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1) Als Dissertat ion v o n d e r  Mathemat iseh-naturwissensehaf t l iehen Fakult~it der Fr iedr ieh-Wilhelms-  
Universi t~t  zu Berlin naeh Annahme derselben dureh Herrn Prof. Dr. SEIDEL genehmigt .  



Ueber Systematik, Entwicklung und Oekologie yon Callianassa. 163 

Sie ist seit 1808 bekannt.  Colonel MONTAGU fand an der Kfiste yon Devonshire 
einen Krebs, den er Cancer astacus subterraneus n a n n t e  und folgendermat~en beschrieb 
(1. c. S. 89): ,,This new and curious species of crab (sic!) was discovered in digging for 
Solen vagina, at the depth of nearly two feet beneath the surface, on a sandbank in the 
es tuary of Kingsbridge, but a sufficiant number  has been taken, to learn that  the large 
arm is not constant to one side, nor always so very disproportionate as in that  from which 
the figure was taken".  W. E. LEACH ffihrte den Namen Callianassa ein, sodat~ das Tier, 
das MONTAGU gefunden hatte, nun Callianassa subterranea Leach hief~ (1814). Von da ging 
die Benennung und Beschreibung des Tiers durch MILNE-EDWARDS (1837 und 1848) und 
BELL (1853) in die zoologische Literatur hintiber und wurde auch von ORTMANN in der 
Beschreibung der Decapoden des Strat~burger Museums (1891) genannt.  Nachdem STEBBING 
(1893) und BORRADAILE (1901) auch in den stidlichen Meeren Exemplare von Callianassa 
entdeckt und beschrieben hatten sowie O. PESTA (1918) die Adriaformen kurz zusammen- 
gestellt hatte, erschien eine umfassende Arbeit des Holl~inders J. G. DE MAN (1928), welche 
sich mit den aus allen Erdteilen s tammenden Individuen besch~iftigte, welche man zur 
Gattung Callianassa rechnete. Diese Uebersicht, so verdienstvoll sie ist, leidet offensichtlich 
darunter,  daI~ meist nur einzelne Exemplare vorhanden waren, welche er s~imtlich in 
fixiertem Zustand und sehr oft vSllig verstfimmelt vorfand, ja, dai~ er schliei~lich sehr oft 
sein Gutachten auf fremde Meinung stfitzen mu$te. 

So tappt fiber das Vorkommen und erst recht fiber die Biologie yon Callianassa 
die Forschung noch im Dunkeln. Und dies wird begreiflich, wenn man bedenkt, dai~ dieser 
Krebs meist in Meerestiefen lebt. Begreiflich wird auch, dat~ in einem vor mir liegenden 
Schreiben des Fisheries Laboratory Lowestoft vom 6. VI. 36 der Verfasser schreiben kann:  
,,Mr. ROBERT GURNEY, the well known expert on Decapoda larvae, wrote some time ago to 
us follows: T h e r e  i s  r a t h e r  a mystery  a t t a c h i n g  to C a l l i a n a s s a . "  

Dies Wort, mir zuerst r~itselhaft, ring an mich zu interessieren, als ich auf Helgoland 
zum ersten Mal den Unterschied zwischen totem und lebendem Material und den Wert  
des letzteren ftir den Zoologen merkte. Das ,Geheimnis  um Callianassa" konnte nur dlirch 
die Vergleichung des fixierten mit dem lebenden, am besten aber durch Besch~iftigung mit 
dem lebenden Material gelfiftet werden. Aus diesem Grunde babe ich mich im Jahre 1936 
acht Monate auf Helgoland aufgehalten. Das Jahr  1937 land mich an der Adria und der 
Frfihsommer desselben Jahres am Tyrrhenischen Meer. Endlich begab ich mich wieder 
nach der Nordsee, wo ich von Jul i - -September  1937 weilte, um die vorj~ihrigen und dies- 
]~ihrigen Ergebnisse prtifen und vergleichen zu kSnnen. Durch die Erforschung der Larven- 
entwickelung und der Oekologie yon Callianassa gelang es mir, ein lebenswahres Bild 
dieses Tiers zu entwerfen, und ich glaube, in den nachstehenden Ausfi ihrungen sichere 
Ergebnisse auf diesem noch unklaren Gebiet verSffentlichen zu diirfen. 1) 

Erster Tell: Systematik.  

I. Das Material. 

Das mir zun~ichst zu Gebote stehende Material bestand aus fixierten Callianassa- 
Exemplaren aus englischen, italienischen und deutschen Meeren. Ich fand in Helgoland 
eine Anzahl Callianassa aus Neapel vom 31. 3. 27 vor ohne n~ihere Artbezeichnung. Von 
P l y m o u t h ,  Biological Laboratory, erhielten wir yon Dr. ALLEN 4 sehr verstfimmelte Exemplare 
mit der Bezeichnung Callianassa subterranea, denen die meisten kennzeichnenden Glied- 
maf~en fehlten. Eine andere Sendung aus L o w e s t o f t  durch die Gfite des Mr. SAVAGE begann 
mit der Bemerkung : ,,We are sending to you to day the only specimens of Call. subterranea 
that  we have. They were collected about 15 years ago but I cannot tell you where he 
found them." Um zu erfahren, ob und welche Arten yon Callianassa an den franzSsischen 
Kfisten vorkommen, wandte ich mich an die franzSsischen Zoologen. Prof. CH. PEREZ, 
Direktor der Station zu R o s c o f f ,  schrieb: ,C'est  la plus rare de Tha l a s s in id6s . . .  SCHLEGEL, 
dans un petit travail sur les D6capodes de Roscoff a signal6 Callianassa subterranea 
(Montagu) et en 6tiquet6 un 6chentillon de notre collection stebbingi  (Borradaile), mais je 

1) Dem Leiter der Bi01ogischen Anstalt auf Helgoland, Herrn Prof. Dr. A. HAGMEIER, fiir die Auregung 
zu dieser Arbeit und seine stiindige Beratung (auch in das Ausland hinaus) zu danken, ist mir eine ehrenvolle 
uud sch6ne Pflicht. In diesen Dank darf ich auch das gesamte wissenschaftliche und technisehe Personal 
der Anstalt einschlief~en, insbesondere auch Frl. Dr. A. STmR, die reich bei der Herstellung der Zeichnungen 
entlastete. 7 davon (Nr. 66,. 67, 76, 79, 104, 106, 107) stammen von ihrer Hand. Herr Prof. Dr. WULFF auf 
Helgoland und Herr Dr. F. RocrI in Rovigno haben freundlichst die Liehtbilder besorgt. 
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n'ai jamais rencontr6 iusqu'ici eette esp~ee . . . . .  " Prof. N. CAULLERY, Direktor der Bio- 
logischen Station zu W i m e r e u x  (Pas  d e  C a l a i s ) :  ,,On trouvait  il y a u n e  trentaine 
d'ann~es la Callian. subterranea sur les plages de sable en voisinage de Wimereux. Mais 
ces plages ont ~t6 tr~s modifies, depuis longtemps je n'ai eu l'occasion de voir aucune 
Callianassa. C'est un animal d'ailleurs difficile h r~colter, car s 'enfonte tr~s vite et tr~s 
profond6ment." 

Eine Sendung von 5 Exemplaren erhielten wir in dankenswerter  Weise yon Herrn 
(]UNNAR GUSTAFSON aus Kristineberg, Zool. Station (Westschweden). Sie trugen die Bezeichnung 
Callianassa stebbingi syn. subterranea. Dabei hiet~ es: , In  meiner Arbeit (1934, S. 1. 
14 ft.) wurde diese Form unter  dem alten Namen subterranea erw~hnt. Nachher habe ich 
doeh gefunden, dal3 wenn es richtig ist, da/~ die eehte sublerranea das Ischium and den 
Merus des III. Maxillarful]es nicht abgeplattet hat, so muff unsere Form stebbingi sein." 

Ferner waren aus der sfidlichen Nordsee yon einer Fahrt  des Reichsforschungs- 
dampfers , P o s e i d o n"  vom 2. Oktober 1920 einige ktimmerliche Exemplare vorhanden, 
deren Untersuchung wenig MiJglichkeiten zur Kl~irung bot. Dagegen kamen nach und nach 
aus F~ingen des ,,Poseidon" von 1935--36 etwa 100 Callianassa-Exemplare in allen GrSi~en 
unter  das Mikroskop. Siimtliche bisher erw~hnten Objekte erhielt ich nur  fixiert, spiiter 
auch solche aus der ,,Tiefen Rinne". 1) Endlich babe ieh w~hrend meines ersten Aufenthaltes 
auf Helgoland wiederholt aus F~ingen mit dem Petersen-Bodengreifer lebende Tiere aus 
der ,Tiefen Rinne" zur Untersuchung erhalten, ja einige standen lebend Monate lang in 
meiner Beobachtung. 

Jedoch ffihrte dies nieht welter: der Sehleier fiber Callianassa wurde nur dichter 
gezogen. Daher snchte ich meine Kenntnis von diesem gebeimnisvollen Krebs dadurch 
zu erweitern, daI~ ich den Sitz meiner Tiitigkeit yon der Nordsee nach dem Mittelmeer 
verlegte, und zwar anfangs 1937. In R o v i g n o  d ' I s t r i a ,  wo ich einen Arbeitsplatz im 
deutsch-italienischen Institut fiir Meeresbiologie und in dankenswerter  Weise weitgehendste 
FSrderung durch die Herren Direktoren und Assistenten empfing, erfuhr ich von dem 
Vorkommen yon Callianassa in der Adria, gleiehzeitig jedoch, dai~ iiber das Tier selbst 
wenig bekannt war. Ieh habe dann selbst aus dem C a n a l  di  L e m e  in 29 m Tiefe 
lebende Callianassa gefischt, dieselben bestimmt und im Aquarium weiter gehalten. 
Aui~erdem erhielten wir auf Ersuehen zahlreiches Material yon Universitiiten, Instituten 
und Museen des In- und Auslandes (vgl. darfiber LUTZE, 1937). S~mtliehes Material habe 
ieh naeh M6gliehkeit bestimmt u n d e s  ist den betreffenden Absendern unter dem Ausdruek 
des Dankes wieder zugestellt worden. 2) 

Da mir deutliehe Unterscbiede zwischen Callianassa-Exemplaren zu Gesicht kamen 
und, nach dem Fundort  zu schliet~en, das Tyrrheniscbe Meer andere Callianassa-Arten zu 
beherbergen schien, bat ich den Herrn Minister ftir Wissenschaft, Erziehung und Volks- 
bildung um einen Arbeitsplatz in Neapel, ftir dessen Bewilligung ich hiermit danke, 
gleichzeitig auch den italienischen und deutschen Herren der Stazione Zoologica fiir ihre 
stets bereite Unterstfitzung meiner Untersuchungen. Hier kam ieh in Besitz zahlreichen 
Materials, yon dem ich .eine grol~e Anzahl im Aquarium halten und beobachten konnte. 

Um meine Arbeit zu vollenden, schlot~ ich den Kreislauf meiner Forschungen in 
Helgoland ab, wo mir diesmal leider nur ein einziges lebendes Tier, dagegen zahlreiche 
Stiicke aus der I. und II. wissenschaftlichen Fahrt  von 1937 des Reichsvermessungsschiffs 
,,Meteor" zur Verfiigung standen. Hier konnte ich auch die Entwicklung von Callianassa 
w~hrend der larvalen Periode zmn zweiten Male verfolgen. 

I1. Der europiiische Formenkre i s  von Callianassa. 

Es liegt im Interesse der Sache, die aut~ereurop~iischen Formen  yon der Be- 
spreehung auszusehlieflen. Denn nut  die europiiisehen sind von mir eingehend untersueht 
worden. Man kann mit vollem Reeht von einem europ~iisehen Formenkreis sprechen, ja 
diesen wieder in einen stideurop~iisehen und einen nordeuroptiisehen Formenkreis einteilen. 
Der siideuropiiische dtirfte die Fauna des Mittelmeeres umfassen, w~hrend die Gewiisser 
der Nordsee die nordeuropiiisehen Formen beherbergen. Die westlichen Kfisten von 
Europa, soweit sieh Callianassa an ihnen vorfindet, diirften der wissensehaftliehen Er- 
forsehung des Atlantisehen Ozeans zuzuweisen sein. 

1) ca. 8 km von Helgoland naeh Siidwesten gelegen mit einer Tiefe bis zu 60 m. 
2) Naehtr~iglich empfing ich in Helgoland tiber Rovigno durch Herrn Prof. PAx vom Museum ftir 

Natm-kunde in Breslau die Uebersendung der dort befindliehen Callianassa- Exemplare, die ich eingesehen~ 
bestimmt und zurtickgesandt habe. Anch dafiir habe ich zu danken. 
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1. Der siideuropiiisehe Formenkreis.  

Zu diesem gehSren folgende yon mir best immte und zum Tell benannte  Arten: 
a) Callianassa stebbingi Borradaile. 
b) Callianassa pestae de Man. 
c) Callianassa algerica n. spec. 
d) Callianassa denticulata Lutze. 

Ich wende mich zur morphologischen Einzelbeschreibung dieser Arten und zwar 
zun~ichst von Callianassa stebbingi und pestae. 

In der ,,Introduction" seiner Schrift (1928, S. 3) heit~t es bei DE MAN: ,F rom the 
examination of a large number  of specimens, collected in the Adriatic and the Medi- 
terranean, resulted the fact that these seas are inhabited by  two species of the subgenus 
Calliehirus namely C. laticauda Otto, with which C. stebbingi Borr. is identical and a new 
still unnamed form, which I have the pleasure to dedicate to Dr. O. PESTA." Die Identit~t 
von Callianassa laticauda Otto mit stebbingi Borr., behaupte t  auch PESTA (1918, S. 205), 
sei nicht unmSglich. DE MaN stellt nun die neue Spezies, der er den Namen C. pestae de Man 
gegeben hat, schar f  der Art C. laticauda Otto, die ibm mit stebbingi identisch ist (1928, 
S. 33), gegenfiber. Es wird aus meiner Beschreibung der beiden Arten deutlich werden, 
ob Berechtigung dazu vorliegt. 

a) Callianassa stebbingi Borr. (1901) r 

Fundort :  Mare tyrrhenum, speziell Golf von Neapel, Secca di Chiaja. 
In Neapel an Ort und Stelle lebend geprtift und gezeichnet Juni 1937. Ich w~ihle 

zur Beschreibung ein weibliches Exemplar. Es ist leicht als solches zu erkennen, weil es 
in grol~er Menge die Eier an den Pleopoden und zwar vom I.--V. tr~igt. Man kann an 
jedem noch etwa 700 Stfick z~ihlen, sodafi das Tier noch nach dem Fang etwa 7000 Eier 
bei sich tr~igt (Abb. 1). Die Gesamtl~inge des Krebses betr~gt 44 mm yon der Spitze des 
Rostrums bis zum Ende des Telsons gemessen. 1) 

Die A u g e n s t i e l e  sind 1,08 mm lang und 1,58 mm breit, w~ihrend das Rostrum 
etwa 1/4 davon ausmacht. Der Abstand zwischen den Augenflecken betr~igt 1 mm (Abb. 2). 
Die Augen selbst liegen nicht median, sondern lateral an den Augenstielen. Die nach oben 
zugespitzte, seitlich gedrehte Form der Augenstiele ist ftir die Art typisch. 

Der III.  M a x i l l i p e d  hat eine L~inge von 13 mm. Merus und Ischium sind zu- 
sammen 4,15 mm lang und 3,4 mm breit. Sie stellen durch Verwachsung ein gemein- 
sames Gebilde dar, das operculiform zu nennen ist. Diese Bildung ist wieder ein typisches 
Artkennzeichen, die nach innen gewandte SeRe des MaxillarfufSes l~il~t auf dem Ischiumteil 
eine Reihe von 10--12 gleichm~it~ig gerichteten Dornen erkennen, welche sich auch auf den 
Merus ausdehnen (Abb. 3). Der Dactylus ist zugespitzt. Eine aut~erbrdentlich starke Be- 
dornung geht vom Dactylus:Propodus und besonders vom Merus-Ischiumteil aus. 

Der I. P e r e i o p o d  auf der rechten SeRe hat eine Gesamtl~inge von 21 mm, ist 
also fast halb so lang als das ganze Tier. Er hat Scherenbildung. Seine Breite betr~igt 
8 ram. Die grofien Scheren bei Callianassa sind im allgemeinen ganz flach und yon ge- 
ringer Dicke und St~irke des Materials, aber  von zierlicher Gestalt. 

Der Carpus und Merus sind je 6 mm lang. Sowohl der bewegliche als der un- 
bewegliche Finger der Schere tragen starke Dornen, fiber deren vermutliche Bedeutung 
ich noch sp~iter einiges zu sagen haben werde. 

Am Merus befindet sich ein grot~er zahnfSrmiger Haken am Innenrande.  Es ist 
aber  besonders zu beachten, daf5 derselbe nicht spitz, sondern gerundet verl~iuft. Aus der 
Rundung ragen vereinzelte Spitzen hervor und zwischen dieselben schieben sich kleine 
Haarbiischel ein (Abb. 4). Diese Beobachtung wird durch DE MAN (1928, S. 36) untersttitzt: 
,,in Callianassa laticauda O. - -  id est slebbingi (der Verf.) - -  the distal end of the lobe 
is rounded and denticulate"?)  

1) Ich lese in A. BRINKMANN: ,Die  nordischen Munidaarten und ihre Rhizocephalen" in Bergens 
Museums Skrifter Nr. 18, Bergen 1936 S. 23, da~ er die Lfinge des Carapax als Mat~stab eingefi ihrt  habe , in  
Rticksicht auf die Eigentt imlichkeit  der Muoidaarten, den Schwanz eingebogen zu halten".  Abgesehen davon, 
dat~ dies auch Callianassa rut, h a r e  ich es ftir richtiger, das g e s a m t e Tier aus Griinden der Genauigkeit  
des MaiZes zu messen, auch wenn dies oft schwier iger  ist. 

2) Es ist auf die Abbildung des Gesamtpereiopoden verzichie t  worden, weil  er dem der folgenden 
Art  gleicht  bis auf die Bildung des Merus (vgl. die Abbildung desselben). 
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Der  I. P e r e i o p o d l inks stel l t  z w a r  auch  ein s c h e r e n a r t i g e s  Gebi lde  vor ,  a b e r  v o n  
b e d e u t e n d  k l e i n e r e r  F o r m  und  e i n f a c h e r e m  Bau.  Die Sche re  - -  also Dac ty lus  und  P a l m a  - -  
is t  5 m m  l a n g  und  1,75 m m  brei t ,  de r  Ca rpus  6 m m  l ang  und  3 m m  brei t ,  Merus  4 m m  
lang,  1,5 m m  brei t .  Es  ist  ke in  Zweife l  und  mui~ h e r v o r g e h o b e n  werden ,  dat~ der  Ca rpus  
be i  d iese r  Ar t  grSt~ere Brei te  bes i tz t  a]s die Schere  und  der  Merus  (Abb.  5). 

Der  I I I .  P e r e i o p o d  ha t  eine Gesamtl~inge v o n  17 m m .  Auf fa l l end  ist die Fo rm 
des  P ropodus ,  we lche r  durch  doppe l te  Brei te  die L~inge t iber t r i f f t  (Abb.  6). Auf  se ine  
B e d e u t u n g  wird  in a n d e r e m  Z u s a m m e n h a n g  z u r i i c k z u k o m m e n  sein.  E r  ist r ings  v o n  e inem 
dichten  K r a n z  y o n  D o r n e n  u m g e b e n .  

Der  IV .  P e  r e i o p o d  ha t  e in fache  En twick lung  (Abb.  7), w~ihrend der  V. P e r e i o p o d  
be re i t s  die sp~itere MSglichkeit  von  S c h e r e n e n t f a l t u n g  andeu te t ,  d a h e r  subche l a t  zu n e n n e n  
ist  (Abb.  8). 
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Abb. I bis 9. Callianassa slebbingi Borr. 
1. Pleopoden mit Eiern, a II. Pleopode, b I. Pleopode; 4 X. - -  2. Nopf; 6 X. - -  3. III. Maxilliped, 

a yon auBen, b von innen. - -  {. Abgerundeter Haken am Merus des I. Pereiopoden. - -  5. 1. Pereiopod, 
kleinere Sehere; 4 X. - -  6. III. Pereiopod; 4 X. - -  7. IV. Pe re iopod . -  8. V. Pereiopod. - -  9a. Telson und 
Uropoden; 3 X. - -  9 b. Verh~iltnis des Telsons zum VI. Segment. - -  Bezeiehnnngen: a' Antennula, a" Antenne, 
a st Augenstiel, au Auge, e Carpus, d Daetylus, i lsehium, m Merus, p Propodus, r Rostrum, VIs VI. Segment, 
t Telson. 

Das  S c h w a n z e n d e  des  K r e b s e s  c h a r a k t e r i s i e r t  die Ar t  vo rzugswe i se .  Das  T e l s o n  
ist 4,2 m m  bre i t  und  3,73 m m  lang. Es  ist  somit  b r e i t e r  als l ang  und betr~igt 3/4 der  
L~inge des VI. A b d o m i n a l s e g m e n t s ,  we lches  also eine L~inge v o n  4,66 m m  besitzt .  W o z u  
DE MAN (1928, S. 35) b e m e r k t :  ,,in Callianassa pestae the  l eng th  of the  te lson m e a s u r e s  
not  y e t  twoth i rds  of the  VI. Segment ,  in C. laticauda t h r e e - f o u r t h ! "  (Abb. 9 b). Die grSl~eren 
U r o p o d e n - A e s t e  s i n d  3,9 m m  l ang  und 2,71 m m  brei t ,  die k l e inen  b e t r a g e n  3,73 m m  
in der  L~inge und  4 m m  in der  Brei te .  Das  Telson wird  a m  u n t e r e n  R a n d e  durch  eine 
groi~e Zahl  v o n  D o r n e n  bewehr t ,  m a n  k a n n  gegen  100 z~ihlen. A u c h  a m  dor sa l en  R a n d  
s ieht  m a n  eine b e s o n d e r s  ausgepr~igte S tache l re ihe ,  8 ode r  m e h r  st~irkere Stacheln .  Noch 
v e r d i e n t  die B e o b a c h t u n g  h e r v o r g e h o b e n  zu werden ,  dat~ bei  den  grSi~eren U r o p o d e n - A e s t e n  die 
fe inen  H~irchen auf  der  Oberfl~iche, welche  e inen  i nne ren  Kreis  bi lden,  sich bis an  den ~iut~eren 
H a a r r a n d  e r s t r ecken .  Bei der  Ve rg l e i chung  zah l re icher  ~ilterer und  j i ingere r  E x e m p l a r e  ist 
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mir aufgefallen, dat~ bei ihnen ein Unterschied in Betreff des auf den grof~en Uropoden- 
Aesten befindlichen befiederten Teils zu finden ist. Die Jungen haben an dieser Stelle 
kurze Stacheln, welche sich bei zunehmendem Alter des Tiers erst zu den l[ingeren F~iden 
ausbilden, welche das Telson und die Uropoden schmticken. (Abb. 9a). 

b) CaHianassa pestae de Man 9. 

Fundort :  Rovigno d'Istria, Canal di Leme. 
In Rovigno gepriift und gezeichnet, April 1937. Das zu beschreibende Exemplar  

i st 63 mm lang. Der C e p h a l o t h o r a x  betr~igt fiir sich 16 mm und erreicht somit den 
4. Teil der Totall~inge. Das R o s t r u m i s t  spitz, abet  nicht eben lang. Lateral  befindet  
sich mitunter ein abgestumpfter  Zahn, hScker~ihnlich. Die A u g e n s t i e 1 e laufen ein wenig 
spitz aus, zuerst parallel gehen sie der Spitze zu etwas auseinander. Die Augen selbst 
liegen zwischen Mittellinie und Rand. Sie sind riickgebildet mit zerstreutem Pigment, doch 
im allgemeinen besser  erhalten als die der nSrdlichen Formen (vgl. Tell III, Abschnitt  2). 
Die Form der Augenstiele ist nicht immer artentscheidend (Abb. 10). 

Der C a r a p  a x ist nach hinten abgerundet,  nach vorn hat er lateral eine halbmond- 
f6rmige Ausbuchtung. 

Die A n t e n n e n  sind wie gew6hnlich die yon Callianassa gestaltet, doch ist die II. 
kiirzer als die der Nordsee, etwa 1/8 der totalen L~inge des Tieres betragend. 

Das II. a b d o m i n a l e  S e g m e n t  ist 11 ram, dasVI.  8 mm lang und 10 mm breit. 
Der III.  M a x i l l i p e d  zeigt die Verwaehsung yon Merus und Ischium und ist 

daher als operculiform zu bezeichnen (Abb. 11). 
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Abb.  10 bis  21. Callianassa pestae de Man. 

10. Kopf ; 6 X .  - -  11. III. Maxi l l iped;  7 X .  - -  12. d I. Pereiopod,  groi~e Schere ;  2 X .  - -  13. Merus 
des I. Pe re iopoden ;  6 X .  - -  14. ~ I. Pere iopod,  grofle Schere ;  2 X .  - -  15. L Pereiopod,  k le inere  Sche re ;  
3 X .  - -  16. II. Pe re iopod ;  3 X .  - -  17. lII. Pe re iopod ;  3 )<. - -  18. V. Pereiopod,  subche l a t ;  2 X .  19. HI. Pleopod,  
a yon  innen,  b v on  aui~en ; 4 X .  - -  20. lII.  - -  V. Pleopod,  a yon  innen,  b yon  aufien ge sehen ;  4 X .  - -  21. Telson 
u n d  Uropoden ;  3 X .  - -  Beze ichnungen :  a '  An tennu la ,  a" Antenne ,  a st  Augenst iel ,  au Auge, c Carpus, 
d Daetylus,  e Endopodi t ,  ex Exopodit~ h Haken,  i I sehium,  m Merus, p Propodus  (bei 12 : Palma),  r Rostrum, 
I Dactylopodit ,  2 Propodi t ,  3 Carpopodi t ,  4 Meropodit ,  5 Ischiopodi t .  
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I. P e r e i o p o d  hat rechts eine grot~e Schere. Am M e r u s  desselben befindet 
sieh, nach innen geriehtet, ein scharfer, zugespitzter Haken mit 3--4 spitzigen Dornen 
versehen. Aufw~irts l~iuft eine Reihe welliger Erhebungen, yon Haarbtischeln ums~iumt. 
3 Z~ihne befinden sieh am ~iut~eren Rande, am Ischium ebenso 3 Z~ihne am inneren (Abb. 12,13). 

Der Dactylus ist l~inger als der unbewegliehe Finger, sodaf5 er fiber den letzteren 
hinfibergreift (Abb. 12). Doch.kommen bei anderen Exemplaren Abweichungen in der 
Form vor (Abb. 14). Der Carpus ist der Palma gleich und eher breiter als sehmaler 
wie diese. 

I. P e r e i o p o d ,  k l e i n e r e  S c h e r e ,  ist charakteristisch ffir die Art. Denn hier 
ist der Carpus in allen Ffillen gleich der Breite des Merus oder er ist weniger breit (Abb. 15). 
Der II. P e r e i o p o d  bildet eine kleinere Schere, wie sie allen Arten eignet (Abb. 16). 
Ebenso ist tier III. P e r e i o p o d  yon der fiblichen Bildung dieses Grabfut3es (Abb. 17). 
V. P e r e i o p o d  ist subchelat (Abb. 18). 

Die P l e o p o d e n  am 3., 4. und 5. Segment sind zwei~istig. Das Weibchen hat 
sie auch am 1. und 2. Segment, aber als fhdenf6rmiges Gebilde. Dies tr~igt noch einige 
Reste der Eier an sich (Abb. 19, 20). 

Das T e l s o n  ist 5,5 mm breit und 5 mm lang, also fast so breit wie lang. Seine 
L~inge betr~igt nicht 2/8 der L~inge des VI. Segments. Vom oberen Rand ragt eine Anzahl 
starker und langer Dornen herab und die Ansfitze zu den Uropoden haben lateral links 
und reehts Je 5 kr~iftige Borsten (Abb. 21). Die U r o p o d e n  haben eine mehr langliche 
als runde Form. An den grSt~eren Uropoden-Aesten endet der auf der Oberflfiehe be- 
findliche erhabene Tell in einiger Entfernung vom Rande. 

Vergleicht man die beiden Arten C. slebbhlgi und pestae mit einander, so treten 
die Hauptunterschiede sofort klar heraus:  

K0rperteil Callianassa stebbingi Borr. Callianassa pestae de. Man. 

Augenstiele Breiter als tang, mit umgebogener L~inger als breit, gerade Spitze 
Spitze 

Augen Am Rand der Augenstiele Median gelegen 

I. Pereiopod, DerMerustrfigtabgerundetenHaken Der Merus ist mit spitzem Haken 
~:o~e Sehere versehen 

I. Pereiopod, Der Carpus ist breiter als Merus Der Carpus ist gleich oder kleiner 
kleine Schere als Merus 

Telson be t r f i~  3/4 des VI. Segments betr~igt ~/z des VI. Segments 

Gr6~ere Uropoden- 
Aeste 

Der erhabene Teil reicht bis an den 
Rand des Uropoden 

Der  erhabene Teil bleibt veto Rande 
enffernt 

e) Callianassa algerica n. spee. 

Durch die Freundlichkeit des Leiters der station de l'aquicultttre et de p6che Dr. 
D~Et~ZnIOE in Castiglione bei Algier (Nord-Afrika) erhielt ieh (vgl. meine Arbeit fiber ,,eine neue 
Callianassa-Art aus der Adria" S. 4) 17 Exemplare einer dort am Strande lebenden Callianassa, 
fiber deren Oekologie ich sp~iter Mitteilungen mache. Auf den ersten Blick erschien mir 
dieses Tier einer der beiden vorigen Arten, n~imlich der Art pestae, zu gleichen. Hin- 
wiederum treten Ziige in seinem Bau auf, welche auf stebbingi hinweisen. Es treten so 
erhebliche Unterschiede in Erscheinung, dab diese Callianassa, auch aus dem Mittelmeer, 
keiner der vorgenannten Arten zugerechnet werden darf. Ich mut~ vielmehr in ihr eine 
neue Art erblieken, die ich morphologisch beschreibe. Ich unterlasse jedoch, um nicht 
zu wiederholen, die Beschreibung s~imtlicher Glieder und stelle nur die Hauptmerkmale 
zur Unterscheidung der Art dar. 

Der K o p f  dieses Tieres - -  A u g e n  n e b s t  A u g e n s t i e l e n  u n d  A n t e n n e n  
ist ungemein zierlich herausgebildet (Abb. 22 und Lichtbild Abb. 23). Die Augenstiele 
gleichen in der Form denen von C. stebbingi, die Augen selbst sind, wie naeh dem Licht- 
bild erkennbar, gut erhalten und ~ihnlich denen yon stebbingL Sie liegen freilieh n~iher 
der Mittellinie und erinnern so an Callianassa pestae. 

Der IIL M a x i l l i p e d  ist ein wunderbares Gebilde eines Grabfut~es (Abb. 24, 25). 
Es zeigt eine breite kellenfSrmige Platte, die feine Naht zieht sich bis in den Merus weit 
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hinauf (vgl. das Lichtbild, Abb. 26a u. b). Die Breite dieser Platte betr~igt 3/4 ihrer L~inge. 
Sie f~illt besonders ins Auge, wenn man sie mit der yon pestae vergleicht. Der Dactylus 
dieses FutSes ist gleichfalls von besonderer Wucht. Er und der Propodus sind fiber und 
fiber mit Borsten bedeckt. 

Von eigenartiger Form sind die U r o p o d e n. W~ihrend das Telson - -  auch in 
seinen Proportionen zum VI. Abdominalsegment - -  dem von pesMe gleichkommt, sind 
beide Uropoden-Aeste, besonders aber die kleineren, yon einer Schmalheit und L~inge, wie 
sie bei keiner der mir bekannten Arteu auftreten (Abb. 27). 
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Abb. 22, 24, 25 u a d  27. Callianassa algerica Lutze. 

22. Kopf ;  3 X .  - -  24. III. Maxil l iped von  i n a e n ;  7 X .  - -  25. III. Maxil l iped yon  auf ien ;  4 • .  - -  
27. Telson a n d  Uropoden ;  4 X-  - -  Beze i chnungen :  a Auge~ a" An tenne ,  a s t  Augenst iel ,  c Carpus,  d Dactylus,  
i Iehium,  m Merus~ p Propodus,  r Rostrum.  

Abb,  23. Vorderkopf  m i t  Augea~ Augens t ie len ,  A n t e n a u l a  und  Antenue.  
Abb. 26. t IL Maxil l ipeden,  a yon inuen~ b yon  auf~en. Brei te  P la t te  im Vergle ich  zu C. pestae de Man. 

23 



170 Johannes Lutze 

Zusammenfassend kann gesagt werden:  
a) Kopf und III. Maxilliped sind in ihrem Bau dem yon stebbhlgi vergleichbar. 
b) Die iibrigen Gliedmai~en gleichen dem von pestae de Man. 
c) Die Form der k l e ine r en  Uropoden weicht von allen Arten ab. 

Da auch die Oekologie dieser Tiere yon besonderer  Eigenart  ist (vgl. S. 194), wird 
vorgeschlagen, diese Art als bisher unbekannte  mediterrane anzuerkennen und sie zu be- 
nennen nach ihrem Fundort  als CMlianassa algerica n. spec. 

d) Callianassa denticulata Lutze. 

Bet den Untersuchungen der Ergebnisse der Forschungsfahrt  des Stationsschiffes 
,,San Marco" der biologischen Station in Rovigno d'Istria in der Adria yon 1936 (VXTovA) 
stiet~ ich auf ein Exemplar  von Callianassa, welches so grot~e Abweichungen bot, dag ich 
e s  zum Gegenstand einer besonderen eingehenden Prfifung machte. Ich habe dies Indi- 
viduum als Tr~iger einer besonderen Art  beschrieben und volgeschlagen,  es zu benennen 
als Callianassa ~ denticulata n. spec. D a  diese Untersuchungen bereits verSffentlicht sind 
(vgL J. LUTZE, 1937), darf  ich im Zusammenhang dieser Arbeit  yon der Wiederholung ab- 
sehen und mit dem Hinweis auf die bescheidene Studie mich begntigen. 

2. Der nordeurop~iische Formenkreis .  

In dem Schriftwechsel fiber Calllanassa mit englischen Biologen (vgl. die Ein- 
leitung) heilSt es: ,C. stebbingi is believed to occur round our coasts, but  has not in the 
past  been separated from C. subterranea. In the Mediterranean a larva h a s  been attri- 
buted to it which differs quite a lot from that of Callianassa subterranea. (Ich fibersetze 
dies so: ist eine Larve mit ihr in Beziehung gesetzt worden, welche sich stark yon der 
Larve C. subterranea unterscheidet). Presumable if this is right, both larvae should occur." 
In englischen zoologischen Kreisen wird also angenommen, dal~ 2 Arten yon Callianassa 
im nordeurop~iischen Formenkreis  v6rkommen, n~imlich aulSer d e r  dort bekannten sub- 
terranea noch eine andere Larve =-! und damit doch wohl auch der adulte Krebs?  - - ,  
d e r e n  Heimat das Mittell~indische Me~r ist. GURNEY vermutet ,  da~ es sich um Callianassa 
stebbiugi handele. 

Es soll schon jetzt gesagt werden, dat~ die Zweifel an tier Wahrscheinlichkeit  
o d e r  MSglichkeit der letztge~iui~erten Ansicht wohl berechtigt sein diirften. Dagegen ha t  
auch schon G. MONTAGU (1808 i S: 89) znm Schlu~ seiner Besprechung des nach ihm ge+ 
nannten Krebses die Vermutung ge~iui~ert, dab es aut~er der ihm bekannten Art noch 
eine andere in den nSrdlichen Meeren gibt. Diese soll seiner Meinung nach unter  
anderem auch eine in der Form abweichende grot~e Schere besitzen (not so very  dispro'  
portionate !). 

Diese zweite, sebr  seltene Art, habe  ieh im Sommer 1937 unter 81 Exemplaren 
Callianassa aus den F~ingen der I. und II. Meteorfahrt  yon 1937 zwei Mal und aus der  
,Tie fen Rinne" ein Mal aufgefunden, ~) 

Es ist noch n6tig, daran zu erinnern, dab MONTAGU diejenige Form gefunden und 
bescbrieben hat, welche am h~iufigsten in der Nordsee vorkommt (vgl, S, 190, 191). Seine 
Beschreibung ist dann dutch alle Autoren und in alle Bficher aufgenommen und bis heutr 
als einzige Art der Nordsee bekannt  gewesen,  wenn auch neuerdings Sachkenner eine 
zweite vermuteten,  Der Name CMlianassa subterranea Mont. besteht  also zu Recht. Die 
andere Art, die ich beschreiben werde, schlage ich vor zu benennen als CMlianassa 
helgolandica n. spec. 

Um die Unterschiede festzustellen, werden beide Arten beschrieben. 

1. Callianassa subterranea Mont. ~) 

Die Gesamtl~inge des zu beschreibenden Exemplars, c~, betr~gt 46 mm (mit dem 
Micrometerocular in allen seinen Teilen gemessen).  

Die A u g e n s t i e l e  sind 2,00 mm lang und 1,5 mm breit, also l~nger als breit. 
Die Augenflecke haben 1 mm Abstand voneinander und ein jedes vom inneren nnd fiufSeren 

1) Im vorigen Sommer atteh ein Te!son, alas ich jetz[ in seiner Zugeh6rigk6it za der 2. Art erkermen kann. 
2) Die Besehreibung dieser Art ist eine ausffihrliehere, well aueh die Lai'venentwickel~ng dieser Art 

als der einzigen dem Verf. zug~ingliehen sp~iter (vgl. Tell II) ausf~hrlieh gesehildert wird. 
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Abb.  28 b i s  50.  Caltianassa subterranea Mont. 

28. Kopf ;  4 X .  - - ) 2 9 .  A n t e n n u l a  mi t  R i e c h h a a r e u ;  8 )~ .  - -  30.  A n t e n n e n ;  4 X .  - -  31. Mandi be l  
r. a. 1. - -  32. L Maxi l le .  - -  33. I i .  Maxi l le .  - -  34. I. Max i l l iped  r. u. 1,; 4~ X .  - -  35. II. M a x i l l i p e d  r. u.  l. - -  
36. II .  M a x i l l i p e d e n  v e r e i u i g t ;  4 } ( .  - -  37. III .  Max i l I iped  r. u. 1.; 4 X .  - - 3 8 .  III.  Maxi l l iped ,  a y o n  innen ,  
b y o n  a u g e n ;  7 X .  - -  39. I. P e r e i o p o d ;  4 X .  - -  40.  M e r u s  des  I. P e r e i o p o d e n .  a y o n  a u g e n ,  b Yon i n n e n ;  
6 X .  - - 4 1 .  I. P e r e i o p o d ,  k l e i n e  S c h e r e ;  4 X .  - -  42. II. P e r e i o p o d  1". u .  1. i 4 X .  - -  4,3. III.  P e r e i o p o d  r. u. 1.; 
3 )~. - -  44. IV. P e r e i o p o d  a u. b. - -  45. V. P e r e i o p o d .  - -  46. Verh~iltnis d e s  II. z u m  III. A b d o m i n a l s e g m e n t .  - -  
47 .  P l e o p o d e  a m  H I . - - V .  A b d o m i n a l s e g m e n t ;  4 X .  - -  48. II.  P l e o p o d e  m i t  Eiern.  - -  49. P l e o p o d e n  (Q) am i. 
A b d o m i n a l s e g m e n t  e i n e s  e i e r l o s e n  W e i b c h e n s .  - -  50. T e l s o n  a n d  U r o p o d e n .  - -  B e z e i c h n u n g e n  : a Auge~ a' A n t e n -  
n u l a .  a" A n t e n n e ,  a s t  A u g e n s U e l e ,  b Bas ipod i t ,  c Carpus ,  d D a c t y l u s ,  e n  E n d o p o d i t ,  ep  Epipodir  e x  Exopod i t ,  
f F l a g e l l u m ,  i I s c h i u m ,  k be i  32:  Kau lade ,  be i  35:  K i e m e ,  1 L a m e l l e ,  m Merus,  p P r o p o d u s  (be i  32:  P a l pus ,  
be i  39 u, 42 :  Pabna) ,  p m  P a l p u s  m a n d i b u l a r i s ,  r he i  28:  R o s t r u m ,  b e i  30:  R i echhaare ,  t Tas thaare .  

23* 
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Rand 0,5 mm. Beide zeigen zerstreutes Pigment. Gegentiber den stidlichen Formen er- 
scheinen die Augen sehr riickgebildet (Abb. 28). 

I. u n d  lI. A n t e n n e .  Die I. Antenne (Autennula) hat  eine L~inge yon je 1 2 m m  
mit ie 25 27 Segmenten, yon dem letzten Glied aus gerechnet.  Sie teilt sich in 2 Aeste, 
einen ~iui~eren und einen inneren. An den beiden Aui~en~isten befinden sich Riechhaare. 
Sie sind zwar am oberen Ende geschlossen, sind jedoch nur mit feinem Chitin bedeckt  
(Abb. 29). 

Ebenso hat die II. Antenne eine bedeutende L~inge, n~im]ich yon 28 mm mit etwa 
100 Gliedern. Diese Lfinge ist der Art durchaus eigenttimlich. Ich fand auch bei jungen 
Tieren diese enorme L~inge (Abb. 30). 

Die M an  d i b  e ln sind 4teilig, Endopodit, Exopodit, Palpus, Basipodit. Der Endopodit 
bildet eine breite Platte, an deren einer Seite eine Reihe scharfer Z~ihne wie die einer 
S~ige angebracht  sind. Der oberste Zahn ist der st~irkste und sch~irfste (Abb. 31). 

Die I. M a x i l l e n  haben Kauladen, Exopoditen, Palpus und Basipoditen. Die Kan- 
laden bilden eine Reihe kleiner spitzer Z~ihne lateral aus, die zwischen Borsten stehen. 
Der Palpus ist behaart,  ebenso hat der Basipodit dornengleiche Auswtichse (Abb. 32). 

Die II. M a x i l l e n  zeichneu sich dutch die grofie Atemplatte aus, welche zugleich 
den Exopoditen darste|lt. Der Palpus ist schwach entwickelt. Dagegen bildet den Endo- 
poditen eiu mehrfach wellenf6rmig verlaufendes Organ (Abb. 33). 

Das I. P a a r M a xi  I l ip  e d e n zeigt Endopoditen und Exopoditen, den kurzen Basi- 
poditen sowie einen 2teiligen Epipoditen. Der Endopodit ist noch nicht weir entwickelt 
(Abb. 34). Dies geschieht erst beim I I. M a x i ll i p e d e n-  P a a r, wo der Endopodit die L~inge 
des Exopoditen fast erreicht. Der letztere endet mit einem Flagellum. Am unteren Teil 
sind Kieme und ein lamellengleiches Organ (Abb. 35, 36). 

Das iII .  P a a r M a x il l i p  e d e n besteht wieder aus Endopodit, Exopodit, Epipodit 
und Basipodit. Der Epipodit ist stark behaart.  Abb. 37 zeigt den Endopoditen, den 
eigentlichen II[. Maxillarfut~, mehr  schematisch gezeichnet. Genau wird er so beschrieben:  

Der IIL M a x i l l i p  e d hat die Gestalt der kellenf6rmigen Platte durch die Vereinigung 
yon Merus und Ischium. Die Platte ist 5,7 mm lang (Abb. 38). Trotzdem ist dieser Fui~ 
pediform zu nennen (vgl. auch BELL 1853, S. 217). Denn auf der inneren Seite sieht man 
zwar die Leiste mit ca. 12 Dornen sich erheben. Abe t  diesselben erstrecken sich nur tiber 
das Ischium. Allerdings erscheinen sie auf dem Merus in Gestalt yon einigen starken 
Borsten, welche man viel|eicht alE Ausl~iufer des nervSsen Stranges (vgl. S. 196) bezeichnen 
kSnnte. In dem Falle w~ire noch eine Verbindung des unteren Ful~teils mit dem oberen 
denkbar.  Da Dactylus, Propodus und Carpus zusammen 4,1 mm betragen, macht die Ge- 
samtl~inge des Beines bis zum Ende des Isehiums 9,9 mm aus. 

I. P e r e i o p o d  hat d ie  gro~e Schere rechts. Die Gesamtl~inge betr~igt 27 mm. 
Dies ist mehr  ale die H~lfte der Gesamtl~inge des Exemplars. Hier erst mag hervorgehobeu 
werden, was MONTAGU in seiner kurzen Beschre ibung des Tiers (1808) betont:  die gro~e 
Schere des I. Pereiopoden yon Callianassa aller Arten befindet  sich bald rechts, bald links 
(Heterochelie). Der Prozentzatz ffir beide Vorkommen dtirfte der gleiche sein (Abb. 39). 

Der Merus, 6 mm fang, hat am ~iul~eren Rand und zwar ventral  3 hSckerartige 
Erhebungen, w~ihrend der obere Teil behaart  ist. Der inhere Rand des Merus tr~igt lateral 
einen scharfen sichelf6rmigen Hacken, der frei yon Bezahnung ist. Gleichfalls am inneren 
Rand, welcher an den Carpus anst6~t, erhebt  sich eine Reihe yon 12 regelm~if~ig geformten 
Z~ihnen (Abb. 40). Auf der Mitte]linie des Merus ist eine kuppelartige Erhebung wahr- 
zunehmen. Carpus und Palma sind ungef~ihr gleich lang und breit im Verh~iltnis von 
5 : 5  ram. Dactylus und unbeweglicher Finger sind kr~iftig entwickelt. Die beiderseitigen 
Spitzen treffen bei diesem Exemplar nicht aufeinander. Doch ist hier ein freies WaKen 
der Natur nicht ausgeschlossen. Bezahnung der Scherenteile war  tells vorhanden, tells 
fehlte sie. Das Ischium, 5,5 mm lang, hat lateral links einen scharf heraustretenden Haken, 
lateral rechts 4 5 deutlich sichtbare Z~ihne, ] e m i t  2 3 Borsten besetzt (vgl. Abb. 39). 

Mit dem Mikroskop lassen sich noch einige feine Z~ihne daneben erkennen. 
I. P e r e i o p o d  l i n k s ,  eine kleinere Schere. Dactylus und Propodus zeigen 6,1 ram, 

der bewegliche Finger 3,7 mm L~inge. Letzterer hat eine Reihe kleiner Ziihne ventral. 
Der Carpus mi~t 7 ram, Merus 4,5 ram, Ischium 4,1 ram. Der MerEs hat lateral (Abb. 41) 
einen scharfen Dorn. Carpus und Merus weisen lebhafte Beborstung auf. Hervorzuheben 
ist, da~ der Carpus bei dieser Art ungef~ihr die gleiche Breite hat ale Palma und Merus. 

II. P e r e i o p o d  links und rechts eine kleine Schere. Dactylus und Palma sind 
5,4 mm lang, Carpus 3 mm; Merus 5,1 ram, Ischium 2,4 ram. Den beweglichen Finger 
zeichnet bei C. subtelv'anea auffallende Ktirze aus (nut 2 ram) (Abb. 42). 
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III .  r e c h t e r  u n d  l i n k e r  P e r e i o p o d :  Dactylus 1,55 mm lang; Propodus 3 mm 
lang;  1,7 mm breit. Carpus 6 mm lang. Merus 6,5 mm lang. Ischium 3,4 mm lang. 
Der Propodus dieses Grabfufies ist doppelt  so lang wie breit. An der nach innen ge- 
richteten Vorderseite befinden sich an 7 wulstige Erhebungen,  auf und zwischen welchen 
sich s ta rke  Borstenbiischel erheben (Abb. 43). 

IV. P e r e i o p o d  bleibt ohue Entwicklung des Endgliedes, sondern erh~ilt dafiir 
Borstenbtindel am Propodus.  Der Carpus mtindet mitunter lateral in einen spitzen Dorn 
aus (Abb. 44). Dieser Fur3 nimmt bet allen Arten die ~/erschi6denste, niemals festgelegte 
Form an. 

V. P e r e i o p o d wird subchelat  entwickelt. Die weitere FortentwicklungsmSglichkeit 
zur Schere ist nicht nur durch den Dactylus angedeutet .  Vielmehr ist dieselbe dutch den 
Propodus,  ia durch den ganzen Oberteil des Fu~es hin, vorberei tet  (Abb. 45). Der Dactylus 
betr~igt 1,3 mm, der Propodus ist 3 mm lang, der Carpus 3,7 ram, der Merus 5,4 mm, das 
Ischium 3,4 mm. 

D a s  II. A b d o m i n a l s e g m e n t  fibertrifft die fibrigen Segmente an Gr61~e. Es ist 
11 mm lang und 8 mm breit, w~ihrend das II[., IV. und V. Segment ie 5 mm lang und 
8 mm breit sind. Das I. und IL Segment  haben  bet dem lebenden Tier eiue auffallend 
braune F~irbung, die durch die an dieser Stelle liegenden Eingeweideteile, insonderheit  
die Leber, erkl~irt wird, w~hrend die iibrigen Segmente eine weifilich-graue, manchmal 
gelbliche T6nung aufzeigen (Abb. 46). 

P l e o p o d e n .  Dieselben sind zwei~stig und Endopodit  wie Exopodit yon gleicher 
Gr61~e. Feinste seidenartige Hiirchen bedecken sie an den Riindern nach aut~en wie nach 

Abb. 51. Callianassa st~bterranea Mont. Totalansicht. 2 X. Phot. SCHENSKY. 

innen, welche bfischelweis aus kleinen Warzen ~ihnlichen Erhebungen herausragen.  
Diese Fiil~chen sind in einer unbeschreiblich feinen Ziselierung im Einzelnen heraus- 
gearbeitet  (Abb. 47). Callianassa hat nur 3 Paar  Pleopoden entwickelt und zwar 
am [II., IV. und V. Segment. So wenigstens die M~nnchen. Bet diesen mug man wohl 
annehmen, dat~ nicht nur das erste, sondern auch das zweite Paar  den folgenden gegen- 
fiber rfickgebildet sind. Bet den Weibchen sind auch die beiden ers ten  rudiment~ren 
Pleopodenpaare vorhanden und mit grotSeu kugeligen Eierklumpen besetzt (vgl. C. s tebbingi  
Borr.), mehr abgeplattete finden sich an der Hiuterseite des IIL und IV. Paares  angeheftet.  
Bet eierlosen Weibchen fehlt zuweilen ]ede Spur vom ersten Paar, wfihrend das zweite 
auf ein ganz dfinnes fadenfSrmiges Anhiingsel reduziert ist (Abb. 48, 49). Eine appendix 
iuterna fand ich nirgends, doch zeigte sich mitunter ein kurzer Neben- oder Seitendorn. 

T e l s o n  u n d  U r o p o d e n  haben  20 mm L~nge, das Telson an sich 5 mm, Breite 
fast 4 ram. Das Telson ist also liinger als breit. Der gr6i~ere Uropoden-Ast 6,1 mm lang; 
5 mm breit. Der ldeinere Uropoden-Ast 4 mm lang ; 3 mm breit (Abb. 50). Das Telson tr~igt 
am Schild dorsal 10 starke Borsten, am Uropodenansatz links und rechts ie 5. Am ventralen 
Telsonrande zieren den Rand ca. 70 Borsten. Auf dem grSi~eren Uropoden-Ast befindet  sich 
noch ein erhaben herausgearbei te ter  Teil, yon feinen H~rchen umrandet. Dieser erhabene 
Teil dehnt  sich iedoch nicht bis an die Umrandung des Uropoden aus. 
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Der Krebs tr~igt im Leben ein pr~ichtiges farbiges Gewand. Zwar ist dasselbe  bei 
den siidlichen, der Sonnenwirkung n~iheren Formen noch weir pr~ichtiger. Jedoch auch 
bei C. subterranea Mont. hat der ganze KSrper im Allgemeinen einen e l fenbeinfarbenen 
Ton, welcher mit den verschiedensten F~irbungen durchsetzt ist. Der Carapax ist licht- 
blau und rosa gef~irbt. In der Herzgegend ist der rote Ton noch lebhafter.  Vom I.--VI. 
Segment  zieht sich ein gleichm~i~ig ver laufender  orangeroter  Streifen iiber den Rticken 
des Tieres, der vom III. Segment an sich in 2 H~ilften links und rechts der medianen Linie 
teilt. Auch das Telson ist lateral links und rechts rStlich gestreift. Das If. Segment allein 
zeigt br~iunliche Farbe (vgl. S. 173). Lebhaft  rotes Pigment ziert im iibrigen die meisten 
anderen Gliedmaf~en. So die Sch~ifte der Antennen, s~imtliche Pereiopoden, hier meist 
punktweise,  vor allem sind es die beiden grS~ten Scheren, welche ganz stark im roten 
Farbton leuchten. 

Der ganze Krebs ist von ungemein zierlichem Gliederbau und bildet ein kleines 
Meisterwerk der schaffenden Natur (Abb. Lichtbild 51)?) 

2. Callianassa helgolandica Lutze. 

Die beiden Stiicke dieser Art, welche ieh besitze, sind sehr klein. Das eine betr~igt 
10 mm L~inge, das andere noch etwas weniger. 2) Doch slnd es gut ausgebildete und yon 
der Natur sogar mit besonderer  SchSnheit bedachte Exemplare - -  z. B. ist die Oberfl~iehe 
der Scheren besonders  fein ausgearbeitet .  Ich w~ihle zur Besehreibung das grSfAere Tier 
von 10 mm L~inge. 

D i e  A u g e n s t i e l e  sind 2,04 mm breit und 1,36 mm lang, also breiter als lang. 
Die A u  g e n  liegen median und zeigen, wie subterranea,  viel zerstreutes Pigment, welches 
auf ihre Rfickbildung schlief~en l~ifit (Abb. 52). 

Die Geil~eln tier I. A n t e n n  e sind bedeutend kiirzer als die Schaftsglieder zu- 
sammengenommen.  

D e r  III. M a x i l l i p e d  8) mit einer L~inge yon 2 mm zeigt keine Versehmelzung 
vom Merus und Ischium. Aueh kann ieh keine Fortsetzung der Leiste auf den Merus hin, 
nieht einmal dureh Borstenansatz, erkennen. Die Bezeiehnung s u b p e d i f o r m  ist fiir diese 
Bildung am Platze. Der Fut~ zeigt aut~erordentlieh starke Behaarung. Isehium und Merus 
sind nieht l~inger, wenn nieht kiirzer als Carpus und Propodus (Abb. 53). 

I. P e r e i o p o d hat die grot~e Schere auf der linken Seite. Die Gesamtl~inge betr[igt 
8 mm. Davon enffallen auf Daetylus und Propodus 3 ram, auf Carpus 1,5 mm, auf Merus 
2 mm, auf Isehium 1,5 mm. Der bewegliehe Finger ist nieht mit Z~ihnen versehen,  sondern 
nur mit ganz feinen Einbuehtungen. Der unbewegliehe Finger ist an der Spitze etwas 
abgestumpft.  

Ganz abweiehend yon der C. subterranea, ja yon s~imtlichen Callianassa-Arten ist 
nun der M e r u s  gestaltet. Es ist hier kein siehelfSrmiger oder abgerundeter  Haken vor- 
handen. Nur ein kleiner, sogar am oberen Ende etwas stumpfer Zahn ist an der inneren 
Seite zu sehen. Alle iibrigen Teile des Gliedes bleiben ganz glatt. Aueh die Behaarung 
ist sehr m~il~ig. Am Isehium sind 3 Z~ihne an der Innenseite herausgebildet.  Der Carpus 
ist fast so lang als breit (Abb. 54). Am Merus des I. Pereiopoden befindet sich also eins 
der typischen Merkmale der Unterscheidung der beiden nSrdliehen Arten. 

I. P e r e i o p o d  r e c h t s  gleieht der Sehere der Art subterranea (Abb. 55). Nur ~indern 
sieh die GrSt~enverh~iltnisse. Sie ist verh~iltnism~iBig ziemlieh lang, halb so lang als das 
ganze Tier. Der bewegliche Finger [iberragt den unbeweglichen um ein Betrfichtliehes. 

II. und I IL  P e r e i o p o d  weichen nicht v o n d e r  Bildung dieser Glieder bei snbterranea 
ab (Abb. 56, 57). 

Die  P l e o p o d e n  nehmen wieder eine besonders abweichende Stellung dadureh ein, 
dab der Endopodit  sich um I/: 3 kiirzer erweist als der Exopodit. Aui~erdem ist eine appendix 
masculina sichtbar (Abb. 58). 

Das  T e l s o n  1,5 mm lang und fast ebenso breit, betr~igt im Verhiiltnis zu dem 
voraufgehenden VI. Segment etwa "//~ der L~inge desselben. Im allgemeinen ist es fast 

1) Nebenbei sei bemerkt, daf3 obige Schilderung des Krebskleides auf s~imtliche Callianassa-Arten 
Anwendung finden dtirffe. 

2) Inzwischen habe ich noah ein 3. Exemplar aufgefunden (vgl. S. 191 dieser Arbeit). 
3) Ich iibergehe die Beschreibung der II. Antenne, der Mandibeln, der Maxillen, der beiden I. Maxilli- 

peden, well diese den Gliedern yon subterranea vSllig gleichen. 
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rechtwinklig und l~iftt am unteren Rand mehrere starke Z~ihne besonders deutlich vor den 
fibrigen Stacheln hervorragen (Abb. 59, 60). 

Beim VI. A b d o m i n a l s e g m e n t  l~iftt sich eine leichte Einbuchtung der Seiten dicht 
fiber dem oberen Telsonabschnitt  feststellen (Abb. 61). Vom oberen Telsonrand ragen 
4 starke Dornen herab, ein jeder davon erreicht ffir sich fast die halbe Telsonl~inge. In der 
Telsonmitte sind in mehreren Abstufungen stiirkere Dornen bemerkbar .  Die groften und 
kleinen Uropoden-Aeste zeigen keinerlei Ni~hte. Auch yon einem erhabenen Tell auf ihrer 
Oberfl~iche sind sie g~inzlich frei. Sie unterscheiden sich dadurch von siimtlichen anderen 
mir bekannten Callianassa-Arten. 
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Abb. 52 bis 61. Callianassa helgolandica Lutze. 

52. Vorderkopf;  6~<. - -  53. III. Maxilliped yon innen, r u. 1; 10X.  - -  54. I. Pereiopod, groBe 
Sehere;  6 X . -  55. I. Pereiopod, kleinere Schere ;  6 X.  - -  56. II. Pereiopod r u. 1; 6 X- - -  57. III. Pereiopod 
r u. 1; 6 X . -  58. Pleopoden mit  appendix muscul ina;  6 X.  - -  59. Telson und Uropoden;  6 ~(. - - 6 0 .  Telson, 
unterer  Rand. - -  61. VL Abdominalsegment .  - -  Bezeichnungen:  a appendix masculina, a' Antennula,  a" An- 
tenne, a st Augenstiele,  au Auge, e Carpus, d Dactylus ,  en Endopodit,  ex Exopodit, i lsehium, m Merus, 
p Propodus (bei 55 u. 56: Pahna), r Rostrum, t ie  Rieehhaare,  t Tasthaare. 

Vergleicht man die Arten Callianassa subterranea und helgolandica miteinander, 
so ergeben sich erhebliche Unterschiede zwischen beiden, sodaft die neue Art als solche 
anzuerkennen ist. (Vgl. die Tabelle I). Auf Grund davon liiftt sich klar sehen, was es ffir 
eine Bewandtnis hat mit der Vermutung,  daft an der englischen Kiiste neben C. subterranea 
auch stebbingi vorkomme. Man kann kaum glauben, daft C. stebbingi, die sfidliche Form, 
auch die nordischen Meere bewohnen soil. Ist es richtig, daft an englischen Kiisten 2 ,,Larven" 
vorkommen,  und ist es richtig, daft C. hel.qolandica eine eigene Art darstellt, so wird sich 
die Frage leicht beantworten.  Denn zweifellos ist neben C. subterranea Mont. C. helgolandica 
die andere Art, in welcher man C. stebbingi vermutete.  
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T a b e l l e  I. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

R o s t r u m ,  IlL M a x i l l i -  I. P e r e i o p o d ~ I .  P e r e i o p o d  
A r t  A u g e n s t i e l e ,  I. A n t e n n e  IL A n t e n n e  p e d  grol]e Schere kleinere Schere 

A u g e n  

1. Callianassa 
stebbingi 
Borrad. 

2. Callianassa 
pestae 
de Man. 

Augenstiele 
breiter als lang. 
Augen nicht 

median 

Augenstiele 
l~inger als breit 

spitz auslau- 
fend. Augen 

I median 

Ohne besondere 
Abweichung 

Normal 

Ohne Abwei- 
chung vom Nor-] 
malen. Sie is t]  

nicht besonders 
i _  aug _ _  
Kfirzer als bet 

3. Callianassa 
algerica 
Lutze. 

4. Callianassa 
subterranea 
Mont. 

5. Callianassa 
helgolandica 
n. sp. 

6. Callianassa 
denticulata 
Lutze. 

Augen gut er- 
halten. Median 

liegend 

Augenstiele 
l~inger als breit. 
Augen riiekge- 
bildelt mediaue 

Lage 

Augenstiele 
breiter als lang. 
Augen riickge- 
bildet, median 

Augenstiele 
ebenso breit als 

lang. Augen 
median liegend 

Normal 

L~nger als bet 
sfidlichen 
Formen 

Geil~eln kfirzer 
als die SchSfte- 

glieder zu- 
sammen 

27--28 Seg- 
mente z~hlend 

den n~irdlichen 
For lnen  

Sehr gut aus- 
gebildet 

Sehr lang 

normal 

fehlte 

Ist opereuli- 
form gebildet 

operculiform 

operculiforin 

pediforme 
Bildung 

subpediform 

pediform 

I Der Haken am 
Merus ist nicht 
spitz, sondern 

gerundet 

Haken am Merus 
ist sichelfSrmig 

Haken am Merus 
scharf und spitz 

Sichelf5rmiger 
Haken amMerus 

Abgestumpfter 
unbeweglicher 
Finger. Merus 
hat keinen Ha- 
ken, nur einen 
kleinen Zahu 

Die Palma ist 
mehr als dop- 
pelt so lang als 

der Carpus. 
I Ganz kleiner 
;Haken amMerns 

Der Carpus be- 
sitzt eine grS- 
i~ere Breite als 
die Schere und 

der Merus 

Der Carpus ist 
gleich oder we- 
niger breit ais 

der Merus 

Normal, wie die 
yon pestae de 
Man gebildet 

Der Carpus ist 
gleich der Breite 
von P=dma und 

M~us  

Der Carpuz ist 
schmal. Be,,zeg- 

licher Finger 
den anderen 
tiberragend 

fehlte 

Zweiter Teil. Die Entwicklung von Callianassa2) 

I. Aufgabe und Methode. 

In den Sommermonaten 1936 und 1937 sind yon mir bet Helgoland vorkommende 
Callianassa-Larven geztichtet worden. Die Larven erscheinen im Plankton. Sie wurden 
in den Monaten Juli un(l August  im Gezeitenstrom zwischen tier Insel und (ler Diine auf- 
gefischt. Von Ende August  an verschwanden sie v611ig. W~ihrend sie 1936 sehr zahl- 
reich vorkamen, erschienen sie 1937 ganz sporadisch. Doch entwickelten sie sich gerade 
1937 vortrefflich. Die Larven, welche eiuzeln mit der Pipette sorgf~iKig aus dem Plankton 
herausgezogen wur(len, kamen in einzelne mit filtriertem Seewasser  geftillte und st~indig 
yon fliet~endem Wasser  von mSglichst 18~ umgebene  Gl~iser. Nattirlich wur(le (las 
Wasser  in den Gl~sern (lurch langsam zufliefien(les Wasser  erneuert,  soda f  fiir Durch- 
ltiftung und Wasserbewegung  (HAGMEtER 1930, S. 534 f.) innerhalb des Aquariums gesorgt  
war. Es zeigte sich im Ganzen, d a f  das Medium fiir die Larven angepafit war. Sehr 
schwierig war  die Frage, womit diese so empfin(llichen Tierchen ern~ihrt werden sollten. 
Hier muf t e  die Erfahrung zum Ziel ffihren. Es schien mir anfangs richtig, die Larven 
mit dem sie umgebenden Plankton, so wie es war, g ro f  zu ziehen. Als es sich zeigte, 
daft die Tiere unter den im Plankton befindlichen Nahrungskonkurrenten zu leiden hatten, 
ja denselben als Fut ter  dienten, wurde das Plankton gesiebt, soda f  ich mit diesem Mikro- 
plankton es eine Weile versuchte.  Da sie jedoch Hunger zu leiden schienen, fiitterte ich 
wieder mit Plankton, nahm mir jedoch die Miihe, s~imtliche grSfere  Konkurrenten und 

1) Objekte dieses Absehnitts sind die Larvea der in den nSrdliehen Meeren vorkommenden Arten. 
Es ist anzunehmen, daft es sich um Larven yon C. subterranea handelt. 
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8. ! 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

~ T e l s o  T e l s o n m a l ~  II. P e r e i o p o d l I I I .  P e r e i o p o d V .  P e r e i o p o d  P l e o p o d e n  P r o p o r t i  n-onen e U r o p o d e n  
I 

normal  normal am Breiter als lang ] Propodus dop- Subchelate Ent- 
jpelt so brei t  wie wickelung i 

lang 

normal  

normal 

Anffallende 
Kfirze des be- 

wegl ichen 
Fingers 

normal 

Am beweg- 
l ichen u n d  un- 

bewegi iehen 
Finger  scharfe 
Z~ihne an der 

Innensei te  

wie oben I Subchelat  

wie oben 

7 wulstigc Er- 
hebungen sind 
hier  besonders 

ausgepr~igt 

normal  

Ohne wulstige 
Erhebungen,  
ganz glatte 
Auitenwand 

wie vorher  

wie vorher  

wie oben 

Subehelat  ent- 
w i c k e r  

Telsonl~inge be-~ 
3.--5. Segment  tr~igt 3 des 

VI. Segments 

beim Weibchen ~/3 der L~tnge 
nur am3.--5.Seg-idesVI.Segments 
ment,  be im 1.--I 
2. Segment  nur  

schwach ent- 
wickel t  

normal 

normal  

2,'3 der L~inge 
des VI.Segments 

Telson ungeffihr 
= VI. Segment 

Der Endopodit  Nicht genau be- 
ist 1/3 ktirzer als lstimmbar, doch 
der Exopodit.  [allem Anschein 
Appendix mas- nach 3/~ des 
__  cnlina - /  VI. S e g m e n t s  

2 ~istig und von I Genau so lang 
gleieher Liinge./als das u Seg- 
Appendix inter-[ ment  
na (musculina) ! 

Fast so brei t  
als lang 

L~inger als brei t  

L~inger als brei t  

Breite u. L~inge 
s t immen iiber- 

ein 

Lfinger als breit.  
Besonderer An -~ 
hang am Telson- 

rande ventral  

Erhabener  Teil 
auf den grSi~e- 
ren Uropoden- 
Xsten bis an den 
Rand reichend 

Der erhabene 
Teil reicht  nieht 
bis an den Rand. 

wie bei  pestae 
de Man 

Der erhabene 
]?eil reicht nicht 
bis an den Rand 
des grS$eren U- 
ropoden-Asten 

Die Uropoden 
sind frei yon 
N~ihten und ei- 
nero erhabenen 

Teil 

Uropodenfl~iche 
ist vOllig glatt, 
ohne N~ihte und 
erhabenen Teil. 
Gr. Uropoden- 

Xste haben mes- 
serartige starke 

Bezahnung 

Widersacher - -  ich nenne:  die Zorn von Carcinus, ~iltere Stadien yon Crangon, eine 
Nereis-Art, kleinere Medusen, Fischlarven, Sagitta u. a. - -  vorher zu entfernen. Den Rat, 
mit Larven von Ostrea edulls zu fiittern (HAGMEIER 1930, S. 588), habe ich nur einige 
Male befolgen kSnnen, als mir das Hafenlaboratorium aus der Austernzucht Larven zur 
Verftigung stellte, was sp~iter nicht mehr mSglich war. Da$ die Callianassa-Larven die 
Austernl~irvchen erwischten und verspeisten, habe ich beobachtet. Eine grot~e Gefahr, 
selbst yon den eigenen Artgenossen verspeist zu werden, ist ftir die Larven die Zeit un- 
mittelbar nach der Hfiutung, wo der weiche Leib des ,Butterkrebses" ein vorztigliches 
Mahl verspricht. Uebrigens verzehrten sic auch unmittelbar nach der H~iutung ihre 
eigenen Exuvien, um der darin enthaltenen Salze fiir den eigenen Wiederaufbau teilhaftig 
zu werden. M. v. LEBOUR (1922, S. 648) nennt  unter  den ,Diatom Feeders" auch Decapod 
larvae (excluding the larval lobster and crab megalopae). Ich bin davon iiberzeugt, dal~ 
aui~er dem mancherlei Detritus, kleineren Copepodenlarven und ~ihnlichen auch Diatomeen 
angenommen werden, denn eine Zeitlang gab es wegen stiirmischen Wetters auf See 
nichts anderes als Diatomeen im Plankton. Sic gediehen auch dabei. Es ist also mSglich, 
Callianassa zu ztichten. ~) 

II. Die embryonale  Entwicklung.  

Die Eier  von Callianassa (der meis ten Arten) haben einen Durchmesser  yon 0,5--0,6 mm und die 
Farbe des Hiihnereidotters.  Die Geschlechtsreife  des Weibchens  und die Eiablage erfolgt regelm~it~ig bei 
al len Arten, ob im Siiden oder Norden, im Mai oder Juni.  Die Larven schltipfen dann im Juli .  Leider  war 

1) Vgl. dazu G. O. SARS: Account  of the postembryonal  development  of Hippolyte varians L. 
Kristiania, 1912, S. 4: ,,The impossibil i ty of Keeping the larvae in a l iving state for some longer t ime in 
the  aquar ium".  
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es mir  nicht mSgtich, weder  in Helgoland, noeh in Rovigno, in den Besitz eines 1 e b e n  d e n  e ier t ragenden 
Weibchens zu gelangen. Nur dann ist es ja mtiglich, einige der Eier yon den Pleopoden abzustreifen und, 
wenn das Gltick hold ist, ihre Entwicklung zu verfolgen.  Dies gelang mir  1937 in Neapel, wenn auch in 
unvol lkommener  Weise, als ich abgestreif te Eier durch in den Beh~ilter zustr~Smendes Wasser bewegt  werden  
liel3. Da keine Ver~nderung eintrat, wollte ich die Hoffnung aufgeben, etwas zu erreichen. Abe t  am 
6. Tage nahm ich doch eine Ver~inderang wahr. 

Leider mul~te ich jedoch diese Erfolg versprechenden Versuche bald abbrechen,  es war unmSglich,  
sie fortzusetzen: ~iul~ere Schwier igkei ten verh inder len  ein wei teres  Verwei len an der so aussichtsreichen 
Arbeitsst~itte an den Gestaden des Mittelmeers.  Es wird beabsiehtigt,  die Versuche so bald als mtiglieh 
wieder  aufzunehmen und viel le icht  zum Abschlul3 zu bringen. Ich bin der Ueberzeugung, dal~ die voll- 
sttindige Darstel lung der Embryonalentwicklnng yon Callianassa bald gel ingen wird. 

Mir ist es jedoch schon eine Genugtuung, einen Tell der Entwicklung beobachtet 
zu haben, wenn auch die ersten Stadien mir entgangen waren. Es ist mir besser er- 
gangen, als z. B. G. O. SARS, der in seiner Schrift: ,Postembryonal development of Athanas 
nitescens L.," Kristiania 1906 S. 4 schreibt: ,The earliest observed stage is represented 
on P1. I fig. 1 und 2 (Ein Bild der vSlligen Larve). This I think is in reality the very 
first free larval stage a l t h o u g h  I h a v e  not  y e t  a c t u a l l y  w i t n e s s e d  its e s c a p e  f r o m  
t h e  ova  of the  p a r e n t  an imal .  Yet, on a closer examination of the more advanced 
stages of the embryo (den er abzeichnet), I have convinced myself, that all the appendages 
found in this larval stage are in reality preformed in the embryo". Ich brauche reich mit 
einer Wahrscheinlichkeit nicht zu begntigen. 

Das Schltipfen der Larve erfolgt im Juli. Man k6nnte das nun entstandene Lebe- 
wesen vielleicht Praezo~a nennen. Man kann bei unserer nordischen Callianassa-Larve, 
deren Entwicklung ich verfolge, IV Stadien erkennen, durch H~iutungen von einander 
abgegrenzt. Diesen IV Stadien schlietgt sich ein postlarvales Stadium an, auf welches 
dann als VI. Stufe das Bodenstadium folgt. 

III. Die postembryonale Entwieklung. 

1. Das I. Larvenstadium. 

Larven-L~inge 2,4 ram, gemessen vonder  Spitze des Rostrums bis zum Telsonende. 
Sie hat eine Stirnplatte (-- Rostrum) zwischen den Augen, welche vorn zugespitzt und 
mit feinen Z~ihnen versehen ist (Abb. 62). Der Carapax ist durchsichtig, hell w ie  Glas, 
jedoch mit feinen gelblichroten Pigmentflecken am oberen Teil. Dieser ist breiter als das 
folgende Abdomen mit seinen 6 Segmenten, aber kfirzer (Abb. 63). Von den A n t e n n e n  
ist das erste Paar ein einfaches Gebilde, dicht neben den Augen. Diese 1. Antenne hat 
nut ein Basalsttick, arts dem ein gefiederter Dorn herausw~ichst (Abb. 64). 

Die II. A n t e n n e  hat 3 Teile: ein Basalsttick, ein Mittelstiick und daran 9 liingere 
gefiederte Dornen (Abb. 65). 

Die A u g e n  stehen rund und massig am Kopf, denselben lateral fiberragend. Sie 
zeigen in der Mitte Pigment, die ganze sonstige Augenbildung weist auf einen gut 
funktionierenden optischen Apparat bin. Noch sind die Augenstiele unbeweglich (Abb. 66, 67), 

7allianassa subtetv'anea Mont. 

Abb. 63. I. larvales Stadium. Dorsalansieht 17)( .  Phot. WULF~ (Bildarehiv der Biologisehen 
Anstal t  auf Helgoland). 

Abb. 64. I. larvales Stadinm, Lateralansicht 17X.  Phot. WULFt~ (Bildarchiv der Biologischen 
Ansta l t  auf Helgoland). 
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Abb .  62 und  65 bis  80. CMlianassa subterrax~ea Mont .  i .  u n d  II. l a rva l e s  S t ad i um.  

62. I. u n d  II. l a rva les  S tad iuml  Ros t rum.  - -  65. I. l a rva les  S t a d i u m .  - -  66. I. l a rva les  S t ad i um,  D o r s a l a a s i c h t ;  
34 )4. - -  67. I. Iarvates  S t ad ium,  L a t e r a t a n s i c h t ;  34 X .  - -  68. L u n d  II. l a rva les  S t ad ium,  Mandibe l .  - -  69. I. 
u n d  II. l a rva les  S tad ium,  I. Maxil le .  - -  70. I. u a d  IL l a rva les  S t ad i um,  II. Maxil le .  - -  71. I. a n d  II. lar~,ales 
S t ad ium ,  I. Maxi l l iped.  - -  72. I. u n d  II. l a rva l e s  S t ad ium,  II. Maxi l l iped .  - -  73. I. Und II. l a rva les  S t ad i um,  
III. Maxi l l iped .  - -  74. I. u n d  I I  l a rva l e s  S t ad ium,  d ie  s eehs  A b d o m i n a l s e g m e n t e .  - -  75. I. l a rva l e s  S t ad i um,  
Te lson .  - -  76. II. l a rva les  S t ad ium,  D o r s a t a n s i e h t ;  34 X .  - -  77. II. l a rva l e s  S t a d i m n ,  I. A n t e n n e .  - -  78. II. 
Ia rva les  S~adium, II. A n t e n n e .  - -  79. ]I. l a rva t e s  S t a d i n m ,  La t e r a l ans i ch t .  - -  80. Te l son  u n d  U r o p o d e n ,  l e t z t e re  
n o c h  in  de r  E a t w i e k l u n g  begr i f f en .  - -  B e z e i c h n u n g e n :  an  Ansfitze f(tr d ie  P e r e i o p o d e n ,  a '  A u t e n n u l a ,  b Basi-  
p o d i t  (bei  65:  Basalst~iek), d Dornen ,  d t d ~ d ~ d* Dorsa l s taehe l ,  e Eudopod i t ,  ex  Exopod i t ,  m M a x i l l i p e d e n  (bei 

65:  Mit te ls t i ick) ,  r R o s t r u m ,  s S taehe l ,  u Uropode ,  z Zf ihne lung .  
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Die Mundpartie zeigt zun~ichst die M a n d i b e l n .  Diese haben die Form eines 
Webersehiffehens.  Sie haben nach a u f i e n  eine Reihe von scharfen Z~ihnchen, oberhalb 
derselben 3 mehr  alleinstehende Z~ihne, von denen der oberste  sich dutch eine scharfe 
Spitze auszeichnet (Abb. 68). 

Die beiden M a x i l l e n  (Maxillula and Maxille) haben folgendeu Anfbau:  aus einem 
basalen breiteren Grunds0ckel w~ichst der Endopodit heraus, von einem Exopoditen b e -  
gleitet. Wfihrend die Maxillula noch einfacher gebaut  ist, spezialisiert sich die Maxille insofern, 
als der Endopodit  zahlreiche fiir die Aufnahme von Nahrungspart ikeln geeignete scharfe 
und gleichm~il~ig verteilte Stacheln ausbildet. Der Exopodit  ist mehr  entfaltet (Abb. 69, 70). 

Die Larve des I. Stadimns hat 3 M a x i l l i p e d e n ,  s~imtlich mit Exopoditen verseheu 
(Abb. 71--73). Letztere tragen je 4 Borsten. Alle 3 Maxillarffifie haben ungef~hr den- 
selben Aufbau.  Auf einem breiten Basalstfick bilden sich Endopodit  und Exopodit aus. 
Dies Basalstfick ist bei dem I. und II. Maxillarfuf$ bedeutend breiter als bei dem III. Der 
Endopodit ist auch bei den vorderen Fti~en sehr viel ktirzer als der Exopodit und gewinnt 
erst bei dem III. Fut3 dieselbe L~inge wie der Exopodit. 

Die P e r e i o p o d e n  erscheinen bei diesem Stadium noch nicht. Auf dem A b d o m e n  
befinden sich 4 die Gattung Callianassa typisch kennzeichnende Dornen (Abb. 74). Zun~ichst 
ist das II. Segment dorsal in einen langen Dora ausgezogen, die 3 folgenden Segmente 
ebenfalls ie in einen Dora, der abe t  hSchstens */:~ so lang ist als der grog,e Stachel. 

Das T e l s o n  (Abb. 75) weist gleichfalls als charakterist iscbes Merkmal stets einen 
langen Mitteldorn ventral  auf. Ein kfirzerer Aui~endorn befindet  sieh rechts und links. 
Zwischen dem Mittel- and den Aul~endornen liegen rechts und links 5 lhngere Dornen und 
aeben jedem Aut3endorn ein kleines H~rchen. Eine noch ganz undeutliche, kaum mit dem 
Mikroskop erkennbare  Z~ihnelung scheint sieh vom groi3en Dorsalstachel an fiber das iII., 
IV. und V. Segment dorsal hin zu ziehen (vg]. Abb. 74). 

2. Das II. Larvenstadium. 

Die L~inge dieser Larve betrfigt 2,8 ram. Die Ver~inderung ist auf  diesem Stadium 
nicht gerade grog,. Das Rostrum hat sieh verbreitert .  Die L Antenne hat sich in 2 Aeste 
geteilt, yon denen der eine einen Dorn, der andere mehrere  starke Dornen entfaltet (Abb. 
76, 77). Die IL Antenne hat lateral naeh innen einen Nebenast  entwickelt, der bestimmt 
ist, die sp:,itere Anteune des adulten Tiers vorzustellen, da der andere Ast sp~iter ganz  fort- 
ffdlt (Abb. 78). Die oralen Teile, M a n d i b e l n  und M a x i l l e n ,  haben fast keine Ver~nderung 
erfahren. Hinter den Maxillipeden, deren Endopodit an L~inge zugenommen hat, sind einige 

Ans~itze zu d e n  sp~iteren Pereiopoden 
erschienen (Abb. 79). 3 Paar P l e o p o d e n  
sind am Ill., IV. und V. Segment als 
Knospen angelegt, ohne dai~ sie als 

Abb. 81 and 82. Callianassa subterranea Mont. 
I[. larvales Stadium. Totalansicht, dorsal. Pilot. 

WULFF. (Bildarchiv der Bio[ogischen Anstalt auf Helgoland). 
II. larvales Stadium. Tofalansicht, latera]. Phot. 

WULFF. (Bfldarchiv der Biologischen Anstalt auf Helgolaud). 

organische Gebilde hervortreten.  
Was das T e l s o n  angeht, so haben  

sich neben dem Mitteldorn je ein kleiner 
Dorn rechts und links gebildet. Die 
beiden H~rchen besteben noch. DerMittel- 
dora ist ietzt nur noch ebenso lang wie 
die 5 Dornen rechts und links von ihm 
(Abb. 80). Von den U r o p o d e n  ist der 
eine im Entstehen, der andere nur un- 
deutlich zu erkennen. Jedoch sind sie 
noch nieht behaart  oder befiedert. Die 
beim vorigen Stadimn angedeutete Zfihne- 
lung oberhalb des Carapax ist jetzt deutlieh 
wahrnehmbar.  - -  Das A u g e n p i g m e n t 
wechselt  mitunter von sehwarz zu 
metallisch grfin. Rotes Pigment befindet 
sieh in der Herzgegend. (Abb. 81, 82). 
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3 .  Das III. Larvenstadium. 

L ~ i n g e  der Larve 3 mm. Dieses Stadium bedeutet einen grSl~eren Schritt in der 
Metamorphose. Man hat fast die Empfindung, als bestiinde zwischen Stadium L und IL 
keine H~iutung. Das R o s t r u m  zeigt eine weitere Ausdehnung nach vorn und in die Breite. 
Die A u g e n ,  noch unbeweglich, lassen die Form der A u g e n s t i e l e  schon besser heraus- 
treten. Der C a r a p a x  f ingt  an, sich von dem Cephalothorax durch eine feine Linie - -  
die sog. linea thalassinica - -  abzuheben. Die I. A n t e n n e  besteht jetzt aus 3 Gliedern: 
dem Basalstiick, etwas breiter als die folgenden, einem 2. Absatz, welcher an seinem 
oberen Teil 4 starke Dornen zeigt, dartiber aus einem 3. Teil. Denn er spaltet sich in 
2 Hilften,  welche die sp~itere Entwicklung vorbereiten, und von denen jede 2 gefiederte 
Enddornen tr~igt (Abb. 83). 

/ t 

Abb.  83 b is  93 u n d  95 b is  103. Callianassa subterranea Mont .  III. l a r v a l e s  S t a d i u m ,  IV. l a r v a l e s  S t a d i u m  
trod p o s t l a r v a l e s  S t a d i u m .  (Abb .  94 befindet sich atff S. 183.) 

III .  l a r v a l e s  S t a d i u m :  83. I.  A n t e n n e .  - -  84. II.  A n t e n n e .  - -  85. I . - - IV .  P e r e i o p o d ,  e E n d o p o d i t ,  e x  
E x o p o d i t .  - -  86. Anfiinge der Scherenbildung. - -  87. T e l s o n  u n d  U r o p o d e n .  - -  88. P l e o p o d e n  yo re  I l l . - - V ,  
A b d o m i n a l s e g m e n t .  

IV. l a r v a l e s  S t a d i u m  : 89. I. A n t e n n e .  - -  90. II. A n t e n n e .  - -  91. M a n d i b e l  (~ihnlieh der Mandibel des 
adulten Tieres). - -  92. V. P e r e i o p o d  ( o h n e  E x o p o d i t e n ) .  - -  93. T e l s o n  u n d  U r o p o d e n .  

P o s t l a r v a l e s  S t a d i m u :  95. a '  A n t e n n u l a ,  e a u  C o m p l e x a u g e .  - -  96. H. A n t e n n e ,  r Rest des 2. frtiheren 
Zweiges. - -  97. III. Max i l l i ped .  - -  98. L P e r e i o p o d  r u n d  1. - -  99. II. P e r e i o p o d  r u.  1. - -  100. III .  P e r e i o p o d .  
101. V. P e r e i o p o d .  m 102. P l e o p o d e .  - -  103. T e l s o n  u n d  U r o p o d e n ,  d D o r n e n  a m  VI. S e g m e n t  l a te ra l .  
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Die II .  A n t e n n e  hat  an ihrem Basalsockel eine sehr lange, starke Borste und 
zahlreiche gefiederte Seitenborsten hervorgebracht.  Die sp[itere bleibende H~ilfte ist stark 
in die H6he gewachsen,  ohne  ]ede Behaarung,  doch an der Spitze einige ktirzere Haare 
Zeigend (Abb, 84). 

Die M a n d i b e l n  haben ventral  eine Lamelle ausgebildet,  sind aber  sonst unver- 
~indert geblieben. Ebenso die beiden M a x i l l e n ,  nur  daft sich bei beiden die Kauladen 
deutlicher abheben. Die M a x i 11 i p e d e n erseheinen noch mit den Exopoditen, funktionieren 
a b e t  selber mit. 

Die P e r e i o p o d e n vom I.--IV. s ind entwickelt, s~imtlieh mit Exopoditen versehen ,  
sodag sie die Schwimmbewegung der Larven weitgehend unterstiitzen. Bei einigen Pereio- 
poden ist sehon die Scherenbfldung vorauszusehen (Abb. 85, 86). 

Das T e 1 s o n hat  sich ver~indert. Wiederum ist der Mitteldorn, der  beim II. Stadium: 
ebenso lang war  wie die Seitendornen, l~inger als diese geworden.  Der 5. Dorn yore Mittel- 
dorn aus, rechts und links, ist ebenso lang als der mittlere geworden.  Die 3 anderen, 
links und rechts, sind kriiftiger und etwas l~inger geworden. Vom After  herab w~ichst 
ein starker Dorn herunter  (Abb. 87). 

Die U r o p o d e n haben  vSllige Ausbildung, sind jedoch w~ihrend der Bewegung der 
Larve noch nicht in T~itigkeit. Beide Paare haben Dornen, die ~iugeren ]e 8, die kleineren 
ie 5. Auch am Uropodenansatz wird eine kleinere Borste rechts und links siehtbar. 
S~imtliche 3 Paar  P l e o p o d e n  sind erschienen, funktioniei:en aber  nicht. Die Schwimm- 
bewegungen werden von den Maxillipeden und den Exopoditen der Pereiopoden get~tigt 
(Abb. 88). 

Die P i g m e n t i e r u n g  wird lebhafter.  Man sieht Rot in der Herzgegend, Rosa- 
streifen liings des Riickens. Segment I und II heben sich durch br~iunliehen Ton von 
dem mehr glasfarbenen der iibrigen Segmente schon bei diesem Stadium ab. Der groge 
Dorsalstachel schimmert rStlich, Rot findet sich auch ventral  hinter dem VL Segment. 

4. Das IV. Larvenstadium. 

Die Larve hat die L~ inge  yon 3,5 mm erreicht. Auch auf  diesem larvalen Stadium 
erscheint die Entwicklung beschleunigter als bei I. u. II. Das R o s t r u m  hat  zwar den- 
selben Umfang, aber  der ganze Kopf ging in die Breite. Sehon beim flfichtigen Bliek in 
das Aquarium hebt  sich das IV. Stadium vor den iibrigen heraus.  

Die L A n  t e n n e hat sich in 4 Glieder geteilt und zahlreiche befiederte Dornen 
an sich. Die beiden Endglieder unterscheiden sich dadurch, dat~ der  eine Ast sehr s tark 
bedornt  ist, wfihrend der andere bis ietzt nu t  1 Enddorn tr[igt (Abb. 89). 

Die II. A n t e n n e  teilt sich bereits in die Antennensegmente,  die sich deutlich 
abheben,  bis ietzt 11 an der Zahl (Abb. 90). 

Die Mundteile, M a n d i b e l n  und M a x i l l e n ,  weisen kaum eine Ver~inderung 
gegeniiber den ersten 3 Stadien auf, nur dag nun auch die Endopoditen der letzteren sieh 
in die L~inge gestreckt  haben (Abb. 91). Die M a x i l l i p e d e n  behalten z. T: noeh ihren 
Exopoditen. Dies scheint bei den einzelnen Individuen e i n  ungleicher Vorgang zu sein, 
sodat~ hier kein einheitliches Werden zu ersehen ist. 

S~imtliche 5 P e r e i o p o d e n  sind vorhanden, yon denen 4 Exopoditen tragen. D e r  
V. b l e i b t  s t e t s  o h n e  d e n s e l b e n .  1) Der I. Pereiopod zeigt klare Scherenbfldung 
(Abb. 92). 

Die P 1 e o p o d e n zeigen bereits ihre T~itigkeit als Ruderftii3e und die Schwimm- 
bewegungsmSgliehkeit  der Larve ist dadurch welter im S t e i g e n .  Das T e l s o n  hat insofern 
e ine/~enderung erfahren, als der eine der kleinen Seitendornen, urspriinglich als H~rchen 
kenntlieh, ganz ~,eggefallen ist. Dagegen haben sich s~imtliche andere Dornen verst~irkt 
und verl~ingert. Die Form des Telsons ist ~ i m  Allgemeinen noch dieselbe wie bei den 
Anfangsstadien geblieben (Abb. 93). Die U r o p o d e n  funktionieren. 

5. Das postlarvale Stadium. 

W~hrend ieh im Sommer 1936 nur ein einziges postlarvales Stadium aufzog, hatte: 
ich die MSgliehkeit, in den 5 Woehen der Metamorphose yon 1937 in meinem Aquarium 
eine ganze Reihe yon Larven in dies Stadium iibergehen zu sehen.  Dies ist ein Zwischen- 

~) Vgl. zu dieser Erscheimmg BOUVIER 1917, S. 117: ,,l'absence d'e:~opodites natatoires ~ ce stade 
(Zo~a des Thalassinidea) sur les pattes de la derni~re paire". 
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zustand zwischen dem IV. u n d  dem Boden- 
stadium, in  welchem die Larve die Gestalt 
der Adulten annimmt. Dag es noch nicht das 
letzte Stadium ist, beweist die Abbildung 
mehrerer  Glieder im einzelnen (es sind nicht 
alle Glieder dieses Stadiums gezeichnet, son- 
dern nur die besonders abweichenden) und 
des ganzen Tiers (Abb. 94). 

Aus dem Bild A n t e n n e  u e b s t  Au-  
g e n  geht hervor (Abb. 95), dais die I. A n t e n n e  
noch nicht ganz die Form des Adulten ange- 
nommen hat. E s  fehlen noch die Spitzen der 
Antenne mit ihren Tast- und Riechhaaren. 

Die II. A n t e n n e  zeigt zwar das gut 
entwickelte Bild der Adulten, jedoch blieb 
noch ein Stummel des frtiheren nun verlorenen 
Seitenastes als Rest fibrig (Abb. 96). 

Der HI. M a x i l l i p e d  hat  zwar Merus 
und Ischium in Verbindung, jedoch fehlt die 
Leiste mit den Dornen, die dieses Glied als 
operculiform dokumentiereu k6nnte (Abb. 97). 

Der I. P e r e i o p o d  ist rechts und links 
dutch eine ganz gleieh groge Schere ent- 
wickelt. Dies ist ftir die Systematik wichtig. 
Denn hieraus ergibt sich die MSglichkeit, dag 
diese Schere nach einer weiteren Metamor- 
phose beide Formen annehmen kann, die, in 
der sie C. subterranea, und die, in der sie C. 
helgolandica zeigt. Es ist mir nicht mSglich 
gewesen, greifbare Unterschiede herauszu- 
linden, wonach eine Larve die von helgo- 
landica und eine andere die yon subtermnea 

Abb. 94. Callianassa subterranea Mont. 
PostlarvalesStadium. Totalansicht, dorsal. 15. 
Phot. WULFF (Bildarchiv der Biologischen An- 

stair auf Helgoland). 
gewesen sein kSnnte. Da erstere so selten 
ist, wird vielleicht ein glficklicher Zufall einmal die Unterscheidung lehren 1) (Abb. 98). 
Bei den fibrigen Pereiopoden ist nichts hinzuzuffigen (Abb. 99--101). 

Die P 1 e o p o d e n s i n d noch nicht vSllig denen der Adulten gleich (Abb. 102). 
Die gr6gten Unterschiede zeigen sich am Schwanzfiicher. Das T e l  s o n hat  nun eine 
l~ingliche Gestalt angenommen mit anderer  Dornenzahl. Die U r o p o d e n  sind zierlich 
und l~inglich mit sehr geringer Bedornung. Merkwtirdig und besonders hervorzuheben, 
dais am VI. Segment lateral links und rechts sich ]e 22 Dornen angefunden haben, deren 
L~inge und St~irke allmi~hlich von unten naeh oben zunimmt (Abb. 103). 

6. Das Bodenstadium oder  Pa rvas tad ium (nach KORSCHELT 1936, S. 607). 

Das Tier im postlarvalen Stadium, das einige Tage taunter im Aquarium umher- 
schwamm, wurde iff sein Element, den Schlick, gesetzt, in den es sich sofort einwiihlte. 
Es hatte inzwischen seine endgtiltige Gestalt nach vorangegangener  H~iutung erreicht, 
L~tnge  4--4,5 ram. Sein R o s t r u m  tiberdeckt mit einer L~inge yon 1,7 mm und einer 
Breite yon 2,37 mm nicht die Augenstiele. Es ist verkiirzt. Der D o r s a l s t a c h e l  fehlt. 
Die Exemplare, yon denen allmfihlich mehrere erschienen waren, glichen bis ins Kleinste 
dem adulten Krebs, wie er im I. Tell beschrieben wurde. Am III. M a x i l l i p e d  liel~en 
am Ischium mit scharfem Ocular nur nadelstichgro~e Piinktchen die Dornenleiste vermuten. 
Das T e l s o n  ist 2,3 mm lung und 1,69 mm breit. Es lassen sich ventral  mit einer ge- 
wissen Konstanz 10 @ 10 Dornen feststellen. Die U r o p o d e n  sind vSllig entwickelt und 
mit seidenartigen H~irchen ums~iumt. 

Zur Uebersicht fiber die gesamte postembryonale Metamorphose protokolliere ich 
die Reihe noch einmal. 

1) Nur das eine ist mir aufgefallen, dai.~ die Metamorphose der einzelneu Glieder nicht immer im 
gleichen Tempo und nach dem gleicheu Prinzip zu erfolgen schien. So waren z. B. bei einem Exemplar im 
If. Stadium Telson und Antennen verschieden welt in der Entwiekluug, als es bei einem anderen Exemplar 
gleichen Stadiums der Fall war. Bei diesem war vielleicht das Telson weiter and die Antennen zuriiek- 
gebtieben. Abet diese Wahrnehmung fCihrt noeh nieht weiter. 
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Dekapodenlarven. 
Art: Callianassa subterranea Mont. 
Diagnose : 

Protokol le .  

Stadium I. 

Zeit: 16. Jul i  1937. 

Fundort:  Helgolfinder Plankton. 

1. GrSi~e:  2,4 mm, gemessen mit dem Ocularmikrometer yon der Spitze des Rostrums 
bis zum Telsonende. 

2. Ro st  r u m u n d S t a ch  el :  Rostrum lang und gez~ihnt. Dorsalstachel lang hinter dem 
II. Segment, kurz hinter dem III., IV. und V. Segment. 

3. C a r a p a x :  Hinterende rund. Pigmentiert. Durchsichtig wie Glas. 
4. A n t e n n u l a  u n d  A n t e n n e :  Die 1. Antenne hat  nur ein Basalstiick, aus dem ein 

gefiederter Dorn w~ichst. Die 2. Antenne hat  3 Teile: Basalstiick, Mittelstiick, 
daran gefiederte Dornen. 

5. M a n d i b  e l n  : WeberschiffchenfSrmig, s~igenfSrmige Zahnreihe, oberhalb 3 Z~ihne, der 
oberste scharf und spitz. 

6. M a x i l l u l a  u n d  M a x i l l a :  Aus basalem Grundstock Endopodit und Exopodit. Die 
2. Maxille spezialisiert durch zahlreiche Stacheln. 

7. M a x i l l i p e d e n :  3 Paar mit Exopoditen mit ]e 4 Borsten. 
8. P e r e i o p o d e n : Noch nicht sichtbar. 
9. A b dora  e n : 6 Abdominalsegmente, die Larve ist leicht gekrtimmt. 

10. P l e o p o d e n :  Noch nicht sichtbar. 
11. T e 1 s o n : Hat je einen kleineren Auftendorn links und reehts, in der MiRe einen mittel- 

gro6en Dorn,  links und reehts davon 5 l~ingere Dornen, neben jedem Aui~endorn 
ein kleines H~irchen. 

12. P i g m e n t i e r u n g :  Augenumrandung gelb, das Pigment schwarz, in der Herzgegend 
yon Chromatophoren ausgehendes rotes Pigment. 

13. B e m e r k u n g e n  fiber das Verhalten der Tiere: Die eigenartige Schwimmbewegung 
der Callianassa-Larven. Sie schwimmen oft mit dem Kopf nach unten. In drehender 
Bewegung um die eigene Achse rotierend schnellen sie sich ruckweise auf und nieder. 
Gelegentlich schwimmt die Larve auf dem Rficken liegend. 

Dekapodenlarven.  Stadium II. 
Art: CaHianassa subterranea Mont. Zeit: 24. Jul i  1937. 

Diagnose: 

1. G r S ~ e :  2,8 mm. 
2. Ro s t  r u m u n  d S t a ch el :  Rostrum verbreitert, dadurch werden auch die nicht dorsal 

befindlichen Zahnreihen sichtbar. 
3. C a r a p a x :  Hinter dem Dorsalstachel des II. Segments befindet sich dorsal eine Reihe 

von Z~ihnen. 
4. A n t e n n u l a  u n d  A n t e n n e :  Die 1. Antenne jetzt in 2 Aeste geteilt mit je 1 und 

mehreren Dornen. 2. Antenne hat lateral einen Nebendorn enffaltet, bestimmt, die 
sp~itere Antenne zu werden. 

5. M a n d i b e 1 n : unver~indert. 
6. M a x i l l e n :  unver~indert. 
7. M a x i  1 l ip  e d e n : Die Allgemeinstruktur ist unver~indert. Allein die Endopoditen haben 

sich vergr6t~ert. 
8. P e r e i o p o d e n :  Kleine Ans~itze dazu sind erschienen. 
9. A b d o m i n a l s e g m e n t e :  unver~ndert.  

10. P l e o p o d e n :  3 Paar sind knospenfSrmig angelegt, aber nicht in T~ifigkeit. 
11. T e l s o n :  Neben dem Mitteldorn haben sich rechts und links je ein kleiner Dorn ge- 

bildet. Der Mitteldorn ist jetzt nur noch ebensolang wie die 5 Dornen rechts und 
links von ihm. Aui~erdem noch die beiden H~irchen. Uropoden auf der einen 
SeRe in der Entwicklung, die andere SeRe bleibt dagegen zurfick. 

12. P ig  m e n t i e r u n g: Augenpigment schimmert mitunter metallisch griin. Sonst unver~indert. 
13. B e m e r k u n g e n :  Die Schwimmbewegungen scheinen zum grSi~ten Teil von den Exo- 

poditen des II. und III. Maxillipeden ausgeffihrt zu werden. 
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Dekapodenlarven : Stadium III. 
Art: Callianassa subterranea Mont. Zeit: 29. Juli 1937. 

Diagnose : 

1. GrSt~e :  3 mm. 
2. R o s t r u m  u n d  S t a c h e l :  Rostrum noch in die L[inge gewachsen. 
3. C a r a p a x :  L~ii~t die Anlage der linea thalassinica lateral erkennen. Die Augenstiele 

entwickeln sich. 
4. A n t e n n u l a  u n d  A n t e n n e :  Die 1. Antenne 4gliedrig: Basalstiick, 2 Mittelglieder, 

das 4. Glied in 2 Teile gespalten. - -  Die sp~iter bleibende H~ilfte der 2. Antenne 
ist sehr gewachsen,  ohue Segment ierung zu zeignn. 

5. M a n d i b e l n :  Haben am unteren Ende eine Lamelle ausgebildet. 
6. M a x i l l u l a  u n d  Ma=<il le:  Bei beiden sind die Kauladen entwickelt. Die Endopoditen 

haben je ein neues Glied angesetzt, w~ihrend die Exopoditen, eingliedrig, sich in 
die L~inge gestreckt  haben.  

7. M a x i 11 i p e d e n : Etwas verl~ingert. Sie haben zwar noch ihre Exopoditen, funktionieren 
aber  selber auch. 

8. P e r e i o p o d e n :  I - -V  mit Exopoditen, welche die Schwimmbewegung unterstlitzen. 
' Ans[itze zu Scherenbildung erkennbar.  
9. A b d o m i n a l s e g m e n t e :  unver~indert. 

10. P l e o p o d e n :  S~imtliche 3 Paar  sichtbar, aber nicht in Funktion. 
11. T e l s o n :  Mitteldorn wieder stark verl~ingert. 5. Dorn vom Mitteldorn aus, rechts und 

links, ebenso lang wie der Mitteldorn. Uropoden vSllig entwickelt, doch noch 
nicht in Tfitigkeit. 

12. P i g m e n t i e r u n g :  Rot in der Herzgegend. Segment I[ in br~iunlichem Ton. Dorsal- 
stachel rStlich. 

13. B e m e r k u n g e n :  Die pl5tzlichen Rucke, mit denen die Larve vorw~irts, riickw~irts 
und seitw~irts schnellt, erfordern durchaus und erhalten die Mitarbeit des Telsons. 

Dekapodenlarven. Stadium IV. 
Ar t :  Callianassa subterranea Mont. Zeit: 3. August 1937. 

Diagnose:  

1. GrS i~e :  3,5 mm. 
2. R o s t r u m  u n d  S t a c h e l :  unver~indert. 
3. C a r a p a x: Die Augen sind beweglich geworden. 
4. A n t e n n u l a  u n d  A n t e n n e :  Die 1. Antenne hat 4 verst~irkte Glieder, deren einer 

Endast  stark bedornt  ist. Bei der 2. Antenne erscheinen die Segmente, bisher 
11 an der Zahl, die sp~itere Antenne andeutend. 

5. M a n d i b e 1 n : unver~indert. 
6. M a x i l l u l a  u n d  M a x i l l e :  unver~indert. 
7. M a x i l l i p e d e n :  haben z. T. den Exopoditen verloren. 
8. P e r e i o p  o de  n : 5 Pereiopoden, der V. ohne Exopoditen. Erster Pereiopod hat Scheren 

entwickelt.  
9. A b d o m e n :  Das II. Segment ist von besonderer  L[inge. Auch das VI. Segment tiber- 

trifft an GrSt~e das III., IV. und V. 
10. P 1 e o p o d e n : 3 Paar  Pleopoden vSllig funktionsf~ihig. 
11. T e 1 s o n: Der mittelste Dorn ist der l~ingste, dann kommen der 2. yon links und rechts, 

die ersten Dornen sind am kleinsten. Die iibrigen 5 sind von gleicher L~inge und 
sind viel st~irker geworden. Ein Seitendorn links und rechts, urspriinglich 2 H~irchen, 
ist ganz in Wegfall  gekommen.  Die Uropoden funktionieren. 

12. P i g m e n t i e r u n g :  Dieselbe wie in Stadium III. Auch auf den Scheren erblickt man 
rote Punkte. 

13. B e m e r k u n g e n :  Die Larven halten sich meist an der Oberfl~iche des Wassers  auf. 
Sie scheinen dort fast zu h~ingen. Es kann sein, dat~ sie, weft sie phototaktisch sind, 
das Licht suchen, vielleicht auch das an der Oberfl[iche w~irmere Wasser.  
In ,Faune  d e  France" (E. CHEVREUX und L. FAGE, Amphipodes) wird dagegen 

behauptet ,  daf~ hier nicht biologische Grtinde vorliegen, sondern da~ es ein rein mechanischer 
Vorgang sei. 

25 
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Dekapodenlarven.  Postlarvales Stadium. 
Art: Callianassa subterranea Mont. Zeit: 10. August  1937. 
Diagnose:  

1. G r S ~ e :  4 mm. 
2. R o s t r u m  u n d  S t a c h e l :  Letzterer  ist weggefallen. 
3. C a r a p a x: unver~indert. 
4. A n t e n n u l a  u n d  A n t e n n e :  1. Antenne: die Endglieder sind noch nicht vSllig aus- 

gebildet. Bei der 2. Antenne ist von dem gefiederten Seitenast ein Stummel als 
Rest geblieben. 

5. M a n d i b e 1 n : I wie bei dem adulten Krebs. 
6. M a x i l l e n :  ] 

7. M a x i l l i p e d e n :  Beim III. Maxillipeden erscheint Merus und Ischium verbunden,  doch 
fehlt die verbindende Leiste. 

8. P e r e i o p o d e n :  Der I. Pereiopod hat Scherenentwicklung, gleiehm~ii~ig in Form und 
Gr5~e beiderseitig. IIL Pereiopod als Grabfui~ entwickelt.  

9. A b d o m e n :  unver~indert. Dagegen am VL Segment 1. u. r. je 22 starke Dornen. 
10. P l e o p o d e n :  Wie bisber nur 3 Paar  vom III.--V. Segment, das Weibchen der Adul ten 

bildet 5 Paare  aus. 
11. T e l s o n :  in gleichm~ii~ig l~inglicher Form start der bisherigen, die nach unten zu sich 

verbreiterte.  Die Dornenzahl ist wechselnd. Uropoden in Ringlicher zierlicher Gestalt. 
12. P i g m e n t i e r u n g :  Lebhaft,  wie vorher. 
13. B e m e r k u n g e n : Die bei den H~iutungen abgeworfenen Exuvien werden yon den Larven 

begierig aufgefressen. 

Eine Protokollierung des Bodenstadiums in 4,5--5 mm Gr6i~e erfibrigt sich, weil 
es die Bildung des adulten Tiers unterschiedlos darstellt. Mit einer Ausnahme:  die Augen 
des Bodenstadiums haben kein zerstreutes Pigment. Sie erscheinen nicht als rudiment~ir. 

IV. Das we i tere  Wachstum von Callianassa. 

Im folgenden soll noch ein Versuch geschildert werden,  etwas fiber das weitere 
Wachstum des Krebses fiber das Bodenstadium hinaus zu erfahren. Es ist ja im allge- 
meinen fast unmSglich, etwas mehr  als nur seine Larvenzeit  zu beobachten,  da der weitere 
Werdegang sich in unterirdischen Tiefen abspielt. So mag an die Stelle der Tatsache ein- 
mal die Hypothese  treten, mit der die Wissenschaft  so manches Mal operiert. 

Wahllos, wie sie aus dem Alkohol kamen, wurden 100 Exemplare von Calliaaassa 
subterranea von mir gemessen, und zwar die GesamtBinge yon der Rostrumspitze bis zum 
Telsonende. Es ergab sich folgendes Bild. 

Kiirperl~ifige : KSrper l~ inge  : K t i r p e r l ~ n g e  : K S r p e r R i n g e  : KSrpe r l~ inge  : 

6 , - -  m m  
6 , - -  ,~ 

6 ~ - -  ,, 

6,1 ,, 
6,1 ,, 
6,1 . 
6,2 ,, 
6,2 ,, 
6,2 . 
6,2 ,, 
6,78 ,, 
6,8 . 
6,8 ,, 
6,8 ,, 
6,8 ,, 
6,8 ,, 
6,8 ,, 
6,8 . 
6,8 ,, 
6,9 . 
7,12 . 
7,46 ,, 

8,81 
9,15 
932 
9,8 
9,8 
9,8 

1 0 , - -  
10,17 
10,17 
10,17 
10,17 
10,17 
10,17 
10,17 
10,17 
10,85 
10,85 

7,8 m m  10,85 
8,14 ,, 10,85 
8,48 ,, 10,85 
8,81 ,, 10,85 

. 10,85 

. 10,85 
,, 10,85 
,, 10,85 
,, 10,85 
,, 1 1 , - -  
. 11,52 
. 11,87 
. 13,56 
. 13,56 
. 13,56 
. 13.56 
,, 13,56 
. 13,56 
,, 13,56 
. 13,56 
. 13,56 

13,56 

t n m  

,3 

13,56 m m  
13,56 . 
13,56 . 
13,56 . 
15,59 . 
15,59 . 
15,59 . 
15,59 ,, 
15,59 ,, 
15,59 ,, 
15,59 . 
15,59 ,, 
15,59 . 
15,59 . 
15,59 ,, 
15,59 . 
15,59 . 
15,59 ,, 

1 7 , - -  m m  
17,63 ,, 
18,30 ,. 
18,31 ,, 
1 9 , - -  ,, 
19,45 . 
19,88 . 
2 0 , - -  ~, 

20,34 . 
20,40 . 
20,53 . 
21,20 . 
2 3 , - -  . 
2 3 , - -  . 
2 3 , - -  . 
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Betrachtet  man  diese Messungsreihe, welche adulte Krebse in der L~inge yon 
6 bis 23 mm umfafit, so l~it~t sich nicht verkennen,  dab sie eine merkwiirdige Stetigkeit 
besitzt. Ein und dieselbe KSrperl~inge wiederholt sich des 5fteren. Und es entgeht nicht, 
dab jede neue Konstanz einen best immten Abschnitt  angibt. Es entsteht die Frage, was 
dieser Abschnitt  bedeutet .  Ich glaube, dal~ in den allm~ihlich wachsenden Proportionen 
der Zahlen sich die H~iutungsstadien der Adulten erkennen lassen. Es wird ]a unmSglich 
sein, die H~iutungen des scheuen HShlentiers auf andere natiirliche Weise zu verfolgen. 
Man mut~ sich freilich nicht dagegen stNiuben, einige L~ingenmat~abschnitte zusammenfassen.  
Dieselben erkl~iren sich in ihren geringen Differenzen trotz gleichzeitiger H~iutung einfach 
aus der Umwelt, in der das Tier lebte, durch die Futtermenge,  welche ihm zu Gebote 
stand, endlich durch Temperatureinfltisse. Wachstum fSrdernde oder hindernde Momente 
gibt es in iedem Tierleben. 

So verfahrend lassen sich ftir die adulte Callianassa bis zu 23 mm K6rperl~inge 
16 H~iutungsstadien erkennen. Nach dem mit 5 mm erreichten Bodenstadium folgen 
folgende GrSl~en : 

6 , - -  IIl  l I l  

6 7 - -  ~ 
6 , ~  
6,1 ,, 
6,1 ,, 
6,1 ,, 
6,2 ,, 
6,2 ,, 
6,2 , 
6,2 ,, 

z u s a m m e n  61,10 m m  
Da es  10 E x e m p l a r e  s ind,  e rg ib t  s i ch  als Mi t te l l~nge  6,1 m m .  

Hier mut~ weitergez~ihlt werden. Es waren festgestellt 6 l a r v a l e  S t a d i e n ,  
jedes begrenzt durch eine H~iutung, also kann das VII. H ~ i u t u n g s s t a d i u m  b e i  6,1 mm 
L~inge liegen. Der folgende Entwicklungsabschnitt umfat~t die L~ingen: 

6,78 m m  
6,8 ,, 
6,8 ,, 
6,8 . 
6,8 ,, 
6,8 . 
6,8 ,, 
6,8 . 
6,8 . 
6,9 . 

z u s a m m e n  68,08 m m  
be i  10 E x e m p l a r e n  Mittell~inge 6,81 m m .  

H f i u t u n g s s t a d i u m  VIII b e i  6,81 m m .  

Es  fo lgen  : 7,12 
7,46 
7,8 

f i l m  z u s a m m e n  22,38 m m  : 3 = 7,46 m m .  

H ~ u t u n g s t a d i u m  IX b e i  7,46 m m .  

W e i t e r h i n  : 8,14 
8,48 
8,81 
8,81 
8,81 
8,81 

9.15 
9,20 
9,80 
9,80 
9,80 

m m  

,7 

z u s a m m e n  51,86 m m  : 6 ~ 8,64 m m .  

H S u t u n g s s t a d i u m  X b e i  8,64 m m .  

z u s a m m e n  41,75 m m  : 5 = 9,55 m m .  

H f i u t u n g s s t a d ' i u m  XI b e i  9,55 m m .  

1 0 ~ - -  
10,17 
10,17 
10,17 
10,17 
10,17 
10,17 
10,17 
10,17 

z u s a m m e n  91,36 : 9 = 10,14 m m .  

H 5 u t u n g s s t a d i u m  XII b e i  10,14 m m .  
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Es  f o l g e n :  10,85 
10,85 
10,85 
10,85 
10,85 
10,85 
10,85 
10,85 
10,85 
10,85 
10,85 

m m  

,7 

z u s a m m e n  119,35 m m  : 11 = 10,85 r am.  

H ~ i u t u n g s s t a d i u m  XIII  b e i  10,85 r am.  

W e i t e r h i n  : 1 1 , - -  

11,52 
11,87 

m m  

7, 

z u s a m m e n  34,39 m m  : 3 = 11,46 m m .  

H / i u t u n g s s t a d i u m  XIV b e i  11,46 r am.  

N o c h  : 13,56 
13,56 
13,56 
13,56 
13,56 
13,56 
13,56 
13,56 
13,56 
13,56 
13,56 
13,56 
13,56 
13,56 

l l l m  

7, 

7, 

z u s a m m e n  189,84 m m  : 14 = 13,56 r am.  

H f i u t u n g s s t a d i u m  XV b e i  13,56 r am.  

Es  f o l g e n  : 15,59 m m  
15,59 ,, 
15,59 ,, 
15,59 ,, 
15,59 , 
15,59 ,, 
15,59 , 
15,59 ,, 
15,59 , 
15,59 , 
15,59 , 
15,59 ,, 
15,59 ,, 
15,59 , 

z u s a m m e n  218,26 m m  : 15 ---- 15,59 m m .  

H / i u t u n g s s t a d i u m  XVI  b e i  15,59 r am.  

W e i i e r h i n  : 1 7 , - -  m m  
17,63 ,, 

z u s a m m e n  34,63 m m  : 2 = 17,36 m m .  
H / i u t u n g s s t a d i u m  XVII  b e i  17,36 m m .  

Es  f o l g e n :  18,3 m m  
18,31 ,, 

z u s a m m e n  36,61 m m  : 2 = 18,3 m m .  
H / i u t u n g s s t a d i u m  XVII I  b e i  18,30 m m .  

W e l t e r  : 19 , - -  m m  
19,45 ,, 

z u s a m m e n  38,45 m m  : 2 = 19,22 m m .  
H ~ u t u n g s s t a d i u m  XIX b e i  19,22 m m .  

W e i t e r h i n  : 19,88 m m  
2 0 , - -  ,, 
20,34 . 
20,4 ,, 
20,53 ,, 

z u s a m m e n  101,15 m m  : 5 = 20,33 m m .  

H ~ u t u n g s s t a d i u m  XX b e i  20,33 r am.  

Es  f o l g e n :  21,20 m m  H / i u t u n g s s t a d i u m  X X I  b e i  21,20 m m .  

E n d l i c h  : 2 3 , - -  m m  
2 3 , - -  ,, 
23 , - -  ,, 

z u s a m m e n  69 m m :  3 = 23 , - -  m m .  
H / i u t u n g s s t a d i u m  XXII  b e i  2 3 , - -  m m .  

Falls diese Aufstellung irgendwie den Tatsachen nahekommt, was zu beweisen 
vielleicht niemals gelingen wird, so geht daraus 'hervor, daI~ das W a c h s t u m  y o n  
Callianassa b e i  ] e d e r  H~iutung  e t w a  1 mm an L~inge betr~igt .  
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Dritter Tell: Oekologie von Callianassa. 

I. Verbreitung der europ~iischen Callianassa-Arten. 

1. Horizontale  Verbreitung. 

Es ist kaum nStig vorauszuschicken, dal~ fiber die Oekologie yon Callianassa hier 
n u r  das mitgeteilt wird, was dem Verfasser aus eigener Anschauung bekannt  ist. 

Die horizontale Verbreitung der europ~iischen Arten erstreckt sich im SiJden auf 
das Mittelmeer - -  Grenze nach Westen:  StralSe yon Gibraltar, und im Norden auf Nord- 
und Ostsee - -  Grenze nach Westen:  der englische Kanal. Was darfiber hinausgeht,  mug 
in dieser Abhandlung dem Atlantischen Ozean zugerechnet werden und einer sp~iteren 
Forschung iiberlassen bleiben. Ich habe iiberdies nur Individuen zu untersuchen gehabt, 
welche diesem Lebensraum angehSrten. 1) Wenn man hunderte  von Exemplaren untersucht 
und, falls man den Angaben trauen darf, die Fundorte genau registriert, so ist man er- 
staunt, ein Tier an einer Stelle zu finden, wo man es nicht vermutet  hat. Ich sage dies 
nut,  um auf die Schwierigkeit hinzuweisen, mit welcher die genaue Angabe des Lebens- 
raums eines Tiers verbunden ist. 

Es stellt sich nun heraus,  dal~ die A d r i a  yon den beiden Arten pestae und 
stebbingi bewohnt  wird. Und zwar ist die Verteilung so, dais pestae ausschlietSlich im 
n S r d l i c h e n  Tell dieses Meeres gefunden wird. Fundorte sind vor allem die Umgegend 
yon Triest, Rovigno, besonders im Canal di Leme, aber auch vereinzelt an anderen Stellen 
in der N~ihe von Rovigno, z. B. westlich des Ausgangs des Canals und im Val di Lone 
(s. d. Karte bei LUTZE 1937). Die Vorkommensgrenze l~iuft etwa von Split (Spalato) bis 
zum Testa del Gargano oder Bari an der italienischen Ktiste. Ich habe noch ein Exemplar 
als pestae bestimmen kSnnen, welches aus Capocesto stammte, wenn - -  die Angabe des 
Fundorts stimmt. 

Dagegen ist bis ]etzt das Vorkommen von pestae in der s i i d l i c h e n  Adria nicht 
erwiesen. 

Die im T y r r h e n i s c h e n  M e e r ,  also an der Westkfiste Italiens, vorgefundene 
Art gehSrt ausschlieiSlich zur Art stebbingi Borradaile. Sie kommt u. a. an der Westkfiste 
des Golfs von Neapel in groiSer Menge vor. Ich fand sie an 3--5 verschiedenen Stellen 
zwischen der Mergellina bis zum Capo Posilipo an der sogenannten Secca di Chiaja. Der 
Fundort  Iiegt auf 140 O und 410 N. 

Die von mir der neuen Art algerica zugewiesene Callianassa dfirfte ihren Standort 
allein an der n o r d a f r i k a n i s c h e n  Kfiste haben, gehSrt also dem westlichen Mittel- 
meer an. 

Callianassa denticulata ist bis jetzt in 1 Exemplar (Station 377 der Forschungs- 
fahrt  des ,,San Marco" v o n  1936) stidlich yon Zara vecchia an der dahnatinischen Kiiste 
aufgefunden worden. Das Verbreitungsgebiet ist mithin noch nicht bekannt.  

Die beiden nordeurop~iischen Arten kommen in der N o r d s e e  vom 1.--8. L~ingen- 
grad vor. Oder genauer:  die Art snbterranea Mont., welche sicherlich die von be iden  an 
Individuen reichste ist, finder sich von der englischen Stidkiiste, stidlich der Doggerbank, 
um Helgoland herum bis zu der Westkiiste Schwedens. Beachtlich i s t ,  w a s  GUSTAFSON 
(1934, S. 2) schreibt: ,,Callianassa is known neither from the Danish nor from the nor- 
wegian coasts and in his work ,die Dekapoden Crustaceen" APPELOFF (1906 S. 184) refers 
Callianassa to a southern group, which in the north Sea does not reach eastward the 
Scandinavian coasts." 

Es ist anzunehmen, dais sie nicht welter als bis zum Skagerrak gehen kann, well 
sich dort bereits der geringere Salzgehalt des 6stlichen Meeres bemerkbar macht. Frtiher 

ist sie auf Helgoland nur aus Fischm~gen, besonders des Schellfisches, bekannt  gewesen, 
schon seit 1870. Da sie in grol~en Tiefen lebt, fehlte e s  damals an dem passenden Fang- 
get,it. Kurz vor Kriegsausbruch hatte die Biologische Anstalt eine besonders schwere 
Zackendretsche angeschafft,  mit der Callianassa aus der tiefen Rinne geholt wurde. Nach 
dem Kriege hat  HAGMEIER mit dem PEWERSEN-Bodengreifer gearbeitet und erhielt seitdem 
regelm~ii~ig Callianassa aus der Rinne. 

1) Mit Ausnahme eines yon mir als Callianassa japonica Dana bes t immten  Exemplars,  welches ich 
der  Freundl ichkeR des Herrn Prof. PAx-Breslau verdankte.  
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T a b e l l e  II. 

A. Das V o r k o m m e n  v o n  Callianassa subterranea Mont. 

Wo nichts  anderes  vermerkt  ist, handel t  es sich um Bodengreiferft inge des Reichsforschungsdampfers  ,Poseidon" ,  
welche yon Prof. HAGMEIER ausgesueht  und aufgezeichnet  wurden  nnd  im Zusammenhang  anderwei t ig  ver- 

5ffentl icht  werden.  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Anzahl auf  
Nr. Tag Posi t ion Tiefe 0,1 qm Bemerkungen 

1. 7. 12. 1912 2 

2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

7. 

8o 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 

47. 
48. 
49. 
50. 
51. 

4. 8. 1919 

1919 
3. 7. 1920 

2. 10. 1920 
22. 11. 1921 

5. 1. 1935 
Fahrt  des 
Poseidon 

6 . 1 . 3 5  
6 . 1 . 3 5  

21. 1. 35 
22. 1. 35 
23. 1. 35 
23. 1. 35 

2 . 2 . 3 6  
2 . 2 . 3 6  
2 . 2 . 3 6  
3 . 2 . 3 6  
7 . 2 . 3 6  
7 . 2 . 3 6  
7 . 2 . 3 6  
7 . 2 . 3 6  
7 . 2 . 3 6  
8 . 2 . 3 6  
8 . 2 . 3 6  
9 . 2 . 3 6  

12. 2. 36 
12. 2. 36 
12. 2. 36 
14. 2. 36 
14. 2. 36 
14. 2. 36 
14. 2. 36 
14. 2. 36 
14. 2. 36 
14. 2. 36 
17. 2. 36 
27. 4. 36 
27. 4. 36 
30. 4. 36 
30. 4. 36 

1 . 5 . 3 6  
2 . 5 . 3 6  
2 . 5 . 3 6  
2 . 5 . 3 6  
3 . 5 . 3 6  

Von Mai bis 
Sept. 36 

20. 6. 37 
21. 6. 37 
23. 6. 37 
9 . 7 . 3 7  
9 . 7 . 3 7  

Unbekannt ,  aus dem 
Magen v. Ra]a clavata 

SW v. Helgolfinder ,,Tie- 
fen Rinne" 
Helgoland 
S. v. Helgoland, Rinne 

540 5,9' N 70 54' 0 
S z. O . - - S . S . W  
4 Sm v. Helgoland 
540 18' N 6 ~ O 7 ~ 5' O 

540 21' N 40 21' O 
540 21,5' N 4 o 16' O 
530 52' N 20 26' O 
530 38' N 30 20' O 
540 03' N 40 57' O 
54 ~ 06' N 5 ~ 03" O 
540 8' N 50 8' O 
54 o 19' N 40 37,9' O 
540 28,5' N 40 9,9' O 
530 26' N 30 54' O 
54" 3' N 20 22' O 
530 39' N 30 22' O 
530 36' N 30 17' O 
53 ~ 32' N 3 o 13' O 
530 19' N 30 24' O 
530 13' N 4 ~ 38' O 
530 48' N 40 12' O 
54 ~ 46,4' N 40 08' O 
53 o 58' N 40 39' O 
540 00' N 40 40,5' O 
540 23' N 50 05' O 
54 ~ 12' N 6 ~ 20' O 
540 25' N 50 53,2' O 
54 o 25,9' N 50 50,2' 0 
54 U 39,1' N 50 28' 0 
540 40' N 5 o 24,1' 0 
5r 0 45,5' N 40 51' O 
540 59' N 40 36' O 
540 40' N 6 o I3' O 
53 ~ 58' N 50 00' O 
53 o 48' N 40 56' O 
530 30' N 30 30' O 
53 o 41' N 3 o 14' O 
530 36' N 40 13' O 
540 18' N 5 o 41' O 
54 o 15' N 5 o 43' 0 
540 4' N 5 o 52' O 
54 ~  N 6 ~ 36' O 
sfimtlich aus der Helgol. 
,Tiefen  Rinne" F~inge 
der  ,Augusta"  

54 o 5,4' N 1 ~ 5, 4, 2' O 
540 7,4' N 2 o 16,3 O' 
54" 8,2' N 20 37,3' O 
54 ~ 35,2' N 4 ~ 15,4' O 
540 13,9' N 4 o 15,4' O 

ca. 40--55 m 

40--55 m 
sand. Schlick 

43 m 
36--40 

42 

50 
50 
38 
38 
42 
41 
41 
46 
51 
28 
65 
40 
39 
4O 
30 
29 
40 
49 
41 
41 
43 
37 
39 
41 
42 
44 
45 
43 
41 
41 
39 
33 
41 
33 
40 
39 
38 
39 

bis 60 

42 
49 
57 
50 
52 

6 
3 
1 
2 
7 

13 
18 
3 
1 
1 
2 
3 
7 
5 
1 
1 

10 
1 

10 
14 
4 
1 
6 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
9 

16 
5 
7 
4 
5 
2 
2 
3 

5O 

249 

kein quant i ta t iver  Fang. Anzahl 
kann deshalb n icht  auf 0,1 qm 
bezogen werden  
mit  Schmarotzer  (Bopyride) be- 
haf te t  

hier  sind mehrere  F~inge zusam- 
mengefai~t worden,  so dab die 
Anzahl n i c h t  auf 0,1 qm be- 
zogen werden  kann 
Aus ,,Meteorfahrt" I. 1937 

. '7 
Aus ,,Meteorfahrt" If. 1937 Star. 194 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Nr. Tag Position Tiefe Anzahl auf Bemerkungen 
0,1 qm 

52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 

10. 7. 37 
10. 7. 37 
11. 7. 37 
15. 7. 37 
19. 7. 37 
21. 7. 37 
19. 7. 37 
19. 7. 37 
16. 7. 37 
16. 7. 37 
19. 7. 37 
20. 7. 37 
22. 7. 37 
23. 7. 37 

540 39,4' N 4 o 21,9' O 
54 ~ 8,2' N 40 22,0' O 
540 O,0' N 4 ~ 1,0' O 
540 27,8' N 40 41,0' O 
530 58,4' N 50 26,6' O 
53 o 58.4' N 5 o 26,6' O 
540 34,0' N 50 20,2' O 
54 o 23,3' N 50 27,2' O 
540 27,8' N 40 28,9' O 
540 38,6' N 40 29.0' O 
54 o 7,9' N 5 ~ 19,3' O 
530 58,8' N 5 ~ 17,5' O 
51 o 59,2' N 6 o 11,3' O 
540 41,5' N 50 42,2' O 

Uebertrag : 249 
5O 1 
50 5 
46 1 
48 2 
36 4 
36 2 
40 1 
41 2 
49 2 
51 2 
41 15 
39 14 
44 1 
43 4 

Aus ,,Meteorfahrt" II. 1937 Stat. 194 

zus. 305 Sttiek 

Die Ziffern 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18 auf  0,1 qm weisen auf  ein zahlenm~i~ig 
h o h e s  V o r k o m m e n  y o n  Callianassa in der  si idlichen Nordsee  hin. 

GUSTAFSON (1934 S. 15) gibt  ftir den Gul lmarf jord  nur  1 , 2 -  4 , 2 -  8 Exempla re  in 
F~ngen  mit den von  ihm benu tz ten  R ingdre t schen  an. Frei l ich k a n n  hier  nicht  yon  e inem 
e n t sp rechenden  Area l  gesprochen  werden .  

B. Das V o r k o m m e n  y o n  Callianassa helgolandica n. sp. 

1. Aus der I. Fahrt des R.V.S. 
,Meteor" yon 1937 

2. Aus der II. Fahrt des R.V.S. 
,Meteor" von 1937 

3. Aus der ,,Tiefen Rinne" bei 
Helgoland am 9. Januar 1937 

540 8,2' N 20 37,3' O 

540 34,0' N 5 o 20,2' O 

54 o 9,2' N 70 49,4' O 

59 m Tiefe 

41 m Tiefe 

48 m Tiefe 

1 Exemplar 

1 Exemplar 

1 Exemplar 

2. V e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  

Bei Fes ts te l lung des T i e f e n v o r k o m m e n s  der  e inzelnen Ar ten  ergibt  sich ein merk-  
wtirdiges Bild. Auch  ein Stfick des einst  so Geheimnisvol len  um Callianassa! Denn  
dieser  Krebs  ftihrt sein Dasein  in al len d e n k b a r e n  Tiefen des Meeres.  In Capodis t r ia  
s t ampfen  die Fischer  bei Niedr igwasse r  mit ih ren  s chweren  Schuhen  auf  den  lehmig  
sch l ammigen  S t rand  und  durch  die Erschf i t t e rung  Yeranlat~t, sp r ingen  die Krebse  aus  
ihren  RShren  heraus ,  die sich nu r  ca. 15 cm un te r  dem W a s s e r  bef inden.  Sie we rden  
von  den F i schern  als KSder  benutz t .  ~) Ich habe  im G o l f  y o n  N e a p e l  nach  dem Tier 
gefischt .  Es wa r  nur  nStig, vom Boot  aus mit  e inem s t a rken  H a m e n  den  Mee re sboden  
abzuha r ken ,  bis eine groite Schaufe l  voll s chwarzen  Meeresbodens  im Netz war .  Man 
hob  die Erde  mit  e inem Spa ten  allm~hlich aus dem Netz he raus  und  schiit tete den Inhal t  
in berei tgeste l l te  Gl~ser. Der  Erfolg  dieser  wenig  ze i t r aubenden  und  mfihelosen Arbe i t  war  
s tets  der  F a n g  einer  Reihe  von  Callianassa. Es w a r e n  im Gegensa tz  zu ande ren  Orten 
u n d  Ar ten  meis t  e rwachsene  Exemplare ,  bis zu 6 cm Lfinge. Auffa l lend wa r  die grot~e Zahl 
der  g e f a n g e n e n  gesch lech ts re i fen  Weibchen ,  s~imtlich mit  Eiern  be laden  (Monat Juni). 
Die Tiefe des Biotops ffir die Art  stebbingi betri igt  also nur  e twa 1 - -1 ,50  m u n t e r  dem 
Meeresspiegel .  Da m a n  sogar  aus dem Boot  h e r a u s  mit d e m  Spa ten  Tiere he rausho len  
konn te ,  w e r d e n  sie hSchs tens  bis 20 cm tier sich in die Erde  e ingegraben  haben .  An  
den S t rand  k o m m t  stebbingi nie. Aehnl iches  ber ichte t  auch die nordaf r ikan i sche  Bio- 
logische Stat ion in Castiglione fiber algerica, wo der  Krebs  sehr  leicht bei  t rocken  w e r d e n d e m  

1) Laut Mitteilung des Herrn Dr. A. V~TOVA in Rovigno. Es wird hier die Art C. pestae gewesen 
sein, doch ist dies nicht bestimmt zu sagen. 
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Ufer eingefangen wird. Auch dort lebt er nur 0,90--1 m tier unter dem Meeresspiegel. 
Die unterirdischen RShren werden jedoch nur  yon den erwachsenen Tieren verlassen, 
niemals  von den jungen, ~ihnlich wie in Neapel. Hier kommt der Krebs sogar an den Strand. 

Anders dagegen der Biotop von pestae. Diese Art wurde niemals am Strand 
beobachtet. Dies ist wohl auch im n S r d l i c h e n  T e l l  d e r  A d r i a  fast eine UnmSglichkeit. 
Deni1 nirgends gibt es an den Kfisten yon Istria und Dalmatien Sandstrand, wo sie dauernd 
und ungestiirt heimisch werden kSnnte. Die Scoglien ums~iumen die ganze Kfiste. 
Callianassa lebt hier nur in grSlSeren Tiefen. Ich habe sie mR dem PEwEaSEN-Bodengreifer 
in 29 m Tiefe gefischt. Hier waren es im Gegensatz zu den im niedrigen Wasser lebenden 
Arten meist Tiere von durchschnittlich 20--25 mm L~inge. Nie habe ich hier ein grSilleres 
Tier gesehen. 

Was die nordischen Arten betrifft, teilt GUSTAFSON (1934, S. 14/15) von der 
schwedischen Ktiste mit, dat~ Callianassa subterranea im Sotefjord zusammen mit Upogebia 
stellata in einer Tiefe von 35--43 m vorkommt. Die beiden Arten der Nordsee subterrauea 
und helgolandica n. sp. wurden niemals an der Kfiste beobachtet. S~imtliche erbeutete Tiere 
stammen aus Tiefen von 30--60 m. Und auch hier trifft es zu, dais es meist ganz kleine, 
daher junge Exemplare von 8--20 mm sind, die in den Bodengreifer kommen. Ein eier- 
tragendes Weibchen habe ich weder 1936 noch 1937 auf Helgoland gesehen. Die grSiSeren 
Tiere kommen in der Nordsee tief eingegraben vor und werden nicht von dem Boden- 
greifer erreicht. 

IL Lebensraum und Lebensweise .  

Das Wort R. HESSE'S (Tiergeographie 1934) ist mir aus der Seele gesprochen: 
,Reiseausbeuten in Tierb~ilgen und Alkoholmaterial haben wir zun~ichst genug;  was uns 
fehlt, sind Beobachtungen tiber den Zusammenhang zwischen Tier und Umwelt". Auch 
Callianassa glaube ich nur unter  diesem Gesichtspunkt verstehen zu kSnnen. Ich zitiere 
noch ein Wort von J. W. HARMS (1934, S. 114), das er in anderem Zusammenhang schreibt: 
,Unser Wissen fiber Herkunft  und Entwicklung der Thalassiniden~ die typischen Anomuren- 
charakter haben, ist noch sehr lfickenhaft . . . .  die eigenartige Lebensweise der Thalassi- 
niden wird erst verst~indlicb, wenn man ihre Umweltverh~iltnisse studiert." Die Umwelt, 
das haben wir sehon gesehen, in der Callianassa lebt, leben muB, ist ~iulSerst verschieden. 
Anders seine Umwelt, wenn die Sonnenstrahlen es erw~irmend erreichen, anders wenn es 
in dunkler Tiefe sein Dasein fiihrt. Man kann einen Einblick nur gewinnen, wenn es 
gelingt, das Tier lebend zu beobachten. In H e l g o l a n d  gelang es mir, solche Beob- 
achtungen zu machen an einer lebendigen Callianassa, welche aus der ,,Tiefen Rinne" 
stammte. Das Tier wurde in die mit Schlick gefiillte Kfivette gelassen und verschwand 
schnell darin. Nach einigen Tagen sah man horizontale G~inge, die auf beiden Seiten des 
Glases entlang liefen. Ein Gang fiihrte vertikal nach oben. Es sind Spuren bemerkt  
worden, dais das Tier nachts sein Versteck verl~iBt. Die groiiie Schere bohrt sich zun~ichst 
ein, den Schlick zur SeRe schiebend. Von Zeit zu Zeit erfolgte aus dem triehterfSrmigen 
Gang nach oben ein Schlammauswurf,  ca. 5--6 cm hoch, der das Wasser trtibte. Die 
Schlammfont~ine kommt einmal dadurch zustande, daf5 der Gang seitwSrts erweitert wird. 
Die dadurch entstehende Anh~iufung yon Material wird dann beseitigt, indem es nach 
oben geschleudert wird. Oft kommt es andererseits vor, dais ein zweites Tier in der N~ihe 
arbeitet, sodaB Raummangel  eintritt, der dann durch Entfernung des hemmenden Bodens 
durch Hinausschleudern beseitigt wird. Ein kleiner Schlickkegel liegt dann um die Mtindung 
herum. Die G~inge hielten sehr gut. Doch war keine Spur yon Schleim zu entdecken. 
Vielmehr scheinen die kleinen kellenf6rmigen Platten des III. Pereiopoden wie Maurerkellen 
den  Schlick breit und fest zu driicken (vgl. auch SCHELLENBERG, 1928, dessen wiedergegebene 
Beobachtungen zutreffend sind). Es entstehen so feste G~inge, daft das weiche schmieg- 
same Tier sich iiberrollend bequem darin umdrehen kann. Es arbeitet unermtidlich Tag 
und Nacht daran und ver~indert dauernd ihre Gesta l t .  Dies Exemplar hat  6 Monate in 
meiner Pflege gelebt. Es ging erst in meiner Abwesenheit  yon Helgoland ein. 

In R o v i g n o  h a r e  ich in gleicher Weise mehrere pestae-Exemplare im Aquarium 
in Pflege. Doch habe i c h -  bei sonst tibereinstimmender Lebensweise - - e i n e  gegenteilige 
Beobachtung gemacht. W~ihrend der lehmartige Schlick der ,Tiefen Rinne" am Ende es 
als mSglich erscheinen liet~, als hielten die Gangw~inde yon selber, war vSllig einwandfrei 
festzustellen, daft Callianassa pestae seine W~inde mit einem gewissen Sekret oder Schleim 
aus den Kittdriisen an den Pleopoden tapezierte. Anderenfalls w~iren dieselben, da sie 
aus einem Gemisch yon Ton mit porSsem Sand bestanden, bald zusammengestiirzt, was 
hier nun nicht geschah. 
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In N e a p e l  habe ich am 29. Mai 1937 folgendes in mein Tagebuch geschrieben. 
Heute frfih mit dem Fischereiboot der Station zum Fischen yon Call ianassa auf  den Golf 
gefahren.  In die Richtung zum Cap Posilipo, den rauchenden Vesuv im Rficken, Capri 
vor Augen. 

Biotop:  Zwischen Klippen (Scoglien) dunkelgrauer ,  fast schwarzer, aber  ganz feiner 
Sandboden.  Der Sand ist so rein, wie Streusand, wie Dtinensand, sodaI~ die Tiere fast 
nicht zu bohren brauchen,  sondern mit ihren scharfen Fii~en lange G~inge g r a b e n -  man 
sieht es vom Boot aus - -  den Ausgang nach oben offen. Einige Exemplare  krochen auf 
dem Boden herum. Sie kommen nach Aussage der Fischer nach Aufwerfung eines Hfigels 
auf  einen Augenblick heraus, um danach wieder zu verschwinden. Eine gespitzte Stange 
stiefi ich, um die Festigkeit des Biotops zu prfifen, ca. 1/2 m mit Leichtigkeit in den Sand. 
Das Wasser steht nur  ca. 1--1,50 m fiber dem Sandboden. Nach einigen Spatenstichen 
hat te  man einige Tiere, alle ca. 30--60 mm lang. Lebend wurden sie siimtlich in ein 
ca. 5 cbm gro~es Aquarium der Station fiberfiihrt. Sie bohr ten sich nach dem Hin~ingesetzt- 
werden sofort in den Schlicksand ein, ihr Element  1) (Abb. 104). Dabei ist der Kopf mit 
dem III. Maxillarfutt und dem III. Pereiopoden voran. W~ihrend des Eingrabens wird der 
KSrper, besonders das Abdomen, dessert Schwanzf~icher und Pleopoden lebhaft  vibrieren,  
in die HShe gerichtet.  Hernach sieht man h~iufig die Schwanzspitze aus dem Erdhtigel 
aufragen.  Die Kopfteile arbeiten unten im Gang welter. 

Ist aber  der ganze Bau fertig, so sieht das ungef~ihr so aus, wie e s  Abb. 105 zeigt. 
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Abb. 104 und 105. CMlianassa stebbingi Borr. 
Aquarium: Die Erdhtigel und Schlammfont~inen (Nach der Natur). 
Aus der selbstgegrabenen HShle Ausschau haltend. Neapel 15. 6. 1937. 

Call ianassa ist ein vortreff l icher  Schwimmer. In der Freiheit  schwimmen die Tiere, 
wie mir neapolitanische Fischer erz~ihlten, nachts umher .  Man k(innte versucht  sein, sie 
zu den Crustacea natant ia  zu rechnen.  Beim Schwimmen weist die grot~e Schere stets 
voran, meist ist sie geSffnet  wie zum Angriff und zur Abwehr  bereit.  Im Aquarium 
schwammen sie munte r  u m h e r ,  sie hielten sich nicht immer  in den HShlen auf. Der 
Schwimmvorgang l~iitt sich ungef~ihr durch folgende Kurven  darstel len:  

1) Selbstverst~indlich leben die Tiere nur weiter, wenn man sie in das ihnen gewohnte Wohnelement 
bringt. Das Bodenstadium geht nur in den bekannten Schlick, schon einen gemischten Boden von Schlick 
und Sand verschm~iht es. Denn ein, ja der gr5I~te Tell ihrer Nahrung wird von ihnen aus dem Schlick entnommen. 

26 
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Tagebuchnotiz vom 3. VI. 37. Heute frfih morgens die H~iutung einer Adulten 
beobachtet. Das Aquarium war w~ihrend der Nacht durch lichtsichere Laden abgeschlossen. 
Als ich schwaches Licht einschaltete, war unter  einem der typischen Erdhiigel lebhaftes 
Arbeiten. Dann kam das Tier heraus. Bet lebhaftem Zerren zerrii~ die Haut zwischen 
Cephalothorax und I. Segment und der Krebs arbeitete sich heraus. Oben auf der Gang- 
5ffnung lag die alte Haut. Das neue Tier war blitzschnell verschwunden. Hat ia auch 
allen Grund dazu! Der Vorgang dauerte 10 Minuten. Die Exuvie habe ich in meinem 
Besitz. 

Die Umwelt und Lebensweise von C. algerica habe ich nicht selbst beobachten 
kSnnen, aber Dr. DIEUZEIDE, der Letter der Biologischen Station in Castiglione, 49 km 
westlich von Algier, hat  mich durch seine vortrefflichen Angaben vom 9. VI. 37 in den 
Stand gesetzt, den Tatsachen Entsprechendes zu verSffentlichcn. Ihm gebtihrt besonderer 
Dank dafiir. C. algerica lebt an der Kfiste in den sogenannten ,Mattes".  ,,Ces mattes 
ne sont autre chose que du sable vaseux consolid~ par les racines des Cgmodea aequorea 
et des Zostera nana. Elles s'~tendent de la plage ]usqu'h 50 h 60 m~tres en mer et sont 
recouvertes par 0,90 ~ 1,-- m d'eau au maximum. Par pression barom~trique elev4e, elles 
arrivent h ~tre compl~tement h sec." (Vgl. dazu 2 Zeichnungen, Abb. 106, 107.) 

v~col~'~es l~ ~lliar~e~sse~. 

Biofop in Castiglione (Nord:Afrika). 

/ //// 

', / / / /  

Abb,  106. CaHianassa MgeHca n, sp, 

Nach einer Zeichnung yon Stationsehef Dr. DIEUZEIDE. 
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Abb. 107. 
Biotop in Castiglione (Nord-Afrika). 

Niw~u d~ l'[au 

C a l l i a n a s s a  a l g e r i c a  n. sp, 
Nach einer Skizze yon Dr. DIEUZEIDE. 

Einige Beobachtungen fiber das Fressen des Krebses sind noch erw~ihnenswert. 
Seine Nahrung besteht neben dem Detritus aus den fiir ihn brauchbaren Bestandteilen des 
Bodens, in dem er lebt. Ich habe D~irme und Magen von stebbingi untersucht. Die 
Pr[iparate des Mageninhalts und des N~ihrbodens miteinander verglichen zeigten nur  den 
Unterschied, daft im D a r m - u n d  Mageninhalt  sich zahlreiche Spuren von Diatomeen finden. 
In Helgoland waren Polychaeten seine Hauptnahrung,  von deren Anwesenheit  die aus dem 
Schlick ragenden WurmrShren zeugten. Der Versuch, Fleisch von Buccinum zu reichen, 
kann mSglicherweise beweisen, daf~ er auch dies nicht verschm~iht. Denn die kleine Probe 
blieb verschwunden. Aber ich muff darfiber mit meinem Urteil zurfickhalten. 
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III. Biocoenose .  

Ffir die Fauna der Adria sind die Mitteilungen von V~_TOVA (1936, S. 6 und 7) yon 
Bedeutung. Hier kommt die Linie Rimini - -  isola di Lussino in Betracht. Im Zusammen- 
leben mit Callianassa stebbingi (sic! Es ist pestae de Man gemeint) finden sich: 

Schizaster canaliferus 
Am~hiura chiajei 
Dentalium dentalis L. 
Nucula nucleus L. 
Corbula gibba 01. 
Hyalinoecia Fauveli Rioja 

Maldane glebifex 
Owenia fusiformis 
Ophiothrix quinquemaculata 
Ophiopsile aranea 
Cucumaria elongata 
Labidoplax digitata Mont. 

Sodann die yon Rovigno und die Gegend des Canal di Leme: 

Amphiura chiajei Alpheus cuber 
Dentalium dentalis L. Nephrops norvegicus 
Nucula nucleus L. Ophiura albida 
Schizaster chiajei Syndosmya fi'agilis 
Turritella L. Chione verrucosa 
Tellina distorta Chione gallina. 

Echinocardium mediterraneum. 

Ftir das mare Tyrrhenum: S i l v i o  R a n z i ,  1930, 1. c. S. 2: ,Ad sud ovest di Castel 
dell'Ovo ed ad est di Capo Posilipo, sul fondo fangoso di 70 metri, si elevano degli scogli 
fino a 48 metri del pelo dell 'acqua. E questa la piccola S e c c a di  C h i  a j a,  molto impor- 
tante  dal punto di vista zoologica, perchb presenta una fauna assai ricca e varia. Sul 
fondo vegetano alghe, coralline e Cystosira e sono varie specie di BriozSi e Spugne, Alcg- 
onium, Holothuria, Marionia quadrilatera Schultz, Murex brandaris L., Tritonium, Pali- 
nurus vulgaris Latr., Dromia vulgaris M. Edw., Portunus, varie specie di Paguri;  su questa 
secca si catturano inoltre Dentex; Pagellus erythrinus L., Mullus barbatus, Anthias sacer 
Bl., Serranus, Scorpaena, Scyllium." Dies ist das Gebiet, in welchem Callianassa stebbingi 
lebt, und dies seine Mitbewohner. 

Fiir die nordafrikanische Kfiste D i e u z e i d e ,  brieflich vom 6. V. 1937: ,Les Calli- 
anasses sont ici moins abondants que les G6bies. Les deux espbces vivent en face du 
Laboratoire. Tandisque les tubes du Gebia sont tapiss6s du sable fin, ce qui permet de 
les reconna~tre, car ils t ranchent  sur la teinte noire de la vase, les tubes de Callianassa 
sont creus6s dans la vase m~me. Les deux espbces cohabitent, les tubes de Callianassa 
sonst m61ang6s et cependant ces animaux sont des ennemis irriductibles! Si on met dans 
un cristalloir des Callianasses et de G6bies ces dernibres ont vite f a r  de tuer les autres." 

Ftir die schwedische Westktiste ftihrt G u s t a f s o n  (1934, S. 15) als , , A c c o m p a n y i n g  
f a u n a "  an: 

Brissopsis lyrifera 
Amphiura chia]ei 
Nereis longissima 
Glgcera gogsi 
Goniada rnaculata 
Lumbrinereis fragilis 
Eumenia crassa 
Praxillella praetermissa 
Rhodine gracilior 

Stylarioides plumosus 
Terebellides stroemi 
Phascolosoma procerum 
Venus gallina 
Turritella eommunis 
Buccinum undatum 
Nephrops norvegicus 

�9 U .  a .  

Ferner S. 17: ,The bottom of the Callianassa-Zone is especially characterized by 
the presence of a great number  of dead shells, of among others Isocardia, Cgprina and 
Cardium echinatum". 

Ftir die N o r d s e e  (Call. subterranea und helgolandica n. sp.) kommen in Biocoe- 
nose vor die Tiere der Echinocardium filiformis-Gemeinschaft (vgl. HAGMEIER 1925, S. 269). 

Dat~ Callianassa zahlreiche Feinde hat, zeigt nicht nur die oben angefiihrte Mit- 
teilung aus Castiglione, sondern dies beweisen auch die mehrfachen Funde in Fischm~igen, 
aus welchen sic z. B. zuerst in Helgoland bekannt  wurden. Mehrere solcher aus dem 
Magen yon Ra]a clavata u. a. herausgearbeitete Exemplare befinden sich in der Biologischen 
AnstaR auf Helgoland. 

26* 
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IV. B e s o n d e r h e i t e n  in den Beziehungen der Organe zur Umwelt .  

Es ertibrigt noch, einen Blick zu werfen auf drei auffal lende Erscheinungen bei 
der KSrperbildung des erwachsenen Tiers, n~imlich: 

1. auf die Formgebung des III. Maxillipeden. 
2. auf den optischen Apparat .  
3. auf die i iberreiche Entwicklung der Tastorgane. 

1. Die Formgebung des III. Maxillarfufles. 

Vergleicht man die III. Maxillarftifie der verschiedenen Arten, so fallen die groi~en 
Unterschiede auf. Ein tibersichtliches Bild gibt leicht folgende Zusammenstellung. 

Art: Lage des Biotops: Form des III. Maxillipeden: 

a) Call. algerica n. spee. 0,90--1 m unter dem sehr breit, opereuliform. 
Meeresspiegel 

b) Call. stebbingi Borr. 1--1,50 m unter dem fast so breit, operculiform. 
Meeresspiegel 

c) Call.denticulata Lutze 16 m Biotop unbekannt 1st in meiner Arbeit (L c. S. 7) als pediform bezeichnet. 
Es scheint, als ob dieser Krebs in grSl~erer Tiefe, als der 
mir angegebenen lebt. 

d) Call. pestae de Man 29m unterdemMeeres- schmal, aber operculiform. 
spiegel 

e) Call. subterraneaMont, bis 60 m unter dem schmal, pediform doeh mit Hinneigung zu operculiformer 
Meeresspiegel Bildung. 

f) Call.helgolandica n. sp. bis fiber 60 m schmal, subpediform. 

Alle Maxillipeden der 6 verschiedenen Arten sind mit mehr  oder weniger  brei ten 
Schaufeln versehen,  soda~ man folgern daft,  wie es an den von mir gehal tenen Exemplaren  
beobachtet  werden konnte:  dies ist ein Grabfu~, und dieser Grabfut~ dient dem allen Callianassa 
yon Natur innewohnenden  Grab- und Verstecktrieb. Wo irgend e~n weicher  Untergrund 
sich findet, bietet  sich ihnen die M6gliehkeit, dutch Grabbewegungen der Extremiti i ten in 
ihm Schutz zu suehen. 

Der drohenden Gefahr,  sei es bei sinkendem Wasserstand (vgl. die Mitteilungen 
fiber C. algerica) auszutroeknen,  sei es yon Feinden verfolgt  und ihre Beute zu werden,  
auszuweichen sind s~mtliche Callianassa-Arten ausgesetzt gewesen. Daher  bei ihnen der 
sehr breite, plat tenart ig  ausgebildete Grabfut~, den sowohl C. algerica als stebbingi zeigen. 
Der hier so breite opereuliforme Fut~ wird bei den im tiefsten Wasser lebenden Arten 
subterranea und helgolandica sehmal und pediform. 

Hier ist der Oft, fiber die immer wiederkehrende R e i h e  y o n  B o r s t e n  eine Klarheit  
zu gewinnen, welche sich auf dem Ischium des III. Maxillarful~es bis nach ~lem Merus und 
auf denselben hintiber zieht. 

Die Anzahl dieser Borsten differiert  sehr. Man zfihlt 12--25 und mehr. 
Sie bestehen aus 3 Teilen: a) dem Grundsockel, 

b) dem Mittelteil, 
c) der Spitze, an welcher  sich feine Hiirchen befinden.  

(Abb. 3, 11, 26, 38, 53.) 
Wenn die Reihe nur  das Ischium tiberzieht, ist der Fut~ ,,pediform" zu nennen.  

Wenn die Reihe bei anderen auch auf den Merus iibergeht, heit~t der Fut~ ,,operculiform". 
Manchmal ist sie als starke Borstenreihe nur  auf dem Ischium vorhanden,  setzt sich jedoch 
auf dem Merus in einigen weniger  s tarken Borsten fort. Vielleieht - -  ich bin jedoch dartiber 
noch nicht im klaren - -  entwickeln sich diese letzteren allm~ihlich auch zu den s tarken 
Borsten. 

W a s  h a t  d i e s e  B o r s t e n r e i h e  zu  b e d e u t e n ?  U n d  w a s  i s t  i h r e  A u f -  
g a b e ?  Die Borsten sind auf einer L e i s t e  befindlich und sind innerhalb des Ischium 
(oder des Merus) innerviert .  Es scheint, als ob diese Leiste ein Muskel oder ein Nerv sein 
kann. Ist sie ein Muskel, so kann die Bewegung des Ischiums - -  oder des Merus, wenn 
sie sich fiber diesen a u s d e h n t -  geleitet werden. Ist sie ein Nerv, so sind es, worauf  auch 
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(lie fe inen  Spitzenh~irchen h indeu ten ,  v ie l le icht  S innesbors ten .  Der  Grabfut~ b e d a r f  viel-  
leicht l e t z te re r  als R i c h t u n g s o r g a n  be i  der  Arbei t .  Ich entschliefie mich,  be ides  z u s a m m e n  
fiir mSgl ich  und  w i r k s a m  zu h a r e m  

Die Bors t en re ihe  zieht  sich z. B. bei  C. algerica sehr  deut l ich  bis auf  den Merus  
hintiber.  Bei C. he lgo land i ca  d a g e g e n  wi rd  sie g~inzlich vermii~t. 

2. Der optische Apparat. 

Aut~erordent l iche  D i f f e r enzen  mtissen mi t  Bezug  auf  das  Bild fes tgestel l t  we rden ,  
welches  die A u g e n  bei  den  v e r s c h i e d e n e n  Ar t en  b ie ten .  Es ist a u c h  sehr  merkwt i rd ig ,  
daf~ die L a r v e  bis z u m  U e b e r g a n g  zur  Adu l t en  a l l em Ansche in  n a c h  e inen  gut  funkt ion ie -  
r e n d e n  op t i schen  A p p a r a t  besi tzt ,  wie  diesbezt igl iche Versuche  im A q u a r i u m ,  au f  we lche  
h ier  n icht  we l t e r  e i n g e g a n g e n  w e r d e n  kann ,  mi t  S icherhe i t  e rgaben .  

Ich stelle die A u g e n d i a g n o s e n  g e g e n t i b e r :  

Art : Tiefe des Biotops : Augenzustand : 

a) C. algerica n. spec. bis 1 m Dieses Komplexauge ist anscheinend am besten von allen 
Arten erhalten. Das Pigment liegt noch gleichm~iflig verteilt 
fiber den Ommen. Es ist jedoch nicht leicht festzustellen, 
wieweit hier die Riickbildung geht. 

b) C. stebbingi Borr. 1--1,50 m Bei diesem Auge l~ii~t sich schon eine Rfickbildung an den 
~iui~eren Ommen wahrnehmen, wenn auch die zentralen besser 
erhalten sind. Dort bedeckt auch das Pigment noch gleich- 
m~iBig den optischen Apparat. 

c) C. denticulata Lutze 16 m Die Facetten dieses Auges lassen sich schwer erkennen. 
Aber im allgemeinen liegt das Pigment noch nicht klumpen- 
weise darauf, sodai~ die einzelnen Augenkeile als solche doch 
sichtbar sind. Die Rfickbildung ist kaum wahrnehmbar. 

d) C. pestae de Man 29 m Das Pigment zieht sich teilweise zerstreut fiber die Facetten. 
Es kommen z. T. bessere Augen, z. T. solche vor, bei denen 
das Pigment nur punktweise und nicht mehr zusammenh~ingend 
die halbkugelige Kuppe der Augenstiele bedeckt. 

e) C. subterranea Mont. 60 m Das frfihere Auge wird nur noch durch halbmondf5rmig fiber 
den Ommen gelagertes Pigment und sp~irliche Reste yon 
Kegel- und Retinazellen ohne Rhabdome angedeutet. 

f) C. helgolandica n. spec. mehr als 60 m Das ehemalige Auge ist nur als kleine wasserhelle Erhebung 
zu erkennen. Nicht bloi~ Retinazellen und Rhabdome, sondern 
aueh die Ganglien miissen verkfimmert sein. So ist das Auge 
vi~llig rudiment~ir zu nennen. Das Pigment hat sich in die 
Spitzen der Augenstiele verlagert. 

Schon dem Ansche in  n a c h  ha t  also die im n iedr igen  W a s s e r s t a n d  l e b e n d e  Ar t  die 
re la t iv  b e s t e r h a l t e n e n  Augeu ,  w~ihrend die in l icht losen Tiefen  und  dabe i  noch  ca. 15 cm 
u n t e r  d e m  Meeresboden  b a u e n d e  Ar t  sub terranea  n u r  t iber  v o l l k o m m e n  rudiment~ire  
A u g e n  verf t ig t .  

L. SCHEUaING (1922) ha t  die r t i ckgebi lde ten  A u g e n  y o n  Gebia u n d  Cal l ianassa  
un te r such t .  Man  mul~ se inem Urteil  be i s t immen ,  w e n n  er  feststellt ,  wie  r t i ckgebi lde t  die 
A u g e n  v o n  Cal l ianassa  sogar  gegen t ibe r  den  a u c h  r t i ckgebi lde ten  y o n  Gebia sind. , M a n  
ist t iber rascht ,  wiewei t  die R i i ckb i ldung  dieser  , ,S innesorgane"  h ier  geht .  Das  einzige ohne  
Wei t e r e s  zu deu t ende  E l e m e n t  des e ins t igen Auges  ist das  P igment .  Je  n a c h  der  Dicht ig-  
ke i t  der  A u f l a g e r u n g  ist es v o n  g e l b b r a u u e r  bis s c h w a r z b r a u n e r  F a r b e  und  l iegt  meis t  zu 
K l u m p e n  geba l l t  in der  A u g e n r e g i o n  zers t reut .  Der  Augens t i e l  ist s c h u p p e n f S r m i g  ge-  
worden . "  DEEGENER sagt  (1913, S. 207): , m a n  k a n n  diese P i g m e n t a b l a g e r u n g  n u r  als 
pa tho log i sche  E r s c h e i n u n g  b e t r a c h t e n " .  

In  der  Tat ,  be i  d iesen K r e b s e n  gilt  k a u m  noch  Cm DARWINS A u s s p r u c h :  ,,Bei 
gewissen  H S h l e n k r e b s e n  ist t ro tz  des Ver lus tes  de r  A u g e n  doch der  Augens t i e l  noch  er- 
h a r e m  Das  Fe rn roh rges t e l l  ist noch  da, obwohl  das  F e r n r o h r  mit  se inen Gl~isern dah in  
ist ." (En t s t ehung  der  Ar ten) .  

Die theo re t i s chen  U n t e r s u c h u n g e n  SCHEURINGS h a b e n  me ine  p r a k t i s c h e n  Er-  
f a h r u n g e n  best~itigt. 
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Aquariumsversuche bewiesen, dat~ selbst der Sehappara t  yon  Callianassa stebbingi, 
obwohl er dem Anschein nach zu den besseren gehSrt, nicht mehr  funktioniert .  Die Tiere 
schwammen im Becken fortw~ihrend vorw~irts, rtickw~irts, auf- und abw~irts und machten 
unabl~issig Wendungen.  Weder  wander ten  sie vom Licht fort, noch zum Licht hin. 

Nur wenn man ganz pl6tzlich bei der Dunkelheit  ihrer  Behausung Licht gab, h6rten 
sie mit dem Schwimmen auf, es gab dann eine plStzliche Zuckung. Wenn die Tiere im 
Schwung des Schwimmens den 2 m langen Beh~ilter durchmessen hatten, prall ten sie mit 
der wie zum Schutz vorgehal tenen gro~en Schere jedesmal heftig an die G l a s w a n d -  ein 
Zeichen, dat~ die Augen nicht mehr  die Sehkraf t  eines st~indig im Tageslicht arbei tenden 
Organs besitzen. Wunderbar  nur, dat~ es ihnen sp~iterhin gelang, auch die am Beh~iltnis 
befindlichen ganz feinen Haken und Spitzen zu vermeiden.  Darauf  m6chte noch der letzte 
Abschnitt antworten.  

3. Die iiberreiche Entwicklung der Tastorgane. 

Mut~ bei manchen oder gar bei allen Callianassa-Arten demnach an eine vSllige 
Erbl indung der Tr~iger des optischen Apparats  gedacht werden,  so ist gerade deswegen 
mit einer bedeutsamen biologischen Erscheinung zu rechnen.  Zwar vermag ich nicht das 
Urteil SCHEURmGS ZU unterschreiben,  wonach in das Dunkelleben eingegangene Lebewesen 
bei allmiihlichem Verlust des Augenlichts auf  dem a u g e n t r a g e n d e n  T e i l  d e s  K S r p e r s  
Tasthaare  in Menge ausbilden sollen, zu welchen auch Callianassa ausdriicklich gerechnet  
wird. Ich habe bei meinen e ingehenden Untersuchungen bisher bei keiner  Art auf dem 
augent ragenden Teil derart ige Haare  l inden kSnnen. Dennoch ist die Tatsache auffallend, 
daiil Callianassa an fast allen anderen K6rpertei len mit unz~ihligen Borsten und H~irchen 
tiberdeckt ist. So besonders an dem Innenzweig der I. Antenne, an der II. Antenne,  an 
den Beinen, vorzfiglich an den Scheren, am IH. MaxillarfutS, am IIL Pereiopoden,  an den 
Pleopoden und aut~erordentlich stark am Schwanzf~icher. Ueberdies sind die Tasthaare  mit 
wenigen Ausnahmen noch gefiedert,  was die Tangorecept ion des Tiers aut~erordentlich er- 
hSht. Im Zusammenhang ist hervorzuheben,  dai~ diese Tasthaare  um so zahlreicher sein 
werden und tats~ichlich auch sind, in ie grSl~erer Tiefe und Dunkelhei t  das bet reffende 
Tier zu leben hat. Sicherlich ersparen diese Tasthaare ihrem Tr~iger eine grSfiere Anzahl 
komplizierter  Sinnesorgane bezw. ersetzen dieselben. Dem im Finstern wandelnden Krebs 
schuf die Weisheit  der Natur  diese Tasthaare  als Entschi~digung. 

Zusammenfassung der Hauptergebnisse. 

1. Die Morphologie und Systematlk des Dekapodenkrebses Callianassa wurde an 
6 europ~iischen Arten, unter  denen sich 3 neue befanden,  beschrieben und abgebildet. 
Diese 6 Arten bilden, obwohl sie z. T. erhebliche Abweichungen zeigen, doch einen ein- 
heitl ichen Formenkreis.  

2. W~ihrend die Darstellung der embryonalen  Entwicklung vom Ei aus noch nicht 
gelang, wurde die postembryonale  Entwicklung fiber IV Larvenstadien zum postlarvalen und 
Parvastadium sowie das voraussichtlich weitere Wachstum von Callianassa behandel t  und 
durch Abbildungen erl~iutert. 

3. Die Oekologie des Krebses betreffend wurden seine horizontale und vert ikale  
Verbreitung, seine Lebensweise und Umwelt geschildert. Insonderheit  wurde die Bedeutung 
des Grabfut~es, des optischen Apparates und der Tastorgane einer  e ingehenden Betrachtung 
unterzogen.  
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