
Terrestrische Acari der Nord- und Ostseeküste
V on C. W i l l m a n n ,  B rem en

W ährend  die eigentlichen M eeresm ilben der Nord- un d  Ostsee, 
d ie  H a la c a r id a e , schon m ehrfach  eingehend b earb e ite t w urden 
( L o h m a n n  1889, 1901, V i e t s  1927, 1936, S c h u l z  1933), ist 
die K enn tn is der L andm ilben  unserer M eeresküsten noch  sehr ge
ring. N u r ü b e r die F auna der Insel B orkum  ( S c h n e i d e r  1900) 
liegt eine zusam m enfassende A rbeit vor, in  der 92 M ilben auf geführt 
w erden. D abei sind aber neben  37 W asserm ilben verschiedene V or
ratsschädlinge, sowie zah lreiche Schm arotzerm ilben  an V ögeln und  
K leinsäugern  auf geführt, die w ohl fü r ih re  W irte, aber n ich t fü r

A b b . 1. B l ic k  au f d en  S te ila b fa ll  d es B r o th e n e r  U fer s .
(A u fn a h m e  v o n  H . B a u m a n n , B r em en .)

die Insel charak teristisch  sind. E igentliche ha lo p h ile  S trandm ilben  
feh len  vollständig. V on K r a m e r  (1897 a, b ) O u  d e m  a n s  (1901, 
1904) sind  einzelne N eubeschreibungen  zu verzeichnen; auch der
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V erfasser h a t vor einigen Ja h re n  einen ergänzenden B eitrag  geliefert 
( W i l l m a n n  1937). Die genannten  A rbeiten  beziehen  sich aber 
säm tlich  auf die M ilbenfauna der O stfriesischen Inseln , die übrige 
N ordseeküste ist ü b e rh a u p t noch n ich t berücksich tig t, u n d  ü b er die 
te rrestrischen  M ilben der Ostseoküste liegen n u r  erst zwei k leine 
V eröffen tlichungen  vor ( V i t z t h u m  1931 u n d  W i l l m a n n  1935).

D en eigentlichen  A nlaß  zu dieser A rbe it h a t die vom  N atur- 
h istorischen  M useum  in  Lübeck vorgesehene faunistische D urch
forschung des B ro th en er Ufers gegeben. Es h an d e lt sich um  ein bis 
22 m  hohes S teilu fer (A bbruchsufer) an der L übecker Bucht, das 
bei den S tu rm flu ten  des W inters jä h r lic h  etw a um  1 m  abgetragen 
w ird  (Abb. 1). A n der fre ien  A bbruohsfläche ist n u r  d ü rftiger P flan
zenw uchs vorhanden . A n einzelnen S tellen  sind  Schollen in  halber 
H öhe liegengeblieben, sie sind m it M oosrasen überzogen oder tragen 
anderen  Pflanzenbew uchs. D er vorliegende S andstrand, der m it den 
aus dem  G eschiebelehm  des S teilufers ausgew aschenen S teinen dicht 
besät ist, h a t A nschw em m ungssäum e, die aus T ang u n d  Seegras be
stehen. Sie liegen im  F lu tb ere ich  der Ostsee* un d  sind  m eh r oder 
w eniger vom  Seewasser durchfeuch tet. H e rr  L. B e  n i c k ,  Lübeck, 
h a t m ir sowohl aus der A bbruchzone (Moos u n d  L au b ), als auch 
von dem  angeschw em m ten Tang u n d  Seegras größere P ro b en  ge
schickt, die ich  m it dem  B erlese-A pparat aus gesam m elt habe  (Mai 
1937). A uf diese W eise habe  ich  eine reiche A usbeute e rha lten , 
u n te r  denen m ehrere  seltene oder aus D eutsch land  b ish e r n ich t be
k a n n te  A rten , sowie eine fü r  die W issenschaft neue  Spezies fest- 
gestellt w urden. Von fo lgenden F undste llen  h a t m ir  U ntersuchungs
m ate ria l Vorgelegen (alle  P ro b en  w urden  am  21. 5. 37 entnom m en) : I. II. III. IV. V. VI. VII.

I. K urze  B achschlucht m it B ruchw eiden  b e i N iendorf a. d. Ostsee, 
n ich t zu d icker M oosüberzug am  Stam m , h a lb feu ch t bis trocken.

II . Am  U ferhang  unw eit d er F lu tlin ie  u n te r  H ippophaeus-G e- 
büsch, m äß ig  feucht.

I II . U ferhang  u n te rh a lb  V illa  „Seeblick“ u n te r  H ippophaeus- 
Gebüsch, 4 m  ü b e r der S trandlin ie .

IV. Südhang des B ro th en er Baches, im  S chatten  u n te r  Schlehen, 
M oosüberzug auf einem  großen F indlingsblock, ziem lich  dünne 
Schicht, schattenfeucht.

V. S tran d  bei der 5. „U ferkoppel“ . Faulendes Seegras aus einer 
T iefe von 8 cm, 3 m  vom W asserrand en tfern t.

VI. U n terh a lb  „H e lld ah l“ vor dem  Sörm anndam m , im m itte lbar 
am  Spülsaum  des W assers, P flanzen  n ich t ganz frisch.

V II. D aselbst Seegras u n d  T ang aus e iner T iefe von 15 cm und  
in  5 m  E n tfe rn u n g  von der W asserlinie.
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W eiter haben  m ir von d er O stseeküste noch  verschiedene 
k le in ere  P roben  Vorgelegen u n d  zwar von der Insel F ehm arn  
m eh rere  P roben  (gesam m elt im  Ja h re  1924 von Dr. 0 . S c h u b a r t ,  
je tz t in  Rio de Jan e iro ), aus dem  Brackw asser-Ü berschw em m ungs
gebiet von B ottsand  bei K iel aus feuchtem  A ndelgras (Prof. Dr. 
R e m a n e ,  K iel 1938), von angespültem  Tang in  W arnem ünde 
(cand. rer. na t. K. W. N e u m a n n ,  Rostock 1939) u n d  aus der 
K üstengrundw asserzone der K urischen  N ehrung  (Dr. S c h u l z ,  
K ie l 1937).

A ber auch einige P ro b en  von der N ordseeküste h ab en  in te r
essantes M ateria l geliefert. Folgende F u n d o rte  sind  zu nennen : 
N ebel auf A m rum  (Dr. S c h u b a r t  1924); A m rum , aus der G rün
zone des Faibstreifen-Sandw atts (Prof. Dr. R e m a n e ,  K iel 1937); 
A m rum , aus A nspü lich t (Dr. B r a u n s ,  K iel 1938) u n d  die H elgo
län d e r D üne (Dr. C a s p e r s ,  H am burg  1938).

Bei der A carofam ia der K üstengebiete h ab en  w ir scharf zu 
unterscheiden, ob die F undste llen  der eigentlichen S trandzone an
gehören, also an der N ordsee in n erh a lb  der G ezeitenzone oder an 
der Ostsee im  B ereich  des W ellenschlages liegen, oder ob es sich um  
F u n d p lä tze  h andelt, die n ich t m eh r u n te r  dem  Einflüsse des Salz
wassers stehen. N u r im  A nspü lich t der eigentlichen S trandzone oder 
u n te rird isch  in  den vom Salzwasser d u rch trän k ten  Sandschichten 
finden w ir die ha lo p h ilen  S trandm ilben . Sie sind an den deutschen 
K üsten  frü h e r kaum  beach te t w orden, und  so h a t die U ntersuchung 
dieser L ebensräum e zu in teressan ten  u n d  überraschenden  E rgeb
nissen geführt

E n tfe rnen  w ir uns n u r  wenige M eter von dieser S trandzone im  
engeren Sinne, so treffen  w ir eine M ilbenfauna an, die durchaus 
n ich t auf die K üstengebiete besch ränk t ist, sondern  auch an  anderen  
zusagenden Ö rtlichkeiten  gefunden w erden kann. D ah in  gehören 
z. B. alle A rten , die in  den M oospolstem  u n d  Laub- un d  Pflanzen
resten  der A bbruchzone des B ro th en er Ufers gefunden w urden, aber 
auch die im  D ünensande oder in  der P flanzendecke der D ünen tä ler 
e rbeu te ten  A rten  sind h ierherzurechnen .

A. Die Milben der Abbruchzone des Brothener Ufers.
(B ereits von den O stfriesischen Inseln  bekann te  A rten  sind 

m it +  bezeichnet, die röm ischen Z iffern  weisen auf die F undste llen  
h in .)

I. O r i b a t e i .
Farn. H y p o c h th o n i id a e .

H y p o c h th o n iu s  r u fu lu s  (C. L. K och), I, II, III .
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Fam . C a m is iid a e ,

N o th r u s  p a lu s tr is  (C. L. K och), IV.
C a m is ia  h o r r id a  (H errn .), IV.
C a m is ia  s p in i f e r  (C. L. K o ch ), IV.

+  P la ty n o th r u s  p e l t i f e r  (C. L. K o ch ), III .

Fam . B e lb id a e .
+  B e lb a  g e n ic u lo sa  (O udm s.), III .

B e lb a  c la v ip e s  (H errn .), III .

Fam . O rib a tid a e .

O p p ia  o rn a ta  (O udm s.), I, II , I I I , IV.
O p p ia  q u a d r ic a r in a ta  (M ich.), IV.

Fam . C a ra b o d id a e .
T e c to c e p h e u s  v e la tu s  (M ich.), I, II , IV. 
X e n i l lu s  te g e o c ra n u s  (H errn .), I, IV.

Fam . G u s ta v iid a e .

G u s ta v ia  fu s i f e r  (C. L. K och), I, II,, III .

Fam . O r ib a tu l id a e .
L ie b s la d ia  s im i lis  (M ich.), I, II , III . 
Z y g o r ib a tu la  e x il is  (N ie.), IV.

Fam . C e r a to z e tid a e .
+  S c h e lo r ib a te s  la t ip e s  (C. L. K o ch ), I. II.
+  S c h e lo r ib a te s  la e v ig a tu s  (C. L. K och), I II .
+  H u m e r o b a te s  fu n g o r u m  (L .), I I I , IV.
+  S p h a e r o z e te s  o r b ic u la r is  (C. L. K och), IV.
+  T r ic h o r ib a te s  tr im a c u la tu s  (C. L. K och), III. 
+  T r ic h o r ib a te s  in c is e l lu s  (K ram er), I.

Fam . G a lu m n id a e .
+  G a lu m n a  o b v iu s  (B erl.), I, III .

Fam . N o ta s p id id a e .

O r ib a te l la  ca lca ra ta  (C. L. K och), I, I I I , IV. 

Fam . P e lo p s id a e .
P e lo p s  u re a c e u s  (C. L. K och), IV.

Fam . P h th ir a c a r id a e . 
S te g a n a c a r u s  m a g n u s  (N ie.), III .
S te g a n a c a ru s  s tr ic u lu s  (C. L. K och), I. 
P h th ir a c a r u s  b o re a lis  (T gdh .), I, II. 
P s e u d o tr i t ia  a rd u a  (C. L. K och), IV.
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Von diesen 27 Spezies sind  erst 10 von den O stfriesischen Inseln, 
also aus dem  K üstengebiet der N ordsee, bekann t, aber ke ine  der 
auf gezählten A rten  k an n  irgendw ie als besonders charak teristisch  
fü r die K üstengegenden bezeichnet w erden. Es sind auch keinerle i 
seltene Spezies dabei, alle finden  sich m eh r oder w eniger häufig  
auch in  anderen  G egenden D eutschlands, besonders in  den Moos
polstern  der W älder, in  Q uellm oosen und  in  M ooren. (W i l l m a n n  
1924, 1928, 1939.)

I I .  T r o m b i d i f o r m e s .
Farn. S tig m a e id a e .

L e d e r m ü l le r ia  r h o d o m e la  (C. L. K och), I.
Farn. T e tr a n y c h id a e .

+  B r y o b ia  p ra e tio sa  (C. L. K och), II.
Farn. B d e ll id a e .

B d e l la  s e m is c u ta ta  (S. T .), IV.
Fam . T r o m b id i id a e .

E n e m o th r o m b iu m  b ifo l io s u m  (C an.), I.
P o d o th r o m b iu m  sp . (N ym pha), I.
J o h n s to n ia n a  erra n s  (G eorge), Larva, I.

A uch über die T r o m b id i fo r m e s  des B ro thener Ufers ist n ich t 
viel zu sagen. Es w urden  6 A rten  festgestellt, von denen aber n u r 
B r y o b ia  p ra e tio sa  schon von S c h n e i d e r  auf B orkum  gefunden 
w urde.

Die Larva von J o h n s to n ia n a  e rra n s  (Abb. 2), die O u d e m a n s  
u n te r  dem  N am en R o h a u l t ia  b iu n g u lu m  beschrieben  h a t ( O u d e 
m a n s  1912), w urde h ie r in  m ehreren  E xem plaren  fre i im  Moos
rasen gefunden. Es w aren junge, noch n ich t vollgesogene T iere. 
O u d e m a n s  beschreib t ein stark  geschwollenes E xem plar, das von 
einer T ip u la -Larve ( T ip u la  lo n g ic o r n is )  ab gelesen w urde. Ob die 
Larven von J o h n s to n ia n a  e rra n s  auf diese eine T ip u la -A rt speziali
sie rt sind, oder ob sie auch an anderen  A rten  parasitie ren , ist n ich t 
bekann t. Jedenfalls ist anzunehm en, daß  ih n en  auch h ie r  am 
B ro thener U fer in  der G rasdecke der O berfläche T ip u la -Larven zur 
V erfügung stehen. E in  von m ir gemessenes E xem plar w ar 570 |x lang 
un d  405 [x b re it. O u d e m a n s  gib t als G röße an 1275 X 950 jx. Die 
T iere  können  sich also auf m eh r als das D oppelte ih re r  Länge und  
B re ite  vollsaugen. Die B eine habe ich  gemessen m it 720, 600 und  
810 [x. Die Z ahlen üb ertre ffen  die von O u d e m a n s  angegebenen 
M aße um  je  100 (x. O u d e m a n s  schreib t (1912, S. 90 ): „T ib ia  
u n d  Tarsus wie ein gedrehtes T ischbein, abw echselnd dick u n d  
dünn, so daß  diese B einglieder gewellte R änder besitzen, von wel-

Nov ember 1939 X X X I. 4
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eher Seite sie auch  b e trach te t w erden .66 Das ist aber n u r  scheinbar. 
In  W irk lich k e it sind die le tz ten  B einglieder m it vielen k leinen  
K nötchen  versehen, von denen jedes ein  H aar träg t. Diese K nö t
chen, die besonders zah lre ich  an  den T arsen vorhanden  sind, geben 
dem  R ande des Beines ein  gewelltes Aussehen.

F ern e r m öchte ich  noch hervorheben , daß  die sogenannten 
„U rstigm en66, rä tse lhafte  O rgane zw ischen den Coxen des 1. und 
2. B einpaares, die n u r  b e i den L arven vorhanden  sind, h ie r bei 
dieser Spezies fre i nach  außen  ragen u n d  von oben h e r neben  den 
A ugenpaaren  zu sehen sind. Sie w erden v o m  von einer Schuppe 
bedeckt, die ebenfalls den K ö rp erran d  überrag t. Bei den voll ge
sogenen T ie ren  ist das alles auf die U nterseite  gedrängt u n d  n ich t 
m eh r rich tig  zu erkennen. A uch das Schildchen lieg t be i den jungen 
E xem plaren  vom B ro th en er U fer deu tlich  auf der Rückenfläche 
zwischen den Augen. Es ist bei dem  von O u d e m a n s  abgebildeten
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geschwollenen E xem plare  nach  vorn  gedrängt u n d  von oben kaum  
noch zu sehen. Die R ückenhaare  stehen  in  Q uerre ihen  zu 6, 2, 4, 
6, 6, 2. Jedes H ärchen  steh t au f einer k le in en  P la tte , die von 
O u d e m a n s  bei dem  dunklen , vollgesogenen T iere  n ich t e rkann t 
w erden konnte .

F u n d s t e l l e  : M ehrere E xem plare  im  M oosüberzug am
Stam m  einer B ruchw eide in  der B achschlucht am  B ro th en er U fer, 
M ai 1937. Die A dulti findet m an  m eist in  trie fen d  nassen Q uell
moosen oder in  sehr feuchten  W iesenm ooren.

III . P a r a s i t i f o r m e s .
Farn. P a ra s itid a e .

E u g a m a s u s  k r a e p e l in i  (B erk ), III .
+  P e rg a m a su s  cra ss ip es  lo n g ic o rn is  (B erl.), I.

P e rg a m a su s  r u n c a te llu s  (B erl.), I, I I , I I I ,  TV.
P e rg a m a su s  q u is q u i l ia r u m  (B erl.), III .
O lo g a m a su s  p o ll ic ip a tu s  (B erl.), IV.
O lo g a m a su s  in o r n a tu s  (B erl.), II , I I I , TV.

Farn. M a c r o c h e lid a e .
N o th r h o la s p is  ta r d a  (C. L. K och), I.
G e h o la sp is  lo n g isp in o su s  (K ram er), II.

Fam . P a c h y la e la p tid a e .
P a c h y la e la p s  fu s c in u l ig e r  (B erl.), II , III .

Farn. L a e la p t id a e .
E v ip h i s  o s tr in u s  (C. L. K och), III .
Z e rc o n o p s is  r e m ig e r  (K ram er), I.
O lo la e la p s  p la c e n tu la  (B erl.), I, II.

Farn. A sc a id a e .
Z e rc o n  tr ig o n u s  (B erl.), I.
Z e rc o n  tr ia n g u la r is  (C. L. K och), IV.

Farn. D in y c h id a e .

P r o d in y c h u s  f im ic o lu s  (B erl.), I.
V on diesen 15 A rten  aus der U ntero rdnung  der P a ras itif  ormes 

ist n u r  erst P e rg a m a su s  cra ss ip es  aus dem  K üstengebiet der N ordsee 
(B orkum  u n d  Spiekeroog) bekann t. H ier am B ro thener U fer w urde 
die Var. lo n g ic o rn is  gefunden. D ie S tam m form  sowohl als auch 
diese V arie tä t sind  w eit verb re ite t, u n d  auch die üb rigen  au f gefun
denen A rten  kom m en in  vielen anderen  Lebensräum en vor.

Ü ber zwei Spezies m uß  noch  etwas genauer b e rich te t w erden, 
da von der einen noch  keine ausreichenden  A bbildungen  vorhanden  
sind u n d  die andere neu  fü r  die F auna D eutschlands ist.

4*
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O l o g a m a s u s  i n o r n a t u s  B e r l .  1906.

B e r  1 e 8 e beschre ib t 1906 das 5  aus D eutschland ohne nähere 
A ngabe des F undortes u n d  b ild e t n u r  die M andibel ab. 1916 gibt 
e r eine ku rze  D iagnose des C? aus dem  Bois de M eudon be i Paris 
u n d  m ach t ein  p aa r zusätzliche B em erkungen zur B eschreibung 
des § . D ie A rt w ird  fe rn e r erw ähn t aus I r la n d  ( H a l b  e r  t  1915), 
aus der Schweiz ( S c h w e i z e r  1922) und  von den F aer Oer 
( T r ä g ä r d h  1931). N u r le tz te re r gibt eine ziem lich schem atisch 
gehaltene A bbildung  der U nterseite  des 5? aber gerade das w ich
tigste M erkm al, näm lich  der Längsspalt im  S tem alsch ilde, b leib t 
unerw ähnt. B e r l e s e  schre ib t 1916, daß  dieser b re ite  Längsspalt 
bei den T ypenexem plaren  aus D eutschland n ic h t gut ausgebildet 
gewesen sei. „Foem ina sterno in  partes duas bene sejunctas, fissura 
la ta  long itu d in a li fractum . C haracter iste in  exem plis typicis Ger- 
m aniae h au d  nim is bene m anifestus; in  gallicis, autem , perconspi- 
cuus.“ Bei den E xem plaren  vom B ro thener U fer ist dieses charak 
teristische M erkm al sehr deu tlich  ausgebildet (Abb. 3). A ußerdem

Abb. 3. Ologamasus inornatus (Berl.), Sternal-Genitalfeld.

ist aber noch  eine S tru k tu rlin ie  zu erkennen , die zwischen den 
Coxen I I  u n d  I I I  en tsp ring t und  etwa p a ra lle l zu r V orderkan te  der 
P aragyn ia lsch ilder verläuft. E igenartig  sind auch d ie  Jugularia ,
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die aus einem  e inheitlichen  S treifen  bestehen, von dem  jederseits 
ein  kleines P lä ttch en  ah getrenn t ist.

A uch beim  cf e rw ähn t B e r  1 e s e die verschiedenen L inien  
auf dem  S ternalschilde, und  zwar n en n t er eine L inie h in te r  den 
Coxae IV , eine zwischen den Coxae I I  un d  I I I  und  eine d ritte , die 
die G enitalöffnung im  Bogen um gibt. Soweit ich  sehen kann , ist 
d ie  G enitalöffnung des cf von einem  soliden Deckel verschlossen, 
un d  das S ternalsch ild  h a t an dieser Stelle einen halbkreisförm igen  
A usschnitt. B e r  1 e s e e rw ähn t aber n ich t einen auffälligen, nach 
vom  gew ölbten b re iten  Streifen, der von den Coxae IV  ausgeht und 
fast aussieht, als ob h ie r ein w eibliches E pigynialsch ild  vorhanden  
sei. (Abb. 4.)

Abb. 4. Ologamasus inornatus (Berl.), Sternal-Genitalfeld.

C harakteristisch  fü r die A rt ist ferner, daß  d er Sporn am 
F em u r des 2. B einpaares und  der Processus axillaris von gleicher 
G röße un d  G estalt sind, beide erscheinen als kleine, ha lbkugel
förm ige K nötchen  auf einem  V orsprunge des Fem ur.

Die A rt w urde am B ro thener U fer in  d re i verschiedenen P roben  
festgestellt.

P a c h y l a e l a p s  f u s c i n u l i g e r  B e r l .  1921.

B e r l e s e  h a t 1921 eine große A nzahl neuer P a c h y la e la p s -  
A rten  du rch  eine kurze, la te in ische Diagnose gekennzeichnet, aber 
k e inerle i A bbildungen  dazu veröffentlicht. Die h ie r in  zahlreichen
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E xem plaren  vorliegende A rt zeigt m it den fü r P . fu s ic in u l ig e r  an
gegebenen M erkm alen  große Ü bereinstim m ung. B e r l e s e  gibt eine 
G röße an  von 850 X  510 [x, die deutschen T iere  sind etwas größer, 
sie m essen 900 X 570 p,. D ie R ückenhaare  w erden als „sat longis“ 
bezeichnet, b e i diesen E xem plaren  sind  die m ittle ren  etwa 114 [x und  
die seitlichen  135— 140 [x lang. Besonders charak teris tisch  ist das

Abb. 5. Pachylaelaps fuscinuliger (BerL), Epistom.

E pistom  (Abb. 5). B e r l e s e  sagt d a rü b er: „E pistom a valde 
a tten u a tu m  et apice in  dentes duos, (in te r quos vix denticulus 
obsoletus conspicitur) acutiores et longos desinens, vere fuscinulae 
b ifu rcae  sim ile.“ D ie zw eizinkige G abel m it langen  Spitzen ist h ie r 
vorhanden , n u r  d ie in n ere  Z ähnelung schein t etwas anders zu sein, 
denn  h ie r  k ö n n te  m an  eher von zarten , kaum  erk en n b aren  K am m 
h aaren  reden. Als übere instim m end  ist fe rn er hervnrzuheben , daß  
das 2. B e in p aar k a u m  verd ick t ist. Ich  weise noch  d a rau f h in , daß  
der äußere  D orn  am  Tarsus auffällig  k le in  ist. D ie G röße und  Ge
sta lt der B auchpanzerung  en tsp rich t der B eschreibung B e r l e s e s .

Als F u n d o r t  ist angegeben : „Golfi A ranci, S ard in ia .“ Ob bei 
den vom B ro th en er U fer vorliegenden T ieren  eine volle Id en titä t 
vo rhanden  ist, ist schw er zu entscheiden. W enn das n ich t der F all 
sein sollte, so ist, nach  der B eschreibung zu schließen, die Ä hnlich
k e it aber so groß, daß  es sich bei den  deutschen T ieren  n u r um  
eine lokale  V arie tä t h an d e ln  könnte.

B. Die Milben der anderen Fundstellen,
soweit sie n ich t u n m itte lb a r der h a lo p h ilen  S trandfauna zuzu
zählen  sind.

I. O r i b a t e i .
Farn. C a ra b o d id a e .

+  S c u to v e r te x  m in u tu s  -(C. L. K och).
F u n d o rt: H elgoland, im  Sande der D üne; schon m ehrfach  in 

K üstengegenden gefunden, B orkum  ( S c h n e i d e r  1900), N orderney 
u n d  A ußenw eser (W i 11 m  a n  n  1937).
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I I .  T r o m b i d i f o r m e s .

Fam . E u p o d id a e .

E u p o d e s  spec., F ehm arn , stein iger S trand, 1924. Dieses seit 
15 Jah ren  konservierte, im  A lkohol völlig en tfä rb te  E xem plar 
k o n n te  n ic h t bis zur Spezies bestim m t w erden, da b e i den 
E u p o d id a e  die F arb e  des lebenden  T ieres berücksich tig t w erden 
m uß.

Fam . B d e l l id a e .
+  C y ta  la t ir o s tr is  (H errn.) H elgoland, im  Sande der Düne, 

1938. B ekann t aus B orkum  ( S c h n e i d e r  1900). 
B d e l la  lo n g ic o rn is  (H errn .). F ehm arn , 1924.

+  B d e llo d e s  lo n g iro s tr is  (H errn .). Fehm arn-S trand , 1924, 
H elgoland, im  Sande der Düne, 1938. B ekann t aus 
B orkum  ( S c h n e i d e r  1900).

S p in ib d e l la  a ren o sa  spec. nov. H elgoland, im  Sande der 
Düne, 1938.

Fam . A n y s t id a e .

A n y s te s  sa lic in u s  (L .), F ehm arn , 1924.

Fam . T r o m b id i id a e .
T r o m b id iu m  la tu m  (C. L. K och), H elgoland, 1938.

Fam . E r y th r a e id a e .
+  E r y th r a e u s  p h a la n g io id e s  (de G eer). H elgoland, im  

Sande der D üne, 1938. F e rn e r B orkum  ( S c h n e i d e r  
1900).

I I I .  P a r a s i t  i f o r m e  s.

Fam . P a r a s i t id a e .
+  P a ra s itu s  c r in itu s  (O udm s). N ebel auf A m rum , 1924. Das 

T ypenexem plar w urde auf B orkum  gefunden (O u  d e 
in  a n s ,  1901).

P a ra s i te i lu s  fe r o x  (Tgdh.)
+  P e rg a m a su s  c ra ss ip es  (L .). F ehm arn-S trand , 1924. F e rn e r:

B ro th en er Ufer, B orkum  ( S c h n e i d e r  1900), Spie
keroog (W i 1 l m  a n n  1937).

Fam . M a c r o c h e lid a e .
N o th r h o la s p is  p u n c t i l la tu s  (W illm .). F ehm arn-S trand , 

1924.

B ei d ieser A usbeute —  13 A rten , von denen 6 bere its aus dem  
K üstengebiet b ek an n t w aren  —  h an d e lt es sich um  H andfänge oder 
G esiebem aterial. D ie O ribatiden , die bei einer solchen M ethode
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selten gefangen w erden, sind n u r  m it e iner Spezies, S c u to v e r te x  
m in u tu s 9 vertre ten , die schon häufiger an der N ordseeküste fest
gestellt w urde, aber durchaus n ich t auf m eeresnahe Geibiete be
sch ränk t ist. M an findet die T iere  z. B. stets in  n iedrigen , zeitweise 
ganz aus getrockneten  M oosrasen auf altem  G em äuer, und  so sind 
auch die n iedrigen  M oospolster, die sich in  den D ünen tä lern  finden, 
der eigentliche A ufen thaltso rt dieser Art.

S p i n i b d e l l a  a r e n o s a  s p e c .  n o v .

U nter den T r o m b id i fo r m e s  ist besonders diese neue Spezies 
hervorzuheben . L eider w urde von Dr. C a s p e r  s im  Sande der 
H elgoländer D üne n u r  ein  E xem plar erbeu tet, das noch  dazu be
schädigt war. B eide P a lp en  w aren abgebrochen. So lä ß t sich n ich t 
m it voller S icherheit sagen, daß  dieses T ie r zur G attung  S p in ib d e l la  
zu stellen  ist. Ausschlaggelbend m ü ß te  sein, ob b e i .d e r  sonstigen 
Ü bereinstim m ung das le tz te  Palpeng lied  s ta rk  verkü rz t ist, und  
das konn te  le id e r n ich t festgestellt w erden. Die sehr schm alen, fast 
nadelfö rm igen  M andibeln  weisen auf die G attung S p in ib d e l la  h in , 
ähn liche M andibeln  kom m en aber auch z. B. bei B is c ir u s  s i lv a tic u s  
( K r a m e r )  vor. W as m ich  aber v e ran laß t ha t, das T ie r in  die G at
tung  S p in ib d e l la  zu verweisen, ist die Ä hnlichkeit m it S p in ib d e l la  
q u in q u e o c u la ta  S. T., die aus N ordafrika  (T anger) beschrieben 
w ird  ( S i g  T h o r  1931). Da ist besonders das auffa llend  verlängerte

Abb. 6. Spinibdella arenosa spec. nov., Proterosoma.

Propodosom a zu nennen , das vorn, d ich t vor dem  G nathosom a ein 
unpaares M edianauge träg t (Abb. 6). Dieses ist gut ausgebildet, m it
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halbkugelfö rm iger Linse ausgestattet, w ährend  es bei der a frik a 
nischen V ergleichsart n u r  durch  eine A nhäufung  von P igm ent- 
k ö m e m  gekennzeichnet ist. Ü bereinstim m end m it der V ergleichsart 
träg t der M axillarboden  n u r 2 Paar H aare. Die beiden H ärchen  
an den M andibeln  sind aber n ich t so w eit distal verschoben wie bei 
den beiden  anderen  A rten  der G attung ( S p . re d u c ta  S. T. u n d  S p .  
q u in q u e o c u la ta  S. T .). Von den H aaren  des Propodosom a w aren 
n u r  noch die beiden  m ittle ren  vorhanden , von den übrigen  konn te  
n u r  die E insatzstelle erkann t w erden. Das T ier, ein gravides ^  ist 
bedeu tend  größer als die V ergleichsart. Bei einer Idiosom a-Länge 
von 1170 \i (m it G nathosom a 1550 (x) ist das T ier re ich lich  600 (x 
bre it. Es ist also m it G nathosom a 2% M al so lang wie b re it, w ährend 
die V ergleichsart d reim al länger als b re it ist.

Da u n te r den europäischen B delliden  ein unpaares S tirnauge 
sonst n u r bei der G attung C y ta  vorkom m t, die aber h ie r wegen der 
ganz anderen  Form  der M andibeln  n ich t in  F rage kom m t, ist dieser 
F u n d  sehr interessant.

A n y s t e s  s a l i c i n u s  (L .).

O u  d e m  a n s  (1936) h a t die b isher u n te r dem N am en 
A . b a c c a ru m  (L.) zusam m engefaßten Form en in  zahlreiche A rten  
u n d  sogar m ehrere  G attungen auf geteilt. Ob bei einigen dieser 
A rten  n ich t k le ine  lokale A bw eichungen als un terscheidende A rt
m erkm ale  auf gef aß t sind, kann  ich n ich t m it B estim m theit be
hau p ten , erscheint m ir aber w ahrscheinlich . Die h ie r vorliegende 
Spezies ist aber durch  die viel k rä ftigeren  R ückenborsten  u n d  die 
andere Stellung der Schildhaare von A . b a c c a ru m  le ich t zu u n te r
scheiden und  ist sicher als gute A rt zu w erten.

P a r a s i t e i l u s  f e r o x  ( T g d h ) .

U nter den P a r a s i t i fo r m e s  ist P a ra s i te l lu s  fe r o x  als seltene und  
besonders interessante Spezies hervorzuheben. Von dieser A rt w urde 
das ^  von T r ä g ä r d h  1910 u n te r dem  N am en E u g a m a s u s  fe r o x  
beschrieben. D er A utor fügt aber gleich h inzu, daß  er n ich t en t
scheiden könne, ob das T ie r zu E u g a m a s u s  oder P a ra s itu s  zu stellen 
sei, da er ke in  cf gefunden habe.

G lücklicherw eise w urden auf A m rum  neben  einem  ^  auch ein 
Cf und  2 D eutonym phen gefunden, so daß  die A rt je tz t genau fest
gelegt w erden kann.

Die U ntersuchung des cf ergab, daß  die C orniculi m axillares 
ein  deu tlich  abgesetztes B asalglied haben  (Abb. 7 c). Dieses M erk
m al weist die A rt in  die G attung  P a ra s itu s . W egen der schon von
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T r ä g ä r d h  beschriebenen  eigenartigen V erw achsung der P eritre- 
m ata lia  m it dem  vorderen  R ückenschilde u n d  der V en tralpanzerung

Abb. 7. Parasitellus ferox  (Tgdh.), a. ( j \  Epistom, b. q \  Mandibel, c. 0% 
Comiculus maxillaris, d. Epistom, e. Tritosteinum.

habe  ich  das Genus P a r a s i te l lu s  auf gestellt, dessen Typus die A rt 
b ilde t.

Genus P a r a s i t e l l u s  g e n .  n o v .

T r ä g ä r d h  sagt d a rü b er (1910, S. 398): „V entrianal- und  
P eritrem ata lsch ild er vollständig zu einem  großen Schild ver
schm olzen, das b is zur H öhe des H in te rrandes der Coxae IV  m it 
dem  vorderen  D orsalschild  m it A usnahm e einer ku rzen  Strecke 
im  h in te ren  T eile desselben verein ig t ist . . . V entrianalsch ild  sein- 
m erkw ürdig  du rch  seine fast ungeheure  G röße, verglichen m it dem 
R aum , den  die S tem al- und  G enita lsch ilder einnehm en, un d  der 
n ich t e inm al Yz der G esam tlänge b e träg t . . .“ Aus dieser Be
schreibung geht deu tlich  hervor, daß  die A rt „wenigstens in  einem  
P u n k te  von allen  P arasitinae  abw eicht, näm lich  in  der Ver-< 
Schmelzung des V entrianalsch ildes m it den beiden  P e tritrem ata l- 
sch ild em  u n d  dem  vorderen  D orsalschild  beim  W eibchen (und 
höchst w ahrschein lich  auch beim  M ännchen)“ . Letztere V erm utung 
kan n  ich  bestätigen. B eim  cf sind d ie 'R ü ck en - u n d  B auchschilder 
vollständig  verw achsen, n u r  auf dem  R ücken  ist eine Q uerlin ie  zu 
erkennen , die die be iden  R ückenschilder voneinander trenn t. 
T r ä g ä r d h  sagt fe rner (S. 399): „D ie besondere Form  der Man- 
d ibe ln  u n d  auch  des Epistom s u n d  die A rt, wie die Epigynial- und  
V en tra lsch ilder voneinander getrenn t sind, m achen  es fast gewiß,
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daß  es sich um  eine neue G attung  han d e lt.66 Z ur C harak terisierung  
der neuen  G attung, fü r  die ich  den angegebenen N am en vorschlage, 
m öchte ich  noch  hinzufügen, daß  auch beim  cT u n d  bei der Deu- 
tonym phe die S tern a lp artie  un d  die Coxae ganz auf dem  vorderen 
K ö rperabschn itt zusam m engedrängt sind, und  daß  der V en tra lte il 
au ß ero rd en tlich  groß ist. W ie schon erw ähnt, haben  beim  cf die 
C orniculi m axillares ein  deu tlich  ab gesetztes Basalglied, stim m en 
also in  dieser H insich t m it der G attung P a ra s itu s  überein .

G attungstypus: E u g a m a s u s  (? ) fe r o x  T räg ärd h  1910.

Ich  lasse einige w eitere E inzelheiten  folgen.

Das Epistom  des §  ist von T r ä g ä r d h  rich tig  ab gebildet, n u r 
sind bei dem  deutschen E xem plare  die beiden  Seitenspitzen noch 
länger u n d  schärfer (Abb. 7 d ). Das E pistom  des C? h a t eine b re ite  
M ittelspitze und  zwei kleine, w enig auffällige Seitenspitzen 
(Abb. 7 a ), w eist also eine F orm  auf, wie sie bei P a ra s itu s  häufig 
vorkom m t. Das von T r ä g ä r d h  n ich t beschriebene T ritosternum  
des 2  h a t einen sehr langen  B asalteil, der zwei fe in  b eh aarte  
L aciniae trä g t; diese sind b e i m einem  E xem plare  aus A m rum  von 
ungleicher Länge (Abb. 7 e).

Die A usstattung des zw eiten B einpaares des c f s tim m t fast m it 
d e r  von P a ra s itu s  f im e ta r u m  Berl. übere in  (B e r l e s e  1905, Tf. 
V II, Fig. 12) und  weist auch  w ieder auf die nah e  V erw andtschaft

der be iden  G attungen hin . N ur der Processus ax illaris ist b re ite r 
un d  h a t einen schräg nach  der A pophyse w eisenden Fortsatz 
(Abb. *8). Die M andibeln  sind aber ganz anders als be i der eben
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genannten B e r  1 e s e ’sehen A rt. (Abb. 7 b ). Das bew egliche Glied 
h a t au ß er der E ndspitze  einen großen Z ahn in  der M itte, und  das 
unbew egliche G lied h a t einen großen un d  einen k le ineren  Zahn. 
Auffällig groß und  b re it is t der Schlitz, der bei der B egattung den 
S perm atophorensch lauch  aufnim m t. Die M andibeln  des J  stim m en 
m it der von T r ä g ä r d h  gegebenen B eschreibung u n d  A bbildung 
genau überein . (1910, S. 396, Fig. 28).

. Die T iere  von der Insel A m rum  sind etwas größer, als 
T r ä g ä r i d h  angibt, c f : Länge 1640 fx, B reite  990 [x; 2 : Länge 
1640 fx, B reite  1080 [x. T r ä g ä r d h  gibt fü r d,as von ihm  gefundene 
5  b e i gleicher B reite  eine Länge von 1530 [x an.

D eutonym phe. Das E pistom  h a t Ä hnlichkeit m it dem  des cf 
(Abb. 9 a ), die M ittelsp itze rag t aber n ich t so w eit hervor. A uf
fällig  ist auch h ie r  das sehr ku rze  S ternaischild , das n ich t einm al 
den H in te rran d  der Coxae I I I  erreich t, w ährend  es sonst bei den 
P arasitidae  m indestens bis zum  V orderrande der Coxae IV, m ei
stens sogar bis zu ih re r  M itte nach  h in ten  re ich t (Abb. 9 b ) . D afür 
ist die V en tra lp a rtie  ungew öhnlich groß. Bei dem  vorliegenden 
E xem plare  ist das S ternalsch ild  270 ¡x lang, die E n tfe rnung  vom 
S ternale bis zum  A nale b e träg t dagegen 810 [x, das A nalschild

Ö,
Abb. 9. Parasiteilus ferox (Tgdh.), Deutonymphe, a., Epistom, b. Sternalfeld.

selbst ist 150 (x lang, und  der R aum  bis zum  H in te rran d e  m iß t dann 
noch 120 [x. Die ganze G röße der D eutonym phe b e träg t 1420 
X 930 ¡x. Die beiden  R ückenschilder sind k ü rzer als b re it. Das 
vordere Schild  ist 525 [x lang und  h in ten  615 [x b re it, das h in tere, 
sehr k le ine  Schild ist n u r  360 |x lang u n d  vorne 450 (x b reit. Es
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b le ib t bei der D eutonym phe also ein be träch tlich er Teil des 
Rückens unbedeckt.

F u n d o r t :  T r ä g ä r d h  h a t das eine von ihm  gefundene ^  
in  einem  Neste von B o m b u s  k ir b y e l lu s  bei Säkob im  Sarekgebirge, 
Schw edisch-Lappland, erbeutet. L eider habe  ich von S c h u b a r t  
n u r  d ie A ngabe „Nebel) auf A m rum “ bekom m en. Da aber die T iere 
in  G em einschaft m it P a ra s itu s  c r in i tu s  Oudms. gefunden w urden, 
der ebenfalls m it B o m b u s  spec. vergesellschaftet lebt, ist anzu
nehm en, daß  auch S c h u b a  r t s  A usbeute aus einem  H um m elnest 
stam m t.

C. Die hcxlophilen Strandmilben.
D arun ter sind M ilben zu verstehen, die an der N ordsee in n e r

halb  der Gezeitenzone und  an der Ostsee im  B ereich  des W ellen
schlages leben. M an findet sie im  angespülten  Tang und  Seegras, 
zum  Teil aber auch un te rird isch  im  K üstengrundw asser, d. h. in 
den Sandschichten, die vom M eerwasser du rch feuch tet sind. Aus 
der vorliegenden A usbeute kom m en n u r 6 A rten  in  Frage.

P a r a s i t i f  o r m e s .
Farn. P a ra s itid a e .

P a ra s itu s  k o m p e r s i  (Oudms.)
B ro thener Ufer, im  angespülten, vom Sand bedeckten  und  zum 

T eil in  Fäuln is übergegangenen Seegras, P roben  V I und  V II; W arne
m ünde, am S trande in  Tang ( N e u m a n n )  und  am Jadebusen bei 
D angast ebenfalls im  A nspülicht. Die Spezies ist ferner bekann t 
von den K üsten  des M itte lländischen  Meeres (B e r l e s e  1906), 
H ollands ( O u d e m a n s  1902) und  Irlands ( H a l b  e r  t  1915). Es 
h an d e lt sich also um  eine an d en  M eeresküsten E uropas weit ver
b re ite te  A rt, die aber fü r D eutschland h ie r zum  ersten M ale nach 
gewiesen w erden konnte.

H a lo la e la p s  h o ls a tic u s  (V tzthm .)
Diese vom G rafen V i t z t h u m  1931 aus Seeausw urf am 

S trande der K ie ler F örde  beschriebene Spezies fand sich in 
2 E xem plaren  im  verm oderten  Seegras am S trande des B ro thener 
Ufers, P robe  V II.

H a lo la e la p s  r e m a n e i  spec. nov.
A m rum , im  S andw att; D änisch-N ienhof, im  K üsteng rund

wasser. (Prof. R e m  a n e ,  K iel, Som m er 1937).

Farn. R h o d a c a r id a e .
R h o d a c a r o p s is  in e x s p e c ta tu s  (W illm .)

Diese eigenartige Spezies, die erstm alig  im  K üstengrundw asser 
der K ieler B uch t von Prof. R e m a n e  gefunden w urde ( W i l l -



— 538 —

m a n n  1935), e rh ie lt ich  auch aus dem  K üstengrundw asser der 
K urischen  N ehrung  (Dr. S c h u l z ,  K ie l) . D ie A rt scheint also an 
der Ostseeküste eine w eitere V erb re itung  zu haben , w ird  aber 
wegen ih re r  u n te rird ischen  Lebensweise selten beobachtet.

Farn. L a e la p tid a e .

L a s io se iu s  sp in o su s  spec. nov.

Z ah lreich  im  von Sand bedeckten , verfau lten  Seegras am 
B ro th en er U fer (P robe V II) u n d  in  einem  E xem plare  am Strande 
von F eh m arn  ( S c h u b a r t ) ,  die D eu tonym phen zahlreich  an 
S trandfliegen  (Fucellia  m aritim a) auf A m rum  (Dr. B r a u n s ,  
K ie l).

+  E p is e iu s  n e c o rn ig e r  (Oudm s.)

In  feuchtem  A ndelgras, B ottsand  bei K iel (Prof. R e m a n e ,  
K ie l) . A uch diese Spezies w urde schon im  K üstengebiet der N ord
see festgestellt, ( O u d e m a n s  1902, W i l l m a n n  1937), ist aber 
n ich t d a rau f beschränkt.

Bei B etrach tung  dieser A usbeute fä llt sofort auf, daß  n u r 
A rten  der U n tero rdnung  P a r a s i t i fo r m e s  gefunden w urden. Die 
O r ib a te i9 die auf den O stfriesischen Inse ln  besonders d u rch  m eh
rere  Spezies der G attung A m e r o n o th r u s  u n d  du rch  P u n c to r ib a te s  
q u a d r iv e r te x  ( H a l b  e r t )  in  der G ezeitenzone v ertre ten  sind 
( W i l l m a n n  1937), feh len  vollständig. D am it k an n  na tü rlich  
n ich t gesagt w erden, daß  sie an  der Ostseeküste ü b e rh au p t n ich t 
Vorkommen, es ist aber im m erh in  auffällig , daß  auch n ich t ein ein
ziges E xem plar dieser an der N ordsee gapr n ich t seltenen T iere 
erbeu te t w urde.

H a l o l a e l a p s  r e m a n e i  s p e c .  n o v .

Dies ist neben  dem  w iedergefundenen P a ra s i te i lu s  fe r o x  die 
in teressanteste A rt der A usbeute. Sie w urde gefunden in  der G rün
zone des F arbstreifen-Sandw atts auf A m rum . Ü ber diesen eigen
artigen  Lebensraum  sind besonders die A rbeiten  von S c h u l z  
(1936, 1938, 1939) zu vergleichen, es w ürde zu w eit führen , h ier 
genauer da rau f einzugehen. Ich  w idm e diese Spezies dem  E n t
decker, H e rrn  Prof. Dr. R e m a n e ,  Kiel.

Von der G attung  H alolaelaps sind bis je tz t d rei A rten  be
kann t. Die eine, H . h o ls a tic u s  V itzth ., w urde auch am  B ro thener 
U fer w ieder gefunden, un d  als v ierte  Spezies kom m t jetfct die neue 
A rt aus A m rum  hinzu.

Es ist die k leinste der bek an n ten  A rten , sie w eist folgende 
G rößen  a u f : 'cf, Länge 450 [x, B re ite  in  den S chultern  225 |x, nach
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h in ten  auffällig  verschm älert; Länge 540 fx, B reite  270 [x (Abb. 
10 u. 11). Die S chultern  tre ten  deu tlich  hervo r; h in te r  den Schul-

Abb. 10. Halolaelaps remanei, spec, nov., (J), dorsal.
Abb. 11. Halolaelaps remanei, spec, nov., ¿f, dorsal.

te m  ist bei c f un d  5  ein  k le in e r V orsprung charak teristisch , der 
eine schräg nach  vom  weisende, dom artige  Borste träg t. Die 
übrigen  R ückenhaare  sind vom  kurz u n d  steif u n d  w erden  nach

Abb. 12. Halolaelaps remanei spec. nov., (j1, Sternalfeld.

h in ten  etwas länger u n d  feiner. D ie Scheidungslinie ist be i beiden 
G eschlechtern deutlich. Diese un te rird isch  im  feuchten  Sande leben
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den T iere  sind aber sehr schwach ch itin isie rt und  erscheinen des
halb  grauw eiß, von einer F elderung  der R ückenschilder ist nichts 
zu erkennen. Die A nalp la tte  sp ring t bei beiden  G eschlechtern etwas 
nach  h in ten  aus. B eim  cf liegt die G enitalöffnung etwas h in te r 
dem  V orderrande des Sternalschildes, wie es sonst fü r die Fam ilie  
R h o d a c a r id a e  bezeichnend  ist. (Abb. 12.)

Besonders charak teris tisch  ist die Bewaffnung der Beine. Beim 
Cf h a t das 2. B e inpaar am F em ur eine bre ite , w aagerecht ab
stehende A pophyse, davor sitzt ein starkes, dom artiges H aar. 
(Abb. 13 a u. 14 a.) G enu un d  T ib ia  haben  keine auffälligen Dor-

Abb. 13. Halolaelaps remand spec, nov., a. cf? Bein H? b. ^? Bein II.

nen , w ährend  der Telotarsus am  G runde einen k le inen  und  w eiter 
nach  der Spitze einen großen Sporn aufweist. B em erkensw ert ist, 
daß  beide A pophysen sich am  T elotarsus befinden, w ährend  bei 
den anderen  A rten  der k le inere  Sporn  am  Basitarsus sitzt. Genau 
dieselbe A usrüstung finden w ir beim  2. B einpaare  des (Abb. 13b.) 
W ir haben  h ie r  w ieder den seltenen F äll, daß  das 5  am 2. B ein
paa re  m änn liche  C harak tere  zeigt. B eim  cf ist dann  w eiter zu be
m erken , daß  am F em ur des 3. B einpaares 2 D ornen, ein  spitzer
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u n d  ein stum pfer, vorhanden  sind (Abb. 14 b ) , w ährend  die V er
gleichsart n u r  einen D om  hat. Ganz besonders auffällig  sind  aber 
T ib ia  un d  Tarsus von B ein  IV  gestaltet. (Abb. 14 c.) D ie T ib ia  h a t 
an der Innenseite  5 ru n d e  H öcker, von denen die be iden  ersten

Abb. 14. Halolaelaps remanei spec, nov., a. Tarsus II, b. Femur III, c. Tibia 
und Tarsus IV (ohne Praetarus), d. (J), Epistom, e. Q?, Mandibel.

größer sind als die distalen, w ährend  der Tarsus einen k le ineren  
und  einen m eh r als doppe lt so großen H öcker auf weist, der aus 
drei ü b ere in an d er gelagerten T eilen  besteht. B eide V orsprünge 
sitzen am Basitarsus. B ei H . h o ls a tic u s  h a t das cf am Tarsus IV  
n u r  eine A pophyse, und  die anderen  A rten  haben  am 4. B einpaare  
ü b e rh a u p t keine besonderen M erkm ale. Die A m bulacra lhaftlappen  
en tsprechen  dem  fü r H . h o ls a tic u s  geltenden Schem a (Abb. 14 a).

Ü ber die V entralseite  des 2  m öchte ich  n u r sagen (Abb. 15), 
daß  das E pigynium  h in te r  den Coxae IV  liegt. Das A nalschild  ist 
weit davon en tfern t, zwischen beiden  finden sich 2 Q uerre ihen  von 
je  4 k le inen  H ärchen. W eitere 4 P a a r H ärchen  stehen an den  Seiten 
neben  dem  A nalschilde.

Das E pistom  konn te  n u r  beim  2  beobachtet w erden. Es w eicht 
etwas vom G attungsschem a ab. W ährend  die anderen  A rten  ein

November 1939 X X X I. 5
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geschlossenes E pistom  m it fe in  gezähneltem  R ande haben , rag t 
h ie r  aus e iner b re iten  V ertiefung  der gezähnelten  S eitenränder 
eine v o m  v erb re ite rte  M ittelspitze heraus, die m it e iner gezackten 
V orderkan te  versehen ist. (Abb. 14 d.) B eim  cf haben  die beiden 
G lieder d e r  M andibelschere je  einen  großen Zahn. D er Sperm ato-

Abb. 15. Halolaelaps remanei spec. nov., (J), ventrale

p h o ren träg e r kom m t am  G runde des D igitus m obilis heraus, schlän
gelt sich  am  G liede en tlang  u n d  endet u n te rh a lb  der Spitze der 
Schere m it s tu m p fe r A brundung. (Abb. 14 e.)

L a s i o s e i u s  s p i n ö s u s  s p e c .  n o v .

A m  B ro th en er U fer w urden  zah lre iche  c f , 2  un(l Deutonym - 
p h en  im  ha lbverfau lten , vom Sand bedeck ten  Seegras gefunden. 
D ie D eu tonym phen  fanden  sich auf A m rum  zah lreich  an einer 
Strandfliege. Sie benu tzen  die F liegen als T ransportm itte l, um  
andere angespülte Tang- u n d  Seegrashaufen zu erreichen.

Ob die d re i E ntw icklungsstufen  w irk lich  derselben A rt ange
hö ren , k an n  n ich t m it S icherheit angegeben w erden, ist aber w ahr
scheinlich. D ie gleiche V erteilung  der Borgten, w enn sie auch beim  
Cf e rheb lich  län g er u n d  s tä rker sind, u n d  die eigenartige Aus
b ild u n g  des E pistom s weisen auf die Z usam m engehörigkeit h in . 
Es w äre auch  ganz ungew öhnlich, w enn von einer L aelap tide  M änn
chen in  g rößerer Z ahl an  einem  F u n d p la tze  e rb eu te t w ürden, ohne 
daß  auch  W eibchen u n d  andere  E ntw icklungsstufen  gleichzeitig zu
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finden w ären. Da bei allen  P a r a s i t i fo r m e s  d ie Z ahl der W eibchen 
m eist e rheb lich  überw iegt, e rh ä lt m an  diese m anchm al in  größerer 
A nzahl ohne die dazugehörigen M ännchen, aber le tz tere  allein  
kom m en im m er n u r  einzeln vor.

Die au f gefundenen D eutonym phen w aren ziem lich sta rk  ge
panzert, h e llb rau n  gefärb t u n d  zeigten auf dem  R ückenschilde eine 
deutliche schuppige Felderung. cf u n d  5 w aren schwach chitini- 
siert u n d  sehr he ll gefärbt, ein  Zeichen dafür, daß  sie erst vor 
kurzem  den Ü bergang aus dem  Z ustande der D eutonym phen zum 
A dultus vollzogen h atten . E ine schuppige F elderung  w ar bei den 
Cf n u r  an  den Seiten zu erkennen , bei den noch he lle ren  J  ü b er
h au p t n icht.

C f: Länge 600 [x, B re ite  390 (x, G estalt eiförm ig, Spitze nach  vom  
(Abb. 16). Z ählen  w ir die be iden  V ertik a lh aare  am  V orderrande 
n ich t m it, so finden w ir beim  cf folgende R ückenborsten : 2 M ittel-

Abi». 16. Lasioseius, spinosus spec. nov., cf» dorsal.

re ih en  von je  9, 2 Seitenreihen, von je  7 u n d  2 R an d re ih en  von je  
10 H aaren. N u r die d re i le tz ten  P aa re  der M itte lre ihen  sind  seh r 
ku rz  u n d  fein, alle  üb rigen  sind d o m artig  u n d  w erden besonders 
in  der R andre ihe  nach  h in ten  länger.

V entralseite  (Abb. 17 a ) : Das S tem alsch ild  ist vom  ziem lich 
b re it u n d  lä u ft h in ten  in  eine scharfe Spitze aus. Da sich d ie  Coxae 
der B eine den E inbuch tungen  des Schildes eng ainsohließen, ist das 
v ierte  B e inpaar auffällig  w eit nach  der M itte  h in  eingelenkt. Die

5*
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G enitalöffnung des c f lieg t am  V orderrande des Sternalschildes, 
d ich t daneben  finden w ir das erste P a a r der S tem alhaare . Die drei 
anderen  H aarp aa re  sind w eiter von der M itte llin ie  en tfern t. Die

Abb. 17. Lasioseius spinosus spec. nov., r f , a. ventral, b. MandibeiL

G enita lhaare  stehen zwischen der Spitze des S ternale und  den Co- 
xae IV. Zwischen dem  Sternal- un d  dem  A nalschilde finden wir 
d rei P a a r H aare  (2 und  4). Das A nale ist abgerundet herzförm ig 
un d  lä ß t ebenso wie das S ternale eine schuppige F elderung  e r
kennen. Die P e ritrem ata  verlaufen  ziem lich w eit vom Seitenrande 
en tfern t.

Die M andiheln  des C? (Abb. 17b) haben  einen eigenartigen 
S perm atrophoren träger, der dem  bew eglichen G liede etwa im  le tz
ten  D ritte l auf gewachsen ist. E r e rin n ert in  seiner G estalt an einen 
frisch  aus der E rde  auf gebrochenen P ilz, dessen H u tran d  sich noch 
n ich t vom Stiel gelöst hat. D er D igitus m öbilis h a t außer der E n d 
spitze einen Zahn, der D igitus fixus zwei Zähne. Von einem  P ilus 
den tarius habe  ich  n ichts gesehen, da ich die M andiheln  n ich t im 
geöffneten Zustande un tersuchen  konnte.

Die A rt ist n ah e  verw andt m it L a s io se iu s  fu c ic o la  H albert. Be
trach te t m an die A bbildung  der U nterseite  ( H a l b e r t ,  1921, Tf. 
X X I, Fig. 8 c), so könn te  m an beide fü r iden tisch  halten . A uch der 
Sperm atophoren  träger scheint, soweit m an  aus der Fig. 8 d schließen 
kann , ähn lich  zu sein. Die B eborstung u n d  S tru k tu r der O berseite 
ist aber anders. Längere B orsten finden sich bei der irischen A rt 
n u r in  der h in te ren  R andzone, und  sie sind am E nde pinselförm ig 
gestaltet. H a l b e r t  h a t n u r  ein einzelnes C? ebenfalls in  ver
fau ltem  Seegras gefunden (Ir lan d ).

Länge 750-—850 [A, B reite  510— 585 Die beobachteten
W eibchen, die ich  allerd ings n u r  m it B edenken derselben A rt zu-
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weise, w aren  säm tlich  sehr schw ach ch itin isiert, trugen  aber zum 
T eil schon ein gut entw ickeltes E i im  Innern .

Die A nzahl un d  V erteilung  der R ückenborsten  ist etwa die 
gleiche wie beim  cf (Abb. 18), sie sind aber k ü rze r u n d  schwächer.

Abb. 18. Lasioseius spinosus spec. nov., (j), dorsal.

D er R ückenpanzer zeigt an jed e r Seite eine k le ine  E inbuchtung . 
Diese scheint im m er vorhanden  zu sein, liegt aber n ich t bei allen 
T ieren  an derselben Stelle, bei einigen E xem plaren  finden w ir sie 
etwa in  der H öhe des 3. B einpaares, bei anderen  erst h in te r  dem
4. B einpaare.

Abb. 19. Lasioseius spinosus spec. nov., (J), ventral.
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A uch die V entralseite  ist seh r schw ach gepanzert (Abb. 19). 
Im  S tem alfe lde  e rk en n t m an  n u r  d re i P a a r seitlich  spitz aus
lau fende E ndopod ia lia , d ie sich zwischen die Coxae einschieben, 
e in  eigentliches S tem alsch ild  fehlt. H in te r den beiden  ersten P aaren  
d er S tem alh aa re  finden w ir jederseits einen  k le in en  Spaltporus 
(lyraförm iges O rgan). A uch die G en ita lk lappe ist sehr schwach ge
panzert. Sie ist fast halbkreisförm ig , h in ten  etwas abgerundet. Das 
G enita lsch ild  n im m t n u r  einen k le inen  T eil der E pigyn ia lk lappe 
ein  u n d  h a t eine etwa baum förm ige Zeichnung. Die G enita lhaare  
stehen  au ß erh a lb  des Schildes. A uch beim  stehen  zwischen 
G enital- u n d  A nalschild  3 P aa i H aare (2 +  4 ), w eitere 4 P aare  
finden w ir se itlich  des A nalschildes. L etzteres ist das einzige Schild 
der Bauchfläche, das deu tlich  zu erkennen  ist.

Abb. 20. Lasioseius spinosus spec. nov. (̂ ), a. Peritrematalschild, b. Mandibel.

Die P e ritrem ata  verlaufen  ziem lich  w eit vom  S eitenrande en t
fe rn t u n d  sind  von P eritrem ata lsch ild em  begleitet, die fre i in  der 
w eichen H au t liegen. (Abb. 20 a ). H in te r den Coxae IV  finden wir 
e in  P a a r  k le ine  Inguinalsch ilder.

Abb. 21. Lasioseius spinosus spec, nov., a. Epistom, b. (j), Epistom.
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Das E pistom  (Abb. 21) ist be i c f u n d  $  g leichartig  gebaut. 
Es trä g t au f einem  halbkreisförm igen  Bogen 3 größere M itte l
spitzen , die unregelm äßig  gezackt sind, u n d  seitlich  davon je  1 oder 
2 k leinere , m eist ebenfalls gezackte Spitzen. D ie G rundform  des 
Epistom s ist be i allen  T ieren  die gleiche, die E inzelheiten  wechseln 
aber ziem lich  stark.

A uch bei den §  b esteh t eine au ffallende Ä hnlichkeit m it einer 
Spezies, die H a l b  e r t  aus I r la n d  beschreib t (1921, S. 127, Taf. 
X X II, Fig. 9 a— e). Es ist das T h in o s e iu s  b e r le s ii  H alb t. B ei dieser 
A rt feh lt ebenfalls das S tem alsch ild , und  n u r  die E ndopod ia lia  sind 
deu tlich  ausgebildet. D er grundlegende U ntersch ied  ist aber, daß  
H a l b e r t s  Spezies von einer geschlossenen Schale um geben sein 
soll, „ th e  body ist enclosed in  a continuous test, w ith  th e  exception 
of th e  s tem al and  pedal regions.“ D ie P e ritrem ata  sollen m it der 
V en tra lpanzerung  verschm olzen sein. Das A nalsohild ist in  der stark  
gepanzerten  Bauchfläche kaum  zu erkennen. Das ist be i den deu t
schen T ieren , die in  G röße u n d  G estalt m it der irischen  A rt ü b e r
einstim m en, ganz anders. W ie oben dargelegt, ist gerade die B auch
fläche ganz ungepanzert, die P e ritrem ata  sind von deu tlichen  Schil
dern  begleitet, die auch vom R ückenpanzer ein beträch tliches Stück 
en tfe rn t sind. H  a l b  e r t  h eb t besonders hervor, daß  die A m bulacra 
ein  P a a r borstenartige  B lä tte r tragen , wie sie ähn lich  be i den A rten  
der G attung E p is e iu s  zu finden sind. Diese langen B orsten  sind 
auch  bei den deutschen T ieren  vorhanden , finden sich aber auch 
bei den c f . Die B ehaarung  des R ückens ist, nach  H a l b e r t s  Zeich
nung  zu schließen, b e i der irischen  A rt viel spärlicher.

D eutonym phe. D ie D eutonym phen stim m en in  der B ehaarung  
des R ückens m it den §  ü bere in  u n d  w erden sicherlich  zu derselben 
Spezies gehören. A uffällig ist allerdings, daß  sie viel dunk ler, also 
s tä rk e r gepanzert sind. In  der B eschreibung k an n  ich  m ich  kurz  
fassen.

Länge 540—L570 [x, B re ite  315— 330 [x. (Abb. 22.) D er R ücken 
zeigt in  seiner S tru k tu r eine gewisse Ä hn lichkeit m it E v ip h i s  
h o ls a tic u s  W illm . 1937, die F elderung  ist also, wie schon erw ähnt, 
viel deu tlicher als bei den auf gefundenen cf u n d  § . A uf der 
V entralseite  sehen w ir das lange, h in ten  abgerundete  S tem alsch ild , 
von dem  die E n d o p o d ia lp la tten  abgesondert sind. Ganz eigenartig  
ist das Epistom  der D eutonym phe ausgebildet. (Abb. 23.) Es h a t 
au ß er der vorn  v erb re ite rten  u n d  gezähnelten M ittelspitze jederseits 
4 Zacken, die ganz verschieden gestaltet sind. B ei g leicher G rund
anordnung  zeigt das Epistom  d e r verschiedenen Ind iv id u en  große 
M annigfaltigkeit in  den E inzelheiten .

A uch die D eutonym phen von T h in o s e iu s  b e r le s ii9 d ie H ä l 
fe e r  t  aus Ir la n d  beschreib t, h aben  m it den h ie r  vorliegenden deu t
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sehen T ieren  große Ä hnlichkeit, u n d  w< in  n u r  dieser Entw icklungs
zustand gefunden wäre, w ürde ich di( T iere fü r iden tisch  halten.

A ber die oben hervorgehobenen U nterschiede der J  schließen eine 
solche A nnahm e aus. Im m erh in  ist eine nahe  V erw andtschaft anzu
nehm en.

Abb. 23. Lasioseius spinosus spec. nov., Deutonymphe, a. Epistom, b. MandibeL

Zu bem erken  ist noch, daß  H a 1 b e r  t  die E xem plare  von 
T h in o s e iu s  b e r le s ii  ebenfalls in  verfau ltem  Seegras gefunden hat 
zusam m en m it L a s io se iu s  fu c ic o la , dem c f, das, wie schon gesagt, 
m it den h ie r  vorliegenden C? von L a s io se iu s  sp in o su s  besonders in

Abb. 22. Lasioseius spinosus spec. nov., Deutonymphe, ventral.
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der A usbildung der V entralseite  große Ä hnlichkeit aufweist. Sollte 
es da n ich t m öglich sein, daß  auch L a s io se iu s  fu c ic o la  (c O  und  
T h in o s e iu s  b e r le s ii  (§ )  spezifisch zusam m engehören?

Zusammenfassung.
^usam m enfassend ist zu sagen, daß  in  der eigentlichen, vom 

S a lz fässer beein fluß ten  S trandzone eine besondere A carofauna an
zutreffen ist, bei der die P a r a s i t i fo r m e s  vorherrschen. Sie sind an 
den deutschen K üsten  m it den A rten  P a ra s itu s  k e m p e r s i  Oudms., 
H a lo la e la p s  h o ls a tic u s  V itzth ., H . r e m a n e i  spec. nov. R h o d a c a ro p s is  
in e x s p e c ta tu s  W illm . und  L a s io se iu s  sp in o su s  spec. nov. vertre ten . 
Die fü r die K üsten des M itte lländischen  M eeres u n d  die atlan tischen  
K üsten Spaniens und  F rank re ichs charak teristische G attung  H y d ro -  
g a m a su s  w urde an der Nord- und  Ostsee noch n ich t gefunden. Die 
A rten  leben  m eist im  A nspülicht, zum  T eil aber auch un te rird isch  
in  den vom Seewasser d u rch trän k ten  Sandschichten. Da w ir erst im 
A nfänge der U ntersuchung dieser L ebensräum e stehen, ist zu er
w arten , daß  bei fo rtschre itender D urchforschung dieser b isher ver
nachlässigten B iotope w eitere in teressante Spezies gefunden w erden. 
Z ur halop h ilen  S trandfauna gehören auch verschiedene O ribatiden  
(W illm ann 1937), die aber in  den diesm al un tersuch ten  F undstellen  
n ich t au ftra ten .

In  K üstennähe, aber au ß erh a lb  der vom Salzwasser beeinfluß ten  
Zone leben  viele andere M ilben, die n ich t auf diese G ebiete be
sch ränk t sind, sondern auch w eiter im  B innen lande an allen  ge
eigneten Ö rtlichkeiten  Vorkommen.
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