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NEUE TERRESTRISCHE MILE EN 
AUS DEM MEDITERRANEN LITORAL 

Von Reinhart SCHUSTER 

(Zoologisches Institut, Universitât Graz) (i) 

Im Eulitoral mancher Felskùsten des Mittelmeeres finden sich 
Kalkalgen- « Trottoirs », die von der Rotalge Tenarea tortuosa (ESPER) 
LEMOINE gebildet werden. Es handelt sich um porëse, vom Felsen 
abstehende Kalkbànke, die entlang der Wasserlinie entwickelt sind. Die 
àussere Trottoir-Schicht ist ausserordentlich reich an Hohlrâumen. In 
diesem stabilen Hohlraumsystem lebt eine charakteristische terricole 
Kleinarthropodenfauna. Untersucht wurden die Trottoirs der Côte des 
Albères = Ostpyrenâenkùste (SCHUSTER 1956) und der Provence (SCHUS-
TER 1957). Nàhere Einzelheiten iiber den Aufbau des Trottoirs und die 
Okologie der Terricolfauna finden sich in den zitierten Arbeiten. Im 
Rahmen dieser Untersuchungen fanden sich ausser der bereits an anderer 
Stelle beschriebenen Haloribatula tenareae (SCHUSTER 1957-58) einige 
weitere bisher unbekannte Milben-Arten, deren Beschreibung hiermit 
vorgelegt wird; 2 bereits bekannte Arten werden ergânzend be-
schrieben : 

PARASITIFORMES : 
Uropodina : : Urosternella (Neoseiusl) neptunin. sp. 

TROMBIDIFORMES : 
Prostigmata Halotydeus hydrodromus albolineatus Halbt. 

Rhagidia fragosa n. sp. 
Pachygnathus marinus n. sp. 
Nanorchestes pseudocollinus n. sp. 
N. amphibius Tops, et Trouess. 

Endeostigmata 

(1) Remis le 2 août 1957. 
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Folgenden Herrn danke ich fur div. Unterstùtzung bei der Diagnostizierung 
und fur ihre kritische Stellungnahme : Dr. K. STRENZKE, Wilhelmshaven, Dr. M. 
SELLNICK, Hoisdorf b. Hamburg, und Dr. C. WILLMANN, Bremen; ferner Frau 
Dr. ZIRNGIEBL, Nurnberg (vermittelt durch Herrn SELLNICK). 

UROSTERNELLA (NEOSEIUS?) NEPTUNI n. sp. 

Die hiermit neu beschriebene Uropodine war mit keiner der bisher im 
marinen Litoral gefundenen Arten identifizierbar. Eine Uberprûfung durch 
Herrn Dr. SELLNICK und Frau Dr. ZIRNGIEBL ergab, dass es sich um eine neue 
Art handelt, die nach der in Druck befindlichen neuen Gattungsaufteilung durch 
Fr. Dr. ZIRNGIEBL auf Grund der Hypostcm-Ausbildung und der 5 Paar Sternal-
haare in das Genus Urosternella, Subgenus Neoseius, einzureihen wâre. Die 
Bezahnung des Digitus mobilis und vor allem die Epistom-Form machen eine 
Einreihung unter Neoseius unsicher. 

HABITUS : SchildkrôtenâhnHche, fur viele Uropodinen charakteristische 
Kôrpergestalt. Mittelbraun gefârbt, glânzend. Lângen : 535 n bis 570 (j.. 

Fig. 1. Urosternella (Neoseius?)jteptuni n. sp. 
A = Ç Ventralansicht; B = Prâtarsus III; C = <? Dorsalansicht mit durch-

schhimmernder. Genitalôffnung. D u. E = Korperborsten. 

DORSALANSICHT : Kôrperumriss ziemlich oval (Fig. 1). Integument 
glânzend, bei starker Vergrosserung feinst punktiert erscheinend. Das Dorsal-
schild trâgt 2 Arten von Borsten; zwischen den charakteristischen Borsten (Fig. 1-
E) finden sich vereinzelt auch solche vom Typus D. Der dunkle Seitenrand des 
Dorsalschildes besitzt ungefàhr in der Kôrpermitte eine charakteristische, 
schon bei Alkoholmaterial sichtbare Einbuchtung, die eine kleine seitliche 
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Hôhlung darstellt (Fig. i-C) ; die Hôhlenwandung zeigt bei genùgender 
Aufhellung eine Gitterstruktur. Die Ventralplatte ragt deutlich ùber die 
Dorsalplatte vor. Ein schmales, mit Borsten besetztes Marginalschild lâuft 
ringsum; es ist rûckwârts wesentlich schwâcher cuticularisiert. Vorne steht es 
mit einem schmalen, stârker outicularisierten, borstenlosen Schild (Zwischen-
schild - SELLNICK, briefl.) in Verbindung (Fig. i-C,Z). Dièses schiebt sich 
zwischen Dorsal-u. Randplatte ein und làuft ein deutlichesStùck ùberdïeseitliche 
Hohlung des Dorsalschildes hinaus nach rûckwârts. Der komplizierte Verlauf 
der Platten in der Randpartie des Kôrpers ist in entsprechender Seitenlage des 
Tieres oder an Teilprâparaten deutlich sichtbar. 

VENTRALANSICHT : Foveae pédales gut ausgebildet; Randleisten 
teilweise stark cuticularisiert (Fig. i-A). 5 Paar Stemalborsten vorhanden. Ana-
lôffnung im Ventralschild gelegen. Peritremata in der abgebildeten charak-
teristischen Weise geformt. Das Tritosternum-beim $ etwas grosser-besteht aus 
einem langgestreckten Basalteil, an dem die distal 3-geteilten Laciniae, deren 
mittlerer Ast distal nochmals kurz gegabelt ist, ansetzen. Der Rand der zerteilten 
und unzerteilten Lacinien-Abschnitte ist fein beborstet; beim <J kann die 
Beborstung manchmal etwas undeutlich sein. Das distale Ende des Basalteils 
ist beim S seitlich gerundet, beim $ zusâtzlich mit je einem kleinen rundlichen 
Zipfelchen versehen. 

Fig. 2. U. (N. ?) neptuni 
A = Hypostom B = Chelicere $; C Epistom $. 

GNATHOSOMA : Fig. 2-A zeigt das Hypostom mit den darauf inserieren-
den Borsten in Ventralansicht. Zwischen den beiden rûckwârtigen, kurzen und 
bedornten Borsten sind beim S 2 Paar knopfartige Cuticularverdickungen 
deutlich zu sehen. Manchmal ist dahinter noch ein geringfûgiger Rest eines 
dritten Paares oder vereinzelten Knopfes angedeutet. Dem weibhchen Hypostom 
fehlen die Knôpfe, vereinzelt sind noch winzige Pûnktchen an den betreffenden 
Stellen wahrnehmbar. Bei allen bisher untersuchten Exemplaren war dieser 
morphologische Geschlechtsunterschied deutlich ausgepràgt. Die Chelicere 
(Fig. 2-B) ist bei S und $ gleich geformt. Das Epistom (Fig. 2-C) besteht aus 
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einem annâhernd halbkreisfôrmigen Basalteil, der ebenso wie der nach oben hin 
anschliessende schmâlere Mittelteil mit Randzacken versehen ist. Die Zahl der 
Zacken ist etwas variabel; am Mittelteil kônnen sie besonders bei Weibchen fast 
gànzlich reduziert sein. Der Mittelteil lauft im distalen Bereich seitlich in 2 
palmwedelâhnliche, gefiederte Gebilde aus, zwischen denen sich die lanzettfôr-
mige Mittelspitze des Epistoms befindet. Dem Camerostom ist ein abgerundetes 
Tectum vorgelagert (Fig. 1). 

BEINE : An den proximalen Tarsus-Enden ist eine deutliche, ventrolaterale 
Fissur vorhanden. Tarsen 2-krallig. An den Beinen II, III, IV ragt zwischen den 
gespreizten Krallen ein leicht gekrûmmtes, schmales Empodium auf, das deuthch 
langer als die Krallen ist. (Fig. i-B). Zwischen den eng aneinanderliegenden 
Krallen des Beines I ist es nicht vorhanden. Weitere Differenzierungen des 
Prâtarsus sind aus der Abbildung ersichtlich. Sie sind am ersten Beinpaar weitge-
hend reduziert. Prâtarsus I sehr kurz, etwas kûrzer als die Krallen; an Bein II bis 
IV jeweils ungefâhr doppelt so lang als dièse. Tarsus I ist im Vergleich mit den 
ûbrigen Tarsen mit zahlreichen Borsten besetzt ; dazwischen inserieren am distalen 
Ende (dorsal) mehrere gewellte, stumpf endigende Solenidien. 

VERBREITUNG : In folgenden Trottoirs der Provence, meist in grosserer 
Anzahl gefunden : Insel Porquerolles, I. Jarre, I. Riou, Mt. Rose, Car'ro und 
zwischen Callelongue und Cap Croisette. 

Die Populationen zeigen untereinander keine morphologischen Abweichun-
gen der Artmerkmale. Holotypus und Paratypen in meiner Sammlung; weitere 
Paratypen in den Coll. SELLNICK, STRENZKE, WILLMANN und ZIRNGIEBL. 

HALOTYDEUS HYDRODROMUS ALBOLJNEATUS Halbert 
(= « PROTEREUNETES sp. » in Schuster 1956) 

In der Gezeitenzone der irischen Kûste wurde dièse Spezies von HALBERT 
(I9I5) gefunden und als H. hydrodromus var. albolineatus beschrieben. In meiner 
ersten Mitteilung (SCHUSTER 1956) wurden die Juvenilstadien dieser Art noch als 
« Protereunetes sp. » angefûhrt. Inzwischen konnte die Identitàt mit Halotydeus 
hydrodromus albolineatus HALB. sichergestellt werden. 

HABITUS : Maximalgrôsse (eitragend) um 760 y.; nach HALBERT « about 
800 (x ». Die Kôrperform zeigt weitgehende Ubereinbtimmung mit H. hydrodromus 
(BERL. et TROUESS.), S. THOR U. WILMANN(1947, fig. 108 u 109); sie variiert etwas, 
z.B. sind eitragende Weibchen etwas plumper, wâhrend der Korperumriss im 
allgemeinen hiriter den rundUch vorspringenden Schultern noch ein merkbares 
Stùck annâhernd parallel verlàuft. Farbe (Alkoholmaterial) : Einfàrbig grûn-
lichschwarzes Hysterosoma (bei monatelanger Alkohollagerung in eine — z.T. 
rotbraun gefleckte — gelblichgrûne Fârbung ùbergehend). Propodosoma und 
Beine grûnlich; Augen weiss glànzend; auf dem Hysttrosoma mit dem charakte-
ristischen, weiss glânzenden dorsomedianen Rùckenstreifen, der vorne und 
rûckwârts annâhernd biskottenfôrmig erweitert ist. Dieser Rùckenstreifen 
bleibt auch bei lângerer Alkohol-Lagerung deuthch erkennbar. Nach HALBERT 
sind Gnathosoma und Beine im lebenden Zustand « bright red » gefârbt; meine 
Alkoholtiere lassen dièse Rotfârbung vermissen, was seinen Grund darin haben 
dûrfte, dass Rotfârbungen bereits nach kurzer Zeit im Alkohol verschwinden 
(vergl. bei N. amphibius). 

DORSALSEITE : Das weiche Integument ist âusserst fein liniert, oder 
besonders am Gnathosoma und an den Beinen, punktiert. Ein kleiner, knopfartiger 
Epivertex ist vorhanden (Fig. 3 A); er trâgt 2 Borsten, die, wie aile ûbrigen 
Borsten, ganz fein gefiedert sind. Ferner zeigt Fig. 3 A die Propodosomalbe-
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barstung, die sich aus 2 Paar normalen Borsten und 1 Paar annâhernd ebenso 
langen, dûnnen und gefiederten Sinnesborsten zusammensetzt. Ein besonders 
abgegrenztes Propodosomalschild ist nicht vorhanden. Seitlich davon liegt das 
kleine, làngliche, weiss glânzende Auge. Die Schultern trzgen je eine abstehende 
Borste. Auf der Dorsalseite des Hysterosoma inseriert eine Doppelreihe von 
insgesamt 9 Paar Borsten, die in Gestalt und Grosse jenen des Prcpodosoma 
gleichen. Der terminal-ventral gelegene Uroporus wird von den beiden letzten 
Borstenpaaren flankiert. 

Fig. 3. Halotydeus hydrodromus albolineatus HALBT. 
A = Propodosoma; B = Capitulum, ventral, Ph-Pharynx. 

VENTRALSEITE : In ijder Opisthosomalregion inserieren mehrere, 
im Vergleich zur Dorsalseite wesentlich kûrzere Borsten, die sich besonders im 
Bereich der Genitalôffnung konzentrieren. Die « Genitalplatten » besitztn je eine 
Reihe von 6 Borsten. 2 Paar ovaler Genitalnâpfe sind vorhanden, zwischen denen 
noch einige kleine, schwer sichtbare Borsten stehen. 

BEINE : Bein I u. IV etwas lânger als II u. III, beinahe von Kôrperlânge. 
Aile Beine mit unterteiltem Fémur. Tarsen mit 2 sichelfôrmigen Krallen, 
dazwischen ein kùrzeres, stark bestacheltes Empodium; Krallenbasis èbenfalls 
fein bestachelt. Die Borsten gleichen jenen des Hysterosomas und sind in kons-
tanter Anzahl vorhanden. Es finden sich charakteristische form- und lagekonstante 
Solenidien : Tarsus I-3, II-3; Tibia 1-2. II-i, III-i, IV-i; Genu I bis IV je 1. 
Die Einzelsolenidien inserieren jeweils am proximalen Gliedende. Mit Ausnahme 
von Tarsus I u. II tragen die ûbrigen Beinglieder piliforme Solenidien. Am 
Tarsus I finden sich 3 hintereinanderliegende, kurze und dicke Solenidien (Fig. 4), 
am Tarsus II inseriertn èbenfalls 3 hintereinanderhegende, die jedoch bei 
gleicher Breite etwa doppelt so lang sind. Das distale Ende von Tibia II tràgt in 
Gegensatz zu Tibia I kein Solenidion, sondern besitzt ungefâhr an der selben 
Stelle einen annâhernd hufeisenformigen, proximalwârts gebogenen Cuticular-
wulst, âhnlich einer Borsten-Insertionsstelle. Es handelt sich um eine schrâg 
nach innen verlaufende, fingerhutfôrmige Hôhlung, die jedoch mit keiner 
Borste in Verbindung steht (Sinnesorgan ?). 

GNATHOSOMA : Das Integument erscheint punktiert. Das Capitulum ist 
ventral mit 2+2 Borsten besetzt (Fig. 3 B). BERLESE bildet bei der typischen Art 
3+3 Borsten ab, erwàhnt dagegen im Text nur 2 Borsten («... duabus setis... », 
vergl. HALBERT, p. 112). Im ventralmedianen Bereich des Gnathosoma liegt der 
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bei genùgender Aufhellung des Tieres durchschimmernde Pharynx (Fig. 3-Ph); 
er beginnt weitlumig und verengt sich an de Gnathostombasis zu einem gleich-
mâssig dùnnen, rohrfôrmigen Oesophagus, der nach rûckwârts zu i is in den 
Coxosternalraum II verfolgbar ist. Trachéen (oder Podocephalkanàle), die eine 
feine spiralige Wandverdickung besitzen und mit einem kleinen Vorraum an der 
Chelicerenbasi mûnden, sind vorhanden. Die relativ langen Cheliceren (Fig. 5 B) 
stehen schrâg nach unten; die Spitze des Digitus fixus ist hyalin und sehr weich. 
Der Digitus mobilis lâuft in eine gebogene Spitze aus (bei etwas verdrehter Lage 
erscheint die Spitze rechtwinkelig vom dicken Basalteil abstehend !). Der Palpus 
besitzt ein auffallend verdicktes 2. Glied, sowie an der Tarsusspitze charakteris-
tisch hakenformig gekrûmmte Eupathidien, die an ihrer Basis fein beborstet sind 
(Abb. 5 A). 

ENTWICKLUNG : Maximal wurden 12 rôtlichgelbe, lânglich-ovale 
Eier in einem Weibchen gefunden. Die Juvenilstadien âhneln habituell bereits 
den Adulttieren. Larve : Propodosomalbeborstung, Rùckenstreif, Cheliceren, 
Palpus, Capitulumborsten, Schulterborsten u. Epivtrtex wie bei den Adulttieren 

7 
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gestaltet. Femora hingegen noch nicht unterteilt, Bein-und Rûckenborsten (7 Paar) 
noch nicht vollzâhlig. Folgende Solenidien sind vorhanden : Tarsus I-I,II-i, 
Tibia I-l, Tibia II ù. III sowie Genu I bis III schon mit je einem Solenidion; 
Tibia II besitzt bereits die « hufeisenfôrmige Offhung ». Erstes Nymphenstadium : 
Bein IV deùtlich kûrzer als die ûbrigen Beine, mit Ausnahme dss Tarsus' bors-
tenlos. Larvale Solenidienzahl. Femurteilung erst ganz schwach angedeutet. 
Zweites Nymphenstadium : Tarsus I u. II mit je 2 Solenidien, Tibia I mit 2 und je 
eines auf Tibia u. Genu IV; mit Ausnahme der Tarsen I u. II also bereits die 
adulte Solenidienformel. Fémur bereits deutlich unterteilt. Dje 3 angefûhrten 
Juvenilstadien (Larve u. 2 Nymphen) sind neben ihrer morphologischen Dif-
ferenzierung auch grôssenmâssig gut voneinander abgegrenzt. Ein drittes 
Nymphenstadium konnte nicht mit Sicherheit festgestellt werden. 

VERBREITUNG : In grôsseren Mengen auf Felsen und unter Steinen in der 
Gezeitenzone der irischen Kûste bei Mulranny und Malahide (HALBERT 1915). 
Regelmàssiger und meist hàufiger Bewohner der westmediterranen Trottoirs -
Côte des Albères (Cap du Troc, Cap l'Abeille, u. zwischen Cap Canadell und 
Cerebére), Provence (In-el Porquerolles, I. Jarre, I. Riou, Carro, zwischen Mt. 
Rose und Les Goudes, u. zwischen Callelongue und Cap Croisette). Die vers-
chiedenen Populationen zeigen untereinander keine morphologischen Abwei-
chungen in den artspezifischen Merkmalen. 

Fig. 6. Rhagidia fragosa n. sp. 

SYSTEMATISCHE STELLUNG : Halotydeus hydrodromus albolineatus 
unterscheidet sich durch den weissen Rùckenstreifen von Halotydeus hydrodromus 
(BERL. et TROUESS.), die an seiner Stelle einen grossen ovalen roten Fleck besitzt; 
HALBERT hat deshalb die Farbvarietât var. albolineatus aufgestellt. Ich fïïhre 
albolineatus nur mit Vorbehalt noch als Subspezies an. Eine detaillierte Un-
tersuchung der typischen Art dûrfte ausser der Fârbung vermutlich auch deut-
liche morphologische Unterschiede aufzeigen, wodurch dann eine artliche 
Abtrennung genûgend gerechtfertigt wâre. 

Meine Tiere stimmen in allen von HALBERT angefûhrten Merkmalen 
ùberein, lediglich die rotliche Fârbung von Gnathosoma und Beinen lebender 
Exemplare bedarf noch der Bestâtigung. Trotzdem erscheint mir, in Anbetracht 
der raschen Alkohollôslichkeit rôtlicher Farbstoffe, eine Identifizierung mit 
HALBERTS « Varietât » gerechtfertigt. Belegexemplare in meiner Sammlung, 
sowie in den Coll. STRENZKE U. WILLMANN. 
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RHAGIDIA FRAGOSA n. sp. 

Insgesamt wurden 3 Exemplare dieser Art gefunden. 2 Tiere, davon I 
eitragendes Weibchen waren adult, das dritte Tier eine Nymph . Die 3 Exemplare 
wurden Herrn Dr. WlLLMANN zur Ansicht ûbersandt. Leider gingen 2 davon bei 
der Praparatherstellung verloren, 1 beschâdigtes Exemplar blieb ùbrig. Wie 
WlLLMANN noch vonier feststellen konnte, dûrfte es sich um eine neue Art 
handeln. Die von ihm vorher angefertigten Skizzen-Fig. 6 ù 7 AB wurden nach 
den Willmannschen Zeichnungsvorlagen angefertigt !-wurden mir, ebenso wie 
schriftlich festgehaltene Merkmalshinweise (« in Htt. ») zur Verfûgung gestellt. 
Ausserdem stand mir zur Ergânzung noch das retoùrnierte, beschàdigte Exem-
plar zur Verfûgung. 

Grosse : 735 [x X 270 y. (eitragendes Weibchen). 
Farbe : In Alkohol weiss, bzw. gelblichweiss. 

Fig. 7. R.fragosa 
A = Tarsus 1 r ; B = Chelicere. 

DORSALANSICHT : Die Cheliceren-Lànge entspricht ungefàhr der 
Propodosoma-Lânge. Von dem mit den beiden Borsten versehenen Epivertex 
gehen nach rûckwârts zu 2 Linien weiter, âhnlich wie bei R. buettneri WILLMANN 
1955. Weiterhin « auffâllig sind die sehr langen Sinneshaare am Propodosoma ». 
An den beiden rùckwàrtigenPropodosoma-Ecken sind Augenfiecken vorhanden. 
Das Hysterosoma zeigt sich in der angegebenen Weise beborstet (Fig. 6). Aile 
Kôrperborsten sind fein gefiedert. Als besonderes Charakteristikum kann die 
Ausgestaltung der Borsten des Korperendes angesprochen werden. « Als Eigen-
tùmlichkeit, abweichend von allen anderen Arten, die ich kenne, erwâhne ich, 
dass in den 3 hinteren Querreihen von je 4 Haaren, die beiden âusseren fast nur 
halb so lang sind, al die beiden mittleren; normakrweise sind dièse Haare von 
gleicher L ange. » 
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GLIEDMASSEN : Die Schreitbeine sind ohne auffâllige Besonderheiten. 
Fig. 7 A zeigt den Tarsus von Bein II mit den Sinnesgruben. « Auf Bein I u. II 
scheinen je 4 Sinnesgruben vorhanden zu sein (sehr schwer zu erkennen, da 
schwacher ausgebildet als bei anderen Arten) ». Der Pedipalpus zeigt keine unge-
wohnliche Ausgestaltung. Das Tarsalglied besitzt lo Borsten, ist langgestreckt 
zylindrisch und ungefâhr doppelt so lang als breit. Das vorhergehende dritte 
Glied ist kurz und rundlich, wahrend Glied 2 das lângste Palpusglied ist. Die 
Cheliceren sind nach dem normalen Rhagidia-Scherentypus gebaut (Fig. 7 B), 
ohne deutlich e Bezahnung; lediglich das vordere Drittel der Mobilis-Schneide 
erscheint bei starker Vergrôsserung etwas aufgerauht. Die Spitze des Digitus 
fixus ist bei entsprechender Ansicht etwas eingekerbt. Auf der Dorsalseite des 
D. fixus stehen 2 Bcrsten, von denen die distale (32 y) um rund 2/3 langer ist als 
die proximale. Der Abstand zwischen beiden betragt 18 y. Lange des D. fixus 180 
y, des D. mobilis 72 y. 

VENTRALSEITE : Soweit sich am verbliebenen Exemplar noch erkennen 
lâsst, stehen auf jeder Genitalplatte eine Reihe von je 5 gleichlangen Fiederborsten 

SYSTEM ATI SCHE STELLUNG : Meine Tiere lassen sich mit keiner 
der in THOR U. WILLMANN 1947, bzw. spâter neu beschriebenen Arten identifi-
zi.ren. Von allen bisher bekannten Rhagidia-Artzn ist lediglich R. halophila (LAB.) 
in der Gezeitenzone gefunden worden. Die Beschreibung dieser Spezies ist 
allerdings sehr allgemein gehalten (s. THOR U. WILLMANN, P. 125). HALBERT 
(1915) glaubt halophila an der irischen Kùste wiedergefunden zu haben und 
gibt einige ergànzende Angaben. Die von ihm angegebene Grosse (1280 X 640 y. 
die fast das Doppelte meines grôssten Tieres (735 y) betragt, spricht wohl gegen 
die Moglichkeit einer Identifizierung. Auch WlLLMANN hait die Identitat mit 
R. halophila fur unwahrscheinlich « Ob es sich hier um die bisher sehr ungenau 
gekennzeichnete R. halophila (LAB) handelt, ist schwer zu entscheiden. Mit der in 
der Leybucht (Ostfriesland) innerhalb der Gezeitenzone gefundenen Art, die ich 
bisher fur halophila hielt, stimmt Ihre Art nicht ûberein ». 

VERBREITUNG : In den Trottoirs der Insel Porquerolles und der Insel 
Riou (Provence). Das verbliebene, beschàdigte Exemplar befindet sich in meiner 
Sammlung. 

PACHYGNATHUS MARINUS n. sp. 

Im kurzen Nachtrag (Vie et Milieu) habe ich bereits auf eine weisse Trombidi-
forme hingewiesen, die ich im Material der Côte des Albères auffand. Sie 
wurde infolge ihrer Ahnlichkeit mit Halotycfetts-Jungtieren erst wahrend der 
Drucklegung des Alberes-Manuskriptes als eine bisher unbekannte Pachygnatus-
Art erkannt, die ich hiermit als Pachygnathus marinus n. sp. beschreibe. 

ARTCHARAKTERISTIK : Weiss (Alkohol); ohne segmentale Hystero-
somaleinschnùrungen; fehlende Augen und Augenhôcker; nur I Chehceren-
borste (gefiedert); charakteristische Form der Maxillen und Chelicerenschere. 

HABITUS : Kôrper plump und ziemlich aufgewôlbt, in Seitenansicht 
ûber Bein IV am stârksten. Kôrper in der Schultergegend am breitesten, ohne 
stark vorspringende Schultern. Nach rûckwârts zu konvergiert das Hysterosoma 
nur wenig und rundet sich allmâhlich bogig ab (Dorsalansicht). Auffallend ist 
das glatte Hysterosoma, das keine segmentalen Einschnûrungen zeigt. Die fein 
linierte Haut ist unpigmentiert. Die Weissfàrbung war schon bei Tieren, die 
erst 4 Stunden in 70 % Alkohol lagen, vorhanden. Es muss vorlàufig dahingestellt 
bleiben, ob im Leben nicht eine schwache rôtliche Farbtônung, wie beispiels-
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weise bei P. oblongus HALB, auftritt. Die maximale Adult-Kôrpergrôsse (auch 
eitragende Weibchen) liegt um 450 |J. und zeigt keine grossen Schwankungen. Das 
Lângen-Breiten-Verhâltnis (Kôrperlànge von der « Nase » bis zum Hystero-
soma-Ende : Schulterbreite) betragt rund 1.8. 

CHATOTAXIE : Die Zahl und Stellung der Kôper- u. Extremitatenborsten 
ist nicht immer konstant und symmetrisch angeordnet, sondern variiert in 
verschieden starkem Masse. Auch von anderen Pachyganthus-Arten wurden 
derartige Schwankungen bekannt (GRANDJEAN 1936-37). Die Borstenzahl nimmt 
im Laufe der Nymphalentwicklung zu. Die angefûhrten Borstenzahlen beziehen 
sich auf Adulttiere, eitragende Weibchen; nâheres bei der detaillierten Bespre-
chung. 

DORSALSEITE : Die Beborstung des Proterosomalschildes, das in eine 
etwas vorragende « Nase » auslâuft, entspricht dem typischen Pachygnathus-
Schema (Fig. 8). Die Vorderkante des Proterosoma verlàuft ziemlich gerade; 
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die abgebildeten Vorwôlbungen sind durch leichte Queschung des Prâparates 
etwas ùberbetont. Die feine Integumentliniierung ist nur an den Seiten des 
Schildes vorhanden; die innere und rùckwartige Partie erscheint punktiert. 
Augen und Augenhôcker (Pigmenthôcker) fehlen. Ganz tief seitlich, nahe der 
Eingelenkungen der Beine I u. II sieht man bei entsprechender Schrâglage und 
leichter Quetschung des Tieres einen kleinen, abgerundeten Kôrpervorsprung, 
der die ùbliche Integument-Liniierung zeigt. Eine Identifizierung dièses Vor-
sprùngs mit den anscheinend fehlenden Augenhôckern erscheint miraufGrund 
seiner Lagebeziehung nicht gerechtfertigt. Das Integument zeigt sich an den 
dorsolateralen Kôrperpartien normal durchlaufend liniert; lediglich schrâg 
hinter den Pili latérales posteriores findet sich eine erst bei stàrkerer Vergrôs-
serung schwach sichtbare, ungefâhr runde Integumentstelle, die nicht von 
Linien durchzogen ist ( Fig. 8). Ob es sich hier um angedeutete Lokalisations-
stellen der fehlenden Augen handelt ? 

Das Hysterosoma besitzt 8 Querreihen von Fiederborsten, die die fehlende 
Integumentsegmentierung andeuten. In der ersten Reihe stehen durchschnittlich 
13 Borsten teilweise sogar bis 22 (s. unter VERBREITUNG). Die folgenden Reihen 
enthalten durchschnittlich 8-9, Reihe 2 bei manchen Tieren bis zu 15 Borsten. 
Die Borsten der ersten z. T. auch jene der zweiten Reihe weisen eine unregel-
mâssïge Gruppierung auf; die Borsten der folgenden Reihen sind ziemlich 
regelmàssig in einer Line angeordnet. Die Durchschnittslânge der Rùckenborsten 
betragt in den vorderen Reihen 16 y, in den rùckwârtigen Reihen bis 20 y. 

VENTRALSEITE : Die Ventralseite besizt èbenfalls Fiederborsten, die 
j edoch kleiner und nicht in Reihen geordnet sind. Der zwischen den aneinander-
schliessenden Coxen I u. II liegende Sternalraum ist mit durchschnittlich 11 
Borsten (9-14) besetzt. Die Zahl der adulten Anal - u. Genitalborsten schwankt; 
durchschnittlich inserieren 8 bis 11, bzw. 14 bis 16 Borsten je Platte. 

GNATHOSOMA : Die vorragenden Cheliceren (Fig. 9 A) tragen bloss eine 
Borste, die im Gegensatz zu den bisher bekannten i-borstigen Arten jedoch 
gefiedert ist. Sie inseriert an jener Stelle, an der bei P. îrichoîus GRDJ. die 
proximale, èbenfalls gefiederte Borste steht. Der Digitus mobilis ist unbezahnt; 
er besitzt lediglich eine etwas gekerbte Spitze (bei entspr. Schrâgansicht). Der 
Digitus fixus tràgt einen relativ grossen, deutlichen Zahn; vor diesem findet sich 
noch ein kleiner Zahnhôcker. Die Maxillen haben eine charakteristische Form 
(Fig. 9 B). Auf der Ventralseite des Capitulums inserieren durchschnittlich 
je 7 Fiederborsten. Die beiden Hâlften differieren meist um I bis 2 Borsten. 
Vorne stehen je 3 Pili adorales. Der Palpus ist 5-gliedrig und besitzt die Borsten-
formel : (0-2-2-4-15). Auf dem Palptarsus, der eine deutliche, Lyrifissur trâgt, 
inseriert das typische Solenidion, âhnlich wie bei P. dugesi. 

BEINE : Bein I u. IV(I < IV) sind deuthch langer als Bein II und III (II < III). 
Ein Tier von 442 y Kôrperlange hatte beispielsweise folgende Beinlangen 
(inkl. Coxa) : 1-348 y, II-270 y, III-310 y, IV-404 y. Bein ist I etwas dicker als 
die ûbrigen Beine. Die Beine sind, inklusive Coxa, 6-gliedrig, lediglich Bein IV 
erscheint infolge des geteilten Fémurs 7-gliedrig. Aile Tarsen besitzen dorso-
proximal eine deutliche Lyrifissur, wie sie bereits bei anderen Pachygnathus-
Arten gefunden wurde. Die Tarsen sind 3-krallig; die mittlere Kralle ist am 
stârksten bestachelt. Die Coxen und Trochanteren besitzen keine Solenidien, 
sondern nur Fiederborsten, in der durchschnittlichen Zahl : Coxa I-IV = 2-2-4-5 5 
Trochanter 1-1-2-i.Auffallend an der ûbrigen Beinbeborstung ist die relativ 
grosse Zahl von Solenidien, die in den beiden ûblichen Typen vorkommen. 
Die gleichmàssig dicken und vorne breit gerundeten Solenidien, die GRAND-
JEAN als « baculiformes » bezeichnet, finden sich stets in konstanter Zahl auf 
dem Palptarsus (1), auf Tarsus I (1), II (1), Tibia I (2), II (1), III (1), Genu II (1). 
Baculiforme Solenidien finden sich bei allen bisher genauer bekannten Arten 
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ausschliesslich auf diesen Beingliedern (s. GRANDJEAN). Von den ûbrigen Arten 
weicht P. marinus besonders durch die auffallend vermehrte Zahl an borsten 
fôrmigen, sich nach vorne zu verjùngenden Solenidien (« solenidions piliformes » 
GRDJ.) ab. Die maximal vorkommende adulte Gesamtsolenidienformel der 
Beine I bis IV, Fémur bis Tarsus, lautet : I (5-5-7-2), II (1-2-4-1), III (0-2-4-0), 
IV (1+3-3-1-0). Dabei ist darauf hinzuweisen, dass geringfùgige Zahlenabwei-
chungen (Verminderungen) bei den piliformen Solenidien auftreten kônnen (s. 
Verbreitung). Die Fiederborsten der Beine kônnen je Glied um 1-2 Borsten 
variieren. Die Borstenformel, exkl. Solenidien, des Beines I (Fémur bis Tarsus) 
ist durchschnittlich : (8-9-8-40). In Fig. 10 sind der Ubersichtlichkeit wegen 
nur die Fiederborsten der Dorsalseite eingezeichnet. 

Fig. 9. P. marinus. 
A = Chelicere ;B = Capitulum-Hâlfte ventral, leichtgequetsch,MX-Maxille. 

ENTWICKLUNG : Aile bisher gefundenen eitragenden Weibchen besassen 
nur 1 Ei, das 1/4 bis 1/3 der Kôrperlânge betrug. Die Larvebesitzt 2-krallige 
Tarsen; zwischen den beiden Krallen befindet sich ein stark bestacheltes Empo-
dium. Ein solches trâgt auch noch Bein IV der Protonymphe, deren ùbrige 
Beine bereits 3-kralhg sind. Weitere larvale Merkmale sind : Proterosomalbebors-
tung, sowie Cheliceren- und Maxillarausbildung wie adult; am Hysterosoma 
nur 5 Borstenreihen mit etwas weniger Borsten je Reihe als beim Adulttier; 
Palptarsus noch nicht voll beborstet; Palptibia mit 3 Borsten (bis einschliesslich 
Deutonymphe ?); 2 coxosternale Borsten; nur 2 Paar Pili adorales, wahrend die 
Protonymphe bereits die adulten 3 Paar besitzt; Capitulum-Fiederborsten 2 + 2; 
Lyrifissuren auf den Tarsen der Beine und des Palpus bereits vorhanden, hinge-
gen am Tarsus IV der Protonymphe noch fehlend; hinter den Coxae I je ein 
rundliches Larvalorgan vorhanden. Die Fiederborsten und Solenidien nehmen im 
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Laufe der einzelnen Entwicklungsstadien allgemein an Zahl zu; Analschild mit je 
5 Borsten; « Genitalplatten » treten erst bei der Protonymphe, mit je l Borste auf. 
Deuto- und Tritonymphe werden den Adulttieren in der Beborstung immer 
âhnlicher. 

VERBREITUNG und SYSTEM ATI SCHE STELLUNG : DieneueArt 
wurde bisher in folgenden Trottoirs gefunden : Côte des Albères (Cap du Troc, 
Cap l'Abeille, und nahe bei Cerebere); Provence (Insel Porquerolles, I. Riou, I. 
Jarre, Carro, zwischen Mt. Rose und Les Goudes, sowie zwischen Cal. de Cal-
lelongue und Cap Croisette). 

Uber die Okologie dieser salzwasserresistenten Spezies kann derzeit noch 
nicht Genaueres ausgesagt werden. Bisher wurde nur P. oblongus (HALBERT 1920) 
in der Gezeitenzone gefunden. Oblongus ist im Leben rosarot gef ârbt; eine solche, 
in Alkohol rasch Iôsliche Pigmentierung kônnte auch bei lebenden Marinus-
Exemplaren vorhanden sein, jedoch sprechen andere, morphologische Unterschie-
de gegen eine Identifizierung mit oblongus. Oblongus besitzt nàmlich : Augen und 
deutliche Augenhôcker; eine ungefiederte Chelicerenborste; Chelicerenschneide 
nicht mit einem grossen Zahn, sondern « with a few minute teeth »; Kôrperlànge 
350 Lt, die ersten 3 Beinpaare « about equal length », das 4. Bein auch am lângsten, 
aber nur 130 y lang. Mit dem an den Tarsen befindlichen « stout adpressed spine » 
meint HALBERT sicherlich das fur die Gattung charakteristische grosse Solenidion. 
Auffallend ist, dass HALBERT in seiner Beschreibung nichts von einer Hysteroso-
malsegmentierung erwâhnt. Ich wiirde daher vermuten, dass P. oblongus èbenfalls 
kein segmentiertes Hysterosoma besitzt und damit P. marinus nahe verwandt 
schien. In HALBERTS Zeichnung fehlt das vordere Borstenpaar des Proterosomal-
schildes ; es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass dièses charakteristische Borstenpaar 
tatsâchlich fehlen sollte- môglicherweise waren die Borsten abgebrochen. 

Die Tiere der verschiedenen Populationen sind habituell vôllig gleich und 
zeigen aile Artcharaktere in typischer Auspragung; hingegen scheinen populations 
spezifische Unterschiede in der Borstenanzahl bestimmter Kôrper-Regionen 
vorzukommen. So zeigen beispielsweise die Albères-Tiere eine Vermehrung der 
Hysterosomalborsten in Reihe 1 (aùf 17-22) und Reihe 2 (11-15), ausserdem 
sind die Borsten beider Reihen ziemlich wirr geordnet. Auch scheint die Coxo-
sternalbeborstung bei diesen Tieren durchschnittlich etwas reicher zu sein (11-14), 
wahrend die piliformen Solenidien eine teilweise Verminderung erfahren, bes. auf 
Tibia I (2 weniger). Die Tiere der Provence-Populationen zeigen in der Hystero-
somalbeborstung untereinander keine groben Unterschiede, obgleich Vermin-
derungen in der Anzahl der piliformen Solenidien èbenfalls auftreten, z.B. bei 
Porquerolles-Tieren. Dièse Borstenabweichungen, die zumindest zwischen den 
Tieren der Provence und jenen der Côte des Albères populations spezifisch zusein 
scheinen, sollten hiermit nur informativ mitgeteilt werden. Infolge der bei dieser 
Art allgemein auftretenden Variabilitât in der Borstenzahl kônnen daraus sicheré 
systematische Schlussfolgerungen (Benennung geographischer Subspezies) erst 
nach vergleichender Untersuchung grôsserer Reihen von Adulttieren der ver-
schiedenen Trottoirs gezogen werden. Die Zugehôrigkeit zur gleichen Art ist 
infolge der sonstigen morphologischen Ubereinstimmung aller untersuchten 
Tie re wohl als berechtigt anzùnehmen. 

Innerhalb der bisher beschriebenen Pachygnathus-Arten (HALBERT 1920, 
GRANDJEAN 1936-37, THOR U. WILLMANN 1947, BOTAZZI 1950 u. 1950 a, WIL-
LMANN 1953) nimmtjP. marinus durch das Fehlen einer Hysterosomalsegmentie-
rung und der Augen, bzw. Augenhôcker, eine gewisse Sonderstellung ein. Ausser 
der unsicheren Segmentierung bei P. oblongus scheinen allerdings aùch dem von 
BOTAZZI (1950) beschriebenen P. lombardinii sowohl die Augen als auch eine 
Hysterosomalsegmentierung zu fehlen («... corpus sine ulla incisura vel sulco 
laterali... », p. 389). 
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NANORCHESTES PSEUDOCOLLINUS n. sp. 
(= (< N. COLLINUS » in Schuster 1956) 

Disse Art fand sich bereits in den Trottoirs der Ostpyraneen-Kùste. Sie 
wurde damais als iV. collinus HIRST bestimmt und auch unter diesem Namen 
angefùhrt. Es war aber sehr auffâllig, dass N. collinus bisher nur im Binnenland 
gefunden worden war (HIRST 1918-England, WILLMANN 1943-Lappland, 1956-
Schlesien, STRENZKE (1952-Holstein). Wie eine eingehende Untersuchung 
inzwischen ergab, handelt es sich bei den Trottoir-Tieren um eine neue Art, 
der ich, wegen der bisher nur fur collinus charakteristisch angesehenen cheliceralen 
Gabelborste, den Namen pseudocollinus gebe. In der Originalbeschreibung von 
HIRST wird fur collinus dièse Gabelborste als Hauptmerkmal angefùhrt; im 

Fig. 11. Nanorchestes pseudocollinus n. sp. —Fig. 12. N. pseudocollinus. 
Proterosoma, dorsal; Borstenbezeichnungen nach GRANDJEAN. 

ûbrigen sei « gênerai appearance very like JV. amphibius » (p. 213). Das Fehlen einer 
Hysterosomalfurche, wie es fùr pseudocollinus typisch ist und wodurch dieser 
sich habituell von dem èbenfalls im Litoral vorkommenden amphibius unter-
scheidet, erwâhnt HIRST nicht. Da nicht anzunehmen ist, dass HIRST bei seinem 
Vergleich mit amphibius diesen auffàlligen Unterschied ùbersehen hatte, kann eine 
Identifizierung meiner Tiere mit N. collinus HIRST wohl mit Sicherheit ausge-



— 102 — 

schlossen werden. Ausserdem ergab eine Anfrage bei Dr. WILLMANN, dass mein 
pseudocollinus mit den von ihm als collinus angesehenen Tieren nicht identisch ist. 
WILLMANN weist aùch besonders auf die bei pseudocollinus gut ausgeprâgte 
endoskelettale Ausgestaltung des Coxalbereiches IV hin, die ihm bei seinem 
collinus nie auflîel. Die gegabelte Cheliceren-Borste von pseudocollinus (Fig. 13 A) 
ahnlet jener von collinus (WILLMANN 1943, fig. 8; 1956, fig. 11 b) sehr stark. Die 
Durchsicht eines Co/Zz'wi«-Prâparates aus der Coll. STRENZKE, das von WILLMANN 
ùberprùftwar, liess eine Hysterosomaleinschnûrungdeutlichjerkennen. Sie ist aller-
dings schwâcher als bei amphibius, als seitliche Eindellung entwickelt, aber nicht 
zu ùbersehen. Davon noch vorhandene Alkoholtiere sind amphibius habituell 
durchaus àhnlich; ausser der etwas schwâcheren seitlichen Hysterosomalein-
buchtung ist das Hysterosoma auch etwas flacher ausgebildet. Die Chelicerenbors-
te ist bei diesen Exemplaren etwas abweichend gebaut- der zweite Gabelast 
variiert stark in seiner Grosse und ist bei manchen Tieren fast reduziert (typi-

Fig. 13. AT. pseudocollinus. 
A = Chelicere; B = Bein IV, Aussenseite; C = Coxalbereich IV. 

schev collinus ? ) Dièse Befunde und eine informative Durchsicht weiteren 
Alkoholmaterials lassen vermuten, dass die Gattung Nanorchestes in Binnen-
landbôden artenreicher ist, als bisher angenommen wurde. Die bisher vorliegen-
den Artbeschreibungen von Nanorchestes werden-infolge der grôsstenteils 
fehlenden morphologischen Detailbeschreibung-der Formenmannigfaltigkeit und 
den taxonomischen Auswertungsmôglichkeiten nicht gerecht, worauf auch 
GRANDJEAN (1942) bei der Neubeschreibung von A7. pulvinar hinweist. 
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HABITUS : Maximalgrôsse (eitragende $$) : Lange (Epistom bis Kôr-
perende) 210 [x bis 220 \x; Breite 160 (ibis 172 p.; Hysterosomalhôhemit Genital-
vorwôlbung 180 1J.-1901J.. Farbung : (Alkoholmaterial) Beine und Propodosoma 
grùnlich (im Leben rôtlich?- vergl. amphibius); Hysterosoma brâunlichgrûn, 
meist mit unregelmâssig angeordneten dunklen Pigmentflecken (Fig. 11), die 
oft das gesamte Hysterosoma schwarzgrûn fârben kônnen. Juvenilstadien 
durchwegs etwas hellér gefârbt. Guaninkristalle vorhanden, wenn auch weniger 
dicht als bei amphibius; das Integument irrisiert etwas. Hysterosoma ohne 
Einschnûrung oder seitliche Eindellung, in Seitenansicht annahernd kugel-
formig. 

GNATHOSOMA : Cheliceren schrâg nach abwârts gerichtet, mit relativ 
grossem Digitus mobilis (Fig. 13 A). Spitze des Digitus fixus von einer Art 
Cuticularkapuze, die auch mit dem D. mobilis in Verbindung zu sein scheint, 
bedeckt. Chelicerenborste deutlich in 2 ungleich lange, gefiederte Aste gegabelt ; 
der lângere Ast làuft nach vorne, der kiirzere ist schrâg nach innen rûckwârts 
gerichtet. Ladenfôrmige Maxillen fehlen ; in dem zu erwartenden Maxillarbereich 
findet sich ein Paar auf wulstigen Sockeln aufsitzende, dicke borstenfôrmige 
Gebilde, die in 2 sich gabelnde Aste auslaufen (Fig. 14 A). Es dùrfte sich dabei um 
den Maxillen homologe Bildungen handeln, wie sie bei Endeostigmata ôfters 
vorkommen (« poil maxillaire » n. GRANDJEAN 1939, p. 24). Zwischen diesen 
beiden Maxillarborsten entspringt ein fur Nanorchestes typisches, rohrenformiges 
Cuticulargebilde (« organ intermandibulaire »3 GRDJ.) das zwischen den Cheli-
ceren nach oben steigt, um sich noch zwischen den Cheliceren wieder im Bogen 
nach abwârts zu neigen und in eine kurze Spitze auszulaufen. An der Ventralseite 
der Spitze befindet sich eine Offnung. An der Rôhrenbasis setzt im Korperinneren 
ein grôsserer, etwa eiformiger Hohlraum, vermutlich der Pharynx an (Fig. 14 A). 
Thor (1931) vermutet-er untersuchte amphibius, der dasselbe Gebilde besitzt-in 
dieser sichelfôrmig gebogenen Cuticularrôhre und im Hohlraùm ein Organ 
respiratorischer Bedeutung. Hingegen sieht GRANDJEAN (1939) darin eine Modi-
fikation der Mundwerkzeuge (« labre modifé); er bringt cfiese hypertrophierte 
Ausgestaltung mit der springenden Lebensweise in Zusammenhang. Sicherlich 
handelt es sich bei diesem System um orale Ausgestaltungen, vor allem scheint die 
Deutung des Hohlraumes als Pharynx richtig zù sein ; eine funktionelle Deutung 
der Cuticularrôhre ist derzeit allérdings noch sehr schwierig. 

An der Basis des Organ intermandibulaire findet sich ein hyalines, schwer 
sichtbares zipfelfôrmiges Gebilde, unter dem 2 gebogene, schrâg nach abwârts 
geneigte Borsten inserieren (Abb. 14 A). Die Palpenglieder sind gedrungen. An 
den Basalgliedern fmden sich insgesamt 3 reich verâstelte, fàcherfôrmig ausge-
breitete Borsten, die sehr charakteristisch sind (s. Fig.). 

PROTEROSOMA : Mit der normalen Borstenzahl (Fig. 12). Die Einge-
lenkung der langen Sinnesborste na, sowie deren Verbindung mit dem winzigen 
Sensillus nf entspricht den von GRANDJEAN (1942) bei N. pulvinar angetroffenen 
Verh àltnissen. Soweit ich aus dem zus âtzlich untersuchten Alkoholmaterial entneh-
men konnte, dûrfte dièse spezielle Eingelenkung fur die Gattung typisch sein : 
Die Eingelenkung ist bei pseudocollinus von einer Integumentschuppe, die in 
Seitenansicht rundlich absteht, bedeckt. 

HYSTEROSOMA : Integument liniert. Ohne Furche oder Einschnûrung 
(Fig. 11); in Seitenansicht ziemlich rundlich. Mit zahlreichen kleinen, bâum-
chenartig verâstelten Borsten besetzt; die Borsten sind, verglichen mit denen 
von amphibius wesentlich zarter. Die ziemlich rundlichen Eier fanden sich stets 
nur in der Einzabl, wie es fur Nanorchestes typisch zu sein scheint. 

BEINE : Mit wenigen, z.T. dickschaftigen Borsten besetzt. Bein I u. IV 
(Bein I etwas stârker als IV) deutlich lânger als II u. III. Tarsen ohne Lyrifissur; 
einkrallig. Kralle von charakteristischer Form; darin von amphibius und den 
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ùbrigen untersuchten Arten (gleichen der amphibius-Form) deutlich unterschieden. 
Die Krallen sitzen in einer Hôhlung des distalen Tarsus-Endes . Am Tarsus IV 
ist dièse Hohlung an der Aussenseite durch eine vorspringende Cuticularwand 
begrenzt (Fig. 13 B). Die Innenseite von Bein IV ist borstenlos. Fiederborsten-
Formel des Beines I : (3-5-6-9). Bein IV ist bei Alkoholtieren in der fur Sprung-
beine charakteristischen Weise nach vorne an die Ventralseite des Kôrpers einge-

Fig. 14. N. pseudocollinus (D = N. amphibius). 
A = Oralbereich ventral Mx = Maxillar-borsten; B = Bein I, dorsal; C/= 

Tarsus II; 
E = Kralle ; D = amphibius-Kralle. 

schlagen (1). Auffallend ist die charakteristische apodemale Ausbildung des 
Coxalbereiches IV (Fig. 13 C). Die grossen, fingerformig ausgezogenen Cuticular-
platten liegen knapp unter dem Integument und dienen als Widerlager fur die 
Eingelenkung des Sprungbeines und als Ansatzstellen kràftiger Muskelbùndel. 
Bein IV gelenkt mittels eines schenkelhals âhnlichen Trochanter-Fortsatzes ein. 

1) Dies ist nicht bei allen Nanorchestes-Arten der Fall, wie eine informative 
Untersuchung ergab. Ausserdem lasst die schwache endoskelettale. Ausgestal-
tung des Coxalbereiches IV mmcher Arten auf ein schlechtes, vielleicht sogar 
fehlendes Sprungvermôgen schliessen. 
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Die Eintrittsstelle dièses Gelenkfortsatzes ist von einem stàrker entwickelten 
Cuticularrand der Apodemalplatte umgeben. Die Borsten von Bein IV, besonders 
jene am Tarsus, haben z. T. sehr dicke Schàfte. An gewissen Gliedern der Beine I 
bis III finden sich helle, deutlich auffallende « Schlangenlinien », die sich der 
Hautlinierung folgend hinziehen und den Eindruck verstârkter Integumentleis-
ten erwecken (fig. 14 B). Dièse artspezifisch formkonstanten Schlangenlinien 
(vergl, amphibius) finden sich nur auf folgenden Beingliedern — Tarsus I, II, 
Tibia I, II, III, Genu I, II. Tarsus II tràgt ein hyalines, nicht leicht sichtbares 
Solenidion, das in einer deutlichen Integumenteinbuchtung liegt (fig. 14 C). Auf 
Tarsus I konnte im Gegensatz zu N. amphibius kein Solenidion sicher nachge-
wiesen werden. Der Mangel an Solenidien einerseits und anderseits das Auftreten 
dieser Schlangenlinien nur an bestimmten Beingliedern -mit Ausnahme von 
Genu I sind es dieselben, die bei anderen Endeostigmata, z. B. Pachygnathus 
Solenidien tragen- werfen die Frage auf, ob dièse Schlangenlinien nicht vielleicht 
solenidien âhnlichen Differenzierungen entsprâchen. Sie stehen allerdings nir-
gends frei vom Integument ab, sondern sind bloss reliefartig erhoht, was beim 
querverlaufenden Abschnitt am distalen Ende von Tibia I in Seitenlage gut zu 
sehen ist (noch deutlicher bei amphibius). 

VERBREITUNG : Trottoirs der Côte des Albères (Cap du Troc, Cap 
l'Abeille, u. bei Cerebere) und der Provence (Insel Porquerolles, I. Riou). Unter 
den Tieren der verschiedenen Populationen bestehen, mit Ausnahme gering-
fûgiger Abânderungen in der Sekundârvezweigung mancher Borsten, keine 
morphologischen Unterschiede. Holo- u. Paratypen in meiner Sammlung, weitere 
Paratypen in den Coll. STRENZKE und WILLMANN. 

Fig. 15. Nanorchestes amphibius TOPS, et TROUESS. Proteroscma dorsal. 
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NANORCHESTES AMPHIBIUS Tops, et Trouess. 

Dièse Art wurde bereits von verschiedenen europâischen Kùsten gemeldet. 
Die teilweise stark voneinander abweichenden Grôssenangaben, zwischen 270 (z 
und 460 [A schwankend, « deuten entweder auf verschiedene Varietaten oder auf 
verschiedene Arten hin » (THOR U. WILLMANN 1947, p. 147). Im Hinblick darauf 
unterzog ich die mediterranen Exemplare dieser Art einer eingehenden 
Untersuchung, unter besonderer Berûcksichtigung bischer noch wenig beachteter 
Merkmale. Zùr allgemeinen Charakterisierung verweise ich auf die zitierte 
Arbeit. 

HABITUS : Maximale Lange (« Epistom » bis Kôrperende) 268 y.. Breite 
(Schulter) 160 y, Breite (Opisthosoma) 178 y, Hôhe (mit Gen. wôlbung) 184 y. 
Korperform = s. Abb. in THOR U. WILLMANN (Abb. 203); Hysterosoma im 
Vergleich zu pseudocollinus infolge der Unterteilung flacher ùnd langgestreckter 
erscheinend. Fârbung (Alkohol) : Ahnlich wie pseudocollinus, meist jedoch ohne 
die dunkle Fleckung; dichte Guaninschichte, stark irrisierend. Lebende Amphi-
fa'ws-Exemplare, die ich an der Nordseekûste (Jadebusen) fing, besassen rôtlich 
gefârbte Beine und ein ebenso gefàrbtes Propodosoma. Im Laufe von mehreren 
Stunden kam es zu einem Ausbleichen dieser Rottonung; nach 48 Stunden 
waren Beine und Propodosoma grùnlich verfarbt (vergl. pseudocollinus). Es 
kann daher mit grosser Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass die 
mediterranen Exemplare die gleiche Lebendfârbung besitzen. Môgl cherweise 
trifft dies auch fur pseudocollinus zu. 

GNATHOSOMA : Cheliceren (Fig. 16 D) mit einer relativ dickschaftigen 
plùmp wirkenden Borste, die besonders am distalen Ende starke Sekundârfiedern 
tràgt und meist sogar etwas aufgespalten ist, wie es z.B. die Abbildung zeigt. Die 
« Cuticularkapuze » ist ebenfalls vorhanden. Der Digitus mobilis ist relativ 
kurz (D.f. : D.m. = 3.5) im Vergleich zu N. pseudocollinus (2.3).Intermandibula-
rorgan kûrzer und spitzer auslaufend als bei pseudocollinus; morphologische 
Differenzierung der Organbasis und des Maxillarbereiches dagegen vielgestaltiger 
und komphzierter. Maxillarborsten klein, mit nur kurzer Aufzweigung. An den 
verkûrzten Palpen-Endgliedern mehrere stark gekrummte Borsten. Die Borsten 
der Basalglieder sind im Gegensatz zu jenen von pseudocollinus nicht so charakte-
ristisch fàcherartig verzweigt. Der anschliessende Coxosternalbereich I-II trâgt 
keine bàumchen-formig verzweigten Borsten (s.- pseudocollinus, Fig. 14 A), 
sondem lange Gabelborsten, die noch sekundàr etwas gefiedert sind. 

DORSALSEITE : Proterosoma im Vergleich zu pseudocollinus mit etwas 
anderer « Epistom » Ausgestaltung (Fig. 15-die Cheliceren sind durch leichte 
Quetschung des Prâparates vorne etwas auseinander gerûckt). Anzahl und 
Anordnung der Propodosomalborsten wie bei pseudocollinus, die Borsten na sind 
jedoch ziemlich eng aneinandergerùckt. Zwischen diesem Borstenpaar befindet 
sich eine Cuticularschuppe, die jederseits die Insertionsstelle rundlich ùberdeckt. 
Auch an der Basis von nb ist eine, allerdings kleine Schuppe zu sehen. Sekundâr-
fiederung von na u. nb, sowie die spezielle Eingelenkung von na und nf wie bei 
pseudocollinus. Auffallend ist hingegen die stark verlângerte Augenborste nr. 

HYSTEROSOMA : Die Borsten sind etwas grôber als jene von pseudocol-
linus. Das Hysterosoma ist durch eine starke Einschnûrung unterteilt. 

BEINE : Krallenhôhlungen nur schwach angedeutet. Bein I (Fig. 16 B) 
mit charakteristischen Schlangenlinien und deutlich unterteiltem Fémur, im 
Gegensatz zur pseudocollinus, dessen Femora nicht unterteilt sind. Das proximale 
Femur-Glied des Beines I besitzt 2 charakteristische Borsten, die pseudocollinus 
ebenfalls fehlen (vergl. Fig. 16 B mit Fig. 14 B). Anzahl der Fiederborsten an 
Bein I; (2-4-5-6-12); Bein II : (3-4-5-5-10). Tarsus I tràgt ein deutliches, schlau-
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chfôrmiges Solenidion von charakteristisch gebogener Form. Tarsus II besitzt 
ein kurz gestieltes Solenidion, das distal zu einem linsenâhnlichen Blâschen 
entwickelt ist; (Abb. 16 E); Besprechung von gew. Abweichungen unter VER-
BREITUNG. Linierung der Beine allgemein etwas grober als bei pseudocollinus. 
Bein IV in typisch eingeschlagener Sprungbeinstellung. Trochanter IV besitzt 
ebenfalls einen schenkelhalsâhnlichen Fortsatz, der jenem von pseudocollinus 
stark àhnelt. Endoskelettale Ausgestaltung des Coxalbereiches IV im Prinzip 
ahnlich gebaut wie bei der vorigen Art, jedoch treten bei amphibius nicht die 
Verbindungsstege sondern die gerundeten Innenkanten besonders hervor 
(Fig. 16 A). Die Innenkantenborsten sind nicht bâumchenfôrmig verzweigt 
sondern gegabelt. 

VERBREITUNG : Charakteristischer Bewohner des marinen Eulitorals. 
Bisher nachgewiesen aus Deutschland, England, Frankreich (atlant. Kùstenbereich 

Fig. 16. N. amphibius. 
A = CoxalbereichlV; B = BeinI; D = Chelicere; E = Tarsus II; 
C = Tarsus II, Mt. Rose (s. Text). 
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und Irland) Eigene Funde in folgenden mediterranen Trottoirs : Côte des Albères. 
(Cap du Troc, Cap l'Abeille) u. Provence (Insel Porquerolles, I. Riou, I. Jarre, 
Carro, Mt. Rose, und zwischen Callelongue u. Cap Croisette. 

Aile dièse Funde sprechen fur eine Bindung an das marine Litoral. Umso 
auffâlliger sind daher 2 Fundortmitteilungen aus dem Binnenland (WILLMANN 
!939J P- 437 = schlesisches Hochmoor; 1942, p. 238 = mâhrische Mineralquelle). 
Eine detaillierte morphologische Untersuchung dieser Tiere ist leider nicht 
môglich, da Belegstùcke nicht mehr vorhanden sind (WILLMANN, mùndl.); zur 
endgûltigen systematischen Klârung mùsste weiteres Material vondiesen beiden 
Fundstellen untersucht werden. Es ist jedoch mit grosser Wahrscheinlichkeit 
anzunehmen, dass es sich dabei nicht um den litoralen amphibius, sondern um 
eine anscheinend nahe verwandte Art handeln dûrfte. 

Die Tiere aus den verschiedenen Trottoirs stimmen morphologisch iiberein, 
mit Ausnahme der etwas abweichenden Population im Trottoir vom Mt. Rose 
b. Marseille. Dièse Tiere zeigen nur eine ganz schwache Hysterosomalein-
schnûrung in Form einer seichten seitlichen Eindellung, sodass sie ziemlich 
langgestreckt walzig erscheinen. Ferner ist die Chelicerenborste nicht so plump 
gestaltet, indem sie einen nicht stark verdickten Schaft besitzt. In den ûbrigen 
morphologischen Merkmalen stimmt dièse Population mit den anderen Trottoir-
tieren ùberein; ein Unterschied zeigt sich noch in der Ausgestaltung des 
Solenidion II, das bei den Mt. Rose-Tieren distal nur ganz schwach blàschen-
fôrmig erweitert ist. (Fig. i6e)In diesem Merkmal àhneln sie Tieren vom Jade 
busen (deutsche Nordseekûste) die darin ebenfalls von den anderen Trottoir-
Exemplaren etwas abweichen. Allerdings besitzen die von mir untersuchten 
Nordseekùsten-Tiere kein rundlich walzenfôrmiges, sondern ein mehr breites, 
etwas abgeflachtes Hysterosoma. Abgesehen von geringfùgigen Abweichungen 
in der Borstenlânge und - verzweigung konnten keine auffallenden morphologi-
schen Unterschiede gegenûber den mediterranen Exemplaren festgestellt werden. 
Zusammenfassend ergibt sich, dass N. amphibius eine gewisse morphologische 
Variabilitât besitzt, die bei eingehender vergleichender Untersuchung ver-
schiedener europâischer Kùstengebiete môglicherweise systematisch fassbar 
sein wird (geogr. Subspezies); inwieweit es sich dabei um kontinuierliche 
Ubergange handelt, kann erst nach solchen Vergleichs-suntersuchungen 
entschieden werden. 

Aus dem Max-Planck-Institut fur Meeresbiologie (Laboratorium Strenzke) 
Wilhelmshaven (1), und der Station Marine d'Endoume, Marseille (2). 
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