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Zur Biologie des kiistenbewohnenden Machiliden 
Petrobius brevistylis (Thysanura, Insecta) 

O .  LARINK 

Zoologiscbes Imtitut der Universitlit Kiel, Lehrstuhl fiir Allgemeine Zoologie, Kiel 

ABSTRACT: On the biology of the littoral machilid Petrobius brevistylis (Thysanura, Insecta). 
The supralittoral habitat of Petrobius brevistylis CARWNTEX on the isle of Helgoland is 
described. The animals live very close together. From November to April they occur in the 
deep crevices of the rocklets. Eggs are laid from June to July. The incubation period lasts 
one year. A blastoderm cuticle protects the embryo. The first instar measures about 2.5 ram. 
Atter one year body length is 8 ram, a~er two years 12 ram. Many exuvies and anomalies 
during ecdysis have been observed. P. brevistylis feeds on small Chlorophyceae. 

EINLEITUNG 

In den letzten Jahren ist neben systematischen Untersuchungen und Neubeschrei- 
bungen auch die Biologie der Machiliden verschiedentlich untersucht worden. Die Ar- 
beiten WX'OODZINSKXs (1941) und STURMS (1955, 1960) besch~iitigen sich mit Tieren 
des Binnenlandes. Die Kiistenbewohner der Gattung Petrobius untersuchte DELANY 
(1954, 1959). Im Rahmen einer Arbeit fiber die Embryologie yon Petrobius brevistylis 
konnte eine Reihe yon Beobachtungen fiber die Biologie dieser im Supratitoral lebenden 
Art gemacht werden, tiber die im folgenden berichtet werden soll. 

METHODE 

Von der Felskiiste Helgolands stammende Exemplare yon Petrobius brevistylis 
CAI~VENT~t wurden in grogen Petrischalen gehalten, die tells mit feuchtem Sand, tells 
mit Gips ausgegossen waren. Der Sand bzw. Gips wurde mit destilliertem Wasser 
feucht gehalten. Mit Algen besetzte Steine und Rindenstfickchen boten den Tieren ge- 
eignete Nahrung. In einern feuchten Kellerraum mit einer konstanten Temperatur yon 
140 C und schwacher Langtagbeleuchtung lietgen sie sich fiber ein Jahr lang halten. Die 
Eier wurden an den Steinen belassen oder in kleinen Plastikn~ipfen gesammelt und in 
den Zuchtschalen aufgehoben. Eine Au£zucht von Jungtieren schlug fehl. 



Biologie yon Petrobius 125 

ERGEBNISSE 

Der Felsenspringer Petrobius brevistylis lebt im deutschen Bereich der Nordsee- 
kliste nur auf Helgoland, wo er fast ausschlief~lich an der Nordspitze der Insel zu fin- 
den ist (Abb. 1). In diesem Gebiet liegen die Felstriimmer fast immer im Schatten, und 
es herrscht daher eine hohe Luf~feuchtigkeit. Petrobius ist bier i~beraus zahlreich an- 
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Abb. I: Nordteil der Insel Helgoland. Die Pfeile geben die Fundorte yon Petrobius brevi- 
stylis an. Gezeichnet ist der Umril~ an der Hochwasserlinie sowie Ober- und Unterkante des 
Felsabbruchs. N = Norden, J = Jugendtlerberge, B = Meeresstation der Biologischen Anstalt 

Helgoland 

zutreffen. An besonders giinstigen Stellen fanden sich unter einem Stein von 20 × 20 cm 
60 bis 80 Tiere aller Entwicklungsstadien. Abbildung 2 vermittelt einen Eindruck vom 
iiuf~eren Erscheinungsbild dieses Thysanuren. 

Die iiberflutungsgefiihrdete unterste Zone des Supralitorals wird gemieden. Die 
h~Schste Dichte erreicht die Art oberhalb der Springwasserlinie. W~ihrend des Winters 
ziehen sich die Tiere offenbar sehr tief ins ]ockere Ger611 zuriick. In der Zeit von 
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November bis April findet man keine Felsenspringer an der Oberfl~iche; dana& sind 
sie jedoch wieder in grot~en Scharen anzutreffen. 

Mitte Juni beginnen die zweij~ihrigen Tiere mit der Eiablage. Fiir die sfidenglische 
Kfiste gibt DELANY (1959) die Zeit der Eiablage ffir die gleiche Art mit Oktober bis 
November an. Die Eiablage wurde nur im Labor beobachtet (Abb. 3). Trotz inten- 
siver Suche wurden im Freiland keine Eier gefunden. In den Zuchts&alen werden die 
Eier unter die darin befindlichen Steine abgelegt, und zwar in die Ritzen zwischen 

Abb. 2: Ansammlung yon Petrobius an der Wand der Zuchtschale. Einige Tiere (z. B. ganz 
rechts) sind frisch gehi/utet, an&re haben fast alle Schuppen verloren 

Unterlage und Stein. Nur zuweilen erfolgt die Ablage in kleine L6cher auf der Stein- 
oberseite oder frei auf den Gef~it~boden. Die Eier werden ni&t maskiert, wie es 
WYGODZmSKY (1941), der au& die Eiablage beschrieb, ffir andere Arten angegeben hat. 

Die Weibchen fiihren ot~ lange Suchbewegungen mit dem Ovipositor aus, gehen 
dann zu einer Ruhepause fiber, su&en erneut und ruben wieder, ohne daft es im Ver- 
lauf mehrerer Stunden zu einer Eiablage kommt. Ein Weibchen legt etwa 12, maximal 
bis zu 20 Eier im Jahr ab. Die Form der Eier ist variabel. Je nach der Unterlage und 
den schon abgelegten Eiern werden die dazukommenden verformt und k6nnen yon 
rundlicher oder gestre&ter Form sein (Abb. 4). Au& zweiseitig sehr fla& gedrfi&te 
Eier kommen vor. Die Eier sind bei der Ablage leu&tend gelb bis hell orange, do& 
wird s&on am fibern~i&sten Tag die Farbe matter und geht dann na& etwa 10 his 
14 Tagen fiber braun in brauns&warz fiber. W~ihrend dieser Zeit bildet rich die 
Blastodermmembran aus, wel&e sehr viel fester und widerstandsf~ihiger als das Cho- 
rion ist. Sie vermag das Ei w~ihrend tier Embryonalentwi&lung zu schfitzen. 
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Abb. 3: Ei yon Petrobius w~ihrend der Ablage im Ovipositor 

Abb. 4: Eigelege yon Petrobius auf einer Steinunterseite 



128 O. LARINK 

Die Entwicklung dauert ungefiihr ein Jahr. Aus Eiern, die am 20. Juni 1964 ge- 
legt wurden, schltip~en im Juli 1965 einige Jungtiere. Im Freiland finder man die 
ersten, unbeschuppten Stadien von Anfang Juni bis in die zweite Julih~il~e. Sie haben 
eine L~inge yon 2,5 ram, gemessen vom Kopf bis zur Wurzel des Terminalfilums. Nach 
einem Jahr haben sie eine K~Srperl~nge yon etwa 8 mm erreicht; nach zwei Jahren 
messen sie 12 mm. 

Die H~iutung wurde nicht n~iher untersucht. Im Labor wie im Freiland kann man 
Massenansammlungen yon Exuvien aller GriSf~en beobachten. Einmal wurden an 
einem Stein yon i5 5420 cm Gr6i~e 192 Exuvien gez~ihlt. Im Labor findet man immer 
wieder Tiere, die sich geh~iutet haben, aber mit dem Abdomenende, den Cerci und dem 
Terminalfilum nicht aus der Exuvie herausgelangt sind und diese eine Zeit lang mit 
sich herumtragen. Sie sind dadurch so sehr behindert, dab sie vor der n~ichsten H~iutung 
sterben. 

In einem anderen Fall wurde ein Exemplar beobachtet, das zwar das Abdomen 
frisch geh~iutet hatte, mit dem gesamten Vorderk~Srper abet noch in der Exuvie steckte. 
Auch dieses Tier, welches den Exuvienteil mit sich schleif~e, starb nach einigen Tagen. 
Ungekliirt ist dabei der Modus der H~utung geblieben. 

Die Adulten sind nachtaktiv. Die Angaben OUI)EMANS (1888), der Petrobius 
maritimus ,,an einem heigen Augusttage sehr lebha~ laufen und hiipfen sah", kann 
ich nicht best~itigen. Jungtiere wurden jedoch auch am Tage herumlaufend beobachtet 
(vgl. TUXEN 1929/30). Aktivit~itskurven yon Rt)VVELL (1967) zeigen ebenfalls, dag die 
Adulten nachtaktiv sin& Petrobius ern~ihrt sich yon kleinen Griinalgen. Nach Unter- 
suchungen yon WILLE~a (1924) handelt es sich um Pleurococcus. Steine yore Fundort, 
die mit einem dichten Belag bedeckt waren, wurden im Labor in wenigen Tagen kahl 
gefressen. Die Ern~ihrung der Tiere ist aber ebenso mit dem grtinlichen Pleurococcus- 
Bewuchs m~Sglich, den man im Binnenland iiberall auf B~iumen finder. 

Salz, das auf dem natiirlichen Substrat und wohl auch in der nattirlichen Nah- 
rung vorhanden ist, ben/Stigen die Tiere zum Leben offensichttich nicht zus~itzlich. Die 
mit Gips ausgegossenen Zuchtschalen wurden nur mit destilliertem Wasser befeuchtet; 
die Tiere hielten sich darauf bis zu einem Jahr, und zwar mit bealgten Rindensti~cken 
als Nahrung. Eine von WYGOI)ZINSKY (1941) beschriebene Eigentiimlichkeit konnte 
besfiitigt werden: Die Tiere fragen Gips und produzierten Kot, der aus Gips und 
pflanzlichen Resten bestand. Dieser Gipsfrai~ erfolgte auch dann, wenn bealgte Steine 
oder Rindenstiicke angeboten wurden. Ein Fressen der Exuvien wurde nicht beobachtet. 
Dieses Verhalten beschrieb jedoch WYGOI)ZlNSKY (1941) ftir Dilta, Trigoniophthalmus 
und Machilis. 

ZUSAMMENFASSUNG 

I. Der Lebensraum yon Petrobius brevistylis CAI~VENTZR auf Helgoland ist das felsige 
Supralitoral an der Nordspitze der Insel. Die Besiedlungsdichte ist teilweise sehr 

hoch. 
2. Von November bis April leben die Tiere zuri~ckgezogen in den Felstriimmern. Die 

Eiablage erfolgt im Juni und Juli; die Entwickiungszeit betr~igt ein Jahr. 
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3. Eine Blastoderrnmembran schiitzt die Embryonen. Die K6rperl~inge betr~igt beim 
Schtiipfen 2,5 ram. Nach einem Jahr betr~igt die K6rpergr~Si~e 8 mrn und nach 
zwei Jahren 12 ram. Massenansammlungen yon Exuvien und H~iutungsanomalien 
wurden beobachtet. 

4. Die Nahrung besteht aus kleinen Grtinalgen. Der Salzbedarf der Tiere wird often- 
sichtlich durch die aufgenommene Nahrung gedeckt. 
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