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BER1CHTE DER COMMISSION FUR ERFORSCHUNG DES OSTLICHEN MITTELMEERES. XIII. 

ZOOLOGISCHE ERGEBNISSE. IV. 

DIE SERGESTIDEN DES OSTLICHEN MITTELMEERES, 
GESAMMELT  1890,  1891,  1892,   1893. 

BEARBEITET VON 

ANTON KONIG. 

(<3\lit 5 Sajdn) 

VORGELEGT  IN   DER  SITZUNG  AM  2. NOVEMBER 1894. 

Die Fange der Pola-Expedition im ostlichen Mittelmeere Iieferten ein sehr individuenreiches Material 

der exquisit pelagischen Decapodengruppe der Sergestiden. Mein hochverehrter Lehrer Hofrath Glaus 

hatte die Giite, mir die Untersuchung derselben anzuvertrauen und unterstutzte mich im Laufe der Arbeit 

auf das liebenswiirdigstc durch Literatur und freundlichen Rath, wofiir ich ihm meinen verbindlichsten Dank 

abstatte. Audi Herrn Gustos Kolbl am k, k. naturliistorischen Hofmuseum bin ich fiir Untersttitzung durch 
Literatur zu grossem Danke verpflichtet. 

Ich nehme die Studien, welche ich an dem mir vorliegenden Materiale gemacht habe, zur Grundlage, 

urn eine kleine Zusammenstellung dessen, was iiber die in Frage stehende Gruppe bekannt ist, zu liefern 

und gehe im zvveiten Abschnitte der Arbeit auf die specielle Beschreibung der einzelnen Formen iiber. 

Literatu r. 
Die Gattungen Sergestes und Aceles wurden von 1) Milne-Edwards in den Ann. des seiene. nat, tome XIX, p. 34(3 IT. 

aufgestellt; eine neuerliche Beschreibung — wohl mir eine Wiederholung der fruheren Arbeit — gab er in seiner 2) Histoire natu- 

rellc des Crustaces 1837, tome II, p. 427. 3) Cocco hatte im Giorn. di science, litt. ed arti per la Sicilia, XL1V, in Descrizione 

dei aleuni Croslacei di Messina Decapoden beschricben und unter diesen, wie es scheint, nach Carus' Prodromus faunae medi- 

terraueae, vol.1, p. 480 einen schon friiher beschriebenen Sergestes arachnipodus. Die Arbeit Coccos konnte ich trolz allcr Miihe 

nicht erhalten, und nach der Diagnose, welche Carus 1. c. gibt, ist es unmoglich zu sagen, was fiir ein Scrgestide gemeint ist. 
Die wichtigste Arbeit iiber die Sergestiden ist von 5) H. Kroyer untcr dem Titel »Fors8g til en monographisk Fremstilling af 
Krebsdyrslagten Sergestes« in Oversigt af dot konigl. danske Vid. Selskabs Forhandl. etc. 1856, p. 22 IT. Er beschreibt It ncue 

Arten und stellt den Irrthum Milne Edwards bcziiglich der Gestaltung der Kiemen richtig. Einen kurzen Auszug nebst einem 

klcincn analytischen Schliisscl der Arten  gibt  6)  Creplin im VIII. Bande der Zcitschr.  f. die gesammte Naturwiss. p. 413 — 418. 

Im Jahre 1800 beschrieb 7) Stimpson in »Prodromus descriptionis animalium evertcbratorum. quae in expeditione ad Ocea- 
num pacilieuni observavit et descripsit, VIII. Macrura« Proceed. Acad. nat. scienc. Philadelphia mehrcre neue Arten und stellte die 

Gattung Sergio, auf. — Ober die Larvenformen sind folgendc Arbciten zu bemerken. 8) Dohm in »Beitrage zur Kenntniss der 

Malakoslraken und ihrcr Larvenformen*, Zcitschr. f. wiss. Zool. XXI, enthait die Beschreibung der Elaphocaris. 9) Lcuckart in 

"•Fiber die Gehorwcrkzcuge der Krebse«, Arch. f. Naturg. 1853, p. 258 gab eine kurze Beschreibung des Mastigopus, Die wich- 

tigsten Arbeiten verdanken wir Glaus zuerst in 10) »Zur Kenntniss der Malakostrakenlarven«, WUrzburger Nat. Zeit, U 1 1861- 

Dsnkschrlften der mathem.-naturw. CI. I,XII. Bd. 
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ferner 11) »tjber einige Schizopoden und niedere Malakostraken Messinas«, Zeitschr. f. wiss. Zool. XIII. In dieser Arbeit wurdeMasli- 

gopus als Sergesles-Lnrve erkannt und eine neue Larvcnform, die Acanthosoma, besohriebcn. Die vollstandige Reihe der Larven- 
formen von der Protozoea bis zum entwickelten Tbicr stellteClaus in 12) »Untersuchungen zur Erforschung der genealogischcn 

Grundlage des Crustaceensystems,« Wicn 1876, fest. In einer neueren Schrift 13) »Neue Beitragc zur Morphologic der Crustaceen*, 
Arbeiten aus dem zooi. Institut zu Wien, Bd. VI, II, 1, gibt Claus neben Anderem auch die Vertheilung der Kiemen an und 
stellt eine Formel auf. 

Von neueren Arten sind anzufuhren: 

14) Sidney Smith in Report on the Crustacea macrura, 1, Decapoda. Bull. Mus. Comp. Zool. X, 1882. 15) Chun in »Pela- 
gische Thierwelt in grosseren Meerestiefen und ihre Beziohungen zur Ober(lachenfauna«, liibl. zool. 1, 1888, p. 30, beschreibt einen 
Sergesles (vielleicht Sergio) magnificus und in 16) »Zoologische Ergebnisse einer Reise nach den canarischen Inscln«, Silzungsber. 

der konigl. Akad. der Wissenschaften in Berlin 1889, Nr. XXX, gibt er neben einer kurzen Spcciesbeschreibung an, dass die 
Bewimperung der Geissel der zweiten Antenne fur die Artbestimmung sehr wichtig ist. Schliesslich 17) Ortmann in Deca- 

poden des Strassburger Museums, I, 1890, in Zool. Jahrbiicher V. und 18) Dekapoden und Schizopoden der Planktonexpedition 
1893; endlich 19) Spence Bate, Report on the Crustacea macrura, dredged by II. M. S. Challenger during the years 1873 —76, 
p. 345 — 470. Spence Bate beschrieb eine grosse Anzahl Formen. Leider ist ein sehr bedeutender Theil derselben in eincm so 
ungiinstigen Erhaltungszustand, dass manche Formen wohl schwer mit Sicherheit wiedererkannt warden konnen. 

Die Sergestiden sind schlank gebaute Decapoden von geringer Grosse und von fast ausschliesslich 

pelagischer Lebensweise. Der Cephalothorax nimmt gevvohnbch etwa ein Drittel der Gesammtlange des 

Thieres in Anspruch und vvird iiberdeckt von einem Riickenschilde, dessen Ornamentirung mit Dornen und 

Stacheln im Laufe der Entvvicklung betracbtliche Vcranderungen durchzumachen hat. Man findet ein Rostrum 

von variabler Lange manchmal mit einem Dornchen auf der Dorsalseite, Oder bei anderen Formen, z. B. 

Sergia Clausi, mit feinen Haaren besetzt. Hinter den Augen stehen Supraoculardorne und in der Gegend der 

Mandibel steht aufjeder Seite in halbcr Hohe des Ruckcnschildes ein Dorn; die Mitte des Hinterrandes des 

Carapax kann ebenfalls einen Stachel tragen. Dazu kommen bei jungen Formen noch Dornen am Seiten- 

rande, wie z. B. bei Sergestes corniculum (vergl. Fig, 15, Taf. III). Geht man auf das Stadium der Acantho- 

soma zuriick, so findet man an den correspondirenden Stellen lange, oft mit seitlichen Verzweigungen aus- 

gestattete Spiesse, und es treten am Rande Stacheln auf, vvelche spater verloren gehen. Zur Erlauterung 

diene Fig. 13, Taf. II im Vergleiche mit dem fast ausgewachsenen Sergestes corniculnm Fig. 15 der folgen- 

den Tafel. Die Elaphocaris-St&dien haben noch betrachtlicb langere Stacheln, und zwar sind hier voi'handen 

das Rostrum, die Supraocularstacheln, die Seitenstacheln und in verschieden starker Ausbildung ein Rucken- 

stachel in der Mitte des Hinterrandes. Bei der Protozoea haben vvir nur vier grosse Stacheln. Vergl. Glaus 

Grustaceen-System, Taf. V, Fig. 1. In der Entvvicklung zeigt sich hier deutlich die Tendenz zur Verein- 

fachung. Die mechanische Bedeutung dieser Erscheinung diirfte wohl folgende sein: Die jungen Larven 

besitzen keine besonders kraftigen Locomotionsorgane; infolge der bedeutenden OberfUichenvergrosserung, 

welche diese Menge von Stacheln mit sich bringt, wird auch die Reibung im Wasser eine sehr grosse sein. 

Daher werden die Larven in dem dichten Meerwasser ohne Kraftaufwand schweben konnen. Alteren Thieren 

hingegen, welche fiber recht kraftige Locomotionsorgane verffigen, wiirden so zahlreiche Dornen und Sta- 

cheln bei raschen Bewegungen hinderlich sein. Dazu kommt die Beziehung als Schutzmittel. 

Am Thorax selbst sehen wir die Grenzen der Segmente durch Chitinleisten bezeichnet, welche hinter 

den Extremitaten quer fiber die Ventralseite ziehend sich ziemlich weit auch auf die Seitenvvande des Kor- 

pers verfolgen lassen. Man kann sie bereits im Acanthosoma-Stadium wahrnehmen. Unmittelbar in der 

Nahe dieser Leisten stehen die Kiemen an den Seiten des Thorax. 

Die Kiemenformel hat Claus, Morphologie pag. 52, fiir Sergesles atlanticus gegeben, und ich habe die- 

selbe bei den mir zu Gebote stehenden Formen bestatigt gefunden. Nur konnte ich bei den eigentlichen 

Masiigopus-Formen, welchen das IV. und V. Fusspaar vollstandig fehlt, Kiemen nicht sehen, sondern erst 

an etwas grosseren Thieren, welche 5—6 mm lang waren. Es war deutlich die Blattchenreihe c', vide CI aus 

(13), p. 44 und Taf. Ill, Fig. 31, in der Form von 3—41appigen Blattchen vorhandcn, vvahrend die Kiemen 

der Reihe c auch bei den entwickelten Formen die Gestalt einfacher Blattchen behielten und nur bei den 

zwei, den letzten Segmenten angehorigen Andeutungen von Ausbuchtungen aufwiesen.  Dies stimmt eben- 
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falls sehr gut mit der von Clans 1. c. fur Sergestes atlanticus gegebenen Darstellung. Bekanntlieh hat Milne 

Edwards 1. c. angegeben, dass die Kiemen der Sergestiden ebenso wie bei den Krabben Trichobranehien 

seien. Kroyer 1. c. (nach dem deutschen Referate von Creplin, Zeitseh. f. ges. Naturw., Bd. VIII, pag. 413) 

zeigte, dass die Kiemen aus Blattchen bcstehen. Es sind also Phyllobranchien. Verfolgt man die Ausgestal- 

tung der Kiemen von dem Mastigopus-Stadium an, so sieht man Folgendes: Anfangs sind an dem Blattchen 

nur drei Oder vier Einbuchtungen vorhanden. Die Zahl derselben vermehrt sich im Verlaufe der Entwicklung 

unci es ordnen sich die dadurch entstehenden Blattchen in den einzelncn Kiemen symmetrisch zu einer dor- 

soventral verlaufenden Mittellinie. Darin beginnen die Rander und Spitzen der Blattchen sich nach aufwarts 

zu biegen, bis sic sich schliesslicb median fast beriihrcn, so dass im Inneren ein Hohlraum entsteht. Es ent- 

steht dann jene Form der Kieme, bei der man zvvei Reihen gefiederter Blattchen sich gegen die Medianlinie 

zusammenneigen sieht. Am deutlichsten ist dies dargestellt in der schon citirten Figur 31 in Glaus' Mor- 

phologie der Crustaceen. 
Das Abdomen hat die ersten fiinf Segmente gewohnlich von ziemlich gleicher Grosse. Das sechste 

Segment kommt den beiden ihm vorangehenden immer an Grosse gleich oder ubertrifft sie sogar. ZumVer- 

standnisse der Bedornung des Abdomens scheint es mir nothig, auf die Farvenformen zurtickzugreifen. Bei 

den Acanthosomen finden vvir in der dorsalen Medianlinie verastelte Stacheln auf jedem Segment, die hin- 

teren Ecken derselben bilden buekelfdrmige Vorragungen, die Lateraltuberkel, mit iihnlichcn Stacheln. In 

einfacherer Form treten diese letzteren aucb bei der Elaphocaris auf. Bei den von mir untersuchten Formen 

land ich ausserdem auch auf der Ventralseite der Segmente buckelformige Vorwolbungen, die kleine Dorn- 

clien tragen. Diese Dornen und Stacheln reducircn sich im Verlaufe der Entwicklung bei den einzelncn 

Artcn in verschiedenem Grade. Bei Sergestesarmatus Kroyer bleiben die Dorsaldornen machtig entwickelt, 

bei Sergestes penerinkii Sp. Bate die ventralen Buckel mit ihren Dornen, bei Sergestes brachyorrhos Kroyer 

die Lateraltuberkel, Bei sehr vielen Formen machen letztere den mehr oder weniger deutlich ausgepragten 

Lateralplatten Platz. Die Form derselben zeigt Fig. 7, Taf. I von Sergia Clausi. Das siebente Segment, das 

Tclson ist von variable!' Fringe, am kiirzesten bei Sergestes brachyorrhos; im ausgewachsenen Zustande 

reichlieb mil langen Borsten besetzt. Es tragt an seinem Ende meist zvvei kleine Dornchen. Bei den Farven 

ist die Bedornung und Gliederung desselben eine weitaus reichere. 

Die inneren Antennen sind bei den Protozoeen bereits angelegt mit funfgliederigem Grund- und langerem 

ungesondertem Endtheile, der mehrere Borsten tragt. Vergl. Glaus, Crustaceen-System Taf. V, Fig. 1. Schon 

bei den grSsserenElaphocaris-Formen sieht man diese Gliederung nicht mehr. Es grenzt sich nur derjenige 

Theil ab, welcher spater zur Geissel wird. Bei den Acanthosomen ist bereits der zahnartige Fortsatz am 

Grunde vorhanden, innerhalb welchem sich die Otolithenblase anlegt. Bei den grosseren Acanthosomen 

kommt neben der Ilauptgeissel, die allerdings noch ganz kurz ist, in Form eines kleinen Zapfchens die 

Nebengeissel hervor. Die Gliederung des Stammes der Antenne ist erst im Mastigopus-Stadium deutlich; 

dann ist auch die Geissel und Nebengeissel betriichtlich entwickelt und die Otolithenblase sichtbar. Die 

relative Fiinge der drei Grundglieder der ersten Antenne ist hauptsachlich systematise^ verwerthet worden, 

und man beriicksichtigt folgendeModifkationen: 1. Allc drei Glieder sind gleich lang; 2. die beiden letzten 

zusammengenommen sind gleich dem ersten; 3. das zweite Glied ist das kiirzeste, erstes und drittes sind 

<dcich lang. Diescr letzte Fall scheint der haufigste zu scin. Die Geissel der Antenne besitzt am Grunde eine 

bulbose Anschwellung, mit ziemlich dicht stehenden Haaren besetzt. Beim Mannchen ist die Nebengeissel 

bei vielen Formen zu einem eigenlliiimlichen, mit Haken bewaffneten Greiforgane umgestaltet. Es ist wohl 

mdglich dass dies nicht bei alien Arten der Fall ist, denn an den mir vorliegcnden Exemplaren sah ich nie- 

mals eine solche Bildung. auch  nicht bei solchen, vvelche am ersten Abdominal-Fusspaare ein Petasma 

hatten. 
Die zweite Antenne ist ebenfalls sehr frtihzeitig angelegt. Der eine Ast derselben ist reich gegliedert, 

der andere ungegliedert, Schon bei der Elaphocaris'findet man an dem Basalgiiede, und zwar auf der Ven- 

tralseite, eine kreisrunde Scheibe, urn die sich eine ausserordentlich dichte Anhaufung von Zellen drangt. 

In Fig. 16, Taf. Ill, ist diese Scheibe bei einer Acanthosoma dargestellt. Verfolgt man die Gestaltung der 
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Antenne weiter, so kann man wohl kaurn zwcifeln, dass dies die Anlage der Antennendriise ist. Die Anten- 

nendriise ist bei den ervvachsenen Formen als ein von ziemlich blassen Zellen ausgekleidetes Sackchen 

sehr deutlich entwickelt. Im Acanthosoma - Stadium hat der aussere Ast der Antenne bereits die Form der 

Schuppe erlangt und seine Innenseite zeigt den Anfang der Bewimperung. Das distale Ende zeigt entwedcr 

bloss eine Gruppe von Borsten oder es bilclet sich in der Nahe der LImbiegung des Aussenrandes ein langer, 

flngerformig vorragender Dorn aus, der dem spateren Endstachel der Schuppe entspricht. Die Geissel ist 

schon ziemlich lang und tragt nicht weit von ihrer Spitze einige ziemlich starke Dornen, vvelche umso mehr 

ins Auge fallen, als die Geissel sonst ohne Bedornung oder Bewimperung ist. In der Mastigopus-Form 

erreicht die Geissel schon sehr bedeutende Dimensionen und bei den grossercn erkennt man auch schon 

die zvvei durch einen sehr charakteristischen Bug von einander getrennten Abschnitte. Auf diesen Bug oder, 

wie er es nennt, »Knick«, hat Chun schon in seiner Beschreibung cles Sergestes magniflcus 1. c. p. 36 auf- 
merksam gemacht. Dass die Art der Bewimperung charakteristisch fur die Species ist, hat er in seiner 

neueren Schrift »Zoologische Ergebnisse eincr Reise nach den canarischen Inseln», Sitzungsber. der konigi. 

preuss. Akad. der Wiss. 1889, Nr. XXX, S. 538, ausgefiihrt. Die Geissel kann auch spiralig zusammen- 

gerollt getragen werden. Vergl. Kroyer 1. c. Sergestes Edwardsii, Taf. IV, Fig. 9 a und Spence Bate 

Taf. LXV, Fig. 4 c bei Mastigopus tenuis. 

Was die Mundtheile der Sergestiden betrifft, so habc ich dem bereits Bekannten nichts Wichtigeres hin- 

zuzufiigen. Wir flnden eine miitzenformigc, bei den Larven (vergl. Fig. 14, Taf. II) mit einem Stachel ver- 

sehene Oberlippe, deren unterer Rand feine Borsten tragt. Die kraftigen Mandibeln tragen einen zvvei- oder 

dreigliederigen Taster, dessen erstes Glied sehr kurz ist. Derselbe zeigt sich bei den Acanthosomen als ein 

kleines Warzchen angelegt. Miichtig entwickelt sind die Paragnathen. Ich mochte gleich hervorheben, dass 

dieselben von Anfang an getrennt, also paarig vorhanden sind. Schon im Elaphocaris-St&dium sind sie als 

solche paarige Platten vorhanden und tragen an ihrer medialen Seite eine ziemlich kraftige Besetzung mit 

Borsten. Eine Verbindung mit der ersten Maxille Hess sich aber bei den mir vorliegenden Formen nicht mit 

Sicherheit constatiren. Vergl. Fig. 14, Taf. II, welche die Mundtheile einer Acanthosoma in situ darstelll. 

Bei den erwachsenen Formen werden die Paragnathen noch betrachtlich starker, ihre medialen Randcr 

greifen etwas Libereinancler, doch verschmelzen sie nicht. Kroyer zcichnet 1. c. Taf. I, Fig. 1/, die Unter- 

lippe von Sergestes Frisii nicht zweitheilig, sondern einheitlich mit einer tiefen Liingsspalte, wahrend er auf 

Taf. V, Fig. [be, die erste Maxille von Sergestes brachyorrhos abbildet, mit deren Basallheil eine grosse 

Unterlippenplatte in Verbindung steht. Dies wiirde fur die von Glaus schon friiher und auch in Morphologie 

pag. 15 ausgesprochene Ansicht, dass die Paragnathen abgesonderten Ladenlbeilen der Maxille entsprechen, 

sprechen. Eine directe Verbindung mit der ersten Maxille konnte ich, wie schon erwahnt, nicht sehen, doch 

spricht der Umstand, dass die Paragnathen von Anfang an getrennt angelegt werden, zu Gunsten dieser 

Ansicht im Gegensatze zu der anderen, welche in den Unterlippenbildungen unpaare Bildungen vergleich- 

bar der Oberlippe sieht. 

Die erste Maxille zeigt bei den ausgebildeten Thieren zwei Ladentheile und bei den meisten Former) 

einen kleinen, ganz reducirten Taster, der nach Glaus dem Ramus internus entspricht. Vergl. Crustaccen- 

System Taf. VI, Fig. 2. Die zweite Maxille ist in den Jugendformen als einastige Extremitat mit einer kleinen 

Facherplatte entwickelt, und ziemlich weit in sie hineingeriickt findet sich, wie schon Glaus nachwies, eine 

aus mehreren Windungen bestehende Druse, die in der Nahe der Facherplatte ausmiindet. Es ist dies die 

Schalendruse. Im Mastigopus-St&dium ist schon die Ausbildung der zvveiten Maxille ziemlich zu der gleichen 

Form wie bei den erwachsenen Thieren gelangt. Es ist eine reichlichere Gliederung des Ladentheiles, ein 

ziemlich schwacher Ramus internus und ein als machtige Platte entwickelter Ramus externus vorhanden. 

Interessant ist, dass die Schalendruse auch hier in machtiger Entwicklung vorhanden ist. Auf Schnitten 

fand ich namlich an der Basis der zvveiten Maxille ausmundend ein augenscheinlich driisiges Organ aus 

mehreren iibereinanderliegenden Windungen eines Schlauches bestehend, welches nur als Schalendriisc 

gedeutet werden kann. Fig. 29, Taf. V, stellt einen solchen Schnitt in horizontal transversaler Richtung dar. 

Im sagittalen Langsschnitte sind die Bilder ganz ahnliche, 
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Der erste Maxillarfuss iiberdeckt mit seinen machtigen, dem zweiten Abschnitte des Stammes entspre- 

chenden Flatten die Mundtheile von unten her. Der Ramus internus ist meist dreigliederig (vergl. Claus 

Crustaceensystem Taf. VI, Fig. 6), der aussere Ast ist ungegliedert. Doch land ich bei Sergestes covniculum 

sowohl als bei Sergestes oculatus beide ungegliedert. Der erste Maxillarfuss tragt bereits einen als Kieme 

fungirenden Epipodialanhang. 

Der zvveite Maxillarfuss ist durch seine abgebogene, raubfussahnliche Gestalt ausgezeichnet und tragt 

ebenfalls einen Epipodialanhang. 

Der dritte Maxillarfuss ist bei manchen Former) durch besondere Grosse, bedeutendere Dickenentwick 

lung seiner Anfangsglieder vor den iibrigen Thoracalbeinen ausgezeichnet, wie bei Sergia Clausi oder Ser- 

gestes oculatus. Bei anderen Former) unterscheidet er sich wiederum in gar nichts von den Thoracalfiissen. 

.Der erste Thoracalfuss ist ausnahmslos kiirzer als die anderen und tragt vvohl bei den meisten Formen am 

Ischium einen starken, nach vorne gerichtetcn Dorn.  So oft diescr vorhanden ist, befindet sich an gleicher 

Stelle auch am zweiten Thoracalfusse ein gleicher Dorn. Charakteristisch fur den ersten Fuss ist noch das 

Greiforgan zwischen letztem und vorletztem Gliede. Die zwei Formen von Borsten, welche man daran unter- 

scheidet, beschreibe ich bei Sergia Clausi, wo sie besonders schon entwickelt sind. Am zweiten und dritten 

Beinpaare linden sich rudirncntarc Schceren, welche nur bei Sergestes caudatus einigermassen kraftig ent- 

wickelt sind. Das vierte und fiinfte Thoracal- Fusspaar, welches im Acanthosoma-Stadium ebenso wie die 

iibrigen als zweiastige Gliedmasse angelegt ist, verschwinden vollstandig und  kommen  erst nach dem 

Mastigopus-Sta.d.\\xm wieder zum Vorscheine. Meist sind sic dicht behaart und bleiben immer etvvas kleiner 

als die iibrigen. Die Abdominalfiisse sind bei den Ac a-ntho somen schon angelegt, doch tritt das sechste Paar, 

welches spriter das Sehwanzruder biIdcn  hilft, schon im Elaphocaris-Stadium hervor, wenn die anderen 

erst als Knospen vorhanden sind. Man hat daraus versucht, einen Gegensatz dieses Paares zu den voran- 

gehenden zu machen im Sinne einer Einschiebung des ganzen vor demselben gelegenen Sttickes des Kor- 

pers.   Doch, wie schon Claris, Crustaceen-System, p. 6 und 7 gezeigt hat, mit Unrecht.  Diese friihere, kraf- 

tigere Entwicklung diirfte sich wohl ungezwungen aus mechanischen Grunden erklaren lassen. Denn da 

das Sehwanzruder wohl das wichtigste Propulsivorgan des Thieres ist, so sind eben die Aste des seebsten 

Beinpaares, welche dasselbe bilden helfen, mechanisch starker beansprucht. Infolge dessen lasst sich leicht 

vorstellen, dass ihre Entwicklung der der anderen, fur die Bewegung minder wichtigen Fusse gegenuber 

einen Vorsprung gewinnt. Die Abdominalfiisse tragen an einem kiirzeren oder langeren Stammgliede mit 

Ausnahme des ersten Paares zwei vielgliederige, mit Borsten versehene Ruderaste. Im mannlichen Geschlechte 

tragt das Stammglied ein bei verschiedenen Formen, mehr aber in verschiedenen Stadien recht abweichend 

geformtes Petasma, vergl. Fig. 11, Taf. 11 unci z. B. Kroyer, Taf. II, Fig, 2/. 

Ich gehe nun zu einigen Angaben iiber die innere Organisation iiber, wobei ich mich infolge des nicht 

schr giinstigen Erhaltungszustandes des Materiales nur auf Weniges beschranken muss, was aber doch 

einige nicht unwichtige Hinweise fur die systematische Stellung unserer Thiere ergeben wird. 

Das Nervensystem ist umhullt von einem Perineurium, welches sich enge an dasselbe anlegt, wie es 

Krieger, Zeitschr. f. wiss. Zoologie, Bd. XXXIII, p. 542, vom Flusskrebs beschrieb. Am Nervensysteme 

unterscheidet man cine feinkornige, zum Theile faserige Innensubstanz, wohl der Hauptsache nach ent- 

sprechend der Punktsubstanz Ley dig's. Mit Haematoxylin farbt sich dieselbe etwas diffus, mit Boraxcarmin 

gar nicht und durch Pikrinsaure wird sie gelb. Feinere Structurdetails, wie sie Krieger I.e. beschreibt, 

konnte ich nicht wahrnehtnen. Diese Masse ist umhullt von einer dichten Page von Zellen, unter welchen 

sich zwei Formen unterscheiden lassen. Die einen Ideineren farben sich ausserordentlich intensiv, wie wenn 

der Kern sie vollstandig ausfullte, die anderen sind betrachtlich grosser, rundlich gefonnt, farben sich vie! 

blasser und auch ihr Kern farbt sich nicht so intensiv, wie die Ideineren Zellen. Diese letzteren treten auch 

im Inneren der Punktsubstanz auf, und zwar meist reihenformig geordnet, augenscheinlich Fascrziigen ent- 

sprechend. 

Das Gehirn zeigt einen beilaulig trapezformigen Umriss und zieht sich nach hinten in zwei langere 

Lappen aus. AufSchnitten erkennt man eine ziemlich complicirte Zusammensetzung aus drei hintereinander 
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liegendcn Abschnitten der Punktsubstanz, um die sich oberwahnter Zellenbelag herumschmiegt. Besonders 

stark ist dies am vorderen Ende der Fall, wo man deutlich auf Quer-, Fig. 20, Taf. IV, Oder transversalcn 

Langsschnitten, Fig. 17, erkennt, class eine mediane Einsenkung die Masse halbirt. Innerhalb dieser Ein- 

senkung liegt nun das unpaarc Auge MA, Fig. 17, 18, Taf. IV, welches sich also von den ersten Larven- 

stadien an bis zum ausgebildeten Thiere erhalt. Von der vorderen Abtheilung des Cerebralganglions werden 

die Augen innervirt; in Fig. 17, Taf. IV, sieht man die Nervenstrange auf der rechten Seite austrcten, da der 

Schnitt nicht ganz horizontal, sonclern etwas nach links geneigt ist, so class dort tiefere Regionen getroffcn 

sind als rechts. Die Antennen empfangen ihre Nerven von den folgenden Abschnitten, und zvvar von der 

Ventralseite, wahrend die lange Schlundcommissur etwas hoher oben ihren Ursprung zu nehmcn scheint. 

Die Schlundcommissur zeigt in der Gegend der Mandibel eine kleine Anschwellung. Der Bauchstrang zeigt 

Verhaltnisse, welche von denen der Penaeiden ziemiich abweichen. Die Ganglien desselben bleiben mit 

Ausnahme der die untere Schlundmassc bildenden vollstandig getrennt, und dadurch nahern sich die 

Sergestiden mehr den Astaciden Oder nach einer anderen Seite den Schizopoden, so dass sie gleichsam ein 

vermittelndes Glied darzustellen scheinen. Das untere Schlundganglion zeigt sich deutlich zusammengesetzt, 

und man kann sowohl an sagitalen, als auch an transversalcn Langsschnitten leieht feststellen, dass der 

Zellenbelag an vier Stellen ziemiich tief in das Innere der Punktsubstanz eindringt. In dem die Punktsub- 

stanz umgebenden Belage sieht man noch grossere Zellen als beim Gehirne. Wie der fast horizontale Trans- 

vcrsalschnitt Fig. 23, Taf. IV, zeigt, lassen sich an der unteren Schlundmasse sechs Abtheilungen untcr- 

scheiden. Von diesen diirfte aber die vorderste und hinterste nicht eincm gesonderten Ganglion entsprechen, 

sondern jene die Verschmelzung der Commissuralstrange, diese die nach hinten sich fortsetzende Masse 

des Bauchmarkes darstellcn. Jch sah namlich von diesen Theilcn keine Fasern abgehen, wahrend von dem 

— von vorne gezahlt — zweiten ein Biindel von Fasern gegen die erste Maxille hinzieht, a in Fig. 23, Taf. IV, 

aber das Perineurium n icht durchbricht und nicht mit dieser in VerbinJung tritt. Fs diirften diese Nervcn- 

fasern wahrscheinlich der Mandibel zugehoren. Ahnlich ist es am dritten Abschnittc, am funften sieht man 

die Nervenfasern deutlich in den ersten Maxillarfuss eintreten. Ich glaube daher annehmen zu diirfen, dass 

die Masse des unteren Schlundganglions aus vier den Mundtheilen einschliesslich des ersten Maxillarfusses 

zugeordneten Ganglien entstanden ist. Dann folgt eine Reihe nahe aneinander liegender, aber vollstandig 

deutlich gesonderter Ganglien, und zwar zahlt man deren fiinf, welche der Reihe nach dem zweiten und 

dritten Maxillarfusse und den drei ersten Thoracalfusspaaren entsprechen. Dem vierten und funften Bein- 

paarc entspricht kein Ganglion, nur scheint die Marksubstanz des Nervenstranges eine ganz schwache 

Anschwellung zu besitzen. Das letzte Thoracalganglion ist aber grosser als die iibrigen und zeigt dadurch, 

dass Zellgruppen in dasselbe eintreten, eine recht deutliche Zweitheilung. Die sechs Abclominalganglicn 

sind weit von einander getrennt. 

fiber das Nervensystem der Sergestiden liegen wenig Beobachtungen vor. 

Kroyer zeichnet 1. c. Taf. HI, Fig. 7g das Nervensystem von Sergestes arclicus. Man sieht dort hintcr 

der etwas starker entwickelten unteren Schlundmasse fiinf Ganglien des Thorax folgen, also genau so wie in 

unserem Falle. Spence Bate beschreibt in seinem Report, p. 350 das Nervensystem von Petalidium folia- 

ceum; auch hier sincl die Ganglien getrennt, nur folgen auf die Schlundmasse noch sechs Thoraxganglien, 

so dass das vierte unci funfte Beinpaar hier noch ein gesondertes Ganglion besitzt. Da, wie sich spater 

zeigen wird, die Sergestiden im Bau der Augen mit den Schizopoden sehr ubereinstimmen, so mochte ich 

es nicht unterlassen, diesbeziiglich einen Vergleich zu Ziehen. G. 0. Sars beschreibt in seinem Report, 

Vol. XIII iiber die Schizopoden der Challenger-Expedition, p. 28, das Nervensystem von Gnatophausia. 

Hier besteht, wie man aus der Taf. VIII, Fig. 19, dieses Werkes entnehmen kann, die untere Schlundmasse 

aus drei zum Theile ganz verschmolzenen Ganglien und sechs getrennten Thoraxganglien, also Verhalt- 

nisse, welche den bei Petalidium angegebenen sehr ahnlich sind. 

Besonders deutlich treten aber die Beziehungen der Sergestiden zu den Schizopoden hervor im Bail 

der Augen. Es sind hier die im Augenstiele eingeschlossenen Ganglienmassen nicht wie bei den hoheren 

Macruren zusammengezogen und verschmolzen, sondern getrennt. In Bezug auf die aussere Erscheinung 
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kann man zwei Typen von Augen unterscheiden. Die einen. wie bei Sergestes oculatus, sind langgestielt, 
die anderen, wie bei Sergestes corniculum, atlaiiticiis u. s. w. sind kurzgestielt. Bei den Larvenformen treten 

diese Unterschiede aber nicht so deutlich zu Tage. Bei diesen ist der Bulbus immer breit ausladend raet 
betrachtlich iiber den Stiel vor. Bei den Former) mit kurzgestielten Augen ist dies gewohnlich nicht der 

Fall. Der Bulbus ist meist undeutlich vom Stiele abgegrenzt und die Cornea erscheint manchmal, z. B. bei 

SergiaClausi, wie in denStiel eingesenkt. EincAusnahme bildet hier Sergestes sargassi Ortmann, Plankton- 

Expedition, Taf. Ill, Fig. 1, mit sehr breitem, vorragendem Bulbus der kurzgestielten Augen. 

lm Stiele sieht man die Nervensubstanz umgeben von einem ziemlich reich entwickelten, grossblasigen 

Gewebe, in welches sie formlich eingebettet ist. Es fallt sofort die grosse Ahnlichkeit im Baue dieses Auges 

mit dem der Schizopoden auf, vvenn man zum Vergleiche das Auge von Mysis heranzieht.   Vergl. Gre- 

nadier »Untersuchungen iiber das Sehorgan der Arthropoden«, und Taf. X, Fig. 1 10.   In den Figuren 21 

und 22 auf Taf. IV stelle ich Schnitte, welche in der Langsrichtung durch das Auge von Sergestes oculatus 

gefiihrt sind, dar, und zwar liegt derSchnitt, den Fig. 22 darstellt, mehr am Rande des Auges, der von Fig. 21 

mehr in der Mitte. Beide Schnitte sind nicht genau in der Axenrichtung gefiihrt, sondern etwas schrage 

gegen innen. Man sieht nun in Fig. 22 sofort die vier durch Faserziige verbundenen Ganglien entsprechend 

denen bei Mysis. Das distale vierte zeigt eine eigenthiimliche Streifung. Verfolgt man die Schnittreihe medial- 

warts, so zeigt sich, dass dieses oberste Ganglion von der Seite her eine tiefe Einbuchtung erfahrt, welche 

dasselbe schliesslich in  zwei getrennte Bolster auseinanderdrangt, welche beide die erwahnte Streifung 

zeigen, Fig, 21. Auch das zvveite Ganglion zeigt eine  solehe Auseinanderdrangung. Die Streifung ist hier 

nach seitwarts gerichtet. Auch die Reihe von Kernen in der Marksubstanz des obersten Ganglions, welche 

Grenadier bei Mysis angibt, vermisst man nicht. Km Fig. 21. Dieses Ganglion, oder besser gesagt seine 

Punktsubstanz, ist umschlossen von einer Lage ausserordentlich dicht aneinander liegender kleiner Zellen, 

die sich sehr intensiv farben. Weiter gegen das distale Ende vorschreitend, linden wir von der Pigment- 

schichte umhullt einen fast kugelformigen Raum, welcher in der Mitte eine tiefe Einbuchtung zeigt, in die 

die Nervenfascrn eintreten. Ober der Pigmentschichte folgt eine Zone dicht bei einander stehender Kerne, 

und zwar licgen meist vier oder fiinf iibereinander. Dann sieht man -- besonders deutlich bei den langstie- 

ligen Augen des Sergestes oculatus — eine sehr eigenthiimliche Bildung, welche bei  den Augen von Ser- 

gestes corniculum weniger deutlich und machtig entwickelt gefunden wurde, Es ist dies eine structurlos 

aussehende Masse, die besonders in dem iiberhangenden Theile des Bulbus,  vergl, Fig. 22, Taf. IVx, sehr 

machtig ausgebildet ist. Sic wird von zahlreichen, scharf umgrenzten Lochern durchsetzt, und ihre Abgren- 

zung gegen die Zellenlage iiber der Pigmentschicht zeigt sehr deutlich kreisrunde Ausschnitte. Distal zieht 

sie sich in  unregelmassige Lappen und  Spitzen  aus,  welche zwischen  die  Krystallkegel  hineinziehen 

An dem mehr medial gelegenen Schnitte Fig. 21, Taf. IV, sieht man diese Masse bloss in solchen Spitzen 

ausgebildet.  Es ware sehr interessant, diese Bildung bei ganz frischen Augen zu studiren, da etwas Ahn- 

liches in den Beschreibungen der Crustaceenaugen bislang nicht angegeben wurde. Die Krystallkegel sind 

ziemlich langgestreckt, spitzen sich gegen das distale Ende zu und man sieht in ihnen eine feine Trennungs- 

linic, welche sie halbirt. Nahe dem vorderen Ende istjeder Krystallkegel von einem Kranze von vier oder 

fiinf Kernen umgeben, so dass bei schwacher Vergrosserung der Anschein erweckt wird, als zoge cine Reihe 

von Kernen parallel der Augenoberflacbe bin. Vergl. Fig. 21 und 22, Taf IV///. Gegen die Cornea hin reisst 

das Gewebe fast immer ab und man sieht in  den Resten  zahlreiche grossere und kleinere Kerne. Welche 

davon die Hypodermiskerne und welche noch zu den Krystallkegeln gehoren, kann man nicht unterscheiden. 

Nur an einem giinstiger ausgefallenen Schnitte sah ich dem Krystallkegel ganz an der Spitze noch Kerne 

anliegen, ahnlich wie es bei Patten  »Compound eyes of Mollusks and Arthropods«, Taf. 31, Fig. 69, dar- 

gestellt ist.  Die Cornealinsen sind schvvach biconvex und gegen einander zum Theile rundlich, meist aber 
unregelmassig sechsseitig abgegrenzt. 

Interessant wegen ihrer eigenthiimlichen Gestaltung sind die Hartgebilde des Kaumagens, und ich will 

dariiber etwas eingchender berichten, zumal ich diese Verhaltnisse unbeschadet der Erhaltung des Mate- 

riales ziemlich genau studiren konnte. — Ein kurzer, mit zahlreichen Langsfalten versehener Oesophagus 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



8 Anton Konig, 

fiihrt etwas schrag nach hinten gerichtet in den geraumigen Magen. Der vordere Theil desselben ragt fast 

blindsackformig gegen den Kopf vor, seine hintere Wand ist schrag von unten nach aufwarts gerichtet 

und setzt sich in den bedeutend schmaleren Pyloricaltheil fort. Der letztere zeigt ein nach unten gerichtetes, 

halbkugeliges Divertikel di Fig. 24, Taf. V und einen etwas erweiterten, hinteren Raum p, von welchem 

sich zwei taschenformige Vertiefungen nach abwarts senken. Bezuglich der Lage des Magens muss ich 

noch erwahnen, dass die centrale, schrag aufsteigende Hinterwand des cardiacalen Magentheiles sich un- 

mittelbar vor den machtigen, den Thorax quer durchsetzenden Muskeln beflndet, welche die Bewegung 

dei' Mandibeln vermitteln. 

Kroyer gibt 1. c. Taf. V, Fig. 17 die Abbildung des Magens von Sergesies Frisii, und erwahnt in der 

Beschreibung p. 16, dass der cardiacale Theil des Magens bei den von ihm untersuchten Formen sich durch 

eine purpurrothe Farbung auszeichnete. Er gibt filr den cardiacalen Theil zahlreiche, mit Borsten besetzte 

Langsstreifen an der Innenseite des Magens an, welche ich bei meinen Thieren nicht sehen konntc. Die 

Lateralzahne sincl angegeben und am pyloricalen Theil ist eine rundliche Aussackung, von Kroyer als 

»glandula?« bezeichnet, ersichtlich, welche wohl dem oben erwahnten Divertikel entsprechen diirfte. Von 

Sergestes Edwardsi gab Abert (Zeit. f. wiss. Zoologie Bd. XXXIX, p. 476) eine detaillirte Beschreibung des 

Kaumagens. Meine auf Sergestes corniculuni und Sergestes oculahis beziiglichen Beobachtungen stimmen 

nicht vollkommen damit iiberein. Ich entfernte die Weichtheile mit Hilfe kalter Kalilauge, trug dann den 

Riickenschild ab und konnte den Magen bequem in situ beobachten. Fig. 24, Taf. V stellt den Kaumagen 

von Sergesies corniculuni von der Dorsalseite dar. Der Magen von Sergestes oculahis ist ganz gleich gebaut 

nur ist der pyloricale Theil etwas schlanker. Die dorsalen Hartgebilde, welche Albert 1. c. Taf. XXIX, 

Fig. 14 abgebildet und p. 476 beschreibt, konnte ich nicht nachweisen. Es mag wohl sein, dass meine 

Thiere nicht vollstandig ausgewachsen waren. Albert's untersuchtes Thier mass 31 mm, meine Formen 

uberschritten 12 mm fast nie. Ich sab auf der dorsalen Seite des Kaumagens nur eine Anzahl von Runzeln 

und Furchen, welche meist schrag nach hinten verlaufen, ohne dass man deutlich abgegrenzte Flatten 

unterscheiden konnte. Ich mochte mich daher dafilr entscheiden, dass deutliche vordere Supcromedial- und 

Superolateralstiicke des cardiacalen Theiles — urn die von Albert consequent durchgefiihrte Terminologie 

beizubehalten — bei Sergestes corniculuni unci Sergestes oculahis nicht vorhanden sincl. Die ventralen und 

lateralen Theile stimmen in ihrer Ausbildung mit den Angaben Alberts iiberein. Das Inferomediale [/'in 

ist, wie Querschnitte erkennen lassen, in der Mitte eingedruckt. Seitlich von demselben Ziehen die Infero- 

latcralia Ifl, deren medialer Hand ausserordentlich dicht mit Wimpern besetzt ist, welche wie die Zahne 

eines Kammes stehen. Die Fla'che dieser Stiicke ist mit starkeren, nach Art der Zahne einer Heche! gegen 

riickwarts gerichteten Borsten besetzt. Die Bewimperung des medialen Randes lasst sich bis in die Gegend 

des Divertikels in den Pylorus verfolgen. Sehr machtig entwickelt sind die Superolateralzahne, wie dies 

auch Albert 1. c. angibt. Das Dach des hinteren Theiles des cardiacalen Magenraumes zeigt eine eigen- 

thiimlich bogenformig abgegrenzte Platte, an welche sich der Superomedialzahn anschliesst. Es ist nun 

bemerkenswerth, dass beim Zerzupfen des Magens es sich herausstellt, dass zwei Superomedialzahne 

liinter einander liegen, und zwar so, dass der eine den anderen wie eine halbe Schcide umgreift. Man erhalt 

dann ein Bild wie Fig. 26, Taf. V. Auf Langs- und Querschnitten ferner sieht man, class die beiclen Zahne 

nicht ganz nahe bei einander stehen, sondern dass sich ein sackformiger Raum zwischen sie hineinzieht. 

Ich erinnere hier an die dorsale Ausstulpung, welche an der Grenze zwischen Cardiacal- und Pyloricaltheil 

des Magens von Mysis (vergl. Sars, Crustaces d'eau douce de Norvege, p. 2 und Fig. 14, 15, Taf, II) sich 

befindet, ohne geracle behaupten zu wollen, dass diese beiden Ausstiilpungen direct zu vergleichen waren. 

Im Mastigopus-St&d\um sind die beiden Superomedianzahnc vveiter von einander getrennt, so dass man sie 

auch von der Dorsalseite her deutlich als getrennte Theile wahrnehmen kann. Auch zeigen sie eine unsym- 

metrische gctheilteSpitze. 

Der Pyloricaltheil des Magens zeigt nun folgende Theile. Bis gegen das oben crwahnte Divertikel reicht 

ein Theil des Inferomediale und seitlich eine Leiste des cardiacalen Inferolaterale, dariiber linden wir jeder- 

seits  cine beborstete Leiste, welche  mit  einer stark  mit Dornen besetzen Platte beginnt - m in Fig. 24, 
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Taf. V— und dariiber liegt noch eine ahnliche Leiste. In der Totalansicht ist es nicht leicht, diese Theile 

ersichtlich zu machen. Dcutlich aber sieht man diese Spangen in den OuerschnJttbildern, Fig. 27 und 28, 

Taf. V. Man erkennt, dass das Lumen der Rohre durch diese vorspringenden Leisten in drei tibereinander- 

liegende — naturlich nicht von einander getrennte — Raume geschieden wird. Von dem etwas erweiterten, 

Endtheil p des Magens nun senken sich, wie schon erwahnt, zwei taschenformige Raume nach abvvarts 

vvelche jcne eigenthrimlichen Platten tragen, die vvohl den Platten entsprechen, welche in dem sogenannten 

„Appendice campaniforme" bei Mysis, vvenn auch noch unausgebildet, vorhanden sind, (Vergl. Sars. 1. c. 

p. 28.) Diese Platten erscheinen in unsercm Falle eingerollt und tragen eine grossere Anzahl von Langs- 

leisten, die mit ausserordcntlich feinen. dicht stehenden Harchen besetzt sind, so dass es bei oberflach- 

lichem Anblick aussieht als seien die Platten qucrgestreift. Albert zeichnet diese eigenthumlich gebauten 

Platten nicht, obwohl sic ja bei anderen Crustaceen, z. B. Palaemon, auch vorkommen, wo er sie als pylo- 

ricale Infcrolateralplatten bezeichnet. An ihrer Stelle gibt er einfache, lappenformige Anhange, die er als 

pyloricale Inferolateralia bezeichnet. Ich will hier beifilgen, dass diese Platten bei der so aberranten Miersia 

noch viel machtiger entwickelt sind und bilde den Kaumagen dieses Thieres von der Seite ab. Man sieht, 

dass er in seinen iibrigen Theilen dem Magen von Mysis sehr ahnlich sieht. Bei Sergestes linden sich an 

der Basis der pyloricalen Inferolateralia ahnliche, nach hinten ziehende, beborstete Spangen wie bei Mysis 

sp. in Fig. 24, Taf. V. In der Mitte des erreichtcn lctzten Theiles des Pylorus p sieht man ventral eine von 

unten kommende Rohre g in Fig. 24 einmiinden. Nach den Querschnittsbildern zu urtheilen, ist dies die 

Stelle, wo das Secret der Leber sich in den Darm ergiesst. In Fig. 28 sieht man die Einmundungsstelle 

der Leberschlauche in dieses eben erwahnte Rohr, dessen Dccke als ein Chitinstuck g in der Figur 

sichtbar ist. 
Die Leberschlauche sind bei den erwachsenen Thieren sehr machtig entwickelt, mit zahlreichen Aus- 

buchtungen versehen, und man kann auf Querschnitten leicht feststellen, dass wir es mit drei Paaren von 

nach riickwarts ziehcnden Leberschlauchen zu thun haben; dazu kommen noch jederseits kiirzere bis 

gegen die hintere Wand des Cardiacaltheiles des Magens reichende, vordere Schlauchc. Bei den Larven bis 

zur Acanthosoma fallen gerade diese vorderen Antheilc der Leber durch enorme Entwicklung auf; vergl. 

Claris, Crustaceensystem Taf. V, Fig. 1. In diesem Falle haben wir vier Paare von Leberschlauchen. 

Es ist sehr eigenthtimlicb und vielleicht durch den ungiinstigen Erhaltungszustand derWeichtheile der 

Thiere erklarlich, dass ich auf zahlreichen Schnitten, weder bei grossen, anscheinend erwachsenen, noch 

bei jugendlichen Formcn, genaueres fiber die Geschlechtsorgane feststellen konnte. Nur einmal sah ich 

hinter dem Ende der Leberschlauche in der Niihe des Darmes eine Zellenmasse, welche schlauchformig 

angeordnete Zellcn zeigte, wahrscheinlich — das betreffende Thier war ein Mannchen gewesen — Reste 

des Hodens. Auch an den mit Kalilauge rein praparirten Chitinskeleten sah ich in der Niihe der Basis des 

vierten und ftinften Beinpaares keinerlei Offnungen. Allerdings fand ich, wie schon friiher erwahnt, niemals 

die Neben"-eissel der ersten Antenne zu einem Greiforgan umgevvandelt, und das Petasma war immer ein- 

fach blattformig anstatt die complicirte Form, wie sie Kroyer und Spence Bate angeben, zu zeigen, so 

dass es immerhin mo'dich ist, dass nur unentwickclte Thiere zur Beobachtung kamen. 

Durch die angegebenen Verhaltnisse des Nervensystems und des Banes der Augen wird die Ansicht 

Glaus dass den Sergestiden gegenuber den Penaciden eine selbstiindige Stellung als Familie 

gebiihre neuerdings gestiitzt und es ergeben sich einerseits Bcziehungen zu den Astaciden, andererseits 

zu den Schizopoden. 

Dcnkschriften dor mathem.-natiirw CI, LXII. Bd. 
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Speeieller Theil. 

Gen. SERGIA Stimpson. 

Von dieser Gattung, welche sich von den Sergestiden dadurch untcrscbcidet, class die Endglieder des 

vicrten und funften Thorakalfusspaares flachgedriickt unci etwas verbreitcrt sind, fand sich nur ein cinziges, 

anscheinend ausgewachsenes Individuum vor. Ich nenne die Form meinem hochverehrten Lehrer Hofrath 

Glaus zu Ehren 

Sergia Clausi n. sp. 

Das Rostrum ist ziemlich kurz und tragt auf seiner Dorsalseite sehr feine, kurze Borsten, Fig.4, Taf.I; 

von ihm aus zieht eine schvvache Grista bis gegen das vordere Drittel des Carapax. Das Riickenschild tragt 

deutliche Supraoculardornen und an der Seite etvva im erstcn Drittel jederseits einen nach vorn gebogenen 

scharfen Dorn. Wo der Vorderrand des Carapax in den Seitenrand umbiegt, beginnt eine Reilie von 

Wimpern, deren jede fiederformig mit feineren Harchen besetzt ist. Diese Randbewimperung reicht bis in 

das vordere Drittel des Rancies. Die Segmente des Abdomens sincl unbcvvehrt, nur das sechste, welches an 

Lange den beiden ihm vorangehenden gleichkommt, tragt in der Mitte seines Hinterrandcs auf der Dorsal- 

seite einen sehr kleinen, horizontal nach hinten gerichteten Dorn und neben demselben rechts und links 

einige Fiederborsten. An der Seite der Abdominalsegmente und besonders deutlich am dritten, vierten und 

funften sincl stark vortretende Lateralplatten. Fig. 7, Taf. J zeigt die Lateralplatte des vierten Segmentes. 

Am Rande derselben stehen gefieclerte Borsten und ausserdem am vierten und gegen des Ende des sechsten 

Segmentes jederseits eine Reihc von glcichen Borsten an derventralen Korpcrwand selbst. Ahnliche Lateral- 

platten finden sich auch bei andcren Sergestiden, doch sind es meist einfache, gerundete Zipfel ohnc die 

deutliche Bewimperung. 

Das Telson erreicht an Lange beiltiufig die Halfte der Aussenplatte des Schvvanzruders; cs ist mit 

langen Borsten besetzt und tragt an seinem Ende zvvei ganz klcine Dornchen. 

Die Augenstiele sind kilrzer als das erste Glied der innercn Antennen, sie scbvvellcn kegelformig an, 

so class der Augenbulbus nicht uber den Stiel vorragt, sondern eber in denselben eingelassen erscheint. 

Das erste Glied der innercn Antennen ist breit, gedrungen an seiner Oberseite etwas concav, das 

zvveite betrachtlich diinner und etwas kiirzer, wiihrend das dritte Glied dem ersten wieder an Lange gleich 

kommt. Die Geissel ist etvva zvvei Drittel so lang als der Korper, beginnt mit einer bulbosen, bewimpertcn 

Anschwellung, der eine kurze, stummelformige Nebengeissel gegeniibersteht. Die Hauptgeissel tragt sehr 

feine und kurze, meist zu zvveit stehende Harchen. Das Grundglied der zweiten Antenne tragt einen kriif- 

tigen, nach Aussen gerichteten Dorn. Die Schuppe, am Grunde breit, vcrschmalert sich gegen die Spitze 

zu, sie ist an ihrer Innenkante reich behaart. Die Aussenkantc verliiuft in einen kleinen Dorn. Die Geissel 

der zweiten Antenne ubertraf, so wcit sie erhalten war, die Lange des Thieres um mcbr als Doppcltc. Sie 

entspringt einem kraftigen Basalgliede, welches etwa ein Drittel der Schuppc misst. Bis beiliiufig Korper- 

langc ist die Geissel nur spiirlich mit sehr kleinen Harchen bevvimpert. Von dort ab an einem Bugc ' finden 

sich an jedem Glied der Antenne zwei Seitenborsten und in nicht ganz gleichmassigen Abstanden meist von 

fiinf oder sechs Gliedern zvvei Borsten, die in Bezug auf die vorerwahnten iiber Kreuz stehen. Vergl. Taf. I, 
Fig. 5. 

Da mir nur ein einziges Exemplar zu Gebote stand, konnte ich die Mundtheile nicht isoliren und kann 

nur bemerken, dass der Mandibulartaster lang und stark bevvimpert ist. Der zvveite Maxillarfuss zeigt die 

gewohnlichc Form, der dritte abcr fallt durch seine bedeutende Starke gegcrniber den kleinen Thoracal- 

1  Vergl. Chun 1. c. p. 34. 
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fiissen auf. Nur die Endglieder zeigen cine Bevvaffnung mit messerformigen, anscheinend bcweglich cin- 

gclenkten Dornen. Dieselben zeigen an ihrer Spitze eine ahnliche, schraubige Drehung an ihrem Chitin, 
wie sie deutlichcr bei Sergestes oculatus vorkommt. Taf. I, Fig. 3. 

Besonders kurz ist der erstc Thoracalfuss, der sich durch das Vorhandenscin eines scharfen Domes 

am Ischium und jenes eigenthiimlichen Greiforganes, welches fast bei alien Sergestiden sich vorfindet, aus- 

zeichnet. Das Greiforgan ist auf Taf. 1, Fig. 6 vergrossert dargestcllt und man erkennt langere Dornen mit 

zwei Reihen von sageformig angeordneten Zahnen und kiirzere, etwas verbreiterte Dornen, die beiderseits 

Zahne tragen und am Ende sich gabeln. Ahnliches bildct Kroyer 1. c. Taf. IV, Fig. 9/" ab. Das zweite 

Fusspaar tragt am Ischium ebenfalls einen Dorn, ist wie das dritte bctrachtlich langer als das erste und 

beidc enden mit schr kleinen Scheeren, Taf. I, Fig. 2. Das vicrte und funfte Paar ist gut entwickelt, reichlich 

bewimpert, die Endglieder sind flach gedruckt. Die Abdominalfilsse, mit Ausnahmc des ersten Paares 

zweiastig, haben kurze, breit entwickelte Grundglieder, welche nach hinten zu immer starker werden, ahn- 

lich wie bei Sergestes Frisil. Das Schwanzrudcr ist sehr breit und dicht mit langen Haaren besetzt. An der 

Aussenplatte desselben ist kein Dorn vorhanden und die Bewimperung beginnt sehr nahc an der Basis. 

Diese Form zeigt manche Ahnlichkeit mit Sergestes magnificiis Chun. 1. c. p. 34, unterscheidet sich 

aber deutlich durch die Bewimperung der Antennengeisscl, die Form des Rostrum, die Gestaltung des 

dritten Maxillarfusses und das Vorhandenscin der Latcralplatten zu den Seiten des Pleon. 

Ein Exemplar ?   15 mm lang. Fundort 28° 54 6. L. und 36° 12 n. Br. Oberflachenfang. 

Gen. SERGESTES Milne Edwards. 

Sergestes oculatus Kroyer. 

Die grosse Anzahl von Sergestiden des Pola-Matcriales, welche durch den Besitz langgestielter Augen, 

durch einen kraftigen dritten Maxillarfuss, ein meist kurzes Rostrum gekennzeichnet sind glaube ich 

sammtlich auf diese von Kroyer aufgestellte Art zuriickfiihren zu konnen, obschon im Detail sich manche 

Variationen ergeben und einige Individuen sehr dem Sergestes parvidens Sp. B.1 ahneln. Zur Rechtfertigung 

dieses Vorgehens muss ich Folgendes erwahnen. Die Speciesunterscheidung griindet sich bei den Serge- 

stiden hauptsachlich auf das Vorhandenscin oder Fehlen von Dornen, auf Lange und Gestalt des Rostrum 

auf die Gestalt des Telson Merkmale, welche im Verlauf der Entwieklung der Individuen viele Anderungen 

erfahren, worauf ja im allgemeinen Theil, p. 4 niiher eingegangen wurde. 

Exemplare von 12 mm Lange, welche das viertc und funfte Thoracalfusspaar zicmlich gut entwickelt 

haben, zeigen folgende Merkmale: Das Rostrum ist bei den am weitesten vorgeschrittenen Formen kurz, 

tragt auf seiner Dorsalscite feinc Harchen; bei kleinercn, bis lOmni langen Individuen ist eine langere, 

horinzontale Spitze und ein Dorn an der dorsalen Seite vorhanden. Die Supraoculardornen sind stark ent- 

wickelt, schwacher zwei Dornen, die an den Seiten des Ruckenschildes etwa in der Gegend der Mandibeln 

liegen. An der Stelle, wo der Vordcrrand umbiegt, zeigt sich eine feine Bewimperung desselben etwa bis 

auf ein Dritte] seiner Ltinge, den kleinercn Thieren fehlt dieses Merkmal. In der Mitte des Hinterrandes 

des Ruckenschildes erhebt sich ein ganz kleines, stumpfes Dornchen. An seiner Stelle steht bei kleinen In- 

dividuen ein ganz ansehnlicher, nach vorn concaver Dorn, wie das Fig. 9, Taf. II zeigt, welche ein kaum 

iiber das Mastigopus-Stadium hinausgekommenes Thicr darstellt. Das Abdomen der entwickelten Thiere 

ist unbewaffnet, mit Ausnahme des letzten Segmentcs, welches ein kurzes, horizontales Dornchen tragt. 

Die hinteren Winkel der Abdominalsegmcnte Ziehen sich in Lateralplatten aus, ahnlich wie bei Sergia 

Clausi. 
Das sechste Segment ist etwas langer als die zwei vorausgehenden, ziemlich schmal und tragt im 

vcntralen hinteren Winkel zwei Reihen von gefiederten Borsten. Das Telson ist kurz und reicht etwas iiber 

das erstc Drittel des Ausscnastes des Schwanzruders. Letzterer tragt meist ziemlich nahe der Basis einen 

i Spence Bats 1. e. p. 409, Taf. LXXIV, Fig. 2. 
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kleinen Dorn, docb fehlt dersclbe bei den grossen Thieren manchmal und die Bewimperung des Aussen- 

randes beginnt an einem stumpfcn Winkel des Ruders. Letzteres gibt Spence Bate 1. c. p. 410 als charak- 

teristisch fur Sergestes parvidens an. Dass aber das Vorhandensein oder Fehlen dieses Dornchens nicht 

unbedingt als unterscheidend gelten kann, gibt Spence Bate ebendort auch an, und Ortmann 1. c. p. 29 

fugt bei, dass man am Anfangspunkte der Bewimperung des Aussenrandes ein Merkmal habe, welches 

den Ort des Dornchens anzeigt. Jene Formen, welche ein langeres Rostrum mit eincm Dorsalzahne haben, 

zeigen in Beziehung auf die Bewaffnung des Abdomens ein wesentlich andercs Verhalten, so zwar, dass je 

kleiner die Individuen sind, desto starkere Bedornung sich entwickclt. Man findet zuerst ein kleines 

Dornchen am dorsalen Hinterrande des viertcn Segmentes, bei kleincren ebcnso am ftinften, viertcn und 

dritten, schliesslich im Masttgopus-Stadlum auf alien Abdominalsegmenten ganz kriiftige Dornen, so dass 

das Thier dann dem Sergestes armahis sehr ahnlich sicht. Hand in Hand damit geht noch eine andere 

Erscheinung. An Stellc der Lateralplatten finden wir die hintercn Winkel der Abdominalsegmente buckel- 

formig aufgetrieben und mit kraftigen Dornen besetzt, wie dies Fig. 9 auf Taf. II darstellt. 

Es liegt hier nahe zu bemerken, dass Kroyer diese Lateraltuberkeln als charakteristischcs Merkmal 

fur seine Species S. brachyorrhos beniitzt hat. Bei Formen, welche diese Lateraltuberkeln zeigen, ist das 

Telson noch kiirzer, und das Dornchen am Aussenruder der Schwanzflosse fehlt niemals, sondern erreicht 

cine ziemliche Grosse. Die Augen sind lang gestielt, reichen fast bis zum Ende des dritten Gliedcs der 

inneren Antennen. Der Bulbus ist gut vom schlanken Stiele abgesetzt, ncigt nach der Inncnseite ctvvas 

iiber. Bei jungen Excmplaren sind die Augen im Verhaltniss etwas kiirzer gestielt. 

Die inneren Antennen zeigen drei beilaufig gleicb lange, ziemlich schlanke Grundglicder. Die Haupt- 

geissel ist sehr sparlich mit kurzen, zu zweit stchenden ITarchen besetzt und erreicht etwas mchr als die 

Halfte der Korperlange. Die Nebengcissel gegeniiber der bulbosen Anschwellung am Grunde der Haupt- 

geissel fand ich immer einfach, auch bet jenen Individuen, welche durch das Vorhandensein eincs Petasma 

am erstcn Abdominalfusspaare als Mannchen gekennzeichnet waren. ich muss unentschieden lassen, ob 

dies ein specifisches Merkmal ist oder nur davon herkommt, dass die untersuchten Thiere noch nicht voll- 

kommen ausgebildet waren. Die zwcitc Antcnnc ist ausgezcicbnct durch ihrc enorm lange Gcissel, die die 

Lange des Thieres mehr als dreimal iibcrtraf, so weit sie namlich crhalten war. Das Grundglied der 

Antenne hat einen nacb aussen gerichtcten Zahn, die Schuppe ist innen rcich bewimpert, das Basalglied 

der Geissel ist ziemlich dick und erreicht ctvva ein Drittel der Schuppe. Die Geissel triigt in Korperlange 

den charakteristischen Bug und dort beginnt die Bewimperung. Fig. 8 auf Taf. I sucht dieselbe zu ver- 

anschaulichen. Man kann dreierlei Borsten unterscheiden. Erstens ziemlich lange, zweizeilig behaarte 

Borsten, welche meist je zwei auf einem Segment stehen, dann in nicht ganz regelmassigen Abstanden 

starkere Borsten mit vier Reihen von Harchcn. Diese stehen in einer zur Ebene der ersteren urn 90° vcr- 

wendetcn Ebene ahnlich wie bei Sergia Clansi, Taf. I, Fig. V. Dann finden sich noch unrcgclmassig zcr- 

streut ausserordentlich feine, meist kurze oder zu zweit stehende Hiirchen. Hauptsachlieh die Gleichartig- 

keit der Antennenbewimperung war es ncben der Form der Fiisse, welche mich veranlasste, trotz der 

angefiihrten Unterschiede die Formen zusammenzufassen. 

Betreffs der Mundtheile ist als charakteristisch anzufuhren, dass der Taster der Mandibeln nicht sehr 

lang, zweigliedrig und nur sehr sparlich behaart ist. Der ersten Maxille fehlt der stummelformige Taster, 

wie er bei anderen Formen vorkommt. Die iibrigen Mundtheile stimmen in ihrer Form mit dcnen der 

ubrigen Sergestiden iiberein. — Der dritte Maxillarfuss fallt durch seine bedeutende Grosse und die Starke 

seiner drei ersten Glicder auf. Diese sind ohne Borstenbesctzung. Das schlankcre Endglied aber triigt drei 

Gruppen von Borsten, deren eigenthtimliche Form Erwahnung verdient. Sie sind lang, ziemlich gerade, und 

in zwei gegenlaufigen Schraubenlinien werden sie von Chitinleisten umkreist. Diese Leisten verflachen 

gegen die Basis, von dieser gehen auch zwei schwache Langsriefen gegen die Spitze zu. Fig. 10, Taf. 11. 

Eine solche Borste hat in Folge dessen das Aussehen eines sehr feinen Bohrers. 

Die Thoracalfiisse sind bedeutend schmachtiger; der erste und zwcitc tragen am Ischium cinen Dorn, 

der erste ausserdem noch den Greifapparat zwischen letztem und vorletztem Glied. Das zwcitc und dritte 
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Paar enden in kleine Scheeren; das vierte und fiinfte ist mit zicmlich iangen Wimpern besetzt. — DieAbdo- 

minalfusse sind schlank, die hintcren werden, besonders bei ervvaehsenen Thieren, etwas dicker. Am ersten 

Paare findet man ein Petasma, welches ich in Fig. 11, Taf. II zur Darstellung bringe. 1m Vergleich zu den 

Formen, welche Kroyer abbildet, scheint es noch nicht vollstandig entwickelt zu sein. 

Ich fiigc noch cinige Grossenangaben bei. Lateraltuberkeln mit Dornen, Dorncn auf mehreren Abdo- 

minalsegmenten linden sich bei den Thieren von 4—9 mm Lange, erstere sind im Mastigopus-St&dium. Bei 

Thieren von 10—14 mm Lange fehlen die Lateraltuberkel und es linden sich mehr Oder wcniger deutliche, 

bewimperte Lateralplatten, die Dorsaldornen an den Abdominalsegmcnten sind geschwunden, das Rostrum 

ist betrachtlich kiirzer gevvorden. Bei diesen sind die letztcn Thoracalfusspaare meist vollstandig aus- 

gebildet. 

Sammtliche untcrsuchte Thiere entstammen Oberflachenfangen in den Monaten August und September 

zwischen 32° 41' und 38° 11' nordl. Breite und 19° 44' bis 33° 35' ostl. Lange von Greenwich. 

Anmerkung. Herr Prof. Grobbcn fisehtc in Messina eine ziemliche Anzahl von Sergestes oculalus, welche er mir zeigte 
und zu untcrsuehen gestattete. Da Cooco in dem oiben oitirten, mir Ieider nicht zugangliehen Aufsatze ebenfalls einen Sergestes 
aus Messina beschrieb — Sergestes arachnipodtis —, so ware es nicht unmdgiieh, dass dicsc Art mit Sergestes oculalus iden- 
tisch ware. 

Sergestes corniculum Kroyer. 

Die weitaus grosste Mehrzahi der Formen des Materiaies envies sich als zu einer Species gehorig, 

und diese liess sich mit geniigender Sicherheit als Sergestes corniculum Kroyer bestimmen. Auch hier 

war es moglich, junge Formen mit mancherlei abweichenden Merkmalen richtig zuriickzubeziehen und von 

besonderer Bedeutung war hiebei die ausscrordentlich charakteristische Bewimperung und Form der Tho- 

racalbcine. Urn auf alle Unterschiede zwischen jungen und erwachsenen Formen eingehen zu konnen, 

muss ich die Beschreibung der Species etwas ausfuhrlicher geben. 

Das Rostrum ist bei ausgebildcten Thieren ziemlich kurz, horizontal, auf der Dorsalseite glatt; bei 

jungen Formen ist es betrachtlich langer und triigt einen dorsalen Dorn Fig. 15, Taf. III. Supraoculardornen 

sind vorhanden, der Dorn in der Mitte des Hinterrandes, der bei Sergestes oculatus so lange sich erhalt, 

fehlt hier auch den Jugendformcn ganzlich. Bei den Erwachsenen triigt das Ruckenschild am Rande von 

der Umbiegung nach hinten an eine Reihe von Wimpern, dieses Mcrkmal fehlt den jungen Thieren, und 

an der Umbiegungsstelle ist hier ein nach vorn gerichteter Dorn vorhanden, D in Fig. 15, Taf. III. Die Abdo- 

minalsegmente sind durchaus unbewehrt, nur das fiinfte und sechste triigt bei jungen Formen kleine, nach 

hinten gerichtete Dornchen. Lateraltuberkeln mit Dornen versehen sind vorhanden, Lateralplatten von der 

friiher beschricbenen Form treten an ihre Stelle bei den ausgebildcten Thieren. 

Das zweite Glied der inneren Antenne ist merklich kiirzer als das crste und dritte. Die Gcissei ist 

korperlang, beginnt mil einer bulbosen, bewimpertcn Anschwellung am Grunde, der gegeniiber eine ganz 

kurze Nebengcissel ohne irgend welche Differcnzierungen sich erhebt. Das Grundglied der iiusseren 

Antenne triigt einen kraftigen Dorn, die Schuppe reicht bis zum Ende des dritten Gliedes der inneren 

Antenne, ist am Innenrande reichlich bewimpcrt und endigt in eine Spitze. Die Gcissei triigt bis zu dem 

Bugc kurze, zu zvveicn stchende Borsten; von da an beginnt eine Bewimperung, welche der bei Sergestes 

oculalus beschriebenen sehr ahnlich ist. In nicht gleichen Intervallen linden sich reich beliederte Borsten, 

neben welchen zwei langere, schwach befiederte stehen, wie auf den iibrigen Segmenten. Vergi. Fig. 15, 

Taf. II. Von Bedeutung scheint mir der Umstand, dass bei einigen Thieren die Antcnnengeissel spiralig 

zusammengerollt gefunden wurde. An solchen zusammengerollten Geisseln habc ich keinerlei Wimpern 

gesehen und auch die Abschatzung der Lange macht es wahrscheinlich, dass nur der Theil bis zum 

Antennenbuge gerollt wurde. 

Die Augensticle sind kurz, der Bulbus gut abgesetzt — bei den erwachsenen Formen wenig vorragend, 

bei den jungen dagegen etwas breiter. 

Der Mandibulartaster ist lang und sehr dicht behaart. Die erstc Maxille triigt einen kleinen, stummel- 

formigen Taster. Der dritte Maxillarfuss ist nicht durch besondere Grossc Oder andersartige Bewimperung 
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von den ubrigen Thoracalfiissen unterscbieden. An den drei starker), geraden Borsten, welche sein distales 

Ende zieren, ist nichts von jener eigenthtimlichen, scbraubigen Sculptur sichtbar, welche bei Sergestes 

oculatus beschrieben wurde. Sammtliche Thoracalfiisse sind etwas abgeflacht und sehr dicht mit starken 

Wimpern besetzt, also ausgczeichnetc Ruderfiisse. Das erste und zweite Paar zeigen den Dorn am Ischium 

sehr cleutlich entwickelt, das Greiforgan zwischen Ictztem und vorletztem Glied des ersten Fusses ist nicht 

sehr machtig entwickelt. Die rudimentaren Klauen am Endc des zweiten und dritten Fusspaares sind so 

charakteristisch, dass ich sic in Fig. 12, Taf. II darstelle. Ubcr das vierte und funfte Fusspaar ist nichts 
Besonderes zu sagen. 

Die Abdominalfiisse sind schlank, besonders das erste Paar. Das funfte Paar derselben zcigt cine 

Eigenthiimlichkeit, welche auch bei ziemlich jungen Thieren schon auffallt. An dcm Hinterrande seines 

Stammgliedes tragt es mehrere Fiederborsten, gewohnlich vier bis fiinf. 

Die Ventralseitc des sechsten Abdominalsegmentes, welches den beidcn vorangehenden an Lange 

glcichkommt, ist in der Mitte etwas ausgebaucht und an dieser Stelle steht jederseits cine Reihc von vier 

oder fiirif Fiederborsten. Fine zweite Reihe finclet sich am hintercn Winkcl des Segmentes. Nur dicse 

letztere bildet Spence Bate Taf. LXXV, Fig. 1 ab, wahrscheinlich ist das dargestellte Individuum ein noch 

nicht ausgevvachscnes. Diesem namlich fehlt die Bewimperung in der Mitte des Endsegment.es. 

Die Aussenplatte des Schwanzruders tfagt in der halben Entfernung von der Basis cinen kraftigen 

Dorn. Das Telson reicht etwas weiter als bis zu dieser Stelle, ist dicht behaart. Es tragt an der Spitzc zwei 

kurze Stacheln und bei jungen Formen auch weiter gegen die Basis am Kandc jederseits ein winziges 

Dornchcn, ein Rest viel starkerer Dome, die sich bei den Acanthomosen an correspondirender Stelle vor- 
finden. 

Es scheint mir hier am Platzc, darauf hinzuweisen, dass Spence Bate 1. c. p. 433 eine Form als Ser- 

gestes utrinquedens n. sp. beschreibt, welche in ihren charakteristischen Merkmalen so genau mit eincm 

jungen Sergestes corniculum, welcher noch die Lateraltuberkeln tragt, iibercinstimmt, class es mir sehr 

wahrscheinlich erscheint, dass diese von Spence Bate aufgestellte Art keine Berechtigung hat. Insbeson- 

dere bestarkt mich in dieser Ansicht die Angabe des Autors, dass die beiden Ictztcn Thoracalfusse in 

unentwickelter Form vorhanden waren, das Thier also jcdenfalls nicht vollstiindig entwickelt war. 

Die Grosse schwankt von Qmm bis \2mm. Bis zu 9mm erhalten sich noch einzelne Merkmale der 

jungen Formen, so der Lateraltuberkel des fiinften Segmentes. Formen mit 10 mm sind schon ziemlich gut 

ausgebildet. Sammtliche Thiere entstammen Oberflachcnfangen zwischen 19° 44' und 34° 33' 6. Lange 
und 32° 6' und 36° 32' n. Breite. 

Anmcrkung. Von eincr vollstandigen Angabe aller Fundorte nach ihrer geographischen Lange und Breite wurde Abstand 

genommen, da allc Fiinge, wie schon bemcrkt, Oberflachenfange waren und ausserdem sich aus der Vcrthcilung der Fjingc nichts 

Anderes schlicssen lasst, als dass die Sergestiden in dcm ganzen durchsuchten Gebiete haufig sind. 

Larvenstadien. 

Larvenformen aller Stadien sind unter dem vorhandenen Material reichlich vertretcn. Die Formen 

liessen sich sehr gut mit den von Glaus beschriebenen identificiren. Die Protozoen, charakterisirt durch 

das Fehlen der Anlage des Schwanzruders, der Abdominalsegmentirung und durch die einfachcrc 

Bedornung des Riickenschildes stimmtcn genau iiberein mit jener Form, welche Glaus, Crustaceensystem 

Taf. V, Fig. 1 abbildet. Das Stadium der Elapkocaris, welches eine Grosse von 1 -5 mm erreicht, stimmt in 

Bezug auf Bestachelung und sonstige Eigenthiimlichkeiten genau mit der 1. c. Taf. VII, Fig. 1 iiberein. 

Nur eine einzige Form, die aber so schlecht erhalten war, dass man nichts genaueres erkennen 

konnte, schien mir in der Form der seitlich vom Rostralstachel stehenden Dorncn cher Ahnlichkeit mit der 

von Spence Bate 1. c. Taf. LXI, Fig. 4 abgebildeten Elapkocaris crassus zu haben. Bei den Vcrsuchen, 

wenigstens die Harttheile rein zu prapariren, gieng das Object leider zu Grunde. 

Unter den Acanthosomen fanden sich zwei Typcn, welche bereits Glaus aufgefunden hat und im 

Grustacccnsystem p. 38 beschreibt. Die Form des Telson unterscheidet sic schaif von einander. Die cinen 
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besitzen ein ganz kurzcs, in zwei einfache Zipfel endigendes Telson. (Vergl. Claus, Crustaceensystem, 

Taf. V, Fig. 4.) Die andcren haben ein lang gegabeltes, mit mehreren Dornen versehenes Telson (Claus 

1. c. Taf. V, Fig. 5). Verschieden zeigt sich auch bei eingehender Betrachtung die Bedornung des Rticken- 

schildes. Fig. 13 auf Taf. II zeigt das Riickenschild einer Acanthosoma mit langem Telson. Das Rostrum 

ist bei beiden Formen lang und tragt bei den jiingeren Formen zahlreiche, kleine Nebenstacheln, unter 

denen sich ein median auf der Oberseite nahe an der Basis stehender Stachel lange erha.lt. Rechts und 

links davon stehen die Supraocularstachcln, etwas weiter hinten in der Gegend der Mandibel stehen eben- 

falls Dornen. Der Rand des Riickenschildes ist an der Stelle, wo er nach hinten umbiegt, ebenso wie bei- 

laufig in der Mitte des nach hinten vcrlaufcnden Theiles mit Dornen geziert. Nun kommt bei den Formen 

mit kurzem Telson in der Mitte des Hinterrandes des Riickenschildes noch ein grosser, schwach nach vorn 

concaver Stachel hinzu, der den Formen mit langem Telson fehlt. Das Abdomen der Acanthosomen tragt 

nicht bloss starkc Dornen an der Dorsalseitc und an den Latcraltuberkeln, sondern auch die Ventralseite 

ist wulstartig vorgewolbt und in der Mitte dieser Vorwolbungen stehen kleine Dornchen. Die Aussenaste 

der Abdominalfiisse sind kurz knospenformig. 

Die Aussenplatte des Schwanzruders ist bei beiden Formen viel schlanker als in den entwickelteren 

Stadien und tragt einen kraftigen Dorn beiliiufig in der Mitte, auch das Basalglied jederseits ist in einen 

zahnartigen Fortsatz ausgezogen. 
Beziiglich der inneren Antenncn ist zu bemerken, dass die Basis bei den kleineren Formen beider 

Arten noch keine deutliche Gliederung aufweist, mit Fiederborsten ziemlich rcicblich besetzt ist. Auch die 

Geissel, an der die bulbose Verdickung an der Basis und die Nebengeissel schon erkennbar sind, ist in 

ziemlicher Liinge bereits ausgebildet. 
Die zweite Antenne zeigt bei jungen Formen beider Arten sovvohl an dem spiiter zur Schuppe, als 

auch an dem zur Geissel werdenden Theil eine ziemlich gleiche Ausbildung des distalen Endes. Es ist 

eine Gruppc von Dornen vorhanden, wie Fig. 16, Taf. Ill zeigt. Bei etwas grosseren Stadien tragt die 

Schuppe an ihrer Aussenscite einen grossen, fingerformig vorragenden Dorn, der am Endc der Schuppe bei 

alien ausgewachsenen Thieren sich vorfindct. Die Geissel crreicht bei Formen von 2'5 bis 3mm Liinge 

schon cine ganz bctrachtliche Grosse, sic kommt dem Korper gleich. Borsten tragt sie nicht, sondern nur 

in der Nahe des Endes eine Gruppe von zwei oder drei an der Innenscite stcbenden Dornen und Dornen 

am Ende. (Vergl. Fig. 16, Taf. II'.) Die Augen sind in Bczug auf die relative Liinge der Stiele nicht ver- 

schieden bei beiden Formen, der Bulbus ist sehr breit und spring! schirmformig gegen die Tnnenseite vor. 

Die Acanthosomen mit kurzem Telson tragen die Augen meist nach vorne gerichtet, so wie Sergestes ancy- 

lops Kroyer. 
Die Mastigopus-F ovmen zeigen wieder zwei den Acanthosomen entsprechende Typen mit kurzem 

und langem Telson. Die Form der Thoracalfiisse aber und die relative Liinge der Augenstiele zeigen bei 

den Mastigopus-Formen schon so deutlich die Charaktere der ausgebildeten Thiere, dass ich mit ziemlicher 

Sicherhcit aussprcchen kann, dass die Acanth osomen und Mastigopus mit kurzem Telson dem 

Sergestes oeulalus, jene mit litngerem Telson dem Sergestes corniculum zugeordnet sind. — Die 

Veranderungen von der Acanthosoma zum Mastigopus beziehen sich, abgesehen von dem Verlust des 

Aussenastes aller Thoracalfiisse und der Riickbildung der beiden letzten, auf Reductionen in der Bedor- 

nung, worauf ja bereits Claus 1. c. p. 38 hingewiesen hat. Die Gcstalt des Mastigopus von Sergestes corni- 

culum entspricht im allgemeinen der Fig. 15, Taf. Ill, nur sind noch kraftigere Dorsaldornen auf dem 

viertcn bis sechsten Abdominalsegmcnt vorhanden, wie auch die Dome der Lateraltuberkel starker aus- 

gebildet sind. 
Der Mastigopus von Sergestes oculatus zeigt keine Dornen am Rand des Carapax, der Dorn in der 

Mitte des Hinterrandes ist kriiftig entwickclt. Das Abdomen zeigt Dornen an alien Segmenten, um so 

grosser, je kleiner das Thier ist. Auch an der Ventralseite tragen die medialen Vorwulstungen Dornen, so 

dass das Thier dem Sergestes penerinkii Sp. B. iihnlich sieht. Die Grosse der im Mastigopus-Stadium ste- 

henden Thiere schwankt zwischen 3-5mm und etwa 5mm. 
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Auffallig ist, dass unter der grossen Menge von Individuen, vvelche das Material dcr Polaexpeditionen 

enthalt, nicht ein einziges sich vorfand, welches mit Sicherheit als Sergesles atlanticus bezeichnen werden 

konnte, obwohl nach Carus, Prodromus, Sergesles atlanticus bei Sicilien vorkommt unci diese Form auch 

sonst zu den am weitesten verbreiteten Sergestiden zu gehoren scheint. 

Von der Gattung Lucifer enthiclten die Fange der Polaexpedition ebenfalls ein ausserorclentlich indi- 

viduenreiches Material von denselben Fundorten wie Scrgestes herstammend. Die eingehende Prufung der- 

selben ergab aber, dass sich mit Sicherheit allc Thiere als Lucifer Reynaudii M. E. bestimmen liessen. 

Nachtrag: Jene eigenthiimliche bohrerartige Sculptur der Dornen des Endglicdes des drittcn 

Maxillarfusses, deren auf S. 12 Erwahnung geschieht, findet sich auch bei den Schizopoden, und zvvar 

besonders bei den Enddornen des ersten stark verlangerten Beinpaarcs von Nematoscelis, wic man sich 

durch Vergleich der Figuren von Sars im Challenger Report tiberzeugen kann. 
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Tafelerklarung. 

TAFEL I. 

Fig. 1. Sergia Clausi n. sp. 

» 2. Endklauc dcs drittcn Thoracalfusses. 

» 3. Endglied des dritlcn Maxillarfusscs. 

» 4. Rostrum. 

» 5. Stiick der Gcisscl der zweiten Antenne.  Alle Figuren mit Hartnack Obj. 3. Ocul. 3, mit eingeschobenem Tubus gezeichnet. 

» 6. Greiforgan zwischen letztcm und vorletztem Glied des crsten Thoracalfusses.  Hartnack 5. Ocul. 3. 

» 7. Lateralplatte dcs vierten Abdominalsegmentcs. Af. IV Stammglied des Fusses. Hartnack Obj. 3. Ocul. 3. 

» 8. Stuck der Geissel der zweiten Antenne von Sergesles oculalus. 

TAFEL  II. 

Fig.   9.    Jungcr, wenig liber dem Masligopu s-Stadium stehender Sergestes oculalus. 

10 

11 

12 

13 

14 

Borste am Endglied des drittcn Maxillarfusses. Hartnack Obj. 5. Ocul. 3, ausg. Tub. 

Petasma von Sergesles oculalus. Glciclic Verge, wie  10. 

Fnde dcs drittcn Thoracalfusses von Sergesles comiculum, F.benso vergr. 

Riickenschild einer Acanthosoma mil langem Telson. Hartnack Obj. 4. Ocul. 3. 

Mundtheile einer Acanihosoma.  Hartnack Obj. 4. Oc. 3.  OL Obcrlippc.  Ma Mandibel mit  vorknospcndcm Taster.  Mxt> 

Mxa Maxillen.   UL Unterlippe. 

TAFEL III. 

Fig, 15,    .lunger Sergesles comiculum.   Hartnack Obj. 3. Ocul. 2, eingeschob. Tubus.   Fig.   15(7.   Dritter Maxillarfuss von Sergesles 

comiculum, 

>   Hi.    Zweitc Antenne von Acanihosoma von dcr Vcntralseite. 

TAFEL  IV. 

Fig. 17.    Horizontaler Lungsschnitt  durch das  obcrc  Schlundganglion.   MA medianes Augc.   0 Nervenaustritt des Augennerven, 
/': Punktsubstanz. Gz Ganglienzellenbelag, 

»   18.    Mcdianer Sagittalschnitt durch das obere Schlundganglion. 

»   19.    Latcraler Sagittalschnitt durch das obcrc Schlundganglion. 

»  20.    Querschnitt durch das obcre Schlundganglion. 

»  21.    Mcdianer Langenschnitt durch das Auge von Sergestes oculalus, ctwas schrag. 

» 22.    Lateraler Liingenschnitt durch das Auge von Sergestes oculalus. 

G I, II, IU, IV. Ganglienzellcn dcs Augcnstieles. B grossblasiges Gewebe. Pi Pigmentzonc. x von kleinen Lochern 
durchbohrte Substanz. Kr Krystallkegel. m Kerne urn die Krystallkcgel. 

»  23.    Horizontaler Liingsschnitt durch das untere Schlundganglion. 

Mxv Mx2 Maxillen.  Mxfi crster Maxillarfuss. a Ncrvenstrang. 

Alle Figuren mit Hartnack Obj. 4. Oc. 3, mit ausgezogencm Tubus gezeichnet. 
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TAFEL V. 

Fig. 24. Kaumagen von Sergestes comiculum von der Dorsalseite. oe Oesophagusmiindung. Jfm Inferiomediale. Ifl Infcrolaterale. 

Slz Superolateralzahne. Smz Superomcdialzahne. di ventrales Divertikel des pyloricalen Theiles. g Kinmi'mdung der 
Leberschlauche. p hinterer Raum des pyloricalen Theiles. 7v' Flatten mit Langsleistcn und Wimpern. 

»  25.    Kaumagen von Miersia schrag von der Seite. oe Oesophagus. R Flatten des pyloricalen Theiles. 

»  26.    Die beiden Superomcdialzahne von unten. 

»  27.    Querschnitt durch den Magen in der Gegend der Platten. R taschenformige Raume, in welchen die Flatten sich bcfinden. 

L Leberschlauche. 

>  28.    Querschnitt weiter riickwarts. g Einmiindung der Leberschlauche. 

»  29.    Horizontaler Liingsschnitt durch die zweite Maxille mit der Schalendriise Sck. 

Alle Figuren mit Hartnack Obj. 4. Ocul 3, mit ausgezogenem Tubus gczeichnct. 
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