

schen vollkommen gleich, und miiliin nicht im Geringsten von Exemplaren derselben Art,

jedoch von den WestkUsten Europa's herstammend, zu uuterscheiden.

Die iMaassverhàltnisse sind:

À (Kaspischer See)

Lony. : Latil. : Diam. venir.

(26 m.) 1 : (28 m.) 1-+- 1

13
: (22 m.) %-*- l

5 ; vertice ad \li m.) %—

V

9
latit. sito;

pond. med. 8k Gran.

Dieselbe Ungleichseitigkeit zeigt sich schon an einem nur ik m. langen Exemplare,

welches dadurch verhaltnissmâssig noch vielmehr vom Card. edule gleichen Alters absticht.

In der Skulptur ist, abgescb.cn von den oben erwahnten, kein Unterschied im Ver-

gleiche mit Card. edule aufzufinden.

Die Farbe ist gewbhnlich ein mehr oder weniger gelbliches Weiss, und der braune

Fleck der Fnneuscite des Hinterfeldes zeigt sich auch bei dieser Art am ausdauerndsten.

Die Exemplare aus dem Siiden Russlands halten in ihrer Form die Mitte zwischen

fig. 12 und 13 Philippi's. Eichwald's Abbildungen, insbesondere fig. 26 und 27,

fiihren ganz zu Card. edule hiniiher, da sie fast gleichseitig sind. Entsprechend ist da-

gegen Reeve's Card. Eichwaldi dargestellt, dass die Anwachsstreifen zufàllig mehr als

gewbhnlich entwickelt hatte, wie wir es bisweilen bei dieser Art in allen JMeeren wieder-

finden; wir besitzen ein Exemplar von àhnlicher Skulptur aus Norwegen, dasBeck hand-

schriftlich Card. Pennanti benannt hat. Ueeve will sein Card. Eichwaldi des Kaspischen

Meeres spezifisch sondern, weil 1 ) es, wegen rauher Anwachsstreifen , mehr oder weniger

ausgesprochene Querrunzeln besitzt; 2) weil es dicker ist; 3) weil es sehr bauchig ist.

Es liisst sich aher, wie wir das gesehen haben, keines dieser drei Kennzeichen halten.

Die Russischen Exemplare von den Kusten des Eismeeres baben durchschnittlich et-

was llachere Rippen als die sudlichen, und stàrker entwickelte Anwachsstreifen, welche dann

und wann sich stufig sondern; auch baben sie eine weit mehr in die Quere gezogene Form,

wie die folgenden iVIaasse eines extremen Exemplares nachweisen mbgen:

Long. : Latit. : Diam. venir.

(29,5 m.) 1 : (37 w.) 1-+-'
4

: (24- m.) V»-*-
1

/?! vertke ad (15 m.) %— ' n lai. silo;

pond. med. 117 Gran.
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Dièse Form entspricht am meisten dcr Abbildung Reeve's (I. c.) PL VII, Sp. 22,

und ist offenbar dieselbe, welche L y e 1 1 (Philosophical Transactions of the Royal Soc. of

London, 1835 Part I, p. 3k. PI. II, fig. G) als dem brakiscben Wasser des Baltischen

Meeres eigenthiimlich, und zugleich als subfossil, beschreibt.

Fundort: Der Aral-Sec (Basiner); der Kaspische See (schon Pallas bemerkte,

dass er , trotz der vielen Schalen, keine derselben mit dem Tbiere fand ; dièses gliickte

Eichwald mit cin paar Varietaten, dennoch erklârt er sich neuerdings fur die Ansicht des Aus-

sterbens dieser Thiere im Kaspischen See); der Pontus; das Eismeer an den Kùsten des

Russiscben Lapplandes (Baer, Midd.; jedoch nur stark abgeriebene Exomplare, aber mit

sehr deutlicher brauner Fârbung der Iuuenflàche des Hinterfeldes; eines derselben, das

nicbt minder abgerieben war, enthielt dennoch das lebendc Thier).

7) C a r d i u m exiguum L.

Testa minuta, albida, ferrugineo-fusco picta, cordata, maxime obliqua
,
gibbosa ; lalere an-

tico brecissimo; postico angulato ; costis radialibus (cire. 23), anticis tuberculatis ; inter-

slitiis coslarum lamelloso-punctatis.

Phiiippi, Enumer. Moll. Sicil. Fol. I, p. 51. Vol. II, p. 38.

Reeve, Conchologia Iconica, PL XXI, Sp. 121.

Card. Siculum Sowerby, Conchological Illustrations, 184-1, Sp 26, fig. 31.

Card. pygmaeum Do no van, Natur. Hist. of British Shells, Vol. I, PL XXXII, fig. 3.

Donovan's Abbildung ist als die beste zu nennen, dagegen diejenige Reeve's nicbt

gelung-en ist.

Die Maassverhaltnisse sind:

Long. : Latit. : Diam. ventr.

(8 /m.) 1 : (10 m.) 1-h% : (7 m.)
2

3
-h 1/

6 ; verlice ad (3 m.) Va"»-Y* lat. silo.

Nicbt nur der Zabn des Schlosses, sondern auch die beiden Seitenzahe sind deut-

lich entwickelt.

Die 1 1 vorderen* Rippen sind auf der à'usseren Hâ'lfte ihrer Lange mit zierlichen und

schaiTbegrenzten Ilbckerchcn besetzt ; die Zwischenraume der Rippen ersebeinen (unter

der Loupe), durch querverlaufende Lamcllen, gleichsam in Fâcher abgetheilt. Uebrigens

sind die Rippen scharf ausgepnigl, was die Grenze des hinteren Drittheiles dei' Schale

scheinbar viel eckiger nach aussen bervorspringen làsst. als dièses von innen sicbtbar ist.

Aeusserlich ist die iVluschel lue und da, scharf abgesetzt, dunkelbraun gelleckt; in-

nerlich scheinen jene Flecke zwar noch schwach durch, allein hier sind ihrerseits wie-

derum die Radialfurchen, welche etwa bis zu V3
der Gesammtlange hinaufreichen, eben so

scharf abgesetzt, dunkelbraun gefarbt. Eine âhnliche Faibungsweise, welche namentlich

daim deullich wird, wenn man die Schale bei durchfallendem Lichte betrachtet, fînde ich

bei Sicilianischen Exemplaren wieder, und sie scheint wohl dieser Art in bezeichnender

Weise eigentbumlich zu sein; dagegen die Docker der Rippen sehr wechseln.
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Exemplare die ich von der Inscl Wight mitgebracht, sind von deu Pontischen nicht

zu unterscheiden.

Das Card. parvum Philip pi (l. c. Il, p. 39. Tab. XIV, fig. 17) scheint sich nur

durch minder gewolbte Schalen und den Mangel der winklig emporspringenden Kante von

dieser Art zu unterscheiden.

Fundort: Sewastopol, an der Kiiste des Pontus. Dièse Art scheint dort sehr selten

zu sein.

8) Cardium Islandicum L.

Testa subdepresso-ovata, cinerascente, subtenui, inaequilateralî, lateribus rotundatis, antico

breviori; radiatim costata, costis (34- ad 38; plerumque 36) punis, angustis, triquetris;

margine intus crenulato; umbonibus plus minusve erosis; epidermide ad suinmas costas

seriatim-cUiata.

Gould , Invertebrata of Massachusetts, p. 89, fig. 58.

De Kay, Zoology ofNew-York, Part. F, p. 206, PL XXIII, fig. 252.

Card. arcticum Sowerby, Conchol. Illustrations, 1841, No. 27, fig.2G; et C. Island.

ibid. No. 19.

Card. pubescens Gouthouy , Boston Journal of Nat. Ilist. Vol. II, p. GO, PI. III, fig. 6.

Card. ciliatum Fabricius, Fauna Groenlandiea, 1780, p. Y10.

Es ist dièse Art so unverkennbnr, und so gleichformig, dass ich der genauen Be-

schreibung Gould's nichts hinzuzufiigen vveiss, als die Maassverhàltnisse

:

No. I. AS
Long. : Latil. : Diam. venir.

(53m) • : (57 m.) 1-h 1

\ s
: (30 m.) %— 7,: vertice ad (21 m.) Y2—% lat. sito:

pond. med. '/
a

Une. et 2k Grau.

No. II. Aa>

(46 m.) 1 : (51 m.) I-+-
1

/» : (33 m.) %-+-VM i
vertice ad (fS m.) V 2

— '/, lat. sito;

pond. med. 219 Gran.

No. III. A (juven.)

(13,5 m.) 1 : (15 m.) 1-+-
1
'„ : (10 m.) %-*-%,; vertice ad (6 m.) '/»— Vio ^t. sito;

pond. med. 9 G;«/i.

Der Vergleich von No. I. und II zeigt, wie sehr die Wôlbung variirt; No. III. da-

gegen ist ein junges Exemplar, und aus den Maassen desselben geht hervor, dass die

iVIuschel in der Jugcnd viel gleichseitiger ist als im Alter; ja fast ganz gleichseilig.

Ich kenne kein Cardium dessen Rippen so dreiseitig waren, d. h. iu eine so scharfe

Firste ausliefen, als es bei dem vorliegenden der Fall ist; doch kommen nicht selten im

Russischen Eismeere auch Exemplare mit rundlicher Abdachung vor, dagegen aile Gron-

là'ndischen Exemplare die ich bisher gesehen, eine vollkommen scharfkantige Firste zeigten.

Fundort: Die Insel Nowaja-Semlja (Baer); die Insel Kolgujev (lluprecht); das

Eismeer an den Kiisten des Russischen Lapplandes (Baer, Midd.). Doch fanden vvir an
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den letztgenannten beiden Fundortern nur abgeriebene Schalen, und es fragt sich, ob dicse

nicht von Nowaja-Semlja lier, ausgeworfen waren.

9) Card. Nuttallii Conrad. Taf. \VI, fig. 1 — 5.

Testa epidermide olivaceo-fusca induta, intus alla, extus cinerascente, juventute tamcn flava.

imo sulfurea, saepiusque rufo-maculata ; ovato-subtransversa, inaequilaterali, antice rotundata,

postice subangulala, radiatim costala; costis (33 ad 38; plerumque 35), postremis (5 ad 1)

obsoletis, caeteris rotundatîs, transversim noduloso-rugosis ; marginibus, excepta postico,

intus crenato-dentatis.

Conrad, Journal of the Acad. of Science ofPhilade/phia, 1837

Fol. II, Part. Il, p. 229, PL XVII, fig. 3.

Reeve, Conchologia Iconica, PL XIII, Sp. 66.

Card. Californiantim Conrad, l. supra c, PI. XVII, fig. k.

Wenn ich hier zwei auf den ersten Anblick so verschiedene Arteu vereinige, wie

das Card. Nuttallii und Californianum, so geschicht es deshalb, weil eine sehr zahlreiche

Reihenfolge von Exemplaren micb daruber belehrt hat, dass die unter dem letztcrcn Na-

men bescbriebene Konchvlie der Jugendzustand der ersteren ist.

Das Card. Nuttallii unterscheidet sicb nacb Conrad vom Card. Californianum durcb

1) seine ungleichseitige Form ; 2) seinen stârker abgeschrâgten Hinterrand, 3) seine schlichte

schniutzige Fârbung und k) seine bedeutende Grosse. Aile dièse Kennzeichen haben aber,

in Uebereinstimmung mit allen Arten des Geschlechtes Cardium, ihre Grundursache in der-

selben Wurzeh. dem Jugendzustande des C. Calif, und es lassen sicb daber aile Zwischenstu-

fen zvviscben den Kennzeichen des einen sowohl als des andern, obne Miibe nachweisen.

Individuen desselben Alters zeigen sich untereinander nur sehr wenig verschiedeii:

Die Maassverhâltnisse sind:

No. I. A.

Long. : Latil. : Diam. venir.

(lH/«.)! : (120 m.) In- 1

I3
: (84- m.) Vs-+-Vlt ; vertice ad (2k m.) ' j-4-

1

in
lut. silo:

angulo cardiiiali 120°; pond. med. 9 [/«('. et 120 Gran.

No. II. A (pullus).

(28 »i.) 1 : (30 m.) l-»-V
14

: (22 m.) %-+-% ; vertice ad! (12 m.)
\ 2
— if

Ul
lut. sito;

angulo cardiiiali \k0°; pond. med. 91 Gran.

No. I. ist das grôsste Exemplar das vvir besitzen, und stimmt volkommen mit Ilee-

ve's citirter Abbildung iiberein; dagegen ist der Winkel des Ligamentalrandes mit. dem

Hinterrande, in Conrads Abbildung zu stark dargestellt. No. II, also der Jugendzustand,

unterscheidet sich, wie man sieht, durcb einen verhâltnissmassig stârkeren Bauch, insbe-

sondere aber durcb die grôssere Gleichseitigkeit (vert, situs), wodurch zugleich der Hin-

terrand minder abgeschràgt erscheint als bei den Erwaehsenen; eine Beschaffenheit die

durch die beiliegende Abbildung versinnlicht wird.
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Die Skulptur anbelangend, so sicht man, selbst bei tien àltesten Exemplaren, einzelne

Anwachsstreifen sich auf den Rùcken der Rippen in ziemlich ungleichmassigen, jedoch

unbedeutenden Abstânden von einander zu stumpfcn Querwiilsten erheben; dièse werden

um so regelmà'ssiger an Gestalt und Abstand untereinander, je nà'ber zum Wirbel, und

stellen endlich eine regelmiissïge Reihenfolge kleiner, der Mitte des Rippenkammes aufsitzen-

der, mehr oder weniger kegelftirmiger Docker (/?) dar, oder, in seltneren Fà'llen diejenige

Skulptur (B {

), welche Conrad fur sein Card. Californianiim beschrieben: „ribs . . . . with

prominent arched striae, which ontheback oftlie ribs, in the middle of the valves are obsolète,

but distinct on the sides of the ribs." Dièse Skulpturen der Wirbel -Umkreise reiben sich

bei âltcrcn Exemplaren ab; dagegen sieht man sie in grosser Zierlichkeit bei den jungen

Individuen.

Lebrigens sind die Rippen etwa doppelt so breit als die sie scheidenden ganz flachen

und glatten Zwiscbenraume, und '/
2

bis
3
/
4

so hoch als breit; man ziihlt ihrer im Ganzen

33 bis 38, von denen 28 bis 31 vollkommen entwickelt sind, dagegen die iibrigen 6 bis 7,

welche auf dem Hinterfelde stehen, sich verbreitern, verflachen und keine Skulpturen tragen.

Die Wirbel sind nur bei den jungsten Individuen unverletzt, dagegen sie sich mit

zunehmendem Alter in Folge des Oeffnens und Schliessens der Schalen mehr und mehr

gegeneinander abreiben.

Der vordere Muskeleindruck ist der grossie; nahe iiber ihm ist ein ganz unbedeu-

tender zweiter. Der hintere Muskeleindruck geht vermittclst eines gesehwânzten An-

hà'ngsels in die Mantellinie iiber.

Die Farbe der Alten ist innen rein weiss, aussen aber schmutzig weiss, bald mehr

grau, bald mehr gelbgriin. Dagegen sind die Jungen angenehm gelblich weiss, nichtselten

mit einem schwefelgelben Anfluge, und dann auch die Rippen hic und da rostbrà'unlich

gesprenkelt. Ist Letzteres der Fall, so sind die rostbraunen Flecke auch auf der Innen-

flache vorhanden, dabei zahlreicher, griisser und mehr ausgefàrbt als von aussen.

Dièse Art scheint es zu sein, welche auf den Aleuten und in Sitcha unter dem Na-

nien Marnai zur Nahrung benutzt wird.

Fundort: Die Insein Sitcha und Kadjak (Kastalski, Reeve); der Kenai-Busen

und sogar die Insel St. Paul im Behrings-Eismeere (Wosness. .

10) C a r d i u m Californiense De s h. Taf. XV, fig. 23 — 25.

Testa fascescente, ovato-transversa, subinaequilatera, subcompressa, antice rotundata, postice

subangulata, radiatim costata: eostis (46 ad ri8) comexis, postremis (cire. 10) tenerrimis

et confertis, caeteris rotiindato-planulatis, transversim concentrice nonnullis incrementi perio-

dis irregularibus subinterruptis ; marginibus intus crenato-dentatis.

Das Genauere iiber dièse Art ist in meinem Reisewerke Bond M, IMollusken, nach-

zuweisen.

Fundort: Das Ocholskische Mecr (Midd. : die Fnsc! Inaiaschka und das Behrings-

Eismeei (Wosness.); die Inse! Sitcha (Eschsch.).
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» 1 ) Gard. Groenlandicum C h e m n. Taf. XVI, fig. 6 — 9.

Testa citiereo tel lutescente-albidu, omto-truimersa, tenui, laevi, sulcis linearibus radiatis,

subdistantibus, mugis minusve, imprimis média in valva, obsoletis, posticis solis distinctis;

cardinis dentibus omnibus mugis minusve obsoletis.

B e c k , G a i m a r d Voyage en Islande et au Groenland , Mollusques

VI. XV.

Reeve, Conchologia Iconiea PL X, Sp. 53.

De Kay, Zoology of New -York, Part. V, pag. 206. PL XXIII,

fig. "250.

Gould, Invertebrata of Massach. p. 92.

Maclra rudiata Do no van, Natur. Ilist. of British Shells Fol. F, PL 161.

Card. boréale Reeve, Conchologia Iconiea, PL XXII, Sp. 131, (pullus).

Dièses Cardium ist allgeniein bekannt, und von Gould genau beschrieben worden;

am ausfùhrlichsten scheint sich aber Beck mit ibm befasst zu haben, doch feblt uns noch

der Text zu der von mir citirten Tafel, welcher meines Wissens auch noch immer nicht

erschienen ist. Trotz der Ausfiihrlichkeit jener Tafel gewinnt man aus ihr aber dennoch

kein Bild von den Grenzen der Verânderlichkeit dieser Art, deren Maasse sich folgender

Weise verhalten:

Long. : Latit. : Diain. centr.

No. I. Au (Nowaja-Semlja).

(Wm.) 1 : (58 m.) l-+-'/
4

: (21 m.)
2

3
— '/,; vertice ad (24 m.) V2—

V

12
lut. sito:

angulo cardinali 130°; pond. med. 186 Gran.

No. II. /Pc( l

(Grbnland).

(40 m.) 1 : (4-4 m.) 1-+-V10 : (30 m.) %-r- 1

I2 ;
vertice ad (17 m.) %—% lat. sito;

angulo cardinali 1V0°: pond. med. 192 Gran.

JNo. I. ist diejenige Form, welche im Russischen Eismeere vorkomnit, und entspricht

ganz gut allen den Abbildungen uuserer Art, welche ich oben citirt habe; nur die von

De Kay gegebene stellt eine Uebergangsform zu No. II. dar.

Dièse No. H. ist dagegen ein viel gedrungeneres Exemplar, welches bedeutend von

No. I. abweicht; doch mag ich, da mir das Material dazu fehlt, nicht entscheiden, ob der

ganze Unterschied nicht auf Geschlechtsverschiedeuheit beruhe, und ob No. II. nicht das

weibliche, No. I. aber das mannliche Geschlecht charakterisire. Uebrigens sebeint der

Umstand wnler dièse Ansicht und fiir blosses Variiren zu sprechen, dass sich ahnliche

Unterschiede der Form, wie diejenigen die wir hier in Betracht ziehen, schon in friihester

Jugcnd unterscheiden lasseu. Reeve liât, bei der sehr leichtfertigen Aufstellung seiner neuen

Art: Card. boréale, welches ich unbedingt fur ein C. Groenlandicum erklâre, nicht ein Mal dièse

Unterschiede, welche ihn entschuldigt hàtten, in Betracht gezogen. Ueberdiess wiire aber

der Name Card. boréale durch Broderip und Sowerby (Zoolog. Journal, Vol. IV, 1829

p. 368) schon fiiïher vergeben gewesen.
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No. II. ist langer im Verhàltnisse zur Breite, daher rundlicher; sein Bauch ist sehr

bedeutend, und nameotlicb am hinteren Ende stark, so dass das Hinterfeld jàhe abfallt:

der Schlossrand ist gerader und desbalb der Hinterrand minder abgeschragt, gleichsam

abgestutzt.

Die Linienfurcben der Exemplaire des Russischen Eismeeres sind allein an der Grànze

des Hinterfeldes vorhanden, selbst hier nur in geringer Zahl und sehr verwischl siphtbar.

Hâufig scheint an den Wirbeln ein schones Rostbraun durch, wàhrend einzelne grau-

licbe konzentrische Streifen, Andeutungen der Hauptperioden des Wachsthums bezeichnen.

Nur junge Exemplare sind mit kleinen und wenig deutlichen, braunlichen Flâmmchen ge-

Ueckt; dagegen bemerkte ich bisher nur au alten. von innen, einen rôthlicben Scbimmer.

Die Zahne sind stets schwach entwickelt, iibrigens bald aile noch deutlich, bald ver-

schwindet dieser oder jener. Der vordere Seitenzahn scheint, der bestândigste zu sein.

Fundort : Die Insel Nowaja-Semlja (Baer) ; das Karische Meer (Branth). Bisweilen

ausgeworfen an den Kiisten der Insel Kolgujev und Lapplands (Ruprecht, Midd.).

\XSXI\. Astsarte Sow.

Bekannl ist es, nie verwirrt die Synonymien der Arten dièses Geschlechtes sind.

Einen Schlussel zu dieser Verwirrung gibt uns die in neueren Zeiten wiederholt lautge-

wordene Bemèrkung, dass der grosste Theil der Kennzeichen in der JNatur sehr bedeu-

tenden Variationen unterworfen ist (vergl. z. B. /. infra c. Lovèn /). 1
(
,)0; Jeffrey's

p. 314- n. a. m.). Nichtsdestoweniger sehen wir nicht nur selbst in der neuesten Zeit und in

unseren Meeren noch stets neue Arien entdeckeu, sondern die Unterscheidungen der Arten

wcrden in neuerer Zeit, gleich wie friiher, auf geringfiigige Unterschiede in den zeither

benutzten Kennzeichen begrijndet.

Den oben erwàhnten Bemerkungen stimme ich, auf Grundlage von Beobachtung einer

sehr grossen Anzahl [ndividuen, vollkomnien bei, und zwar finde ich 1) dass die Gestalt

bald sehr in die Quere gestreckt, bald fast rundlich sein kann (vergl. die bei den einze!-

nen Arten gegebenen Maassverhâltnisse); hieuiit steht aber der Umiïss des Vorder- und

Minterrandes, die grossere oder geringere Ungleichseitigkeit etc. im engsten Zusammeu-

hange; 2) ist der grossere oder geringere Bauch der Schalen wohl noch wandelbarer,

worùber wiederum uni en die Maassverhâltnisse und auch Gould's Bemerkungen an Ast.

castanea [l. c />. 78) zu yergleichen sind; im engsten Zusammenhange mit No. 1 und

No. 2 wechseln daher Lunula, lira etc. ihre (iestalt; 3 die Dicke des Absatzes der

Schalensubstanz bedingt gewôhnlich zugleich einen Unterschied in der Ausdehnung und

Entwickelung der einzelnen Bestandtheile des Schlosses; in der bedeutenderen Dicke oder

Zuschàrfung des Bandes etc. etc.
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Ein treffliches Kennzeichen ist, so weit meine in dieser Beziehung schwache, Erfah-

rung reicht. die An- oder Abwesenheit von Zabnelungen auf dem Innenrande derSchalen:

doch auch selbst hiergegen haben sicb in neuerer Zeit Stimmen erhoben, und sollte dièses

Kennzeichen in dcr That ungultig sein, so miissten z. B. sog-ar nocb unter den hier unten

aufgezàhlten Arten, ht. Scotica und Danmoniensis imwiderruflich zusammenfallen. Ein

sehr gevsichtiger Zeuge fiir die V\ andelbarkeit der Zabnelungen auf deui Innenrande, ist

Gould (l. c. p. 79), der behauptet, dass nur ausgewachsene Schalen einen gezàhnelten

Innenrand haben; dann sei aber der Rand immer gezâhnelt. Bcstatigt wird dièse Angabe

durch Jeffrey's [l. infra c. p. 31 h), theilweise durch King (L infra c. p. 241) und

nachdriicklich durch Roemer (De Àstartarum génère, Diss. Inaug. Berol, 18 ft2, p. 7).

Dagegen kann ich nur Philippins Angabe bestàtigen, dass die unerwachsenen Exeni-

plare gewisser Arten schon in friiher Jugend gezahnelte Rânder, andererseits aber die

erwachsenen Exemplare von ht. compressa, Scotica und corrugata der Russischen Fauna,

nie dergleichen haben. Doch niuss die Schlichtung dieser Meinungsverschiedenheiten, in

einer Angelegcnheit welche vollkommen der Beobachtungs-Sphâre angehbrt, kiinftigen Beob-

achtern iiberlassen uerden.

Als das sicherste Unterscheidungskennzeichen sehe ich, auch in diesem Geschlechle,

die Skulptur an, welche nach meiner Erfahrung nur in so wcit wandelbar ist, als die kon-

zentrischen Faltungen entweder die gesammte Schalenoberflache, oder einen nur mehr oder

weniger grossen Umkreis des Wirbels bedecken. Dagegen ist das grbbere oder feinere,

dichtere oder seltenere Geprâge der Falten sehr bestandig. Dièses suchte man bisher

durch Zahlen der Falten wiederzugeben; da aber deren Anzahl, nicht nur dem Alter nach,

sondern auch der Grosse des gefalteten Theiles der Schale nach, verchieden ist, so gelangte

man durch das bisher ûbliche Zahlen zu gar keinem Resultate, wie z. B. Lovèn fiir die

Arten A. Danmoniensis. Scotica und semisulcata S) 22 — 30; 2) 20 — 28; 3j 20 — 25, zahlte,

wonach eine scharfe Scheidung unmoglich ist. Um diesem Uebelstande zu enlgehen, wenle

ich angeben, wie viele Falten auf die Strecke eines halben Centimètre gehen, wobei natiirlich

die uâchste Umgebung der, grbsstentheils etwas dichter gefalteten, ^ irbel vermieden werden

muss. Die Faltungen gehoren, und das ist wohl die Hauptbedingung ihres bestà'ndigen

Verhaltens, keinesweges der Oberhaut an, sondern dièse umkleiilet^ in gleiclimàssig dichtem

Anschlusse, die konzentrischen Bunzcln der Schalensubstanz.

Febrigens werde ich in den Benennungen der Arten um so williger dem Beispiele

meines griindlichen Vorgiingers Lovèn folgen, als unserer Bibliothek mehrere der Eng-

lischen Quellen fehlen, welche unumgànglich vvaren, wenn ein Versuch gewagt werden

sollte, tiefer in die synonymische Finsterniss der Arien von Astarle einzudringen.

Lovèn, Forbes u. a. scheinen auch auf Unterschiede der Farbung der Oberhaut

einiges Gewicht zu legen, doch finde ich dagegen, dass dem Jugendzuslande aller Arten

die braungelbliche Farbung zukommt, und dass dièse meist in demselben Verhàltnisse

duukler braun, endlich schwarzbraun wird, je aller und dickschaliger zugleich das Exemptai*.

Mémoires Se. naturelles T. VI. *rn
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1) A s ta r te S c o t i c a Mat. et R a c k. Taf. XVI, fig. 10 — 12. Taf. XVII, fig. 1, 2.

Testa subtransiersa, cordata, inaequilaterali; plicis concentrieis grossis, rotundatis, aequeac

inlerstitia tenue striatis, h ad 5 pro quoque i

j%
Centim., iel totam valvae superficiem obte-

gentibus, tel solummodo verlicibus propiorem; margine intus edentulo.

Unter diesem Namcn vereinige ich bie beiden Arten, welche beî unseren neueren

Scbriftstellern als A. scotica und semisulcata getrennt werden. Das grosste Exemplar

dieser Art, das ich besitze, bat 36 m. Gesauimtlànge.

Ilicrùber ist meincs Rcisewerkes zweiter Band, Mollusken, zu vergleichen.

Fundort: Die Inscl Nowaja-Semlja (Baer); das Eismecr an den Kiisten des Russi-

schen Lapplandes (Baer, >Iidd.); das Ochotskische Meer (Midd.).

2) Astarte D a n m o ni e n s i s Mont. Taf. XVII, fig\ 3.

Testa subtransiersa, subaequilateralî; plicis concentrieis grossis, rotundatis, aeque ac intcr-

stitia tenue striatis, h ad 5 pro quoque V2
Centim. , totam valvae superficiem obtegentibus ;

margine intus crenulato.

Lovèn, Oefiers, af Kongl. Vet.-Akad. Fôrh., Andra

Argangen 18'i5, p. 190.

Reeve, Conchologia systematica, Vol. I, /r 73. PL 66,

fig. i, 2, 3.

Astarte sulcata Mont., Philippi, Abbildungen und lieschreibungen etc. p. 56. Tab. I,

fig. h.

Crassina danmoniensis Lamk, Delessert, Recueil de Coquilles décrites par Lamarck
18M, PI. VU, fig. 1.

<( sulcata Mont. Turton, Conchylia dithyra Insular. Britann. 18^8, p. 131,

PI. XI, fig. I, 2.

Venus Danmonia Mont. Chenu, Bibliothèque Conchyliologique, Tme. IV, p. 282. PL XII,

fig. 3.

Der schlagende Unterschied dieser Art von der vorigen besteht in dem gezahnelten

Innenrande; ùbrigens fiude ich gar keineu Unterschied, wenn nicht, dass die forma trans-

versa A1
der vorigen Art, noch nicht fiir die vorliegende beschriebeu worden.

Ich glaube nicht, dass man die Ast. undata Gould von unserer Art durch die Ge-

stalt unterscbeiden kann, wie das angegeben wird, allein die viel grobercn Runzeln, deren

auch nur 3 auf je
!

/2 Cent, stehen, sind fiir jene charakteristisch.

Fundort: Das Eismeer an den Kiisten des Russischen Lapplandes. Ich fand dort

nur ein einziges stark abgeriebenes Exemplar dieser Art.

3) Astarte compressa Mont.
Testa subtransiersa, cordata, inaequilaterali, compressa, tenuiuscula; plicis concentrieis

subtilioribus, subirregularibus, 6 ad 1 pro quoque '

/

2
Centim., plerumque in ambitu valva-

rum superficiel evanidis; interstitiis plicarum concentrice tenue striatis; margine intus eden-

lulo et ad m od a m piano.
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Venus compressa Mont., Chenu, Bibliothèque Conchyliologique, Tme. IV, p. 281.

PI. X, fig. \h. (es winl im Origïn. citirt: Mont.

Supp. p. 43, Tab. 26, fig. 1).

« « car. latior, King, Annals and Mag. of Nat. Ilist. 1846, Vol. XVIII,

pag. 235.

Aslarlc Banksii Leach , Lovèn, Oefi: af Kongl. Vetensk.-Akad. Fôrhand. Andra
o

Argângen 1845. p. 192.

* Astarte crebricostala F orbe s, Annals and Magazine ofNatitr. Ilist., I8k7 , Vol. XIX,

p. 98. PI. IX, fig. h.

« « Jeffrey s, ibid. p. 31k.

Astarte Warhami , Hancock, ibid. 1846, Vol. XVIII. p. 336. PI. V, fig. 15, 16.

Dièse Art ist durch ilire engeren , minder hervortretenden, auch minder regelmàssi-

<ren und zahlreicheren Falten, von der Ast. Seotiea zu unterscheiden.

Auch die Gestalt scheint durch vorwaltende Neigung zu einer mehr quergestreckten

Form, namentlich aber durch sehr grosse Flachheit ausgezeichnet.

Long. : Lat. : Diain. ventr.

No. F forma transversa A*»2
.

{21m.) 1 : (37m.) 4
/3-hV27 : fini.) '

3
; certice ad (13 m.) V

3
lat. sito; pond. med.

67 Gran.

No. IF forma elatior A 1
.

(23m.) 1 : (27 m.) */
3
-i-V

16
: (9 m.) '^h- 1

,.; vertice ad (il m.) V3h-V14
*««. *rto;

/)o«d. med. 36 Gm/i.

No. III. forma elatior lentricosa A1» 1
.

(23m.) 1 : (27m.) %— »
6

: (10,5m.) '/,+'-,; ce/-«/ce «d (11m.) %-+-*
, u te<. srto;

/;o/»d. /«éd. 60 Gr«/t.

Es ist mithin dièse Art bedeutend flacher als die vorhergehenden, und wenn auch ilire

bauchigste Form, der flacheren Ast. Seotiea gleichkommt, so beriihren sich beide Arten, in Be-

zug auf den Grad der Wolbung doeb nur mit ihren aussersten Endgliedern. Uebrigens sind die

Gestaltverhaltnisse nahe dieselben. Fs mag wohl, im Zusammeuhange mit dieser flachen

Gestalt, als bezeichnend angesehen werden, dass der Rand innen, bis in die Nahe der

Mantellinie, fast gar nicht ausgehohlt ist. Nàchst der Ast. corrugata erreicht dièse Art,

obgleich selten, den grosslen \\ uchs, d. h. kl m. Totallànge.

Die Falten sind schmal, aber noch immer rundriickig; ctwas schmàler als die Zwi-

schenraume zwischen denselben. 6 bis 7 Falten gehen auf */„ Centim.; in der Nahe der

Wirbel auch 8, und bei einem einzigen erwachsenen Exemplare, in unmittelbarer Nahe des

Basalrandes, 5. Fast ansnahmslos findet hier die in meinem Reisewerke bei Gelegenheit der

Ast. Seotiea beschriebene Skulplur B2
statt, d. h. nur die dem Wirbel zunâchst liegende

Hàlfte der Schalenoberfiàche ist gefaltet, der Fmkreis dagegen nur durch Anwachsstreifen
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concentrisch gestreift. Abgesehen von den, begreiflicher Weise nur mil durchgàngig ge-

falteter Skulptur B vorkommenden Schalen junger Thiere, ist nur cin einziges von unseren

erwachsenen Exemplaren gleichmassig iiber die gesammte Oberflâche fort gefaltet (B);

dièses ist auch zugleich sehr bauchig (vergl. l\o. III), allein dennoch nicbt fur eine ge-

trennte Art zu halten, da auch einzelne Exemplare der Skulpt B2 eben so bauchig sind,

obzwar sehr selten; es ist dièses, in ganz unverkennbarer Weise, die oben citirte Astarte

crebricostata Forbes, welche iibrigens von der friiher aufgestellten Ast. Warliami liane,

so viel ich entwirreu kann, nur durch die minder quere Gestalt verschieden, und folglich

nicht specifisch verschieden ist.

Von dieser Art haben selbst die grossten Individuen keine schwàrzliche, sondern nur

eine braunlichgelbe Farbe.

Fundort: Die Insel Nowaja-Semlja (Baer); das Eismeer an den Kiïsten des Russi-

schen Lapplandes (Baer, Midd.); subfossil in der Nàhe der Mùndung des Taiuiyrflusses

Middend.).

h) Astarte stria ta Leach.

Testa vix transversa, cordata, subaequilaterali, tumida; plicis concentricis tenérrimis, linea-

ribus, regularibus, ik ad 18 pro quoque
l

j2
Cent.; margine intus edentulo.

L o v è n , Oefvers. af Kongl. Velensk. - Akad. Forhandl.

Andra Aryàngen I8'f5 p. 191.

Gray, The Zoology af Capt. Bcechefs Foyage, 1839,

/>. 152. Taf. hh, fig. 9.

Astarte multicostata Macg., Philip pi, AbbiJA. und Beschreib. p. 59, Tab. I, fig. S.

ii pulcheUa Jouas , Phil.ippi, ibid. p. 60, Tab. I, fig. 12.

Dièse Art ist an ibrer geringen Grosse, ihrem rundlichen Unirisse (fast so breit wie

lang), dem starken Bauche, und namentlich an ihrer Skulptur leicht und unzweifelhaft zu

erkennen.

Die >Jaassverhàltnisse des grossten Exemplares sind:

Long. : Lotit. : Diam. venir.

(12,5 m.) 1 : (13,5 m.) */
a
—% (7,5 #«.) \/5

-+- V4 ; verlicead (5,5 m.) \-+- l

/ti lat. sito;

pond. med. 1 1 Gran.

Die Skulptur ist sebr zierlich und gleichmàssig, die Farbe braungelb, nur selten

rothbraunlich.

Fundort : Die Insel INowaja-Semlja (Baer); nur ein einziges unvollstàndiges Exem-

plar dieser Art habe ich unter den von Nowaja-Semlja mitgebrachten Astarten auffinden

konnen.

5) Astarte corrugata Brown.

Testa vix transversa, cordata, subaequilaterali, crassa; plicis concentricis nul lis, vel saltem

obsoletissimis : epidermide incrementi striis concentricis striata, in adultis fibroso-slriata.
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L o v è n , Oefiersigt af Kongl. Vetensk. - Akademiens For-

handl. Andra Argangen 18^5, p. 191.

Astarte semisulcata Leach, Hancock, Armais and Magaz. of Nat. Hist.; 18Y6,

Vol. XVIII, p. 335.

Astarte borealis L., (non L., sed Nills.! teste Lovèn), Philippi, Abbild. und Be-

schreib. etc. p. 58, Tab. I, fig. 11.

« « Forbes, Aimais and Magazin. of Nat. Hist., 18kl,

Vol. XIX, p. 98.

Astarte lactea Broder, et Sowerb., The Zoolog. Journal, Vol. lV,p. 365. (Far.

A lD l
nob.).

« « Gray , The Zoology of Capt. Beechey's Voyage, 1839, pag. 152,

Tab. kh, fig- 12.

Tellina atra Pal la s, Reise dure h verschied. Piwinzen des Iïuss. Reichs, Theil III,

pag. 3k.

» K Georgi , Beschreibung des Russischen Reichs, Theil III, G, p. 2204.

Làgen nicht allé Zwischenglieder vor mir, so wiirde ich zwei Arten in déni Bereiche

der von mir hier aufgestellten uuterscheiden wollen, indem das eine Extrem (Taf. XVII.

fig. k, 5) der Gestaltabânderung-, durch seine vollkommene Aehnlichkeit mit Cyprina Is-

landica seinen àlteren synonymen Nameu Ast. cyprinoides , nicht nur rechtfertigt, sondein

sogar von jener ohne l ntersuchung des Schlosses nicht unterschieden werden kann; und

indem das andere Extrem, durch die Flachheit seiner Schalen, den kiirzeren Lunularrand,

und lângeren, auch allmàlig gestreckten Hinterrand, eine dem frùheren unàhnliche Gestalt

erhàlt (Taf. XVII, fig. 6, 7).

Die IMaassverhaltnisse ergeben fiir dièse Extrême folgende Zahlenangaben:

Long. : Latit. : Diam venir.

No. I. forma transversa plana A*a%.

\36m.) 1 : (U m.)
4

;s—

V

9
: (.13 m.) '

3-t-V36 ; vertice ad (16/«.) '
3
h-V„ lat. silo;

pond. med. 169 Gran.

No. II. forma elatior inflata A lu l

.

(33 m.) 1 : (39 m.) */
a
—V

7
: (18 m.) V,-*-

1
/,; vertice ad (lk m.) '

3
-»-7

3:,
lat. silo:

pond. med. 228 Gran.

So sehr verschieden auch die Wolbung der beiden gemessenen Exeinplare ist, so

kommen doch nicht nur die Zwischenslufen, sondern auch namentlich die Verbindungen

A^a* und A 1^ vor, so dass wir jedenfalls nur die Gestaltverà'nderungen einer und der-

selben Art vor uns haben. Das grossie Exemplar dieser grossten unter den hier aufge-

zàhlten Arten misst ^9 m. Totallauge.
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Die Skulptur beschrânkt sich gewohnlich auf die dichten, dcm blossen Auge deutlich

sichtbaren Anwachsstreifen der starken und im Alter fibrôs erscheinenden Oberbaut. Die

Wirbel sind fast immer sehr stark angefressen.

Die Schale ist schwer und dick, uiil tief eingedriicktem Muskel- und Manteleindrucke.

Besonders dick und scbwer (D 1
) ist ein von der Ilalbinsel Aljaska herstammendes Exem-

plar, welches folgende ftlaasse hat, und Taf. XVII, fig. 8 — 10 abgebildet worden ist.

Lony. : Latit. : Diam. ventr.

(M) m.) 1 : \kkrn.) V«—-V4
: (20 w.)

'

3
+'

s ; vertice ad (16/h.) ' ,+'

;

16
lot. sito;

pond. med. 1 Une.

Dièses Verhaltniss der Breite zur Lange iibei trifft dasjenige der Exemplare aller bisher

betrachteteu Fundorter des Europaisch-Amerikanischen Deckens. Ausser den, wie erwahnt,

sehr vertieften Muskel- und Manteleindriicken, ist an diesem Exemplare noch eine beson-

ders grosse Entwicklung des Scblosses zu bemerken, welche Veranlassung zur Aufstelhmg

einer neuen Art (Âst. lactea Brod. et Sowe'rb.) werden miisste, wenn nicht das Gescblecht

tslitrte in Bezug auf die Entwicklung seines Scblosses iiberhaupt sebr variirte. Dennoch

komml dem in Hede stebenden Exemplare kein von einem anderen Fundorte herstam-

mendes nabe, indem nicht nur die Flâche des Scblosses sich nach ailen Hicbtungen hin

erweitert, die Zâhne sich sehr vergrbssert haben, sondern auch auf der rechten Schale

ein zweiter hinterer Zahn, ausser dem einen lîauptzahne, sich deutlich entwickelt liai,

und indem auswarts neben der Basis eines jeden der beiden Zàhne der linken Schale,

zwei tiefe Grùbchen sich ausbilden. Es ist dieser Varietàt aber das oben ermittelte

starke Breitenvei hiiltniss der Schale nicht sletig eigen , wïe uns die oben citirte

von Gray gegebene Abbildung der tslarte lactea des Behrings-Eismeeres beweist,

demi dièse gehort trotz den gezeichneten Falten offenbar hieher, als Uebergangsforni zu

islarte Scotica sculpt. h'
2

(hybr. scoticaea). Uebrigens erinnert die starke Entwicklung

des Scblosses an die Ast. crassidens Brod. et Sowerb. {Zoolog. Journ. IV, p. 305) deren

radiale Streifen und gezàhnelter Innenrand jedoch hinreichen, um sie von der Ast. lactea

und corrugata zu unterscheiden.

Es kann die uns hier vorliegende Art, ausgezeichnet durch ihre Faltenlosigkeit und

die Grosse welche sie erreicht, mit keiner anderen, wenn nicht mit Ast. Scotica verwech-

selt werden, indem hijclist ausnahmsweise einzelne Falten, ganz der Beschaffenheit wie

sie Ast. Scotica charakteristisch zukommen, an den Wirbcln auftreten.

Es scheint mir, als habe Hancock (1. c.) unter Astarte semisulcata sowohl dièse

Art als die Ast. Scotica car. B2 zusammengeworfen, indem ich die Ausdrùcke „nearfy

smooth

.

. . nearly black, not inuch compressée!, and of a roundish aval" auf die vorliegende

Art, — dagegen „others are sulcated al least half-way down . . . of yellowish brown colour,

with calées cery flat and much produced Iransversely" auf Ast. compressa beziehen zu

imissen glaube.
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Fundort: Die Inscl IVowaja-Semlja (Baer); das Eismeer an den Kiisten dos Russi-

schen Lappiandes (Baer, Midd.); das Karische Meer (Branth, Sujev); die Halbinsel

Aljaska im Behringsmeere (Wosness.i.

!.. Cyprina Lamk.

1) Cyprina Islandica L.

Testa cordata. alba; epidermide decidua fibrosa, concentrice striata, ex luteo aut nigres-

cente fusca , iestita: latere antico subangulato; ano nullo.

Lamarck, Anim. s. Vert., II. e'dit., Vol. VI, p. 290.

Gould, Invertebrata of Massachusetts p. 82.

De Kay, Zoology of New -York, l'art V, p. 215, PL 26,

fig. 268 269.

Kiister, Syst. Conchyl. Kab. v. Martini und Gliemnitz p. k,

Taf. I, fig. 1, 2.

Cyprina aequalis Bronn, Philippi , Enumeralio Mollusc. Siciliae, Vol. I, p. 39, Tab, IV,

fig. k; Vol. II, p. 31.

Cyprina vulgaris Sow., Reeve , Conchologia Systematica Vol. I, PI. LXV.

Venus IslandicaM «lier , Zoologiae Danicae Jcones , Fasc. I, Tab. XXVIII, fig. 1 — 5.

« inercenaria, Pennant, British Zoology, Vol. IV, PL 53, fig. '*7.

Es bedarf keiner weiteren Erlàuterungeu dieser so sehr kenntlichen, sehr unwandel-

bar.'n, und deshalb den synonymischen Wirren stets môglichst fern gebliebenen Art,

welche nicht uur ira hohen INorden die einzige Art ihres Gescblecbtes ist, sondern auch

ùberhaupt n»r ein paar deutlich unterschiedene Nebenarten in der Jetztwelt zàhlt.

Die Verwechslungen welche mit dieser Art vorgegangen, beschrànken sich darauf,

dass man die fossilen Exemplare artlich zu trennen versuchte, und dass Pennant die le-

beude mit der l'en, inercenaria verwechselte.

Von dieser unterscheidet sich aber unsere Art, abgerechnet die Unterschiede der

Schlossbildung, durch den Mangcl koncentrischer emporstehender Leisten, den Mangel der

Zàhnelungen des Innenrandes und durch ihre Oberhaut.

Georgi (Beschreibung des Russischen Pœichs. III, 6, p. 2205) gibt dièse Art unter

dem ÎNamen Venus Islandica L. fiir einen Bewohner des Kaspischen Sees ans; offenbar

in Folge grober \ erwechslung des Fundortes.

Fundort: Das Eismeer an den Kiisten des Russischen Lappiandes (Baer, Midd.).
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II. Lucina Brug.

1 ) Lucina commutata P h i 1.

Testa laelea. minuta, orbiculari, apicibus uncinatis subobliqua, gibba, bifariam oblique

striata, latere postico breviore; ligamento extus non conspieuo ; cardine denlibus lateralibus

munito; margine minulissime crenulato.

Philippi, Emaner. Mail. Sicil. Vol. I, p. 32, Tab. III, fig. !5;

Vol. II, p. 25.

Lucina divaricata, Blain ville, Manuel de Malacologie, 1827, PI. 72, fig. 3, 3« (aucta).

Lucina trifaria Krynicki, Bulletin des Natural. de Moscou, 1837, No. II, p. 62.

« « Siemaschko , ibid. 1747, Tme. XX, p. 128.

Cardium arcuatum Montagu, Testacea Britannica, 1803, p. 85, Taf. III, fig. 2.

Philippi hat (Vol. II) in diescr Art die âchte Tellina divaricata L. wiedererkannt,

nachdeni er schon friiher (Vol. I) die Unterschiede dieser Art von Luc. divaricata I.amk.

genau nacbgewiesen. Ich habe es vorgezogen, hier den von Philippi gegebenen Namen

beiziibebalten, weil sonst Gelegenheit zu Missverstandnissen gegeben wiirde, und es vor

Aliéna jetzt darauf ankommt, die beiden in Hede stehemlen Arten g-enan zu scheiden, da

ihre geographîscbe Verbreitung eine verschiedene zu sein scheint, wie ich das auseinan-

derzusetzen in meinem Reisewerke (Band II, Mollusken) Gelegenheil nehmen werde.

Die MaassverHâltnisse des grossten Pontischen Exemplares betragen:

Long. : Latit. : Diain. venir.

(8,5 /n.) 1 : (8,5 w.) 1 : (5 m.)
l

/%
-+- i

/ll ; vertice ad (h, 5 m.)
l/

2
+'

3(
lat. silo:

Pond. med. l
3
/4

Gran.

Die Farbc ist gevvohnlich milchweiss; bisweilen zeigt sich aber auf der Innenflàche

ein hochgelber Anflug, welcher auch ausserlich durchschinamert.

Fundort: Der Pontus (Rrynicki;.

2) Lucina 1 a c t e a L a m k.

Testa lactea, lentiforini, orbiculari, subaequilaterali, coinprcssiuscula, crassa, laevi; cardine

dentibus lateralibus destituto; ligamento interna ; impressione musculari antica lineari-ob-

longa, vulde intrante.

Lamarck , Anim. sans vert. II. édit., Vol. VI, p. 228.

Philippi, Enumer. Mail. Sic. Vol. I, p. 33. Vol. II, p. 25.

krvnicki, Ballet, des Natur. de Moscou, 1837, No. II, p. 62.

Siemaschko, l. c. 18V7, Tme. XX, p. (28.

Loripes lacteus Poli, Blain ville, Manuel de Malacologie, 1827. /'/. 72, fig. 1. \a.

Lucina Desmarestii Pay raudeau , Catalogue des Mollusques etc. de lilc de Corse, PI. I.

fig. 19, 20.
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Sie unterscheidet sich nicht iui Geringsten von derjenigcn des Mittelmeeres. Das

grosste Exemptai* misst 19 m. im Durchmesser. Einzelne Exemptera sind auch im Pontus

innen radial gestreift.

Fundort: Der Pontus; an don Siïdkiisten der Krymm (Krynicki).

SIS. Venerupis Lamk.

1) Venerupis I r u s L.

Testa transversa, ovali, postice longiore et latiore, subrugulata; inerementi lamellis erectis

concentricis omata, striisque radialibus.

Lamarck, Anim. sans vert. II. édit., Vol. VI. p. 1G3.

Philippi, Enumer. Moll. Sicil. Vol. I, p. 21; Vol. II, p. 20.

Krynicki, Dullet. des Natur. de Moscou, 1837, No. II, p. Gk.

Petricola Irus, Turton, Conchylia Dithyra Insularum Brilannicarum , 18V8, pag. 26,

Tab. II, fig. ik.

Donax Iras, Donovan, British Shells, Vol. I, PI. XXVI, fig. 2.

Die aus dem Pontus stammenden Exemplare dieser nicht zu verxvechselnden Art,

stimmen auf das Vollstândigste mit don Sicilianischcn iiberein.

Fundort: Die Siidkiiste der Krymm (Kutorga).

2) Venerupis Petitii Desh. Taf. XVII, fig. 11 — 13.

Testa transversa, ovato-globosa, cordiformi, albo-grisea, radiatim tenue costata, concentrice

sublainellosa; cardine incrassato, dente mediano, interdum etiam postico subbifidis; margine

subcrenato.

Revue Zoologique par la Société Cuvierienne, 1839. p. 359.

Guérin-tMéneville , Magasin de Zoologie, 18kl, Mollusques PI. 39.

Der sehr ausfùhrlichen Beschreibung Deshaye's habe ich niclits als die Bemerkung

hinzuzufugen, dass die Gestaltumrisse dieser Art etwas verà'nderlich zu sein scheinen,

was um so erklà'rlicher ist, als dièses Thier in langcn und tiefen Hohlungen, welche es

in die Kalksteine der Ufer bohrt, sicb auflialten soll.

Ich finde die Gestalt hâufiger etwas mehr in die Quere gestreckt, auch Hacher, aïs

Deshaye's Abbildung es zeigt; es betragen nà'mlich die Maassverhaltnisse :

Long. : Latit. : Diam. venir.

(27 m.) 1 : (35 m.) %—

\

27
: (17 m.) '/»-*-%; vertice ad (7 m.) % latit. sito; pond,

med. 1\ Gran.

Bisweilen ist der Hinterrand ziemlich geradlinig und stbsst winklig mit dem Casalrandc

zusammen. — Uebrigens kann dièse Art viel grosser werden, und ich habe eine Schale

vor mir, welche 59 m. in die Quere misst.

Mémoires Se. naturelles T. VL n
|
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Deshayes hat iibrigens in seine Diagnosc anch die Bczeichnung: „stria costis inter-

posita" aufgenommen. Ich finde, dass nicht zu viel Gewicht auf dièse Beschaffenheit der

Skulptur gelegt werden darf, da nur eines der mir vorliegenden Exeuiplare dièse Beschaffenheit

zeigt, wahrend in den iibrigen Fàllen, entweder: (2?) auf dem Vorder- nnd Ilinterfeldc, fast

lineâre Furclien die abgeflachten Riicken etwa drei Mal breiterer erhabner Streifen von

einander scheiden, wahrend auf dem Mittelfelde jene lineà'ren Furchen sich zu flachen

Zwischenrâumen verbreitern, welche die Streifen an Breite iiherlreffen, — oder (B 1

) die

gesammte Oberfiache ist so gestreift wie ini vorangehenden Falle das Mittelfeld.

Fundort: Die Insel Sitcha (Mertens); die Insel Kadjak und das Behrings-Eismeer

(Wosness.).

3) Venerupis gigantea D c s h. Taf. XVIII, fig. 1 — 3-

Testa transversa, ovato-oblonga, inaequilaterali, subcordiformi, zonis irregularibus eoncen-

trice slriato-rugosa, postice hiante; dentibus, imprimis valvae dexlrae, longissimis; nymphis

magnis porrectis; marginibus integris.

Renie Zoologique par la Société Cuvierienne, 1839, />. 359.

Guérin- Mène ville, Magasin de Zoologie, 1 8 V i , Mollusques PL 43.

Venus sulcata Potiez et Michaud, Galerie des Mollusques, Tmc. II, 18W. p. 237,

PI. 6V, fig. 5.

Obgleich Potiez und Michaud ihre Abbildung von keiner Beschrcibung begleitethaben,

schuint es mir doch selir wahrscheinlich, dass ihre V. sulcata hierher zu ziehen sei; be-

merken muss ich aber, dass miser Muséum kein Exemplar besitzt, das so wenig querge-

streckt «are als die besagte Abbildung es darstellt.

Deshaye's Beschreibung ist selir genau, bis auf die des Schlosses, da dièses bei seinem

Exemplare zerfresse'n war.

Das Schloss der lechten Scliale besteht aus einem verdickten schwieligen Wulste,

welcher dem Ligamente von innen anliegt, und gegen den Wirbel hin in eine aufrechte,

haufig zerfressene, kurze, scharfrandige Leiste auslàuft. Auf dièse letztere folgt der selir

quergestellte und hoch emporstehende leistenartige hintere Zahu, der durch eine seichte

Langsfurche in zwei Theile gespalten wird. Durch eine sehr tiefe Gruhe geschieden, folgt

nun der mittlere, auch hoch emporragende aher meisselformige Zahn, und endlich die

zwei neheneinander stehenden unbedeutenden Vorderzahne, von denen der innere der

grbssere ist. Dièse Vorderzahne stchen allein vor, die iibrigen liinter den Wirbeln. Das

Schloss der linken Scbale bat denselben Wulst wle die rechte, dieser Wulst liiuft aher,

dem Wirbel gegeniiber, in ein flachlicgendes Plattchen aus, auf welches nach vorn zu

ein paar Ziihne folgen, welche bedeutend weniger einporragen als diejenigen des Schlosses

der rechten Scliale. Bei beiden Schalen Iaufen die Ziihne strahlig divergirend von den

Wirbeln aus. Charakteiistisch fur den ersten Anblick ist die stets gleichsam abgeriebene,

kalkige Oberfiache dadurch, dass auf ihr sich, in unregelniassigen Zwischenrâumen, die
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Spureu vou Wachsthumsperioden deutlich zeichnen; es sind die Andeutungen der lamel-

losen Skulptur, welche den mcisten Arten von Venerupis eigenthiimlich ist.

Wir besitzen ein Exemplar dessen grossie Breite 100 m. betrâgt.

Fundort: Die Insel Sitcha (Kastalski, Wosness.); Kamtschatka (Potiez und

Mi chaud).

LUI. Venus !..

1) Venus a u r e a Mat et R a c k.

Testa fiançante, intus aurea, transversim ovata, subcordata, concentrice subtiliter sulcata,

radiatim lincis obsoletissimis et irregularibus sulcata; margine integro ; liuiida cordato-ovata.

Pbilippi, Enum. Moll. Sicil. Vol. I, p. kl; Vol. II, p. 35.

Lamarck, Anim. sans vert., II. e'dit.. Vol. XI, p. 360.

Eneycl. méthod. PI. 283, fig. 3 «, 6.

Lister Synopsis méthod. Conchyliorum Tab. kOk, fig. 2k9.

Turton , Conchylia Dithyra Ins. Britann. PI. IX, fig. 7.

Venus ochropicta Kryn.? Siemaschko , Bullct. des Natur. de Moscou 18*7, Tme. XX,

p. 130, Tab. II, fig. k.

Dièse Art ist in ihrer Gestalt ziemlich veriinderlicb , indem sie sich bald mehr bald

minder in die Quere streckt.

Long. : Latit. : Diam. venir.

No. I. forma transversa A 1
u.

(22 m.) 1 : (30 m.) %-*-%, : (i*m.) %-V33 ; vertice ad {8 m.) l

/t-+-
l
/u lot. sito;

pond. med. 5k Gran.

No. II. forma elalior A 1 a 1

.

(15 m) 1 : (17 m.) %—% : (10 m.)
a
/g ; vertice ad (5 m.) %-t- 1

/^ lai. sito; pond,

med. 13 Gran.

Die Gestalt No. I. wird durcb die citirte Figur der Eneycl. méthod., No. II. dagegen

durch diejenige von Turton's Conch. dith. versinnlicbt.

Die vbllig gleichmàssigen concentriseben Streifen sind flacbriickig, und die Riicken

derselben sind scharf begrenzt; die Zwischenràuine zwischen diesen Streifen haben etwa

die Breite der Riicken; etwa 10 bis 15 Streifen geheu auf V
2 Cent. Nur bbcbst selten

finden sich Andeutungen von ganz verwisebten Radialstreifen.

Die Farbe ist ausserlich schmutzig-weissgelb , bisweilen an dem Basalrande und dem

meist etwas dunkleren Dintcrrande mit verwisebten rostbràunlichen Zickzacklinien geziert.

Ist der Wirbel abgerieben, so scheint hier etwas Violett durch. — Viel bezeichnender ist

der Anstrich von Goldgelb auf der Innenfiàche, der nur ganz ausnahinsweisc feblt und

wenigstens auf den Muskeleindrucken bestàndig bleibt. Viele zeigen iiberdiess von innen

den Vorder- und Hinterrand, nebst dem Wirbel, violett gefarbt.
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Exemplare des Mittelineeres und aus England herstammendc, stimmen vollkoinrnen

iibereia.

Die Abbildung welche Siemaschko von der V. ochropicta gegeben, beweist, dass

er dièse Art vor sich gebabt, obgleicb seine etwas rohe Abbildung die Mantelbucbt zu

seiebt gibt, weil die neben derselben spitz vorspriugende Scbneppe der Mantellinie, fàlsch-

licb abgestutzt ersebeint.

Fundort: Der Pontus (Kutorga).

2) Venus g a 1 1 i n a L.

Testa albida, saepe rufo-radiata, intus violacea, cordata, trigona, postice pauttulum angu-

stata, margine basait rotundàta; sulcis concentrais regularibus profundius exarata; mor-

aine crenulato; lunula oblongo-cordata.

Lamarck, An. sans vert., II. édit. Fol. FI, p. 3V7.

Chemnitz, Conchyl. Cabinet, Band Vf, Tab. 30; fig. 308 — 310.

Encyclop. me'thod. PI. 268, fig. 3 a, b.

D ono van, Natur. Ilist. of British Shells Vol. II, PI. 68.

Poli, Testacea utriusque Sicil. PL XXI, fig. 6, 7.

Chenu, Illustrations Conchyliologiques PL VIII, fig. 6.

Krynicki , Ballet, des Natur. de Moscou 1837, Vol. II, p. 6k.

Siemaschko, ibid. 18V7, Tme. XX, p. 130.

Eichwald, Naturh. Skizze von Lillhauen etc., 1830, p. 205.

« Zoologia Sfiecialis, Vol. I, p. 282.

Venus corrugatula Krynicki , (gallinoides Andrj.) Ballet, des Natur. de Moscou 1837,

N. II, p. 6h.

« « « ; « « Siemaschko, ibid. 18V7, Tme. XX,

p. 130.

In den Gestaltverhàltnissen scheint dièse Art, welche in diescr Beziehung fast ganz

mit Ven. (Cythcr.) rudis iibereinkommt, kaum merklich abzuandern.

Auch die Skulptur ist ziemlich gleichartig: die rundrùckigcn, starken Streifen, deren

6 — 10 auf 1

/2 Cent, gehen, iibertreffen die sic untereinander scheidenden Furchen, an

Breite, doppelt oder dreifach.

Die Farbung anbelangend habe ich hervorzuheben, dass aile Pontischen Exemplare

innen, zum wenigstens in der Gegend des Hinterrandes, tief violett sind; hàufig erstreckt

sich dièse Farbung auch iiber die ganze Iimenfliiche, mit Ausnahme des Vorderrandes. —
Von Aussen ist die Schale gelblich weiss, mit violettem Anfluge des Hînterfeldes (C),

oder rostfarben (C1

).

Mitunter zeichnen sich auf dem gelbweisslichen Grande, zwei oder drei radiale

dreieckige rostbraune Strahlcn (col. Z
1

, Ç
3
), welche aus eiuer dichten Reihenfolge kleiner

Striche zusammengesetzt sind. Dagegen finde ich unter den Pontischen kein einziges,
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welches Uber die gesammte Oberflache gleichmassig gestrichelt wâre, wie das im Mittel-

meere und auch an den Kiisten Norwegens vorzugsweise der Fall ist.

An Original-Exemplaren Krynicki's habe icb niich davon ùberzeugt, dass seine

Ven. corrugatula hierher gehbrt. Siemascbko will letztere an ihrem ungezahnelten Ba-

salrande unterscheiden , docli ist dieser in wohlerhaltenem Zustande bei V. gallina stets

gezahnelt.

Fundort: Der Pontus; hàufig an den Siïdkiisten der Krymm.

3) Venus d y s e r a L. (Anglor.)

Testa albida, spadiceo cel fusco maculata, oblique cordata, radiatim sulcata, cingulis con-

centricis elecatis remotis cincta; margine crenulato ; lunula cordata.

Tborpe , British Marine fonchvlogy, iSkk, p. 88.

Turton, Conchyiia Dithyra Ins. Brilann., 18^8, PI. IX, fig. k.

Chemnitz, Conchyl.-Cab. Band VI, Tab. XXVIII, fig. 287, 288.

Encyclopédie méthodique VI. 268, fig. 1, a, b.

Venus cancellata Lamarck, Anim. sans vert. II. édit., Vol. VI, p. 3^1.

« « Reeve, Conchologia syslematica Vol. I, PI. 68, fig. 2.

Wie sehr verwirrt die Synonymie dieser libchst kenntlichen Art, ist allg-emein bekannt.

Deshayes bat sich ganz besondere Miihe um die Entwirrung gegcben, und wenn er

gleicb zu dem Resultate gelangt, dass es am besten sei, den Linné'scben Namen, V. dy-

sera, nach Lamarck's Vorgange ganz aufzugeben, so habe icb ibn dennoch, dem Bei-

spiele der englischen Scbriftsteller zufolge beibebalten, sowobl weil diesem Namen einst-

weilen nur der Mangel ciner verbreiteteren Autoritiit entgegenstebt, als namentlich weil

Deshayes uns keinen anderen Namen zum Ersatz geboten. Das Genauere hieriiber mag

iibrigcns in Lamarck, Anim. sans vert. II. édit., Vol. VI, p. 3Vi Note und p. 37 ï,

verglichen werden.

Unser Muséum besitzt nur ein unvollstandiges und abgeriebenes Exemplar dieser Art ;

an diesem ziihle icb etwa 60 radiale Streifen, von denen 8 auf der, durch eine tiefere

Furcbe begrenzteu, Lunula stehen. Die koncentrischen Leisten stehen 2,5 m. von einander

ab. Das Hinterfeld wird durch eiuen scharfen Winkel begrenzt, vermittelst dessen sich

die Schale hier einwarts schlàgt.

Fundort: Der Pontus (Kutorga).

k) Venus (C y t h e r e a) r u d i s Poli.

Testa alba, lunula areaque et radiis triangularibus rufo-fulvis, oblique cordata, tumida,

nitida, incrementi vestigiis inconspicuis striata; margine integerrimo; lunula cordata, et

area vix, nisi pictura, distinctis.

Poli, Testacea utriusque Siciliae Tab. XX, fig. 15, 16.

Cyth. rudis Philippi, Enum. Moll. Sic. Vol. II, p. 32.
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Cytherea eenetiana, Lamarck, Anim. sans vert., IL édit., Vol. VI, p. 310.

« « Philip pi, Enum. Moll. Sic. Vol. I, p. kO, Tab. IV, fig. 8.

« « D dessert, Recueil de coquilles décrites par Lamarck, PI. IX,

fig. 9, a — d.

Chenu, Illustrations Conchyliolôgiques PL VIII, fig. 5.

Venus ochropicta Krynicki , Bullet. des Natur. de Moscou, 1837, No. II, p- 64-

Dièse unverkennbare Art scheint an einzelnen Oertlichkeiten nicht selten vorzukom-

men. Innen ist sie ineist ganz weiss, oder nur der Ilinterrand ist mehr oder weniger gelb-

braunlich. Sehr unveranderlich ist ausserlich die rothbraune Fàrbung des Vorder- und

Hinterrandes, welche auch bestandig etwas intensiver ist, als diejenige der farbigen Ra-

dialstreifen.

Originalexemplare Krvnicki's haben mich davon iiberzeugt, dass dièse Art von ihm

mit dem sehr bezcichnenden Fvamcn V. ochropicta belegt worden war, und dass mithin

(vergl. V. aurea) Siemaschko die vorliegende Art gar nicht gekannt, sondern sie mit

einer andcru verwechselt bat.

Fundort: Der Pontus (Krynicki).

5) Venus a s t a r t o i d e s B e c k n. s p.

Testa calcarea, epidermide tenuissima, decidua, vernîcosissima, ex flavo-grisea obtccla;

transversim ocala, inaequilatcrali , subcordala, tumida; incremcnli striis et periodis irregula-

riter concentrice slriata et subrugosa; margine integerrimo, crassiusculo ; lunula lanceolata;

area nulla; sinu palliari mcdiocri, angusto, angulo 30° — k0° aperto.

Das Genaucre iiber dièse Art ist in meinem Reisewerke, Band II, Mollusken, nach-

zuschlagen.

Fundort: Die Sudkiiste des Ochotskischen Meeres (Widd.); Cap Espenberg im Beh-

rings-Eismeere (eine einzige stark ungleichseilige nur 9//;. lange Schalenbalfte; Wos-
uessenski).

I,B V. Pefricola Lamk.

1 ) P e t r i c o 1 a cylindr acea D e s h. Taf. XVIII, fig. k.

Testa ovato-transversa, inaequilaterali, globoso-cylindracea , aliquando abrupte truncata,

rufo-grisea, transversini irregulariter striata, intus alba, cardine bidentato, altero uniden-

tato, dentibus obliquis.

Guér in -Mène ville , Revue Zool. de la Soc. Ciwierienne, 1839, p. 358.

« « Magasin de Zoologie, 18'fO, PI. XX.

Es ist unbczweifelt dieselbe Art, welche Deshayes unter dem genannten IVamen

beschrieben und abgebildct. Ihre Gestaltverhàltnissc sind hbchst bczeichnend:
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Long. : Latit. : Diam. venir.

(20 m.) 1 : (28 m.) %—V10
: (il m.) %—%; vertice ad (dm.) % lai. sito.

Moin Exempter ist also unbodcutend mehr in die Quere gestreckt, als das von Des-

hayes abgebildcte. Die Schalen klaffen mit einer hochst unbedeutenden Spalte.

Ausser den stark ausgesprochenen Anwachsstreifen bemerkte ich noch Spuren von

dicht nebeneinander verlaufenden feinen Langsstreifen, welche Deshayes nicht sali.

Das Scbloss scheint einigen Veranderungen unterworfen zu sein, da, bei meinen

Exemplaren, der vordere Zabn der rechten Scbale, den hinteren an Grosse gar nicht iibcr-

trifft, dagegen der hintcre deutlich, obgleich schwach, gekerbt ist. Die linke Scbale

tragt, ganz wie Deshayes Abbildung es zeigt, einen starken, auch etwas gckerbten Zabn,

neben welohem zwei tiefere, durch zwei fast zahnartige Leistchen bcgrenzte Ausschnitte.

Auch die Mantelbucht, welche bei Deshayes sehr gut abgebildet ist, konnte als

gutes Unterscheidungszeichen dienen.

Fundort : Die Insel Sitcha (Wosness.).

2) P c t r i c o 1 a g i b b a n. s p. Taf . XVIII, fig. 5 — 7.

Testa alba, transversim ovato-oblonga, valàe inaequilatcrali, arcuata, infîato-subcylindracea,

antice bwissima ; postice attenuata, subrostrata, area postica obsolète radiatim (6) striata;

cardine anguslo, obsolète, altero bi-, altero unidentato.

Die Schlossziihne dieser Art sind so schwach entwickelt, dass sic den Uebergang zu

Saxicava vermittelt, unter deren Arten sic eine grosse Aehnlichkeit mit der gleichfalls

etwas gezahnten und namentlich in der Form ziemlich ubereinstimmenden Sax. legumen

Deshayes (Magasin de Zoologie, 18VI, PI. 29) hat. Beriicksichtige ich den Zabn und

den deutlichen, tief gébuchteten Manteleindruck der eben genannten Art, so wiirde ich sie

sogar lieber beim Geschlechte Petricola unterbringen. Unter den ancrkannten Arten von

Pelricola kommt meiner vorliegenden Art wiederum die Petr. arcuata Deshayes (Magasin

de Zoolog., 1840, PI. 19) ziemlich nahe; doch wird man beide Arten leicht an den Un-

terschieden der Gestalt und des Verlaufes der Mantellinie unterscheiden.

Die Gestaltverhaltnisse meiner Art sind:

Long. : Latit. : Diam. centr.

(20 m.) i : (37 /«.) %h-V3
: (19 '".) %—

%

; vertice ad (8 m.) 73—% lat. sito;

pond. med. 90 Grad.

Hieraus ergibt sich die grosse Ungleichseitigkeit, und der sehr bedcutende Bauch

unserer Art. Sie klafft am verdickten Hinterende bedeutend, und ausscrdem auch etwas

am Schlossrande, dicht vor den Wirbeln.

Das Schloss jeder Schale zeigt einen deutlicheren inneren, und, neben diesem, einen

undeutlicheren zunà'chst nach aussen stehenden Zabn; doch sind beide Zahne nur sehr

schwach entwickelt.
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Die Mantclbucht ist tief und eng, mehr wie doppelt so gross als der hintere Muskel-

eindruck, und von einor langen spitzwinkligen (kaum 10°) Schneppe begrenzt, da der

Manteleindruck schràge gegen die Mitte des vorderen Muskeleindruckes hinaufsteigt, ob-

gleich er, vcrmittelst eines jàhen Bogens gegen den Basalrand hin, sich mit déni Unter-

rande jenes vorderen Muskeleindruckes vereiuigt.

Das ziemlich deutlicb begrenzte Hinterfeld zeigt 6 scbwacbe erbabene radiale Streifen,

untereinander dureb flache Zwiscbenraume geschieden, welche etwa drei Mal so breitsind

als die Streifen. Vcnnutblich ist bei Exemplaren die in ibrem Wachsthume minder be-

hindert worden, die gesammte Schale mit iibnlicben Streifen besetzt.

Fundort: Die Insel Sitcba (Eschsch.).

LV. Saxicava Fleur, de Bellev.

1 ) S a x i c a v a p h o 1 a d i s L.

Testa ovato-angusta, transvasa, inaequilaterali, aliquando subcylindracea; incrementi striïs

irregulariter striato-rugosa; alba, sub epidermide fuscescente; valvis hiantibus, marginibus

simplicibus; cardine edentulo, subbiplicato.

Ueber die versebiedenen Varietiiten dieser Art, ist meines Reisewerkes Band II, Mol-

lusken, zu vcrgleichen.

Fundort : Das Eismeer an den Kiisten des Russiscben Lapplandes (Midd.); die

Insel Nowaja-Semlja (Baerj; der Taimyrfluss und Taimyrbusen (subfossil; J\Jidd.); Kamt-

schatka (Desbayes); Sitcha (Wosuess.j; das Ochotskische Meeer (Midd.).

LYI. Tellina L.

Man bat bisber bei der Untcrscheidung der Arten dièses Geschlecbtes viel zu wenig

Gewicht auf die Getsalt der Mantelbucbt gelegt, welche fiir die nordischen Tellinen eines

der besten Unterscbeidungskennzeicben abgibt, trotz déni was Anton im Allgeuieinen

[Zeitschrift fiir Malakoz. 1847, Juli, p. 97) mit Recht dagegen bemerkt bat. Nur Phi-

lippin der zuerst auf die, bei gewissen Arten vorkommende, Verschiedenheit in der Form

der Mantelbucbt beider Schalenhalften aufmerksam niacbte (sût. pall. incongruus), bat ge-

niigende Abbildungen und Beschreibungen davon gegeben, wàhrend Hanley, welcher

iibrigeus Philippi benutzt bat, in seiner Monographie der Tellinen leider wiederum weder

der Mantelbuchten erwàhnt, noch sic abbildet.

1) Tellina tenuis DaC.

Testa intus extusque alba, aurantia, aurantio-rubra, aut rosea ; ovali, tenniascula, nitidissima,

incrementi striis lenerrimis striata, subacquilaterali , latere antico longiore; dente laterali

minimo, approximato ; sinu palliari Tell, solidulae simillimo.
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Hanley , Sovverby , Thésaurus Conchyliorum Part. FI, 287, PI. 58, fig. 81, 82.

Wood, General Conchology, 1815, Vol. I, p. 155, /'/. \\, fig. 3, k.

Lamarck, Anim. sans vert., II. e'clit., Fol. FI, p. 197.

Philippi, Enuin. Mollusc. Siciliae Fol. I, p. 26,- Vol. II, p. 22.

Tell, incarnata L., Krynicki, Bullet. des Natur. de Moscou 1837, No. II, p. 62.

« « « G m. Georgi, Beschrcib. des Russ. Reichs, Theil III, p. 2203.

« vitrea L. Gin., Georgi, ibid.

« vinacea L. Gin., Georgi, ibid.

Im Pontus scheint dièse die gewbhnlichstc Art dires Geschlechtes zu sein, und zwar

trifft man sie entweder roth oder ganz weiss.

Fundort: Der Pontus, an den Siïdkùsten der Krymm (Rathke, Kryn.); die Ostsee

(Georgi , Midd.).

2) T e 1 1 i n a f r a g i 1 is L.

Testa albida, mil pallidc croeea, ad umbones flacescente aut eroeea; ovato-trigona, soli-

diuscula, subpellucida, valde inaequilaterali, tumidiuscula ; inereinenti striis reinotiusculis

elevalis concentrice aspcra; lalere postico subrostrato; dentibus cardinalibus satis magnis,

htteralibus nullis.

Hanley, Sowerby Thésaurus Conchyliorum Part. VI, p. 319, /'/. 56, fig.W.

Poli, Testacea utrûisque Siciliae Tab. XF, fig. 22, 2k.

Krynicki, Bullet. des Natur. de Moscou 1837, No. II, p. 62.

Petricola ochroleuca Lamarck, Anim. sans vert. Fol. FI, p. 157.

Reevc, Conchologia Systemalica Fol. I, PL 51, fig. h.

Psammotea Tarenlina Lamk., Delessert, Recueil de coquilles décr. par Lamarck, PL F,

fig. 1 1 a, b, c.

Psammobia fragilis L., Turton, Conch. Dithyra Ins. Britannicarum p. 88. Tab. Fil,

fig. 11, 12.

Sie stimmt vollkommen mit den aus dem Mittelmeere herstammenden Exemplaren

uberein, so wïe sie uberhaupt an ihrem starken Bauche, dem schnabelformig verjùngten

Hinterende, und den oft fast lamellosen Anwacbsstreifen leitbt kenntlich ist.

Fundort: Der Pontus; nicht selten (Rutorga, Kryn.).

Wenn Gmelin, und nach ibm Georgi behaupten, Tell, fragilis klime im Kaspi-

schen See vor, so verstanden sie, scheint mir, die Phol. vitrea Eic/m: darunter. Eich-

wald [Zool. spec. I, p. 280) befestigte nicht nur das Missverstândniss , sondera erweiterte

es, scheint mir, durch die Angabe, es kâ'me die Tellina fragilis auch noch im Baltischen

Meere vor. Derselbe bekiliftiote Letzteres zum zweiten Maie in seinen Naturh. Skizzen

ion Lith. etc. p. 208. Ich habe keinesweges ubersehen, dass auch Siemaschko (Bull,

des Natur. de Moscou, 184-7, Tme. XX, p. 128) das Vorkommen von Tell, fragilis bei

Riga und Reval behauptet. Da jedoch Ilerr Siemaschko mir das Corpus delicti nicht

Mémoires Se. naturelles T. VI. 72
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vorzuweisen im Stande gewesen, andererseits auch von ilim dcr ini Balliscbcn Meere hâ'u-

figen T. tennis gar nicht Erwâbnung geschehen, und endlich seine Quelle, Herr Pape,

sich nicht erinncrt, die achte T. fragilis liei Riga gesehen zu haben, so glaubc ich einst-

weilen meiner Vermuthung, welche aus geographischen Griinden entsprungen isr, durch die

Annabme Raum geben zu diirfen, dass sowohl Eichwald als Sieniaschko ihre Art

falscb bestimmt hatten.

3) T e 1 1 i n a c a r n a r i a L.

Testa crins albido-, intus intense-rosea, suborbieulari, subiiiaequivahi, inaequilaterali, solida,

nitida; striis tenuibus variis, hinc undato-reflexis; dentibus lateralibus distinctes, subae-

quidistantibus.

Hanley, Sowcrby Thésaurus Conchyliorum Part. VI, />. 2G0, PI. 56, fig. 37,38.

Lamarck, Atiim. sons vevl., II. édit. Vol. VI, p. 20'J.

Donovan, Nat. Hist. of British Shells Vol. II, Tab. kl.

Wood, General Conclwlogy 1815, Vol. I, p. 189. /'/. 40, (i<j. h, 5.

Strigilla carnaria Turton, Conch. dithyra Insul. Brilann. p. 118, Tab. VII, fig. 15.

Lucina carnaria Lamarck, l. e. p. 227.

« « Thorpe, British marine Conchology, 1844, p. 75.

a « Siemascbko, Bullet. des Natur. de Moscou 18'; 7, Tme. XX, p. 128.

Es isl auffallend genug, dass Philippi dieser ausgezeichneten Art gar nicht erwiihnt,

und da sie auch I' orbes [Report, p. I'i3) eben so wenig anfùbrt als die alleren conchy-

liologischen Werke iiber die Fauna des Mittelmeercs, so wiirde ich den wenigen, angeb-

lich aus dem Pontus herstammenden Exemplaren unseres Muséums kcine Deriicksicbtigung

schenken, wenn es nicbl in Riicksicbt auf zoologiscbç Géographie besonders wiinschens-

werth schiene, dass die Aufmerksamkeit der Beobachter an Oit und Sicile vorzugsweise

auf dièse Art gelenkt v?iirde.

Ausserdem dass Bisso, Payra.udeau und Lamarck das Vorkommcn dieser Art im

Miltelmeere bckràftigen, lin îcn wir sie nicht nur in den alleren, sondern auch in den

neuesten Spccialfaunen Grossbrittaniens wieder, und es treten also nocli die angeblich

Pontischen Exemplare, unseres Muséums und Siemaschkos, zu diescm Zeugnisse hinzu.

In Westindien isl sie wohl jedenfalls zu Hanse, und ich neige mich daher zu der

Ansicht, dass sie in Zukunft sowohl aus der Fauna des Mittelmeercs als aus der des

Pontus wird ausgemerzt vverden miissen.

Fundort: Der Pontus bei Sudak (Rathke, Siemascbko).

V) . T c 1 1 i n a don a c i n a L a m k.

5 1 T e 1 1 i n a a n g u s t a (i m.

sollen beide, nach Krynicki's Zeugnisse [Bullet. de Moscou 1837, No. II, p. 62), im

Ponlus vorkommen, doch besilzt sie unscr Muséum nicht.
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6) T e 1 1 i n a s o 1 i d u 1 a P u 1 1 n e y.

Testa albida (lulca, aurantia) aut rosea, epidermide tenerrùna, maxime decidua, cinerascente,

iutescente, aut fiiscescente indula; rotundato-ovata, subaequilaterali, mugis minusve so~

iida et ventricosa; margine basilari arcuato; dentUnis angustissimis et saepe obsoletis; sinu

palliari congruo, ab inferiore impr. musc. post. parte exeunte, et mediante arcu, tum leni-

ter, tum distînetius versus cardinem surgente, denique antrorsum declicilatc magna ad im-

pressionem palliarem descendante (nec hic rétro /leva, uncinato).

Vergl. ûber dièse Art meines Reisewerkes Band II, Mollusken.

Fundort: Der Tugurbusen an der Siïdkiiste des Ochotskischen Meeres (Midd.);

die Insel Sitcha (Wosness.); das Behrings-Eismeer (Wosness., Beechey); Kamtschatka

(Kastalski , Hanley als Tell, frigida); Nowaja-Semlja (Baer); das Eismeer an den

Kiisten des Russischen Lapplandcs (Midd.); ? der Pootus (Krynicki); als Tell, balthica

in der Oslsee (Fischer, Kryn.).

Die achte Tell, balthica L., welche ich fur eine unentwickelte, brakisebem Gewâsser

eigenthiimliche Varietat der T. solidula halte, dringl in den Finnischen und Bothnîschen Meer-

busen, nur bis zur Halftc der Lange derselben; in letzterem z. 1$. nur bis zu denQuark-

oen. Die Konchylie wird uni so kleiner und zarter, je tiefer man gegen den Grund des

IMeerbusens vorriickt. In friiheren Werken Gnden wir mehrere Angaben des \ orkominens

der Tell, balthica, wie z. II.

Fischer, Naturgeschichte Livlands p. 379.

Krynicki, Bullet. des Natur. de Moscou, 1837, iYo. //, p. 62.

Siemaschko , ibid. 17V7, Tme. A'.V, />. 127.

Georgi , Beschreibung des Russischen Reichs, Theil 11!, />. '2-203.

Auch vermuthe ich, dass Eichwald dièse Art vor sich hatte, als er angabj Tell.

fragilis konune im Baltiscben Meere an den Kiisten llusslands vor (Zool. Spec. 1. p. 280;

Naturh, Skizz. p. 280). Eben hieher ziehe ich folglich auch Siemaschko's Angabe,

vom Vorkommen der Petricola ochroleuca Lamk. hei Riga und lleval [Ballet, de Moscou

18V7, />. 128), da an beiden genannten Orten nur Tell, balthica, hochstens noeb T. tennis,

gefunden wird.

Denjenigen, der es untcrn'àhme, Tell, balthica und solidula genau zu unlerscheiden,

verweise ich auf das, was von Phiîippi (jbbihlung. und Beschreibung. etc. p. 2V) bei

Gelegenheit der Tell, fusca Say ausgesprochen, und von inir wohl beachtet worden ist.

Ich muss meinem Freunde Phiîippi dennoch widersprechen.

7) T e 1 1 i n a n a s u t a C O n r a d.

Testa magna, albida, epidermide lenui, fibrosa, cinerascente, decidua induta; ocato-oblonga,

compressa, solida, inaequilaterali; poslice nasuta, angulata s. biangulata; subflexuosa et

inde subinaequivalvi, sinistra valva sola coiueia; area postica distincta; dentibus primariis

sat magnis utrinque duobus, altero bi/ido. Sinu palliari incongrue cahac sinislrae
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maximo, a média impr. musc, postica primum versus cardinem leni areu adscendente,

dein recla via ad mediain impr. musc, anticam porrecio; valvae dexlrae, ab initia eodem

areu ut supra, dein autem, magnopere déclive, recla ad impressionem palliarem descendente.

Vergl. mêmes Reisewerkes Band II, Mollusken.

Fundort : Das Beliringssmeer (Wosness.); Silcha (Escbsch.) und die Siidkiiste

des Ochotskisclien Meeres (Midd.).

8) Tellina la ta G m e 1. Taf. XVII, fig. 8—10 [var. nasuta).

Testa albida, epidermide tenerrima, maxime deeidua, cinerascente induta; ovata aut sub-

ovala, inaequilaterali, lalere anlico longiore; subaequivalvi, eompressiuscula, solida, area

postica vix distinctu: sinu palliari incongruo, ejusdem figurae ac in Tell, edentula.

Vergleiche meines Reisewerkes Band II, Mollusken.

Fundort: Das Eismeer an den Kiisten des Russischen Lapplandes (Baer, Midd.);

das Karische Meer (Branth); der Tugurbusen (subfossil; Midd.); das Bebrings-Eismeer

(Wosness.); das Ochotskiscbc Meer (Midd.).

9; Tellina 1 u t e a G r a y.

Testa magna, calcarea, albida aut pallide rosea, epidermide vernicosa, deeidua, lenuissima,

subviridi aut fuscesccntc oblecia; oblongo-subtrigona, margine basali subrecto; subaequilate-

rali, subinaequivalvi, eompressiuscula; area postica distinctu; denlibus primariis inutraque

valva duobus, minutis, allero simplici, altéra bicuspidato, alternatim inter se insertis; sinu

palliari mediocri, a média impr. muse. post. descendente et denique nonnihil rétro flexo,

impressionem palliarem mediain fere pelentem.

Vergl. meines Reisewerkes Band II, Mollusken.

Fundort: Die grosse Schantarinsel (Midd.); das Behrings-Eismeer und die Insel

St. Paul in demselben (Wosness).

1 0) Tellina edentula B r o d. et Sower b.

Testa magna, albida, non mullum transversa, orbiculari-sublrigona ; subaequilalerali, lalere

anlico longiore; subaequivalvi, margine dorsal i ulrinque valde deelivi; area postica incon-

spicua, denlibus minimis, sublamellosis ; sinu palliari congruo, magna, impress. musc, an-

tieae valde approximato, attamen cum hac non confluenle, sed denique rétro flexo, et angula

valde aculo cum impressione palliari sese jungente.

Vergl. meines Reisewerkes Band II, Mollusken.

Fundort: Der Tugurbusen an der Siidkiiste des Ocbotskiscben Meeres; die Insel

Unalaschka (Wosness.); die Behringsstrasse (Beechey).

1 1 ) Tellina Bodcgensis II i n d s.

Testa oblongo-elongala , inaequilaterali, solidiiïscula, compressa, nilida, extus intusque can-

dida, concentrice et subimbricatim sulcata ; margine vcnlrali subrecto, anliee sursum accli-

nalo ; dorsali ulrinque subrecto, anliee vix minime deelivi ; lalere postico breviore, cuneif'ormi :
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exlremilale antica rotundata; flexura obsolcta; ligamento satis prominente; dentibus latera-

libus nullis.

Minds, The Zoology of the Voyage of Sulphur, Mollusca No. FUI, p. 67, PI. XXI,

fia- 3.

Hanley, Sowerby Thesmu: Conchyl. Pars VI, p. 304, PL 59, fig. 102.

Fundort: Russisch-Bodegas, in Oberkaliforoien (Hinds).

Fine mir unbekannte Art, Tellina nivalis, worunter in vorlaufiger Bestimmung wahr-

scheinlicb ein Cyclas oder ein Pisidium verstanden wurde, veroffcutlichte Gebler, als

im Bezirke unserer Altaischen Hiitten lebend (Bullel. des Nat. de Moscou 1829 p. 55).

Docb widerrief er es spâter selbst, stillschweigend , auf Grundlage von Bestimmungen

Ehrenberg's (ebend. p. 185).

LVII. Donax I,.

I ) D o n a x trunculus L.

Testa nilida, intus ciolacca, transversim elongata, striïs radialibus exilissimis; latere antico

laevi, brevissimo, oblique truncato, margine crenulato.

Lamarck, Ânim. sans vert. II. cdit., Vol. VI, p. 248.

Eichwald, Zool. Spec. Pars I, p. 282.

« Naturh. Skizzen von Litthauen etc. p. 208.

« Fauna CaspiO'Caucasica, 1841, p. 196.

Si (.'in a s b ko , Ballet, des Natur. de Moscou 1837, No. II, p. 27.

Donax anatînum Lamarck , Anim. sans Vert., I. c. p. 249.

a « Krynicki, Bulletin des Natural. de Moscou, 1837, No. II, p. 62.

« « Sieniaschko , ibid. 1847, Tme. XX, p. 127.

« « Eichwald, Fauna Caspio-Caucasica p. 196.

Donax Julianae Jndrj., Krynicki, /. c. p. 62.

Donax fabagella Lamk., (7J. radiata Andrj.), Krynicki, ibid.

Donax ciUatum , Eichwald, Fauna Cuspio Caucasien p. 196.

Ich vermag keinen feststehenden Unterschied zwiseheu Don. trunculus und analinum

zu unterscheiden.

Die Pontischen Exemplare erreichen sogar eine Grosse von 42 m., weiehen iibrigens

in der Gestalt hâufig dadurch untereinander al», dass die Wirbel bald niebr bald niinder

einseilig gelegen sind.

Die Skulpturstreifen sind hbclist schwach angedeutet, bald niebr bald minder dicht;

tnitunter kaiini sichtbar. Die deutlicher gestreiften unterschied Krynicki tinter déni INa-

nien D. fabagella Lamk.
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Die violette Farbung der Innenflàche ist, mit Àusnahmc tler sehr seltenen vollig

weissen Exemplare, welche Andrjeiovski Don. Julianae benannt batte, sehr bestàndig.

Aeusserlich ist die Farbung der Pontischen: 1) am gewohnlichsten blàulich weiss, mit

blàulich violetten koncentiïschen Binden (Ç); oder 2) schmutzig gelb(Cj; oder 3) violett-

bràunlich mit 3 weissen Radialbinden (Ç
3
).

Fundort: Der Pontus; hà'ufig an den Siidkiisten der Krymm; die Ostsee bei Reval

(Siemaschko).

Vil'ISI. !?l(.>sodesiiia 3>«'«*Ce.

1 ) M e s o d e s m a d o n a c i 1 1 a D e s h.

Testa crassa, transversa, laevi, tumida, ovato-oblonga, subtriangulari ; maryine antico po-

sticum superante.

Lamarck, Anim. sans vert., II. c'dit. Vol. VI, p. 133.

Philippi, Enumer. Mail. Sicil. Vol. II, p. 29.

Reeve, Conchologia ieonica, Tab. k5, fig. 5.

Donacilla Lamarckii, Philippi, ibid. Vol. I, p. 29.

Donax elliptica {ytitata? Lamk.) Krynicki, Bullet. des Natural. de Moscou 1837,

No. II, p. 62.

Aus Originalexemplaren, welche Krynicki dem Muséum der Akademic eingesandt,

sehe ich, dass die von Krynicki nirgends beschiiebene sondern nur beùannte D. elliptica,

hierher zu ziehen ist.

Wir besitzen nur bochgelbe (C) oder vollig weisse (C 1

) Exemplare aus dem Pontus;

die gelben sind auch innen so gefà'rbt, und baben haufig auf der Aussenflache 1 (Ç
1

)

oder 2 (Ç
2

) radiale weisse Binden.

Fundort: Der Pontus (INordmann).

E„SV Epycitm iLainli. (? Syndosmya Red.)

I) E r y c i n a o v a t a P h i 1. Taf. XIX, fig. 5 — 8.

Testa ovata, tenui, pellucida, opaca, aequilatcrali
, poslice angulata, denlibus latéralibus

approximatis. .

Philippi, Enumer. Moll. Sic. Vol. I, p. 13. Tab. I, fig. 13, Vol. Il, p. 8.

Amphidesma lactea Krynicki, Bullet. des Natur. de Moscou, 1837, No. II, p. G2.

Origiualexemplare, welche Krynicki dem Muséum der Akademic eingesandt, bczeu-

gen mir die Richtigkeit der hier gegebenen Synonymie.
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Dass aber die mir vorliegende Art wirklich die Er. ovata Phil. ist, scbciat mir nicht

zu bezweifeln, obgleich ich keine Exemplare derselben Art aus dcm Mittelmeere zum Ver-

gleiche bcnutzen kann.

Die Gestalt scheint nur in so fern bestà'ndig zu sein, aïs sie stets eiformig ist (im

Gegensatze zu der ovalen E. Renieri); iibiïgens ist aber dièse Eifigur bald sebr gedrun-

gen, bald in die Quere gestreckt, wie, nachst den beiden Abbildungen, die folgendcn

Maasse zweier extreraer Formen beweisen mogep:

Long. : Lat. : Diam. ventr.

No. I. A"
1 (maximum).

(15,5 m.) 1 : (22m.) %-t- 1

/^ : (8 m.) %; vertice ad (il m.)
l

/2 lat. sito;

No. II. A 1
.

(13/».) 1 : (16 m.) V«—

V

I0
: (6m 7»-*-V«5 ntrtiix ad (8,5 m.) %-^U lat. sito;

No. I. (fig. 5 — 7) ist ein ungewbhnlich grosses und in querer Richtung ungewohnlich

gedehntes Exemplar, wahrend No. II (fig. 8), obgleich das Extrem eines rundlicben Umrisses,

dcnnocb der gewbhnlicheren Gestalt dieser Art am nachsten kommt.

Das Schloss der rechten Schalc bat zwei kleine, parallel nebeneinander stehende, la-

mellose Zahne, von denen der grossere die Ligamentalgrube nach vorn hin begrenzt; die

Seitenzàhne sind leistenartig , lang. Das Schloss der linken Schalc hat keine Spur von

Scitcnziihnen und nebcn der Ligamentalgrube nur einen noch unbcdeutendcren lamellosen

Ilauplzahu, welcher zwiscben die beiden der rechten Schale hineingreift.

Die Mantelbucht steîgt, von der Mille des hinteren Muskeleindruckes ausgehend, gerade

und dem Hinterrande parallel, gegen das Schloss hinan, biegt dann spitz unter cinem

Winkel von etwa 80° bis 90° zuriick, um, gerade und dem Vorderrande parallel, zum

Manteleindrucke hinabzugehen, mit dem die Mantclbucht, auf mehr als eine Breite des

vorderen Muskeleindruckes hinter diesem letztcren, zusammendiesst.

Innen ist die Schale glà'nzend glatt, âusserlich aber, ahnlich den glattcren Varictiitcn

von Tell, fragilis, mit rauhen Anwachsstreifen uberzogen.

Bie weisse Farbe ist von aussen nicht selten mit Rostgelb uberflogen.

Fundort: Der Pontus, an den Siidkiisten der Krvmm nicht selten.

Ï>X. Madra L.

1) Mactra triangula Renie ri. Taf. XVIII, fig. 11 — 13.

Testa pana, trigona, latere utroque obtusissime carinata, nitida, laa-i, lactea, area lunu-

taque sulcatis; dentilais laUralibus perpendiculariter striatis.

Philip pi, Eniimer. Mollusc. Sic. Fol. II, p. 10; Fol. I, p. 11.
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Mactra lactea Poli , Testacea utriusque Siciliae Tab. XI III, fig. 13, \h.

u Euxinica Krynicki (Crassatella ? Lamk.) , Dullct. des Natur. de Moscou 1837,

No. II, p. 63.

(i u » Siemaschko, ibid. 1847, Tme. XX, p. 129.

INur eine einzige stark abgcriebene Schalenhâlfte bcsizt unser Muséum ausdem Pontus;

docli habe ich durch Pbilippi's freundliche Vermittlung Gelegenheit gcbabt, mich un-

zweifelhaft davon zu iiberzeugen, dass es die von ibm unter dem hier angenomruenen

Namen verstandene Art ist. Die Maassverhàltnisse sind die folgenden:

Long. : Latit. : Diam. venir.

(14 m.) 1 : (17 m.) */—V„ : (5 m. x 2=10 m.) %-+-%,.; vertice ad (8m.) %—

7

M
lat. sito; pond. med. (2 x 8=) 16 Gran.

Der starke Bauch dieser Muschel scheint charakteristisch zu sein. Bei meinem Exem-

plair, das wie gesagt abgerieben ist, sind die Anwachsstreifen auf detu Vorder- und

Hinterfelde nicht deutlicher ausgebildet als auf dem Mittelfelde.

Die concentiischen Slreifen der weissen Oberflache sind gelblîch angeflogcn.

Fundort: Der Pontus; an der Sûdkiiste der Krymm.

2) Mactra o v a 1 i s G o u 1 d.

Testa magna, ponderosa, trigona, aequilaterali, incrementi vesligiis concentrice striata, efulvo

albida, epidermide juventute slraminea, procéda aelate inagis magisque fuscescente; lunula

impressa, lanceolata; fovea cardinali angusla; dente complicato cardinali magno, laleralibus

àbbreviatis, haud slriatis; impr. musc. post. minore quant sinus palliaris.

Vergl. uieines Reisewerkes Band II, Mollusken.

Fundort: Das Ochotskische Meer (Midd.); das Behrings-Eismecr, die Insel St. Paul

und der Kenaibusen (Wosness.).

LXI. litiirai'i.t 3>aiii3i.

1) L u t r a r i a m a v i m a M i d d. Taf. XIX, fig. 1 — k.

Testa permagna, alba, strato )-ufescente et epidermide fuscescente obtecta, \alde tumida,

transverse ovata, postice apertura magna ovata hiante ; sinu palliari magno ; impressionc

palliari lata, postice subclavata.

Da ich keine Beschreibung der vorliegenden hochst ausgezeichneten Art finden kann,

so sehe ich mich gezwungen, sic zu benennen, so unwahrscheiulich es mir auch schien,

dass eine dermaassen auffallende Art bis jetzt der Tauilust Berufener und Unberufener

entgangen sein sollte. Leid Avare es mir, wcnn ich mich durch das Aufstcilen dieser

unverkennbaron Art dièses Mal unter die Reihen der Letztgenannten slellen sollte.
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Die Maassverhàltnisse sind:

Long. : Latil. : Diam. ventr.

(110 m.) l : (139 m.) % : (73 m.) %\ Lut. hiatus (30 m.) V.-*-
1

/»,; verlice ad

(58 m.) Vj-t-Vu iat. *'to ; pond. /«éd. 8 Une. et 48 Gran.

Der Umriss der Schale ist ùbrigens nicht stets so eiforniig wie die beiliegende Ab-

bildung es zeigt, sondern bisweilen fast ganz oval, indem die Hinterrander, sowohl der

Cardinal- als aucb der Basalseite, sich minder abschrà'gen., vielmehr in fast analoger Wbl-

bung wie der Vorderrand zugerundet sind.

Vorn klaffen die Schalen gegen den Basalrand bin nur hochst unbedeutend; dagegen

aber in besonders hohem Grade am Hinterende, und auch betràchtlich in der Schlossge-

gend, binter den Wirbeln.

Die Scblossbildung ahnelt in hohem Grade der Lutraria rugosa Lamk. und ergibt

sich am besten aus der beiliegenden Abbildung.

Die Wantelbucht lauft vom unteren Ende des hinteren Muskeleindruckes schrà'ge gegen

den Basalrand hin, erreicht etwa die Mitte der Gesammtbreite und geht, mit einer kurzen

Biegung nach hinten, in den Wanteleindruck iiber.

Innen ist die Schale glanzend weiss; â'usserlich aber mit einer dunkelbràunlichen

Oberhaut bedeckt, welche gewbhnlich abgerieben ist, und unter welcher eine schwache

rostroth gefàrbtc Schicht der Schalensubstanz zum Vorschein kommt.

Es scheidet sich auf dem Ilinterende ein deutliches hinteres Feld, indem vom Wirbel

bis zum Basalrande, dicht vor den „Hiatus" hin, eine radiale Linie den Beginn einer an-

deren Richtung der Anwachsstreifen bezeichnet, welche wahreud des Wachsthumes sich

um den Hiatus herum anlegen.

Fundort: Die Insel Sitcha (VVosncss.).

1 Ail. Pectuiiculuis Lamk.

1) Pectunc. se p t e n t r i o n a li s n. s p. T a i. XXI, fig. 1 — 3.

Testa alba, exlus maculis intense rubido-fuscis irregularibus picta, intus macula ejusdem

coloris magna ad impress. musc, antic; subcordiformi, subaequilaterali , latitudine longitu-

dinem aequante, gibbosa, umbonibus nonnihil antice inflexis; costis interstitiel, bb incrementi

strias squamulosa, latitudine bis ad ter superanlibus, rotundato-applanatis, 37 (7-*-21-t-9);

dentibus cardinis 22 ad 23; margine medio, dentibus subbifîdis grosse denteito.

An Gestalt und Farbung kommt dièse Art am meisten mit Pect. inaequalis Brod. et

Sowerb. ùberein (vergl. Proceed. of the Zool.Soc. of London 1832 Part. II, p. 196, und

Zoology of Capt. Beechey's Voyage p. 152 PL 42 fig. 3), doch ist sie durch die gleich-

fbrmige und nicht buschelfbrmige Vertheilung der Rippen von ihr unterschieden. Dann
Mémoires Se. naturelles T. VL n'y
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steht auch (1er Siidamerikanische Pect. multicostatus Brod. et Sowerb. sehr nahe (vergl.

Proc. of the Zool. Soc. of Lond. 1832. Part. II, p. 195, und Reeve Conchol. Iconica

Sp. 26); dieser ist abcr, ausser dcm Kastanicnbraun, aschgrau gefleckt, und scheint, nach

der Abbildung zu urtheilen, breitere, daher mindcr zahlreiche, und vielleicbt hôhcr em-

porstehende Rippen zu haben.

Die Maassverhaltnisse sind:

Long. : Latit. : Diam. ventr. : Lig. long.

(29 m.) 1 : (30 m.) 1—»/„ : (20 m.) % : (8,5/».) V^-%t ; verlice ad (ik m.) '/,— %<,
lat. silo; pond. med. H6 Gran.

Ilinter den 5 vordcrsten Ziihnen des Scblosscs folgen k bis 5, welcbc aus einer tiefer

eingeschnittenen Flà'che emporragen.

Etwa 37 Rippen kommen vor, von dencn icb 21 ausgebildetere auf dem Mittelfelde,

nebst 7 und 9 etwas schwachcren auf dem sebr undeutlicb begrenzten Vorder- und llin-

terfeldc zahlle. Die rundriickigcn scharfbegrenztcn Rippen sind etwas flach, kaum halb

so boch als brcit, und durcb Furcben untereinander geschiedcn, welche zwei bis drei

Mal scbnialer sind,, als die Riicken der Rippen. Den Rippen des Mittelfeldes entsprechend

ist der Rand mit grobcn, der Lange nach gefurchten Ziihnen besetzt.

Die Flecken der Oberflachc sind vollig unrcgelniassig vertheilt, doch mbchten zwei

derselben, die auf dem Hinterraude gelegen sind, bestandig sein kbnnen. Auffallend ist

der braunrothe Fleck der Inncnflache, welcher sich vom vordcren Muskeleindrucke, diesen

inbegriffen, bis nahe zur Halfte der Schalcnbreite ruckwàrts zieht, obne den Rand selbst

zu fà'rben.

Fundort: Die Insel Ukamok an der Nordwerdkùste Amerika's (VVosness.).

-=!>©<=—

I ,\ 1 1 1. Lyousia Turton.

1) Lyonsia Norvégien Chemn.

Testa transcersim oblonga, subinaequivalvi, tenuî, epiderim'de cincrea, opaca, tenerrima et striis

elevatis radiantibus {cire. 30) ornata; latere antico rotundato, poslico longiore, subtruncato.

Vergl. meincs Reiscwcrkes Band II, Molluskcn.

Fundort: das Ochotskische Meer (Midd.).

I, \ I * . Corbula Brug.

1) Corbula Swainsoni Turt. Taf. XIX, fig. 9 — 12.

Testa alba, minuta, transcersim oblonga, tenui, laevi, aequilaterali, compressa.

Sphenia Swainsoni, Turton, Conchylia Dithyra Insul. Drilann. Cassel 18V8 p. 37.

Tab. XIX, fig. 2.
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Es stcht dicse Art der Corbula medilerranea Costa zunachst, welche Pbilippi (Enum.

nioll. Sicil. Fol. I, p. 17 Nota, Tab. I, fig. 18) genauer erlàutert liât. Abgesehen von

der Fàrbuug wiisste ich sie in der That nicht von der so eben citirten Bcschrcibung und

Abbildung zu unterscbeidcn, wcnn ich nicht Philippi'sFreundlichkeit mchrerc bei Neapel

gelesene Exemplare der âchtcn Corb. medilerranea verdankte, welche etwas minder in

die Quere gestreckt, und daher etwas dreiseitiger sind, als Philippi's Abbildung es zeigt,

weshalb letztere in der Gesalt mehr mit meinem Pontiscben Exemplare ubercinstimmt.

Die Maassverbâltnisse des Pontiscben Exemplaires betragen, mit besonderer Beriick-

sichtigung der mehr quergestreckten linken Schale:

Long. : Latit. : Diam. venir.

(5 m.) 1 : (8,5 w.) %-+-Vt '
(
3 '«•) 'A'^Vioî ^rlice ad (k,2 m.) % lat. silo; angul.

cardin. 160°; pond. med. 1 Gran.

Die Corb. medilerranea ist, vyie gesagt, minder quer gestreckt, auch an ihrer glas-

artigen Scbalensubslanz, der gelblichen Fàibung und den gelblichen radialen Streifen

leicht kenntlich.

Unsere Art stimmt in ihren Umrissen recht gut mit Turton's citirter Abbildung

iiberein, obgîeich die fig. 3 der Taf. XIX das Schloss besser darstellt, dagegen aber auch

die Sphenia Binghami an ihrer staiken Ungleichseitigbeit leicht unterscheiden lasst.

Das Hinterende ist etwas abgestutzt. Die Mantelbucht ist sehr unbedeutend, und

stimmt vollig mit der von Corb. medilerranea, wie sie Pbilippi abgebildet bat.

Gehbrt dièse Corbula vielleicbt zu Gray's Geschlechte Neaera?

Fundort: der Pontus, an den Sudkiisten der Krymm (Kutorga).

1) Mya truncata L. Taf. XIX, fig. 13 — 15.

Testa transvèrsim çvata, postice bretiore et truncata.

Georgi, Deschreib. des Uuss. Rcichs, Theil II, p. 2202.

Siemaschko, Bullct. des Natur. de Moscou 1847, Tme. XX, p. 130.

Mya priapus sive Mentula marina Stelleri, Tilesius, Mém. de l'Acad. de St. Pélb.

Tme. FUI, p. 295, Tab. IX.

Vcrgleiche moines Reisewerkes Cand IF Mollusken.

Fundort: Die Ostsce (Georgi, Midd.); das Eismeer an den Kiistcn des Russischen

Lapplandes (Baer, Midd.); Kamtschatka (Steller); das Ocbotskische Meer (Midd).

Siemaschko fiihrt (l.c.) auch den Pontus als Fundort fiir dièse Art an, doch bin

ich iiberzeugt, dass sic dort auf keinen Fall lebend vorkommt; moglich ware es, dass sie

sich an den Kiisten des Pontus, àhnlich wie ara Mittelmeere, subfossil vorfà'nde, doch habe

ich dessen in keiner der zablreicben Derichte iiber palâontologische Forscbungen an den

Sudkiisten der Krymm erwiihnt gefunden.
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2) Mya arenaria L. Taf. XX, fig. 1—3.

Testa transversitn ovata, subaequilaterali, postice subangulata, sinu palliari angustius aperto

(saepissime profuhdiore quant lato).

Georgi, Beschreib. des Buss. Reichs, Theil III, p. 2202.

Siemaschko, Bullet. des Natur. de Moscou 184-7, Tme. XX, p. 130.

Vergleiche moines Reisewerkes Band II, Molluskcn.

Fundort: Die Ostsee (Georgi); das Eismeer an den Kiisten des Russischen Lapp-

landes (Baer, Midd.); die Insein Nowaja-Semlja (Baer) und Sitcba (Kastalski); das

Ochotskiscke Meer (Midd.).

LUI. Pholadomya Soav.

Soit zwei Jahrzohnden sind den Conchyliologen mehrere sebr auffallende, aus dem

Kaspischen Sec herstammende, Arten von Zweischalem bekannt, welche so viel Ueberein-

stimmendes an sich tragen, dass sic unbezweifelt zu einem und demselben Geschlechte

gehoren, und daher auck stets gemoinschaftlich abgehandelt wurden. In der Wahl dièses

Geschlechtes fanden aber die griïssten Scbwankungen statt. Seben wir davon ab, dass

Pallas eine hôcbst wabrscbeinlich gleichfalls bierber gehorende Art, unter dem ISamcn

„edentula", in das damais noch weitschweifige Gescblecht Mya unterbracbte, so baben

wir dennoch des allmaligen Versetzens dieser Arten, unter die Geseblehter Hypanis,

Amphidesma, Glycimeris und Àdacna zu erwabnen. Dièse letzle Ansicht, welche urspriing-

lich von Férussac (Bullet. Zoologique 1835 p. 57) ausging, von Desbayes, (Mémoi-

res de la Société Géologique de France, Tme. III, Part. I, p. kG) bekraftigt, und dann

durch Eichwald ausgefiihrt wurde, bestimmte die fraglicben Koncbylien nicht nur als

Cardiaceen, sondern fiigte sic dem Geschlecbtc Cardium selbst, aïs Untergattung Jtei.

Das Jabr darauf erschienen die Etudes critiques sur les Mollusques fossiles von

Agassiz, welebe unter anderen aucb das Gcschlecbt l'holadomya scharfer in's Auge

fassten.

Es ist bekannt, dass Sowerby durch die Aufstellung der Gattung Pholadomya, auf

Grundlage einer, damais einzigen bekannten, lebenden Art dièses Geschlechtes, den feston

Kern fur die Gruppirung einer Menge fossiler und hauptsachlich in den Jura-Schichten

vorbreiteter Arten gebolen batte, welche bis dabin ein gezwungenes Wanderleben im

Système f'uhrten. Wahrend seiner griindlicben Boarboitung des genannten Gescblecbts

fand Agassiz zu seiner grossen Freude, dass, ausser der Pholadomya candida Sow., es

noch zwei lebende Arten gibt, welebe zu demselben Geschlechte geboren und milhin in

sicherem Grade den Uebergang der Vor- in die Jetzt-Welt vermitteln. Er nannte sie

Plwl. crispa und caspia, demi sie waren ihm von den Ufern des Kaspischen Sees zuge-

sebickt worden. Bei dem nicht mehr zu bewaltigenden Umfauge unsrer Literatur, waren
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Agassiz die frùheren VerbfFentlichungen iiber die Konchylien des Kaspischen Sees ent-

gangen, sonst batte er gefunden, dass die von ihm aufgestellten Arten schon friiher be-

uannt worden waren, und dass ausser ihnen noch ein paar andere âhnliche Vermittler der

fossilcn und lebenden Welt, den Kaspischen Sec bcwohnen.

Agassi z bleibt aber das grosse Verdîenst, diesen Arten ihre gebiihrende Stellung

im Système angevviesen zu baben. Ist die Scblossbildung der Pholadomyen des Kaspi-

schen Secs dem Geschlcchte Cardhim auch nicht ganz fremd, so sprachen doch eine

Menge von Kennzeichen, als: die starke Mantelbucbt, die Diinne derSchalen, das KlafFen,

das Eigenthiïmlichc der Streifung u. d. m. vercint, fiir eine andere Stellung, und Agassiz

Annahme lost die erwahnten YYiderspruche auf das Geniigendste.

Vollstaudige Gewissheit vermag uns natiirlich nur die Untersucbung des Thieres zu

bieten. Leider ist es mir bisher unmôglich gewesen, mir das Material zu diesen Unter-

suchungen zu verschaffen, und ich benutze daher dièse Gelegenheit, unsre Conchyliologen

auf die Wichtigkeit des Gegenstaudes aufinerksam zu machen.

Indessen ist es mir von einer andern Seite her besser gegliickt. Herr Ménétriés

sucbte aus dem Tagebucbe seiner Reise einige Abbildungen hervor, welche er im Jahre

1829 an Ort und Stelle angefertigt, welche aber leider seinem Reiseberichte nicht beige-

geben worden waren. Ware dièses gescbeben, so hàtten unscre in Rede stehenden Arten

gewiss cin giinstigeres Gescbick gehabt. Auch jetzt sind dièse Abbildungen , obgleich

obne Erlauterungen, und nur allgemein gehalten, von grossem Nutzen, als Deweis, dass

Agassiz, und nicht Dcshayes nebst Eichwald, die richtige Ansicht getroffen, und des-

halb gebe ich hier'die Copie dieser Abbildungen auf der bciliegentlen Taf. XX, fig. 8 — 10.

Wir ersehen daraus, dass die Thicre zweier hierber geborigcr Arten vollig gleich ge-

bildet sind. Die Originale sind farbig und lasseu mithin keinen Zweifel dariiber, dass das

eine Thier die Phol. laeviuscula, das andere die Pliol. vitrea Eichw. vorstclle. Die Riih-

ren sind im Originale schon gelb gefàrbt, und der Rand ihrer Oeffuungen ist von rothen

Piinktchen (Papillon) umsaumt.

Es ist mir nicht bekannt , dass das Thier irgend einer Plioladomya bisher untersucht

worden wiire; den Schalen nach folgernd, ist man jedoch iiber die muthmaassliche Stellung

dièses Thieres ziemlich einverstanden. Deshayes (Lamarck, Anim. sans vert. 11. édit.

Vol. VI, p. 63) schaltet die Plioladomya zwischen den Gescblecbtern Soleil und Pano-

paea ein, indem er zugleich auf die grosse Analogie mit Pholas hinweist, welches seiner-

seits bckanntlich wiederum zunachst neben Solen seinen Platz einnimmt.

Agassiz erinnert, grosstentheils nach Sowerby's Vorgange, an die Verwandscbaft

der Plioladomya mit den Geschlechtern: Panopaea, Myopsis, Lutraria und Mya einerseits,

nebst Pholas und Glycimcris andererseits. Plioladomya scbliesst sich, nach Agassiz,

dessen Geschlechte Ceromya zunachst an.

Ziehen wir die hier mitgetheilte Abbildung des Thieres zu Rathe, so finden wir jene

Angaben in der Tbat in sofern bestàtigt, als das Thier der Panopaea (z. B. australis ;
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vergl. Cuvier, règne animal, édition accompagnée de Planches gravées, PI. 109) die

rosste Aehnlichkoit zeigt, nicht nur în Bczug auf die Muskeleindriicke, die Ànhcftung des

Mantels, und denFuss, sondern insbesondere auf das was die Bildung der, aus eincr gemein-

samen Basis entspringenden, Doppelrbhre betrifft. Bekanntlich wird auch das Thier Pholas ganz

ahnlich charakterisirt: ,,Zwei verbundene Rohren, welche sich iu jeder Richtung sehr aus-

zudebnen vermbgen, treten auf der dera Fusse gegeniiber stchenden Seite unter den Scha-

len bervor." Allerdings gehbrt aucb Solen zunâchst bierber, dagegen sich Mya aber

schon viel mebr entfernen mbchte. Mit unsrer vorliegenden Zeichnung slimmt die Bil-

dung der Doppelrbhre, wie sie bei Saxicava arctica statt bat, vollkommen Ubereiu, dage-

gen der Fuss der Saxicava weit mehr an Cardium erinnert als unser Thier.

Die Bildung des Fusses und der Rohrc der in Rede stchenden Thiere des Kaspischen

Secs, entfernen dièse, so weit uns einigermaassen aus den beiliegenden Abbilduugen zu

schliessen frei steht, in bedeulcndem Grade von dein typischen Baue des Gescblechtes

Cardium, welchen ein winklig gebogencr Fuss und kurze Rohren charakterisiren; dièses

sebeint uni so schlageniler, sobald wir die beiliegenden Abbildungcn mit einein Cardium

vcrgleichen, dessen Schlossbildung schon Deshayes (1. c.) mit vollstem Rechte aïs hôchst

iibereinstimmend mit derjenigen der Kaspischen sogenannt.cn Adacnen erkannte; ich meine

das Cardium Groenlandicum. Das Thier dieser Art, das ncuerdings (Gaimard, Voyage

en Islande et au Groenland, Mollusques, PI. XV, fig. 13, ik) vortrefilich abgebildet

vvdrden , zeigt keine Spur von Annaherung zu den Tbieren der betreflenden Arten PIio-

ladomya des Kaspischen Sees.

Wir werden also die in Rede stchenden Arten weit von den Gardien fortriicken

miissen, obgleich die unbedeutende Mantelbucht der Pholadomya colorala einerseits, und

das bedeutende Klaflcn, die flaclic Gestalt, die flachen Rippen u. d. m. des Cardium Cas-

pium andrerseits, mir die Vermuthung aufdrângen, dass zwischen den Tbieren beider ge-

nannten Arten Anniiherungen vermittelt werden diirften.

In Bezug auf die Bcschreibung der Kennzeichen der Schalc von Pholadomya, verweise

ich auf die erwahnte ausfiihrliche Bearbeitung durch Agassiz , in seinen Etudes critiques

sur les mollusques fossiles, 184-2, //. Livraison, p. 37.

1) Pholadomya laeviuscula Eichw.

Testa transverse ovala, inaequilaterali, postice dilatata et elongata, utrinque late hiante, com-

pressa, laeviuscula, tenui, pcllucida, costis radiantibus latis, depresso-angulatis (cire. 20);

verlice exiguo, paullulum conspicuo.

Pholadomya caspica Agassiz, Etudes critiques sur les Mollusques fossiles, IL Livrais.

18't2, p. V5, Tab. I, fig. 7 — 23.

« « « Chenu, Illustrât. Conchyliolog. PI III, fig. 6— 10.

Adacna laeviuscula Eichwald, Fauna Caspio-Caucasica, 18M, p. 225, Tab. XXXIX,

fig. 1, a, b, c, d.
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Glycimeris laeriuscula Eichwald, Zoologia spccialis, Pars I. Tab. V, fig. i.

(( « « Ménétriès, Catalogue raisonné des objets de Zoo-

logie recueillis au Caucase, 1832

pag. 271.

« « « Krynicki , Bullet. des Nalur. de Moscou, 1837,

No. II, p. Gk.

« « « Ilohcnacker, ibid. No. Fil, p. 147.

Die Maassverhàltnisse dieser Art betragen:

Long. : Latit. : Diain. venir]

(26 /n.) 1 : (M /«.) %-f-V13
: (18 m.) *fs-*-Vs3 i vertice ad (12 m.) %—

%

5
lat. sito;

pond. med. 30 Gran.

Der Schlossrand verdickt sich liinter den Wirbeln zu eincm cinfachen schwieligen

VVulste, an dein sich das Ligament à'usserlich anheftet, und vor dem, gerade den Wirbeln

entsprechend, bisweilen eine Andeutung eines kleinen konischen Zahnes sich entwickelt.

Die wenig erhabenen aber breiten Streifen, sind eckig begranzt, und etwa doppelt so breit

als die sie scheidenden Zwischenniume. Die Gegend des Ilinterrandes ist ganz ungestreift,

obgleich iibrigens die Streifen von vorn nach hintenmehr und mehr an Dreite zunehmen.

Ich z'ahle, bei alten sowobl aïs bei jungen, 18 — 22 solcher Streifen, und mithin lassen

sich die Jungen dieser Art schon an ihrer Skulptur von der Pholadomja vitrëa Eichw.

uuterscheiden. Die Streifen sind auch auf der Innenfiache deutlich sicbtbar. Die Man-

telbucbt ist tief und auf Eichwald's Abbildung gut dargestellt worden.

Die Farbe ist rein wciss.

Wem es daran liegt, dièse Art in hbchst ausfuhrlicher Erlàuterung zu studiren, der

nehme Agassiz oben citirtes Wcrk zur Hand; in seinen Abbildungen kann man nament-

lich die gleichseitigere Abaridcrung in der Gestalt dieser Art kennen lernen. Die Exem-

plare unseres Muséums stimmen in dieser Beziehung, und auch darin was die Darstellung

der Rippenstreifcn anbelangt, besser mit den Abbildungen inEichwald's.Faima Caspio-Cau-

casica. Insbesondere muss uns Agassiz fig. 20 wegen ihrer Gleichseiligkeit auffallen,, da

die Schalen mit vorgeriicktem Alter immer ungleichseitiger werden, weil sic vorzugsweise

an dem hintercn Ende wachscn; wahrebeinlich ist dièse Figur bei zweimaliger Vergrosserung

gezeichnet, und es liegt ein kleiner Fehler der Abbildung, den Missverhiiltnissen in den

Maassen zum Grunde. Eben dièses Grundes wegen sind die Jungen stets gleichseitiger als

die Alten, obgleich die mir vorliegenden es noch immer weniger sind als die fig. 8 von

Agassiz es abbildet, welche vollstàndig die Gestalt der erwachsenen Phol. vitrea hat.

Fundort: Das Sudufer des Kaspischen See's (Ménétriès, Eichw., Ilohenacker).

Ménétriès traf sie, miindlichcr Mittheilung nacb, in grosserMenge in Folge von Stiirmen

an das Ufer bei Baku ausgcvvorfen, wo sie den Schvveinen, Scharben und anderem Was-

sergefliigel zur reichlichen Nahrung diente.
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2) Pholadomya vitrea Eichw. Taf. XX, fig. 7.

Testa transverse ovata, subaequilaterali, compressa, laevi, tenuissima, pellucida, subvitrea,

violaceo-rosea , slriis costisque radiantibus (cire. 40) tenerrimis ; vertice in medio marginis

cardinalis subangulati paulluluin prominulo; parle antica hiante.

Adacna vitrea Eichwald, Fauna Caspio-Caucasica 1841, pag. 225. Tab. XXXIX,

fig. 2 a, b.

Glycimeris vitrea Eichwald, Zoologia specialis, Pars I, p. 279, Tab. V, fig. 3.

Amphidesma caspia Krynicki, Bulletin des Natural. de Moscou 1837 No. II,

pag. 63 Nota.

« (( « B a s i n e r , Naturwisscnschaftliche Reise durch die

Kirgisenstcppe nach Chiwa (15 tes Bànd-

chen der Beitràge zur Kenntniss des

Russischen Rcichs von Baer und II e 1-

mersen, p. 280.

Corbis caspia Kryn. Ilohenacker, Bullet. des Nalur. de Moscou, 1837, II, p. 147.

Hypanis plicata Bander, Ménétriés, Catalogue raisonné etc. p. 271. 1

)

PTellina fragilis, G me lins Reise durch Russland, Theil II, p. 1774, p. 248.

« ,, Georgi, Beschreibung des Russischen Rcichs, Theil III, p. 2203.

Es ist e'me Art, dercn Schale auf den ersten Blick einer Tellina àhnelt.

Das grosste Exempter, das ich vor Augcn habe, misst 20 m. Gesammtbreitc, Die Maass-

verhaltnisse siud:

Long. : Latit. : Diam. venir.

(13/n.)l : (17 w.) %—

V

?

: (6,5 m.) 73-t-V,; />o/id. met/. 3'
2

Gran.

Der Schlossrand ist entweder, und zwar gewohnlich, nur kaum etwas schwielig ver-

dickt, wic es bei Eichwald (F. C. C.) abgebildet ist, oder es erhebt sich jederseits (ver-

gleiche die beiliegende Taf. XX, fig. 7) ein kleiner kegelformiger Zahn. Vorderer und

hinterer Schlossrand stossen am Wirbel unter einem Winkel von 180° zusammen.

Sehr dichtstehende flachriickige Radialstreifen, deren Breite diejenige ihrer Zwischen-

r'àume gewohnlich um das Dreifache ùbertrifft, bilden die Skulptur. Selbst bei Exemplaren

welche nur wenige millim. lang sind, zàhlt man etwa 40 solcher Radialstreifen. Wegen

der Diinne der Schalen sind die Radialstreifen auch innerlich sichtbar.

Auf der Innenflache ist die Mautelbucht nur schwach sichtbar, aber tief, wie Eich-

wald's Abhildung es zeigt.

Nicht selten sind die Schalen ganz weiss.

Fundort: Das Sudufor des Kaspischen Sees (Astrabad, Eichw.); Baku (Mén.);

der Aral-See (Basiner).

I) Es ma« hier am Platze sein, zu erwâhuen, dass Pander das Geschlecht Hypanis uirgends beschrie-

ben sondern Ménélries dieseu Namen einer liandschriftliclienn Notiz Pander's enllehute. Es diene dièses

als Antwort auf eine Anfrage Férussac's (vergl. Bulletin Zoologique, 183B, p. S9).
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1

3) Pholadomya edentula P a 1 1.

Testa transversa , late ovata, subaequilalerali, costata, costis planis (née argutis; an detritis?) ;

valvulis productiore parle extrema hiàhiibus; costis 33 — kO, in breviore parte extrema

remotioribas, in altéra confertis, approximatif.

Mya edentula, P a lias, lïeise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs,

1771, p. V78. Inhang, No. 87. und p. 435.

« « « Georgi , Beschreibung des Russischen Reichs, III, VI, 1800,

pag. 2202.

Glycimeris edentula Pall. E i c h w a 1 d , Zoologie specialis, Pars I, p. 279.

« « « Hohenacker, liullel. des Natur. de Moscou, 1837, JVo. VII,
pag. 1V7.

a « « Krynicki, Aid. No. II, p. 15.

Adacna edentula Eichwald
1

, Fauna Caspio-Caucasica p. 223, Tab. XI, fig. 8, 9.

Dièse Art fehlt unscrem Muséum ; sie schcint sich leicht von allen iibrigen ahnlichen

unterscheiden zu lassen , durch die Eigenlhiimlichkeit ihrer Skulptur, dass die Streifen

auf dem kiirzeren Ende der Muschel minder gedrângt stehen sollen, was sich ùbrigens

der Abbildung Eichwald's nicht entnehmen làsst.

Die Streifung berùcksichtigend, sehc ich nicht ein, weshalb Eichwald {F. CCI. c.

p. 223) vermuthen niochle, dass Pallas vielleicht die Phol. colorata unter dem Namen
Mya edentula beschrieben.

Fundort: Selten am Nordufcr des Kaspischen See's, und zwar lebendig (Pallas);

ebendaselbst aber nur todt fand sie Eichwald. Ehe man jedoch dièse Angaben aïs

Material fiir die Annahme des Aussterbens einiger Zvveischaler des Kaspischen See
J

s be-

nutzt, miisste die Identitiit von Pallas urspriiuglicher Art und der von Eichwald fiir

dieselbe angesehenen, bewiesen werden kbnnen.

k) Pholadomya plicata Eichw.

Testa transverse-ovali, inaequilalerali, laevi, tenui, pellucida, atbido-nitente, costis (cire. kO)

radiantibus, incrementi striis scabriusculis, plicata; margine cardinali subrecto, ad verticem

potius impresso.

Pholadomya crispa Agassiz, Etudes critiques sur les Mollusques fossiles, II. Livrais.,

Tab. I, fig. 1 — 6.

« « •< Chenu, Illustrations Conchyliologiques PI. III, fig. k, 5.

Glycimeris plicata Eichwald, Zoologia specialis, Part. I, p. 279, Tab. V, fig. 2.

« « Eichwald, Naturh. Skizze von Litthauen etc., 1830, p. 204.

Adacna plicata Eichwald, Fauna Caspio-Caucasica p. 22V, Tab. 39, fig. 3 a,b,c.

Unser Muséum bcsitzt dièse Art nicht. Es scheint mir jedoch die Vereinigung der

beiden von Agassiz und Eichwald beschriebenen Arten hinreichend durch die unterschei-
Mémoires Se. naturelles T. VL m*
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denden Kennzeichen des vollkommen geraden Ligamentalrandes, des ovalen Umrisses, und

durch die Zaid der Radialstreifen, welche nur scheinbar bei beiden Autoren verschieden

ist, eeréchtfertigt. Die Verschiedenheit des Habitus der Rippenstreifen, welcbe beim Ver-

g-leiche der Abbildungen beider Schriftsteller sebr in die Augen fàllt, darf keine Zweifel

wecken, da ich ahnliche Verànderungen an den Rippenstreifen bei verscbiedenen Exempla-

ren bemerkte, welcbe unbézweîfelbar aile zur Phqt. laeviuscula gehbrten.

Eichwald, (Naturhist. Skizzen) fand im Pontus viel kleiuere Excmplare als im

Kaspiscben See.

Fundort: Das Siidufer des Kaspiscben See's (Eichw., Hobenacker); am Ausflusse

des Dnjestr in den Pontus (Eicbwald ; Naturhist. Sfàzz. I. c).

5) P h o 1 a d o m y a c o 1 o r a t a E i c b w. Taf. XX, fig. k — 6.

Testa transversim-oiala, subacquilalerali, crassiuseula, verticibus violaceis, peripheriaplus mi-

nusve lutè'scente ; inlus rafli-ferrugineo varia; postice laie hiante; radiatim costata, costis

laevigatis, piano-depressis; mediis argule exsculplis angulatis (circa 16), lateralibus eva-

nidis (cire. 10).

Glycimeris eolorata Eicbwald, Zool. Spec. Pars I, p. 279. Tab. V, fig. 4 a,b.

« « Eichwald, Nalarh. Skizze von Litth etc., 1830, p. 20k.

« « » Krynicki, Ballet, des Nalar. de Moscou 1837,

N. II, p. 64.

Âdaena eolorata Eichwald, Fauna Caspio-Caucasica, 184-1, p. 222.

« « « Sieniaschko , Ballet, des Natur. de Moscou 1847,

Tom. XX, p. 127, Tab. II, fig. 2.

Dièse ausgezeicbnete Art ist von Eichwald nur hbchst mangelhaft, von Siemaschko

zwar besser abgebildet worden, allein màn vermisst dennoch die Ansicbt der Mantelbucbt,

daher ich meine Beschreibung hier durch eine Abbildung erlautern werde, welcbe zugleich

mit der Mantelbucht die bisweilen vorkonimende Zahnbildung des Scblosses verdeutlichen soll.

Die Maassverhiiltnissc sind:

Long. : Lut. : Diain. venir.

{21m.) 1 : (34 m.) %— i

/i : (18 «*.)%; vertice ad (i\ m.) V3h-'*/« laL sito; Pond -

med. 36 Gran.

Der Schlossrand ist in einem nur sehr schwachen Bogen gekriimint. Das Schloss be-

steht entweder nur aus einem einfachen schwieligen Wulste, und das scheint mir der ge-

wbhnlichere Fall zu sein, oder es erhebt sich vor dem Wirbel an der einen Schale ein

mehr oder weniger deutlicher kegelfbrmiger Zahn, welchem in der andern Schale ein

Griibchen entspricht, neben welchem gleichfalls ein, wenn gleich unbedeutenderer, Zahn

emporsteht.

Die Mantelbucht dieser Art ist nahe unter rechtem Winkel gebffnct, breiter und

minder tief als bei den friiher beschriebenen Arten dièses Geschlechtes, so dass hierin ein
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Uebergang zu Cardium, ja eine vollkommene Uebereinstimmung mit Card. Groenlandicum

sichtlich ist, gleich wie sich dasselbe in Dezug auf das Klaffcn des llinterendes, die

Schlossbildung, und die Dicke der Schale kund thut, wâhrend andererseits der Habitus

der fiachriickigen und eckig begrenzten Streifen ganz den Plioladomyen angebbrt.

Férussac, der dièse Muschel von Krynicki erbielt, glaubte fa'lschlich sie fiir eine

Varietat des Card. trigonoides balten zu miissen (Bulletin Zoologique, 1835, p. 57).

Fundort: Der Pontus und das Asovscbe Meer, an den Ausfliissen des Dnjepr und

des Don (Eichw., Kolonatii. Der Kaspische See am Ausflusse der Wolga bei Astrachan

(Eichwald, Naturh. Skizz. p. 20V).

Lïlîl. Panopaea Ménard.

1 ) P a n o p a e a Norvégien S p g 1 r. Taf. XX, fig. 1 1

.

Testa transversa, omta, postice longiore et truncata; angulis duobus inflatis, radialibus,

obsoletis, în areas très subpartrta; cardine saepe edentulo.

Lovèn, Oefversigt af Kongl. Vet.-Akad. Furhandl. Andra Argangen,

1845, p. 203.

Panop. arctica, Gould, Incertebrata of Massachusetts p. 37, fig. 27.

Glycimeris arctica Lamarck, Anim. sans vert. II. édit., Fol. FI. p. 70.

Panop. Bivonae Pbilippi, Enum. Mail. Sic. Vol. I, p. 8, Tab. II, fig. 1 a,b,c.

Fol, II, p. 6.

<( Spenglcri Valenciennes , Cbenu Illustrations Conchyliologiques p. h, PI. IV,

fig. 2 et k; PI. X, fig. 2; PL VI, fig. 3.

Aus directem Vergleiche iiberzeuge ich micb davon, dass die im Mittelmcere subfossil

vorkommende Art, genau dieselbe ist wie die Norwegiscbe. Uebrigens bedarf es weiter

keiner Erlàuterungen, da die vorliegende Art in den oben angefiihrten Werken, zumal in

Chenu, unverkennbar abgebildet und beschrieben worden.

Im Jugendzustande ist sie diinn und von einer sehr diinnen gelblichen Oberhaut

iiberzogen.

Es bedarf aber der genaueren Beschreibung eines Exeniplares dessen recbte Schale

ich allein besitze, welche ich von den Kiisten des Russischen Lapplandes mitgebracht.

Dièses Exemplar ist nicht nur bedeutend grbsser und gedrungener als die iibrigen, welche

unbezweifelbar fiir typische Formen der P. Noriegica anerkannt werden miissen, sondern

der Basalrand ist hinten zu einer bedeutend vorgezogenen Ecke ausgereckt, der Zahn ist

stark entwickelt und die IMantellinie ist nicht unterbrochen. Obgleich nun wahrscheinlich

die nieisten Konchyliologen nicht anstehen wiirden, dièses Exemplar als neue Art zu be-

nennen, so werde ich doch, lediglich auf Grundlage meiner geographischen Erfahrungen

iiber die hochnordischen Mollusken, dabei stehen bleiben, dass ich es als Varietat der

P. Norvegica hier genau beschreibe. Uebrigens muss ich darauf aufmerksam machen,
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dass wenn gleich mir die fiir eine sichere Behauptung unumgànglichen Zwischenformen

fehlen, dennoch Folgendes fiir meine Annahme spricht. 1) Sind die Schalen junger Thiere

stets vorn und hinteu von nahe gleicher Lange (Breitej, und werden desto ungleichseitiger

je mehr das Alter vorriïckt, wodurch sich also, eines Theiles, die veràuderte Form erkla-

ren liesse; 2) liât schon Valenciennes (Chenu 1. c.) gegen Philippi das Vorkonnnen

eines entwickelten Zahnes angefiihrt; 3) ist die IMantellinie iiberhaupt sehr unbeslandig.

Die Maassverhaltnisse der in Rede stehenden und beiliegend abgebildeten Varietat,

welcbe ich als forma A 1 bezeichne, sind:

LonyJad. card.) :Long.max.(adIat.post.): Latit. : Biarn. vcntr.

(5\m.)t : ;56m.)lH-V27 : (71 /».)
4
/3
-7

54 : (2 X 17,5= 35 /«.) %-V54 ;

vertice ad (28 m.) l/
s-+-Vla

'«<• sito; pond. med. (2 x klOGr.)— 1 Une. et 220 Gran.

Man wird durch dièse Varietat, demi iibrige Eigenthiimliclikeiten, und namentlich

die Kiirze der hinteren Halfte des Srhlossrandes, am besten aus der beiliegenden Abbil-

dung entnommen werden mogen, an das Verhalten der Mya Uddecalensis im Vergleiche

mit M. truncata erinnert.

Das bescliriebene und gemessene Exemplar scheint ein hohes Alter zu baben, wie

die Grosse, Dicke und Deutlichkeit der Muskel und Manteleindriicke beweisen. Mbgen

zukiinftige Erfabrungen lehren, ob dièses in der Tbat nur eine Varietat oder eine selbst-

standige Art ist.

Fundort: Das Eismeer an den Kiisten des Russischen Lapplandes (Baer, Midd.);

das Weisse Mcer (Lamarck); das Ochotskische Meer (Midd.).

I, \ 1 1

5

1. Machaera Cïould. (? Auius Oken).

1) Machaera c o s t a t a S a y. Taf. XXI, fig, k — 10.

Testa alba velglauca, epidermide tenace, vernicosissima, viridesccnte-lutea autfusca, oblecta;

transcerse oblonyo-ovali, postice plerumque nonnïhil dilatata, litrinque fortiter Tuante; sinu

palliari impv. musc, posticam magnilitdine bis fève superanle; impressione palliari a mar-

gine basali remota.

Vergl. meines Reisewerkes Band II, Mollusken, und die Erklàrung der Tafeln am

Ende dièses Heftes.

Fundort: Des Bebrings-Eismeer, die Insein: Behrings, St. Paul, Kenai und Sitcha,

(Wosness.); Kamtscbatka (Kastalskij; das Ochotskische Meer (Midd.).
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BAH*. Solen L.

1) S o 1 c n v a g i n a L.

Testa lineari, recta: extremitate anlica truncata, marc/inata; margine suleo traiwcrso di-

stincto; cardinibus unidentatis , margini antico contiguis.

Krynicki, Bulletin des Nattiral. de Moscou, 1837, No. II, p. 64.

Philippi, Abbild. und Beschr. p. 36. Taf. I, fig. k.

Chenu, Illustrations conchy liogiques, PI. I, fig. 1.

? Solen siliqua L., Georgi, Bcschreibung des Russischen Reichs, Theil III, 6 p. 2203.

Fundort: Dcr Pontus, an der Siidkiiste der Krymm (Kutorga).

2) Solen e n s i s L.

Testa lineari, subarcuala, cardine altero bidentato; utraque parte extrema rolundata.

Eichwald, Zoologia specialis Vol. I, p. 278.

Unser Muséum besitzt dièse Art nicht ans dem Bereiche der Russischen Fauna.

Fundort: Die Ostkiïste des Pontus (Eichw.).

ÏjXJL. Pholas \j.

1) Pholas candida L.

Testa elongata, antice rotundala (non roslrata, nae sinuata), coslis striisque transcersis

denticuliferis, cellulis sub margine reflexo cardinali nullis.

Philippi, Enum. Mollusc. Siciliae Fol. II, p. k.

Penuant, British Zoology Fol. IF, London Mil, PI. 39, fig. il.

Huot, Demidoff Foyage Tme. II, 18V2, p. 7G0.

Es ist ein nur 16 m. breites Exemplar.

Fundort: Der Pontus (Nordmann).

A\ I. Tercdo li.

1) Teredo n a v a 1 i s L.

Testa antice palmulis duabus semilunatis, simplicibus.

Pallas, Bemerhingen auf einer Reise in die siidl. Statth. des Russ. Reichs, 1803,

pag. M 8.

« Tableau physique et topographique de la Tauride, 1795, p. kO.



596 JlllDDENDORFF.

Georg-i, Beschreibung des Russ. Reichs, Theil III, 6, p. 2216.

Eichwald, Fauna Caspio-Caucasica, 1741, p. 23.

Heinrich , Medizinische Zeitung Iiusslands, 1845, zweiter Jahrgang, p. 372.

Da wir dièses çefiïrchtete Thier nicht in authentisch aus unseren Meeren herstam-

menden Excinplaren besitzen, so begnùg-e ich mich danrit, es hier auf Pallas, Baebers

und Eichwald's Zeugnissen hin, anzufiihren. Uebrigens soll der Bohrwurin in der That

unseren Fabrzcugen iin Pontus sehr bedeulenden Schaden zufiïgen.

Fundort: Der Pontus (Pallas); Sewastopol (Heinrich).

DRUCKFEHLER.
Pag. 374, Zeile 10 von oben, statt Ehilippi lies: Philippi.

.... y . ri.

.. ist: 9) — einzuschalten.

.. .. 12) — einzuschalten.

.. » 14) Patella (Acmaea) pelta Eschsch. vergl. mêmes Reisewerkes Band II,

Mollusken — einzuschalten.

.. statt 4.) lies S.)

.. ist Taf. IX, fig. 11, 12, 1S, — hinzuzufûgen.

» • D'Orbigny Voyage dans l'Amérique méridionale PI. 62, fig, 13 — hinzuzufûgen.

statt //. lies ///.

» 28.) lies: 25.)

.. ist Taf. XII, Cg. A, a, b einzuschalten.

» statt XVII lies XVIII.

574,



Erklarung
der zu Heft II und III gehôrigen Tafeln.

Tafel I.

Fig. 1. Patella (Acmaea?) aeruginosa Midd.; von aussen, innen und im Profll betrachtet,

nebst der Ansicht ihrer Skulptur unter 2y2tnaliger Vergrôssening.

Fig. 2. Patella (Acmaea) personoides Midd.; in denselben Ansicbten wie Fig. 1., nur ist die

Skulptur 2y4
Mal vergrôssert worden.

Fig. 3- Patella (Acmaea) persona Eschsch.; in denselben Ansichten wie Fig. 1.

Fig. 4. Patella (Acmaea) pileolus Midd.; in denselben Ansichten wie Fig. 1.

Fig. 5. Patella (Acmaea) Asmi Midd.; in denselben Ansichten wie Fig. 1,

Fig. 6. Patella (Acmaea) scurra Lesson; von innen.

Fig. 1. Fissurella atpera Eschsch.; von innen.

Fig. 8. Trilonium (Trop/ion) craliculatum Fabr.

Tafel a.

Fig. 1, 2. Tritonium (Fusus) antiquum L., varietas communis Midd. (canali longissimo Aa l

).

Fig. 3, 4. Tritonium (Fusus) antiquum L., varietas Behringiana Midd. (Vergl. Taf. V,fig.\).

Fig. 5 — 8. Tritonium (Fusus) Sitchense Midd ; Fig. 5, & forma normalis, rictu normali (Aa)^

Fig. 7 forma normalis, rictu brevi (Aa 2
); Fig. 8. Die Skulptur bei 3yamaliger Ver-

grôsserung.

Tafel ai.

Fig. 1 — 4-. Tritonium (Buccinum) cancellatum Lamk.; Fig. 1, 2. Die Sehale von ihrer Ober-

haut entbiôst; Fig. la. einzelne Querlamellen der Oberhaut; Fig. 3. Deckel des Thieres;

Fig. 4, vergrôsserte Làngskiele nebst Spuren von Anwachsstreifen.

Fig. 5, 6. Trilonium (Fusus) Behringii Midd.

Fig. 7, 8. Tritonium (Buccinum) tenebrosum Hancock, varietas borealis. Es ist eines der aus

Grônland herrùhrenden, und auf p. 491 erwahnten Exemplare.

Tafel V\.

Fig. 1, 2. Tritonium (Buccinum) undatum L., varietas pelagica annomalo-turrita. (Hierherauch

Fig. 6.)

Fig. 3. Tritonium (Buccinum) undatum Z., varietas pelagica [forma ventricom, ponderosa;

A2Da l

).

Fig. 4, 5. Tritonium (Fusus) luridum Midd.

Fig. 6. Tritonium (Buccinum) undatum L., var. pelagica anomalo-turrita: die Skulptur l'/jMal

vergrôssert. (Verg. Fig. 1, 2).

Fig. 7, 8. Tritonium (Buccinum) undatum L., var. pelagica: die Skulptur unter 2%maliger

Vergrôsserung.

Mémoirie Se. naturellei T. VL 75
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Fig. 9. Triton (Buccinum) tenebrosum Hancock , varietas borealis: die Skulptur unter 2'

/2ma-

liger Vergrôsserung.

Fig. 10- Tritonium (Buccinum) angulosum Gray; die Skulptur 2 l

2 Mal vergrossert.

Fig. 11. Tritonium (Buccinum) glaciale L.: die Skulptur 2 1

2 Mal vergrossert.

Fig. 12. Tritonium (Buccinum) ovitm Turlon: die Skulptur 2'/2 Mal vergrossert. Zu dieser

Art gehôrt ferner Taf. VI, Jig. 1 — 4.

Fig. 13. Tritonium (Fusus) Islandicum Chemn., varietas sulcata: die Skulptur 2 1

2
Mal ver-

grossert.

Fig. 14. Desselben varietas striâta: die Skulptur 2'
2
Mal vergrossert.

Fig. 15. Tritonium dece/ncostatum Say die Skulptur l
l

/2 Mal vergrossert.

Tafel V.

Fig. 1. Tritonium (Fusils) antiquum L.. varietas Behringiana (sculptura nodulosa).

Fig. 2. Tritonium (Fusus) antiquum L., varietas communis (forma elatior Ax

).

Fig. 3, 4. Tritonium (Fusus) antinuum L., varietas communis (insignior ; sculplara spirae B 1

,

anfractuum duorum ultimorum B2
).

Fig. 5, 6. Tritonium antinuum L., varietas commuais (insignior ; sculptura enodi).

Tafel VI.

Fig. 1 — 4. Tritonium (Buccinum) ovum Turton: Fig. 1,2. forma normalis (A), Fig. 3. forma

elatior rictu alto (A 1 a 1

); Fig. 4. die Skulptur 2'
/2 Mal vergrossert

Fig. 5, 6. tritonium (Buccinum) tenue Gray. forma elatior (A 1 B).

Fig. 7, 8. Tritonium (Fusus?) Baeru Midd.
Fig. 9 — 11. Tritonium (Buccinum) tciiebrosum Hancock, varietas cyanea (forma normalis

teuuU; AD'1
).

Tafel VII.

Fig. 1,2. Murex lactuca Eschsch. : forma normalis tricarinata (AB3
).

Fig. 3, 4. Tritonium angulosum Gray. varietas sculptura tra/isversim subplicata B 1

).

Fig. 5 — 7. Natica herculca Midd.; Fig. 7. der hornige Deckel.

Fig. 8, 9. Natica helicoides Johnston, forma normalis.

Tafel VIII.

Fig. 1 — 5. Littorina tenebrosa Montagu, \wietas obtusataea: Fig. 3. die vierfach vergrôsserte

Skulplur.

Fig. 6 — 8. Littorina tenebrosa Montagu, sculptura costulata (B 1

); Fig. 8, die vierfach ver-

grôsserte Skulptur.

Fig. 9— 12 Littonna tenebrosa Montagu, (varietas normalis ABC): Fig. 11, der Deckel;

Fig. 12. die vierfacli vergrôsserte Skulptur.

Fig. 13 — 15. Littorina Sitchana Philippi: Fig. 15, die vierfach vergrôsserte Skulptur.

Fig. 16— 18. Littorina tenebrosa Montagu, sculptura dense-costulata (b
x

): Fig. 18, die fùnf-

fach vergrôsserte Skulptur. *

Fig. 19— 21. Littorina tenebrosa Montagu, sculptura normalis (B) : Fig. 21, die vierfach

vergrôsserte Skulptur. Vergl. hiermit Fig 12.

Fig. 22, 23. Littorina tenebrosa Motagu, forma elatior crassa A lD l (anomalo-turrila).
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Fig. 24, 25- Littorina obtusata L., forma normalis.

Lig. 26, — 28. I.itlorina obtusata L., forma eiatior angulata (A'a3a l

): Fig. 28, die vierfach

vergrosserte Sknlptur.

Fig. 29- 36. Lacuna crassior Montagu, (Vergl. Fig. 43, 44): Fig. 29, 30. forma normalis;

Fig. 31, 32. forma eiatior; Fig. 35, 36, forma ^lobosior.

Fig. 37 — 42. Lacuna vincta Montagu, Fig. 39. 40, forn,a normalis; Fig. 37, 38. forma glo-

bosior.

Fig. 43, 44. Lacuna crassior Montagu, varieras late-canaliculata (Vergl. Fig. 29—36).
Fig. 45, 46 Margarita sulcata Sowerby, sculplura normalis (B).

Tafel IX.

Fig. 1 — 3. Purpura decemeostata Midd.: Fig. 3, die dreiiach vergrosserte Skulptur.

Fig. 4, 5. Purpura lapillus L., varietas anomala A2a la xB2

y
Fig. 6, 7. Purpura lapillus L.. forma normalis adulla.

Fig. 8, 9. Purpura lapillus Z., forma normalis juvenilis.

Fig. 10. Tritonium (Buccinum) reticulatum L., forma ventricosa (A2a l
fi

1
).

Fig. 11, 12. Cancellaria arctica Midd. — Hierzu aucli Fig. 15.

Fig. 13, 14. Cancellaria viridula O. Fabr., var. Aa'a 2
.

Fig. 15. Cancellaria arctica Midd. 5 die Skulptur unter zweiniaîiger Vergrôsserung.

Tafel X.

Fig. 1, 2. Cancellaria viridula O. Fabr., A l aa,

Fig. 3 4. Cancellaria viridula? O. Fabr., varietas A l a 2a l

.

Fig". 7—9. 'J'richotropis insignts Midd.; Fig. 9 stellt die Skulptur unter 3
l

2facher Ver-

grôsserung dar.

Fig. 10. Bissoa variabilis Mùhlf., var. anomalo-turrita.

Fig. 11 — 15. Paludinella castanea Môller; Fig. 11, 12 var. A2
; Fig. 13, 14 var. A; Fig.i5

die Skulplur unter vierfacher Vergrôsserung.

Fig. 16 — 18. Trochus modestus Midd.; Fig. 18 die Skulptur unter dreifacher Vergrôsserung.

Fig 19— 21. Doris sp. No. I; Fig. 19, Ansicbt vom Fusse lier, das Flagellum zeigend; Fig. 21,

ein Fiibler unter dreifacher Veigrôsserung.

Fig. 22. Dori sp. No. III

Tafel XI.

Fig. 1, 2. Turritella E^chrichtii Midd.

Fig. 3 — 5. Crepidula Si'cliana Midd.
Fig. 6, 7. Crepidula minuta Midd.

Fig. 8 — 10. Crepidula grandis Midd.

Fig. 11 — 17. Pereiratula psittacea Gm.; Fig. 11, ungewôhnlich bauchiges Exemplar [forma

globosa a 1

); Fig. 12. dicbtgefurchte Skulptur fi
1

, unter 3
1

2facher Vergrôsserung; Fig. 13, 14.

quergestrecktere und minder bauebige Geslalt (forma transversa A2a) ; Fig. 15, 16, mehi

in die Lange gestreckte Gestalt (forma eiatior A 1

); Fig. 17, undicht gefurcbte Skulptur,

3
1

2 Mal vergrôssert.
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Fig. 18 — 21. Anomia squamula L., Fig. 20, beide Schalen vereint ira Profil betrachtet.

Fïg. 22 — 24. Crenella decussatà Montg. ; Fig. 24, die redite Schale von innen, ausnahmsweise

einen Zahn zeigend.

Fig. 25 — 27. Modiolaria vernicosa Midd.; Fig. 27 a, die Zâhnelungen des Innenrandes 3
l

2
-

fach vergrôssert.

Tafel \ Il

.

Fig. 1 — 6. Onychotheutis Kamtschatica Midd.; Fig. 1, die Flosse uni die Hàlfte verkleinert •

Fig. 2, das Kolbenende des einen Fangarmes in natùrliclier Grosse; Fig. 3, Qnerdurchsclinitt

des Fangarmes, doppelt vergrôssert; Fig. 4, die grôssere Kralle dreifach vergrôssert; Fig. 5,

die Hornplatte, in natùrliclier Grosse; Fig. 6, Durclischnitt der holileu Spitze der Hornplatte,

in natùrliclier Grosse.

tig. A. Onychotheutis Bergii Licbtenst.; «, Hornplatte dièses Tbieres, in natùrliclier Grosse,

von der Rinne her betrachtet; b, dieselbe von der Seile.

Fig. 7, 8. Pecten Islandicus Chemn.; Fig. 7, Normalskulptur; Fig. 8, ein dreifacb vergrôsserter

Fleck in der Nâhe der Wirbel, um das genetzte Ansehen nnd die Schuppen in den

Làngsfurchen zwisclien den Primitivstreifen zu verdeutlicben.

Fig. 9, 10. Pecten rubidus Hinds?. Wabrscbeinliclier die Oberscbale einer selbststândigen, star-

ker gewôlbten und von Pect. rubidus spezifisch verschiedenen Art.

Fig. 11, 12. Modiolaria discors L.

* Tafel XIII.

Fig. 1 — 3. Pecten Islandicus Ch. var. Bchringlana (?); Fig. 1, 2, die Oberschale; Fig. 3,

die Unterschale.

Fïg. 4 — 6. Pecten rubidus Hinds, varie! as (?) .• ara Rande monstrôs ausgewachsenes Exemplar;

Fig. 4, die Unterschale; Fïg. 5, die Oberscliale von aussen; Fïg. 6, dieselbe von innen.

Fig. 7 — 10. Mytilus edulis L. y junge Exemplare von den Kùsten des Russischen Lapplandes
;

Fïg. 7, 8, forma subsaxatilis ; Fig. 9, 10, forma normalis.

Tafel XIV.

Fie. 1 — 8. Mytilus edulis />.,• Fig. 1,2, ungewôhnlicb gekrùnimte und slark bauchige Varie-

tàt {M. incuri'atus) , nebst sehr verdicktera Scblossrande , wie aus Fig. \a zu erseben;

Fig. 3 — 6, zwei verschiedene ^ arietiiten der forma subsasatilis ; Fig. 7,8, forma normalis

mit starkem aLer noeb normalem Bauche.

Fig. 9 — 12. Mytilus lotus Cbemnitz, sehr jung; Fig. 9, 10, gewôbnliche Form ; Fig. 11,12,

Extrein der verkùrzten, und deshalb ungewôlinlich breilen Form.

Tafel XX.
Fig. 1 — 9. Mytilus minimus Poli; Fig. 1, 2, 7, 8, 9, forma normalis A; Fig. 5, 6, forma

elatior s/ 1

; Fig. 3, 4, forma producta, ventricosa A2a 1
.

Fïg. 10 — 22. Cardium edule L.; Fig. 10-— 18 aus dem Kaspischen See; Fig. 10— 12, forma

ventricosa, crassior Aa l
l); Fig. 13 — 15, forma normalis A; Fig.Oà— 18, forma depressa,

teuuis, costis applanatis s/B2a-D2
', Fig. 19, 20, forma depressa Aa2

, Junges aus dem Pon-

tus; Fig. 21, 22, forma normalis A (an ventricosior?), Junges aus dem Kaspischen See.

Fig. 23 — 25. Cardium Californiense Desh.; ungewôhnlichere Skulptur B 2
, mit breiteren Zwi-

schenràumen zwischen den Rippen.
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Tafel XVI.

Fis. 1—5. Cardium Nuttallii Conrad; Fig. 1, 2, Exemplar mittleren Alters, abgerieben, so

dass die Skulptur der Anwachsstreifen nicht mehr sichlbar ist; Fig. 3 — 5 Jung, mit. ent-

wickelter Skulptur B 1
.

Fig. 6— 9- Cardium Groenlandicum Chemnitz; Fig. 6, 7, forma elatior, inflata A l a x

;

Fig. 8, 9. forma normalis Aa.

Fig. 10 — 12. Astarte Scotica Mat et Rack.; forma transversa, crassior A2D l
.

Tafel XVII.

Fig. 1, 2. Astarte Scotica Mat et Rack.; Fig. 2, Varietât mit ungewôhnlich dicht gedrângten

Faltungen.

Fig. 3- Astarte Danmoniensis Mont.; der gezàhnelle Innenrand.

Fig. 4 — 10. Astarte corrugata Brown; Fig. 4, 5, forma elatior, inflata A x a l

; Fig. 6, 7,

forma transversa compressa A2a2
; Fig. S, 9, 10, forma transversa crassior (yar. lactea;

Ast. lactea Brod. et Sowerby).

Fig. 11 — 13. Fenerupis Petitii Desliayes; etwas gestrecktere Varietât.

Tafel XVIII.

Fig. 1 — 3. Fenerupls gigantea Desli.

Fig. 4. Petricola cylindracea Desb.; Ansicbt des Schlosses und der Innenflâcbe. (Die Ansicht

von aussen gab scbon Desbayes genûgend).

Fig. 5 — 7. Petricola gibba Midd.

Fig. 8 — 10. Tellina lata Gm., nngleichseitigere und nach hinten schnabelfôrmige Varietât eines

halbwucbsigen Exemplaires dieser Art, von den Kùsten des Russischen Lapplandes.

Fig. 11 — 13. Mactra triangula R e n.

Tafel XIX.

Fig. 1 — 4- Lutraria maxima Midd ; Fig. 1, stellt die recbte Scbale eines Exemplares dar,

dessen Scblossrand sich gegen das Hinterende ungewôhnlicb stark abschrâgt, wahrend die

punktirte Linie A den gewôhnlicheren Umriss dieser Art andeutet; Fig. 2, das Schloss

der linken Scbale; Fig. 3, Ansicbt von hinten, uni das doppelte Klaffen a, a 1
, zu verdeullichen.

Fig. 5 — 8 E/ycina ovata Phil.; Fig. 5— 7, ungewijbnlich grosses und quergestrecktes Exem-

plar {forma transversa) ; Fig. 8, gewôhnlichere Form dieser Art.

Fig. 9—12. Corbula Swainsoni Turt.; Fig. 12, das Schloss dreifach vergrôssert.

Fig. 13— 15. Mya truncata L.; Mehr als gewôhnlich gleichseitige Varietât, mit lângerem Hin-

terende und deshalb liefer Mantelbucht.

Tafel XX.

Fig. 1 — 3. Mya arenaria L.; zur Mya truncata binùberfùhrende Varietât.

Fig. 4— 6. Pholadomya colorata Eichw.; Fig. 5, zeigt den an dem abgebildcten Exemplare

deutlich entwickellen, spitz emporstehenden Zahn, der linken Schalenhâlfte.

Fig. 7. Pholadomya vitrea Eichw.; das Schloss doppelt vergrôssert, uni den an beiden Scha-

lenhâlften deutlich entwickellen Zahn zu zeigen.
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Fig. 8. Pholadomya vitrea Eichw. ; das Thier im Kriechen.

9, 10. Pho/adomj a iaeviuscula Eichw-; Fig. 9, das Thier im Kriechen; Fig. 10, das Tbier

bei aiifgeklapptem Mantel vom Battche her betrarhtet-

11. Panopaea Norvégien Spglr. 5 stark gezahntes und verzogenes Exemplar.

Fig

Fi,

Fig.

Fig.

T.-ift'l XXI.

1 — 3. Pectuncu/us septentrionalis Midd.
4 — 10. Machaera costata Say; Fig. 4, das Thier bei auseinandergescldagenem Manlel be-

trachtet; a, der kniefôrmig gebogene, lange, im Durchschnitle ovale, und in eine abgestutzte

Flache auslaufende Fuss; b, die vorderen, und c die hinteren Kiemenlappen, dicht quer-

gefaltet; d, das dem Ligamente von innen dicht anliegende Herz nebst derAorta; e und y,

die beiden Muskeln; g, der eingezogene Sipho, dessen kôrnig-rauhe Huile in g
1 unter drei-

facher Vergrôsserung besonders dargestellt ist; /;, fiederfôrmig gewimperte Franzen, welche

den Rand des Mantels besetzen, und in Fig. 5, von ihrer Aussenseite her unter vierfacher

Vergrôsserung dargestellt sind; Fig. 6 — 10, versebiedene Abanderungen im Zahnbaue des

Schlosses und in der Richtung der innern Querleiste der Schale.

Verzeiclmiss

der iu den drei Hoften dieser Beitrage erwâhnten Geschlechter und Arten.
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Acmaea, vergl. Patella.

Adacna, vergl. Pholadomya.

Admi.te, vergl. Cancellaria 439

AMKTRO(iEPHYKUS (CllitOn) 97

Amphidesma (Erycina) lactea 580

(Pholadomya) caspia 590

Anomia aculeata 521

electrica 519

ephippium 519

macrochisma 522

patelliformis 521

squanuda 519

Astarte atra 563

Banhsii 561

borealis . 563
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. 562Astarte corruguta

crebricostata , 561

Danmoniensis 560

lactea 563

multicostata 562

pidchella .

Scotica .

sernisulcata

striata 562

sulcata 560

Tfarhami 561

Buccincm, vergl. Tritonicm.

(Terebra) aciculatum

(Tvrebrà) Linnei . .

(Pleurotoma) Steveni

5(i2

560

563

510

510

546
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Calvptkaea chinensis 427

427

427

. 427

427

lae vizata

.

°

mamma .

squama. .

. . . .

val,su Vis

Cancellaria arctica 441

buccinoides 439

Couthouyi 439

costellifera 439

viridula 439

Cardita borealis 545

Cardium arcticum 554

ÇLucina) arcuatum 566

Balticum 549

boréale 557

555Californianum

Californiense 556

Caspium 547

ciliatum 55*

cvassum 546, 549

crenulatani . 549

edule . 548

Eichwaldi : . . . 546, 551

exiguum 553

fasciatum 549

Groenlandicum......... 557

hiantulum 547

Islandicum 554

laevigatum .'.'.'.'.' 546

lineatuni 545

...... ... 555

549

pectinatum 549

Ponticum 548
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pubescens 554
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Nuttallii
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Chiton elegans 78, 79, 80, 86, 175
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Sitkeitsis 102, 157

spiniger

spinosus

71

. . 71, 77, 91
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viridula 439
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Dentalium politum 426
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(Fenerupis) lrus 567

Julianae 579

trunculus 579
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Erycina ovata 580
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Littorina arctica 388, 391, 395
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vestila
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Desmarestii
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Luttrria maxirna
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ÙBER DIE ZIMMTROSEN,
INSBESONDERE UBER DIE, IN RUSSLAND WILDWACHSENDEN ARTEN

DERSELBEN.

EIN BEITRAG ZU DER FLORA RUSSLLAND S

VON

C. A. MEYER.

Lu le 1S Mai 1846.

Jlis haben wol nur wenige Gattungen des Pflanzenreiches eine so reiche Literatur auf-

zuweisen, als die Rosen sie besitzen. Es ist aber auch nur bei wenigcn Gattungen die

Ansicht der Botaniker was Art, was Abart sei, so verschieden imd so wiedersprcchend,

als dies bei der Konigin der Bluraen, die sich darin gefàllt mit den Formen zu spielen

der Fall ist. Die Zeit ist uns nicht allzu fern, wo das Studium der Rosen, besonders von

einigen Botanikern, mit eben so grosscm Eifer, als scharftrennender Genauigkeit betrieben

und wo jede, sich darbietende Form als eine besondere, nur zu oft auf gar geringfiigige

Kennzeichen begrundete Art getrennt wurde. Eine Reaction war unvermeidlich. Hatte man

aber friiher zu viel getrennt, so wurde jetzt wieder zu viel vereinigt; und es ist in der

neuesten Zeit wol so manche Rosenart gestrichen worden, die sich als eine gute und

bestàndige erweisen wird, wenn die, jetzt in der Botanik vorherrschende Tendenz, recht

viel zu vereinigen, einer andern Ansicht wird weichen mùssen. Die VVahrheit mogte auch

hier in der Mitte liegen.

Wenn ich es unternehme, hier das Résultat meiner Untersuchungen iiher die Zimmtro-

sen bekannt zu machen und nicht nur einige unterdriickte Arten wiederherzustellen, son-

dern auch noch eine neue Art vorzuschlagen, so kann ich wol schwerlich, wenigstcns fur

den Augenblick nicht, auf die Zustimmung aller Botaniker rechnen. Mein Ziel soll jedoch

besonders das seyn, dièse Rosen sorgfaltig zu charakterisiren, es einer spâtern Priifung

Mémoires se. naturelles T. VI. |
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tiberlassend, was sich als Art bestatigen wird, was als Abart, was als Varietàt anzuschen

ist. Jedenfalls hoffe ich eine nicht durcbaus unniitze Arbeit unternommen zu haben.

Es mogte nicht ganz iïberfliissig seyn, hier ganz kurz die Kennzeichen durchzugchen,

welche dazu dienen konnen die Zimmtrosen zu charakterisiren.

Bei allen Zimmtrosen ist der junge Schbssling mehr oder weniger dicht mit bor-

stenfôrmigen Stacheln bedeckt, bisweilen jedoch auch ganz unbewehrt. Die bliihenden

Stamme sind meistens an der Basis mit borstenformigen Stacheln besetzt; dagegen die

Zweige entweder ganz unbewehrt, oder gleichfalls mit borstenformigen Stacheln bedeckt,

oder zugleich auch noch an der Basis der Nebenblatter mit zwei, anders gestalteten

Stacheln, (Stipular- Stacheln, aculei stipulares) , oder auch blos mit diesen Stipular-Sta-

cheln bewaffnet sind. So gut im Allgemeinen die, von der Bewaffnung abgeleiteten Kenn-

zeichen auch sind, so fehlen doch die Ausnahmen und Uebergànge nicht ganz; und ich

habe so manchen Stamm der echten R. cinnamomea gesehen, der hinsichtlich der Be-

waffnung kaum von R. acicularis unterschieden werden konnte. Welchen Abanderungen

aber die R. rugosa in dieser Hinsicht unterworfen ist, davon habe ich mich erst nach

vielfachen Untersuchungen vollkommen iiberzeugen konnen. — Bei allen Arten sind die

Zweige glatt; blos die R. rugosa macht hiervon eine standhafte Ausnalune. Dièse Ait

hat in allen ihren Formen immer dicht wollige junge Zweige.

Die Nebenblatter geben einige gute Kennzeichen ab. Bei mehrern Arten sind sie

fast von der Basis an flach ausgebreitet; bei R. cinnamomea ist die grbssere untere Hà'lfte

derselben, besonders an den nichtbliihenden Zweigen, zusammengerollt und den Zweig

umfassend. — Der mit dem Blattstiele vcrwachsene Theil ist bei den verschiedenen Arten,

im Verhàltniss zu dem freien Ende, mehr oder weniger lang; dièses Verhaltniss ist bis

zu einem gewissen Grade konstant.— Die freien Enden [auriculae) sind bei einigen Arten

auseinander fahrend (divaricatae) , bei andern Arten sind sie dem Blattstiele ziemlich pa-

rallel, aufwarts gerichtet, oder doch nur untcr einem sehr spitzen Winkel auseinander

stehend (auriculae adscendentes). — Bei den meisten Arten sind die Nebenblatter krautar-

tig und griin; bei R. amblyotis dagegen sind sie entfârbt, sehr diinn und durchscheinend.

Dièse Kennzeichen sind ziemlich konstant, doch wenig in die Augen springend.

Obgleicb die Zabi der Blattchen an den Blâtteru desselben Zweiges sehr verschie-

den ist, so herrscht doch bei den verschiedenen Arten eine Zabi besonders vor, die eini-

germassen zu beriicksichtigen ist. — Die Form der Blattchen dagegen ist fast bei allen

Arten so grossen Abweichungen unterworfen, dass in der Diagnose auf sie keine Biick-

sicht zu nehmen ist. — Die Dicke der Blattchen ist etwas konstanter; bei einigen Arten

sind sie diinn, fast hâutig, bei andern fast lederartig. Doch trifft es sich wol, dass die jun-

gen Blattchen einer Art, die gewbhnlich fast lederartige Blattchen hat, ziemlich diinnhautig

sind; dagegen bisweilen die ursprundlich duimen Blattchen spàterhin ziemlich fest wer-

den. — Bei allen Abarten der R. alpina sind die Blattchen immer (wenn wir an einem

Exemplare einzelne derselben ausnehmen) doppelt gesàgt; bei andern Arten, so na-
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mentlich bei R. cinnamomea , sind die Sàgezàhne dem Wechsel unterworfen. — Eben so

wenig bestandig ist bei den Zimmtrosen die Behaarung der Blatter. Eine Rose aus

dem Innern Russland's fiel mir durch die vollige Glatte der Blatter so sehr auf, dass ich

keinen Anstand nabm sie, trotz ihrer grossen Aebnlichkeit mit R. cinnamomea, als eine

eigne Art anzusehen. Allein wiederholte Untersuchungen scheinen zu beweisen, dass dièse

glattblattrige Rose in die gemeine Zimmtrose ùbergeht. Dasselbe beobachten wir auch an

R. alpina und R. laxa Retz.

Die Anzahl der Blumen an der Spitze der jungen Zweige ist sehr verschieden.

Bei R. alpina stehen die Blumen allcrdings meistens einzeln, bisweilen aber auch zu zwci '

und drei; bei R. cinnamomea eben so oft einzeln, als zu zwei und drei. Bei R. laxa kom-

men an kraftigen Trieben 7, 9, auch wol mehrere Blumen vor, dagegen sie an andern

Zweigen dieser Art nur einzeln stehen. — Stehen mehrere Blumenstielc zusammen, so

bildcn sie meistens eine Art gabc'.fbrmig gctheilter Doldentraube, wie sie z. B.

bei Lindley (Rosarum monographia) lab. k abgebildet ist; seltener bilden sie eine kurze

Traube; eine solche hat Lindley auf der ik-ten Tafel abgebildet. — Der mittlere, so wie

auch meistens der einzeln stehende Blumenstiel, ist ohne Deckblatter, dagegen die

seitlichen Blumenstiele immer zwei Deckblatter haben. Bei R. Woodsii, die ich nicht

gesehen habe, sollen, nach der Abbildung, aile Blumenstiele deckblattlos seyn. — Die

Lange der Blumenstiele ist nicht bestandig. R. alpina und R. acicularis haben mei-

stens lange, bisweilen jedoch auch kurze Blumenstiele; bei R. cinnamomea sind sie fast

immer kurz. Obgleich nun dièses Kennzeichen nicht ganz zuverlàssig ist, so habe ich es

doch nicht vollig vernachlàssigen wollen. Die Mehrzahl der Blumenstiele bei einer Art be-

riicksichtigend, habe ich sie in der Diagnose entweder als pedunculi felongatij, wie bei

R. alpina, oder als pedunculi (brèves), wie bei R. cinnamomea, hezeichnet. — Noch we-

niger bestandig ist die Richtung der Blumenstiele nach dem Verbliilicn. Bei R. alpina

sind die Fruchtkelche fast immer, bei R. acicularis meistens iiberlîangend; bei R. laxa

und auch bei R. cinnamomea sind die Blumenstiele nach dem Verbliihen bald aufrccbt,

bald abwarts gekriimmt. — Ob die Blumenstiele und auch die Kelcbe mit Driisen-

borsten besetzt sind, oder nicht, verdient gar nicht berucksichliget zu werdcn. Dagegen

ist die R. californica durch die weichen, gekriimmten Haare der Blumenstiele aus-

gezeichnet.

Der Kelch bietet keinen Charakter, der dazu dienen kbnnte die Arten der Zimmt-

rosen zu unterscheiden. Die Blumenblatter wahrscheiniich eben so wenig.

Koch unterscheidet die Zimmtrosen durch kurzgestielte centrale Fruchtkno-

ten. Dièse Beobachtung ist im Allgemeinen vollkommen richtig; allein bei der R. cinna-

momea tubo calycis depresso-globoso ist das Stielchen dieser Fruchtknoten oft so kurz, dass

man letztere fast sitzend nennen kbnnte; bei R. cinnamomea turbinella dagegen ist dièses

Stielchen ziemlich lang. Soll man deswegen dièse beide Rosen fur verschiedene Arten hal-
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ten? Ich bezweifle dies. Es ist aber auch die Lange des Fruchtknotenstielchen nicht von

der Gestalt des Kelches abhangig. Dies beweisen die andern Zimmtrosen.

Von allen diesen Kennzeichen hat fast kein einziges, einzeln genommen, absolute Giil-

tigkeit. Es ist vielmehr immer die ganze Summe der Kennzeichen zu beriicksichtigen, um

die Art mit Sicherheit zu charakterisiren. Unvollstàndige trockene Exemplare der Rosen

werden sich freilich nicht immer genau bestimmen lassen.

Die Gruppe der eigentlichen Zimmtrosen begranze ich etWas anders, als es Koch

in seiner vortrefflichen Synopsis florae germanicae thut. Ich rechne hierher blos die Rosen mit

kurz gestielten Fruchtknoten, bei denen die Nebenblattchen an den blùhenden Zweigen entschie-

den an Breite zunehmen, und bei denen die Fruchtkelche roth sind und von den stehen

bleibenden zusammengeneigten Kelcbzipfeln gekibnt w'erdeu, wie z. B. R. ciniiamoinea,

rugosa und andere Arten. Ich ziehe aber auch R. alpina hierher, die gewiss besser neben

R. cinnamomea zu stellen ist; dafûr sprechen der ganze Habitus, die an den blùhenden

Zweigen êntschieden breitern Nebenblatter und die an krattigen Zweigen gleichfalls bis-

weilen zu zwei und drei gestellten Blumen.

Zu den Pimpinellrosen bringe ich die Arten, deren Blumenzweige kaum merklich

breitere Nebenblatter tragen, als die sterilen Zweige, und deren Fruchtkelche (meistens)

schwarz sind, mit stehen bleibenden , zusammengeneigten Kelchzipfeln.— fi. gentilis, die

ich blos aus unvollstandigen Exemplaren kenne, bildet den Uebergang von den Pimpinell-

rosen zu den Zimmtrosen. Beide Gruppen sind kaum hinreichend von einander unterschieden

und vielleicbt wiire es besser sie, wie dies schon Fries vorgeschlagen hat, zu vereinigen.

Rosa lutea muss, wie ich glaube, getrennt werden. Sie unterscheidet sich durch die

gelben Fruchtkelche mit stehen bleibenden, zuriick geschlagenen Kelchzipfeln.

Rosa rubrifolia, lucida, nitida imd einige andere Arten bilden, nach meiner Eintliei-

lung, eine besondere Gruppe, deren Arten sich durch den abfallenden Kelchsaum, daher

der Fruchtkelch ungekrbnt und an der Spitze mit einer zirkelrunden Oeffnung ausgeschnit-

ten ist, auszeiclmen.

Die echten Zimmtrosen bringe ich in vier Abtheilungen, je nachdem 1) der blii-

hende Stamm (die Basis abgerechnet) ganz stachellos, oder 2) durchweg nur mit lauter

nadelformigen , oder aber 3) hauptsachlich nach unten mit nadelfôrmigen, nach oben, an

der Basis der Nebenblatter, mit grossern, dickern, pfriëmenfdrmigen und meistens etwas

gekrùmmten, zu zwei gestellten Stipularstacheln versehen ist. Dièse Eintheilung ist im

AHgemeinen recht gut, obgleich allerdings Uebergange nicht durchaus fehlen. Die vierte

Abtheilung ist durch die wolligen Zweige sehr gut charakterisirt.

Rosa alpina ist in allen ihren Formen an folgende Kennzeichen vereinigt sicher

erkannt: der bliihende Stamm ist glatt und unbewehrt (*), die Nebenblatter sind ausge-

breitet und der angewachsene Theil derselben kaum mehr als l'/
2
mal langer, wie das

(*) Jacquin fùhrt eine Abart an, deren bliihende Staminé durchweg mit Borsteu bedeckt sind. Vielleicht ge-

hôrt aber dièse Ptlanze zu R. reversa Kit.
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reie Ende; die Blattchen, meistens 7 (hochst selten 9, 11), sind am Rande mit Driisen-

zàhnchen besetzt, die niemals gauz fehlen, obgleich bisweilen die Blattchen der unter-

sten Blatter eines bliihenden Zweiges theilweise ohnc solche Driisen sind; die Blumenstiele

sind meistens lang und die Blumenblatter an der Spitze ausgerandet.

Rosa blanda Ait. (R. fraxinifolia Borkh.J ist in ihren Charakteren mit R. alpina

nahe verwandt. Sie bat unbewaflhete bliibende Zweige, mit an der Basis etwas zusammen-

geneigten, iibrigens weit ausgebreiteten nnd am Rande meistens zuriïckgeschlagenen Ne-

benblattern und vbllig glatten driisenlosen Blattchen, die zu 5, hochstens zu 7 gestellt

sind; die Blummenblàtter sind ausgerandet. — Dièse, so viel ich weiss, zuerst in Alton s

Hort. Kew. éd. 1. unter jenem Namen aufgestellte Art ist an jenem Orte sehr kenntlich

charakterisirt, und ich kann in der That den Grund nicht einsehen weswegen Lindley die-

sen Namen auf eine andere, vielleicht verschiedene Rosenart, die ich iibrigens nicht kenne,

iibertragen will. Auch kbnnen, wie es mir scheint, Smith's Beschreibung der R. blanda

fin Rees Cyclopaedia) und Jacquins Abbildung fFragment, botan. tab. 105j nicht zu

verschiedene Arten gezogen werden.

Ueber Rosa macrophylla, die jedenfalls zu den Zimmtrosen gehbren mbgte, kann

ich mich nicht mit Sicherheit aussprcchen. Die Abbildungen und Beschreibungen in Lind-

ley s Rosarum Monographia éd. II p. 35 t. 6 und in Wallich's Plantae Asiaticae rario-

res II. p. 19 t. 117 stimmen unter sich und mit den trockenen Exemplaren, die ich in

dem reichen Herbarium Seiner Excellenz des Herrn von Fischer gesehen habe, nicht sehr

uberein. Bei Lindley ist die Pflanze stachellos, bei Wallich mit zahlreichen, zerstreut ste-

henden, grossen, breitcn, zusammengedriickten Stacheln, nach Art der 7?. platyacantha,

bewaflhet; die trockenen Exemplare sind nur hin und wieder mit einem einzelnen, feinen,

pfriemenfbrmigen Stachel versehen, etwa wie bei R. alpina. Die Nebenblàtter sind bei Wal-

lich sehr ausgebreitet, bei Lindley an der Basis deutlich umfassend abgebildet, an den

Exemplaren fast wie bei R. cinnamomea gestaltet. Wallich giebt immer 7 Blattchen, Lind-

ley H (in der Beschreibung 5 — 11) Blattchen an; an den Exemplaren kommen meistens

7, selten 9, niemals mehr, an den obersten Blattern oft nur 5 Blattchen vor. Es bleibt

dahin gestellt, ob die R. macrophylla in Hinsicht der Stacheln so sehr abweicht, oder

ob unter diesem Namen mehrere Arten verwechselt worden sind. Fast mbgte ich das letztere

fur wahrscheinlicher halten, so dass die eine Art, auf Lindley's Abbildung und auf die

trockenen Exemplare gegriindet, der R. alpina und R. blanda zunachst stehen und sich

von diesen hauptsàchlich durch die Nebenblàtter und die Blumenblatter, — die zweite,

in Wallich abgebildete, sich von allen Zimmtrosen durch die Stacheln wesentlich unter-

scheiden wiirde.

Rosa stricta Donn scheint den Uebergang von der ersten Abtheilung zu der zwei-

ten zu machen. Nach einem von Lindley mitgetheilten Exemplare, welches freilich wenig

zu der Abbildung passt, mbgte ich sie fast lieber zu den Pimpinellrosen ziehen. Nach

den Abbildungen ist die R. stricta durch die nach unten mit zahlreichen Borsten be-
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setzten, nach oben vollig unbewehrten blùhenden Zweige, durch die zahlreichen (9, il,

nach Dillen sogar 13), festen Blattchen und durch die ziemlich kurzen Blumenstiele un-

terschieden.

Rosa acicularis Lindl. Eine in Sibirien weit verbreitete Art, die aber auch bei

Petersburg wild wàchst. Sie unterscheidet sich durch glatte Zweige, von denen auch die

bliihenden mit (meistens) zahlreichen, ganz geraden, feinen, fast borstenfbrmigen Stacheln

bewaffnet sind, dagegen die anders gestalteten Stipularstacheln dieser Art durchaus feh-

len, — durcli fast ganz ausgebreitete Nebenblàtter, deren dem Blattstiele angewachsener

Theil nicht viel mehr als anderthalbmal langer ist, als das freie Ende, — durch die mei-

stens zu 7 gestellten, diinnen, einfach gesagten Blattchen, und durch meistens lange Blu-

menstiele. — Die Stacheln andern in der Lange ah; an einigen Exemplaren sind sie sehr

ungleichformig, an andern dagegen ziemlich gleichformig. Dièse letztere Form, die man

iibrigens auch wol mit den andern Formen auf dcmselben Stamme antreffen kann, zieht

Lindley zu R. rubella. Allein dièse Art, die wahrscheinlich viel richtiger zu den Pimpi-

nellrosen zu rechnen ist, wàchst wol in Russland nirgends wild. — R. Ginelini ist von

R. acicularis blos durch die, auf der untern Flâche nicht weisslichen, sondern hellgrii-

nen Blattchen verschieden. Allein die weissliche Farbe der untern Blattflàche durchlàuft

bei dieser Art (so wie auch bei andern Arten) aile Abstufungen und geht zuletzt in das

Hellgrvine liber. Die Blattstiele, die Behaarung und die Gestalt der Blattchen, so wie die

Richtung und Bewaffnung der Blumenstiele sind bei beiden Pflanzen nicht verschieden.

Rosa Woodsii Lindl. (Bot. reg. t. 97GJ ist durch die ganz glatten, blos mit ge-

raden, pfriemenformigen Stipularstacheln bewaffneten bliihenden Zweige, durch die ausge-

breiteten spitzigen Nebenblàtter , deren freies Ende etwa halb so lang ist, als der ange-

wachsene Theil, — durch die ganz glatten, driisenlosen, einfach gesagten, zu 5, hoch-

stens zu 7 gestellten Blattchen, so wie durch die kurzen, deckblaltlosen, glatten Blumen-

stiele charakterisirt.

Rosa californica Gham., Schlechtd. ist in Hinsicht der Bewaffnung und in der

Form der Blattchen der R. Woodsii âhnlich. Ganz glatte Zweige oit pfriemenformigen,

meistens etwas gekriimmtcn Stipularstacheln, — spitzige , mit dem Rande zusammengeneigte

Nebenblàtter, mehr oder weniger wollige Blattchen (hochstens 7), und mt-Iirere, an der

Spitze der Zweige traubenformig gesteilte, langhaarige Blumenstiele unlerscheiden dièse

Art.

Rosa laxa Retz, (non Lindl.). Eine gewiss gute Art, die nicht mit R. cinnanmmea

verwechsell werden muss. Man crkennt sie an die starken, zuriickgekruinmten Stipular-

stacheln (denen der R. caïu'na nicht unàhnlich), an die flach ausgebreiteten Nebenblàtter,

die an der Spitze der Zweige weniger breit werden als bei andern Zimmtrosen, — an

die fast lederartigen Blattchen und an die weisseu, oft sehr zahlreichen, in eine Dolden-

traube gestellten Blumen. R. soongorica Bge ist von R. laxa blos durch die vollige Glat-

te der Blàtter und durch eine etwas andere Richtung der freieu Enden der Nebenblàtter
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verschieden. Fcrnere Untersuchungen an der lebenden Pflanze miissen entscheiden, ob sie

eiue selbststàndige Art bildet.

Rosa cinnamomca L. Dièse vielgestaltete Rose kann ich mich nicht entschliessen

in mehrcre Arten zu trennen, da sich dazu keine geniigende Charaktere auffindcn las-

sen, obglcich die gewohnliche R. cinnamomca von der R. microcarpa Retz, nicht unbe-

deutend abzuweichen scheint. Allein Mittelformen vcreinigen dièse beiden cxtremen Glieder

auf eine fast unmerkliche Weise. — Glatte Zweige mit pfriemenformigen, geraden oder

meistens schwach abwàrts gekriimmten Stipularstacheln; — an dem Rande zusainmcnge-

rollte Nebcnblàtter mit kurzen spitzigen freien Enden; diinne Blàttchen und wenig zahlrei-

che (1 — 3), kurze, unbehaarte, doldentraubenfbrmig gestellte Blumenstiele charakterisiren

aile Formcn, die ich zu R. cinnamomea ziehe. — Sie àndert ab mit runden, ellipti-

schen, birn-und flaschenfbrmigen Fruchlkelchen, auch mit geraden und zuriickgekrummten

Fruchtstielen. — Die Normalform ist die in Europa wildwachsende , von Koch sehr gut

charakterisirte Pflanze; sie hat an den Blattstielen meistens fiinf Blàttchen, die auf der

untern Flàche behaart aber driisenlos und am Rande einfach gesa'gt sind; hierher gehoren

R. mutica und fluvialis fl. Dan., R. cinerea, turbinella und pyriformis Sw., R. majalis

Auct. und R. mosquensis Spr.— Die var. glandulifolia unterscheidet sich von der vori-

gen durch die, auf der untern Flàche driisigen, am Rande driisig doppelt gesàgten Blàtt-

chen; zu dieser mbgte R. gorenkensis Bess. gehoren. — Var. pseudo-alpina weicht von

der vorigen durch den Mangel der Haare ab; sie errinnert in manchen Stiicken an R. alpi-

na.— Verschwinden auch die Driisen und sind die Blàttchen einfach gesàgt, so haben wir

die R. glabrifolia vor uns. Ob dièse die R. cinnamomea /?. americana Pries ist, kann

ich nicht entscheiden; wcnigstens gehoren die angefiihrten Synonyme nicht zu R. gla-

brifolia. Aile Exemplare, die ich als R. gemella gesehen habe, auch die aus dem bota-

nischen Garten Berlin 's, gehorten immer der gewohnlichen R. cinnamomea an. — Die fol-

genden Varietàten haben Blàtter mit meistens 7 Blàttchen. Var. intermedia ist nur

durch die Zahl der Blàttchen von der gemeinen R. cinnamomea verschieden und geht durch

eine Untervarietàt mit kleinen, angedriickten Sàgezàhnchen in die R. daurica Pall. uber,

die sich von der vorigen durch die scbmàlern, meistens fast lanzettfbrmigen , auf der un-

tern Flàche driisigen Blàttchen unterscheidet. R. Willdenowii Spr. ist nur eine Unterva-

rietàt der R. daurica Pall. mit kleinen Blàttchen. Sie geben ohne Zweifel in einander

iiber. — R. microcarpa Retz, endlich unterscheidet sich durch die fast sàmmtlich

schmalen INebenblàttchen. Doch kbnnen auch hier Uebergànge nachgewiesen werden.

Rosa amblyotis m. Dièse Rose steht gleichsam in der Mitte zwischen R. cinnamo-

mea und R. rugosa, mit welchen sie auch mehrfach verwechse|t worden ist. Ich halte sie

jedoch fiir eine gute Art, die man an folgende Kennzeichen wol immer wieder erkennen

wird: Die bliihenflen Zweige sind durchaus glatt und blos mit pfriemenformigen, geraden,

meistens aufwàrts gerichteten Stipularstacheln bewaffnet; die Nebenblàtter sind sehr diinn,

entfàrbt (d. h. nicht krautartig), an dem Rande zusammengeneigt, die freien Enden der-
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selben sind durchaus stumpf und etwa halb so lang als der angewachsene Theil; die Blatt-

chen sind diïnn und auf der untern Flache behaart; die unbehaarten Blumenstiele stehen

einzeln, oder zu 2 und 3, in Gestalt einer Doldentraube.

Rosa rugosa Thb. ist durch die dicht wolligen Zweige und die festen, fast leder-

artigen, runzeligen Blattchen sehr gut charakterisirt. Uebrigens àndert sie in Hinsicht der

BewafFnung vielfach ab. Bei einer Form sind die sehr dicht gestellten, borstenpfriemenfdr-

migen Stacheln mâssig und ziemlich gleichfdrmig lang-; dies ist die R. rugosa Thb., die

Siebold und Zuccarini so schon abgebildet haben. — Eine andere Form, die R. ferox

Lindl., hat gleichfalls zahlreiche borstenfdrmige und viele lângere, pfriemenformige Stacheln,

die aber an dem ganzen Stamme zerstreut und mehr oder weniger dicht gestellt sind. —
Bei einer dritten Form verschwinden die grossen pfriemenfôrmigen Stacheln, bis auf die

Stipularstacheln fast gânzlich, und auch die borstenformigen Stacheln nehmen an Zahl und

Grosse sehr ab, so dass besonders die altéra Zweige fast blos mit grossen Stipularstacheln

bewaffnet sind; es ist die R. kamtschatica Lindl. — Verschwinden auch dièse grossen Sti-

pularstacheln und bleiben nur noch sparsam gestellte, ziemlich kurze Borstenstacheln ùbrig,

so haben wir die R. kamtschatica Vent, vor uns, die von der andern Seite deutlich in

die erste Form iibergeht. — Endlich verschwinden auch die Borstenstacheln fast giinz-

lich, oder man bemerkt nur noch hin und wieder einen einzelnen, kleinen, verkuinmerten

Stipularstachel und es ragen fast nur noch kurze, driisentragende Borsten aus der Wolle

hervor. Dièse fast vollig stacbellose Form scheint auf den ersten Blick von der R. ferox

sehr verschieden zu seyn; an zahlreichen Exemplaren jedoch lassen sich die Uebergange

deutlich nachweisen.

Ich kann dicsen Theil meines Aufsatzes nicht schliessen, ohne zu bemerken, dass ich

bei R. alpina und R. cinnamomea, in Hinsicht der Benennungen, der jetzt allgemein

angenommenen Ansicht gefolgt bin; dass aber Linné urspriinglich unter R. cinnamomea

eben die, spàter R. alpina genannte Art verstanden hat. Schlagen wir die erste Jusgabe

der Species plantarum (1753) auf, so fmden wir hier zuerst die R. cinnamomea mit

folgender Diagnose: R. inermis, cafycis foliolis indirisis, fructu oblongo. Hall. helv. 3^8,

mit dem Synonvm R. syhestris odoratissimo rubro flore Bauh. pin. 483 und dem Vaterlande:

Habitat in alpibus Hehetia aufgefûhrt. Das Synonym aus Ilaller zieht Gaudin in seiner

Flora Helvetka 111 p. 357, gewiss mit vollem Redite, zu R. alpina. Schwieriger ist es

das Synonym Bauhin's richtig zu deuten; Bauhin fiihrt aber am angefiihrten Orte die Ro-

sae sylvestris tertium genus des Tragas als Synonym an, welches Haller zu seiner oben

angefiihrten Art bringt. Zu R. cinnamomea kann jenes Synonym Bauhin's nicht gehb-

ren, demi die, jetzt so genannte Art findet sich in demselben Wcrke unter No VII, VIII,

IX und X. — Der Name R. alpina findet sich in dem citirten Werke Linné's noch nicht.

In Linné's Systema naturae éd. X (1759) p. 1062 finden wir schon eine andere R.

cinnamomea germinibus globosis pedunculisqne glabris, caule aculeis stipularibus, petio~
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lis subinermibus; aise die Art, die wir auch jetzt mit diesem Namen bezeichnen. — R.

al pin a fehlt auch hier noch.

In Linné"s Species plantarum éd. II (1762) p. 703 ist die R. cinnamomea mit

derselben Diagnose, wie in dem vorigen Werke, und dem Synonyme aus Bauhin's Pinax R.

odore cinnamomi, simplex (No VII) 4-83 aufgenommen. Auch fînden wir hier zuerst die R.

alpina vor, mit folgender Diag-nose: /{. germinibus globosis, pedunculis subhispidis, caule

inermi — den Synonymen: R. campestris, spinis carens, biflora. Bauh. Pin. k8k, R. ru~

bello flore simplici, non spinosa Bauh. Histor. 2 p. 39, R. non spinosa. Hall. Opusc. 218

— und dem Vaterlande: In alpibus Hehetiae. — Vergleichen wir was hier von R. alpi-

na gesagt wird, mit den Angaben iibér R. cinnamomea in Linnes Species plantarum

éd. I, so làsst sich nicht bezweifeln, dass an beiden Stellen von derselben Art gehandelt

worden ist. — In Linnes Flora suecica fehlt die R. cinnamomea, dagegen wird hier

die R. spinosissima aufgefiihrt, die in Schweden nicht wildwachsen soll. Die Beschrei-

bung ist freilich nach Exemplaren der R. spinosissima entworfen wordeu. Sollte in

Schweden nicht vielleicht auch die, in Finnland nicht eben seltene R. acicularis wachsen?

ROSAE EGLANTERIAE.

Ovaria in centro calycis breviter stipitata, subsessilia. Trimci juniores et floriferi acu-

leis rectis subulatis, aliis minoribus setaceis armati. Stipulae subconformes. Flores solitarii,

ebracteati, vel 2, 3, subbracteati, bracteis parvis. Calyces fructiferi lutei, limbi laciniis per-

sistentibus reflexis coronati. — Frutex spinosus, foliolis parvis, floribus flavis vel puniceis.

Rosa lutea L.

ROSAE PIMPINELLIFOLIAE.

Ovaria in centro calycis breviter stipitata, stipite dimidio ovario breviore, vel subses-

silia. Trunci juniores et floriferi aculeatissimi, aculeis gracilibus rectis (nunquam curvatis)

saepe reversis, aliis minoribus setaceis. Stipulae subconfprmes. Flores solitarii, ebracteati,

vel interdum 2, 3; pedunculi latérales braeteis parvis instructi. Calyces fructiferi nigro-

sanguinei (interdum rubri?), limbi laciniis persistentibus (saepissime) conniventibus coro-

nati. — Frutices spinosissimi, foliolis parvis, plerumque glabris, floribus plerumque albis

rarius ochroleucis vel roseis.

Rosa pimpinellifolia L., M. B., — R. spinosissima L., M. B., — R. oxya-

cantha M. B.,— R. reversa Rit., — R. viminea Lindl., — R. grandiflora Lindl.,—

R. myriacantha DC, — R. involuta Sm., — R. platyacantha Schrenk.
Mémoires se. naturelles T. VI. O
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ROSAE CINNAMOMEAE.

Ovaria in centro calycis breviter stipitata, stipite demidio ovario brevîore, vel sub-

sessilia. Trunci juniores àculeatissimi , aculeis gracilibus setaccis rectis, interdum reversis,

aliis minoribus. Trunci floriferi inermes, vel, pro more, trunci junioris, aculeis gracilibus

rectis, aliis setaceis obsessi, vel aculeis geminis stipularibus saepe recurvatis armati. Stipu-

lae in rainulis llorentibus conspicue, quani in sterilibus, latiores. Flores solitarii ebracteati

vel bracteati, — saepius 2, 3 pluresque; pedunculi latérales bracteati, bracteis dilatatis.

Calyces fructiferi coccinei, limbi laciniis elongatis (plerumque simplicibus) conniventibus

persistentibus coronati. — Frutices spinosissimi vel saepe subinermes, foliolis plerumque

majusculis et saepe tenuibus atque opacis, subtus non raro pubescentibus , floribus roseis

vel purpureis, rarissime albis.

Séries I. Subinermes. Trunci adulti ramique floriferi glabri, plerumque

penilus inermes, rarissime aculeolo uno alterove setaceo vel setis raris instructi.

\. Rosa alpina Linn.

Spec. plant, éd. II (1762) p. 703.

R. truncis floriferis inermibus (interdum setosis Jacq.); ramis glabris; stipulis herba-

ceis, ramorum iloriferorum dilatatis a couniventi basi patentibus, parte adnata auriculis

acutis divergentibus sesqui-v. duplo longiore; foliolis (5 — 11) tenuibus serratis atque

ad basin usque g-landuloso-scrrulalis; pedunculis subsolitariis (elongatis); petalis obeordatis.

R. cinnamomea Linn. Sp. pi. éd. I (1753) p. 4-91. R. alpina De Cand.

Prodr. II p. 611. (p. p.); Lindl. Rosar. Monogr. (éd. ait.) p. 37 (excl. syn.

pi.); Mertens et Koch Deutschl. Flora III p. 451; Koch Synops. FI. Germ. et

Heh: (éd. 2) p. 2^8.

Species europaea, variabilis, a cel. Kocb 1. c. optime exposita, in Imperio Rutbenico

forsilan nullo loco sponte crescens.

u. genuina: ramis floriferis inermibus; foliolis subtus in costa petiolisque pilis ra-

ris adspersis ibique selulis glandulosis scabris, caeterum glabris; calycis tubo sub-

globoso v. subelliptico glabro v. cum pedimculo setis glandulosis hispido. R.

pyrenaica Gouan M. et Obs. bot. p. 31. t. XIX fig. 2). - - R. alpina Sieber

Sùddeutsch. Forstg. pi. exsicc. No 57, Tausch Dendroth. bohem.; R. pyrenaica

Reichb. ft. germ. exsicc. No 877.

Frutex hi — quadripedalis vel altior. Trunci hornotini, praesertim ad basin, aculeis

setaceis copiosis rarioribusve armati, vel non raro omnino inermes. Trunci adulti floriferi

(aculeis ad basin deciduis) superne praesertim penitus inermes sunt, vel rarissime aculeolo

uno alterove parvo setaceo recto instructi, ramosissimi et, uti rami annotini, omnino gla-

bri, cortice testaceo, brunnescente vel purpurascente vestiti. Ramuli hornotini herbacei, vi-

rides vel saepe colore purpurascente suffusi et subglaucescentes. Stipulae foliorum inferio-
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1

mm, praesertim in ramis sterilibus, saepe linea vix latiores, margine erecto-palentes; auri-

culac liberae acutissimae, latitudine sua duplo circiter longiores et parte adnata fere duplo

breviores; — stipulae ramulorum floriferorum ut phirimum multo latiores et, praeter imam

conniventem basin, patentes; auriculae divaricatae, lato-lanceolatae , acutae vel acutissimae,

latitudine sua plus minus longiores; - omnes herbaceae, virides, glabrae, integerrimae,

margine glandulis stipitatis ciliatae et interdum fere fimbriatae. Folia in ramulo infima re-

liquis multo minora et quasi incompleta; reliqua, etiam summum, plerumque e foliolis 7,

interdum 9, rarissime 1 1 v. 1 3, composita. Petiolus cum rachide gracilis, glaber vel obso-

lète pilosus, semper g-landulis stipitatis adspersus, non aculeatus. Foliola magnitudine et

latitudine varia, lanceolato-oblonga, oblonga, elliptica, ovato-elliptica vel ovata, obtusa,

acuta v. acumiuata, maxima l'/
2

poil, longa, pollicem lata, plerumque minora et praeser-

tim angustiora, inferiora in folio decrescendo plus minus minora, summum foliolis superio-

ribus non vel vix majus; omnia tenuia, in pagina superiore viridia, (plerumque) opaca et

glabra, subtus pallidiora, virescentia, interdum glauca, glabra, saepius in costa atque in

nervis lateralibus pilis raris adpressis adspersa et interdum glandulis subsessilibus scabra,

argute duplicato-serrata, serraturis primariis patentibus, superioribus saepe falcatis; ser-

raturis secundariis parvis glandulosis ad basin folioli usque decurrentibus. Flores in apice

ramuli, ex axilla folii summi, plerumque solitarii, interdiun 2 v. 3. Pedunculus fere semper

elongatus, gracilis, stipulis longior, interdum brevis, setulis glandulosis rarioribus vel co-

piosis tectus, interdum glaber, in flore deflorato atque in fructu fere semper declinatus,

plerumque ebracteatus, sed non raro bracteae adsunt solitariae, duae vel très, oblwngae vel

ovatae; pedunculi latérales ramuli bi-triflori semper bibracteati sunt. Calycis tubus nunc

glaberrimus, nunc (interdum in eodem ramulo) setis glandulosis dense obtectus, in fructu

semper coccineus et vel subgloboso-ellipticus, vel ellipticus, utrinque leviter angustatus.

Limbi laciniae elongatae, ex oblonga basi in appendicem lineari-subliliformem, apice dilata-

tam, integerrimam vel rarius basi appendiculatam productae^ dorso glabrae et eglandulosae

vel glandulis pedicellatis adspersae, facie (in pagina superiore) margineque dense tomento-

sae, in fructu persistentes , conniventes. Petala sepalis paulo breviora, apice semper emar-

ginata, rosea vel purpurea. Carpella testacea, apice dense liispida, margine hinc rolundata,

illinc planiuscula, centralia stipite brevi quidem sed distincto suffulta. — Hab. in Pyre-

naeis, in Vogesis montibus, in Alsatia, Helvetia, in altis Sudetis montibus et in Austria; vidi

etiam spécimen ex Anglia a cel. Hookero sine nomine communicatum.

/S. lagenaria: ramis foliolisque ut in a; calycis tubo eîongato lagenaeformi glabro

vel hispido. — R. lagenaria Vill. Delph. -3 p. 553, Tausch Dendrotheca hohem.

exsicc. — R. alpina Fries Tlerb. norm. IX. k8 (cuit).

Calycis tubus in fructu elongatus, apice in collum plus minus longum attenuatus,

basi subrotundus, lagenaeformis, — vel utrinque attenuatus, glaber vel setis glandulosis

hirtus. Petiolus interdum aculeolis parvis setaceis armatus. Reliqua ut in «. — Hab. in

alpibus Galliae et Helvetiae, in montibus Tyrolensibus et in Sudetis.
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y. pubescens: ramis floriferis inermibus; foliolis subtus in tota pagina pilis ad-

spersis et in Costa glandulosis; calycis tubo elliptico vel elliptico-subgloboso

glabro vel hispido. — R. pyrenaica Presl. fl. cechic. N° 758; Giïnth. et Schum.

Herb. Siles. exsicc, Sieber Herb. austr. exsicc. N° Wl et Dendroth. Germ.

austral. JV° 56; — R. alpina y pyrenaica Tausch Dendroth. exsicc.

Trunci, rami floriferi et stipulae ut in u. Petioli glandulosi, inermes vel raro aculeolo

imo alterove parvo armati. Foliola quoad numerum et formain omnino ut in u variant,

supra sunt glabra vel pube rara adpressa adspersa, subtus non solum in nervo principali

sed per totam superfîciem pilis raris vel copiosis patulis instructa et in costa glandulis

scabra, margine exacte ut in var. a duplicato-serrata. Pedunculi in apice ramulorum so-

litarii vel gemini, plerumque elongatf, interdum breviores, nunc glabri, nunc setis glandu-

losis hirti. Calyces et petala ut in var. a. — Ilab. in Sudetis, in Bohemia (fid. specim. a

cl. Prefl. s. n. fi. reversae miss., cum R. pyrenaica fil. cecbic. exacte convenient., sed non

cum R. reversae diagnose in eod. opère), in alpibus Carinthiae, in Banatu (IV Rg. Male-

nitza. Com. Irenis) Rochel.

8. adenophylla: ramis floriferis inermibus; foliolis subtus per totam superfîciem

pubescentibus et setulis brevibus glandula terminatis scabris; calycis tubo ellip-

tico. — R. adenophora Frivaldszky pi. exsicc. e Rumelia (non Kit. et Schult.

Oestr. fl. II p. 69, quae forsitan ad R. pimpinellifoliae varietatem pedunculis

calycibusque setosis pertinet).

Foliola 8 — 10 lin. longa, 5 v. 6 lin. lata, obtusiuscula vel breviter acutata, subtus

«bique pilis brevibus patulis adspersa et glandulis slipitatis scabra, margine biserrata. Pe-

dunculi uti calycis tubus ellipticus toti setis glandula terminatis setosi. Reliqua exacte ut

in fi. alpina yenuina. — Ilab. in Macedonia.

f. setosa: ramis floriferis ad apiceni usque setis armatis. — fi. alpina Jacq. fl.

austr. t. 279 fig. dextra.

Pilis obtecta; «aculeos autem non observavi» Jacq. 1. c. — Non vidi. Num potius ad

R. reversant pertineat?

2. Rosa blanda Ait.

(Hort. Kew. éd. I fl789J // p. 202J.

R. truncis floriferis inermibus, ramis glabris; stipulis herbaceis, ramorum floriferorum

dilatatis ab ima conniventi basi patenlissimis, parte adnata auriculis acutis adsiugentibus

sesqui-duplove longiore, foliolis (5 — 7) tenuibus glabris eglandulosis simpliciter serratis;

pedunculis subcorymbosis (subelongatis), petalis obeordatis.

R. blanda Willd. Sp. pi. Il p. 1065, Jacq. frac/m. bol. p. 70 N° 220

t. 105! fopt.J, Smith in Rees Cyclopaedia.

R. fraxinifolia Borkh. Holzart. fl790,J p. 301! Lindley Rosar. Monogr.

(éd. 2) p. 26! DC. Prodr. II p. 606. — De synonymis citatis, cum nostra
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planta bene convenientibus, ut ex descriptionibus patet, vix ulla mihi supersunt

dubia. Conf. infra ad marginem *).

Trunci hornotini aculeis setaceis rectis albidis vel purpureis armati. Rami floriferi

sempor inermes et glaberrimi sunt, interdum virides, saepius purpurascentes. Stipulae supe-

riores, praesertim ramorum floriferorum, dilatatae, foliaceae, berbaceae, ima basi conniven-

tes, caeterum patentissimae et margine saepissime reflexae, glabrae vel margine ciliolatae,

integerrimae vel glanduloso-serratae; auriculae lato-lanceolatae, acutae vel acuminatae, lati-

tudine sua plus minus longiores, sub angulo acuto distantes et petiolo subparallelae. Pe-

tiolus (uti rachis) gracilis, glaberrimus, vel pro parte, inter stipulas et foliola in lima, vil-

losus, vel totus minutissime atque tenuissime puberulus, in speciminibus inspectis semper

inermis, ex observationibus cell. Aitoni, Smithii, Jacquini interdum aculeolatus. Folia in

ramulo infima parva, média e foliolis 5 vel 7, superiora (sub flore) e foliolis tribus com-

posita, vel summa saepe unifoliolata. Foliola submembranacea (i. e. non coriacea), glaber-

rima et eglandulosa, opaca, subglaucescentia, subtus pallidiora et nervis lateralibus promi-

nulis lineata, sublanceolata, oblonga, elliptica vel obovata, apice acuta, obtusa vel rotun-

data, basin versus subcuneata et integerrima, superne argute inaequaliterque serrata; serra-

turis superioribus majoribus falcatis, inferioribus decrescendo minoribus; foliola magnitudine

varia, inaxima 2 poil, longa et longiora, pollicem lata; alia angustiora, aliaque longe mino-

ra; inferiora (in folio) superioribus paulo minora. Flores in apice ramulorum solitarii, pe-

dunculo ebracteato vel bracteato, vel 2, 3 et plures, subcorymbosi; pedunculi niuic elon-

gati, stipulis longiores, nunc brèves, glaberrimi atque laevissimi et in fructu (semper?)

erecti; latérales bibracteati, bracteis latis acuminatis. Calycis tubus glaberrimus; limbi laci-

niae corolla fere longiores, e lanceolata basi longissime caudato-attenuatae et apice modice

dilatatae, semper (ut videtur) integerrimae atque inappendiculatae, dorso setulis glandulosis

raris vel copiosis adspersae, facie (pagina superiore) margineque dense tomentosae. Petala

rosea, obcordata. Calyces fructiferi subglobosi, coccinei, laciniis persis,tentibus coniiiventibus

coronati.

Hab. in America septentrionali. Specimina spontanea, a cel. Hooker pro R.

blanda missa, cum nostra hortensi planta conveniunt.

(*) R. germinilms globosis glabris, caulibus adultis pedunculisque laevibus inermibus. — Caules adulti Iae-

ves, inern)es; juniores sou primi amii aculeis rectis subreflexis tenuibus armati. Rami teretes, inermes,

nitidi, rubicundi. Foliola pltrumque 7, oblonga, argute et subaequaliter serrata, glabra. Petioli glabri,

plerumque una alterave spinula armati. Ait. I. c-

Caules e leri-a egressi ad pedalem usque altitudinem dense armantur aculeis subulatis, albidis (in icône

purpureis), gracilibus rectis horizon talibus persistentibus et proximo anno yalidioribus , ut caules adulti

aeque sint aculeati quaru primo r.nno erant. Folia etiam in costa nonnunquam unum aliumve similem

aculeum gerunt. Caeterum in tota planta nullibi aculeum aut pilum delegere potui. Jacq. I. c.

The young branches, and their leal'-stalks, bear copious, straight, red prickles, but they afterwards be-

coine smooth, naked, red and shilling. Adult stems, like the flower-stalks, quite smooth, and without

prickles. Smith l. c.
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3. Rosa macrophylla Lindley Rosar. monogr. éd. 2 p. 35 t. 6, quoad descrip-

tionem et iconem, etiam quoad specimina in herbario 111. Fischeri asservata, omnino ad

hanc scriem pertinere videtur. Inertnis est vel aculeis paucissimis acicularibus instructa, ad

R. alpinam atque R. blandam accedit, differt praesertim stipulis, illis R. cinnamomeae sub-

similibus, foliolis simpliciter serratis et subtus lanatis, petalis cuspidatis. Rosa vero, in Wal-

lich Plant, asiat. rar. II p. 19 tab. 117 depicta, aculeis suis magnis compressis latissi-

mis inter Rosas cinnamomeas excellit.

Rosae cinnamomea, acicularis et rugosa interdum inermes vel subinennes sunt.

Séries II. Aciculares. Trunci adulti ramique floriferi glabri, aculeis

setaceis vel acicularibus (in R. macrophylla Wall, compressis latissimis) confer-

tis vel sparsis setisque armati; aculei stipulares distincti nulli.

h. Rosa stricta Donn.

Hort. Cantabrig. (iSOk).

R. ramis glabris, floriferis setosis apice nudis inermibus; stipulis herbaceis patentibus,

auriculis acutis brevibus; foliolis (7, 9, 13) (irrais (subtus glabris?) simpliciter serratis; pe-

dunculis solitariîs brevibus.

R. stricta Donn, Miihlenb. Cat. pi. Amer. sept. p. 50; Lindl. Rosar. Monogr.

(éd. ait.) p. k2 tab. 7.

R. Sanguisorbae majoris folio; fructu longo pendulo ex N. A. Dillcn. elth.

fig. 317.

Species ramis suis floriferis dense setosis, apice denudatis inermibus mediiun tenet in-

ter seriem primant et secundam (*). A R. rubella et R. aciculari satis, ut raibi videtur,

distincts.

Rami floriferi inferne setis purpureis patentibus ramorum diametro fere brevioribus

dense obtecti, superne* denudati et inermes (Lindl.); toti inermes (in ic. Dill.). Stipulae (ex

ic. Lindl.) patentes, herbaccae; auriculae acutae, brèves, stipularum parte adnala fere qua-

druplo breviores. Folia (glabra?j. Petioli aculeolis numerosis reversis armati (Lindl.). Foliola

interdum 7, saepius 9, 11 vel 13 (Dill.), fïrma, supra atroviridia, subtus glauca, elliptica

vel ovato-elliptica, basi rotundata, apice obtusa vel leviter acutata, simpliciter serrata, ser-

ratmis incumbentibus eglandulosis; foliola majora 11 — lk lin. longa et 6 — 8 lin. lata,

alia paulo minora; in petiolo inferiora decrescendo 'superioribus vix) minora. Pedunculi

solitarii, ebracteati (semper?), tubo calycis fructiferi breviores, nudi vel setosi. Petala rosea,

obcordata. Calyces fructiferi coccinei, ovato-subelliptici, basi atteiniati (Lindl.), vel graci-

liores, oblongi, lagenaeformes, i. e. apice in collum long-um atteiniati (Dill.), limbi laci-

niis persistentibus conniventibus coronati, deflexi. — Descriptio ex iconibus concinnata.

Hab. in America septentrionali.

(*) Ex specimine a cl. Lindleyo misso, potius ad Rosas Pim pi nel lifol ias pertinere videtur.
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5. Rosa acicularis Lindl.

Rosar. mohogr. éd. I ( 1820J p. 44 t. 8.

R. truncis sterilibus floriferisque glabris et totis setis aculcisque setaceis v. aciculari-

bus redis aliis saepe longioribus armatis vel (aculeis décidais) subinermibus, aculeis stipu-

laribus distinctis nullis; stipulis herbaceis, superioribus dilatatis, ab ima conniventi basi pa-

tentibus, parte adnata aiiriculis acuminatis adsurgentibus sesqui — subduplove longiore;

foliolis (5, 7) tenuibus subtus pubescentibus argute simpliciter serratis; pedunculis solitariis

geminis ternisve (elongatis).

Species R. alpinae certe affinis, sed diversa truncis floriferis ubique aculeatis, foliolis

simpliciter serratis, plane nullis serraturis secundariis glandulosis insignitis; — a fi. stricto.

haud aegre distinguitur ramis ad apicem usque aculeis setaceis longioribus armatis, folio-

lis paucioribus membranaceis, pedunculis plerumque elongatis; — R. rubella Engl. bot. tab.

2421 est alia species, quae potius ad Rosas pimpinellifolias spectat.

«. hypoleuca: foliolis subtus evidenter glaucis. — R. acicularis Lindl. Rosar. mo-

nogr. (éd. ait.) p. 44 t. 8; Ruprecht flora Samojedor. cisuralens. N° 102,

Ruprecht in histor. stirp. florae Petropol. diatribae p. 65; — R. alpina Poil.

fl. Ross. H p. 61 (excl. syn.), Ledeb. fl. Ross. II p. 75 (excl. syn. plur. (*);—
fi. baicalensis Turcz., — R. Gmelini Turcz. fl. Baical. - Dahur. N° 435, in

Ballet, de la Soc. Imp. des Natur. de Moscou. 1843 p. 638, Bongard et Meyer

Enum. pi. ad lac. Saisang-Nor lect. N° 109 (foliol. subtus eximie glaucis);

R: carelica Fries Summa Veget. Scandin. p. 43 et 171; — R. pubescens Steph.

(in herb. ill. Fisch.); — R. sibirica Rudolph (in herb.); — Rosae N° 14 et N° 15

Gmel. fl. Sibir. III p. 177 (excl. syn.).

Frutex in hortis non raro 5—6 pedalis, ramosissimus, ramis Iaxis saepe dependen-

tibus, trunco basi digiti crassitie; spontaneus bi — quadripedalis, in regione frigidiore alpina

et in regione arctica pumilus, semipedalis. Radix repens. Trunci bornotini aculeis setaceis

rectis patentibus vel subreversis viridibus piupureisve densissime obtecti. Trunci adulti

cortice fusco-purpureo tecti ramique virides floriferi undique aculeati. Aculei nunc copio-

sissimi, nunc rariores vageque dispersi, semper graciles, tenues, setacei et vel subaequales

atque subaequilongi, longitudine ramorum diametro vix excedentes, — vel inaequales, alii

tenues, breviores, alii (pauciores) longiores (4 — 6 lin. longi) pauloque crassiores. Saepe

omnes hae aculeorum diversitates in eodem frutice promiscue occurrunt. Aculei stipulares di-

stincti nulli. Aculeorum majorum basis orbiculata est vel elliptica. Rami interdum partim

aculeis raris armati, partim aculeorum abortivorum loco verrucis purpureis apice cicatricu-

la notatis asperati, vel (aculeis deciduis) cicatricibus insigniti sunt. Similes rami ad R. al-

pinam acceduut. Stipulât» foliorum in ramo inferiorum vel etiam ramorum sterilium angus-

(*) Rosa laxa Retz, est species omnino distincta.
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tae sunt, linea latae vel vix latiores, fere ab ima basi patentes; auriculae liberae, lineari-

lanceolatae, acuminatae, parte adnata duplo circiter breviores; — stipulae ramorum flori-

ferorum superiores inferioribus plerumque latiores, 2 lin. cire, latae, acutae;— omnes her-

baceae sunt, subglabrae, margine glandulis sessilibus ciliatae, cacterum subintegerrimae vel

apice obscure serrulatae. Folia annua. Petioli graciles, puberuli, glandulis raris adspersi,

inermes vel aculeolis parvis rectis armati. Foliola plerumque 5, rarius 7, in folio ramuli

summo saepe 3, magnitudine et forma varia, plerumque 15 v. 18 lin. longa et 10 lin.

lata, vel paulo minora, rarius paulo majora, interdum angustiora, ad 20 lin. longa, 7 v. 8

lin. lata, vel etiam, in speciminibus spontaneis, parva, 5 — 7 lin. longa, k lin. cire, la-

ta; — forma ut plurimum lato-elliptica, vel obovato-elliptica, etiam obovata, interdum ob-

longa vel fere oblongo-lanceolata, apice (in foliis ramuli floriferi inferioribus) plerumque

obtusa vel rotundata, in foliis superioribus saepe plus minus acutata, interdum omnia ob-

tusa vel (praesertim in ramis sterilibus) omnia acuta, rarius acuminata; — basi modice at-

tenuata, interdum subeuneata, aut rotundata ibique semper integerrima; — omnia tenuia,

submembranacea, supra viridia atque opaca, glabra, subtus plus minus glaucescentia et pu-

be copiosiore aut rariore, interdum etiam glandulis nonnullis sessilibus adspersa, rarius sub-

glabra, margine argute et aperte simpliciter atque subaequaliter (interdum subiluplicato-)

serrata: serraturis superioribus majoribus subfalcatis, inferioribus decrescendo minoribus;

glandulae in foliolorum margine semper nullae. Pedunculi in ramulorum apice plerumque

solitarii, graciles, elongati, non raro 1

7

2 P°U- l°ng'> — v°l breviores, interdum vix semi-

pollicares, ut plurimum ebracteati, sed non raro bractea oblonga vel ovata glanduloso-ser-

rui.it.) instructi; interdum in apice ramuli pedunculi 2 vel 3 (latérales semper bibracteati)

adsunt; ut plurimum pedunculi in R. aciculari setis elongatis glandula apiculatis obsessi

sunt, sed interdum, non raro in eodem frutice, pedunculi alii adsunt inermes atque laeves.

Flores amoene saturate rosei, suaveolentes, fere bipollicares. Petala obeordata, sepalorum longi-

tudine, vel saepe illis paulo breviora, interdum paulo longiora. Calycis tubus in flore el-

lipticus vel suboblongus, glaber et inermis, interdum setis raris adspersus; limbi laciniae

ex lanceolata basi anguste caudato-acuminatae et apice in laminam angustam lineari-lanceo-

latam plerumque serratam dilatatae, cacterum indivisae vel in média parte lobo uno al-

terove setaceo instructae, dorso glabrae vel setulis parvis glandulosis adspersae, facie mar-

gineque albo-tomentosae. Calyces fructiferi plerumque cernuL interdum crecti, succulenti,

coccinei aut miniati, subovati et apice breviter constricti, 7 lin. cire, in diam., vel ellipti-

ci, utrinque attenuati, aut suboblongi, pollicares et 6 lin. lati, saepius obovato-pyriformes,

basi valde attenuati, 10 lin. longi et superne 6 lin. lati, apice semper limbi laciniis persi-

stentibus conniventibus coronati. Ovaria centralia breviter stipitata, in fructu saepe aborti-

va; ovaria lateralia sessilia. Carpella llavida, apice setosa, subtrigona, in sicco bine linea

tenui impressa notata.

Hab. frequentissime per totam fere Sibiriam, a Dahuria atque ab Ochotzk

urbe ad Uralem juguin usque; in regionibus arcticis ad fluvium Boganida usque
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versus 71 1

/4
° lat. bor. crescit (*) (Middend.) ; occurrit etiam in regionibus cis

uralensibus ab urbe Mesen in regione sylvatica usque ad urbem Archangel

frequens (Rupr;); crescit quoque in Ingria, Carelia et prope Petropolin (Fries,

Rupr., Meinsh.) fSpecimina kamtschatica non vidi).

,8. Gmelini: foliolis subtus pallidioribus non vel vix glaucescentibus. — R. Gme-

lini Bunge in Ledeb. fl. ait. II p. 228, Ledeb. fl. ross. II p. 75, Kar. et Kir.

Enum. pi. an. 18V0 in reg. ait. et confin. lect. N° 326, in liullet. de la Soc.

Imp. des Nalur. de Mosc. 18kl p. 419 (lusus calycis tubo setis elongatis saepe

glandula terminatis tecto); — R. rubella ruthenica Lindl. I. c. p. 40.

R. Gmelini cerle a R. aciculari non differt, nisi foliolornm pagina inferiore pal-

lidiore quidem, sed non vel vix glaucescente. At in R. aciculari genuina haec

foliolorum glaucescentia valde variabilis est et interdum fere omnino evanescit. Limites

certos inter varietates a et /i frustra quaesivi. Petioli in R. Gmelini plerumque sunt

inermes, interdum vero aculeoli adsunt, exacte ut in varietate hypoleuca; foliota in R. Gme-

lini subtus, quam in var. a villosiora, interdum autem subglabra; pedunculi nunc solitarii,

nunc 2 v. 3 in apice ramuli, longitudine varii, saepe elongati, graciles et deflorati re-

curvati, sed haud raro pedunculi breviores suht alque plus minus erecti; calycis laciniae

quoad formam ab illis R. acicularis genuinae plane non différant, basi saepe sunt aculeo-

lis setaceis armatae et superne glandulis stipitalis tectae^ vel non raro inermes atque sub-

eglandulosae. Calycis tubus subglobosus, ellipticus, oblongus vel sublagenaeformis, glaber

vel setosus. Galyces fructiferos perfecte maturos non vidi.

Hab. in Dahuria, in Sibiria altaica, in arenosis prope Semipalatinsk (Kar.,

Kir.); etiam in Ingria (Rupr.).

Varietatas nonnullae Rosae rugosae ad hanc sectionem spectant, si ramorum to-

mentum praetermittimus.

Séries III. Diacanthae. Trunci hornotini aculeis setaceis saepissime in-

structi. Trunci adulti ramique glabri superne ad stipularum basin aculeis ge-

minatis (stipularibus) subulatis insignili et interdum aculeis aliis minoribus gra-

cilioribus armati.

6. Rosa Woodsii Lindl.

Rosar. monogr. éd. I fi820J p. 21.

R. glabra; ramis floriferis aculeis stipularibus subulatis rectis patentibus armatis; sti-

pulis berbaceis. ramorum lloriferorum latiusculis patentibus, parte adnata auriculis acutis du-

plo longiore; foliolis (5 — 9) simplicitcr serratis; pedunculis in ramulorum apice subge-

minis ebracteatis glabris (brevibus).

(*) Frutex humilis, semipedalis, pedalis. Radix longissime repens. Truncus aculeis numerosissimis aciculari-

bus, aliis fere 3 lin. lougis, aliis brevioribus, horridus. Stipiilàe patèiitissimae, acutae vel acutiusculae.

Foliola plerumque 5, saepe obtusa, rarius plus minus acutala, subtus glaucescentia et [éviter pilosa. Pe-

dunculi elongati, setis glandulosis raris adspersi. Tubus calycis floriferi ellipticus.

Mémoires se. naturelles T. VI. O
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R. Woodsii Lindl. Rosar. moiwgr. (cd. II) p. 21. (descript. quoad sti-

pulas erronea), Lindl. Bolan. reg. t. 976.

Frutex humilis, cortice branneo vestitus, versus basin aculeis numerosis rectis graci-

libus sparsis setisque raris tectus, superne rauiique recti aculeis stipularibus geminis

subulatis rectis patenti-divergentibus armati; rauiuli saepe inermes ramique glabri, viridcs.

Stipulae ramorum floriferorum latiusculae , 2 lin. cire. latae, glabrae, herbaceae, subinte-

gerrimae, patentes, planae; auriculae brèves, latitudine sua vix longiores, breviter acuta-

tae. Petiolus cum foliorum rachide glaber, aculeis nonnullis brevibus subulatis rectis arma-

tus. Foliola 5 — 7 (ex icône, 7 — 9 ex descript.), in folio rami iloriferi infimo atque

summo interdura 3, glabra, opaca, subtus glauca, penninervia, obovata et apice rotundata,

inferne subeuneata atque a basi ad mediam fere folioli partein integerrima, superne simpli-

citer serrata; serraturis mediocribus eg-landulosis ; foliola majora fere pollicaria, semipollic.

lata; alia minora. Pedunculi in apice ramuli (ex icône) plerumque g-emini, stipulis folii

summi subbreviores, h lin. cire, longi, glabri atque inermes, ebracteati (etiam latérales?).

Calycis floriferi tubus depresso-subglobosus, pisi magnitudine, glaber, inermis; laciniae limbi

(ex icône) brèves, glandulosae, lineari-lanceolatae; alternae trifidae. Petala rosea, obeordata,

calycis laciniis longiora. Calycis fructiferi tubus ovatus, nudus, sepalis conniventibus co-

ronatus.

Hab. in America boreali. — Plantain non vidi. Descriptio ad descriptionem

atque iconem citatas concinnata.

7. Rosa californica Cham., Schlecbtd.

Linnaea II (\%<il) p. 35.

R. ramis fioriferis glabris; aculeis stipularibus subulatis subrectis patentibus; stipulis

herbaceis, ramonun floriferorum latiusculis ex ima conniventi basi patentibus, parte adnata

auriculis acutis divergentibus subtriplo longiore; foliolis (5 — 7j crassiusculis subtus pubes-

centibus simpliciter vel duplicato-serratis, serraturis apice callosis; pedunculis pilosis in

apice ramorum plurimis subracemosis, lateralibus bibracteatis (subelongatis).

Species pedunculis plerumque plurimis subracemosis pilis mollibus obtectis insignis

et hac nota facile ab affinibus speciebus distinguitur.

a. Chamissoniana: foliolis supra pubescentibus subtus villosis simpliciter serratis

vel subbiserratis , serraturis secundariis glandula terminatis. — R. californica

Cham., Schlechtd. I. c.

Rami glabri, graciles, saepe leviter flexuosi, cortice nigro-purpurascente vestitij acu-

leis stipularibus subulatis patentibus rectis vel saepe leviter recurvatis armati. Aculei se-

cundarii in nostris exemplis nulli. Stipulae berbaceae, dorso dense tomentosae, in pagina

superiore glabrae, margine integerrimae et glandulis sessilibus ciliolatae; ramorum sterilium

praesertim inferiores angustae, auriculis brevibus latitudine sua non vel vix longioribus

acutis apiculatae; stipulae ramorum floriferorum (imprimis superioresj latiores sunt et apice
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acutiusculae vel fere subobtusae. Petioli cum tota foliorum racliide dense villosi, inermes

vel rarius aculeis setisque glandulosis paucis armati. Foliola 5 — 7, crassiuscula , supra

pubescentia, subtus dense villosa et glandulis raris villo immcrsis adspersa, lato-elliptica

vel subovata, apice rotundata, interdum breviter atque obsolète acutata, basi rotundata ibi-

que integerrima , caeterum (fere ad basin usque) argute simpliciter serrata; serraturis in

apice folioli majoribus, versus basin decrescendo minoribus, callo terminatis et interdum

serratura secundaria parva, glandula apiculata notatis; foliola majora 9 lin. cire, longa et

7 lin. lata, sed saepius foliola minora adsunt, interdum vix 6 lin. longa, k lin. lata. In-

florescentia in apice ramuli plerumque pluri-(4 ad 7-)flora, tbyrsoideo-raceniosa (fere

ut in R. Drunonii, Lindl. Rosar. monogr. tab. ik), basi folio fulta. Pedunculi graciles, in

flore erecto-patuli, subsemipollicares, vel paulo Iongiores, vel etiam paulo breviores, infimus

folio summo fultus, reliqui in axilla folioli subfloralis (e stipulis folii abortivi concretis

orti) siti; terminalis ebracteatus; reliqui (latérales) semper bracteis binis approximatis ovato-

oblongis integerrimis dorso tomentosis facie glabris deciduis instructi et toti pilis mollibus

flexuosis plus minus birti. Flores magnitudiue circiter R. pimpinellifbliae (Cbam.). Calycis

fioriferi tubus ovato-ellipticus, 2 lin. longus, glaber, nudus; limbi laciniae vix 6 lin. lon-

gae, e lata, subovata, 3 lin. longa basi breviter caudato-acuminatae, apice modice dilatatae,

integerrimae, dorso villosae, eglandulosae, facie dense albo-tomentosae. Petala rosea (Cbam.).

Fructus non vidi. — In California prope San Francisco legit cel. Gbamisso.

j3. Petersiana: foliolis supra glabris subtus pubescentibus duplicato-serratis, serra-

turis secundariis glandula terminatis.

Rami graciles, saepe leviter llexuosi, glabri, toti purpurei, vel uno latere grisei. Acu-

lei bifortnes; alii stipulares validiores, subulati basique compressi, plerumque leviter recur-

vati; alii sparsi minores atque graciliores, recti, interdum vix ulli. Stipulae ut in var.

a, dorso dense pubescentes (pubescentia minuta) atque glandulis sessilibus adspersae, apice

obsolète vel interdum distincte serrulatae, margine glandulis pediceiiatis ciliolatae; auricu-

lae quam in planta Chamissoniana paulo Iongiores, minus divaricataé, acutoe vel saepe mu-

cronato-acuminatae. Petioli tomento brevi dense obtecti, glandulis sessilibus adspersi et

saepe aculeolis setaceis setisque raris glandula terminatis armati. Foliola quinque, in folio

ramuli summo terna vel saepe solitaria., crassiuscula , quoad formam et magnitudinem illis

varietatis a omnino similia, in pagina superiore glabra et nonnisi in nervo central! pilis

nonnullis adspersa, in pagina inferiore villosula et glandulis numerosis scabra, margine fere

ad basin usque biserrata, serraturis primariis quym in var. « acuiioribus, apice cartilagi-

neis, inferioribus decrescendo minoribus, infimis parvulis serraturis secundariis similibus

glandulaque terminatis. Inflorescentia exacte R. californicae Chamissonianae. Pedunculi

graciles, k— 9 lin. longi, etiam in fructu erecti vel modice curvati; latérales paulo infra

mediam partem bracteis 2 suboppositis majusculis ovato-oblongis caudato-acuminatis, apice

serrât is, dorso pubescentibus glandulosisque fulti, infra bracteas glanduloso-scabri, supra

villis longis mollibus birti. Flores (cum calyce) ut in var. a, illis R. cinnatnomeae paulo

*
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minores. Calycis fructiferi tubus miniatus, ovato-subglobosus, apice breviter constrictus,

2 1

h lin. longus, sepalis persistentibus (parte superiore saepe decidua) conniventibus

coronatus. Garpella flavida, bine birta; centralia breviter siipitata. — In California versus

San Francisco legit Dr. Peters.

8. Rosa la\a Retz.

Hoffm. Phylogv. Beitr. (1803; p. 39.

R. raniis lloriferis glabris; aculeis stipularibus validis subulatis reeurvatis; stipulis her-

baceis, ramorum floriferorum reliquis paulo latioribus patentibus, parte adnata auriculis

sid)acumiuatis subdivergentibus triplo longiore; foliolis (5, 7, 9) subcoriaceis subtus pu-

bescentibus glabrisve simpliciter calloso-serratis; pedunculis in apice ramorum (plerumque)

plurimis cyinosis (glanduloso-setosis glabrisve), lateralibus bibracteatis (subbrevibus).

Ad R. cinnamomeam non pertinct; ab illa eniin facile distinguitur aculeis validioribus,

stipulis patentibus, foliolis numerosioribus crassioribus, petalis albis aliisque notas.

«. pubescens: foliolis sul)tus petiolisque tenuissime pubescentibus; stipularum auri-

culis plerumque divergentibus. — R. laxa Retz. I. c, DC Prodr. II p. 605,

Wïkstrom Nagra Arter of VaxtsUiytet Rom, in /»*. V. Acad. Ilandi. 2 II. 1820,

A70 3 tab. III fig. 3 (excl. var. @\ e specimine incompleto a cel. Wikstrom

misso, ad R. cinnamomeam i
l

microcarpam b pertinente); R. cinnamomea Kar.

,
et Kir. I. c. (vid. N° 5) N° 323 (e.xcl. syo;).

Frutex 5 — 10 pedalis, radice repente (Wikstr.). Trunci hornotini aculeis graciliori-

bus setaceis vel fere subulatis rectiusculis tecti. Trunci adulti supernë ramique floriferi

aculeis stipularibus validis, illis R. caninae saepe similibus, plus minus reeurvatis (basi ellip-

tica, oblonga vel elongata sublineari) et saepe (praesertim , versus ramorum atque trunci

basin) aliis aculeis minoribus gracilioribusque setaceo -subulatis rectis vel leviter curvatis

armati, glabri, eoitice brunneo vestili, interdum virides. Stipulae inferiores linea vix latae,

ramorum floriferorum superiores paulo latiores, l'/
2

rarius 2 lin. latae, ab ima basi pa-

tentes et superne saepe margine reciirvatae, dorso puberulae, margine glandulis sessilibus

notatae et apice obsolète vel distincte serrulatae; auriculae acutae vel acuminatae, angustae

et latitudihe sua paulo longiores, divergentes, rarius assurgentes. Petioli pubeseentes, g-lan-

dulosi, inermes vel aculeolis brevibus armati. Foliola plerumque 9 v. 7 (etiam in ramuli folio

summo), rarius 5, consistentia crassiuscula, subcoriaeea, viridia vel glaucescentia, in pagina

superiore opaca, glabra, subtus pallidiora, tenuissime pubescentia, eglandulosa; ôvata, ova-

to-elliptica, elliptica x-el oblonga, in speciminibus nonnullis l-'i- lin. cire. longa,*9 v. 10

lin. lata, in aliis minora, 10 lin. louga, 6 lin. lata vel etiam paulo minora, interdum 10 — SI

lin. longa et k lin. vix latiora; inferiora in petiolo decrescendo semper minora; apice fo-

liola saepe sunt oblusa et rotundata, interdum breviter aeutata, rarius acuminata; basi ro-

tundata vel vix subeuneata ibique integerrima, caeterum simpliciter serrata; serraturis om-

nibus eglandulosis apice callosis, superioribus majoribus subfalcatis, inferioribus decrescen-
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do minoribus. Pedunculi in ramorum apice rarius solitarii, saepius 2, 3 et plurimi, inter-

dum subdichotomo-cymosi (pro more /{. carolinae, Lindl. Rosar. monogr. t. V), glabri,

vcl glandulosi vel setis glandulosis bispidissimi (nunquam pilis mollibus eglandulosis tecti ;

alii longiores, subpollicares, alii brèves, vix 3 v. k lin. longi; deflorati et in fructu recur-

vati vel saepe erecti; latérales bibracteati: bracteae plerumque elongatae, oblongae, acutae

vel acuminatae, glanduloso-scrrulatae. Oalycis tubus glaber, subglobosus, vel ovato-ellipti-

cus, vel fere oblong-us apiceque attenuatus; limbi laciniae petala alba obcordata aequantes,

vel illis paulo longiores, oblongae, breviter caudato-acuminatae , apice in appendicem an-

guste oblongam integerrimam dilatatae, dorso glabrae saepeque setulis glandulosis adsper-

sae, fticie margineque albo-tomentosae. Calycis fructiferi tubus ruber, ovatus et in collnm

attenuatus, vel ovato-sid)globosus, limlti laciniis conniventibus coronatus. Ovaria centralia

breviter stipitata, subsessilia. Carpella llavescentia, apice hispida, hinc rotundata, illinc linea

lenui notata.

Ilab. in collibus territorii songoro-kirgisici (Mey. , Schrenk), in sylvaticis

prope Semipalatinsk (Rarel. . — Comparavi spécimen authenticum ex horto Up-

saliensi, a D. Wikstrom missum.

(S. glabra: foliis subglaberrimis; stipulai um auriculis adscendentibus subparallelis.

—

R. laxa Fries Summa Feget. Scand. p. 172 et Herb. norm. FIJI, ^6 (cuit.) R.

soongorica Bge, in Ledeb. ft. ait. II p. 226; R. canina Sievers, in l'ail, neuest.

nord. Beitr. III p. 323 et p. 337; R. oxyacantha Kar. et Kir. I. c. (vid. N° 5)

A70 325 (excl. syn.).

Pelioli superne levitei
-

pilosi, caeterum glabri. Foliola glaberrima vel subtus in nervo

pube perrara adspersa. Stipidanun auriculae saepissime sursum versae et subparallelae. Re-

liqua exacte ut in varietate a.

In iisdem regionibus cum varietate pnbescente sponte crescit.

9. Rosa cinnamomea Linn.

Syst. naturae éd. X f 1759J p. 1062.

R. rainis glabris, floriferis aculeis stipularibus subulatis subrecurvis annatis; stipulis

(totis v. apice) berbaceis inferne conniventibus, ramoruin floriferorum (plus minus) di-

latatis: parte adnata auriculis divergentibus acutis 3plo Vplove longiore; foliolis (5, 7, 9)

(plerumque) tenuibus subtus pubescentibus glabrisve simpliciter vel duplicato-serratis ; pe-

dunculis glabris 1 — 5, lateralibus bibracteatis (brevibus).

llaec species, per totum fere Imperium Rossicum, praeserlim vero in cjus parte eu-

ropaea late disseminata, varietatibus feracissima est; sed omnes notae, quibus bac varieta-

tes (vel subspecies) inter se differunt, inconstantes sunt et transitus ubique observant ur. R.

cinnamomea cum omnibus suis varietatibus stipulis (praesertim ramorum sterilium)

margine per totam longam adnatam partem tubuloso-conuiventibus, aliis notis praetermissis,

a recensilis speciebus disîinguitur.
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a. vulgaris: stipulis superioribus latissimis; foliolis 5 subtus pubescentibus simpb-

citer serratis, serraturis patentibus.

a. a. subglobosa: calycis tubo florifero et fructifero depresso-subgloboso. — R. cinna-

momea Sw.f (vid. specim. aut. ab Auctore miss.), Guimpel et Hayne deutsche

Holzart. I p. 113 tab. 85 ! (ic. mediocr. flor. plenis, stipul. et calyc. fruct. quoad

limbi lacinias maie depict.), Engl. bot. t. 2388/ (foliol. sublanceolato-oblongis),

Lindl. Rosar. Monogr. (éd. II) p. 28 tab. 5 (quoad ramid. florifer., sed fruct.

ovat. fig. 2 distat), Mey. Enum. pi. cauc.-casp. N° 1512; — Ruprecht' in hi-

stor. stirp. fl. Petropol. diatr. p. 65; R. cinnamomea majalis Redouté Roses I p.

105 c. ic. (mediocr., ramis gracilib., peduncul. elongat., fl. pleno); — R. mu-

tica Fl. Dan. tab. 688 (ic. rudis plantae umbrosae subinermis petiolis elong-a-

tis); — R. fluvialis Fl. Dan. t. 868 (ic. haud bona); — R. cinerea Svensk. bot.

t. 553 ! (calycis fructiferi tubus globos.); — R. mosquensis Spr. Syst. veg. cur.

posterior. p. 200 (diagn. a R. cinnamomea non differt).

Trunci bornotini aculeis rectis confertis inaequalibus, aliis majoribus setaceo-subulatis,

aliis minoribus setaceis eglandulosis plerumque borridi. Trunci adulti basi saepe aculeis se-

taceis vel setaceo-subulatis obtecti vel aculeis deciduis) subinermes, superne ramique acu-

leis stipularibus validioribus subulatis patentibus rectis vel saepius plus minus recurvatis

(basi orbiculari, elliptica vel oblonga) armati, glabri, cortice brunneo vesliti. Ramuli junio-

res herbacei interdum inermes atque virides sunt. Stipulae ramorum sterilium plerumque

angustae et fere ciun Iota adnata basi circa ramulum tubuloso-conniventes, auriculis sub-

patentibus plerumque sursum versis (non divaricatis) acutis acuminatisve, latitudine sua ut

pluiimum vix longioribus et stipularum adnata parte 3plo quadruplove brevioribus; stipulae

ramorum floriferorum (praesertim superiores) illis ramorum sterilium evidenter latiores, ba-

si conniventes, auriculis brevibus acutis patentibus; caeterum omnes stipulae nunc a basi

ad apicem berbaceae, nunc inferne discolores, albidae sunt, dorso pubescentes , margine

glandulis sessilibus distantibus instructae et apice saepe serrulatae. Petioli pube brevi den-

sa obtecti pilisque paulo longioribus adspersi, saepissime eglandulosi et fere semper iner-

mes, rarissime aculeolati. Foliola in trunco florifero plerumque 5, rarissime 7; in sumnio

ramuli floriferi folio saepe 3 vel solitaria, in trunco hornotino fréquenter 7; consistentia

mollia atque tenuia, supra opaca, glabra vel pube rara adspersa, subtus pubescentia, glauco-

cinerea (interdum pallidiora, vix cinerea vixque glauca), eglandulosa, nervis lateralibus

parum prominulis lineolata, caeterum plana, vix rugulosa; forma varia: ovata vel lato-ellip-

tica, i*/2 poil, longa, 10 — 11 lin. lata, — vel elliptica, — aut oblonga, 15 lin. longa,

5 — 6 lin. lata, — interdum lanceolato-oblonga , fere i
l

/3 poil, longa et 5 lin. lata (conf.

Engl. bot. t. 2388; similia specimina in Livouia legi); — apice obtusa vel rotundata, sae-

pius breviter acutata, interdum acuminata; — basi rotundata vel saepius plus minus cu-

neata ibique integemma, caeterum margine argute simplicité!
- serrata, serraturis planis vel

margine subreilexis puncto nigricante terminatis, superioribus plus minus patentibus subfal-
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catis, inferioribus decrescendo miuoribus; foliola in petiolo inferiora superioribus plerumque

paulo tantum minora. Pedunculi in apice ranmlorum saepe solitarii, in axilla folii summi

siti et mine ebracteati, nunc bractea solitaria instructi, — saepe pedunculi adsunt 2 v. 3,

folio aut stipulis aphyllis in bracteae formam concretis fulti, — latérales bracteis 2 ova-

tis acutis apice serrulatis insigniti, glabri vel pube rara adspersi, plerumque brèves, i. e.

tubo calycis fructiferi breviores, in fructu erecti, rarius declinati. Galycis tubus depresso-

g-lobosus, glaber; limbi laciniae ex oblonga basi caudato-acuminatae, apice leviter dilatatae,

integerrimae vel lobis setaceis 2 — 3 instructae, dorso basi glabrae, apice pubescentes,

facie margineque dense tomentosae, longïtudine petala rosea obeordata aequantes vel illis

paulo longiores. In fructu calycis tubus globosus est atque coccineus, 5 v. 6 lin. in dia-

metro, limbi laciniis persistentibus conniventibus coronatus. Ovaria centralia breviter stipi-

tata, fere subsessilia. Carpella apice hispida, hinc rotundata, illinc longitudinaliter linea te-

nui notata. — Hab. in imperio Rossico pr. Petropolin, in Livonia, prope Dorpatim aliis-

que locis, etiam in insula Osilia, prope Minsk, in Ucrania prope Blistowa, prope Mosquam,

in promontorio Gaucasi occidentalis rarior, in montibus Uralensibus prope Slatoust (Less.).

a. b. turbinella: calycis tubo florifero et fructifero subgloboso-obovato basi attenua-

to. — R. turbinella Sw. in Siimm. Veget. scand. p. 1 8, DC. Prodr. II p. 623;

R. foecundissima fl. Dan. tab. 121 W (ic. bona, calycis tubo basi attenuato); R.

cinnamomea Redouté Roses I p. 133 c. ic.; R. cinnamomea A elatior macro-

phylla macrantha macrocarpa Fries herb. norm. fasc. 7. V6 (calycis fructiferi

magnitudine inter turbinellam et pyriformem média).

Calycis fructiferi tubus coccineus subgloboso-obovatus, apice depresso-rotundatus, ba-

si distincte plus minus attenuatus, nunc minor, 3'/
2

lin. in diametro [R. turbinella Sw./

fide specim. .a cel. Wikstrom hoc sub nomine miss.), — nunc major, 6 — 7 lin. in dia-

metro (R. pyriformis Sw.!, vid. specim. a cel. auctore comm.). Ovaria et carpella centralia

distincte stipitata, stipite quam in praecedente varietate longiore. Reliqua exacte ut in anté-

cédente planta. — Hab. in Suecia atque Dania; pr. Petropolin rara.

a. c. elliptica: calycis tubo florifero et fructifero utrinque attenuato elliptico. — R.

cinerea Sw.! in Summ. Veget. Scand. p. 18; R. cinnamomea Schlechtd. etSchenk

Flora Deutschl. Fol. IV fasc. 5 tab. 2 (ic. mediocris, quoad lacinias calycis

fructiferi deflexas haud bona); R. majalis Lindl. I. c. p. 34?

Exacte convenit cum planta supra descripta et solum calycis forma ab illa differt.

Calycis tubus fructiferus utrinque attenuatus formam habet ellipticam, 7 lin. cire, longus est

et k
l

/z v. 5 lin. latus. Ovaria centralia distincte stipitata. — Hab. in Suecia, Germania,

Livonia, legi propre Dorpatim; crescit prope Sareptam, Mosquam et in Gaucaso occidentali

prope acidulam Narzana (M. B.).

/3. glandulifolia: stipulis superioribus latissimis; foliolis plerumque 5 subtus pu-

bescentibus glandulosisque duplicato-serratis , serraturis secundariis glandulosis;
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calycis tubo florifero et fructifero utrinque attenuato elliptico. — R. mutica

Pries Herb. norm. fasc. 7 (rarauli inermes, calycis fructiferi tubus obovatus). (*)

Frutex facie R. cinnamomeae vulgaris solo fertiliori enatae platypkyUaè atque simpli-

ciflorae, ab illa foliis subtus pube rariore tectis ibique uti et margine glandulosis biserra-

tis differt.— Trunci ramique aculeis stipularibus subulatis paucis armati, interdum subiner-

mes, purpurasceiites, glabri. Stipulae forma ut in R. cinnamomea vulgavi, dorso glandulo-

sae. Petioli pubescentos, glandulosi, inermes vel aculeolati. Foliola in foliis trunci steri-

lis saepe 7, ramorum floriferorum plerumque 5 et in folio raniuli summo saepe 3, plerum-

que elliptico-oblonga , l
1

2
poil, longa, 9 lin. lata, vel etiam paulo majora, interdum mi-

nora, — rarius lato-elliptica oblongave, — in ramis vegetis • saepe ovata, 2 poil, longa,

1^ lin. lata; omnia obtusa vel saepius plus minus acutata, basi ut plurimum rotundata,

supra glabra vel puberula, sid)tus minus quam in vulgari R. cinnamomea glauca, pubes-

centia et glandulis sessilibus scabra, margine argute duplicato-serrata, serraturis patentibus,

secundariis parvis glandula terminatis ad folioli basin usque dispersis. Pedunculi ut in R.

cinnamomea vulgari dispositi, saepe solitarii, brèves et in fructu deflexi, plerumque setis

glandulosis adspersi, Calycis tubus ellipticus, glaber; limbi laciniae dorso setulis glandulo-

sis aculeolatae, petalis obcordatis intense roseis paulo longiores. Calyces fructiferi exacte

/{. cinnamomeae vulgaris ellipticae. — Vidi specimina spontanea ad Tanain inferiorem le-

cta et frutices numerosos in horto ïmperiali botanico Petropolitano cultos.

y. pseudo-alpin a: stipulis superioribus latissimis; foliolis plerumque 5 subglaber-

rimis glanduloso-biserratis; calycis tubo utrinque attenuato elliptico.

Frutex ab antécédente varietale solummodo foliorum glabritie diversus, inter R.\alpinam

et R. cinnamomeam quasi médius, ad illam pedunculis in fructu recurvatis et foliis acce-

dil , cum bac armis atque stipulis convenit. — Trunci adulti in parte superiore ramique

floriferi aculeis stipularibus validis leviter recurvatis (basi elliptica oblongave) armati, in-

terdum snbinermes, glabri, purpurascentes. Stipulae illis R. cinnamomeae vulgaris omnino

similes, glabraej dorso glandulis adspersae; auriculae brèves, acutaè, interdum (sed rarissi-

me) subobtusae. Petioli subglaberrimi, glandulis sessilibus adspersi atque saepe aculeolati.

Foliola ut plurimum 5, interdum 7, in folio summo saepe 3, subtus pallidiora, concolora

vel glaucescentia, subglaberrima
,

glanduloso -scabra, quoad formam et serraturas omnino

cum foliis /{. cinnamomeae glundulifoliae conveniunt. Pedunculi solitarii, bini, terni, k— 8

lin. longi, saepe setulosi et plerumque in fructu rellexi; latérales bibracteati. Flores R. cin-

namomae. Calycis fructiferi tubus coccineus, rarius ovatus, apice attenuatus (exacte fructus

forma, in Lindl. Rosar. monogr. t. 5 fig. 2 depict.), saepius ellipticus et utrinque aequaliter

(*) Ad liane vâfietàtèm spectat B. gorenkensis Bess. (non Fiscli.) Spr. Syst, Veg. cur. post. p. 200. Ramus

omnino inermis; stipulae et folia exacte ut in B. cinnamomea. vulgqfi; foliola S, subtus pubescentia, sub-

biserrata, serraturis secundariis obsoletis glandula terminatis; llores B. cinnamomeae vulgaris-. calycis flo-

riferi tubus elliptico-ovatus, apice distincte constrictus. Vid. specim. cuit., a cel. Bessero missum, in herb.

ill. Fischeri.
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attemiatus, interdum apice magis constrictus, sublagenaeformis. — Hab. in districtu Kir-

sanow provinciae Tambow (planta valdc aculeata), et in sylvis ad fluvios Donetz

.

Priscbib (planta mitior, subinermis); Tschernajew. Vidi etiam plantain" cultam in horto

botanico Petropolitano.

8. glabrifolia: stipulis superioribus conspicue latioribus saepe latissimis; foliolis

plerumque 5 subglaberrimis eglandulosis simpliciter serratis; calvcis tubo utrin-

que attenuato elliptico. — R. glabrifolia m. in litt., Ruprecht Histor. stirp.

fior. Petropolil. diatribae p. 65.

Varictatas /?, y et 8 seriem R. cinnamomeae constituunt statura peculiari elata atque

foliolis latis dislinctam, sed per varietatem j3 in vulgarem R. cinnamomeam transeuntem.

R. glabrifolia ab antécédente R. cinnamomeae varietate pseudo-alpina solummodo foliolis

eglandulosis simpliciter serratis differt; — a R. cinnamomea citlqari foliorum glabritie

statim distinguitur, caeterum cum illa convenit; — non est R. cinnamomea {3 {8) ameri-

cana Fries Novit. fi. Suec. éd. ait. p. ibk et DC. Prodr. Il p. 606, quod e synonymis 1.

c. adductis praeclare patet. (*)— Modo crescendi et armis cum R. cinnamomea convenit.

Rami floriferi graciles, purpurascentes vel virescentes, g-labri, aculeis stipularibus nunc

validioribus rectis vel leviter curvatis, nunc (in aliis speciminibus) minorihus gracilioribus-

qne armati, interdum subinermes. Stipulae R. cinnamomae vulgaris; superiores dilatatae,

basi saepe purpureo-coloratae, apice non raro serrulatae, margine ' villosiusculae ibique

g-landulis sessilibus instructae, caeterum subglaberrimae. Petioli superne pilis raris adspersi,

subg-laberrimi, inermes vel aculeolis paucis armati. Foliola plerumque 5, interdum 7, in

folio ramulorum summo saepe 3 vel solitaria, tenuia, glaberrima vel subtus ad costam

pilis perraris adspersa, supra opaca, subtus plerumque plus minus g-laucescentia, interdum

subconcolora ; ovato-elliptica, 2 poil, long-a, ik lin. lata, — vel elliptica, l
3/

4
v. 2 poil,

long-a,
3 '

4
v. 1 poil, lata, — interdum suboblonga, l*/

a
poil, long-a, '/

a
poil, lata, —

alia, pracsertim in petiolo inferiora, minora; apice obtusa, saepius acuta vel breviter acu-

minata; basi rotundata aut breviter cuneata ibique integerrima, caeterum argute simplicité^

interdum inaequaliter serrata, serraturis patentibus puncto nigro terminatis, inferioribus

decrescendo minoribus. Pedunculi in apice ramulorum rarius solitarii, plerumque 2 v. 3,

interdum 5, subcymosi, brèves, glaberrimi vel setulis glandulosis raris adspersi, latérales

bibracteali; in fructu erecti vel recurvati. Calycis tubus glaber, ellipticus, .interdum sub-

g-lobosus; limbi iaciniae longe caudato-acuminatae , apice modice dilatatae, indivisae vel

pectinato-pinnatifidae, dorso glabrae, interdum setulis glandulosis adspersae, margine et

in pagina superiore tomentosae. Petala saturate rosea, obcordata, calyce fere breviora.

(*) A. americar.a H. Breitcr. petiolis hirtis instructa est: conf. Lin/c Enum. h. bot. Berol. II p. J>6 R. ge-

mella Willd., species caeterum ohscura , ab M. De Candolle ad A cinnamomeam relata, et orania speci-

mina, quae sub R. gemellae nomme vidi, etiam illa ex horto bot. Berolinensi allata, certe ad genuinam

R. cinnamomeam pertinere soient, auctoritate cel. Willdenowii iriler R.lucidam et R.carolinam médium

tenet, et exobservationibus cl. Lin/çii (Enum. Le.) pedunculis gemellis et petiolis foliolisque hirsutioribus a

R. yennsylvanica (P. carolina) differt, Omîtes liae notae in planta nostra non quadrant.

Mémoires se. uaturelles T. VI. \
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Calyces fructiferi coccinci, plerumque elliptici et utrinque leviter attenuati, interdum sub-

globoso-elliptici vel fere subglobosi, cire, semipollicares. — Specimina uralensia sub oculis

habeo, quae aculeis longis setaceis aliisque aculeis paulo crassioribus deorsum versis hor-

rida, foliolis brevioribus atque latioribus apice rotundatis Ûrmis subtus eximie glaucis, ca-

lycis iacioiis eglandulosis insignita sunt; ad R. aeicularem aculeis stipularibus gracilibus

et foliolis plerumque obtusissimis quodammodo accedunt, sed ex stipularum conformatione

atque pedunculoruni brevitate omnino ad R. cinnamomeam glabrifoliam pertinent. — Hab.

in prov. Wiatka, ad Rbvmnum (in herb. ill. Fischeri), in montibus Ilmensi-Uralensibus

(specimina fructifera legit am. Meinsbaus.); in hortis Petropolitanis saepe culta.

<5, b. stipularis. Specimina duo incompleta in herbario Academiae Imperialis Scientia-

rum vidi, stipulis magnis insignita. Ramuii simplices, glaberrimi, cortice virescente tecti,

plane inermes. Stipulae ab ima basi conni ventes, ramubun amplectentes, latae, acuminatae,

falcatae, pollicem cire, longae et 3 lin. plerumque latae, subglaberrimae , in toto margine,

praesertim apicem versus, argute serratae, serraturis glandula terminatis. Foliola majuscula,

grosse serrata. Reliqua exacte ut in R. glabrifolia. — Hab. in Sibiria.

f. intermedia: stipulis superioribus reliquis paulo latioribus; foliolis (majusculis)

eglandulosis saepissime 7 subtus pubescentibus simpliciter serratis; calycis tubo

llorifero et fructifero subgloboso.

f, a. serrata: foliolis patenter serratis. — R. cinnamomea Ledeb. fi. ait. II p. 227

(excl. svn. ; Rupr. Flores samojedor. cisural. p. 9; Fries Herb. norm. fasc. 7

W (folia "foliolata, foliola minora, serraturis minoribus notata).

—

Haec varietas omnino intermedia est inter R. cinnamomeam vulgarem et R. dauricam;

ad posteriorem foliolorum numéro accedit, sed reliquis ebaracteribus,. praesertim foliolorum

serraturis cum priore convenit et interdum una cum speciminibus beptapbyllis specimina

pentaphylla inveniuntur, cum çulgari R. cinnamomea congruentia (*). — Truncus llori-

ferus basi aculeis setaceis breïioiibus longioribusque numerosis horridus. Rami graciles,

glabri, purpurascentes, praeter aculeos stipulares sul)ulatos recurvatos saepe aculeolis

setaceis nonnullis sparsis aucti. Ramuii herbacei, virides, solum aculeis stipularibus armati.

Stipulae saepe quam in R. cinnamomea europaea tenuiores et non raro membranaceae,

praeter auricujam herbaceam acutam vel acuminatam, in sicco flavïcanles, dorso puberulae,

eglandulosae , apice glanduloso-serratae, caeterum illis R. cinnamomeae simiies, ramulorum

floriferorum superiores inferioribus conspicue (licet minus quam in R. cinnamomea mlgari)

latiores. Foliola etiam in trunco llorifero saepissime 7, interdum 9, rarissime in omnibus

foliis cujusdam speciminis foliola 5 adsunt, forma, magnitudine, pagina inferiore cineras-

cente atque pubescente, etiam serraturis foliis R. cinnamomeae vulgaris similia, obovata,

ovato-elliptica vel elliptico-oblonga, obtusa vel plus minus acutata, superne grosse argute

(* i Trunouj H cinnamomeae tiirbineilae prope Prtropolin leclus sub oculis est. qui inter ramulos penlaphyllos

unicum rainulum floriferum hppt.ip!iyl!um olïi.rt.
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serrata, serraturis subfalcatis patentibus, subtus eg-landulosa, majora bipollicaria, alia saepius

minora, interdum vix pollicaria. Pedunculi saepissime solitarii et vel ebracteati vel uni-

bracteati, interdum gemini, altero bibracteato; omnes glabri, eglandulosi, ut phirimum gra-

ciliores atque paulo longïores, quam in vulgari R. cinnamomea, interdum subpollicares,

deflorati saepe recurvati. Flores exacte ut in R. cinnamomeae vulyaris var. os. Calycis tubus

floriferus depresso-subg-lobosus. Fructus non vidi. — Spécimen spontaneum in regione

florae altaicae lectum solummodo glandulis stipitatis in petiolo et aliis glandulis raris ses-

silibus in foliolorum pagina inferiore a planta supra descripta differt, sed alia specimina,

e seminibus altaicis culta, cum illa planta omnino conveniunt, praeter stipulas, illis R. cin-

namomeae vulgaris similiores. — Hab. in Uplandia, in Lapponia rossica (versus Kola in

insulis fluvii Tuloma, in dumetis leg-it amie. Schrenk); pr. Arcbangelsk ; (foliis infer.

5-foliol., super. 7-foliolat., calycis tubo basi attenuato); rara ad fluv. Irtysch prope

Semipalatinsk ; prope Irkutzk. (Turcz.)

£. b. serrulata: foliolorum serraturis parvis incumbentibus. — R. cinnamomea Turcz.

fl. baical.-dahur. N° W± l. c. p. 637 (p. p.).

Stirps foliolorum serraturis parvis incumbentibus insignita, caeterum vero cum anté-

cédente varietate (s; a) convenit; a R. daurica (Ç, a) distinguitur foliolis brevioribus la-

tioribusque subtus non glandulosis. — Trunci ramique atque aculei exacte ut in antécé-

dente varietate. Stipulae puberulae, albidae, glanduloso-serrulatae , conniventes, inferiores

1 lin. cire, latae, ramuli floriferi summae 2 lin. latae vel paulo latiores; auriculae herba-

ceae, acutae aut acuminatae. Petioli pubescentes, eg-landulosi vel glaudulis raris stipitatis

scabri et interdum aculeolati. Foliola plerumque 7, tenuia, subtus cinerea atque pubes-

centia, eglandulosa, . saepissime elliptica, basi apieeque aequaliter ang-ustata, obtusiuscula,

acutiuscula vel acuta, plerumque 12— 13 lin*, longa, 6 — 7 lin. lata, vel paulo majora,

aut paulo minora, in petiolo iuferiora decrescendo minora, basi integ-errima ibique margine

. leviter recurvata, caeterum serrata: serraturis incumbentibus; itaque foliola primo adspectu

subintegerrima adpareant. Pedunculi atque flores exacte ut in antécédente varietate. Fruc-

tus non vidi. — Hab. in sylvis cis et trans baicalensibus. (Turcz.)

l,. daurica: stipulis superioribus reliquis paulo latioribus; foliolis (minoribus) sae-

pissime 7 subtus puberulis petiolisque glandulosis, simpliciter serratis, serraturis

parvis incumbentibus; calycis tubo florifero et fructifero subg-loboso vel subel-

liptico.

R. daurica a reliquis R. cinnamomeae varietatibus differt foliolis septenis ang-ustioribus

obscure serratis subtus glandulosis.

£, a. lancifolia: foliolis majoribus 10 — 15 lin. cire, longis. — R. dauurica Poil,

fl. rôss. II p. 61; R. davurica Lindl. Rosar. monogr. (éd. 2) p. 32; R. cin-

namomea Turcz. fl. baical.-dahur. I. c. (p. p.).
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Frutex saepe quinquepedalis, erectus, ramosissimus (Pall.). Tmnci hornotini aculeis

setaceis brevioribus, aculeis paucis crassioribus intermixtis rectis patcntissimis vel subreversis

horridi. Rami tenues, glabri, brunnei, purpurei vel fusco-testacei , aculeis stipularibus su-

bulatis saepe recurvatis et interdum aliis aculeis minoribus sparsis setaceis subulatisve ar-

mati. Stipulae R. cinnamomeae, dorso puberulae et glandulis sessilibus scabrae, totae her-

baceae vel saepe basi membranaceae, albidae, superiores ramuli floriferi illis rami sterilis

paulo, distincte tamen latiores, interdum fore 3 lin. latae, folii in ramulo summi obliquae,

semiovatae et oblique acutatae, margine glandulosae, obsolète serrulatae. Petioli pubes-

centes et glandulosi, inermes vel aculeolati. Foliota saepius 7, non raro 9, folii in ramulo

infimi et superioris interdum 5, subtus plus minus pubescentia glandulisque sessilibus scabra

et cinerea vel pallide viridia, subconcolora ; foliorum inferiorum subelliptica, cire, pollicem

longa et 6 lin. lata, interdum majora l'/
2

poil, longa, 9 lin. lata; plerumque foliola lanceo-

lata sunt vel oblongo-lanceolata, 15— 16 lin. longa, 5 v. G lin. lata, interdum sesquipoll.

longa, semipollicem lata, saepe multo minora, 9 lin. longa, k% lin. lata; apice saepissime

plus minus acutata, basi attenuata, rarius rotundata, superne simpliciter serratâ: serraturis

subae'quaiibus parvis brevibus incumbenlibus, margine saepe leviter recurvatis. Foliota in

trunco hornotino grosse sunt serrata, serraturis patentibus. Pedunculi saepe solitarii, in-

terdum 2, 3, illis /}. cinnamomeae plerumque graciliores et longiores, interdum brèves, vix

3 lin. longi, in fructu plerumque cernui; latérales bibracteati. Tubus calycis floriferi gla-

ber, depresso-glohosus vel subellipticus (in eodem ramulo) ; limbi laciniae R. cinnamomeae

vulyaris, petalis saturate roseis apice inlegris emarginatisve sublongiores, ut videtur semper

integrae et dorso utplurimum setulis glandulosis adspersae, in fructu persistentes et con-

niventes. Calycis frucliferi tubus coccineus, subglobosus, k — 6 lin. in diametro, — vel

ovatus. (l'ail.) Carpella apice setosa, centralia stipile brevi fulta. — Hab. in Dauriae et

Mongoliae transalpinae locis apricis et betutetis ubique (Pall.); ad fluvium Argun (Turcz.),

prope Nertschinsk (Sosnin).

_'. b. microphylla: foliolis parvis 5 — 7 lin. longis margine recurvatis. — R. Will-

denowii Spr. Sysl. Veget. Il p. 5V7, Lcdeh. fl. ross. H p. 77; R. arenaria

Sievers (in berb.); R. microphylla W.

A R. dawica nonnisi foliolorum parvitate differl. — Frutex humilis, ramosus, foliolis

suis parvis saepe Potentillam frulicosam simulât. Truncus erectus, purpureus, non raro

rore caesio obduclus, basi aculeis setaceis patentibus, superne aculeis stipularibus subu-

latis rectis vel leviter recurvatis armatus. Stipulae dorso pubescentes et glandulis sessi-

libus dense obtectae, basi conniventes; auriculae (praesertim stipularum superiorum latiorum)

semiovatae, oblique acutatae, herbaceae. Foliola ut plurimuui 7, saepe 9, folii in ramulo

infimi interdum 5, approximata vel magis distantia, in speciminibus majoribus plerumque

6 v. 7 lin. longa, 3 lin. lata, vel saepe minora, maxima 9 lin. longa, h 1
\ lin. lata, — in

planta humiliori macra foliola etiam minora sunt, 5 lin. cire, longa et 2 i

/i
lin. lata;
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planta culta, quae omnino in antecedentern varietatem (£, a) transit, foliola habet saepe 10

lin. longa et k lin. lata; foiiola in petiolo inferiora superioribus semper minora; omnia

clliptica vel oblongo-elliptica, utriuque attenuata, apice saepe breviter acutata, in culta

planta oblongo-lanceolata, supra viridia, opaca, glabra, subtus glaucescentia, pubescentia el

glandulis (*) numerosis insignita. Pedunculi solitarii, gemini v. terni, glabri, brèves; latérales

bracteis 2 brevibus mucrone longo terminatis glandulosis fulti. Flores R. dauricae. Tubus

calycis floriferi in nostris spe.ciminibus oblongo-ellipticus (ovatus, Spr. - globosus, Ledeb.j,

glaber, saepe glandulis sessilibus adspersus; limbi laciniae dorso dense glandulosae. Fructus

non vidi. — Hab. in Dauria.

tj. microcarpa: stipulis subconformibus angustis; foliolis saepissime 7 eglandulosis

subtus puberulis glabrisve simpliciler.serratis, serraturis patentibus; calycis tubo

iîorifero et fructifero apice in collum attenuato lagenaeformi.

R. microcarpa stipulis angustis subconformibus insignita: praeterea dififert a varieta-

tibus r/, /?, y et iï foliolorum numéro, a varietate f tubo calycino lagenaeformi, a R. dau-

rica foliolis aperte serratis subtus non glandulosis. A /{. taxa facile distinguitur stipulis

conniventi-tubulosis, foliolorum consistentia tenui et floribus paucis roseis. Species vix di-

stincta est; per R. dauricam et intermediam in vulgarern R. einnamomeam transire vidotur.

r]. a. puberula: foliolis subtus pubescenlibus. — R. microcarpa Retz, in thffin. Phylogr.

Blâtt. p. W); JFikstr. I. c. (**) N° k t. III fitj. Y, Tries Summa Vc<jrt. Scand.

p. 172 (excl. syn. R. mollis).

Rami graciles, glabri, purpurascentes vel e viridi-purpurascenles, acu'eis sïipularibus

leviter recurvatis armati, saepe subinermes. Stipulae subconformes, angustae, superiores in

ramulo florifero inferioribus paulo laiiores, < — 1'
\ lin. latae, herbaceae, dorso pabes-

centes, eglandulosae, marginc glandulis sessilibus notatae, subintegerrimae
,

parte adnata

margine tubuloso-connivente auriculis angustis acuminatis triplo quadruplove îongiore.

Petioli pubescentes, egîanJulosi, inermes vel acuîeolis parvis armati. Foliola p!enim<[ue 7,

tenuia, supra glabra, opaca, subtus cinerea, jruberula, eglandulosa; saepissime oblongo-eîîip-

tica, sublanceolata , 15 — 1H lin. longa, 6 lin. cire, lata, vel paulo minora, acuta vel in

foliis inferioribus obtusa, basi plerumque cuneata ibique integerrima, superne àrgute sim-

pliciter serrata; serraturis patentibus, terminalibus saepe falcalis. Pedunculi (saltem in spe-

ciminibus inspectis) solitarii, graciles, subsemipollicares, ebracteati. Calycis tubus glaber,

in flore angustus, apice attenuatus, ferc h lin. longus et in média parte vix i
l

/2 1. latus;

in fructu fex icône citata) lagenaeformis, 6 lin. cire, longus, 3"
2

lin. latus; limbi laciniae

ex oblonga basi caudato-acuminatae, apice leviter dilatatae, subintegerrimae, dorso pubes-

centes et saepe setulis glandulosis adspersae, facie margineque tomentosae, in frnetu per-

(*) Granula in tblioloruni pagina infenore verae glandulae sunt, quae uec in aqua fervida neque in spirilu

vini forinam suain mutant.

'**) Conf. R. laxam.
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sistentes, conniventes. Petala rosea, obcordata, calyce paulo breviora. — Hab. in Sibiria

(Retz.). Vidi specim. cuit, a cel. Wikstrom missa, cum icône supra citata exacte conve-

nientia.

rj. b. glabra: foliolis subglaberrimis. — R. laxa /? incana Wikslr. L c. ffîde specim.

a cel. Wikstrom miss.). —

Solum .glabritie a R. mkrocarpa Retz, diversa; a R. laxa magis distat. — Truncus

inferne aculeis setaceis brevibus, superne aculeis stipularibus • validioribus subulatis leviter

curvatis (basi elliptica, oblonga, sublineari) armatus. Rami glabri, purpurascentes vel vires-

centes, vel subinennes. Stipulae siibconformes , in aliis speciiniuibus omnes 1 lin. cire, latae,

in aliis speciminibus stipulae inferiores angustissimae ,
'

2
lin. latae , superiores triplo latiores

sunt, omnes berbaceae, glabrae et, praeter marginem, eglandulosae , apice saepe serru-

latae, parte adnata tubuloso-connivenle auriculis lineari-lanceolatis acuminatis 3plo kplove

longiore. Petioli pilis raris adspersi, inermes vel aculeolati. Foliola ut plurimum 7,

interdum 9, rarius 5 vel in folio ramuli summo 3, rarius solitaria, tenuia, supra glabra,

opaca, subtus pallidiora, virescentia, non glauca, in costa pilis raris adspersa, subgla-

berrima atque eglandulosa, elliptica, 12 lin. longa, 7 lin. lata, — vel elliptico- oblonga,

12 — 13 lin. longa, 5 lin. lata, interdum paulo majora, saepe (inprimis in petiolo in-

feriora) minora, basi rotundata vel saepius cuneata et integerrima, apice obtusa, acuta

vel breviter acuminata, margine argute simpliciter serrata, serraturis patentibus, inferne

decrescendo minoribus, superioribus saepe subfalcatis. Petioli solitarii, duo, très, folio

tri— unifoliolato vel foliolo subflorali (e stipulis connatis aphyllis composito) fulti, graciles,

h — 8 lin. longi, [glabri ; latérales bibracteati, bracteis ovato-oblongis oblongisve acu-

minatis et apice serratis aut subintegerrimis. Flores exacte ut in R. mkrocarpa. Calycis

fructiferi tubus ruber , oblongo-lagenaeformis , basi attenuatus , apice in collum brève

angustatus et limbi laciniis persistentibus conniventibus coronatus, 8 lin. longus, vix k

lin. latus. — Hab. in Sibiria. Vidi specimina, e seminibus a cel. Wikstrom s. n. R. mi-

crocarpae missis, culta.

10. Rosa amblyotis m.

R. ramis glabris, floriferis aculeis stipularibus subulatis rectis sursum versis armatis;

stipulis latissimis membranaceis coloralis conniventibus, parte adnata auriculis patentibus

obtusissimis duplo longiore ; foliolis ( 5 , 7 ) tenuibus subtus pubescentibus simpliciter ser-

ratis; pedunculis in apice ramulorum 1 — k subcorymbosis glabris, lateralibus bibracteatis

(brevibus).

R. camtschatica Erman Verz. v. Thier. u. Pflanz. , welche auf einer

Reise uni die Erde gesamm. wurdea p. 63 N° 130 (fid. specim. typica in herb.

Cham.). — R. cinnamomea kamtschatica spontanea ramis glabris Ledeb. fl. ross.

U p. 76.
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Species certe bene distinct», inter R. cinnamomeam et R. rugosam média; a priore

stipulis bracteisque tenuissimis mcmbranaceo-scariosis docoloribus obtusissimis optime dig-

aoscitur; a posleriore facillime distinguitur ramis aculeisque glabris, foliolis mollibus te-

nuibus planis aliisque notis; cbaracteribus nonnullis ad R. califbrnicam aocedit, sed sti-

pulis, foliis totaque facie ab Ma differt.

Rami valde ramosi, elongati, graciles, glaberrimi, cortice atropurpurea vestiti, aculeati.

Aculei glabri, stipulares crassiores, subulati, recti et plerumque sursum versi; interdum alii

aculei minores, subsetacei, sparsi adsunt. Stipulae tenuissimae, membranaceo-subscariosae,

subhyalinae, albidae, in sicco saepe fuscescentes
, glabriusculae , eglandulosae , margine

dense lanatae, apice glanduloso-serrulatae, caeterum integerrimae, parte adnata margine

tubuloso-connivente; auriculae patulae et paulo magis quam in R. cinnamomea divergentes,

apice rotundato-obtusissimae, rarissime (superiores) abrupte mucronatae, stipularum infe-

riorum parte adnata duplo cire, breviores, saepe 3 lin. longae et apice 2 lin. latae; fo-

liorum in ramulo florifère- superiorum latiores atque breviores, parte adnata duplo, interdum

triplo breviores. Petioli dense villosi, eglandulosi, inermes. Foliola plerumque 7, rarius

5 et in folio ramuli floriferi summo saepe 3, consistentia mollia , tenuia, membranacea,

nervis venisque vix prominulis notata, plana (non rugosa), in pagina superiore subglabra,

opaca, in pagina inferiore pallidiora et interdum subglaucescentia, puberula, in nervo mediano

saepissime dense villosa, caeterum subglabra, elliptica, l'
2

poil, longa, 10 lin. lata, —
saepius oblongo-elliptica, majora 2 1

/i poil, longa, !0 lin. lata,— interdum oblongo-sub-

lanceolata, l'/
2

poil, longa, i

/2 poil, lata, in petiolo inferiora decrescendo minora, apice

plerumque acuta aut acuminata, rarius obtusa, interdum subtruncata, basi plus minus

cuneata et inferne ad tertiam circiter longitudinis partent integerrima, superne simpliciter

serrata, serraturis argutis, in apice folioli majoribus patent ibus, deorsum decrescendo mi-

noribus incumbentibus. Pedunculi solitarii, saepius 2, 3 et interdum k, racemoso-corymbosi,

glabri, graciles, h- — 10 lin. longi, in fructu ceruui (semper?); latérales bibracteati.

Bracteae stipularum consistentia et colore, glabrae, margine ciliatae, sublanceolatae , acu-

minalae, apice serrulatae, pedunculo ut plurimum longiores. Caljcis floriferi tubus sub-

globosus vel subovatus, glaber; limbi laciniae longissime caudato-acuminatae, apice dilatatae

et subintegerrimae vel dissectae, eglandulosae vel glandulis stipitatis adspersae, superne

pubescentes et margine atque in pagina superiore dense tomentosae, petalis roseis apice

leviter emarginatis breviores, in fructu persistentes et conniventes. Calycis fructiferi tubus

succulentus, videtur flavus, obovatus, basi breviter angustatus, 6 lin. longus, vel depresso-

subglobosus. Carpella subcylindracea, bine rotundata, illinc linea prominula longitudinaliter

notata, vix 2 lin. longa, fuscescentia , apice barbata, centralia breviter, distincte tamen

stipitata.

Hab. in Kamtschatka, ut videturj frequens prope Petropawlowsk (Mer-

tens), ad fluvium Tagil, nec non in planitie inter Chartscbinsk et Schiwelutsch

(Erman).
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Obs. Rosa rugosa quoad aruleorum indolem interdum ad banc Rosarum Cinna-

momearum seriem spectat.

Séries IV. Lasiocladae. Rami floriferi densissime tomentosi, aculeis

seta'ccis subuiatisque conformibus, interdum aculeis stipularibus distinctis setisque

armati, vel subinermes.

11. Rosa rugosa Tbb.

fl. Japon. (H8k) p. 213.

R. ramis floriferis tomentosis aculeis setaceis subuiatisque saepe inaequalibus horridis,

interdum aculeis stipularibus validioribus armatis, vel setoso-bispidis subinermibusve; stipulis

berbaceis ramorum floriferorum dilatatis e conniventi basi patentibus, parte adnata auriculis

acutis cuspidatis obtusisve subdivergentibus sesqui — subduplo longiore; foliolis (7, 9)

subfirmis rugosis subtus pubescentibus subsimpliciler serratis; pedunculis solitariis gemi-

nisve, lateralibus bibracteatis (subbrevibus).

Ilaec pulcberrima atque distinctissima species aculeorum numéro , illorum indole

magnitudineque, uti et foliolorum forma summopere variât. Varielates principales sequentes

mihi innotuerunt, quae tamen baud ullis limitibus ccrtis circumscriptae sunt.

'

a. Tbunbergiana: ramis aculeis subconformibus subaequilongis rectis setaceo-

subulatis, paucis validioribus sparsis borridis; aculeis stipularibus nullis; stipulis

acutis acuminatisve. — R. rugosa Thb. I. c, hindi. Rosar. monoyr. (éd. 2) p.

5 lab. 19 (ic. rudis), DC. Prodr. Il p. 607, Sielwld et Zuccar. fl. Jap. I

p. 66 tab. 28 (lig. nitidiss.); R. kamtchatica Redouté Roses I p. kl c. icône (ex

aculeorum indole omnino hujus loci).

Frute\ bi— quinquepedalis. Rami villosi et densissime aculeati. Aculei basi tomentosi,

omnes subconi'ormes, setacei vel setaceo-subulali, recli, horizontaliter patentes, alii brèves,

alii robustiores, 3 v. k lin. longi. Folia annua, in icône fl. japonicae plerumque septem—

,

in icône Redoutéana sacpius novemfoliolata. Stipulae herbaceae, dorso pubescentes, in

pagina superiore glabrae , inlegerrimae vel obsolète glanduloso-crenatae ; auriculae lanceolataé,

acutae (ic. Redout.), vel acuminatae (ic. fl. jap.), latitudine sua longiores et stipulae parte

adnata vix duplo breviores; stipulae foliorum superiorum in icône Redoutéana multo la-

tiores, i is sequenlis varietatis similes sunt. Foliola subcoriacea, rugosa, -supra atroviridia,

glabra, subtus villoso-canescentia et nervis venisque prominentibus notata, elliptica vel

obovalo-elliptica, l»asi subcuneata vel subrotundata, apice obtusa (interdum subtruncata)

,

vel breviler acutata (ic. il. jap. et Thunbergiana , in Lind!.),— vel subobovata, acuta, basi

subcorda ta (ic. Redout.), 6 !."> lin. longa, 3 — 9 lin. lata, simpliciter serrata vel

serrato-denlata. Flores solitarii ve' . ex icotie, 2 et 3, magnitudine cire. R. gallicae, fra-

grantes. PeduncuH pollicares, bipoRicares, erecti, stricti, villosi, inermes, vel setosi;

latérales bibracteati, bracteis foiiaceis sessilibus pubescentibus oblongis acutis vel obtusis.

Çalycis tubus depresso-globosus, in fructu carnosus, ruber, magnitudine globi sclopetarii,
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incrmis (ic. Redout. et Thunb.), vel aculcis setaceis obsitus (ic. fl. jap.); limbi laciniae

lanceolatae, acuminatae et apice saepe spatbulato-dilatatae ibique dentato-serratae et interdum

basi laciiiula una alterave subulata auctae, ulrinque villosae et dorso saepe setoso-acu-

leolatae, pollicares, petalis breviores. Corolla ampla, speciosa^ saturate purpurea, in cultis

(in Jnponia) colore varians et saepe alba. Petala obovata, apice leviter emarginata, inte-

gerrima. Carpella oblonga, subinaequilatera, utrinque sulco longitudinal!, hinc (ubi stylus

decurrit) profundiori exarata, glabra, pallide fuscescentia (Zucc); in icône fl. japonicae

carpella et ovaria estipitata depicta sunt. — Hab. in Japonia. Plantant non vidi, Descriptio

ex iconibus et descriptionibus citatis.

(3. ferox: ramis aculeis plerumque copiosissimis subconformibus inaequalibus rectis

setaceis subulatisque aliis elongatis validioribus sparsis horriilis; aculeis stipu-

laribus distinctis haud ullis; setis glandulosis in ramis raris; stipulis saepissime

latissimis obtusis. — R. ferox Lindl. Rosar. Monogr. ed 2. p. 3 (excl. partia),

Bot. rcg. tab. 420 (quoad aculeos opt.); R. Kamtschatica /5 ferox DC. Prodr.

. // p. 607. — Ab antécédente R. rugosa Thb. aculeis pro parte validioribus

et stipulis saepissime obtusis differt. Sed planta culta interdum inter varietates

u et j3 ludit.

Rami densissime tomentosi et aculeis basi tomentosis horridi. Aculei alii parvi, se-

tacei; alii majores, setaceo-subulati , nonnulli per totum raraum inoidinate dispersi longis-

simi, validi, e conica basi subulati; omnes patentes , non raro sursum versi, recti; majores

interdum leviter recurvati; inter aculeos setae paucae brèves, glandida purpurea terminatae

occurrunt. Specimina sub oculis sunt aculeis setaceis subsubulatisque rarioribus distantibus

et minoribus armati. Haec specimina ad varietatem 1 accedunt, sed setis glandulosis

vix ullis (in illa copiosis) différant. Stipulae vix cura 2
/3

partes petiolo adnatae, dila-

tatae, ima basi conni ventes, superne patentes, divergentes, tenues, virides, adultae interdum

fuscescentes, facie subglabrae, subtus tomentosae, eglandulosae; auriculae magnae, plerumque

subobovatae, et apice rotundatae, vel plus minus obtusae, rarius acutiusculae et superiores

interdum abrupte cuspidatae, margine crenulatae atque glandulis sessilibus instructae. Sti-

pulae in culta planta interdum illis varietatis a aliquando similes sunt. l'olia inferiora

tri-vel quinquefoliolata, média plerumque 7-foliolata, summa quinque-vel trifoiiolata. Petioli

tomeutosi et aculeis subulatis longiusculis armati, vel (saepe in eodem specimine) inermes.

Foliola lirma, subcoriacea, rugosa, superne glabra (non glaberrima), subtus nervis venis (|iie

inominentibus notata, pubescentia et glandulis sessilibus adspersa, plerumque lato-elliplica,

apice obtusa, rolundata vel truncata, rarius modice acutata; basi saepissime rotundata,

interdum subcordata, rarius breviter cuneata, marginje serrato-dentata vel serrata, serraturis

simplicibus subaequalibus vel inaequalibus, obtusiusculis acutisve, glandula terminatis vel

(glandula decidua?) eglandulosis, margine saepe revolutis; foliola majora 15 lin. longa,

il lin. lata, vel 19 — 20 lin. longa et 11 lin. lata; alia minora, interdum 10 v. U
lin. longa, 7 — 8 lin. lata; in petiolo inferiora superioribus paulo minora. Interdum

Mémoires se. naturelles T VI.



3i M E Y E R Botanique.

foliota, praesertim in foliis rami inferiorihus, cum icône sub varietate f citata, exacte con-

veniunt, fonnam babent oblongam vel obovato-oblongam , marginibus subparalle'iis, apice

rotundata sunt vel subtruncata, basi breviter cuneata; sed in eodem spccirnine in foliis

superioribus foliola laliora, elliptica, acuta, subacuminata inveniuntur. Flores in rainulorum

apice solitarii vel gemini, illis R. rugosae oninino similes. Pedunculi stipulis folii summi

paulo long'iores vel illarum longitudine, villosuli et vel inermes vel (non raro in eodem

ramulo) setis elongatis acutis aut glandula terminatis instructi, ebracteati, aut (latérales)

bracteis duabus oblongis fulti. Calycis floriferi tubus depresso-subglobosus, glaber et

inermis, aut setis armatus; limbi laciniae subcoriaceae, elongatae, petalorum longitudine,

a basi sensim attenuatae, apice in appendicem parvam subserratam expansae, infra appen-

dicem utpluriinum integerrimae, rarius serratae vel lobo lineari uno alterove auctae, facie

margineque dense villosae, dorso pubescentes et setulis glandulosis glandulisque sessilibus

tectae. Petala purpurea, apice plus minus profunde cmarginala et interdum in emarginatura

mucrone instrueta. Calycis tubus in fructu obovato-subglobosus, basi leviter attenuatus,

i poil. cire, in diametro, ruber, limbi laciniis conniventibus coronatus. Carpella immatura

(matura non vidi) apice bispida, bine linea longitudinali elevata notata; centralia stipitata,

stipite ovario breviore. — Hab. in Kamfscbatka.

y. Lindleyana: ramis aculeis validis conico-subulatis rectis vel leviter recurvatis

stipularibus saepe verticillatis et aliis raris per totum ramum dispersis atque

aculeis setaceis paucis armatis setisque glandulosis copiosis instructis; stipulis

obtusis acutis acuminatisve. — R. Ramchatica Lindl. Rosar. monogr. p. 6,

Botan. Reg. tab. kl 9 (ic. bona, tubo calycis basi attenuato), liolan. Magaz. tab.

31^9 (ic. mediocr.), DC. Prodr. II p. 607.— Acideis, praeter slipulares, pleris-

que suppressis ab antécédente /{. féroce differt; sed altéra in alteram transit.

Rami tomentosi, setis et aculeis armati. Aculei setacei parvi, setis acutis et aliis

setis capiiatis mixti : aculei stipulares saepe verticillato-terni vel quaterni, validi, conico-su-

bulati, recli vel leviter curvati; interdum aculei nonnulli stipularibus similes per caulem

disperSi surit. Stipulae illis varietatis J3 plerumque angustiores, obtusae, aculae vel

acuminatae, saepe in eodem specimine. Foliola saepe minus quam in R. féroce crassa,

acutiora et argutius serrata; sed in foliis inferioribus foliola apice obtusa vel rolundata

sunt. Glandulae in Ibliolorum pagina inferiore rarae. Petala emarginata cum mucrone.

(Calycis fructiferî feubus subglobosus, (in icône botan. regisl. tubus calycis in flore sub-

globosus, in fructu obovatus basi attenuatus), inermis, glaber, ruber. Carpella flavido-

rufescentia, apice hispida, non sulcis exarata, breviter stipitata. Reliqua ut in varietate

,8. — Specimina spontanea non vidi.

d Cbamissoniana: ramis aculeis stipularibus validis conico-subulatis rectis vel

leviter recurvatis armatis, aculeis setaceis setisque glandulosis in ramo paucis

vix aliis; stipulis obtusis acuminatisve. — R. camtschatica Chain, in Linnaea

II p. 35. — Haec varietas a R. karntschatica Lindl. (var. y) fere omnium
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setarum atque aculeorum abortu, praeter aculeos stipulares, diversa est. — Spe-

cimina kamtschatica et alia cbinensia in promtu habeo, quae paululum infer se

diversa sunt.

Deseriptio plantae kamtschaticae. Rami juniores tomenlo densissimo obtecti, aculeis

stipularibus validis conico-subuialis boiïzontalibus vel leviter sursum versis rectis vel mo-
dice curvatis (in eodem ramo) et aliis aculeis multo minoribus setaceis sparsis perraris ar-

mati, caeterum inermes et vix ullis setis glaudulosis instructi. Stipulae ut in R. ferore,

auriculis latissimis oblusissimis. Petioli tomentosi, inermes vel rarius aculeolati. Foliota

in planta (lorente molliora (|uam in R. féroce, et minus rugosa, subplana, forma et mag-
nituiline illis /{. nigosae, in dora japonica depictae, similia, subtus pubescentia vel dense

villosa et glandulis sessiiibus adspersa. Fedunculi brèves. Calycis tubus basi subattenuatus.

Petala leviter emargmata enm lacinula interjecla. Haec est planta a cel. Chamisso lecta.

Alia specimina kamtscbatiea vidi a Cliamissonianis aculeis stipularibus gracilioribus . aculeis

setaceis numerosioribus, stipularum auriculis latissimis breviter acutatis, foiiolis quoad

formam cum icône R. kamtsehatieae renlenaliiinae fere exacte convenientibus rugosioribus

diversa. Ilaec specimina inter varietates a, Ù atque t média sunt et a varietate u aculeis

stipularibus distinctis, aculeis setaceis vero subulatisque perpaucis (in illa copiosissimis)

dillerunt. Specimina /{. feroeis sub oculis babeo, quae illis simillima sunt, et solummodo

aculeis stipularibus vix ullis dillerunt.

DeseripUo plantae chinensis. Itami tomentosi, aculeis stipularibus subulatis patentis-

simis rectis vel parum curvatis armati, caeterum subinermes vel bine inde aculeo setaceo

et setis perraris gîandula termiiiatis instructi. Petioli inermes vel aculeolati. Foliola con-

sistentia subfirma, subrugosa, aequaliter atque simpliciter serrata et margine saepe revoluta,

foliorum inferiorum elliptica, apice rotundata, pollicaria, 6 lin. lata (vel minora), foliorum

superiorum oblongo-sublanceolata, acuta, 15 lin. longa et 5 — 6 lin. lata, alia minora,

interdum 7 lin. longa, 3 — 3
1 ' lin. lata. Fedunculi soliiarii, semipollicares. Calvcis tubus

depresso-subg'obosus.

t. Ventenal iana: ramis aculeis setaceis brevibus raris sparsis setisque hispidis et

selulis glanduiosis copiosis obtectis, aculeis stipularibus validis nullis: stipulis

latis obtusis. — R. kamtchatica Vent. Descr. des plant, nom: du Jard. de Cela

p. et t. 67. — Est R. nigosae mutatio aculeis validis subulatis omnibus sup-

pressis, et solummodo aculeis setaceis setisque acutis capitatisque copiosis bispicla.

Rami tomentosi, aculeis gracilibus setaceis brevibus patentibus disianubus raiioribus

vel copiosioribus bispitli et bine inde, praeserïim ad stipularum basin, aculeo iongiore

gracili subulato uao binisve armati, setuîis gîandula purpurea termiuatis plerumque nume-

rosis tecti. Petioli inermes vel saepius aculeolati. Stipulae ad basin conniventes (inferne

tubum formantes, Vent.); auriculae dilatatae, obtusae vel breviter oblique acutatae. Fo-

liola plerumque 7 et 9; foliorum inferiorum oblongo-eliiptica vel obovato-oblonga, mar-

ginibus subrectis et subparallelis, apice rotundata vel subtruncata, basi leviter cuneata \el
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rotundata; foliola foliorum siqieriorum sâepe latiora sunt, laie elliptica vel subovata, obtusa

acutave. Pedunculi solitarii, ebracteati vel bibractcati, pubcruli et, uti calyx, inermes.

Petala calyce subbreviora, leviter emarginata, non raro cum mucrone iuterjecto. Calycis

fructiferi tubus subglobosus, interdum basi leviter attenuatus, coccineus, 5 — 7 lin. in

diametro, laciniis persistentibus coronatus. Carpella llavida, oblonga, apice hispida, hinc

linea impressa notata. — liai), in Kamtscliatka. Vidi specimina spontanea et culta.

'Q. subinermis: aculeis setisque acutis subnullis, setis glandulosis longioribus bre-

vioribusque copiosis; slipulis vel latissimis obtusis vel acutis acuminatisve. —
Est quasi II. kamtschaticà (var. t) aculeis omnibus orbata.

Planta kamtschaticà spontanea. Rami dense tomentosi, setulis parvis glandulosis nu-

nierosis e tomento vix emergentibus obtecti, omnino inermes vel interdum ad stipularum

basin aculeolo parvo setaceo-subulato iuslructi. Stipulae, foliola et calyces fructiferi exacte

ut in /{. féroce.

Planta in China culta. Rami tomentosi et setulis acutis vel glandula terminatis quam

in planta kamtscbatica longioribus hispidi, inermes, interdum aculeolo stipulari parvo

abortivo uno alterove instructi. Stipulae latae, inferne conniventes, superne marg-ine saepc

recurvatae, apice acutae vel acuminatae et glanduloso-serratae. Foliola 7, 9, consistentia

in planta florifera molliora quam in H. féroce et vix rugosa, subtus nervis venisque

prominulis lineata, pubescentia cl glandulis sessilibus àdspersa, g-laucescenlia, in pagina

superiore g-labra, obscure viridia, elliptica, ovato-elliptica vel obovato-elliplica, acuta,

foliorum inferiorum obtusa, basi saepe inaequilatera, simpliciter et subaequaliter serrata,

serraturis mediocribus; foliola majora 1 '/
2 P*>11.

cire, longa et 9 lin. lata, maxima fere 2

poil, longa, 1 poil, lata; alia minora, interdum pollicaria et 6 lin. Iata. Pedunculi solitarii,

pollicares, sesquipollicares, inferne bracteis 2 ovatis cuspidato-acuminatis pedunculo mullo

brevioribus instructi. Flores pleni, saturate purpurei, illis /{. centifoliae similes. Calycis

tubus globosus, limbi laciniae ut in H. rin/osa.

Observ. Kosa kamehatica /? niteus Lindl. bolan. reg. lab. 82V ad aliam spe-

ciem, mihi ig-notam, pertinere videtur.

Species e Rosarum Cinnamomearum seriebus excludendae.

Rosa taurica M. U. Flor.-taur.-caac. I ]>. 39V N° 970 ad Rosas cinnamomeas

non pertinet; est enim species e Rosarum caninarum série.

Rosa mollis Ledeb. //. ross. Il p. 77. ad /{. toincntosam proxime accedit, a qua

aculeorum defectu et foliolis obtusis differt.

Rosa Gebleriana Schrenk melius inter Rosas caninas inserenda.

ROSAE OPERGULATAE.

Ovaria in centro calycis breviter stipitata, stipite dimidio ovarii breviore, vel sub-

scssiiia. Trunci juniores aculeis gracilibus rectis setaceis inaequalibus , aliis minoribus

tecti. Trunci adulti lloriferi basi pro more trunci junioris aculeis setaceis rectis, superne
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et in tamis aculeis \alidioribus geminatis stipularibus suhulatis recurvatis, vol ad apicem

usque aculeis setaceis armati. Stipulae in ramulis florentibus conspicue quam in ramis

sterilibus latiores. " Pedunculi in ramorum apicè interdum solitarii, ebractéati vel bracteati,

plerumque numerosi, corymbosi; lai orales bibracteati, bracteis latis. Calyces friictifèri coc-

cinci (rarissime atropurpurci) , apico limbo circumscisso oporcnliformi deciduo aporti! aper-

tura annulari. — Fruticos minus copiose aculoati . foliolis majusculis , firmis et saepo gla-

bris atque nitontibus, Horibus rosois.

Rosa rubrifolia Vill.! II. lucida Ehrh! — II. carolina L.! - - R. nitida

W.! (ex Lindl. t. 2 — R. Sil vorbielmii Schrenk! — R. glandulosa Bell. — R.

microcarpa Lindl.? (t. 18) — II. laxa Lindl.? (t. 2). — R. parviflora Ehrh.? —
R. Râpa Bosc? — R. turbinata Ait.? — Ultimae très spocios sectionem forsitan di-

stinclam constituant. Càlycis tubus in fructu vix succulentus, campanulatus, dre lato

apertus, limbi Iaciniae in fructu reflexae, pro parte deciduao.
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CONSPECTUS SECTIONUM, SPECIERUM ET VARIETATUM.

Botanique.

p. 11

p. 12

p. 14

ROSAE EGLANTERIAE p. 9

ROSAE PIMPINELLIFOLIAE -
ROSAE CINNAMOMEAE ....... p. 10

subinermes —
R. alpina L —

a. genuina

fi.
lagcnaria

y. pubescens

S. adenophylla

t. setosa

R. Manda Ait

R. raacrophylla Lindl

acieulares —

R. stricta Donn —
R. acicularis Lindl p. 15

a. hypoleuca —

fi.
Gmelini p- 17

diacantliae

R. Woodsii Lindl - . .
—

R. calil'ornica Cham., Schlechtd . p. 1»

a. Chamissuniana —

fi.
Petersiana p. 19

R. laxa Retz p- 20

a. pubescens —

fi.
glabru p- 21

R. cinnamomea L —
a. vutgaris. . . p. 22

a. subglobosa p. 22

b. turbinelta p 23

c. elliptica —
/S. glanilulijoliâ —
y. pseudo-alpina p. 24

S. glubrifolia p. 2S

h. stipularis p. 26

t. intcrmedia —
a. serrata —
b. serrulata p.

5. daurica

a. lancif'dia

b. micropliylla p

rr microcarpa p

a. puhenda

b. glabru p.

R. ainblyotis m —
lasiocladac p. 52

R. rugosa Tbb —
a. Thunbergiana —
fi.

ferox p. 35

y. Lindleyana p. 34

S. Chamissoniana —
t. yentenatiana p. 38

£. subinermis p

ROSAE OPERCULATAE

27

28

29

30

36

INDEX ALPHABETIGUS SPECIERUM ET SYNONYMORUM.

acicularis Lindl p. 6, IS

adenophora Friv •

1 1 p i n a L. 4, 9, 10

alpina Pall IS

alpina y pyrenaica Tscb. pi. exs 12

amblyotis in 7, 30

americana H. Breiter 25 ad bas.

areiuria Siev 28

baicalensis Turcz 18

blanda Ait o, 12

calil'ornica Cbain., Schlechtd. ... 6, 18

c.amtschiitica Cham 34

camtschatica Erman 30

canina Siev 21

carelica Fries IS

carolinaL 57

cinerea Sw 23

cinerea Svensk bot 22

ci nnainoinea L. syst. nat. éd. X.. . . 7, 8, 21

cinn moniei L. sp. pi. éd. 1 8. 10

cinnainomea Kar., Kir 20

cinnamomea Ledeb. il. ait. ......... 26

cinnarnoinea Hedouté 23

cinnamomea Schlechtd., Schenk (1. Deutsclil. 2.3

cinnamomea Sw., Auctor . . 22

cinnamomea Turcz 27

cinnamomea A ilalior Fries h. non 25

cinnamomea Itamtsch. spont. ram. glabr.

Ledeb 30

cinnamomea majalis Red 22

dauurica Pall 27

davurica Lindl 28

ferox I m. i i 33

fluvialis il. Dan 22
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fbecundissima fl. Dan 23

fraxinifolb Borkh 12

G e b l e r i a n a Schrenk 36

gemella W 23 ;id bas.

glabrifolia m 23

glandulosa Bell. - 57

Gmelini Bge 17

Gmeliui Tuiez 13

gorenkensis Bess 24 ad bas.

grandiflora Lindl 9

involuta Sm 9

kamschatica Lindl 34

kamehatica ji nitens Lindl 36

kamtchatica Red 32

kamtsebatica Vent 53

kamtscliatica /? ferox DC 33

lagenaria Vill 11

laxa Lindl 57

laxa Retz 6, 20

laxa p Wikslr 30

lucida Ehrh -57

lutea L 9

macropkylla Lindl 3, 14

majalis Lindl.? , 23

microcarpa Lindl 57

microcarpa Retz 29

microphylla W 28

mollis Ledeb 56

mosquensis Spr 22

mutica fl. Dan 22

mutica Fries herb. norm 24
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m y riacant lia DC 9

nitida W 37

oxyacanllia M. B 9

oxyacantha Kar., Kir 21

parviflora Ehrh 57

pimpi ne 11 ilolia L., M B 9

platyacantha Schrenk 9

pubescens Steph 13

pyrenaica Gouan 10

pyrenaica Presl et Auct 12

pyriformis Sw 25

Râpa Bo se 37

reversa Kit 9

rubella ruthenica Lindl 17

rubrifolia Vill 37

rugosa Thb 8, 52

sibirica Rud 13

Sil verhiel m ii Schrenk 57

soongorica Bge , 21

spi no si s si m a L., M. B 9

stricta Donn , S, 14

taurica M. B -56

turbinataAit , 57

turbinella Sw 25

v i m inea Lindl 9

Willdenowii Spr 28

Woodsii Lindl 6, 17

Rosa Sanguisorbae majoris folio Dill. Elth.

fig. 317 14

Rosa N» 14 et 13 Gmel. fl. Sib 13

OORRIGENDA.

Pag'

P r'g

8 lin. 1 lege : freie Ende (non : reie

lin. 9 lege : Blunienblâtter (non : Blummenblâtter)

8 lin. 30 lege: Hab. in Helvetia (non in alpibus)

9 lin. 1 lege : alio (non : alie)

10 lin. 1 lege: dimidio (uon: demidio)

20 lin. 6 lege: Hoffm. Phytogr. Blàtt. (non Beitr.)





DE

CIRSIIS RUTHENICIS NONNULLIS

COMMENTATIO BOTANICA.

AUCTORE

C. A. MEYER.

(Lu le 2S février 1848.)

CIRSIUM TOURNE F.

De Candolle Prodromus systemat. natur. regni vegetabilis ; pars VI p. §3k.

Cliaiiircleoii. Calatbidia omnia flosculis omnibus hermaphroditis fertilibus instructa.

Periclinii squamae margine laeves (interdira) villosulae), dorso eglandulosae (i. e. nulla

linea glandulosa insignitae), spinula plcrumque brevi tcrminatae; intimae acunrinatae, mu-

ticae sacpeque apice coloratae. Corollularum linibus quinqucfidus. Filanienta puberula. Folia

in pagina superiore lae\ia, margine setulis spiuisque plerumque debilibus setiformibus armata.

CIRSIUM ACAULE ALL.

G. (Chamaeleon rhodanthum apterum) glabriusculum; radice lignosa fibris fili-

foruiibus stipata; caule siniplicissimo yel (saepius) nullo; foliis profunde pinnatifidis :

lobis latis lobatis: lobulis spina gracili armât is spinulisque brevibus ciliatis, caulinis

petiolatis, summis (sub calathidio) angustis spinulosis; calathidiis (majusculis) subova-

tis; periclinii squamis glabris villoso-ciliatis mucrone minuto feflexo apiculatis; corol-

lulis pappum excedentibus: tubo longitudine limbum i
J

/2 superante.

C. acaule DC. Prodr. I. c. p. 652 (excl. var. y), C. acaule a europacum Le-

deb. flor. ross. II p. 743 (excl. syn. fl. taur.-cauc. et Gùldenst. it).

Mémoires se. naturelles T. VI. (J
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Planta saepissime acaulis, rarius caulescens, caule brevi, interdum subpedali, plerum-

que simplicissimo, parce folioso, monoccphalo. Radix lignosa, tortuosa, fibris filiformibus

fili emporetici crassitie distantibus instructa. Herba villis longiusculis articulatis crispatis

raris vel copiosioribus adspersa, subglabra. Folia radicalia numerosa, pctiolo nudo fulta,

G — 10 poil, longa, l
1
/,— 3 poil, lata, circumscriptione oblonga, apice fere rotundata,

margine profunde pinnatifida: lobis latis circumscriptione subsemiorbiculatis, rachidis lati-

tudine duplo triplove latioribus longioribusquc, divaricato-bi-, tri-, k-lobis: lobulis oblon-

g-is acutiusculis spina flava setiformi l'/
2
— 3 lin. longa terminatis setulisque brevibus ci-

liatis; folia caulina (in planta caulescente) radicalibus omnino similia, sed minora et petiolo

nudo fulta; folia summa sub calathidio sita pauca, sublinearia, plerumque obsolète pinna-

tifida et spinis flavis illis foliorum radicalium similibus ciliata. Calathidia in planta acauli

radicalia, solitaria vel aliis calathidiis in foliorum axillis sitis minoribus saepeque sterilibus

cincta; in planta caulescente caulem atque ramos (si adsunt) terminantia, majuscula, saepe

pollicaria latioraque, subglobosa, vel minora et praesertim angustiora, ovata aut oblongo-

ovata. Periclinii squamae glabrae, margine villoso-ciliolatae, uninerves, adpressae, lanceo-

latae, mucronc semilinea vix longiore patulo terminatae; intimae elongatae, lineari-lanceo-

latae, longe acuminatae, apice subscariosae, purpurascentes atque inermes. Flosculi omnes

aequales, fertiles. Corollulae purpureae, in aliis specimiuibus fere 15 lin., in aliis 16 lin.

longae: tubo 8— 9 lin. longo, limbo 6 — 672
lin. longo, inaequaliter 5-fido, i. e. lobis

k basi altius concretis; omnibus linearibus obtusiusculis. Filamenta villis brevibus articu-

latis adspersa. Antherae corollula paulo longiores. Stylus purpureus, longe exsertus, apice

breviter bilobus. Pappus corollula semper brevior 12 — 1'* lin. longus: setis superne nu-

dis, interioribus apice leviter incrassatis.

Hab. in imperii ruthenici regione occidentali, in Livonia et insula Osilia! *

CIRSIUM ESCULENTUM m.

C. (Chamaeleon rhodo - leucanthum subalatum) glabriusculum; radice praemorsa

cuin fibris faciculatis (plerumque) crassis cylindraceis apice attenuatis subfiliformibusve

;

caule subsimplicissimo mono-polycephalo vel nullo; foliis dentatis vel sinuato-pinna-

tifîdis: lobis (plerumque) brevibus rotundatis sublobatis setulis ciliatis spinisque elon-

gatis gracilibus armatis, caulinis breviter decurrentibus, summis (sub calatbidio) linea-

ribus subintegerrimis spinosis; calathidiis (majusculis) subovatis; periclinii squamis gla-

bris (saepe) villoso-ciliolatis in spinulain squamae latitudine vix breviorem acuminatis;

corollulis pappum vix excedentibus: tubo longitudine liinhum vix superante.

Inter C. acaule et C. rhizanthum médium, sed certe species bene distincta. C. pumi-

lum Spr., C. nostro esculento simile est, tamen foliorum spinis longioribus validioribusque,

foliis caulinis non decurrentibus, calathidiis maximis, periclinii squamis spina longiore recta

armatis, corollulis bipollicaribus pappo sesquipollicari longioribus ab illo valde difTert. Nonne

C. edule Nutt. (Walpers Rep. bot. Il p. 676) eadem sit species?
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a sibiricum: periclinii squamis sacpissime glanduloso-scabris villoso-ciliolatis: corol-

lularum tubo longïtudine limbum paulo sed distincte superante.

Cnicus esculentus Sicvers (1796) in Pallas neueste nord. Beitr. III p. 362.

Cirs. esculentum C. A. Meyer florula IViatk. p. k3.

Cirs. Gmclini Tarez, fi. baical.-dahur. No. 676.

Cirs. acaule fS sibiricum Lcdeb. fl. ross. II p. 7^3. (c. tota syn.) .

Cirs. acaale Ledeb. fl. ait. IF p. 11 (excl. syn. plur.) ; Henning Obs. de

plant. Tanaicens. in Mém. de la Soc. Imp. des Natur. de Moscou VI. p. 78.

Cirs. acaule y Gmelini DC. Prodr. I. c. p. 652.

Carduus tuberosus Georgi It. I p. 228 et Ejusd. Beschr. d. russ. Reichs

III, 5. p. 1222 (quoad plant, sibir.).

Cirsium No. 50 Ginel. fl. sibir. Il p. 6'+ tab. XXV.

Cnicus No. 188 Amm. ruth. p. UO.

Tataris Ibschijek, Buraetis Gugohun, Mongolis Gogôsso, Kirgisis Tùe-Tawan

(i e. pes camelorum).

Radix, antequam caulem emittat, succosa gustuque suavis, igitur primo vere a Du-

raetis, Tataris et Baschkiris effoditur et cibis adbibetur (Gmel., Georgi). Caules cocti vel

in cineribus fervidis assi saporis sunt omnino suavis; sed Kirgisi etiam caules crudi co-

medunt (Sic vers).

a) Acaule: acaule vel caule brevissimo inter folia radicalia recondito.

C. exscapum H. Gorcnk. Cat. du Jardin des plantes à Gorenki p. 35.

Radix in individuis loco fertili humido ortis e plurimis crassiusculis fibris composita,

aliquot uncias longis, albentibus, in orbem sparsis, antequam caulem emittat, succosis

gustuque suavibus, tempore emissionis florum exsuccis; in speciminibus solo sicco steriliori

enatis radicis fibrae tenuiores sunt, centrales (in speciminibus exsiccatis saepe déficientes)

cylindraceae, apice caudato-attenuatae, exteriores tenues, filiformes. Herba villis longis ar-

ticulatis crispatis adspersa, raiius subglabra. Folia mollia, pallida, in utraque pagina lae-

via, omnia radicalia, in orbem disposita, petiolo nudo fulta, circumscriptione oblonga, 8

ad 10 poil, longa, I \/2
— 2*/

2
poil, lata , apice rotundata vel rarius breviter acutata,

maigine interdum (praesertim folia exteriora) sinuato-dentata, plerumque sinuato-pinnati-

fida, sed minus profunde, quam in C. acauli, divisa: lobis latis subscmiorbiculatis foliorum

rachide fere brevioribus, angulato-dcntatis, selis brevibus spinisque gracilibus flavidis 2 — 3

lin. longis ciliatis. Caulis nullus vel potius brevissimus, crassus, semipollicaris, subpollica-

ris, calathidiis plurimis onustus. Calatbidia supra radicem aggregata, in foliorum axillis

sessilia, foliis calathidii circiter longitudine, linearibus subintegerrimis spinis debilibus tri-

linealibus setisque brevibus paucis instructis ciocta, illis C. acaulis saepe paulo majora,

subglobosa vel ovata, interdum oblongo-ovata. Periclinii squamae glabrae, margine villoso-

ciliolatae, dorso glandulis parvis purpureis saepe scabrae, énerves, adpressae, lato-lanceo-



44 M E Y E R Botanique.

latae, spinula flava semi — , sesquilineali patula terminatae; intima? elongatae, lanceolatae,

longe acuminatac, muticae. Flosculi omnes conformes, hermapbroditi. Corollulae purpureae,

rarius albae, plerumque 13 lin. longae, interdum paulo breviores, 1 1 */
a

lin. longae; lim-

bus tubo paulo brevior, inaequaliter 5-fidus: lobis linearibus obtusiusculis. Filamenta pube-

rula. Antberae breviter exsertae. Pappus sordide rufescens, corollula vix brevior; setis ca-

pillaribus superne denudatis, interioribus apice vix incrassatis.

6) Caulescens: caule semipedali pedali subsimplicissimo, apice calathidis racemosis

instructo.

Cnicus Gmelini Spr. (1808) hist. rei herb. II p. 270.

Cirs. Gmelini Tausch in Flora 1828 // p. 482.

Cirs. compactum Herm. in Cat. du Jardin des plant, à Gorenki. p. 35.

? Cirs. glabrum Weinm. Obs. ad fl. ross. spect. No. 129, in Ballet, de la

Soc. Imp. des Natur. de Mosc. 1837 No. VII, Mey. fl. Tambow. No. 136, Ledeb.

fl. ross. Il p. 738.

(Plantam cl. Weinmanni non vidi; sed specimina caulescentia C. esculentis

sub oculis sunt, a cel. Tschernajeff in provinciae Tambow districtu Kirsanow

lecta, quae certe magnam cum C. glabro habent similitudinem.)

Caulis semi — , scsquipedalis, erectus, saepe auriculari digito parum tenuior, simpli-

cissimus, vel superne c foliorum axillis ramos brèves erectos simplicissimos monocephalos,

superne foliis linearibus sessilibus subintegerrimis setoso-ciliatis instructos, caeterum nudos

emittens. Folia inferiora petiolata; caulina média basi breviter decurrentia, caeterum infe-

rioribus omnino similia et in aliis speciminibus sinuato-dentata, in aliis individuis autem

sinuato-pinnatifida : lobis rotundatis angulatis. Calathidia in superiore caulis parte plurima,

racemosa, pedunculo (ramulo) brevi fulta et ad basin foliis nonnullis sublinearibus subin-

tegerrimis spinis setosis bi — trilinealibus ciliatis cincta, saepe quam in varietate acauli

majora. Periclinii squamae longiores, saepe sub apice subnervosae , dorso interdum glan-

duloso-scabrae , non raro laeves, mucrone paulo quam in varietate acauli brcvtore apicu-

latae. Achaenia lineari-oblonga, inferne leviter attenuata, apice saepe modice curvata, com-

pressa, grisea, glabra, 2 lin. longa. Reliqua exacte ut in varietate acauli.

Hab. planta acaulis et caulescens in Sibiria frequens, in deserto Kirgisico ad

11. Tschiili (Basin.), in Songaria (Schrenk), in provincia Simbirsk, ad Tanain (lien.),

in prov. Tambow distr. Kirsanow ad rivulum Kargitsch (Kaprim.) (Tsernajew) et in

prov. Wiatka. c?

J3 caucasicum: periclinii squamis glaberrimis Iaevibus margine vix ciliolatis; corol-

lularum tubo longitudine limbum vix superante.

a) Rhodanthum. Cnicus acaulis Marsch. Bieb. fl. laur.-cauc. II p. 279 (excl.

syn.).
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Specimina caucasica speciminibus sibiricis acaulibus minoribus toto habitu, foliis, su-

perficie atque armis omnino similia sunt. Radix composita e fibris fasciculatis carnosis, in

aliis speciminibus penna columbina crassioribus apice attenuato-caudatis, in aliis individuis

tenuioribus subcylindraceis, gustu (in sicco) subdulci, radici Scorzonerae hispanicae simili

donatis. Planta saepe acaulis, interdum breviter caulescens, caule bi —
,

quadripollicari

.

simplicissimo, mono — , di — , triccphalo. Folia radicalia illis plantae sibiricae exacte si-

milia, in aliis speciminibus plerumque omnia sinuato-pinnatifida: lobis latis rotundatis an-

gulato-dentatis setoso-ciliatis, rachide alata; in aliis speciminibus folia exteriora vel inter-

dum omnia sunt indivisa, margine sinuato-dentata; — folia caidina radicalibus similia, bre-

viter (interdum obsolète) decurrentia; summa sub calathidio sita ipso calathidio sunt vel

longiora vel breviora, sublinearia, sj)inulis setulisque flavidis armata. Calathidia rarius so-

litaria, plerumque 2 — k, inter folia radicalia aggregata, sessilia, — vel in apice caulis et

in folîorum caulinorum axillis sita, calathidiis minoribus sibiricae plantae similia, primo

ovata, deflorata subglobosa. Periclinii squamae subglaberrimae, dorso laeves, eglandulosae

et margine non vel obsolète ciliolatae, spinula flavida, plerumque quam in planta sibirica

paulo longiore patula armatae, intimae inermes, apice saepe coloratae. Corollulae purpu-

reae, defloratae pappo non vel vix breviores, 10 — 12 lin. longae: limbus tubo non vel

vix brevior, inaequaliter quinquefidus. Filamenta puberula. Antherae breviter exsertae.

Pappus ut in planta sibirica, 9— ll'/
2

lin. longus.

llab. in alpibus Caucasi iberici (Bieb.), prope pagum Kasbek, ait. 900 hexapo-

darum (Kolenatij, in pratis prope Queschet (Hohenack.) et in Armeniae rossicae tractu

montuoso Daratschitschak (Frick).

6) Leucanthum. Radix ut in antécédente varietate, fibris in aliis speciminibus basi

magis, in aliis minus incrassatis, gustu subdulci. Herba subglaberrima, villis articulatis

crispatis raris adspersa. Folia radicalia in petiolum foliaceo-marginatum attenuata, margine

spinis debilibus flavis 3 vel fere k lin. longis setulisque brevibus ciliata, vel omnia, vel

(in aliis individuis) solum exteriora indivisa, oblonga, breviter acutata, sinuato-dentata;

alia (si adsunt) plus minus profunde pinnatifida: lobis quam in antécédente varietate an-

gustioribus acutioribusque subtriangularibus, rachide late foliaceo- alata brevioribus vel

(sine spina terminali) vix longioribus. Folia caulina pauca, radicalibus similia, basi bre-

viter decurrentia ; summa 2— k calathidia cingentia et illis vel longiora vel breviora, sub-

linearia, subdentata, margine spinis gracilibus 3 lin. cire, longis instructa. Calathidia so-

litaria vel saepius 2, 3, ovata, 13 lin. cire, longa et aequilata, vel interdum minora, ob-

longo-ovata, pollicaria et 7 v. 8 lin. in diametro. Periclinii squamae virides vel purpu-

rascentes, laeves atque subglaberrimae, obsolète nervosae (nervis immersis), in spinulam

subulatam patentem, linea longam, interdum ad basin denticulo minuto une alterove in-

struclam acuminatae: intimae apice décolores, muticae. Corollulae albidae, pappo vix lon-

giores, 9 — 11 lin. longae, limbus tubi longitudine vel illo vix distincte longior, iuaequa-
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liter quinquefidus: lobis linearibus obtusiusculis. Stamina et pappus ut in praecedente

varietate.

Hab. in Armenia ruthenica in altis regionibus montis Alagàs, septcntrionem ver-

sus. Floret Julio mense.

CIRSIUM RHIZOCEPIIALUM m.

C. (Chamaeleon ochranthumj glabriusculum, acaule; radice praemorsa cum

fibris fascîculatîs filiformibus; foliis profonde pinnatifîdis: lobis bilobis spinulis bre-

vibus spinisque elongatis validis armatis, subfloralibus linearibus pectinato-spinosis:

spinis longissimis validis; calathidiis (majusculis) radicalibus aggregatis subovatis;

periclinii squamis glabris adpressis in spinam erectam squamae latitudine longiorem

desinentibus ; corollulis pappum vix excedcntibus : tubo longitudine limbum sub-

superante.

C. rhizocephalum C. A. Mey. Enum. plant, cauc. - casp. No. 581, Ledeb. fl.

ross. II. p. lh\.

Ab affinibus speciebus spinis suis validis, foliorum subfloralium non raro subpolli-

caribus statim distinguitur.

Radix fasciculata, e fibris filiformibus composifa. Acaule (solurn specimina acaulia

vidi). Caudex carnosus, crassus, depressus, folia radicalia et calathidia plurima aggregata,

inter folia sessilia proferens. Folia omnia radicalia, in orbem disposita, illis C. acaulis sub-

similia, sed spinis longioribus validioribusque armata, viridia, laevia, in utraque pagina pilis

mollibus crispatis articulatis adspersa, in petiolum attenuata, profunde pinnatifida: lobi lati,
•

rachide alata longiores, profunde bilobi: lobulis lanceolatis squarrosis spina flava valida

V v. 5 lin. longa armatis setisque brevioribus ciliatis. Folia calatbidia cingentia illaque

plerumque superantia anguste lincaria, pectinato-spinosa: spinis validis (lavis 9 — 12 lin.

longis. Calatbidia illis C. acaulis quoad magnitudinem atque formam similia. Periclinii

squamae laeves atque subglaberrimae, subuninerves, sed nulla linea glandulosa notatae,

lato-lanceolatae , spinula valida flava bilineali patula tenninatae; intimae apiculo flavido

inermi patente instructae. Corollulae cire, pollicares, ochroleucae, pappum vix excedentes;

limbus tubo saepe paulo brevior, inaequaliter quinquefidus. Filamenta puberula. Antherae

ochroleucae, breviter exsertae. Stylus in planta viva albus, exsertus. Achaenia griseo-

fuscescentia, 2 lin. longa, sublinearia, leviter compressa. Pappus sordide rufescens: setis

omnibus aequaliter capillaceis apice nudis.

Hab. in pratis alpinis montium Caucasi orientalis Schacbdagh atque ïufandagh

(ait. 1200 — H00 hexap.)
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CIRSIUM FRICKII FISCH., MEY.

G. (Chamacleon ochranthum alatumj glabriusculum; radice e fîbris fasciculatis

cylindraceis apice attenuatis; caule erecto subsimplicissimo submonocephalo; foliis pro-

funde pinnatifidis: lobis latis angulatis bi — trilobis setulis brevibus setisque elongatis

ciliatis, caulinis semidecurrentibus, sunimis (sub calathidio) linearibus setoso-pcctinatis

;

calathidiis (majusculis) subcampanulatis solitariis; periclinii squaniis spinula patula

squamae latitudine duplo longiore tenninatis ; corollulis pappum excedentibus: limbo

longitudine tubum subsuperante.

Species insignis, characteribus potius quam babitu ad C. esculentum accedens; differt

foliis profunde pinnatifidis, lobis lobatis spinis debilibus setaceis ciliatis, corollulis pappo

ferme longioribus, illarum limbo longitudine tubum plus minus superante.

Radix fasciculata e fibris numerosis, exterioribus filiformibus, centralibus crassioribus

cylindraceis apice caudato-attenuatis composita. Herba villis albis crispatis articulât is raris

vel copiosioribus adspersa, subglabra. Caulis semper solitarius, in aliis speciminibus palli-

dus, in aliis purpurascens, sesqui — , bipedalis, erectus, plerumque simplicissimus atque

monocephalus , rarius ramulo brevi monocephalo auctus. Folia mollia, in utraque pagina

viridia atque laevia, margine setis flavescentibus elongatis (saepe semipollicaribus) ,
graci-

libus, setae porcinae crassitie, innocuis setulisque brevioribus ciliata; radicalia in petiolum

longum foliaceo-marginatum et setis elongatis ad basin usque dense ciliatum attenuata,

cum petiolo 10 — 12 poil, longa, circumscriptione anguste oblonga, profunde pinnatifida:

lobi subsemiorbiculati vel subovati, rachide foliacea paulo longiores, bi — trilobi: lobulis

subtriangularibus angulato-dentatis saepeque squarrosis. Folia caulina 5 — 7, radicalibus

simili;», sed breviora et basi semidecurrentia ; superiora decrescendo minora; summa plu-

rima calathidium involucrantia illoque sublongiora , alia sinuato-pinnatifida, alia sinuato-

dentata, omnia dense setoso-ciliata. Calathidium magnum saepe i
l

/% poil, in diametro,'

subcampanulatum, multiflorum. Periclinii squamae virides, glabrae, margine obsolète pu-

berulo-ciliolatae et ad spinulae basin interdum denticulo uno alterove spinuloso instructae,

adpressae, subtrinerves (nervis immersis), sed dorso nulla linea glandulosa notatae, lanceo-

latae, spinula flava patula 2 lin. cire, longa terminatae; intimae longissime caudato-acu-

minatae, acumine inermi, stramineo vel purpurascente. Corollulae ocbroleucae, pappo

semper longiores, 11 lin. cire, longae; I imbus tubo paulo sed constanter longior, inaequa-

liter quinquefidus: lobis linearibus, obtusiusculis. Filamenta puberula. Antherae apice

exsertae, stramineae vel roseae. Pappus 9 lin. cire, longus, basi sordide rufescens: setis

superne denudatis, interioribus apice leviter incrassatis.

Hab. in Iberiae districtu Trialethi prope Zalka, in pratis montis Jelidagh.
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OnoiropUc. Calathidia omnia flosculis omnibus hermaphroditis fertilibus in-

structa. Periclinii squamae margine laeves, raiïus setuloso-ciliolatae , sacpe tomentosae, ad

carinam superne linea glandulosa notatae, spiuula brevi subincrmi terminatae: intimae

acuminatae, muticae et sacpe apice coloratae. CoroIIularum limbus quinquefîdus. Filamenta

puberula. Folia in pagina superiore laevia (non setosa) spinis ut pluiïmum debilibus seti-

lormibus armata.

CIRSIUM GRUMOSUM FISCH., MEY.

C. (Onotrophe rhodanlhum? semialatumj subglabrum; radiée grumosa: fibris fascî-

culatis oblongo-cylindraceis apice attenuatis; caule erecto simplicissimo monocepbalo ;

foliis sinuato-pinnatifidis: lobis rotundatis angulato-dentatis setulis brevioribus sctisque

dongatis gracilibus ciliatis, caùlinis breviter decurrcntibus, summis (sub calathidio)

linearibus setoso-pectinatis; calathidiis (majusculis) ovatis; periclinii squamis glabris

linea glandulosa notatis spinula patula squamae latitudine (t
1

/,) longiore terminatis;

corolhdis pappum vix excedeutibus: tubo linibum inaequaliter 5— fidum vix superante.

Ilabitu ad C. Frkkii accedit, sed radicis fibris crassioribus, calathidiis minoribus,

corollulis pappo non vel vix longioribus, praescrtim vero periclinii squamis linea glandulosa

notatis ab illo liaud âegre distinguitur; — a C. simplicî diffcrt radicis grumosae fibris

crassis, foliis sinuato-pinnatifidis, caùlinis cum angustata basi semidecurrentibus, calathidiis

majoribus sempér solitariis, periclinii squamis margine laevissimis, corollulis pallidîs, limbo

tubi longitudine vel illo saepe paulo breviorë.

Radix grumosa ut in Ranunculastris , e fibris fasciculatis sessilibus carnosis oblongis

apice caudato-attenuatis composita. Herba villis raris crispatis articulatis adspersa, sub-

glabra. Caulis solitarius, erectus, semipedalis, subpedalis, stramineus, simplicissimus, mo-

nocephalus, foliosus basique foliis radicalibus cinctus. Folia crassiuscula, viridia et in

ut raque pagina laevia (non scabra); radicalia plurima, in petiolum foliaceo — marginatum

attenùata et cum petiolo h — 6 poil, longa, 12 — lk lin. lata, circumscriptione oblonga,

breviter acutata, sinuato-pinnatifida : lobi lati, brèves, rachidis latitudine saepe paulo bre-

viores, ovato-triangulares, angulato-dentali (dentibus brevibus obtusis spinosis), setulis

bievibus setisque longioribus (3 lin. cire, longis) flavidis debilibus (setae porcinae crassi-

lici distantibus usque ad petioli basin ciliati; — folia caulina 3 — 5, basi breviter

decurrentia, radicalibus similia sed breviora angustioraque et minus profunde sinuato-pin-

naîifida: superiora decrescendo minora; summa sub calathidio plurima, alia calathidio paulo

longiora, alia breviora, linearia, subdentata, setis distantibus k lia. longis pectinato-ciliala.

Calathidia sèmper solitaria, forma ut in C. oleraceo, sed majora, l
1

4
poil, longa, 1 poil,

cire. lata. Periclinii squamae glabrae margineque laeves, pallide virides, adpressae, dorso

linea glandidosa notatae, in spinulam llavam patulam, squamarum inferiorum bilinealem,

superiorum breviorem acuminatae; intimae inermes, longissime acuminatae et apice saepe
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purpurascentes. Corollulae ex adnotationibus cl. Kolenati pallide roseae, in speciminibus

bene exsiccatis potius albidae vel ochroleucae, pappo non vel vix breviores, 11 lin. cire,

longae; tubus limbo saepe paulo longior, interdum illius longitudine, rarissime (forsitan casu

fortuito) illo paulo brevior; limbus inaequaliter quinquefîdus, lobis enim k inter se altius

connatis; caeterum hi lobi lineares sunt, apice breviter abrupteque acutati. Filamenta

puberula. Antherae dilute roseae, apice breviter exsertae. Stylus elongatus. Pappus sordide

rufescens; setis superne denudatis, intimis apice subclavatis.

Hab. in monte Kasbek, ait. 1H0 hexapod. (Dr. Kolenati).

CIRSIUM SIMPLEX m.

C. (Onotrophe rhôdanthum apterumj subglaberrimum ; radice lignosa fibris fili-

formibus stipata; caule erecto simplicissimo; foliis oblongis dentatis subintegerriuiisve

setis aliis brevibus aliis elongatis debilibus ciliatis, caulinis amplexicaulibus, summis

(sub calathidio) sublinearibus setoso-pectinalis; ealathidis (saepe) 2, 3 in apice caulis

aggregatis (mediocribus) sessilibus ovato-oblongis; periclinii squamis linea glandulosa

notatis apice margineque setuloso-scabridis spinula patula squamae latitudine subduplo

longiore terminatis; corollulis pappum paulo excedentibus: limbo inaequaliter 5-fido

longitudine tubum superante.

C. simplex C. A. Mey. Enum. pi. cauc.-casp. No 579, Ledeb. fl. ross. II. p. Ik2.

Specimina in Caucaso occidentali lecta humilia sunt, 3 — k poil. alta. Radix digiti

mi no lis crassitie,, horizontalis, lignosa, nigrescens et fibris numerosis filiformibus stipata.

Caules solitarii vel plurimi ex una radice, erecti, purpurascentes, villis crispatis articulatis

adspersi, foliosi, simplicissimi et calatbidiis 1 — 3 sessilibus foliis cinctis terminati. Folia

mollia (saltem non crassa), glaberrima et in utraque pagina laevissima, viridia, subglau-

cescentia; radicalia sensim in petiolum brevem foliaceo-marginatum attenuata et cum illo

3 — b poil, longa, 7 — 8 lin. lata, anguste oblonga, apice breviter acutata, subinteger-

rima vel breviter dentata, setulis parvis setisque longioribus (3 lin. cire, longis) debilibus

seta porcina fere tenuioribus flavis crebre ciliata; — folia caulina radicalibus omnino si-

milia, infima in petiolum attenuata, reliqua sessilia, basi subcordata et cum auriculis suis

rotundatis amplexicaulia ; folia summa sub calatbidiis sita, angustiora, calathidii longitudine

vel illo longiora, subintegerrima, setis flavis elongatis (5 lin. cire, longis) dense pectinato-

ciliata. Calathidia rarius solitaria , saepius 2, 3 in apice caulis sessilia, aggregata et foliis

summis involucrata, illis C. serratuloidis quoad formam et magnitudinem similia. Periclinii

squamae subglabrae, margine setulis minutis sursum versis scabriusculae, superne purpu-

reae dorsoque linea elongata viscosa notatae^ adpressae, sublineares, sensim in spinulam

flavam patulam 1 — 2 lin. longam acutatae; intimae longissime acuminatae, muticae.

Flosculi purpurei, in speciminibus juvenilibus modo descriptis nondum bene expansi. Sed

alia specimina in Caucaso medio lecta et a cel. Wilhemsio missa, adultiora, elatiora et

Mémoires se. naturelles T. VI. 7
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calathidiis perfectc florentibus ornata vidi, quae certe certissime ad hanc speciem perti-

nent Haec specimina subpedalia caulem exhibent forsitan paulo supra radicem abscissum,

radice atque foliis radicalibus destitutum, foliis k— 6, praeter summa sub calathidiis sita,

instructum, plus minus purpurascentem et apice villis articulatis crispatis adspersum. Folia

caulina submollia, in utraque pagina glaberrima atque laevissima, viridia, subglaucescentia,

nervo crasso albido instructa, obsolète denticulata, setulis brevibus setisque flavis seta

porcina tenuioribus fere h lin. longis dense ciliata, sessilia, basi cordata et oum auriculis

rotundatis amplexicaulia; duo inferiora oblonga, inferne modice attenuata, apice acuta,

k
l

{2 poil, longa et in superiore parte fere pollicem lata; superiora angustiora atque bre-

viora, a basi ad mediam partem aequilata, apice longe acuminata; summa sub calathidiis

sita minora, exteriora lanceolata calathidiis longiora; intcriora breviora, linearia; omnia

densissime setoso-ciliata: setis gracilibus 5 lin. cire, longis flavis. Galathidia 2, 3, k in

apice caulis sessilia, aggregata. Periclinium exacte ut in speciminibus supra descriptis.

Corollulae purpureae, pappo semper longiores, 8 v. 8
i

/2 lin. longae: tubus 3 lin. paulo

longior; limbus fere 5 lin. longus, inaequaliter (bilabiato-) quinquefidus: lobis linearibus,

apice leviter acutatis. Filamenta puberula. Antherae pallidae, apice breviter exsertae. Stylus

longe exsertus, purpureus. Pappus sordide rufescens: setis superne denudatis, interioribus

apice leviter incrassatis.

Hab. in pralis humidis alpinis Caucasi occidentalis (ait. 1200 hexap.), et in

(]aucasi medii pratis humidis inter montes crucis atque Gud dictos, ait. cire. 1000

hexap. (Wilhelms).

CIRSIUM DESFRTORUM FISCH.

C. ( OnotropJtc rhodanthum alatumj glabriusculum ; radice praemorsa cuni fibris

fasciculatis cylindraceis; caule erecto ramoso; foliis setulis brevibus spinisque setifor-

mibus ciliatis, caulinis decurrenlibus, iiiferioribus subdentatis subintegerrimis, superio-

ribus sinuato-dentatis, summis parvis subdecurrentibus; calathidiis (parvis) subcorvm-

bosis ramulo brevi fultis aphyllis; periclinii squamis sublanuginosis spinula subulata

patente squamae latitudine subbreviore terminatis ; corollulis pappum excedentibus:

limbo longitudine tubum superante subaequaliter quinquefido.

C. desertorum Fisch. (vid. specim. original.), Lessing in Linnaea IX p. 179,

Reichenb. Ican. fuj. J3I7 (quoad caulis partem inferiorem opt., sed excl. caulis

parte florifera, forsitan ad C. uliginosum M. B., C. neglectum Fisch., fid. herb.,

pertinente).

C. neglectum Heichb. Icon. fig. 1318 (quoad caulis partem floriferam, folio

tamen excepto).

C. mompessulaimm Ledeb. fl. ross. 11. p. 1kl? Inter plantas Schrenkianas,

quarum hortus Imperialis botanicus Petropolitanus locupletissimam collectionem
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servat. solummodo unica species, nempe C. desertorum Fisch. exstat, quae

magnam habet similitudinem cum C. monspessula.no, a quo tamen caule ad api-

cem usque alato (in illo superne nudo) salis differt.

Ad C. helodes et C. setigerum accedit; a priore differt foliis caulinis, praeter summa,

subintegerrimis et periclinii squamis spinula duplo breviore apiculatis; a posleriore distin-

guitur radicis fibris cylindraceis et squamarum mucrone breviore.

Radix praemorsa, e fibris composita fasciculatis simplicibus, cylindraceis, pennae co-

lumbinae crassitie, apice attenuatis. Caulis bi — tripedalis, erectus, superne ramosus, per

totam longitudinem alatus (alis pectinato-spinosis, interdum bine inde interruptis) , villis

crispatis articulatis obsolète lanuginosus, subglaber. Folia crassiuscula , villis raris ad-

spersa, subglabra, utrinque laevia, concolora, subglaucescentia, setulis brevibus setisque

longioribus, 2 — 3 lin. longis, flavidis ciliata; radicalia et caulina infima in petiolum fo-

liaceo-marginatum attenuata, oblonga, cum petiolo saepe 10 poil. cire, longa, 1% poil,

lata; folia caulina longissime decurrentia (in caulis parte superiore interdum intervalla

aptera inter alas adsunt); inferiora atque média oblonga, l7
2

poil, lata, acuta, remote

breviterque dentata; superiora multo minora, saepe sinuato-dentata et spinis setaceis vali-

dioribus armata. Calathidia in apice caulis atque ramorum subcorymbosa, subaggregata,

ramulo brevi foliolo uno alterove parvo instructo fulta, sed nullis foliis involucrata,

magnitudine C. helodis, illis C. monspessulani paulo minora, ovato-oblonga. Periclinii

squamae adpressae, setulis minutis sccàbriusculae et superne linea glandulosa notatae, ovatae,

obtusiusculae, mucrone parvo semilinea paulo longiore recurvato apiculatae; intimae elon-

gatae, acuminatae, apice saepe coloratae, inermes. Corollulae purpureae, pappo longiores,

fere 7 lin. longae: limbus tubo distincte longior, subaequaliter quinquefidus: lobis (4- basi

vix altius connatis) linearibus acutiusculis. Antherae non vel breviter exsertae. Stylus

longe exsertus. Achaenia generis, griseo-flavescentia, l
i

/i lin. longa Pappus vix 6 lin.

longus: setis sordide albidis, superne denudatis; intimis apice vix incrassatis.

Hab. ad Caucasum prope' Georgiewsk (spécimen adest incompletum calathidiis

suis cum C. desertorum conveniens), prope Sareptam (Fisch.), in regione uralensi prope

Novo-Iletzk (Less.) in regionibus songoro-kiigisicis ad fl. Dsbisdy (Schrenk).

CIRSIUM SETIGERUM LEDER.

C. (Onotrophe rhodanthum alatum ) glabrum; radice grumosa e fibris oblongis

caudatis composita; caule erecto ramoso; foliis sinuato-dentatis subintegerrimisve setis

brevibus spinisque clongalis setiformibus ciliatis, caulinis decurrentibus, summis par-

vis semidecurrentibus ; calathidiis (parvis) subcorymbosis ramulo brevi fultis aphyllis;

periclinii squamis sublanuginosis spinula subulata patente squamae latitudine longiore

terminatis; corollulis pappum excedentibus: limbo longitudine tubum superante sub-

aequaliter 5-fido.
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C. setigerum Ledeb. fl. ross. II p. 73k (excl. syn. C. desertor., Card. tube-

ros., ad C. esculentum pertinent., et patria Sibiria uralensi et baicalensi), Ledeb.

fl. ait. IV p. 5 et Icon. rar. tab. 35.

Serratida alata S. G. Gmel. It. I p. 155 tab. 35 fig. 2.

Ad C. desertorum proxime accedit, radice praesertim differt.

Radix grumosa, e fibris fasciculatis crassis (k v. 5 lin. in diam.) oblongis apice cau-

dato-attenuatis composita. Herba tota subglaberrinia. Caulis 2 — k-pedalis, crectus, su-

perne ramosus, per totam longitudinem vel interdum interrupte alatus: rami ramulique

interrupte alati. Folia crassiuscula, in utraque pagina laevissima atque concolora, sub-

glaucescentia ; radicalia oblonga, basi in petiolum brevem foliaceo-alatum attenuata, in

spontanea planta 6 cire. poil. (c. petiolo) longa et 15 lin. lata vel etiani minora; in culta

planta multo majora, saepe lk poil, longa, 3 poil. cire, lata, repando-crenata , crenis la-

tissimis, vel sinuato-lobata, lobis brevibus bilobis subdentatisque. Folia caulina plus minus

decurrentia, radicalibus multo minora, anguste oblonga, acutiuscula, sinuato-dentata; summa

parva, semidecurrentia; omnia setulis brevibus setisque rigidis flavis longioribus (saepe

3 lin. longis) ciliata. Calatbidia in apice caulis atque ramorum subcorymbosa , ramulo

brevi nudo vel foliolo uno binisve parvis non decurrentibus suffulta, non foliis iuvolu-

crata, subovata, illis C. arvensis subsimilia. Periclinii squamae Ieviter lanuginosae et in

superiore parte dorso setulis minutis scabridae atque in carina linea glandulosa notatae,

adpressae, obtusiusculae, spinula flavida patente 1
i

/ï lin. cire, longa terminatae; intimae

elongatae, lineari-Ianceolatae, longissime acuminatae, inermes. Corollulae purpureae (in

icône citata maie coloratae), pappo distincte longiores, fere 8 lin. longae; limbus tubo

distincte longior, subaequaliter 5-fidus: lobis lincaribus acuminatis. Filamenta puberula.

Antherae roseae, subexsertae. Achaeuia et pappus ut in C. desertorum.

Hab. in regionibus altaicis, in humidis subsaisis deserti prope Loktewsk (Ledeb.),

in deserto songoro-kirgisico ad fl. Dshisdy, Tschu, Tentek (radicis fibrae minus

crassae), Schrenk; ad Tanain inferiorem prope Pjatijsbcnskaja (IIaTnn36encKafl), Gmel.

CIRSIUM IIELODES M. B.

C. (Onotrophe rhodanthum alatumj subglaberrimum ; radice ; caule

erecto ramoso; foliis caulinis decurrentibus late oblongis sinuato-lobatis : lobis brevi-

bus rotundatis bilobis spinuloso-ciliatis et spinis longis subulatis armatis, sumniis par-

vis distantibus subdecurrentibus spinoso-pectinatis; calathidiis (parvis) subcorymbosis

ovato-oblongis ramulo brevi fultis aphyllis; periclinii squamis sublanuginosis spinula

patente subulata squamae latitudine duplo longiore terminatis; corollulis pappum ex-

cedentibus: limbo longitudine tubum superante subaequaliter 5-fido.

C. elodes Marsch. Bieb. fl. tmr.-cattc. III p. 555 (excl. syn. Gmel.)
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Species imperfecte nota; radix enim in spcciminibus inspectis decst, inde quo dubia

rémanent num C. helodes magis ad C. setigerum, cui caeterum proxirne affinis est, vel ad

C. desertorum accedit, foliis indivisis et periclinii spinulis brevibus diversum; quaeri potest

numne C. elodes, C. desertorum et C. setigerum sint subspecies speciei unicae primitivae?

— a C. palustri facillime distinguitur foliis Iatis minus profunde divisis subglaberrimis :

lobis brevibus latis, periclinii squamis spina longiore armatis aliisque notis; — a C. po~

lyanthemo jam lîlamentis dense puberulis longe distat.

Subglaberrimum. Folia crassiuscula , in utraque pagina laevissima, concolora; caulina

longe decurrentia, inde quo caulis in média parte per totam longitudinem aliis latis si-

nuato-dentatis marginatus est; caulis superne ramique foliis parvis breviter decurrentibus

instructi et inter folia nudi. Folia caulina inferiora 5 poil. cire, longa, 2 poil, lata; su-

periora decrescendo minora; omnia setulis brevibus spinisque gracilibus flavidis, saepe 3

lin. longis armata., apice breviter acutata, margine obtuse sinuato-pinnatifida: lobis brevibus

latis rotundatis bilobis squarrosis. Folia in apice caulis atque ramorum parva, angusta,

breviter decurrentia, pectinato-spinosa: spinis rigidis, aliis 172
lin., aliis 2 1

/, vel fere 3

lin. longis. Inflorescentia et calathidia C. setigeri. Periclinium ovato-oblongum, subsemi-

pollicare: squamae margine albo-lanuginosae, dorso linea glandulosa notatae, adprcssae,

ovatae, subobtusae, spinula patente (lavida linea longiore armatae; intimae elongatae,

lineari-lanceolatae, longissime acuminatae, inermes et apice coloratae. Corollulae purpu-

reae, 7 lin. cire, longae; limbus tubo paulo sed distincte longior, subaequaliter 5-fidus:

laciniis linearibus acuminatis. Filamenta certe dense puberula. Antherae supra corollulae

lacinias non exsertae. Pappus 5 lin. cire, longus vel paulo longior, sordide albidus: setis

interioribus apice vix incrassatis. Achaenia generis, parva, l
1

4
lin. longa, griseo-flavida.

Hab. in subhumidis ad Caucasum. (M. B.)

CIRSIUM LEUCOPSIS DC.

C. (Onotrophe rhodantum alatumj cano-tomentosum; radice praemorsa flbrosa:

fibris fdiformibus; caule erecto ramoso; foliis setulis ciliatis spinisque longioribus gra-

cilibus armatis, caulinis decurrentibus sinuato-dentatis subpinnatifidisve, summis parvis

semidecurrentibus pectinato-spinosis; calatbidiis (parvis) subcorymbosis subsessilibus ob-

ovatis aplryllis; periclinii squamis sublanuginosis spinula patula squamae latitudine

subbreviore apiculatis; corollulis pappum excedentibus: limbo longitudine tubum su-

perante subaequaliter 5-fido.

Ab affinibus supra descriptis speciebus tomeuto et radice differt.

m tomentosum: foliis utrinque plus minus tomentosis sinuato-dentatis.

C. leucopsis DC Prodr. VI p. &kk.

Radix praemorsa, e fibris fdiformibus tenuibus (non incrassatis) saepe ramosis com-

posite. Caulis erectus, superne ramosus, in média parte dense alatus (alis latis sinuatisi,
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superne (ramique) foliis parvis semidecurrentibus instructus et inter folia pro parte nudus

atque apterus. Folia in utraque pagina plus minus dense lanuginoso-cana, caeterum laevia,

i. e. nullis setulis scabra; radicalia in petiolum attenuata caulinaque inferiora majora,

ovata, 5 poil. cire, Ionga et 2 poil, lata, — vel ovato-oblonga vel saepe oblonga, 5 poil,

ionga, i
1

/, poil, lata, saepe dentata, interdum sinuato-lobata , setulis brevibus spinisque

setaceis flavidis i
i

/\l
— 2 lin. longis ciliata; caulina média decrescendo minora angustio-

raque et profundius siuuato-dentata, saepe sinuato-lobata: lobis brevibus latis rotundatis

indivisis vel bilobis, spinis illis foliorum inferiorum longioribus armata; — folia summa

multa minora, saepe semidecurrentia, profunde dentata et spinis validioribus longioribusque

(non raro 3 lin. longis) pectinato-spinosa. Calathidia subcorymbosa, in apice caulis atque

ramorum aggregata, subsessilia vel saepe ramulo brevi aptero fulta, illis C. setigeri simi-

lia, oblongo-ovata vel, in speciminibus minoribus, suboblonga. Periclinii squamae subla-

nugiuosae.et superne setulis minutis obsolète scabriusculae, dorso linea glandulosa notatae;

inferiores ovatae, subobtusae, mucronatae; mediae lanceolatae, in spinulam flavidam patu-

lam linea subbreviorem desinentes; intimae elongatae, lineari-lanceolatae, longissime acu-

minatae, inermes, coloratae, saepe purpurascentes. Corollulae purpureae, 7 lin. cire, longae,

vel paulo longiores, vel interdum paulo breviores, forma ut in C. helode. Filamenta pu-

berula. Anllierae corollulae cire, longitudine. Achaenia generis, griseo-flavescentia, l
3 '

4
lin.

louga. Pappus vix 6 lin. longus, sordide albidus: setis intimis apice subclavellatis.

Ilab. in Olympo bitbynico (Aucher, non vidi) et in ISatolia (Wiedemann, vid.

spont. atque cuit.)

/S îndiiisuin: foliis sublus albido-tomentosis supra glabriusculis sinuato-dentatis.

C. elodes indivision DC. I. c. p. 6^2.

Folia ut in w, sed apice longe acuminata , supra leviter lauuginosa, glaucescentia,

subtus albido-tomentosa, spinulis plerumque quam in c< brevioribus armata. Calathidia

paulo majora, in apice caulis ramorumque aggregata, subsessilia. Periclinii squamae leviter

lanuginosae, subglabrae. Achaenia paulo breviora, 1 '

2
lin. Ionga, grisea Reliqua exacte

ut in varietate «.

Ilab. in altioribus montibus provinciae transcaucasicae Karabagh ad scaturigines

(Szovits).

y cinerascens: foliis supra glabriusculis subtus cinerascentibus sinuato-pinnatifidis:

lobis brevibus angulato-lobatis.

C. elodes Lcdeb. fi. ross. II. p. 733 (quoad diagnos., sed excl. syn. DC.

Prodr., MB. 11. taur.-cauc. et S. Gmel.), Hohenaek En. Talùsch. p. 52.

Radis praemorsa, fibris numerosis tenuibus filiformibus stipata. Caulis erectus, lanu-

ginoso-cinerascens, alatus (alis sinuatis spinosis) apice corymboso-ramosus. Folia moliia,
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in utraque pagina laevia, (non setuloso-scabra), supra obsolète lanuginosa, subtus lanugi-

noso-cinerascentia; radicalia et caulina inliina in petioluni attenuata, elongata, saepe pe-

dalia (cum petiolo), l
1

a
poil. cire, lata, oblonga, breviter acutata, subpinnatifida : lobis

brevibus latis ovato-subsemiorbiculatis lobatis saepcqoc squarrosis, setulis brevibus spinisque

setaceis flavidis 3 lin. cire, longis ciliata; — folia caulina média longe decurrentia, quoad

formant radicalibus omnino similia; — superiora decrescendo minora angustioraque, acu-

minata, sinuato-deutata et spinis validioribus armata; — summa parva, semidecurrentia,

spinoso-dentata. Calatbidia parva, magnitudine et forma ut in C. desertorum, ad apicem

caulis ramorumque aggregata, subsessilia. Corollulae 6 '/, lin. longae. Reliqua exacte

ut in varietate «.

Hab. in locis humidis montium Talusch, prope Tatuni et KalvâY (Hohenack.),

in Persiae septentrionalis provincia Aderbeidschan prope pagum Père, ad rivulos

(Szovits).

CIRSIUM SUBINERME FISCH., MEY.

C. (Onotrophe rhodanthum alatumj cano-tomentosum; radice praemorsa fibrosa:

fibris filiformibus; caule erecto ramoso; foliis sinnato-dentatis setulis parvulis spinu-

lisque brevibus ciliatis subinermibus, caulinis decurrentibus; calatltidiis (parvis) sub-

corymbosis aggregatis subsessilibus ovatis apbyllis; periclinii squamis glabriusculis

mucrone brevissimo patulo apiculatis; corollulis pappum excedentibus: limbo longi-

tudine tubum superante subaequaliter 5-fîdo.

Proxime ad C. leucopsis DC. accedit, primo intuitu foliis mollibus subinermibus spi-

nulis perbrevibus ciliolatis ab illo distiuguitur.

Tota planta quoad babitum, arma et folia caulina Carduo Personatae valde similis,

tomento albido cinerascens. Radix praemorsa, fibrosa; fibris filiformibus ramosis. Caulis

erectus, bi-, tripedalis, lanuginosus, per totam longitudinem alis latis denticulatis setuloso-

ciliolatis marginatus, superne ramosus; rami in speciminibus majoribus elongati, brachiati.

Folia mollia, in utraque pagina laevia (non setoso-scabra) , supra arachnoidea, subtus to-

mentosa, cinerea vel albida, radicalia elongata, interdum (cum petiolo) pedalia et 2 poil-

lata, in petiolum attenuata, oblonga, obtusiuscula , sinuato-crenata : crenis latis rotundatis,

setulis aliis brevioribus, aliis longioribus 2 3 lin. longis tenuibus debilibus ciliata; folia

caulina longissime decurrentia, oblonga, acuta vel acuminata, dentata: dentibus setula

parva */„ — 1 lin. Ionga terminatis, margine setulis minutis scabra, prima facie subiner-

mia; — inferiora oblonga, 5 poil. cire. Ionga et 2 poil, lata vel saepe angusliora; supe-

riora decrescendo minora; summa parva, angusta, dentata. Calatbidia in apice caulis atque

ramorum aggregata, subsessilia, magnitudine et forma fere ut in C. setigero. Periclinii

squamae subaraclinoideae , setulis minutis scabriusculae , dorso Iinea glandulosa notatae,

adpressae, mucrone minuto patente apiculatae; intimas elongatae, lineari-lanceolatae, Ion-
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gissime acuminatae, inermes, apice coloratae. Corollulae purpurcae, 7 lin. cire, longae;

I imbus tubo longior, subaequaliter 5-fidus: laciuiis linearibus, breviter acutatis. Filamenta

puberula. Antberae corollula breviores. Stylus exsertus. Achaenia generis, griseo-flave-

scentia, vix 1% lin. Ionga. Pappus sordide albidus, 6 lin. fere longus; setis superne de-

nudatis, intimis apice vix incrassatis.

Hab. in Iberiae districtu Alexandropol in tractu Dilischan (provinciae Kasach),

locis humidis ad sylvaruin margines (Frick).

Ad Girsii sectionem Onotrophe, praeter species, quae supra enumeravi, sequentes spe-

cies, in Imperio ruthenico sponte crescentes, pertinent.

Onotrophe, riiodantiu alata.

Cirsium palustre Scop.

Cirsium uliginosum M. B. A C. arvensi, ad sectionem Breea pertinente, omnino

differt. C. neglectum Fisch. est eadem species et C. oblongifolium C. Koch

verisimiliter ejus varietas.

Cirsium canuni M. B.

Cirsium pannonicum DC.

Cirsium serratuloides DC.

Onotrophe, ochrantha aptera.

Cirsium semipectinalum DC. Specimina ruthenica non vidi.

Cirsium oleraceum AU.

Cirsium tataricum Wimm., Grab. Nulla vidi specimina ruthenica.

Cirsium Erisilhales Scop. Specimina ruthenica non vidi.

Cirsium obvallatum M. B.

Onotrophe, rhodantha aptera.

Cirsium rivulare Link.

Cirsium pendulum Fisch.

Cirsium heterophyllum DC.

Cirsium dealbatum M. B.

Cirsium Wlassowianum Fisch.

Cirsium mile Hort. Gorenk. ad C. helenionides pertinet.

Cirsium mite Spr Link. et Cirs. squarrosum Spr. mihi omnino sunt ignota.
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In nonnulla Cirsia ruthenica, ab Auctoribus ùnmerito cum aliis speciebus commutata,

animadversiones brèves*).

Cirsium fallax Fisch., Mey. Hohenack. Enum. Talùsch. p. 50, C. soro-
cephalum DC. Prodr. VI p. 636 (non Fisch., Mey.), est species a C. adunco
certe bene distincta. In C. fallaci folia caulina plus minus decurrentia, in C. adunco

exacte sessilia, amplexicaulia ;
— in C. fallaci periclinii squamae mucrone recurvato

teruiinatae sunt, in C. adunco, praesertiin in squamis superioribus, mucro inflexo-adun-

cus; — in priore corollulae 7% lin. longae et illarum limbus tid)o fere longior; in

posteriore corollulae minores, graciles, 5 lin. longae, tubo longitudine limbum
distincte excedente.

Cirsium sorocephalum Fisch., Mey. Hohenack En. Tal. p. 50 a homonyma
planta in DC. Prodr. diversissima est et ad C. congés tum "Fisch., Mey. (DC.
Prodr. p. Gkt) proxime accedit, a quo tamen squamarum spina brevi facile di-

stinguitur.

Cirsium laniflorum M. B. a C. lanceolato quam maxime differt, cum C. ser-

rulato plurimis notis convenit, sed periclinio arachnoideo-lanato et squamis subulatis

plerumque omnino non vel obscure serrulatis recedit.

Inter Cirsium serrulatum M. B. et Cirs. ciliatum M. B. haud ullos inveni limi-

tes certos.

Cirsium racemoso-spicatum Fisch., Mey. Mss., C. laniflorum Szovitsianum

DC. Prodr., a C. lappaceo vero atque a C. Kosmelii et C. succincto habitu

angusto, caule subsimplici , calathidiis in foliorum axillis solitariis subsessilibus ra-

cemoso-spicatis, periclinii dense lanati squamis exterioribus brevibus rectis optime

distinctum; praeterea differt a C. succincto (quocum periclinio dense lanato conve-

nit) calathidiis corollulisque minoribus, — a C. Kosmelii corollulis purpureis et

illarum limbo longitudine tubum fere superante; — a C. lanifloro distinguitur ca-

lathidiis racemo-spicatis foliis elongatis involucratis.

Cirsium laniflorum y subnudum DC. Prodr. ad C. Kosmelii pertinet; a genuino

C. lappaceo jam corollulis flavidis tubo limbum longitudine constanter excedente

(in illo corollulae purpureae, tubus limbo fere brevior) facile distinguitur.

Cirsium succinctum Ledeb., C. lappaceum Hohenack. En. Talùsch., a C.

lappaceo differt calathidiis majoribus campanulatis dense lanatis.

Ad Cirsium lappaceum pertinet C. penicillatum C. Koch, Linnaea XVII p. M.

*) Conf. Boissier Diagnos. plantar. oriental, novar. No. 6 p. 104.

Mémoires se. naturelles T. VI.
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Cirsium tomentosum m. foliorum forma cum G munito convonit, a quo cala-

thidiis multo minoribus plurirais in apice caulis aggregatis, foliorum auriculis deor-

sum dilatato-elongatis cauli semiadnatis aliisque notis optinie distinctum; — a C.

lappaceo et C. Kosmelii foliis abunde differt.
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Mit der Abfassung einer bedeutenderen Abhandlung ùber die Seegewàchse des Ochotz-

kischen Meeres beschâftigt, erkannte ich bald die VVichtigkeit einiger neuen Entdeckun-

gen in diesem Gebiete, welche auf die Art und Weise der Entwickelung einiger grossen

Algen ein neues Licht zu werfen iin Stande sein dùrften, wenn man zugleich andere,

mehr oder weniger bekannte, aber nicht gebbrig gewiirdigte Erfahrungen iiber diesen

Gegenstand damit in Verbindung setzt.

Lamouroux sagt in seinem Essai sur les genres de la famille des Thalussiophytes

non articulées (Annales du Muséum Fui. XX. 1813, p. 3k), dass unsere Kenntnisse iiber

die Lebensdauer der Seepflanzen sich darauf bescbrànken, anzugeben, dass einige dersel-

ben einjahrig, zweijahrig, andere perennirend sind; dass einige (der letzteren) nacb der

bolzartigen Organisation, Grosse oder Dicke ihres Stammes zu schliessen, lange*) den

zerstbrenden Einfliissen der Zeit trotzen mussten; dass man aber nacb tlem, was iiber

dièse Pflanzen bisher in Erfabrung gebracbt worden ist, nicht einmal approximativ ibr

Aller zu bestiinmen im Stande sei.

*) Lamouroux glaubt, dass Individuen vorkâmen , die sich ihres Alters wegen mit den Baobabs oder

unseren Eichen messen kônnten. Aber dièse Arisicht ist noch sehr beseheiden gegen jene S. G. Gmelin's,

der die Meeres-Algen fur unsterblicb liiilt.

*
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In einor gewissen Jahreszeit bernerkt man bei Exemplaren der, an den atlantischen

Meereskùsten von ganz Europa hàufig vorkommenden Laminaria saccharina, regelmassig an

einer StcIIe des bandartigcn gesticlten Blattes eine Einschniïrung. Bcobachtete man ein

solcbes Individuum langere Zeit hindurch an seinem Standorte, so wiirde man bald ge-

wahr werden, dass dièse Verengerung, urspriinglich am unteren Ende des Blattes, immer

hoher hinaufriickt und sich allmàlig weiter vom Stiele (Stamme) entfernt. In eben dem-

selben Maasse nimmt aber auch die Lange des Blattes zu. Das untere Stiick des Blattes

ist diinner, bellgriiner und durebscheinender als gcwohnlich, ein Zeichen jugendlicber

Bildung, das sich aber unmerklicb gegen das obère Ende des Blattes verliert, wclcbes

dick, braunlich und beinabe undurchsichtig ist. Turner bat ein solcbes Exemplar in

seiner Hist. Fucor. tab. 1G3 fig. a abgebildet und bchauptet, er babe dièse Einschniïrung,

so wic auch die Verschiedenbeit der Blattsubstanz zuerst, in seiner Synopsis Fucor. Brit.

1802 erwàhnt. Die Ebre der, in ihren weiteren Folgerungen so wichtigen Entdeckung

des Wachsthums dieser Art, gebiihrt aber jedenfalls zum Tbeile auch Dillwyne, welcher

die Vermutbung binstellte, dass der von dem oberen Ende des Staminés aus neugebildete

Theil des Blattes allmàlig das altère abgescbniirte Blattstiick weiterschiebe und endlich

abstosse, wàhrend der Stamm (Stiel) perennirend sei — eine Hypothèse , die bald durch

die weiteren Beobachtungen Borrer's, und spater auch Bingham's (in Turner's Hist. Fuc.

T. III. 1811, p. 72, woselbst sehr intéressante Détails dariiber zu lescn sind, die im la-

teinischen Texte fehlen) bestàtigt wurde.

Dieselbe Eigenthiimlichkeit findet sich bei Laminaria digilata, nur haben die noch

nicht vollends entwickelten Individuen ein viel sonderbareres Aussehen. Despreaux
stellt solche bildlich dar {Essai sur les Laminaires tab. 6). Schon von Gunner (Fl.

Norveg. Vol. I. 1766 p. 35) werden sic als proliferirendc Varietàten beschrieben; indem

er also das obère Blatt als das jùngere ansah, ahnte er noch nicht einen bei weiten ver-

schiedenen Vorgang. Die wahre Entwickelungsweise hat auch bei dieser Art Turner
zuerst erkannt: Talis creseendi modus, uti satis esl notant, Fuci saccharini est proprius,

sed in Fuco digitalo rarissime, nisi fallor, occurrit (Hist. Fucor. III. No. 162). Gre ville

(Àlgae Brit. p 28) fand solche Exemplare haufig, làsst es aber unbestimmt, ob dièse

Blatt-Benovation bei allen Individuen vorkbmmt. Aber Griffiths (Harcey Manwl Brit.

Alg. p. 2^) setzt auch dièses ausser Zweifel , selbst fiir Individuen von k Zoll Lange.

Es ist daher sehr unrecht, wenn in einem Beferate von Ward in London and Edinb.

Phil. Magaz. 1838 Vol. XII p. 97 gesagt wird, der Entdecker dieser eigenthumlichen

Entwickelungsweise sei Greville (Alg. Brit.). Greville behauptete auch fiir Laminaria

saccharina (l. c. p. 33) eher das Gegentheil; indem er dièse Blatt-Contraction auch bei

sehr jungen Exemplaren von bloss 1 Zoll Lange fand, sebien es ibm, dass aus diesem

Vorgange wenigstens nicht immer auf eine Tendenz zu schliessen sei, ein junges Blatt an

die Stelle des alten zu setzen. Ich sehe aber keinen Grund, warum dièse Exemplare

nicht vorigjàhrige Sàmlinge gewesen sein konnten? Die im ersten Jahre neugebildete
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Masse ist nachweisbar gering im Verhàltnisse zur Kraft und Schnelligkeit des VVachsthums

der spàteren Jahre. Auch hat Griffitlis dièse periodische Rénovation von den jùngsten

Zustiinden der Laminaria digitata bis zu den àltesten durch eine lange Reihe von Beob-

achtuogen fortlaufend verfolgt und glaubt, dass sie bei vielen Individuen alljàhrlich statt

finde, weil die Exemplare im Juni und Juli ein so frisebes und sauberes Ausseben haben,

wàhrend im April und Mai eine grosse Menge Fetzen davon an die Kiiste (von Devon-

sbire) ausgeworfen werden. Dasselbe gilt nach Griffiths auch fur Laminaria saccharina

und bulbosa (Lond. Edinb. Phil. Mag. I. c. Harvey Man. p. 2k). Aus diesen Beobach-

tungen wàre also sogar die Zeit nàher festgestellt fiir die Trennung des alten Blattes

vom neugebildeten. Damit stimmen ferner recht gut die friiheren Angaben von Desprcaux

(Mem. Soc. Ilist. nat. Paris T. V). Er sah die ganze Westk liste von Cherbourg (Nor-

mandie) im Monate Marz bedeckt mit einer ausserordentlichen Menge dicklederiger Lami-

naria digitata, die aile von ihrer Anheftungsstelle am Stamme abgerissen sebienen. Er-

staunt dariiber, befragte er die Fischer, die ihn belehrten, dass dièse Erscheinung sich

jedes Fruhjahr wiederhole und dass solche ausgeworfene Stiicke von ihnen «mantelet»

genannt werden. Dcspreaux fand auch bald Exemplare mit Stiel und zwei ùberein-

ander stehenden Blàttern, von denen das untere diinn und durchscheinend, das obère

dick und lederartig war, und folgerte auch daraus sehr richtig, dass die ausgeworfenen

Blàttcr vorigjàhrige, nicht vom Stamme, sondern von den frischen Blàttern abgetrennte

sind, wàhrend die neugebildeten mit dem Stamme bis zum folgenden Jahre vereinigt

bleiben. Nun gehen die alteren, aber sehr sorgfàltigen Beobachtungen Bingham's an

Laminaria saccharina noch etwas vveiter, indem aus ihnen auch der Monat festgestellt

wird, wann diesc Einscbnurungen an der Basis des Blattes, also die Biklung eines neuen

Blattes beginnt. Dies geschieht fin England) Mitte November, und nur bei jungen, eben

aus Samen entstandenen Pflanzchen etwas spàter, aber immer vor Ende December. Zu
dieser Zeit tritt ein Stillstand im Wachsthum des alten Blattes ein, dasselbe wird in den

nàchsten Monaten durch das neue Blatt weiter vom Stamme entfernt und trennt sich

zuletzt im Màrz, April oder Mai von der ganzen Pflanzc.

Bedenkt man die umstàndliche Art und Weise, mit welcher solche Beobachtungen

angestellt werden miissen, so wird man dem, in den wesentlichsten Stucken verschiedener

Beobachter Uebereinstimmenden ein hôheres Gewicht beilegen, als den einzelnen oben

erwàhnten Bedenklicbkeiten iiber die Allgemeinheit dièses Vorganges, und ist mit Tur-

ner berechtigt, dièse eigenthiimliche Régénération fur aile Inilividuen jàhrlich eintretend

als Norm festzuhalten, ohne sich durch vielleicht einzeln vorkommende Anomalien beirren

zu lassen.

Wiirde es nun moglich sein, dièse jàhrlich wiedcrkehrende Erscheinung an den Blàt-

tern mit einem anderen, an dem bleibenden Stamme zu beobachtenden, und mit obiger

in Wechsclwirkung stehenden Merkmale in Uebereinstimmung zu bringen, so batte man

einen nicht zu verwerfentlen llaltpunkt fur die Altersbestimmung gewonnen.



(ï2 R U P R E C H T Botanique.

Die Lange des Stammes, dessen Wachsthum vorzugsweise terminal ist, wàre zuerst

zu berùcksiehtigen. Hieriiber sind aber keine Beobachtungen angestellt worden. Man

weiss wohl, dass der sogenannte Stipes von Laminaria digitata 2 Zoll bis 6 Fuss lang

ist, bei Laminaria saccliarina
1

/i
Zoll bis 6 Fuss, bei Laminaria bulbosa 1 Zoll bis

k Fuss, und dass dièse Unterschiede vom Alter der Exemplare herriibren; aber man kennt

nicbt die Lange des jàhrlichen Zuwacbses. Ich hege einiges Bedenken, dass dièse eine

constante Grosse fur aile Intlividuen sei, wenigstens fiir die zvvei erstgenannten Arten,

die entwcder ausserordentlich variren, oder ans mehreren Arten bestehen, die noch nicbt

gehôrig systematisch begrùndet sind.

Eine andere bemerkenswerthe Erscbeinung sind die concentriscben Ringe, die man im

borizontalen Durchschnitte des Stammes von Laminaria digitata schon lange bemerkte.

Turner Hist. Fuc. T. III. tab. 162 fig. b pag. 67. Da sich dabei unwillkùhrlich der

Gedanke an die Jahresringe der Dicotyledoneen aufdringt, so bin icb genothigt, hier

etwas weiter auszuholen. Lamouroux zeigte bekanntlich (Bullet. de la Soc. Philom.

Paris 1809, No. 23), dass der Stamm der Laminaria digitata aus k sehr verschiedenen

Systemen gebildet sei, analog der Epidermis, Rinde, Holze und Marke der Dicotyledoneen,

sowohl Kraft ibrer Stellung zu einander, als auch ihrer respectiven Grosse und selbst

Organisation. Dièse Ansicht ist im Wescntlichen von Bory de St. Vincent (Voy. Coq.

p. 6k) adoptirt worden, indem er bei mehreren Algen eine Rindensubstanz, dann den

holzàbnlichen Korper mit concentriscben Scbichten und im Centrum das Mark-Gewebe

unterschied. Es ist jedoch nicbt zu laugnen, dass dièse Système in mehreren Stùcken

abweichen, z. B. durch den Mangel der Gefassbiindel, verschiedene Organisation der Mark-

schicht. Aber man darf nicht vergessen , dass die stets im Meere lebenden Algen auch

sonst sehr verschieden sind von den ausserhalb dem Wasser wachsenden Pflanzen, und

dass die Functionen ihrer Organe, und daher auch diesc selbst dem Médium anpassend

gedachl werden miissen. Besieht man altère Individuen von Laminaria digitata, so ist

es nicht schwer, sich zu ùberzeugen, dass der perennirende Stamm von der Markschichte

aus abzusterben beginnt, indem ein rohrenformiger Raum in der ganzen Lange desselben

entsteht. Dièse Rbhre, von welcher in jùngeren Exemplaren keine Spur vorhanden ist,

wird mit dem Alter immer bedeutender. Lamouroux giebt sogar (Essai l. c. p. k-i)

an, dass er alte Individuen untersucht habe, bei denen vom Stamme bloss die Rinde und
Epidermis iibrig war. Auch ist es sehr hàufig, dass bei mehreren anderen grossen Algen

die Riude sehr locker am Holzkorper haftet und Stùcke davon sich oft von selbst ab-

schàleu. Dann sprechen die Beobachtungen von Decaisne, Kiitzing und Thuret da-

fiir, dass die bei den Algen vorkommende Ueberhaut mit der Cuticula der Phanerogamen

iilentisch ist, deren Entstehung aus den àusseren Scbichten der Epidermiszellen nach

Mohl's Untersuchungen sehr vvahrscheiulich ist.

La Pylaie beobachlete {Ann. se. nat. 1825 Vol IV. p. 183) bei Laminaria Phy~
codendron (L. digitata) 8 concentrische Schichten im Stamme und bemerkt. dass man



Botanique. Algen-Slàmme. (>3

hieraus das Aller bestimmen konnte, wenu die Laminarien Dicotyledonen wàren. Da er

aber findet, dass die Markschicht und ihre Umgebung am meisten mit den zum Wachs-

thume dienlichen Saften impràgnirt ist, so schliesst er, dass das Wachsthum vom

Centruni ausgehe, wie bei den Palmen; erklàrt sich somit gegen die Analogie mit Dico-

tyledonen und den Jahresringen derselben. Zuvbrderst ist die Vergleichung mit dem

Wachsthume der Monocotyledonen (Palmen) ganz unstatthaft und der damais noch allge-

mein herrschenden Théorie Desfontaines's angepasst. Andererseits aber scheint wirk-

lich etwas Wahres in obiger Ansicht enthalten zu sein. Bei den blattartigen Ausbrei-

tungen der Laminarieen mit verschiedener Substanz ist die Peripherie (der Rand) in

gleicher Hbhe diinner als die Mitte, wo die plastische Masse sich zuweilen bis zur Bildung

einer Mittelrippe anhauft. Macht man einen horizontalen oder verticalen Schnitt durch

die Mitte eines Stammes oder Blattes (Illust. Alg. Ross. t. 39 fig. 15 f. 22 a, 32, 33;

Decaisne Archiv du Muséum Tome II. t. 5 f. 7; Kiïtzing Phrc. gen. t. 32 I. f. le. d;

8a) so sieht man, dass mit Ausnahme der Epiderniis die Zellen der Peripherie grbsser,

ausgebildeter und diinnvvandiger sind, als diejeuigen, welche mehr gegen die Mitte zu

liegen, wo die Intercellularsubstanz stellenweise selir dick ist und die Zellen noch einen

gefàrbten Inhalt besitzen, der gegen die peripherische Umgebung immer mehr und mehr

verschwindet; ja man kann zwiseken den langgestreckten dickwandigen Zellen das Auf-

treten kleinerer und wieder kleinerer, sehr wahrscheinlich durch intercellulare Bildung

entstandener Zellen gleichsam verfolgen.

Dieser von La Pylaie eingeschlagene Weg zur Lbsung der Frage, ob die concen-

trischen Riuge der Algen Jahresringe sind oder uicht, scheint mir nicht der richtige zu

sein. Meiner Ueberzeugung nach ist vielmehr die Entstehungsweise dieser Ringe Auf-

schluss gebend. Da auf diesen subtileu Gegenstand noch Niemand eingegangen ist, und

lange fortgesetzte Beobachtungen an lebenden Individuen nicht so leiebt anzustellen sind,

so bin ich bloss im Stande zu versuchen, ob aus anatomischen Détails einigermassen das

Dunkel sich aufhellen liesse.

Kiïtzing zeicbnet einen Querduichschnitt vom Stamme der Lamiuaria digilala mil

3 concentrischen Ringen (Phyc. gen. t. 31 fig. 3). Es scheint aus dieser Darstellung,

dass die Ringe durch eine verschiedene Form des Zellgewebes gedeutet werden solleu.

Ich konnte mich davon an meinen bisher untersuchten Exemplaren niebt uberzeugen ;

fand vielmehr, dass die meisten Zellen der Rinde bis iiber die grossen Ilohlen (fig. c, c

bei Kiïtzing) mit einem braunen kbrnigen Inhalte und zuweilen ganz gefiillt sind, dar-

auf nach innen die farblosere Schicht leerer Zellen d folgt , und der concentrische mit

blossem Auge sichtbare Ring d' durch ein abermaliges Auftreten des obigen braunkbmi-

gen Zellinhaltes bewirkt wird. Bei Thalassiophyllum (M. Alg. t. 39 fig. ^3) ist dieser

braunkomige Zellinhalt im ganzen Stamme zerstreut und an den Stellen, wo man die

concentrischen Ringe wahrnimmt, ist die Verbindungs-Substanz der Zellen nicht farblos,

sondern bràunlich, ohne dass eine grossere Anhaufung des kbruigen Zellinhaltes zu be-
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inerken ware. Auch schien mir zuweilcn die Form der Zellen im Ringe etwas wenig

abweichend, dickwandiger oder mehr in die Quere gezogen. Dieselbe Fiirbung der Ring-

substanz kiimmt auch vor bei Aluria esctilenta III. Alg. t. 39 f. 38.

Nach anderen microscopischen Untersuchungen an dem Stamme einer neuen, zwischen

Capea und Àlaria stehenden Gattung, die anderwàrts als PterygopJwra californica erlàu-

tert werden wird, glaube ich mir obige Differenzen aus verschiedenen Entwickelungsstufen

zu erkliiren. In dem oberen (jiingeren) Theile desselben Stamm-Stiickes waren die con-

centrischen Ringe durch braunen, kornigen Zellinhalt hervorgebracht, wahrend dieser in

dem unteren (àlteren) Ende nicht deutlich zu erkennen war, wohl aber eine gegen die

Umgebung abstechende briiunlicbe Farbung der Intercellularsubstanz. Die Form der Zellen

in und zwischen den Ringen war nicht verschieden.

Ich wiire daher geneigt, anzunehmen, dass durch neue Zellenbildung in der Peri-

|»herie des Stammes, die dem Rinden-Systeme zunàchst liegenden Partieen mit gefàrbtem

Zellinhalte, nach und nach mehr einwàrts zu stehen kommen und dièse concentrischen

Ringe bilden, wahrend die abwechselnd zwischen den Ringen liegende periodische Neu-

hildung aus farblosen Zellen besteht. Eine Herleitung dieser Ringe aus der schlauchar-

tigen Markschicht ist kaum moglich; dass aber ausser dem terminalen Wachsthume noch

eine Zunahme in der Dicke des Stammes stattfîndet, dafiir liessen sich sichere Beweise

anfùhren.

Noch ein zu beriicksichtigender Umstand. Ich fand in demselben Stammstiicke von

Thalassiophyllum eine verschiedene Anzahl Ringe. Am untersten (àltesten) Theile waren

wenigstens 10 zu unterscheiden, die 3 — V innersten weit von einander gestellt, die

ubrigen weniger deutlichen dicht gegen die farbige Peripherie zusammengedràngt. An

einer oberen diinneren Stelle dièses Stammes konnte man bloss 3 Ringe deutlich erken-

nen, gegen die Rindensubstanz hin gar keine. Manche werden darin einen Grund mehr

fur die Entstehung der concentrischen Schichten von der Peripherie lier, erkennen. Oft

ist der Ansatz der helleren Zellen zwischen den Ringen nicht an allen Stellen gleich

dick; man sieht sogar zwei innere Ringe an einer Stelle in einen etwas breiteren vereinigt,

und dièses, wohl zu beachten, an beiden Enden desselben Stammes. Dann ist es oft sehr

schwierig, mit Bestimmtheit die Zahl der Ringe anzugehen; z. B. bei Lessonia fuscescens

sind nicht selten 10 Ringe von verschiedener Deutlichkeit zu zahlen, aber bei einem ge-

wissen Grade der Durchweichung, Beleuchtung u. s. w. kann man zwischen einigen Ringen,

besonders in der Peripherie, noch 2 — 3 undeutlichere erkennen.

Wenn daher dièse concentrischen Ringe auch wirklich einen periodischen Zuwachs

bezeichuen und in manchen Fallen sogar einen jahrlichen bedeuten mbgen, so sieht man

doch aus den mitgetheilten Beispielen, wie unsicher eine Altersbestimmung nach diesem

Merkmale ist. So fand ich im untersten Theile eines bereits korkartigen, also gewiss

schon alten Stammes von Thalassiopliyllum bloss 2 concentrische Ringe. Ein Riesen-

Exemplar der Laminaria diyitala von der Eismeerkuste des Russischen Lapplands musste
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seincn gesammten Merkmalcn nach ziemlich ait soin; (loch unlerschied ich bloss einen

deutlichen Ring-, obwohl das obère Stammstiïck (das untere von unbekannter Lange

fehlte) iibcr 2 Fuss lang, 8 Linien dick und bereits fistulbs war.

Bekanntlich besitzt die Gattung Lessonia* eïnen dichotomisch verâstelten Stamni, wah-

rcnd dieser bei Laminaria stets ungothoilt ist. Y\ iirde man aus Beobachtungen wisson,

wie viol Gabelspaltungen in einem Jahre an-jedem Endzweige sich bilden, so batte man

ein anderos IMittel gewonnen, zii jeder Zeit das Altor zu bostimmon. Bei oiner Art aus

dem Ochotzkischen Meere bin ich im Stande dios nachzuweisen. Es koitimt nâmlich an

den Blattern der Lessonia laminariaefbrmis diesolbe Erscheinung des Abschniirens vor

wie sie oben bei Laminaria erlautert worden ist. An einer sehr grossen IVIenge von

Exemplaren konnte ich mich iïberzeugen, dass diose Einschniirungen, mit welchen ge-

wohnlich noch Quer-Runzeln, grubenfôrmige Falten und anhangender Schlamm verbunden

sind, odor dafiir vîcariren, ganz constant an allen Blattern vorkommen. Es wîrd nicht

auffallen, dass in einem Meere, das an manchon Stellen erst im Ânfang des Monats Au-
gust (alten Styls) eisfrei wird, der Regenerations-Process der Bliitter bei den meistens im

Juli gesammelten Individuen noch nicht beendet ist; wahrend dios in England, wie wir

gesehen haben , viel friiher geschieht. Durch die Làngs-Spaltungen der Blà'tter in

2 gleiche Iliilften , welche vom Grunde beginnen und allmàlig nach aufwàrts schrei-

ten , wird der Anfang zur Gabeltheilung der Endaste gemacht. Dièse Langstheilun»

ist keine Zerreissung , iiberhaupt kein mechanischer , sondern ein organischer Vor-

gang. Die Theilungsstelle ist schon vor der Trennung durch einen ziemlich langen

Strich odor Furche vorgezeichnet. Sie steht ferner im innigsten Zusammenhange mit der

jahrlichen Rénovation; es bildet sich jahrlich nicht mehr und nicht weniger, als eine

einzige vollstandige Spaltung des Blattes, also nur eine einzige Gabeltheilung des End-

astes. Die jûngsten, Ende Juli und Anfangs August gesammelten Wurzel-Exemplare,

welche ich untersuchen konnte, hatten bloss ein (Fuss langes) Blatt, welches aber schon

beinahe zur Halfte geschlitzt war und deutlich 2 Blattstiele (die erste Gabelspaltung des

Stammchons) zeigte; der oberste Theil des Blattes war abgerissen und batte auch sonst

die békannten Zeichen des vorigen Jahres. Ein Jahr alte Individuen sah ich nicht,

solche wiirden wohl ein ungetheiltes Blatt haben und jungen Exemplaren von Laminaria

saccharina sehr âhnlich sein. Auf dièse VVeise batte ein 3 Jahre alter Stamm k Bliitter,

im vierten Jahre 8 u. s. f. und man wiirde aus der Anzahl der Bliitter odor, was das-

selbe ist, der Endzweige auf das Alter schliessen kbnnen. Aber in der Natur trifft man
nicht immer dièse Genauigkoit, weil sich nicht aile Seiten-Achsen gleichmiissig stark ent-

wickoln, oft im vierten odor fiinften Jahre nicht mehr productiv sind und aïs Stummel

zuriickbleiben. Praktischer ist es, die Zahl der, auf einer einfachen Linie ùbereinander

befindlichen Dichotomien zu berùcksichtigen. Ich fiige hier eine Uebersicht der vorkom-

menden Mille bei.

Mémoires Se. naturelles T. VL. û
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Aller: Dichotomien: Bliitter:

1 Jahr. . . 1 . . . . noch nicht beobachtet.

2 I 2 beobachtet.

3 2 k. . . . gewohnlich.

k 3 8.... noch hàufig

.

5 k 16 ... . selten rein.

6 5 (32). . . .niemals rein, es fehlten wenigstens 6 Bliitter.

7 6 hôchstens 30 Bliitter.

8 7 bloss 36—50 Bliitter (* Falle beob.)

Ein hoheres Alter erreicht wobl Lessonia fuscescens. Nach Durville hat die ganze

Pfladze zuweilen eine Grosse von 30 Fuss. Es ist gar nicht selten, an dem oberen Ende

des beblatterten Staminés 8 — 12 Dichotomien ubereinander zu zàhlen. Bory bildet so

ein Stiick ab: Foy. Coq. tab. 3. Auch Illust. Aie/, t. 3: dabei ist aber der untere ïheil

des abgeschnittenen Stammes von k— 5 Fuss Lange nicht mitgerechnet, wo die Verzwei-

gungen gehemmt oder auf andere Weise verloren gegangen sind. Besonders bei dieser

Pflanze scheint mir die nach unten so schnell zunehmende Dicke des Stammes unerklàr-

lich, wenn man ein peripherisches Wachsthum in Abrede stellen wiirde.

Die riesigen Macrocystis-Artea wachsen im jiingsten Zustande so wie die Lessonien.

Wurzel-Exemplare zeigen einen , mehrmals dichotomisch getheilten Stamm. Voy. Coq.

tab. 7 — 9. Illust. Alg. t. 7. Bald aber entwickelt sich eine oder die andere Nebenaxe

auf Kosten aller ubrigen, 'und wàchst zu jener gev\alligen Lange aus, die die Reisenden

in Erslaunen setzt. Durville giebt sie auf 50 — 90 Fuss an. Meyen behauptet, abge-

rissene Aeste von 50 — 60 Fuss Lange gemessen zu haben, glaubt aber, eben so wie

spater J. D. Dooker (London Journ. Il, p. 278), dass langere aber gar nicht zu ent-

vvirrende Stiicke vielleicht 200 Fuss Lange hatten. Die untersten Bliitter der Macrocystis

sind ohne Blasen, wie die der Lessonien, und spalten sich auch auf dieselbe Weise (Foy.

Coq. t. 9; Agardh in Ad. Nal. Car. XIX t. 28 f. 9). Lessonia ciliata ist vielleicht nur

ein jugendlicber Zustand einer Macrocystis. Agardh liisst es ûberhaupt noch unentschie-

den, ob dièse 2 Gattungen wirklich hinreichend verschieden sind. Aber bier ist wobl

die ganze Entwickelungsgeschichte entscheidend. Die Blase ,im Grunde des Blattes setzt

gewohnlich der weiteren Entwickelung ihrer Axe Griinzen; doch beobachtete ich als Aus-

nahme 2 kurzgestielle Bliitter auf einer etwas unvollkommen ausgebildelen Blase; dann

sali ich bei M. zosteraefolia eine Blase mit 5 sich bildenden Blattstielen, aber dies war

nicht weit von der Wùrzel. Eben so wenig wie Làngstheilung, und noch weniger, kommt

eine Rénovation und Abscbniirung an den oberen Blattern vor. Die Blasenbildung an

den Blattern des luxurirenden Astes und ihr Mangel an den Wurzelbliittern erklart sich

wohl durch die énorme Liinge und verhiiltnissmassig geringe Dicke des Astes, welcber

durch Schwimmblasen iiber dem Boden erhalten werden sollte. Die eigenthiimlicbe Ent-

wickelung der wucbernden blattformigen ISebenaxe (des Endblaltes), von wclcher sich
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allmàlig aile iibrigen Blatter ablosen, ist beceits von Moyen uncl C. Agardh ausfiibrlich

beschrieben worden. Doch linde ich sie sclion friiher angedeutet von Bory in Dict. class.

Vol. IX p. 321; For. Coquille p. 8'i tab. 7, 8, 9 und sogar La m ou roux A'an. Mus.

1813 T. XX p. 31. Dièse Entwickelung konnte man einseitig nennen, obwohl ihr eigent-

lich nur eine verkiimmerte Dichotomie zu Grande liegt*). Das Wachsthum der Wacro-

cystis-Arten bat also, wie man sioht, wobl allenfalls Analogie mit Lessonia, aber nicht mit

Laminaria, wie C. A. Agardh glaubt. Eben so unstatthaft ist seine Ansicht, zufolge

welcher Lam(nuriu saccharina und digitata ein aeu.es Laub aus dem unteren Theile des

vorigjahrigen Laubes hervorbringt. Siehe Jeta Nat. Cur. Fol. XIX p. 294.

Ich komme zu einem anderen, hbchst interessanten Beispiele und Hiilfsmittel fiir die

Allersbestimmung. Den Typus liefert hiezu eine neue Gattung und Art ebenfalls aus der

Ordnung der Laminaricae: Arthrothamnus Kurilensis von der Insel Urup. Ailes, was

man bis jetzt davon kennt, ist leiiler nur das auf beigegebener Tafel abgebildete**) Bruch-

stiick des Staminés (vielleicht nur Astes), in 2 Endàste verzweigt, dereu Dicke einzeln

beinahe dieselbe wie die des gemeinschaftlichen Stammes ist. Die grbsste Breitc der Ver-

zweigungs-Stelle (0,0) betriigt 1 Zoll. Ein Endast ist beschadigt, der andere (im auf-

geweichten Zustande) 1 Fuss lang und tràgt an der Spitze 2 Blatter, die in einer gleichen

Flacbe stehen und viel Aehnlichkeit mit denen der Laminaria bifida haben. Aeusserlich

ist dieser Endast in fast gleichen Langenabstà'nden mit 10 queren, narbenfbrmigen, glatten

und etwas Avulstigen Linien bedeckt. Auch der andere Endast, so wie das gemeinschaft-

Iiche Stamm-Sliick zeigen dièse glatten Linien. Die Stellung dieser Narben ist sehr

eigenthiiuilicb, namlich in einer aufeinander folgenden Reihe abwechselnd einmal an der

vorderen (0, 2, k, 6, 8, 10) und darauf an der hinteren Flache des Astes (1, 3, 5, 7, 9,

auf der Tafel durch punctirte Linien angegeben). Ferner liegt die narbenfbrmige Linie

an der Gabelspaltung (0,0) in derselben (vorderenj Flache, wie die gleichnamige Linie

(10) an der Basis der 2 Blattstiele und die innere (vordere) Flache der Blatter, wie dièse

aus der Richtung der eingerollten ohrfbrmigen Basis zu erkennen ist. Es ist nicht ahzu-

sehen, dass zur Ermittelung der Grosse des jà'hrlichen Zuwachses so bald direkte Beob-

achtungen an Ort und Stelle angcstellt werden. Ich versuche daher, nach den vorhan-

denen Erfahrungen das Wachsthum folgendermassen zu erkliiren. Im ersten Jahre, wenn

die Linie (0,0) an der Gabelspaltung des Stammes bereits vorhanden ist (es ist dies ein

willkùhrlichcr Ausgangspunkt , demi wenn die ganze Pflanze bis zu dieser Stelle entwik-

kelt ist, sind schon mehrere Jahre verflosseni, bilden sich iiber dieser gemeinschaftlichen

*) Findet dahei eine regelmâssige Compensation stalt , so hâtle man fur M Jahre alte Individuen schon

102'i Blatter, fur 12 Jahre doppelt so viel, u. s. w. Mit Berùcksichtigung des Abstandes der Blatter am
Staminé liessen sich daraus auch Schlùsse auf die Lange dur ganzen Pllanze ziehen, und umgekehrt, aus die-

ser auf das Alter.

**) Dieser Umriss ist nach dem trockenen Exemplare gegeben, weil in diesem Zustande die Narbenfl;ichen

deutlicher sind, aïs an der vollkommen aufgeweichten (oder lebenden) Pflanze.
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Linie 2 blattertragende Stiele (01,01), die an der Narbenflàche (0,0) eben, am Riickcn

convex sind; ganz so wie dies am Ende des Astes (10) im gegenwartigeu Falle zu sehen

ist. Haben die Blâtter ibre Bestimmung erfiïllt, so sterben sie ab, aber niebt die con-

sistenteren Blattstiele (01) und es bleiben an dcr convexen oder Biïckcnflàche der Blatt-

stiele (niemals an der planen oder vorderen Flache) dièse wulstigen Narben (1,1) gleichsam

als Demarcations-Linien des lebenden Theiles gegen den absterbenden iibrig. Im zweiten

Jahre, wenn der Bildun gstrieb sich von neuem zu àussern anfàngt, wiederholt sich der

Vorgang des ersten Jabres mit dem Unterschiede, dass anstatt 2 Blàtter iiber der Narben-

linie (1) sich nur ein Blatt sammt Stiel (1—2) erzeugt, die Bildung des zweiten Blattes

vollig unterdrûckt wird, und an dessen Stelle eine rechteckige Ilervorragung iibrig l)lcibt.

Im dritten und den folgenden Jabren geschieht dasselbe wie im zweiten Jahre, bis in

einem vielleîcht festgesetzten Jahre (im gegenwàrtigen Beispiele nach vollendetem zehnten)

abermals 2 Blàtter entstehen, also eine durch mehrere Jahre unterdriickte Dichotomie

wiederkehrt. Da ferner die Narbenlinien und die vorderen oder inneren Seiten der dazu

gehôrigen Blàtter immer in gleicher Flache liegen, die Narbenlinien aber abwechselnd

einmal an der vorderen, darauf an der hinteren Flache des Astes liegen, so muss auch

die Làngen-Achse der Blàtter jedes Jahr 180° um den Stamm oder Ast gedreht gedacht

werden. Wenn daher die Blàtter perennirend wàren, so wiirden sie zweizeilig stehen.

Ich habe nur noch zu bemerken, dass das obère Ende des vorhandenen Blattes bis auf

1 Zoll vom Blattstiele bereits missfàrbig, rissig, obne Oberhaut und olfenbar im Abster-

bungsprocesse begrifien ist, ohne dass eine Einschiiiirung wie bei Laminaria zu bemerken

wàre; man miisste denn dièse an der Stelle der sich spàter bildenden Narbenlinien (also

an der Basis des Blattes, wie das auch bei Laminaria urspriinglich geschieht) vor sich

gehend denken. Leider kann ich nicht genauer angeben , ob das Exemplar im Juni, Juli

oder August gesammelt wurde. Das Wachsthum der Gattung Arthroihamnus ist daher

beinahc ausschliesslich terminal, wie man denn auch an dem vorliegenden Exemplare sehen

kann, dass jedes junge Glieder-Stiick schon nach 2— 3 Jahren seine vollkommene Aus-

bildung in der Lange und Dicke erreicht und in diesem Zustaude wciter verbleibt. Die

concentrischen Binge fehlen bei dieser Pflanze.

Nachdem mir nun dièses ausgezeichnete Beispiel bekannt geworden war, fand ich

auch dièse narbenfbrmigen Linien mit ihrer eigenthiimlichen Stellung bei Fucus bifidus

Gmel., und erkenne dermalen darin eine zweite Art dieser neuen Gattung: Arthroiham-

nus radicans. Ailes oben ùber das Wachsthum der typischen Pllanze Gesagte bat auch

hier Gultigkeit; nur tritt bei A. radicans constante Dichotomie des Stammes auf und

Wurzelbildung an der Basis jedes Blattes. Durch dièse ist der verkummerte am Boden

niederliegende Stamm als Stiitze der Pflanze so zu sagen uberflussig geworden und

grosstentheils abgestorben. Ich sali an keinem Exemplare mehr als k Dichotomien.

An dièse Formcn schliesst sich die narbenfôrmige Spiralleiste von Thalassiophyllum.

Die Entwickelung ist hier eine concentrische; das eiuzige Beispiel in der Ordnung der
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Laminarieae, in welcher so verschiedene ausgezeichnet symmetrische Bildungen vorkom-

mon. Indem die Pilanze foitwahrend durch Neubildung an der Spitze des Staminés oder

der Aeste wâchst, kômmt der jiingste dùtenformig eingerollte Theil des Blattes mit der

Zeit immer mehr nach aussen zu stehen , und ist zuletzt bloss als umgerolltes Rudiment,

als Spiralleiste zu unterschciden, die man zuweilen in 10 narbenfbrmigen immer undeut-

licheren Windungen nach abwarts verfolgen kann. Ich wage es nicht zu bestimmen, ob

im Laufe eines Jahres eine halbe Spiralwindung oder mehr gebildet wird. Auch hier

ist das Blatt nur scheinbar perennirend. Der vom Stamme entfernteste Theil stirbt und

trennt sich fortwahrend ab. Die Zerstbrung greift ferner am unigerollten Thcile viel

weiter um sich, als am eingerollten, wo man noch den unverletzten Blattrand wahrnimmt,

was bei jenem nicht moglich ist. An horizontalen Schnitten, die nicht fera von der

Spitze des Stammes gemacht werden, sieht man die Maiksubstanz vom Centrum aus in

einem halben Bogen gegen die Peripherie, in Gestalt eines allmâlig diinner werdenden

dunkelbraunen Streifens sich ziehen; eine Eigenthiimlichkeit, die mit der Entvvickelung

des jiingsten Blatttheiles zusammcnhangt und mit dem Auftreten vollkommen gcschlos-

sener concentrischer Ringe sich verliert.

Ich erlaube mir schliesslich noch einige Worte iiber die, den grbsseren Algenstiim-

men eigenthiimlichen Schleim-Uohlen (lacunae muciferae; Mycocoelia). Sic wurden, wie

es scheint, zuerst von Turner aïs «small, oblong, longitudinal cavities» erwahnt und bei

Laminaria diyitala Hisl. Fucor. III. tab. 162 f. c abgebildet. Wahlenherg bemerkte

sie ebenfalls an dieser Alge und nannte sie (FI. Lapp. 1812) ductus corticales, was sie

jedoch nicht sind; sah aber ganz richtig, dass ihr Inhalt ein dicker Schleim sei. La mou-

roux (Essai Thalass. p. 32) erkannle besser ihren Bau, indem er sie aïs Liicken oder

Aushohlungen (grandes lacunes) in der Substanz des Stammes anfuhrt. Seine Hypothèse,

dass sie stellvertretende Organe fur die Luftblasen in Fàllen sind, wo letztere bei Algen

mit holzartiger Organisation fehlen, muss dahin berichtigt werden, dass dièse Ilbhlen keine

Luft sondera Schleim enthalten, sich gcgenseilig nicht ausschliessen, z B. bei Macrocystis,

nicht selten aber beide Organe fehlen. Bei Bory (Voy. Coq. p. 96) kommen sie wieder

ais vaisseau longitudinaux vor. iMontagnc (Sertum Patagon. 1837) beschreibt sie bei

Macrocystis als ulacunae» , die mit einem klebrigen Safte gefiillt sind, bemerkt aber son-

derbarer Weise, dass sie bloss bei horizontalen Schnitten sichtbar sind. Ich hahe mich

durch verticale und schiefe Schnitte iiberzeugt, dass sie meist ovale Hbhlungen im Zell-

gewebe bilden , und kein bedeutender Langendurchmesser vorwaltet. Solche verticale

Schnitte sind auch durch Kùtzing Phyc. gen. tab. 32. //. f. 3 von Macrocystis lalifolia

und tab. 31 f. 1 von Laminaria digitata sehr sorgfà'ltig dargestellt worden, und ich

stimme auch seiner Beschreibung (l. c. p. 88) bei, aber nicht ihrer Benennung als Schleim-

gefàsse. Es ist mir zvvar gelungen, in einige derselben im trockenen Zustande ein Men-

schen-Haar bis 3 Par. Linien tief einzufuhren, aber ich glaube, dass dies allein durch

eine Zerreissung der Hbhlenwaudungen begunstigt wurde. Dièse Schleimhbhlen, obwohl
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sehr dicht gestellt, scheinen auch sonst keine Communication unter sich zu haben. Driickt

man don aufgeweichten Stamm sanft, aber nicht weit von der Schnittflàche, so sieht man

den zahen Schleim ans den Hohlen hervorquillen; fin stârkerer Druck an einer nur etwas

entfernten Stelle bat keine Wirkung. kiitzing giebt an, dass die Hohlen mit einer be-

sonderen Membran ausgekleidet sind; obwohl ich dies in mehreren Fallen nicbt in Abrede

stellen will, so fînde icb anderscits, dass dièse Membran, so wie iiberhaupt eine scharf

begrànzte Wandung nicbt immer vorhanden ist; z. B. bei Pterygophora. Cpmbinirt man

die concentriscben Uinge mit den Schleimhohlen, so findet man folgende Verhâltnisse :

1) Stâmme mit concentriscben Ringen, aber ohne Schleimhohlen. Thalassiophyl-

luni, Alaria.

2) Schleimhohlen ohnweit der Rindensubstanz in Stammchen, die keine Ringe

haben. Laminaria Bongardiana Illast. Âlg. t. 39 f. 3't l; Laminaria himan-

tophylla; Macrocystis III. Alg. t. 39 f. 22 /,• Kiitz. Phyc. gen. tab. 32 //.

Bory (Voy. Coq. p. 8V) unterschied bei Macrocystis concentriscbe Schichten

wie bei den Lessonien, aber in seinen Abbildungen lab. 9 fig. B. C. ist davon

nicbts zu bemerken.

3) Schleimhohlen von den concentriscben Ringen ausgescblossen. Laminaria cligi-

tata Kiitz. Phyc. gen. t. 31 f. 3.

Vl Schleimhohlen zwischen concentriscben Ringen. Ecklonia M. Alg. tab. 39 f.

8. 9. Sic sind hier durch den Ring a
1 von der Rinde c, und durcb 2 Ringe

von dem Centrum geschiedcn. Ihr Querdurchmesser ist noch griisser als bei

Macrocystis,
l

/i0 Par. Linie. Es scheint jedoch, dass der Ring «' sich mit der

Rinde ablost, und es ware dieser Fall vielleicht von dem vorigen nicht hin-

reichend verschieden.

5) Schleimhohlen von ailen vorhandenen Ringen eingeschlossen. Sie stehen hier

entweder im spateren Alter hait an dem innersten Ringe, wie bei Pterygo-

phora, wo aile (zuweilen bis 9y Ringe deutlich und gieich stark sind; oder

vom innersten Ringe entfernter zu beiden Seiten des farbigen Central-Streifens

(Markschicht), wie bei Lessonia fuscescens (chileiisis), Jll. Alg. t. 39 f. \.\, 15.

Sie sind hier oft durch confervenartige , einfache oder verâstelte Zellen mit

chlorophyllartigem Inhalte anscheinend obliterirt, aber nichts destoweniger deut-

lich mit Schleim angefiillt.

Wenn es sich, wie es scheint, bewahren sollte, dass dièse Schleimhohlen urspriing-

lich constant in der Sultcorticalschicht auflreten, so ^iire aus den vorliegenden Beobach-

tun^en ein sehr ausgezeichneter, die Gattungen noch fester begriindender Unterschied, in

der Art des peripherischen Wachsthums der Stamme gegeben, indem dieser durch die

Ringe leichter erkennbare Zuwachs entweder typisch an der Innenseite der Schleimhohlen

stattlindet, wie bei Laminaria, Macrocystis, und ? Ecklonia — oder an der Aussenseite

derselben, wie bei Lessonia und Pterygophora.
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il/s ist eine bereits lange verbreitete urul gegensviirtig allgemein angenommene Ansicht,

dass das rothe Meer (1er Sitz eines eigenthiïmlichen Végétations-Systems ist, welches selbst

im nordlichen Theile, eine weit grosse re llcbereinstitnmung mit den Pllanzen ans entfern-

teren Theilen des indischen Océans darbietet, als mit jenen des viol genauer bekannten

Mittlândischen Meeres, von dem es doch nur durch eine unbedeutende Strecke Landes

geschieden ist. Dièses sebon von Lamouroux besonders hervorgehobene Verbaltniss

spielt bei der Vergleichung der Gesetze, nach weleben Land und Seegewachse verbreitet

sind, eine zu wichtige Rolle, als dass der Versuch einer Analyse desselben einer Recbt-

fertigung bediirfte.

Es wird zuerst zu priïfen sein, ob dièse Angabe auch fiir den nordlichen Theil des

rothen Meeres richtig ist; denn wenn entferntere und siïdlichere Punkte cinige Verschie-

denheit zeigen, so liegt darin nichts besonders Merkwùrdiges. IMan kennt ja gegen-

viirtig in dieser Beziebung einen quantitativen und wohl auch qualitativen Unterschied

zviseben Nord- und Siïd-Britanien, selbst zwiseben letzterem und Irland.



72 RupRECHT Botanique.

Foiskal gibt in seiner Flora Âegyptiaco-Arabica (edit. INiobuhr 1775) die ersten

genaueren Nachrîchten iibor die Pflanzen des rothen Meeres; er fiihrt deren 30 vorschie-

done an, die man damais aus dcm Mittelmeere niclit kannte. Abcr von dieserZahl korn-

men 22 auf das, uni 17 geogr. Breitengrade siidlicher als Sues liegende IMoktha. Die

iibrigen 8 Arten von Sues und Tor waren zwar sehr eigenthùmlirh, aber Forskâl batte

das Ufer von Alexandria, wie man sieht, so gut wie niclit darauf untersucht. Don Beitrâgen

von Lord Valentia und Sait, die durcb Turner und Agardh zur Oeffentlicbkeit kamen,

ermangelt die genauere Angabe des Fundortes. Erst durch Delile 1

)
gewinnt die An-

sicbt iiber die grosse Verschiedenheit der Seegowachse an beiden Ufern der Landenge von

Sues eine bessere Grundlage. Fiigt man diesen Ergebnissen jene von Bove 2
), Schimper*),

Schubert 4

) und Botta 5

)
hinzu, so findet man, nacb Ausscheidung des Unsichereu, unter

don 70 verscbiedenen Seegewâchsen des rothen Meeres, die man bis jetzt kennt, an 10,

die dièse Reisenden im Golfe von Sues und Akaba sammelten. Von diesen 10 Arten sind

aber Ik bereits schon, als im Mittlândischen Meere vorkommend nachgewiesen, und einige

andere unansehnlichere oder erst in neuester Zeit unterschiedene steben noch in Aussicht.

Unter don Uebrigbleibenden sind besouders die zahlreicben Fucaceae (Sargassum, Turbi-

naria, Cyslosira), einige Caulerpae und die Zosteraceae so ausgczeichnet, sowohl durcb ihre

Grosse oder Geslalt, als auch durch ihre Ouantitàt an Individuen, dass mit aller Wahr-

scheinlichkeit in denselben der wesentliche, durch spâtere Entdeckungen eher zu vermeh-

rende, als zu bezweifelnde Unterschied der Végétation beider benachbarten Meere liegt.

Das Mittelmeer hat nur sehr wenige und andere Sargassum-Arten, keine Turbinaria;

von Cauîerpa ist bloss eine Art vorbanden, die im rothen Meere fehlt; ebenso sind die

Zosteraceae durch andere Gattungen und Arten vertreten. Unter den rothen Algen treten

die Gattungen Polyzonia, Corallopsis und fondera wohl im indischen, aber nicht im Mit-

telmeere auf.

Cnglucklicher YVeise haben die Naturforscher einen Umstand meist ausser Acht ge-

lassen, der gerade hier mehr als anderwarts batte genau ausgeforscht oder wenigstens

angefiihrt werden miïssen. Es ist namlich aus den erwabnten Schriften nicht ersichtlicli,

ob die an den angegebenen Orteil gesammelten Pflanzen auch sicher daselbst gewachsen,

oder wie man nach Schubert (Rcise //. 290, 382) und Ritter (Erdkunde XIV. 329,

313) annehmen mùsste, bloss am Ufer ausgeworfen waren. In diesem Falle konnten sie

ja durch Stromungen, von weit entfernten Orten abgerissen, dahin gelangt sein. Es findet

I) Die Abbildungen und Beschreibungen der Pllanzen wurden zwar schoij 1813 gedruckt, abcr kaum

verôlFentlicht; ich sah bloss die zweite Aufl.ige im T'ont. XIX. der Description de l'Egypte (.1824) nebst Allas 1826.

2} Montagne in Florula Sinaica. Annal, se. nat. Tom, II. (1X04) p. 10.

5) Plant. Aegypt. arab. exsicc. Un. ilin. Iliôo, 1)537. Algas nomin. Heringet Martens.

4) K u ni nier in A. Schenk, plantarum species, quas in itinere per Aegyptum, Arabiam et Syriam collegerunt de

Scbubert, Erdl et Roth. 1840.

5) Plantes de l'Arabie heureuse, receuillies par M. P. E. Botta et décrites par M. J, Decaisne. Archives di

Muséum. Tom. II. (1S41).
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sich auch eine Stelle bei Forsk.1l (Le. p. 192), aus welcher man sieht, dass im rothen

Meere hàufig frei schwimmende Massen von Sargassum durch Winde und Wellen herum-
getrieben werden. Man wiisste auch nicht, was man von dem daselbst (p. LXXXII)
erwàhnten „defbctus plantarum marinarum in suensi siriu" halten sollte, wenn nicht un-

zweifelhafte Angaben vorhanden wà'ren, dass k oder 5 Arten (s. in den spec. Angaben:

Sargassum subrepandum, Tubinaria tetraëdra, Caulerpa Freycinetii, C. clavifera car.) ira

Sande oder auf Korallenriffen befestigt gefunden wurden. So wahrscheinlich es daher

auch sein mag, dass bei der, wie man bemerkt haben will, gleiehfbrmigen (?) Vertheilung

der wenigen (?) Arten, die oben erwàhnten 20— 25 Repràsentanten wîrklich irgendwo

im nbrdlichen Theile des rothen Meeres leben , so sieht man doch, dass es moglich und
nothwendig ist, dièses durch Beobachtung zu beweisen. Dièse Aufgabe wâre là'ngst ge-

lbst, wenn sie jemals gestellt gewesen wà're. Ein Anderes ist es mit den folgenden.

Die Annahme einer verschiedenen Végétation an beiden Meereskiisten setzt ausser

dem positiven Na'chweise dieser Seegewàchse fur das nbrdliche Ende des rothen Meeres

die Ueberzeugung des Nicht-Vorhandensems derselben im MitteJmeere voraus. Nun zeigten

J. Agardh's und Anderer Forschuugen am letzteren Meere auf eine uberraschende Weise^

wie mangelhaft noch vor Kurzem die Kennlniss desselben war 6
); mehrere Arten, die man

dem rothen Meere eigenthùmlich hielt, sind gegen Erwartung auch hier nachgewiesen

worden. Ich glaube aber bervorheben 7,u mùssen, dass die gemeinschaftlichen Arten beider

Meere, sich deutlich nui- auf die niederen unansehnlicheren Bildungen der Melano- und

Chlorophyceae bescbrànken , wà'hrend in den hbehsten Formentvvicklungen dieser Gruppen,

nàmlich den Fucaceen und Caulerpen, die doch beim Sammeln eher beachtet werden, so

wie in den Zosteraceen, noch kein einziges sicher constatirtes Beispiel von Uebereinstim-

mung bekannt ist. Der Mangel eines, wie man weiss, schwer zu fiihrenden negativen

Beweises dieser Art ist also durch dièses Ergebniss weniger fiiblbar. Von den nàher ge-

legeuen Punkten des MiUelmeeres sind freilich nur Alexandria und einige Orte im Aegài-

schen Meere, und zwar nicht befriedigend, untersucht; doch bat man daselbst (ausser der

vielleicht zufàlligen Asparagopsis) keine Arten gefunden, die nicht auch an andern Orten

oder allgemein im Mittellandischen und Adriatischen Meere verbreitet wiiren.

Dass eine grosse Verschiedenheit in den Produkten beider Meere besteht, daran ist

6) So enthielt eiue Algeu-Sendung von Mcssina solche ungewôhnliche Formen, dass deren Fundort durch

vvicdcrliolte Correspoudeiiz fcstgestcllt werden mussle. Hr. Dr. Krolin aus St. Petersburg, allgemein bekannt

ilurcli seine erfolgreichen Untersuchungen der niederen Scetlnere des Mittellandischen Meeres, veranslaltete diese

S.nnnilung im J. t84ô. Sie enthàlt nnter andeien ein zwar nur ausgeworfenes. aher frisches und mit Haft-

organcu versehenes riesenhaltes Excinplar der Laminaria digitata, und Fragmente von Saccorhiza bulbosa mit

Wur/.el, durch welche die alte Nachricht ùber das Palmifolinm giganteum (Imperato Mst. nat. lib. XXVII, cap. XI)

aus der Niihe des beruhmteii Clialcidischeu Strudels im Euripus schon glaublicher wird; Cerner eine spannen-

Ian«e, lebhaft rothe neuc Euspiros mit dûnnem, flachem, Ccderspaltigem Laube = E. planifions zum Untcrschicde

von der bereits bekannlen consistenteren, stets spiralformig gedrehten, zwei bis drei Mal schmàleren und

dunkelrothen Art; Ulva reticulata bisher bloss im rolheu Meere gefunden, u. a. m.

Mémoires Se. naturelles T. VL |A
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nicht zu zwcifeln, wenn auch die Zùge des Bildes bestimmter noch auszufiihren sind.

Dièse Unvollkommenheit soll uns nicht hindern, iiber den Grund dieser Erscheinung einige

Betrachtungen anzustellcn, und den Weg zu suchen, auf welchem mit der Zeit eine ge-

nùgende Erklàrung erreicht werden konnte.

Die Warme ist die erste Lebensbedingung und ihre Variation der wïchtigste Grund

in der Verbreitung organiscber Wesen. Es liegt nahe, den Einfluss des Islhmus darauf zu

untersuchen. Das durcb gliihende Wùsten eingeengte rotbe Meer communient mit dem indi-

schen Océan, wàhrend das IMittelmeer fortwàhrend einen bedeutenden Zufluss erkalteten

Wassers aus dem schwarzen Meere empfangt. Der Isthmus konnte also der Isolator ver-

sebiedener Meerestemperaturen sein. Es ist mir nicht bekannt , ob iiberhaupt und wo

fiir unseren Zweck brauchbare Beobachtungen aufgezeichnet sind; in den Ergebnissen

der franzosischen Expédition , einigen Reisebeschreibungen und physikalischen Werken

(Gehler, Berghaus, Bitter) sucht man vergebens darnach 7
). Amiere Umstande spre-

chen sogar gegen eine Verschiedenheit in der Temperatur :

1) Die Einwirkung der strahlenden Warme auf die obersten Wasserschichten zweier

so nalien Kusten, durcb Beobachtungen Spratt's fiir das'Aegàische Meer neuerdings

festgestellt; die Temperatur einer und dersclben oberen Schichte nahm mit der Annahe-

rung zur Kiiste zu, der Unterschied betrug 2 bis 3° F.

2) Der kalte Stroin aus dem schwarzen Meere bat schwerlich einen bedeutenden

Einfluss auf die Meerestemperatur an den Kusten von Alexandrien bis Syrien, indem da-

selbst die Stromung von West nach Ost geht und die erkaltete Wassermasse als specifisch

sebwerer sich in die Tiefen des Aegàischen Meeres verliert. Damit stimmen sehr deutlich

die Resultate Spratt's in Lond. Edinb. DM. Philosoph. Magaz. 18^8 />. 169. Spratt

glaubt annehmen zu diirfen, dass die Temperatur der obersten Wasserschicht im Aegai-

schen Meere durcb 7 bis 8 Monate im Jahre (nàmlich k bis 5 Wintermonate ausgenommen)

sich auf 20 bis 23° R. erhiilt, wàhrend zu derselben Zeit schon in einer Tiefe von 60 Fa-

den angefangen bis 230 Faden und dariiber eine gleicbmassige Temperatur von 10 4

/2 bis

11°B. herrscbt; selbst in einer Ticfe von 10 Faden sind noch 18'
/2 bis 21°; von 10 bis

35 Faden siukt dieselbe sehr schnell bis auf 12% bis 13V3
°.

3) Russegger nimmt (/, 209) die mittlere jàhrliche Lufttemperatur fiir ganz Un-

teràgypten fast gleich an (17 bis 18° R). Nun findet man aus den Beobachtungen der

Erped. Alger iiber die Temperatur des Mittelmeeres, dass die mittlere Jahres-T. der ober-

flàchlichén Schicbten an versebiedenen Orten nahe zu gleich ist der respectiven Lufttempe-

ratur; im Friibjahre und Sommer ist im Allgemeinen die Temperatur des Meeres niedriger,

im Ilerbste und Winter aber hoher aïs die der Luft. Wenn aber auch die mittleren

jahrlichen Meerestemperaturen bei Alexandria und Sues gleicb sein solUen, so konnte

7) Die einzigeii Attgaben fand icli in Russegger's Reise II, 1. p. 32 und III, p. 21.

Sues .... Octbr. 14. Meer-T. 22° R. bei 23° Luft-T. 1,030 Spec. Gew.d. Meer-W.

Aexandria Decemb 14° R. . . 15° . . . . 1,092
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doch dcr Gang der Temperatur an beiden Orten verschieden sein; auch in der Verbreitung

der Landgewàchse sehen wir die Extrême der Temperatur als bestimrnende Einfliisse. Es

wird daher noch iminer wiinschenswerth sein, durch correspondirende Beobacbtungen an

geeigneten Orten die Beziehungen der Temperatur zur Végétation in beiden Meeren fest-

zustellen.

Die verscbiedene Beschaffeuheit des Meeresbodens konnte der Grund des VorkommeDS

oder Fehlens gewisser Algen sein. Mit Sicherheit ist bisher nur einiger Unterschied zwi-

schen festem Gesteine und lockerem Sande erkannt. So Iieben z. B. die Caulerpen mit

ibrein langen Bbizome den Sand durcbzukriecben; derselbe scheint auch fur Turbinaria

und die Zosteren unentbehrlick zu sein. Geognostische Verschiedenheiten sind bisher zu

wenig beachtet worden. Ich darf jedoch hier nicbt unerwahnt lassen, dass der Serpentin

nach den Beobacbtungen F orbe s' (Report of the hrilish Associât, for 18W) im Aegài-

scben Meere die Seemollusken aus der Abtheilung der „pulmonifera" ausscbliesst. Die

Kiistenbildung an den benachbarten Tlieilen beider Meere ist meistens eine verscbiedene.

Die ganze Meereskiïste von Unteragypten vom Tburme der Araber (westlich von Alexan-

drien) bis zur pelusischen Miindung des Nils ist ein hie und da von Diinen-Sand bedecktes

Felsenriff; das Gestein dieser Meeresriffe ist eine fortdauemde Felsbildung uud besteht

aus zerriebenen Conchylien-Schalen und microscopischen Conchylien zusammengesetzten

jiingstcn Meeressandstein von schinutzig graulichweisser Farbe, der stellenweise so con-

sistent ist, dass er als Baustein verwendet wird. Ebcnso ist nicht nur die Syrische Kiïste

bei Jafla, sondern auch die des rothen Meeres bei Sues und Ajun Mussa (Russegger

/, 262. ///, 256, 285). Die Kiiste der arabischen Seite des Meerbusens von Sues bildet

am hàuiïgsten ein tertiarer weisser und miirber Kalkstcin mit borizontaler Schichtung;

doch findet man auch Mergel und Gyps bei Hamam Faraun; Sandstein bei Nakuhs; am

Ras Mohamed sandsteinartiges Conglomérat von Quarz und Feldspath mit Dolomit-Cament;

der Porphyr, Syenit und Kieselschiefer der Sinai-Kette tritt nur selten bis zum Meere

(Ehrenberg Natur und Bildung der Corallenthiere).

Dass Ebbe und Fluth keinen Einfluss auf das Vorkommen der eigenthumlichen Arten

des rothen Meeres haben, wà're dann zu folgern, wenn die verticale Ausdehnung dieser

Arten, wenigstens bis unter das Niveau der tiefsten Ebbe durch Beobachtung erwie-

sen wird.

Von der grbssjen Wichtigkeit aber waren Versuche mittelst kiinstlicher Versetzung

der Reprâsentanten des rothen Meeres nach Alexandria. Gelânge nâmlich die Cultur der-

selben, oder vielmehr ihre Fortpllanzung und Vermehrung aus freien Stiicken, so wàre

zugleich der Beweis geliefert, dass die ausseren Lebensbedingungen in beiden Meeren we-

sentlich dieselben oder Verschiedenheiten derselben ohne Bedeutung sind ; und dass der Unter-

schied in der Végétation beider Meere nur die Folge einer unterbrochenen Communication der-

selben ist; d. h. die Landenge ein rein ôrtliches Ilinderniss fur die Verbreitung der Algen
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durch ihre Spoten, die mit der Zeit allmalig von Siiden nach Norden gelangten, wo sie

urspriinglich nicht einheimisch waren

Die Erklàrung dièses plôtzlichen Sprunges in der geographischen Verbreitnng der See-

bewohner ist iïberhaupt nicht nur eine passende Aufgabe fiir die Naturforschung unserer

Zeit, sie ist auch eine dringende, weil die gegenwartig bestehenden Verhâltnisse durch

eine kiinstlich hcrbeigefûhrte direkte Verbindung beider Meere leicht gesUirt oder viillig

aufgehoben, and spâter aiemals wieder mit Sicherheit erkannt werden kônnten. Wenn

auch vielleicht eine solche Aendcrung nicht sobald zu befiirchteu ist, so wird man docb

leicht begreifen, dass zur Losung unserer Aufgabe lângere Untersuchungen angestellt und

verschiedene Berichterstatter gehort werden nmssen.

Ist der neuerdings projektirte Kanal von Sues nath Tineh (Pelusium) hergestellt,

und ist das durch die franzosischen Ingenieure ausgefiihrte Nivellement richtig, durch

welches (Dcscrijrf. de l'Egypte XI. 105) der Spiegel des rothen Meeres bei Sues zur Zeit

der Flulh auf 30'
z

par. Fuss iiber dein des Mittelmeeres bei Tineh festgesetzt wird, so

wird eine, wenn auch nur geringe Stromung in's Mittelmeer stattfinden, durch welche

manche Pflanzen und niedere Thiere ans dem rothen Meere dahin gefuhrt und dort weiter

verbreitet werden kônnen. Auch ist dann das Umgekebrte leicht moglich; z. B. durch

Schilfe; selbst durch anhaltende Nordstiirme, fa Ils die angenommene Niveau-Differenz, iiber

welche noch neuerdings Zweifel laut wurden, nur gering sein sollte.

Aber eine solche Kanalverbindung beider Meere, wird man sagcn, bestand ja bereits

im Alterthume. Es ist auch kaum zu bezweifeln, dass nach den Ueberlieferungen durch

Herodotus und spatere Schriften, die von Necho begonnenen und von Anderen vollen-

deten und verbesserten Kanalverbindungen zu wiederholten Malen bis in's achte Jahrhundert

nach Chr. befabren wurden. Dennoch konnen dièse von keinem betrachtlichen Einflusse

auf die Verschleppung der Seegewâchse aus einem Meere in's andere gewesen sein, da sie

auf eine grosse Strecke nur indirekt, durch Benutzung des îNil s und seiner Arme, lierge-

stellt waren. Die EinwirkuDg des siissen Wassers auf die Meeres-Algen und ihreSporen ist aber,

nach dem was man von Palmella crassa, Griffithsia, Valonia u. a. weiss, in den meisten

Fâllen lebensfeindlich. Die Ausnahmen sind wahrscheinlich die Analoga unserer Brak-

wasser-Algen. Zu beachten ist iiberdiess, dass Renne 1 (Geogr. Herodot If. 73-80.91)

glaubt, mit Sicherheit annehmen zu diirfen, dass die Stromung in dem alten Kanale nicht

etwa vom rothen Meere aus in den ostlichen Nilarm, sondern umgekehrt yerlief. Dass

ein Niveau-Unterschied da war, beweisen die Stellen bei Diodorus Siculus Lib. I. c. 3

und Strabo Lib. XVII, woselbst einer Art Scbleuse Erwâhnnng geschieht.

Ein unmittelbarer Zusammenhang beider Meere in vorhistorischer Zeit kann nicht

Gegenstand diescr Betrachtungen sein, da die Formen des organischen Lebens seitdem sich

geandert haben.

Es gibt, vielleicht mit Ausnahrae des Isthmus von Panama, keinen anderen Punkt, wo

auf eine so arerinse. Entfernung: die Verschiedenheit der unterseeischen Kiistenbevvobner



Hotanicjuc. Végétation des rothen Meeres. 77

so gross ist, als ;iuf beiden Seiten der Landenge von Sucs. Man kennt wohl rasche

Uebcrgange nordlicher Landfloren in jenc sûdlichere, die den Charakter der Mittelmeer-

kiislcn ausmacht; aber jener der Meeresflora bei Alexandria und Sues ist noch viel rascher

und abgegrenzter. denn die Végétation ist hier, also schon im 30° nordlicher Breite we-

sentlich eiue tropisch-indische. Die Canarischen Insein, in gleicher Breite gelegen, haben

noch sehr wenige Algen, die nicht auch an den Sùdkùsten von England oder im Mittel-

meere vorhanden waren. Von der genaueren Erforschung des Golfes von Sues darf man

die interessantesten Aufschliisse fiir die Abgrenzung nordlicher und siidlicher Seegewàchse

erwarten, ehenso vvie fiir westliche und ostliche in Mittel-Amerika.

Vergleicht man die, aus der Vertheilung der Land- und Meeresbewohner resultirenden

allgemeinen Gesetze, so kann man eine gewisse Uebereinstimmung zwischen beiden nicht

verkennen ; denn 1 ) ist vom wichtigsten Eiuflusse bei beiden der Gang und die Hbhe der

Luft- oder Wasser-Temperatur, im Allgemeinen bestimmt durch die geographische Lage

des Landes oder Meeres; 2) ist die Feuchtigkeit oder die Menge des Wassers in der

Luftschichte ebenso bethàthigend, wie die Menge der Salze im Wasser; 3) hat die verti-

cale Entfernung vom Meeres-JNiveau bei beiden analoge Wirkungen. Sowohl eine gewisse

Hbhe des Landes, als eine nicht sehr bedeutende Tiefe des Meeres setzt der Végétation

Grenzen. Dieser letztere Fmstand war zu Lamouroux' Zeit noch unbekannt, und gibt

leicht die Erklarung, warum seine Hypothèse, nach welcher die Gewachse des l'olarmeeres

sich in den tiefsten Schichten tropischer Gewasser wiederfinden sollten, sich nicht besta-

tigen konnle. Die Pflanzen der hochsten Alpenregionen noter den Tropen sind auch fast

durchgehends — und selbst in der tropisch-gemassigten Zone noch sehr oft verschieden

von jenen der Polargegenden ; wenn auch die Temperaturverhaltnisse zuweilen âhnlich sein

sollten, so bleiben doch noch grosse Verschiedenheiten, z. B. im Luftdrucke und Lichte

iibrig. Wohl aber linden wir eine solche Uebereinstimmung um so deutlicher, je nliher

die Gebirge dera Polarkreise liegcn. Dass zwischen den verschiedenen Algen und der

Meerestiefe Beziehungen vorhanden sind, zeigten bereits die Beobachtungen von dOrbigny:

Forbes hat aber zuerst im Mittelmeere den interessanten Nachweis gefunden, dass die

charakteristischen Arten der Fauna dièses Meeres die obère Schichtc bis 10 Faden Tiefe

einnehmen, die folgende tiefcre Schichte von 10 bis 35 Faden aber bereits 50°/
o

atlan-

tisch-celtische Formen enthalt.

Die Lamlengen sind fiir die Mccresgewàchse das, was hohe Gebirgsketteu fiir l'Hanzen

niedrigerer Ebenen; die ungleichen \\ irkungen der Strômungen (der Luft und des Meeres)

bedingen jedoch eine grbssere Aehniichkeit in der Flora zweier an Gebirge anstossenden

Lander. Wo man das achte Seitenstiick zum Isthmus von Sues zu suchen ha!, môchte

wohl vorlaufig noch unbestimmt bleiben; weder die Alpen von Oberitalien, noch der Cau-

casus werden in dieser Beziehung auf gleiche Stufe zu stellen sein.
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Ich gehe zu den speciellen Angaben iiber, aus welchen dièse Betrachtungcn hervor-

sprangen. Die Systematik bildet fur dieselben, so wie in vielen anderen Fàllen, die sichcrste

Grundlage. Eine sorgfâltige Ausbildung derselbcn, ganz besonders abhà'ngig von grossen

Sammlungen und gliicklichen Fiinden, wird mit dcr Zcit manches in diesen Einzelnheiten

ândern. Obglcich aile bisher bekanntcn Pflanzen des rothen Meeres hier aufgezeichnet

sind so weiss man doch aus dem Gesagten, warum die Angaben iiber den nordliçhen

Theil dièses Meeres besonders wichtig sind; es konnten daber, um dièse hervorzuheben.

die siidlichen Fundorte , als von geringerem Interesse, wegbleiben. Arten die sich aucb

im Mittelmeere finden, sind durch einen vorangesetzten Stern bezeichnet.

Zosteraceae.

Thalassia ciliata Konig. Exemplare mit Rhizom bei Sues (Schimper).

— stipulacea Konig. Kiisten der Siiiai-Wiiste (Konig); Sues (Schimper).

— bullata Kunth. Fragmente bei Sues (Delile).

Die von Ehrenberg fKorallenth. 183k) erwàhnte neue Gattung Barhania, zu welcher

nach seiner Bemerkung Th. bullata — und wohl auch die ibr so sehr gleiebende Th.

stipulacea gehbrt, soll nach Ehrenberg den Halophilis verwandt sein. Weitere Aufkla-

ningen iiber Barhania, welche dièse Stellung im Système rechtfertigen konnten, sind mir

unbekannt. Ueberhaupt sind die ç Fructifications-Orgaue noch von keiner Art Thalassia

beschrieben worden. Es ist daher eben so wenig zu entscheiden , ob die so wenig be-

kannte Schizotheca Hemprichii Ehrenb. aus dem rothen Meere ,,mit grosser vierspaltiger,

meist viersamiger Kapselfrucht und Phucagrostis ahnlicheu Blàtteru" Thalassia ciliata oder

eine neue Pflanze, und ob ûberhaupt die Stellung und Begrenzung der Gattung Thalassia

im Système richtig ist. Eine audere rathselhafte Pflanze ist Zostera uninervis Forsk.

Sollte sie mit sterilen Exemplaren der Ruppia maritima, die nach Kunth im rothem Meere

wachst, verwechselt worden sein? Ich sah Ruppia bloss aus dem Menzaleh-See bei Da-

miette von Sieber und aus einem salzigen Bâche bei Tor von Schimper gesammelt.

Ueber das Suph des rothen Meeres (Jain Suph oder das Schilfmeer des alten Testamentes),

welches sich wohl nur auf dièse Abtheilung der Scepflanzen bezieht, findet man iNaheres

in Ritters Erdk. XIII, 251. ff.

Rhodophyceae.

Polyzonia jungermannioides Mari, et Hering. Parasitisch auf Cystosira Myrica und Sar-

gassen aus Tor (Schimper).

* Rytiphlaea tinctoria Ag. (Forsk. Turn.)

* Digenea simplex Ag. Tor (Botta n. Dec). Hieher rechne ich Fucus Lycopodium Turn.,

obgleich noch neuerdings J. Agardh (Spec. Alg. I. h-2) dièse Pflanze als Cladoste-

phus Lycopodium auffiihrt.

* Acanthophora Delilei Lamx. Sues (Delile).
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Corullopsis Salicornia Grev. Tor (Botta n. Dec).

* Laurencia obtusa Lamx. Tor (Schubert Reise II. 290. Bove n. Mont.) Hieher gehôrt

vielleicht auch die von Agardh erwiihnte Chondria pinnatifida 8. intricata aus

dem rothen Meere und Fucus diaphanus Delile aus Sues.

* — papillosa Grec. Sues (Delile, Bove); Akaba (K uni mer).

— seticulosa Grev. (Ag.)

Gracilaria multiparlita Grev. c. varr. y. foliifera s. lichenoides. (Forsk. Valentia n.

Turn. A g'.).

— disticha J. Ag. (Riippel)

* Hypnea musciformis Lamx. Tor (Dec. Bove); Akaba (Kummer).

— hamulosa Lamx. (A g. Dec.) und ? Sphaerococcus musciformis var. Valentiae (A g.)

* Gelidium corneum Lam. var. setacea (A g.).

Eucheuma Wrigthii J. Ag. (Agardh)

* Halymenia Floresia Ag. (Agardh)

Bindera sp. an insignis J. Ag? Spyridia aculeata Kiitz et Ceramium aculeatum Dec. No-

weba (Schimper, Dec. pi. Botta).

* Centroceras clavulatum Montg. Mit Bindera verwebte Exemplare aus dem rothen Meere

sah ich von Hrn. Duhamel.

Jania gibbosa Lamx. Parasitisch auf. Sargassum (Lamour.).

— pumila Lamx. In dcn Aushohlungen der Blàtter von Turbinaria (Lamour.).

* Nullipora polymorpha Lamx. Ilàulig im rothen Meere (Ehrenb. Korallenth.).

Melanophyceae.

Sargassum dentifolium Ag. Tor und Noweba (Schimper Un. itin. n. 460, 958. Bove
,

Dec. pi. Botta); auch Forskàl fand F. denticulatus bei Sues, ebenso Delile

„tre's commun sur la plage a marée basse'
1,

(s. p. 390). Fucus tetragonus Delile

auf den Sandbànken von Sues ausgeworfen, unterscheidet J. Agardh nicht von

dieser Art.

— subrepandum Ag. Tor, festsitzend auf Korallenriffen (Forsk); hieher? S. bul-

gare acanthocarpum Dec. pi. Botta von Tor.

— crispum Ag. Hâufig bei Sues (Forsk. Delile, Bove); Tor (Schubert Reise II.

290. Dec. pi. Botta); INoweba (Schimper Un. it. n. 956, Dec. pi. Botta).

— Decaisnei J. Ag. (Bove nach A g.)

— Boveanum J. Ag. (Bove n. Ag.) Dieselbe Art ist nach J. Agardh F. Acinaria

Forsk. und S. Acinaria var. megalocarpum Ag. (ob auch Dec. pi. Botta?); ebenso

vielleicht S. vulgare var. linifolia Montg. pi. Bove von Sues oder Tor.

— asperifolium J. Ag. (Kotschy); — ? S. linifolium var. asperifoliumDec.pl. Botta.

— latifolium Ag. Tor (J. A g. Bove n. Mont.).

— telephiifolium Ag. Tor (Botta n. Dec).
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Die Synonyme sind in dieser schwierigen Gattung erst durch J. Agardh neuerdings

e-olichtet wordon; doch bloibon noch mohrere unsichere iïbrig, dio leicht zu einer der auf-

gefiïhrten Alton gehoren mogen; nàmlich: S. anguslifolium und S. aquifolium Montg.

pi. Boce beide von Tor; S. bulgare und ahgustifolium, beide ausgeworfen bei Tor

(Schubert lieise II. 290); S. diversifolium Dec. pi. Botta von Tor; ferner S.virgatum

var. majus und S. confusion Dec. pi. Botta. INicht hinreichend bekannt sind : S. Saltii

Ag., S. Fresenianum J. Ag. und S. cuneifolium J. Ag. ans den siidlicheren Theilen.

S. flavicans Ag. ist nur durch ein Missverstandniss als Cewohner des rothen Meeres auf-

geiuhi't worden; S. Riippelii J. Ag. gehort zu 5*. subrepandum ; S. onustum Ag. zu Cy-

stosira trinodis.

Turbinaria membranacea m. Noweba (Schimper Un. itin. n. 955).

— tetraè'dra m. Tor, im Sande kriechend (Schimper n. ^58).

Die letztere Art unterscheidet sich sehr leicht von T. membranacea durch die viel

hartere, lederartige Consistenz, schwarzere Fàrbung (nicht hellbraun, durchsclieinend) und

Form des Blattes; die Blattilàche namlich ist nicht dreieckig, sondern melir scheiben-

rund, der fieie Rand auf einer Seite ausgebildeter und stàrker gezahnt; der Blattstiel zwar

auch dreikantig mit breiten gezahnten Fliigeln, aber der eingeschlossene Blasenraum bildet

keine so spitzige Pyramide wie bei T membranacea, sondern e.inen Tetraëder ^nit obérai]

gleichlangen Kanten); iiberhaupt ist die Blase weniger. hervorlretend und in den jiingeren

Blàttern ganz fehlend; die Fruchtàste sind traubig und schiitter. Turbinaria vulgaris

J. Ag. Spec. Alg. I. p. 267, zu welcher dièse zwei Arten gerechnet werden mùssteu,

scheint mir aus mehreren, gut verschiedenen Species zusammengesetzt zu sein; es ist mir

nicht moglich, aus der Beschreibung beider fur das rothe Meer angegebenen Varietaten:

fi decurreiis und y triquetra zu entscheiden, ob eine oder beide der S c h i ni p e r'schen

Pilanzen damit identisch sind , indem der Ausdruck: vesicularum petiolus obpyramidatus

zu unbestimmt ist, und folia subprismatica triquetra streng genommen eine verschiedene

Flianze bezeichnet. Folia subprismatica d. h. mit fast parallelen Kanten und lamina pel-

taeformis subnulla, durch welcbe sicli die car. triquetra auszeichnet, bat keine unserer

zwei Arien, ebensowenig „anguli petiolorum marginati i. e. angustissime alati, nec dentati

(im Gegensatze zu angulis laie alatis dentatis), welche den Charakter der car. decurrens

ausmachen. Auch die Citate geben keine Gewissheit. Turner Ilisl. Fuc. tab. 2k. /ig. a. b.

kommt am niichsten der T. membranacea, kann aber auch eine ganz andere Art seiu, da

der Fun<ïorl des Exemplairs nicht angegeben ist, die Beschreibung der Farbe und Sub-

stanz nicht zutrifft, die Gattung Turbinaria iiberhaupt damais noch nicht in Arten geson-

dert war. Fucus conoides Forsk. von Tor, so viel sich aus dem Bruckstiicke eines Origi-

nalexemplares in Merlens herb. III, 55 erkennen làsst, ist T. tetraëdra, keineswegcs aber

T. vulgaris car. conoides J. Ag., wie sich aus den Worten „petiolo obsolète marginato"

ergibt; vielleicht bat Forskal mehrere Arten gesammelt. Die iibrigen Synonyme sind

daher ohne Ansicht der Originalexemplare gar nicht zu ermitteln ; als: F. lurbinatus Delile
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von Sues ; Turbinaria clecitrrens Dec. pi. Botta von Tor und Noweba , T. triquetra Dec.

von Sues und Tor.

Cystosira articulata J. Ag. Sues (Forsk. Delile, Bove); Noweba (Sch imper).

— trinodis Ag. Sues (Delile); Tor (Forsk., Bove): Noweba (Schimper, Dec).

— Myrica Ag. Sues (Delile, Bove); Noweba (Schimper, Dec); Akaba (Kummer).

* Chnoospora implexa J. Ag. Tor (Schimper Un. ilin. n. hl\).

Dictyota implexa Delile von Alexandria und Sues erklart Meneghini und J. Agardh

fur identisch mit Dictyota dichotoma car. intricata Grec; die Abbildung in der Descr.

Egypt. lab. 56 fig. 2 und 2 b. gebbrt aber gewiss zu Chnoospora implexa, und ist sogar

sehr cbarakteristisch ; die Analyse fig. 2 a mag wohl von Dictyota dichotoma intricata

genommen sein; auch im Texte (Ed. 2. Tom. XIX. p. 397) sebeinen dièse l'flanzen ver-

mischt zu sein; daher bleibt Chnoospora fiir das Mittelmeer zweifelbaft.

Auch die Schimper'schen Pllanzen sind durch Verwechslung beim Sondern der

Exemplare oder durch eine dritte Hand, zuweilen mit unrichtigen Namen vertheilt und

so iMissverstandnisse veranlasst worden. So ist ein Exemplar als Zonaria dichotoma in-

tricata Un. ilin. n. 93^ von Kosseir = Chnoospora implexa; ein anderes miter dem

angeblichen Namen Dictyota implexa Ilering von Schimper gesammelt, nicht Clinoospora,

sondern eine Dictyota. Dictyota implexa Dec. pi. Botta von Tor (mir uhbekannt) soll

nach Meneghini D. linearis sein.

Stoechospcrmum patens J. Ag. Tor (Schimper n. ^73).

— marginatum J. Ag. Tor (Bove n. Mont; Dec. pi. Botta).

* Dictyota dichotoma car. intricata Grec. (Botta n. Dec J. Ag.) Ob D. dichotoma Montg.

in pi. Bove von Sues oder Tor hieher oder zu Sloechospermum patens gebbrt,

bleibt unentschieden.

* Padina Pavonia Lamx. Tor auf Sargassum (Dec, Schimper).

* Asperococcas sinuosus Bory. Tor (Schimper).

* — clathratus Bory. Sues (Botta); Tor (Lenormand in herb. Acad. Pelr.) Im Mit-

telmeere n. Mont g. Exped. Alger.

, Cladosiplion erythraeum J. Ag. Parasitisch auf Sargassum. (A g.)

* Ulesogloia mediterranea Menegh. Fiir dièse Art erklàrt der Auctor selbst (Alg. ital.

p. 286 , !289) : Mesogloia cermicularis car. gracilis Mari, et Hering , die sich

auf Schimper's Exemplare der Un. ilin. n. kls stiitzt, und bei Tor auf Sargassum

parasitisch gefunden wurde. Die untersuchten Exemplare Schimper's waren steril,

im Uebrigen jedoch von einem dalmatinischen Exemplare Meneghini's nicht zu

unterscheiden; ich sali nichts, was die Analyse von Decaisne oder die Angabe

J. Agardh's (Spec. Alg. I. p. 59) bestatigen kbnnte ; gehorten auch nicht zu

Cladosiphon.

* Sphacelaria cercicornis Ag. (J. A g.). Ich rechne hieher S. rigidula Kiitz. Phyc. gen.

von Schimper auf Cystosira articulata (also bei Noweba) gesammelt. S
1

, cervi-

Mémoires Se. naturelles T. VL.
| |
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comis ? Un. itin n. 476 auf Turbinaria Loi Tor von Schimper, erklà'rt Mene-
ghini {Âlg. ital. p. 336, 339) bestimmt fur seine *S. tribuloides, aber wie ich

glaube, mit Unrecht. Auch J. Agardh [l. c. p. 31) fiihrt dièse Art fur das

rotbe Meer an, yielleicht bloss auf Meneghini's Zeugniss bin.

(hlorophyceae.

Caulerpa Freycinetiï Ag. (Forsk. n. Ag. Dec.) Tor, im Sande kriecbend (Schimper

Un. itin. n. Mi). Zwischen dieser Art und C. serrulata J. Ag. (Riippel) sind

nach Decaisne keine Grenzen.

— denticulala Dec. Tor u. a. ^Botta); wà'chst, nach Dotta, auf Madreporen; ob auch

bei Tor, ist nicht angegeben.

— taxifolia car. crassifolia Ag. (Valentia n. Turn.)

— plumaris Ag. (Valentia)

— Selagi) Ag. (Valentia, Riippel)

— claiifera Lamx. Sues oder Tor (Bove n. Mont.); IVoweba (Botta n. Dec). Man

rechnet hieher a\s Synn. undFarr: Fucus r-acemosiis Forsk. bei Sues auf dem Mee-

resboden kriecbend (Forsk.); var. turbinata J. Ag. von Tor (Riippel); par. uvi-

fera Ag. bei Tor im Sande kriechend (Schimper); var. Lamourou-tii Ag. Sait n.

Tu mer); einige konnten einst leicht fur selbststiintlige Arten erkannt werden.

— Chemnitzia Lamouroux (Botta n. Dec). Nach Turner, J. Agardh und De-

caisne ist C. pellala Jjunx. die Botta auch im rothen Meere faud, eine blosse

Abandcrung dieser Art.

* Bryopsis plumosa Ag. Tor oder Sues (Bove n. Montg.).

* Lamarckia adhaerens Trevis. Auf Felsen bei Tor (Schimper, Dec).

* — tomentosa Stackh. Tor (Schimper).

* Liagora viscida Ag. Ter oder Sues (Bove n. Montg.).

* Halymeda Opuntia Lamx. (Botta n. Dec.)

— macroloba Dec. Sues (Botta).

Galaxaura Schimperi Dec. Tor (Schimper Un. itin. n. V78).

— lapidescens Lamx. (Dec Ann. se. nat.)

Actinolrichia rigida Dec. (Botta).

* Acetabularia mediterranea Lamx.; wenn nà'mlich Fucus callopilophorus Forsk. „Chabal"

auf Muscheln bei Sues, synonvm ist.

. Microdictyon Agardhianum Dec. (Botta). Auch im Mittelmcere, wenn Microd. umbilicalum

Forbes aùs dem Golfe von Macri in Lvcien dieselbe ist.

* TJlva reticulala Forsk. Tor oder Sues (Bove n. Mont.). Die Exemplare des Mittelmeeres

stimmen genau mit jcnen ForskaTs in Mertens' Herbarium.

* — latissima L. (Botta)

* — compressa car. crinita Ag. Tor oder Sues (Bove n. Montg.) und ? Soienia com-

pressa (Schubert lïeise II. 291) von Tor.
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Spongiaceae.

Aile fur die Zosteraceae und Phyceae besprochenen Verhaltnisse finden auch auf

dièse Familîe der Wasserpflanzen ? Anwendung. Selbst die festsitzenden niederen Seethiere

des rothen Meeres siud geeignet, unsere Aufgabe zu erlà'utem. Die Spongien sind iiber-

haupt bisber vernachlâssigt worden. Bei Lamouroux und Lamarck finden sich fur das

rotbe Meer nur die vier Artcn ForskaTs aus Sues: Spongia nigra, S. flabellifurmis ; S. rubra

und *S. officinalis (commuais et lacinulosa Lamarck ?); beide letztere auf Sleinen befestigt.

Anlh ozoa.

Das rothe Meer unterscheidet sich von dem Mittellà'ndischen auffallend durch seine

Korallenriffe. Von Tor bis Gumfude ist die Bildung der Korallenbanke ununterbrochen
;

von Gumfude bis Mokcha nimmt sie ab, ebenso von Tor nach Norden, so dass nbrdlich

von Nakubs das lelzte Riff auftritt. Die Kenntniss der Korallenthiere dièses Meeres ist

durch Ehrenberg's und Hemprich's 18monatlichen Aufenthalt daselbst, wobei '18 Kiï-

stenpunkte besucht werden konnten, und durch die ausgezeichneten Untersuchungen Eh-

renberg's, die in den Abhandlungen der K. Akademie der Wissenschaften zu Berlin fiir

d. J. 1832 verbffentlicht wurden, zu ciner Hbhe gebracbt worden, die, nach meiner Ein-

sicht, jene der Seepflanzen des rothen Meeres iibertrifft. Wir finden aus diesem Mecre

120 verschiedene Korallenthiere, mit Ausnahme von 10, durchgehends aus eigenen Beob-

achtungen dargestellt. Von dieser Zabi sind 2G nicht anvvachsende Arten aus den Ab-

theilungen Actinia und Fungina abzuziehen. Die ubrigen dh Arten verhalten sich zu den

Seepflanzen des rothen Meeres, die im Mittelmeere fehlen, wie 2:1; denn die Anthozoa

des rothen Meeres zeigen noch die Eigenthiimlichkeit, dass sie mit dem benachbarten

Mittelmeere wahrscheinlich keine einzige Art gemeinschaftlich haben ; wahrend dièses bei

den Seepflanzen, mit Ausnahme der Zosteraceae, keinesweges der Fall ist. Wenn daher

die Korallenthiere noch mehr, als die Pflanzen fiir unseren Zweck geeignet scheinen, so ist

dagegen einerseits zu bemerken, dass in der a. Abh. selten specielle Wohnorte angegeben

wurden, daher es nicht sicher zu erkennen ist, ob dieser Unterschied auch auf den nord-

lichen Theil des rothen Meeres bezogen werden darf; andererseits nicht zu ùbersehen ist,

dass die Korallenbanke im nbrdlichen grbsseren Theile des Meerbusens von Sues fehlen,

daher die Landenge dabei vielleicht weniger bctheiligt ist, als vielmehr die geognostische

Formation oder andere noch nicht erkannte Ursachen.

Bryozoa.

Mehrere Arten von Cellepora und Flustra aus dem rothen Meere sind zwar von

Savigny im Atlas zur Descr. Egypte

'

dargestellt und von Audouin beschrieben, aber

nirgends ein naherer Standort beigefugt worden. Ein grosser Uebelstand dièses VVerkes

besteht darin, dass der Text fiir die niederen Seethiere einzig und allein nach den vor-

handenen Abbildungen von fremden Handen abgefasst wurde, wodurch unter anderen

auch aile geographiseben Angaben verloren giengen, so dass sogar die wichtigste Unterschei-
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dung der Arten des Mittelmeeres von jenen des rothen Meeres meistens nicht moglich

und daher dièses reiche Material fiir unseren Zweck ganz unbrauchbar ist.

Die meisten Conchvlien des rothen Meeres sind nach Forni und Brocchi (Catal.

illust. in Bill. ital. 1821) identisch mit den Arten des indischen Océans und anderer tro-

pischen Gcwàsser, aher vbllig verschieden von jenen des so benachbarten Mittellandischen

Meeres.

Ich kann nicht unterlassen, zum Schlusse noch eine Bemerkung zu macben, die we-

niger die Zoologen, als vielmehr die Botaniker interessiren diirfte. Die noch allgemcin

bis heute fiir eine Alge angesehene Ulva ùttricata Clémente (1807), spater zu Valonia gc-

bracht, dann von Kutzing (Phyc. gen. 18^3) als besondere Gattung Ascothamnion ab-

getrennt, deren ziemlicli reiche Literatur man in der Partie botan. de VEitped. Alger (18V6)

aufgefuhrt findet, ist definitiv aus dem Pllanzenreiche zu streichen und zu den Bryozoen

in die Gruppe der Crislatellina zu bringen. Es entging bisher den Phycologen die Abbil-

dung und Beschreilning von Zoobotryon pellueidus in Ehrenberg's Symb. phys. (1828,

1831), welchen Polypenstock Ehrenberg in Sues und Alexandria fand und unbekannt

mit Obigem als neue Gattung und Art aufstellte; die aber sehr wahrscheinlich nicht ein-

mal als Varietiit von TJlva intricata verschieden ist, obgleich die Abbildung der Thiere

bei Martens (Flora 1830 tab. 1, 2) von der Ehrenber g'schen bedeutend abweicht. Ich

muss hinzufiigen, dass sic Martens gegemvartig auch zum Thierreiche rechnet, und fiir

Hydra vertieillata Belle Chiaje erkannt, aber unbekannt mit Ehrenberg's Vorgang,

zu einer eigenen Gattung als Hyalosiphon verticillatus Martens abgeschieden hat. Wo dièse

beschrieben ist, kann ich diesen Augenblick nicht angeben. Ebenso wenig scheint die in

Blain villes Mm. Actin. aufgestellte neue Gattung Dedalaea von Zoobotryon verschieden

zu sein.

*t 112?
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