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brigen Teile, selbst die Kiefer, ausschlielicli ans dem Entoderm

entstehen. Das Gesagte gilt ancb fr den Hinterdarm. Die ekto-

dermale Einstlpimg erscheint hier in Form eines kurzen, feineu Rohrs,

das unmittelbar bei der Analifnung sich mit dem brigen Teil des

ebenfalls aus dem Entoderm entstehenden Hinterdarms verbindet.

Die Aushhlung des Mitteldarms tritt erst kurz vor dem Aus-

schlpfen des Embryo auf. Sie entsteht infolge der bekannten Ver-

flssigung der centralen Masse des Entoderms. In das Epithel des

Magendarms verwandeln sich nur die peripheren Zellen. Stets kann

man noch bei ausgeschlpften Wrmern die noch unverdaute centrale

Zellenmasse beobachten.

Die Divertikel des Mitteldarms, welche bei Brauchiobdella viel

schwcher entwickelt sind, als bei den brigen Hirudineen, entstehen

hier wie bei Clepsine infolge von Ausbuchtungen der Epithelwand
durch die Dissepimente, aber erst nach der Bildung der Mitteldarm-

hhle. Im Hinterdarm stt man ebenfalls auf einige rudimentre

Divertikel, die aber hier infolge der eigentmlich, n Stellung der Dis-

sepimente noch viel schwcher ausgebildet sind.

Zum Vorkommen von Landschnecken.

Die Landschnecken zeigen eine groe Akkommodationsfhigkeit
an alle mglichen Verhltnisse, die Salzwsten und die Regionen des

ewigen Eises und Schnees allein ausgenommen. Bis in die afrika-

nisch-asiatischen Wsten hinein dringt sogar noch eine Helix (Eu-

parypha desertorum Forsk.) in Gemeinschaft mit einigen Buliminus-

Arten von der Gruppe Petraeus Alb. vor. Landmollusken finden sich

also fast berall; aber die einzelnen Formen zeigen groe Empfind-
lichkeit fr Wrme-, Feuchtigkeits

-
,

Licht- und Luftvernderungen,
so dass bestimmte Faunenfacies fr jede Abstufung von einem Klima

zum andern und fr jede Hhen- und Wrmezone zum Ausdruck

kommen. Hierin ist der Grund fr gewisse Analogien zu suchen,

welche zwischen der Verbreitung mancher Mollusken einerseits und

derjenigen mancher hhern Pflanzenarten, als der Lokomotion gnz-
lich entbehrender Wesen, andrerseits bestehen abgesehen von den

Fllen, wo Schneckenarten an das Vorkommen gewisser Gewchse

gebunden sind, wo demnach von keiner Verbreitungs a n a 1 o g i e
,
viel-

mehr nur von Verbreitungsabhngigkeit die Rede sein kann.

Die Frage, inwieweit die geognostische Beschaifenheit der Bo-

demmterlage das lokale Vorkommen von Landschnecken beeinflusse,

ist schon vielfach und in recht verschiedener Weise besprochen wor-

den; aus dem Studium der betreffenden Literatur allein kann man
sich nur eine Ansicht bilden, nmlich die, dass die Zahl der Mei-

nungen derjenigen der Autoren gleichkomme. Wenn mau dem einen
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glauben will, hinge z. B. von dem Kalk des Bodens Alles ab ^),

nach einem andern wieder gar nichts 2); hier wird fr die An-

nahme plaidirt, die Schnecken nhmen denselben direkt in ihren Or-

ganismus auf; womglich durch Ansaugen" oder Belecken" des

Gesteins, und dort spricht man individuelle Disposition als Grund fr
verschiedene Dnne und Dicke der Gehuse an, unabhngig von der

Art der Bodenunterlage ^).

Einige Bemerkungen ber lokales Vorkommen von Landschnecken

sind darum vielleicht nicht berflssig.
Nach ihrem Aufenthaltsorte hat man unter den Landgastro-

poden zwischen Stein-, Laub- und Erdschnecken unterschieden.

Indess finden wir mehrere, die dies alles zusammen bezw. keines

davon so recht eigentlich sind, andre, welche je nach der Jahreszeit

einmal als Erd- dann wieder als Laubschnecken auftreten (z. B. die

meisten Arten der Helixgruppe Fruclcola Held). Endlich sind die

Hauptexistenzbedingungen nicht in der Erde und in den Steinen oder

Felsen selbst zu suchen, sondern in den damit in Verbindung stehen-

den Feuchtigkeits
-

,
Licht- und Temperaturverhltnissen: diese Be-

zeichnungen sind jedenfalls sehr bequem und auch fters treffend,

aber nicht erschpfend.
Dass gewisse geologische Formationen ganz besonders mit

Schnecken gesegnet sind, unterliegt keinem Zweifel, und vor allem

finden sich deren viele auf einigen kalkhaltigen Gesteinsarten. Da
das Schneckengehuse nun gerade vorzugsweise aus Kalk besteht,

war man schnell bei der Hand
, physiologisch

- chemische Vorgnge
als Erklrung dafr anzunehmen: die Tiere fnden auf Kalkunterlage
leichtere und ausreichendere Gelegenheit, ihr Gehuse zu bauen; die

Existenzbedingungen wrden dadurch gnstigere und die Fauna eine

reichere. Dass nun der Kalk als chemischer Bodenteil hier nicht die

Ursache ist, geht aus manchen Fllen hervor, wo erstens Kalkfor-

mationen in geringem Mae von Schnecken bewohnt sind, und wo
ferner andre Gesteine Massen derselben beherbergen. So fehlen in

der Umgebung von Gera Arten, welche man sonst gern Kalk-

schnecken" zu nennen pflegt ein Umstand, den Liebe*) auf den

Magnesitgehalt der dortigen Kalke zurckfhrt, indem er glaubt, dass

dieser den Schnecken nicht behage" (!). Selbst die reichere Fauna

alter Burgruinen, welche inmitten molluskenloser Hochwlder liegen,

pflegt man nicht ungern mit dem zerbrckelnden Kalkmrtel in Ver-

1) S. Clessin, in: Korresp.- Blatt d. zool. miueral. Ver. Regeusburg 1872.

2) 0. Reinhardt, Molluskenfaima der Sudeten, in: Arcli. f. Natg. Jahr-

gang XXXX Bd. 1.

3) Weinland, Zur Weichtierfauna d. scliwb. Alb, in: Wrtemb. natw.

Jahresh.
, Jahrg. 1876.

4) Liebe, Bericht ber Versuche etc., in: Jahresber. natf. Ges. zu Gera,

18G9.
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bindimg zu bringen! So kommen im Taunus nacli Heyne mann ^)

fast nur nackte Arten vor und auch diese sprlich, viele Schnecken

aber an den Ruinen
,

von denen sie sich keinen Schritt entfernen"
;

ebenso bei Gera 2) nur auf kleinstem Terrain, wo nmlich der Kalk-

mrtel herabgebrckelt und umhergestreut ist".

Dass hier vielleicht andre Dinge von grerer Wichtigkeit sind,

als der Kalkmrtel, dafr seien folgende Beispiele angefhrt.
E. V. Hrtens 3) sah im Thringer Walde in der Umgebung

von Friedrichsroda Schnecken nur an einer Stelle zahlreicher auf-

treten, nmlich an dem Gottlob", einem ber den ihn rings umge-
benden Fichtenv^^ald hervorragenden, dem Sonnenschein zugng-
lichen und gengend mit schtzenden Vor Sprngen und Ritzen

versehenen Felsenzacken von Melaphyr-Couglomerat. Andre solche,

nicht ber die Gipfel der Bume hervorragende, also stets von diesen

beschattete Felsen, von brigens absolut gleicher geognostischer

und ganz hnlicher Beschaffenheit der Vegetationsverhltnisse v^aren

nicht von Schnecken bewohnt.

Das durchweg aus Granit bestehende Knigshayner Gebirge in

der preuischen Oberlausitz**^) trgt in seinem nrdlichen Zuge meh-

rere einzelne Kuppen. Sie alle zeigen auf ihren Spitzen mchtige

Granitblcke, welche aber nur auf der einen, auf dem Hochstein",

aus dem Walde heraustreten. Die andern sind ganz in Nadel- und

Birkenwald gehllt. Die kolossalen Blcke des Hochsteins haben

vielfach Spalten, auch knstlich hergestellte Abstufungen und Vertie-

fungen. In ihrer Umgebung stehen 3 oder 4 alte Buchen. Hier kom-

men nun viele Schnecken (darunter rotbraune, starkgehusige Exem-

plare von Ilelix hortensls Mll.) vor, welche sich aber von den frei-

stehenden Granitblcken und den ihren Fu umgebenden Trmmern
auch keinen Schritt entfernen", whrend unten im Hochwalde und

auf dem gesamten brigen Teil dieses Zuges hchstens Arion empiri-

corum Fer. und Vitrina pellucida Mll, gefunden werden.

Aehnliches kann man besonders an solchen Bergen beobachten,

welche, in ihrer Hauptmasse aus Urgestein bestehend, Kuppen von

durchgebrochenem Basalt haben. Granit und Gnei zeigen meist

glatte Flchen und verursachen geringe Trmmerbildung; stecken sie

dazu noch im finstern Walde, whrend ihre vielzackigen und zerspal-

tenen Basaltkuppcn aus diesem hervorragen, so besteht bezglich des

MoUuskenreichtums zwischen oben und unten ein auffallender Unter-

1) Heynemann, Vernderlichkeit der MoUnskenschalen etc., Vortrag in:

Senckenb. uatf. Ges. in Frankfurt a. M., Mai 1870.

2) Liebe, loc. cit.

3) E. v. Hrtens, Schneckenfaima d. Thringer Waldes int Jahrb. d.

deutsch, malak. Ges. Bd. IV. 1877.

4) Jordan, Mollusken d. preu. Oberlausitz, in: Jahrb. d. deutsch, malak.

Ges. Bd. VI. 1879.
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schied. Dass der Basalt brigens zum Woliuplatze vieler Sclinecken

sich ganz besonders eignet, zeigen z. B. die Landeskrone bei Grlitz

0. L. mit ca. 60
^), der Grditzberg bei Haynaii i. Schi, mit ca. 40 Arten

und im schlesischeu Hochgebirge recht auffallend die bekannte Ba-

saltader der kleinen Schneegrube, welche sich von dem ringsum la-

gernden Granit durch reiche Vegetation und viele Mollusken vorteil-

haft auszeichnet. Daraus muss mau folgern: eine Gesteinsart mit

vielen Vorsprngen und Ritzen, seien diese im Gestein selbst

vorhanden, oder nur durch reichen Trmmerfall erzeugt, wird gegen-

ber einer andern mit glatten Wnden und wenigen Trmmern von

den Schnecken bevorzugt werden. In den Spalten und Ecken wird

sich leicht Humus ablagern knnen, der Feuchtigkeit aufnimmt und

an sich hlt; vorspringende Kanten und Felsstcke geben Schatten,

welcher zugleich nicht tief ist, sondern immer nahe am Sonnenschein

liegt und gewissermaen ein sonniger Schatten" genannt werden

kann. Dem entsprechend fand E. v. Martens^) fast keine Schnecken

auf vulkanischen Schichten in der Umgegend von Neapel, deren aber

eine Unzahl ebenda auf den Kalkhhen um Sorrent; bei dem Ab-

fahren von Sorrent nach Capri, so erzhlt er, habe mau Gelegenheit,

die steilen und glatten, vegetationslosen Flchen der vulkanischen

Schichten deutlich zu unterscheiden von den mit zahlreichen Vor-

sprugen und Vertiefungen versehenen Kalkabhngen, wo Sonnen-

schein und Schatten fortwhrend auf kleinen Strecken wechseln knne.

Um zu den Burgen zurckzukommen! Burgen erbaute man auf

den freien Gipfeln der Hhen; dieselben erhielten auf die eine oder

andre Art Laubbume, wenn vorher noch keine solche vorhanden

waren; mit der Kultur fand sich bald Humus ein, der in vielen ge-

schtzten Ecken und Winkeln liegen bleiben konnte. Als das Mauer-

werk zerfiel, wurden, ebensoviele Schutzdcher fr Schnecken bildend,

Steintrmmer umhergestreut, und auf diese Weise gnstige Existenz-

bedingungen fr unsre Tiere geschaffen, und zwar an Stellen, welche

vorher vielleicht frei von ihnen waren. Man kann darum nicht um-

hin einzurumen, dass das Vorhandensein einer Burgruine unter Um-
stnden als Grund von Schneckenansiedlung auf einem vorher kahlen

und den Berggipfel anzusehen sei; aber von der oben erwhnten
Ansicht ber die Wirkung des Kalkmrtels wird man wol absehen

mssen !

Man unterschied bisher immer gcAvisse sog. Kalkschnecken".

1) Darunter z. B. Daudebardia hrevipes Drap. ,
Limax (malia) carinatus

E. v. Mart., Helix umhrosa Partsch, aculeata Mll., Buliminus montanus Drap.,

und obscurus Mll. , Pupa minutissima Hartm.
,

doliolum Brug. ,
Clausia filo-

grana Z., sejuncta A. Schm, , parvula Stud., tumida (Z.) A. Schm., Baleaper-
versa L. , Pupula polita Hartm. etc.

2) E. v. Martens, Reisebemerkungeu ber einige Binnensclineckon Ita-

liens, in: Malakoz. Bltter, 1857.
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Dass solche nicht blos auf Kalk vorkommen, sondern auch ander-

wrts, beweisen zahlreiche Flle. Dennoch muss man daran fest-

halten, dass Kalkformation zur Ausbildung einer reichen Mollusken-

fauna die geeignetste sei.

Wir verneinten oben die Mglichkeit eines durch die chemische

Zusammensetzung der Bodenuuterlage bedingten direkten Einflusses,

fhrten aber bereits einiges Andre an, dem greres Gewicht in dieser

Frage beizumessen sei. Es war das die Oberflcheugestaltuug der

Gesteinsmassen, ihre Neigung zur Trmmerbildung, die Art und Weise

derselben und der Grad, in welchem durch ihre Verwitterung Humus

erzeugt wird. Auerdem kme als ein ebenso wichtiges Moment die

grere oder geringere Fhigkeit hinzu, Feuchtigkeit aufzunehmen

und an sich zu halten und endlich auch das Vorhandensein oder

Fehlen leicht erreichbarer Winterverstecke.

Sehen wir uns daraufhin einige Gesteine an, so finden wir zu-

nchst, dass Q u a r z fe 1 s e n am ungnstigsten wirken mssen. Glatt und

hart, nehmen sie keine Feuchtigkeit an, bilden keinen Humus, keine

Trmmer und haben weder Hisse noch Spalten. Ebenso mollusken-

feindlich zeigen sich Eruptionsgesteine und der Diluvialsand unsrer

nrdlichen Ebenen. Wenig besser sind die Qua der Sandsteine.

Ihr Verwitterungssand ist hart und grob und schwimmt in einem

Augenblick vor Nsse, um im nchsten wieder drr und trocken zu

werden. Kitze und Spalten fehlen, und wenn Quadersandsteinfelsen

auch manchmal wunderbar abenteuerliche Formen zeigen, so geschieht

dies zu sehr im groen; im kleinen sieht man wieder glatte Flchen
massiver Gesteinsmassen, welche von unten und innen her nie unter-

hhlt sind. Gleich kolossale, kompakte Massen bilden Gnei, Gra-

nit, Syenit, Serpentin, Grnstein Massen mit mehr oder

weniger glatten Flchen und einzelnen, groen Trmmern. Auch die

Humusbildung ist schwach, bei Granit wechselnd je nach dem Gehalte

an Felds})at. Risse und Spalten gibt es wenige; das Kegenwasser
luft schnell ab oder bleibt in kleinen Pftzen stehn, sickert aber

wenig oder gar nicht ein. Humuslager knnen sich nur in geringstem

Umfange bilden, und Reinhardt^) fand darum auf dem Granit des

Riesen- und Isergebirgs keine Schnecke hufiger als das winzige
Punctum pyg-nuieum Drap. Schon gnstiger wirken G 1 im m e r s c hi e fe r,

Thons Chief er, Grauwacke, Melaphyre, Basalte mit ihrem oft

berreichlichem Trmmerfall, ihren weniger glatten Flchen und ihrer

reichen Humusbildung, welche letztere auch eine ppigere Vegetation

erzeugt, und kreidige und Mergelablagerungen. Muschelkalk und

Uebergangskalk stein sind wenig zerklftet, ohne Risse und

Spalten, dagegen ist bei ihnen die Humusbildung eine reiche. Dolo-
mite aber, Urkalk, Blauschiefer und oolithischer Kalkstein, beson-

1) Vgl. S. 209, Anm. 2.
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ders die ersten beiden, zeichnen sich vor allen durch auffallende Zer-

rissenheit der Formen ans. Ueberall sind groe und kleine, tief-

gehende Spalten und Risse vorhanden, und die Hhlenl)ildung-en dieser

Gesteinarten sind bekannt. Verwitterung erzeugt einen uerst fein-

erdigen Humus. Regenfeuchtigkeit luft wenig ab, sickert vielmehr

durch das lcherige Gestein in die zahlreichen Vertiefungen. Des-

gleichen finden Sonnenwrme und Luftstrme Zutritt bis tief in die

Gesteinsmassen hinein. Es ist klar, dass groe Nsse die Oberflche

von derartigen Bildungen nicht leicht versumpfen, noch dass anhal-

tend trockne Witterung bald alle Feuchtigkeit verdunsten lassen wird.

Die Feuchtigkeitsverhltnisse der Erdschichten wechseln darum nicht

jh mit der Witterung, sondern sind mehr stetige und sich gleich

bleibende. Die letztgenannten Kalkgesteine pflegen am reichsten von

Sehnecken bevlkert zu werden, weil gleichmige, mittlere Feuchtig-

keit von unten her, ohne stagnirendes Wasser und Sumpfbildung
an der Oberflche, Zugnglichkeit fr freie Luft und Son-

nenwrme, reiche Humusbildung imd eine vielgestaltige
Oberflche bei ihnen ganz besonders zu finden sind.

Von den eben geschilderten Verhltnissen, welche ihren Einfluss

erklrlicherweise nur in Gebirgs- und Berglndern, selten in der

Ebene machen knnen, sind besonders eine groe Anzahl mehr
trockne Wohnpltze liebender Arten abhngig, welche ich unter

dem Namen Hhen sehn ecken" zusammenfassen mchte. Bei der

Bezeichnung Steinschnecken" wird man zu wenig veranlasst, an die

ihren Wohnpltzen notwendige Sonnenwrme und freie Luft zu den-

ken, und auerdem leben einige (z. B. die Helixgruppe Xerophila)

an Oertlichkeiten, bei denen direkte Berhrung mit Felsgestein aus-

geschlossen zu sein pflegt.

Manche Hhenschuecken finden sich auf allen Formationen fast

gleichmig, whrend sonst die Zahl der Arten und Lidividuen in

der oben innegehaltenen Reihenfolge der Gesteine zuzunehmen pflegt.

Merkwrdigerweise aber gibt es auch einige, welche diese gnstig
wirkenden Felsarten geradezu vermeiden und mit Vorliebe das sonst

schneckenarme Urgebirge aufzusuchen scheinen; es sind dies bei uns

B(flea perversa L., besonders dem feucht- oceanischen Westeuropa an-

gehrend, die Hochgebirgsschnecke Helix holoserica Studer und die

Nordlandsschnecke Helix ruderata Studer, auf welche wir zurck-

kommen.

Unabhngig von der Bodenunterlage, wenigstens nicht unmittelbar

von derselben abhngig, sind die Glieder einer andern Gruppe, deren

Existenz vielmehr hauptschlich durch die Anwesenheit von Laub-

hlzern bedingt ist, und welche sich infolgedessen im Gebirge sowol

wie in der Ebene, auf alten Formationen und auf recenten Abla-

gerungen finden. Wie aber die Hhenschnecken gewissen Gesteins-

arten den Vorzug geben, so bt hier die Art der Laubhlzer auf
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diese Wcichtierfaima einen groen Eiufluss aus. Am gnstigsten wir-

ken Rotbuchen, weniger gnstig Weibuchen, Erlen, Linden, Eichen

und geradezu abstoend Birken und Robinien. Indem nun aber auf

gewissen Bodenarten viele Laubhlzer nicht gedeihen, manchen

Schnecken somit notwendige Existenzbedingungen entzogen werden,

so wre auch hier ein, allerdings nur indirekter Einfluss des Bo-

dens auf die Schneckenfauna zu konstatiren. Fr diese Gruppe ist

der alte Name Laub seh necken" immerhin am passendsten; nur

msste man zwischen denen unterscheiden, welche nur die Waldrn-
der und lichte Hochwaldbestnde bewohnen^) und andern, welche

auch in das schattige Innere der Wlder vordringen ^). Besonders

nasse Oertlichkeiten vermeiden sie insgesamt. Alle Laubsclmecken

findet man mitunter an Bumen und auf Struchern, von deutschen

Arten besonders Umax arborum Bouch., Helix hortensis Mll, und

H. nemoralis L., die Fruticicolen besonders im sptem Sommer und

die andern gern bei Regenwetter.
Die kleinsten und zugleich geographisch am weitesten verbrei-

teten Formen unsrer Fauna sind die Erdschnecken". Keiner

derselben fllt es je ein, in die Hhe zu klettern; sie bewegen sich

nur an und im Boden, und unter ihnen allein finden sich eigentliche

Fleischfresser. Sie teilen sich in verschiedene Untergruppen: die

einen gedeihen nur am Boden der Wlder, andre bevorzugen freies

Land mit Rasennarbe; einige vertragen mehr, andre weniger Nsse.

Ueberall finden sich: Limax agrestis L., Hyalina fulca Drap., VI-

trina pellucida Mll., Punctum pijgmaeum Drap., Cionella hihrica

Mll., Arten, welche auch in circumpolarer Verbreitung auftreten.

Auch in Husern und Brunnen, in Waarenlagern und selbst manchmal

unter alter Dielung kommen einige Arten vor, welche infolge dieses

engen Zusammenlebens mit dem Menschen in viele exotische Hafen-

orte verschleppt worden sind; es sind von deutschen Arten: Limax

variegatus Drap., L. cinereo-niger Wolff, Hyalina cellaria Mll, (in

den Tropen z. B. Helix similaris Fer.).

Es braucht wol kaum betont zu werden, dass die Erdschnecken

mehr als andre in ihrer Existenz von der Anwesenheit von feuchtem

Humus als stete, direkte Bewohner desselben abhngig sind. In den

Gebirgen werden sie darum den Gesteinsformationen mit reicher Hu-

musbildung und starker Untervegetation auch stets den Vorzug geben,

so dass wir mit seltnen Ausnahmen mehr oder Aveniger alle Land-

schnecken von denselben Gesteinsarten begnstigt sehen, aus Grn-

1) z. B. von dentsclien Arten: Arion hortensis Fer., Limax tencllus Nils.

{cinctus Heyneni.) , Helix hispida L.
, frutieum Mll., inearnata Mll., arhusto-

rum L., hortensis Mll., nemoralis Mll., Clausilia laminata Mont. vi. a. m.

2) z. B. von deutschen Arten: Arion fuscus Mll., melanocephalus F. B.,

Limax arhorum Boncli.
,

Helix rotundata Mll., H. villosa Drap., Buliminus

obscurus Mll., mehrere Clausilien etc.
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den, die zwar recht verschieden, aber nur nicht solche sind, welche

mit der chemischen Beschaftenheit der Bodenunterlage in Verbindung
stehen.

Auer obigen drei Gruppen muss man in besondrer Abteilung
noch einige Arten zusammenfassen, welche an die ozeanischen Ksten

gebunden sind ^). Innerhalb des europischen Faunengebiets sind die-

selben an den Mittelmeerksten am zahlreichsten vertreten; wir

nennen sie Strandschnecken" oder Kstenlandschnecken".

Whrend nun auf die Molluskenfauna die Bodenunterlage nur

vermittels ihrer physikalischen Eigenschaften Einfluss ausben kann,
lehren uns die Erfahrungen der Landwirtschaft sowol, als auch che-

mische Analyse, dass gewisse mineralische Substanzen wirkliche

Nahrungsmittel der Pflanzen sind. Beweisen auch manche Beispiele,

dass die physikalischen Eigenschaften des Substrats fr die Pflanzen

nicht vollstndig unwichtig sind, so wird man doch kaum denen bei-

zustimmen vermgen, welche letztere als die erste und Hauptbe-

dingung darstellen ^). Nach der chemischen Beschaffenheit der Bo-

denunterlage des Standorts werden wir 4 Gruppen von Pflanzen zu

unterscheiden haben :

1) Salzpflanzen Meerstrandpflanzen

2) Kalk liebende Pflanzen I

3) Kalk fliehende Pflanzen > Binnenlandpflanzen

4) Indifferente Pflanzen |

und als Untergruppen, bei den Salzpflanzen ausgenommen, immer

xerophile, Trockenheit liebende und hygrophile, feuchtere Standorte

vorziehende Pflanzen Untergruppen also, welche aus den physika-
lischen Eigenschaften des Substrats hergenommen sind. Bei den

Landschnecken mssten diese Unterabteilungen zu Hauptabteilungen

werden, so dass man hier zwischen hygrophilen, xerophilen
und indifferenten Arten zu unterscheiden htte; eine Vergleichung
der Pflanzen- und Laudschneckeneinteilung aber wrde sich folgen-

dermaen stellen:

a) Meerstrandpflanzen . . . a) Kstenlandschnecken

b) Binnenlandpflanzen . . . b) Binnenlandschnecken

) Xerophile Schnecken (incl. Wsten-

schnecken)

a) Kalk liebende Pflanzen . . Kalk liebende

) Kalk fliehende Pflanzen . Kalk fliehende
)
HhenSchnecken

Indifferente

1) z. B. Pupa umhilicata Drap., Helix variabilis ,I>Y?ip., capcrata Mont.,

conoidea Drap., troclioldes Poir.
, pyramiata Drap., pisana Mll. u. s. w.

2) Wie z. B. Thurmann in: Act. de la Soc. Helv. des sc. nat. Poren-

tniy 1853. pag. 169 fgg. nud: Essai de pliytostatique appliquee la chaine

du Jura. 2 Bde. Berne 1849.
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i)

Hygropbile Schnecken (die meisten

Erdschnecken)

y) Inditterente Schnecken (Laubschnecken
und Wald bewohnende Erdschnecken)

Nur unter den Hhenschnecken kann man von einigen sagen,

dass sie kalkiges Gestein bevorzugen oder meiden; von deutschen

Schnecken sind als Kalk liebend zu bezeichnen: die eigentlich mittel-

lndische Helixgruppe Xerophila Held, einige Buliminxs - Arten von

sdlicher Abstammung, die sdwestliche Pupagruppe Torquilla Stud.

und die ebenfalls aus Sdeuropa her verbreiteten Deckelschnecken

Cyclostoma elegans Mll, und Pomatias septemspirale Razoum. Sie

alle finden in unserm, im Verhltniss zu ihrer Heimat kalten Klima

die gnstigsten Existenzbedingungen auf dem warmen und trocknen

Kalke, whrend derselbe eben dieser seiner Eigenschaften wegen von

einigen andern gemieden \vird. Wir nannten die letztern bereits: es

sind die Nordlandsschnecke Helix riiderata Stud., die Hochgebirgs-
schnecke Hei. holoserica Stud. und die dem feucht -oceanischen Klima

Westeuropas entstammende Balea jjerversa L. Erstere kommen nicht

blos auf Kalk vor, sondern berhaupt auf trocknen, warmen aber

auch nie gnzlich ausdrrenden Pltzen, so z. B. Fiqxi (Torquilla)

J)-umenfwn Drap, an lelimigcn Abhngen bei Odcrbcrg in der Mark

Brandenburg, bei Frstenstein i. Schi, auf Grauwacke, bei Finster-

mnz auf Gnei (E. v. Martens, conf. S. 4 Anm. 2) u. s. w.
;

nur

bietet eben die erforderlichen Bedingungen eine kalkige Unterlage am
besten und ftesten.

Daraus kann man den Schluss ziehen, dass Arten, deren eigent-

liche Heimat ein verhltnissmig warmes Land ist, in feuchtern oder

kltern Klimaten sehr whlerisch in Bezug auf warme und trockne

Standorte werden, dass andrerseits Schnecken aus kaltem oder feuchtem

Klima bei ihrer Verbreitung in trocknere oder wrmere Distrikte vor

solchen gerade sich hten. Ich erlaube mir, dafr einige Beispiele
anzufhren.

Helix [Fruticicola) riifescens Penn., eine kontinentale Art und auf

dem europischen Festlande auf allen Felsarten vorkommend, findet

sich unter dem Einflsse des so ausgesprochen feucht - oceanischen

Klimas von England nur auf Kalk.

Helix {Fruticicola) strigella Drap., im Sden (Italien und Spa-

nien) auf allen Gesteinsarten, wird je Aveiter nach Norden, immer
mehr zu einer Kalk liebenden Schnecke (z. B. kommt sie in der Mark

Brandenburg nur auf den Kalkbergen von Rdersdorf vor).

Helix {Fomatia) pornatia L., im Sden (Oesterreich und Sd-
deutschland) gleichmig auf allen Gesteinsarten, wird nach Norden

hin auf Kalkboden entschieden hufiger, ebenso in Gebirgen nach der

Hhe zu. U. s. w.

Aehnliche Verhltnisse sind auch fr Pflanzen festgestellt worden,
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dergestalt also, dass kontinentale Pflanzen und Pflanzen sdlicherer

Gegenden; in ihrer Heimat indifferent, im Bereiche der feuchten Meeres-

ksten, nach dem kltern Norden hin und in hhern Gebirgszonen

ihren Charakter insoweit verndern, dass sie mehr und mehr Kalk-

pflanzen werden. So wachsen nach A. Blytt') einige kontinentale

Arten im sdstlichen Skandinavien ohne Auswahl noch auf allen Ge-

steinsarten, whrend sie weiter nach Westen und Norden hin, wo
einerseits ein feucht -oceanischcs Klima, andrerseits ein kalt-boreales

zu herrschen anfngt, wegen der Trockenheit und Wrme des Kalks

nur noch auf diesem gefunden werden. In gleicher Weise haben sich

nach J. Lange ^) auf dem warmen Kreideboden der Ostseeinseln

Gotland und Oeland Pflanzen angesiedelt (zugleich mit der eigentlich

ebenfalls sdlichem Helix nemoralis L.), welche man sonst nur in

sdlichem Breiten des Kontinents anzutreffen pflegt.

Whrend aus dem Umstnde, dass ein groer Teil der Meer-

strandpflanzen auch im Binnenlande an und auf Salzlagern gefunden

wird, deutlich hervorgeht, dass hier ein chemisch ^virksames Agens,

das Kochsalz, die Hauptrolle spielt, kommen Kstenlandschnecken

eben nur an den Ksten vor, berschreiten aber die Zonen der Meer-

strandpflanzen merklich nach innen zu und besonders in nach dem
Meere hin offnen Tlern, in denen nur See^vinde zu wehen pflegen.

Die Einflsse, denen sie nachgeben, sind eben physikalischer Art.

Obgleich nicht hierher gehrend, sei dennoch kurz einer merkwrdi-

gen Analogie gedacht, beruhend auf dem gleichzeitigen Vorkommen einer

typischen Strandpflanze mit einer typischen Kstenlandschnecke an

einem Orte, der jetzt ein ganz kontinentales Geprge trgt. Die See-

strandkiefer {Pinus maritima bezw. P. Laricio Poir.), an den west-

lichen Abhngen des Kaukasus bis 800 Fu hoch hufig, ist neuer-

dings auch an dem sdwestlichen Gestade des kaspischen Meers im

stlichen Transkaukasien, in den Steppen von Eldar gefunden wor-

den, kurz vor dem Einfluss der Jora in die Kura" ^) ;
aus demselben

Gebiete mit seinem durchaus kontinentalen Klima kennt man schon

lange die sonst absolut nur in streng oceanischem Kstenklima ge-

deihende Pupa timhicilata Drap. Kann man daraus nicht auf frhere

Epochen und seitdem stattgehabte Vernderungen schlieen?

Bisher war die Rede von Analogien, welche zwischen dem
Vorkommen und in der Verbreitung von Landschnecken und Pflanzen

herrschen. Was dagegen die gegenseitige Abhngigkeit betriff't,

muss man sagen, dass Schnecken sehr oft von Pflanzen, letztere nur

1) Axel Blytt, Essay on the immigration of tlie Norwegian flora

during alteruating rainy aud dry periods. Christiania 1876. pag. 34 u. 35.

2) J. Lange, Introductory remarks on the third and last supplemeutary

part of the Flora Danica. 1874.

3) Kessler, Ueber den Kankasus und die wissensehaftl. Erforschung des-

selben in: Verh. d. Ges. f. Erdkunde zu Berlin, Bd. VIII Nr. 1. 1881.
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in einem Falle von Mollusken abhngig sind. Denn abweichend

von dem sonstigen Vegetatiouseharakter der dem Meerwasser nicht

mehr ausgesetzten Dnen
,

welche sonst Kalk fliehende Pflanzen be-

herbergen, findet man daselbst Kalk liebende Arten auf Lagern von

Konchylienschalen ^).

Von Pflanzenwuchs mehr oder weniger abhngig sind erstens

smmtliche indifferente Schnecken, also die Laubschnecken und

die Wald beiwohnenden Erdschnecken. Wir berhrten schon den Ein-

fluss, den Waldbume, verschieden nach der Beschaffenheit der Be-

laubung, auf die Schneckenfauna ausben; es blieben nur einige Bei-

spiele anzufhren brig, wo gewisse Schnecken an ganz bestimmte

Pflanzen gebunden zu sein scheinen.

Li Krain und Krnten leben nur in Gesellschaft der Paederota

lutea L. die Campylaeen Helix intermedia Fer. und Helix Ziegleri

A. Schm., whrend die nahe verwandte Helix faustina Z. var. Char-

pentieri Scholtz in den Glatzer Gebirgen und in den mhrischen Su-

deten eng an das Vorkommen von Tussilago Pefasites L. geknpft ist.

Zwischen Brennnesseln und Geranien (z. B. Geranium Bobertianum L.)

kommen gern Helix hispida L. und H. umhrosa Bartsch vor, Helix

incarnata Mll, am hufigsten unter ppigen Farnstauden; und zwischen

feuchten Moosstengeln (von Hypnum- und Hylocomium- Arten) Fu-

piila polita Hartm., Vitrina-kYiQw und Hijalina {CnjstaUus) crystallina

Mll. (Reinh.). Unter berhngendem Wurzelwerk von Grsern fin-

den sich besonders bei trocknem Wetter, Pupa doliolum Brug., Claii-

silia filograna Z. und Buliniinus obscurus Mll., mitunter wol auch

Pupa frunientum Drap., whrend zwischen Vaccinien und unter Schleh-

dornstruchern fters Balea perversa L. ziemlich isolirt, hchstens mit

Clausilia biplicata Mont. vergesellschaftet, vorkommt u. s. w. Man
wird erklrlich finden, dass bei dem Gebundensein einer Schnecke an

eine Pflanze die geographischen Verbreitungsbezirke beider einander

sehr hnlich oder identisch sein werden, und ein solches Verhltniss

findet z. B. zwischen Helix aculeata Mll., einer waldbewohnenden

Erdschnecke und unsrer Rotbuche statt.

Oben hatten wir betont, dass der Kalk des Bodens als chemisches

Agens keinen direkten Einfluss auf die Individuenzahl von

Schneckenfaunen ausben knne. Es bliebe noch einiges zu erwhnen

brig, inwiefern der Habitus von Schnecken durch die Bescha'en-

heit des Fundorts beeinflusst werden kann.

Dass brigens auch Rossmssler nicht daran geglaubt haben

kann, dass die Schnecken den Kalk des Bodens direkt in ihren Or-

ganismus aufnhmen, geht aus folgenden Worten hervor : Un-

endlich kleine Mengen der mchtigen. Kalkberge fhrte das Wasser,

1) Contejean, Gh., De l'iufluence du terrain sur la Vegetation, in:

Ann. sc. nat. Vl^^e g^rie. Botanique, Tome II. 1875.
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das Alles lsende, in die Pflanze ber. Diese gab ihren Kalkgehalt
mit ihren Blttern der hungrigen Schnecke, dass sie daraus ihr Ge-

huse baue "
^).

Die Schnecken entnehmen also den zum Bau

ihres Gehuses notwendigen Kalk aus ihrer Nahrung. Natrlich, denn

woher sollten sie ihn sonst bekommen, wenn sie ihn direkt nicht

aufnehmen knnen. Aber liefern die auf Kalkboden gewachsenen
Pflanzen der Schnecke mehr Kalk, also reichlicheres Material fr den

Bau ihres Gehuses, als die Vegetation kalkarmen Bodens ? Werden
darum auf Kalkboden die Gehuseschnecken im allgemeinen dickere
Schalen absondern, als die Bewohner der kalkarmen Gesteinsarten?

Sehr viele Autoren sind fest davon berzeugt, und der Redensart:

ein so dnnes Gehuse wie Helix arbustorum aus der Urgebirgsfor-
mation des Schwarzwalds" bedient sich jedermann, wenn er aus-

drcken will, dass gewisse Gehuse ganz ungemein dnn waren.

Man kann kaum glauben, dass diese Ansicht auf die Dauer wird

festgehalten werden knnen. Vielmehr drfte die Schnecke, wenn
sie ein dickes Gehuse bauen will, d. h. wenn andre Einflsse sie

dies zu tun veranlassen, die ntige Kalkmenge dazu auch in der

Nahrung finden, welche auf Gnei und Granit gewachsen ist.

So fand ich auf dem Hochstein" bei Knigshayn in der preu.
Oberlausitz (vgl. S. 210) auf und bei Granitfelsen rotbraune, stark-

gehusige, schn und gro entwickelte Exemplare von Helix hortensis

Mll. var. fuscolabiata. Auch mit rotbrauner Schale, aber ohne brun-
lichen Mundsaum und recht stark schal ig begegnete mir dieselbe

Schnecke auf dem Gnei des obern Queithales bei Marklissa in

Schlesien (Kreis Lauban). Ein recht starkes Gehuse hatten ferner

ClauslUa hlplicata Mtg. ,
welche ich auf zu Tage tretendem Granit am

Raubschloss bei Hirschberg in Schlesien sammelte, u. s. w. Jeder

Sammler wird, wenn er auf solche Verhltnisse zu achten der Mhe
wert hlt, recht bald eine ganze Reihe solcher Beispiele aus eigner

Erfahrung aufbringen knnen. Auerdem ist es eine ganz bekannte

Tatsache, dass die dickschaligsten unsrer Unioformen und die ebenso

starkschalige Margaritana marcjaritifera L. durchaus nicht etwa die

Gewsser kalkreicher Formationen bevorzugen; man meint sogar,

Avas ich hier noch gar nicht einmal betonen will, dass sie kalkhaltige
Bche geradezu meiden. Diese Najaden bedrfen aber in dem
reienden Strome und bei den kiesigen und steinigen Betten ihrer

"Wohnbche (vgl. Bd. I Nr. 13 dieses Blattes) zum Schutze gegen die

Unbilden derselben einer sehr starken Schale und finden auch ohne

reichlichen Kalkgehalt der Umgebung die Mittel ein solches zu bauen.

Man knnte nun sagen, dass aber auf Kalk die Gehuse immer
dick und nie so dnn seien, als manchmal auf kalkarmen Forma-
tionen. Aber auch dies trifft nicht zu. Ich selbst fand im Jahre

1) Rossmssler, Reiseerinnerungen aus Spanien. Leipzig 1857. pag. 193

und 194.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



220 Jordan, Vorkommen von Lanclschnecken.

1878 ^) an einer verlassenen Stelle des Muschelabbruches bei Wehrau
am Quei in Schlesien Stcke von Relix incarnata Mll, mit ganz
dnnen Gehusen. We Inland 2) erzhlt, er habe in einem Buchen-

hochwalde auf der schwbischen Alp, wo Kalk doch berall die Un-

terlage bilde"; Helix liortensls Mll, in groen Mengen, aber immer
mit dnnen Schalen gefunden, manchmal ganz so wie ^^Helix ar-

hustorum aus dem Schwarzwalde". Man A\rd nun wol nach andern

Grnden suchen mssen, um die Beschaffenheit der erwhnten Funde
zu erklren.

Die Helix incarnata bei Wehrau am Quei bewohnte in dem

dortigen, alten Muschelkalkbruch einen fast sonnenlosen, selbst im

August nassen Abhang; derselbe war so gelegen, dass er Winden und
freier Luft in hohem Grade unzugnglich war; er war dicht mit

jungem Laubholz und Gestruch bewachsen. Die oben erwhnten
Punkte aber, von denen gesagt war, dass auf ihnen trotz des die

Bodenunterlage bildenden Granits gCAvisse Schnecken recht starke

Gehuse producirt htten, liegen ausnahmslos auf freien Hhen; sie

sind den Sonnenstrahlen und jedem Luftzuge, vielen Temperatur- und
Lichtwechseln ausgesetzt. Die Luft, in welcher die Schnecken dort

leben, ist eine sogenannte reine, d. h, sie ist kohlensurearm und zu

Zeiten ozonreich; die Sonnenstrahlen erwrmen bei Tage die Felsen,
welche dann bei Nacht wiederum auskhlen, infolgedessen groe Un-
terschiede zwischen der Tages- und Nachttemperatur bestehen. Durch
alles dieses wird die Lebensttigkeit bedeutend angeregt; alle Funk-

tionen vollziehen sich innerhalb des animalischen Organismus mit

groer Lebhaftigkeit, und auch die Kalkal)sonderung wird eine str-

kere. Auch bedarf das Tier vielleicht darum einer starken Schale,
um vor dem grellen Lichte geschtzt zu sein. In dem versteckten,

nassen, luftstillen Winkel des genannten Muschelkalkbruches wird die

Tages- und Nachttemperatur kaum sehr von einander diflferiren. Die

stark kohlensurehaltige Luft wird auch nicht geeignet sein, Er-

hhungen der Lebensttigkeit zu veranlassen; keine wechselnden

Winde bringen fortwhrende Luftvernderungen, keine Sonnenstrahlen

verursachen ein so grelles Licht, Avie es auf freien Hhen vorzugs-
weise herrscht. Km-z, es ist nichts vorhanden, was die Tiere veran-

lassen knnte, ein starkes Gehuse zu bauen, und die reichliche An-
wesenheit des Kalks in der nchsten Umgebung, der am Boden nicht

einmal eine dicke Laub- und Humusdecke trgt, konnte auch kein

solches hervorbringen. Dass Weinland in dem erwhnten Buchen-

hochwalde die Helix hortensis mit so dnnen Gehusen fand, wie die

Helix arbustorum aus dem Schwarzwalde", muss w^ol an hnlichen

1) Jordan, Mollnsken d. pr. Ober!., Jahrb. d. d, mal. Ges. 1879.

2) Weinland, Weiclitierfauna d, scliwb. Alp. Wrtemb. natw, Jahresli.

1876.
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Grnden gelegen haben. Die Art des Fundorts, ein alter Hochwald,

ermutigt wenigstens sehr zu dieser Annahme. Und die Helix ar-

hustonim aus dem Sehwarzwalde selbst stammte wahrscheinlich aus

nassen, sumptigen Schluchten in schattigem Fichtenhochwalde, der

eben nur in solchen Schluchten von wenigen Laubholzadern durch-

zogen ist; sie wird dort also nur den gleichen Umstnden Rechnung

getragen haben oder noch tragen! So fand ich Helix hortensis Ill.,

Helix friiticum Mll, und Hei. incarnata Mll, ebenso dnnschalig in

einem sehr dicht gewachsenen und sumpfigen Laubwldchen an der

lausitzer Neie bei Leschwitz (Kreis Grlitz), noch nie aber dick-

schaligere Exemplare der erstgenannten, als an den sonnigen, sandig-

lehmigen und trocknen Abhngen am Schwilowsee bei Baumgarten-
brck bei Potsdam. Nicht nur die verschiedene Strke der Ge-

huse ist von den physikalischen Einflssen der Umgebung abhngig,
sondern in demselben, wenn nicht sogar in hherm Grade die

Frbung dieser, sowie der Schnecken (auch Nacktschnecken) ber-

haupt, in etwas geringerm Grade aber die Gestaltung der Ge-

huse.

Es hngt gewiss mit Grnden der Zweckmigkeit zusammen,
wenn die felsenbewohnenden Gehuseschnecken, als welche in unsern

Gebirgen vor allen Dingen die Campijlaeen (Helixgruppe Campylaea),

Ciamilien, Puim- und Bidiminns-Arten gelten knnen, ein Gehuse

tragen, welches vorzugsweise nur in einer Richtung ausgedehnt
ist. Die Campylaeen nmlich sind immer platt, oft gekantet und das

sogar sehr scharf in der Form der nordischen Vertreterin ihrer Gruppe

{Helix lapicida L.), whrend die Clausilien, Piipeen u. s. w. lange,

trm- oder spindelfrmige Gehuse erzeugen. Eine groe, kugel-

frmige Schale wre nicht geeignet, das Kriechen und Verbergen in

ihren Schlupfwinkeln, den Felsenritzen und Steintrmmerhhlen, zu

erleichtern. Dass die gekantete Form der Helix lapicida L. sicher-

lich mit der Art ihrer gewhnlichen Aufenthaltsorte, nmlich Felsen

oder steinigen Bergen, etwas zu tun hat, geht daraus hervor, dass

nach lngerm Wohnen an anderweiten Oertlichkeiten das Gehuse
andre Gestaltung annehmen kann. Die Stubbnitz auf der Insel Rgen
ist ein selten schner Hochwald alter Buchen; der Boden trgt eine

hohe Lage von Humus, Laub und Moos, so dass das Felsgestein

(hier also Schreibkreide) berall vollkommen bedeckt ist. Helix la-

fjicida L. aber kommt hier mit weniger scharfem Kiele vor, was

hufig bis fast zum Verschwinden desselben gesteigert ist, d. h. die

Art ist gezwungen worden, das Leben einer Laubschnecke zu fhren
und hat sich einer solchen auch in ihrer Gehuseform genhert. Den-

selben Umstand konstatirt S. Clessin^) aus einem Buchenhochwald

1) S. Clessiu in: Korresp. - Blatt d. zool.-mineral. Ver. zu Regensburg.
1872.
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bei ZusmarsliaiLsen in Bayern. Die Laubsclmecken zeigen durchweg
eine volle Rundung der Gehuseform

;
in dem weichen Laube^ in wel-

chem sie ihre Schlupfwinkel aufsuchen, oder bei dem Kriechen an

den frei stehenden Baumstmmen stoen sie auf nichts, was einer vol-

len Rundung derselben hinderlich sein knnte.

Bei den Erdschnecken findet man keine Neigung zu einer be-

stimmten Bauart des Gehuses; deutlich aber ist bei ihnen die Ten-

denz der Kleinheit ausgeprgt^ was bei dem Leben in und zwischen

den kleinsten, von der Natur gebotenen Verhltnissen erklrlich er-

scheint. Am meisten aber macht sich das Bestreben der Land-

schnecken, sich den Verhltnissen ihrer Wohnorte anzupassen, nicht

nur in den von ihnen zur Schau getragenen Farben der Gehuse, son-

dern auch der Weichteile geltend. Es wird nicht wunderbar erschei-

nen, dass solche Verhltnisse ganz besonders gut bei farbenreichen

Schnecken zu studiren sind; die farbenreichsten Arten uusrer Fauna

aber sind die beiden groen Helix- Arten aus der Gruppe Tachea:

Helix hortensis Mll, und Helix nemoralis L. Wir erwhnten oben,

dass dieselben besonders gern an Laubwaldrndern und in lichten

Hochwaldbestnden leben
;
aber man findet sie auch auf warmen und

trocknen Wiesen und Rasenpltzen, wenn nur etwas Gebsch we-

nigstens in der Nhe ist. Besonders die erste der beiden wei sich

in verschiedene, weniger angenehme Verhltnisse zu schicken. An
solchen lichten Stellen von Laubwldern nun herrschen sehr mannig-

faltige, in ewigem, grellem Wechsel schwankende Verhltnisse zwi-

schen Licht und Schatten, hervorgerufen durch die Sonnenstrahlen,

welche durch die unendlich vielen Zmschenrume zwischen dem
Blattwerk und dem Gest hindurchfallen. An solchen Pltzen pflegt

den genannten Arten eine ganz besonders groe Variabilitt in der

Zahl der Bnder und in der Art der Gruppirung derselben eigen zu

sein. Ein besonders schnes Beispiel liefert Helix hortensis Mll, von

der Stubbnitz auf Rgen, wo man die Bndervarietten" in allen

erdenklichen Abnderungen findet. Selten aber sind helle, bnderlose

Stcke und solche, welche durch Zusammenflieen aller Bnder ein

dunkles Aussehen gemnnen; rotbraune Gehuse scheinen dort ganz
zu fehlen. Solche dunkle Exemplare wrden ebenso wie ganz helle

mit den Farbentnen und Farbenwechseln der Umgebung nicht in Ein-

klang stehen, sondern nur dazu beitragen, das Tier mglichst auf-

fllig zu machen. In dem Netzwerk aber von Schatteulinieu, welches

von den Sonnenstrahlen auf den hellen, glatten Buchenstmmen her-

vorgerufen wird, sind diese hellen Schalen mit den scharfen, dunklen

Bndern ganz in Uebereinstimmung mit den um sie herum herrschen-

den Farbenzusammenstellungen und Wechseln der Lichtintensitten

gebracht. Anders steht es an hellen, sonnigen Abhngen mit wenig
Gebsch: dort prvaliren die bnderlosen, zitronengelben oder hell-

rtlichen Gehuse. In dichten Gebschen aber, besonders in moorigen
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Erlenwlciclien sieht man sehr viele dimkle Exemplare, clmikel sowol

durch Zusammenflieen mehrerer oder aller Bnder, oder durch eine

uniforme, rotbraune Frbung-, wie man sie immer bei der Variett mit

dem brunlichen Mundsaume, Hei. hortensis Mll. var. fuscolabiata

beobachten kann. Letztere habe ich bisher besonders auf freien

Hhen auf und zwischen dunklen Granitblcken und Glimmerschiefer-

felsen gefunden. Die schon fters erwhnte Helix hortensis vom
Hochstein bei Knigshayn war in ihrer Farbe, und zwar in allen

Stcken so sehr au das Felsgestein angepasst, dass sie ein ungebtes

Auge sicher bersehen haben wrde.
Dem entsprechend finden wir nun die Bewohner der Waldrnder

und lichten Laubwlder am schnsten und mannigfaltigsten gefrbt

{Helix hortensis Mll., nenioralis L., "fruticuni Mll., Limax tenellus

Nilss. [= cinctus Heyn.], Lim. cinereus List., cinereo-niger Wolff u.s. w.) ;

dunkel sind die Arten des schattigen Waldinnern und das Gros der

Erdschnecken; hell aber stellen sich Bewohner sonniger, trockner

Abhnge dar, wie auch die Arten aus den waldlosen, sonndurch-

glhten Mittelmeerlndern meistens weiliche Schalen tragen.

Interessant ist der Farbenwechsel unsrer groen Nacktschnecke

rion empiricorum Fer. Es scheint hier keine Anpassung an die

Farbentne der Umgebung, sondern eine Einwirkung des Klimas vor-

zuliegen. Der groe Arion kommt nmlich im Hochgebirge und in

nordischen Lndern (Skandinavien, Island, Farerinseln) und an n a s -

s e n Oertlichkeiten unsrer mitteldeutschen Ebenen nur schwarz vor.

Die ganz rote Frbung [Limax (Arion) rufus L.] findet sich auf son-

nigen Hgeln, und unzhlige Abstufungen zwischen dieser und der

schwarzen je nach dem Grade der Nsse an verschiedenen Pltzen.

Jedenfalls stimmen alle gleichaltrigen Exemplare eines Fundorts ge-

nau in der Art der Frbung berein. Man will sogar schon beo-

bachtet haben, dass die Farbe mit der Jahreszeit wechsle, schwarz

im nassen Frhjahr sei, heller und heller nach dem wrmern und

trocknern Sommer hin werde, um sich dann im Herbste wieder zu

verdunkeln. Ich mchte daran noch nicht unbedingt glauben; sonst

aber fhre ich der Kuriositt halber noch eine Ansicht ber die Ur-

sache der roten Frbung des groen Arion an, welche besagt, dass

dieselbe recht wol von der Aufnahme von Eisen herrhren knne !

Dass brigens groe Nsse wol dazu beitragen kann, die Farbe der

Weichteile von Landschnecken dunklere Tne annehmen zu lassen,

geht auch daraus hervor, dass die sehr verschiedenfarbige Helix

{Fruticicola) incarnata Mll, an moorigen Oertlichkeiten oft eine

geradezu schwarze Frbung annehmen kann, auf trocknen Bergen
aber meistens in einem zarten Rosenrot prangt.

Hermann Jordan (Potsdam).
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