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Die vorliegende Abhandlung enthalt ausser den Ergebnissen der IV. und letzten Expedition im 

ostlichen Mittelmeere (1893) einen Anhang, in welchem die wahrend des folgenden Jahres im siidlichen 

adriatischen Aleere und in der Strasse von Otranto gesammelten Echinodermen angeftihrt werden. 

Ein Zuwachs zur Echinodermen-Fauna des Mittelmeeres ist Stolasterias neglecta E. Perrier, bisher 

nur in einem jugcndlichen Exemplar aus dem Golfe von Gascogne (»Hirondelle«) bekannt. Es wurde 

ferner die von E.Forbes 1842 im agaischen Meere entdeckte »Amphiura Jlorifera«, welche sich der 

diirftigen Beschreibung wegen keine Geltung verschaffen konnte, aufgefunden, und es Hess sich fest- 

stellen, dass mit ihr Amphilepis norvegica Ljungman 1862 identisch sei. Ncues, reichlicheres Mate- 

rial ermoglichte auch die von mir in meiner ersten Abhandlung gegebenen Beschreibungen von Odon- 

tastcr (Gnathaster) mediterraneus Marenz. und Ophiocten abyssicolum Forbes zu erweitern und den 

Zusammenhang der von mir untcr dem Namcn Echinus norvegicus D. K. angeiuhrten Seeigel mit Echinus 

acutus Lm. zu erkennen. 

Die Untersuchung des siidlichen adriatischen Meeres ergab, dass die Tiefen ebenso bevolkert seien 

vvie in anderen Theilen des Mittelmeeres; sie lieferte ferner auch Arten aus der litoralen Zone, die bisher 

in der Adria zu fehlen schienen. 

Insgcsammt erhoht sich die Zahl der mit 80 Nctzziigen aus Tiefen von 60—2525«J heraufgeholten 

Echinodermen auf 44. Es sind dies: Antedon bifida Penn., Antedon phalangitis J. Miill., Plutonaster 

bifrons Wyv, Th., Odontastcr mediterraneus Marenz., Aslropecten pentacanthiis Chiaje., Aslropecten 

subinermis Phil, Luidia sarsii D. K., Pentagonaster hystricis Marenz., Pentagonasier placenta M. T., 

Marginaster capreensis Gasco, Palmipes placenta Penn., Asterina gibbosa Penn., Ophidiasicr attenuates 

Gray., Echinaster sepositus Retz., Asterias richardi E. Perr., Stolasterias glacialis L., Stolasterias neglecta 

E. Perr., Brisinga corouala G. 0. Sars., Ophioglypha carnea Liitk., Ophioconisforbesi Hell., Ophiocten 

abyssicolum Eorb., Amphiura chiajci Forb., Amphiura jiliformis Miill., Amphilepis fl'orij'era Forb., 

Ophiopsila aranea Forb., Ophiacantha setosa M. T., Ophiothrix alopecurus M. T., Ophiomyxa peulagona 

Lm.,   Dorocidaris papillata Leske.,   Sphaerechinus granularis Lm.,  Echinus acutus Lm.,   Spatangus 

Denkschriften der mathem.-naturw. CI.  LX1I. lid. n 
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purpureas Leske., Brissopsis lyrtfera Forb., Holothuria forskali Chiaje, Holothuria intestinalis Asc. 

et Rathke, Stichopusregalis Cuv. Pseudosiichopus occultatus Marenz., Kolga ludtvigi Marenz., Cucu- 

niaria tergestina Sars, Thyone fusus Mil 11., Thyone inermis Hell., Ihyone raphanus D. K., Phyllophonis 

urna G r., Synapta digitata Mont. 

Ich babe bereits in meiner ersten Arbeit die allgemeinen Ergebnissc der drei ersten Expeditionen in 

Hinsicht auf die Echinodermen in fiinf Punkten zusammengefasst. Dieses ungefabre Bild, welches ich 

iiber die Verbreitung einzelner Arten in horizontalcr und verticaler Richtung sowie iiber den Antheil der 

Echinodermen an der Bildung der Tiefseefauna des Mittelmeeres entwcrfen konnte, wurde zvvar dutch die 

beiden letzten Expeditionen theilweise welter ausgefiihrt, in seinen Grundziigcn aber nur von Neuem 

bestatigt. Gewisse Fragen bleiben noch immer often. Die grosste Ungewissheit herrscht bezuglich der 

Fauna in Tiefen iiber 1000m. Wollte man lediglich nach den Ergebnissen der Fischerei urtheilen, so 

miisste man constante oder locale Verarmung mit zunehmender Tiefe annehmen. Ich rieth und rathe auch 

heute ab, da die Zeit an den Verhaltnissen nichts anderte, jeder Schlussfolgerung in dieser Richtung aus 

dem Wege zu gehen, so wahrscheinlich auch jene Annahme sein mag. So brachte z. B. eine kleine Biigel- 

kurre in 17° 38'6. L. und 41° 84'n. B. aus einer Tiefe von 1196w eincn ganz kleinen Pentagonaster 

hystricis, einige Bruchstiicke von Brisinga coronata und einen mittelgrossen Echinus acutus herauf. Ein 

unmittelbar darauf folgender Zug in 17° 38' 6. L. und 41° 37' n. B. ergab aus der gleichen Tiefe diesclben 

Arten und noch Odontaster mediterraneus, Ophtoglypha carnea, Brissopsis lyrifera. Hatte man mit eincr 

grossen Biigelkurre gefischt unci diese, entsprechend gcfiihrt, langer am Grunde verweilen lassen, so warcn 

die Resultate zweier Operationen mit eincr gewonnen worden, und wahrscheinlich noch mehr, und ware 

der zweite Zug nicht dem ersten gefolgt, so wurde man zu einer ganz falschen Vorstellung ilber Qualitat 

und Quantitat der an jener Stelle lebenden Echinodermen gelangt sein. Im Allgemeinen hatten also die 

kummerlichen Ergebnisse der einzelnen Netzzuge durch Wiederholung wettgemacht werden konnen. 

In den beiden letzten Jahren wurden die Operationen grosstentheils in Tiefen unter lOOOw gemacht 

und grossere Tiefen der bekannten Misserfolge wegen gefliessentlich gemieden. Es scheint mir dies unter 

den obwaltenden Umstanden das Richtige gewesen zu sein. Es wurden dadurch wenigstens die Daten 

iiber das Thierleben in mittleren Tiefen vermehrt, unci indem man hauflg auch in Tiefen unter 300m herab- 

ging, die obere Grenze einzelner Tiefseearten kennen gelernt. (Stolastertas ncglecta 160 m, Brisinga 

coronata 129m, Ophtoglypha carnea 112m, 129 m.) Leider ist die Untersuchung der Strandfauna an den 

entsprechenden Localitaten nicht moglich gewesen. Man kann darum nicht immer mit Bestimmtheit ent- 

scheiden, ob eine ganze Reihe von Strandarten deshalb in Tiefen, sagen wir iiber [00m, fehlt, weil ihnen 

dieser Aufenthalt nicht zutraglich ist, oder weil sie in der Nachbarschaft tiberhaupt nicht vorkommen. 

Bei vielen ausserordentlich verbreiteten und gemeinen Arten hat die erste Annahme die grossere Wahr- 

scheinlichkeit fur sich. 

Ich stelle nachfolgend die Ergebnisse jeder einzelnen Operation an Echinodermen nach den Tiefen 

geordnet ohne Rucksicht auf den Ort zusammen, urn das Tbatsachliche fur sich selbst sprechen zu lassen. 

60 m:    Ophioconis forbesi,  Ophiopsila aranea. (Stat. 53). 

70m: Aslropecten pentacanthus, Ophiothrix alopecurus, Cucumaria tergestina, Synapta digitata, 

(Stat. 239). 

92 m; Amphiura Jiliformis, Ophiothrix alopecurus, Ophiomyxa pentagona, Brissopsis lyrifera, Synapta 

digitata. (Stat. 227.) 

94 m: Antedon bifida, Palwiipes placenta, Echinasler sepositus, Stolasterias glacialis, Ophiothrix alo- 

pecurus, Dorocidaris papillata, Sphaerechinus granulans, Echinus aculiis, Spalangus 

purpureus, Holothuria forskali, Slichopus regalis. (Stat. 284.) 

98 m:    Astropecten pentacanthus,   Amphiura  chiajei,   Amphiura jiliformis,   Ophiothrix  alopecurus, 

Brissopsis lyrifera,  Thyone fusus. (Stat. 238.) 

101**:    Antedon bifida, Pentagonaster placenta, Sphaerechinus granulans. (Stat. 261.) 
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102 m: 
103 m: 

104 m: 
108 m: 
111 m: 

111 m: 
112 m: 

117 m: 

128 m: 

129 m\ 

131 m: 

132 m: 
133 m: 
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Palmipes placenta, Stolasterias glacialis,  Ophiothrix alopecurus, Echinus acutus, (Stat. 283.) 

Antedon bifida, Astropecten pentacanthus, Amphiura chiajei, Amphiura filiformis,  Ophiothrix 

alopecurus, Synapta digitata. (Stat. 243.) 

Antedon bifida, Amphiura chiajei, Amphiura filiformis, Synapta digitata. (Stat. 2^0.) 

Amphiura chiajei, Amphiura filiformis, Ophiothrix alopecurus. (Stat. 244.) 

Astropecten pentacanthus, Amphiura chiajei, Amphiura filiformis, Ophiacantlia setosa, Ophio- 

thrix alopecurus. (Stat. 247.) 

Antedon bifida, Astropecten pentacanthus, Synapta digitata. (Stat. 248.) 

Astropecten pentacanthus,  Echinaster scpositus,   Ophioglypha  carnea,  Dorocidaris papillata, 

Stichopus regalis, Cucumaria tergestina,  Thyonc raphanus. (Stat. 271.) 

Astropecten pentacanthus,   Amphiura chiajei,   Amphiura filiformis,   Ophiothrix alopecurus. 

(Stat. 267.) 

Pentagonaster placenta, Asterina gibbosa, Stolasterias glacialis,  Ophiothrix alopecurus, Sphae- 

rechinus granularis, Holothuria forskali. (Stat. 260.) 

Antedon  bifida,  Astropecten pentacanthus,  Brisinga coronata,  Ophioglypha-  carnea, Echinus 

acutus, Spatangus purpureus, Brissopsis lyrifera. (Stat. 251.) 

Astropecten   subinermis,   Amphiura   chiajei,   Amphiura   filiformis,   Dorocidaris   papillata. 

(Stat. 293.) 

Amphiura chiajei, Amphiura filiformis. (Stat. 279.) 

Antedon bifida, Antedon phalangium, Astropecten pentacanthus, Amphiura filiformis, Doro- 

cidaris papillata, Echinus acutus, Spatangus purpureus. (Stat. 285.) 

134m:    Antedon  bifida,   Amphiura  chiajei,   Amphiura filiformis,   Ophiacantlia setosa,   Dorocidaris 

papillata,  Thyone inermis, Phyllophorus urna. (Stat. 103.) 

135 m:    Echinus acutus, Stichopus regalis. (Stat. 52.) 

160 m:    Pentagonaster placenta, Ophidiaster attenuatus,  Stolasterias neglecta,  Ophiothrix alopecurus, 

Dorocidaris papillata. (Stat. 194.) 

171 W.    Antedon  bifida, Amphiura chiajei, Amphiura filiformis,  Ophiothrix alopecurus, Dorocidaris 

papillata, Spatangus purpureus, Synapta digitata. (Stat. 292.) 

174 m:    Amphiura chiajei,  Ophiothrix alopecurus. (Stat. 259.) 

176 m:    Antedon  bifida, Astropecten pentacanthus,  Amphiura chiajei,   Amphiura filiformis,  Echinus 

acutus, Brissopsis lyrifera. (Stat. 255.) 

179 m:    Antedon bifida, Astropecten pentacanthus, Amphiura chiajei, Amphiura filiformis, Brissopsis 

lyrifera. (Stat. 263.) 

Antedon bifida, Echinus acutus. (Stat. 274.) 

Synapta digitata. (Stat. 256.) 

Antedon bifida, Amphiura chiajei, Amphiura filiformis, Synapta digitata. (Stat. 399.) 

Antedon phalangium, Dorocidaris papillata. (Stat. 210.) 

Marginaster capreensis, Asterias richardi, Dorocidaris papillata, Echinus acutus. (Stat. 175.) 
Echinus acutus. (Stat. 306.) 

Amphiura chiajei, Amphiura filiformis, Synapta digitata. (Stat. 230.) 

Stichopus regalis, Synapta digitata. (Stat. 73.) 

Dorocidaris papillata, Holothuria intestinalis, Synapta digitata. (Stat. 185.) 

Antedon phalangium,   Odontaster mediterraneus,   Brisinga   coronata,    Ophioglypha   carnea, 

Amphiura filiformis, Echinus acutus, Synapta digitata. (Stat. 208.) 

Asterias richardi, Dorocidaris papillata, Echinus acutus, Stichopus regalis,  Pseudostichopus 

occultatus. (Stat. 65.) 

Odontaster mediterraneus,   Brisinga   coronata,   Ophioglypha   carnea,   Amphiura filiformis, 

Echinus acutus, (Stat. 209.) 

191 m: 
192 m: 
218 m: 
287 m\ 
315 m: 
326 m: 
371 m: 
381 m: 
390 m: 
414 m: 

415 m: 

444 m: 
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485 m 

533 m 

551 m 

568 m 

580 m 

588 tu- 

597 rn 

608 m 

615 m 

620 m 

629 m: 

660 m: 

680 m: 

710m: 

755 m: 

760 m: 

760 m: 

776 m: 

808 m: 

834 m: 

840 m: 

875 m: 

880 m: 

895 in: 

912 m: 

932 m; 

943 m: 

946 m: 

950 m: 

982 m: 

986 m: 

1050w: 

1196 m: 

1196 m: 

\274m: 

\292m: 

1298 m: 

Odontaster mediterraneus, Stolasterias neglecta, Ophioglypha carnea, Amphiura filiformis, 

Dorocidaris papillata, Echinus acutus. (Stat. 298.) 

Antedon phalangium, Asterias richardi, Brisinga coronata, Ophiocten abyssicolum, Amphiura 

filiformis, Amphilepis florifera, Dorocidaris papillata, Pseudostichopus occultatus. (Stat. 214.) 

Asterias richardi. (Stat. 195.) 

Asterias richardi, Dorocidaris papillata. (Stat. 6.) 

Brisinga coronata, Amphiura filiformis, Echinus acutus, Holothuria intestinalis, Synapla 

digitata. (Stat. 229.) 
Brisinga coronata, Spatangus purpureus, Brissopsis lyrifera. (Stat. 237.) 

Antedon phalangium, Marginaster capreensis, Brisinga coronata, Ophioglypha carnea, Echinus 

acutus, Stichopus regalis, Pseudostichopus occultatus. (Stat. 213.) 

Antedon phalangium, Pseudostichopus occultatus. (Stat. 197.) 

Spatangus purpureus. (Stat. 1.) 

Pentagonaster hystricis, Asterias richardi, Brisinga coronaia, Ophiocten abyssicolum, Doro- 

cidaris papillata, Echinus acutus, Spatangus purpureus, Holothuria intestinalis, Pseudo- 

stichopus occultatus. (Stat. 97.) 
Astropecten pentacanthus, Asterias richardi, Brisinga coronata, Amphiura filiformis, Echinus 

acutus, Holothuria intestinalis, Pseudostichopus occultatus, Synapta digitata. (Stat. 193.) 

Antedon phalangium, Brisinga coronata,  Ophioglypha carnea, Dorocidaris papillata, Pseudo- 

stichopus occultatus. (Stat. 64.) 

Pentagonaster hystricis, Brisinga coronata, Pseudostichopus occultatus. (Stat. 36.) 

Asterias richardi, Pseudostichopus occultatus. (Stat. 203.) 

Luidia sarsii, Echinus acutus, Pseudostichopus occultatus, Kolga ludwigi. (Stat. 62.) 

Amphiura filiformis. (Stat. 54.) 

Dorocidaris papillata. (Stat. 316.) 

Echinus acutus, Spatangus purpureus. (Stat. 365.) 

Luidia sarsii, Brisinga coronata, Dorocidaris papillata, Echinus acutus, Pseudostichopus occul- 

tatus. (Stat. 204.) 

Antedon phalangium, Odontaster mediterraneus, Brisinga coronata, Stichopus regalis, Pseudo- 

stichopus occultatus. (Stat. 101.) 

Echinus acutus, Holothuria intestinalis. (Stat. 315.) 

Brisinga coronata, Echinus acutus, Pseudostichopus occultatus, (Stat. 199.) 

Pentagonaster hystricis, Brisinga coronaia, Dorocidaris papillata. (Stat. 200.) 

Holothuria intestinalis. (Stat. 368.) 

Brisinga coronata. (Stat. 207.) 

Astropecten pentacanthus, Spatangus purpureus. (Stat. 318.) 

Pentagonaster hystricis, Brisinga coronata, Echinus acutus, Kolga ludwigi. (Stat. 71.) 

Holothuria intestinalis. (Stat. 96.) 

Brisinga coronata, Echinus acutus. (Stat. 378.) 

Echinus acutus, Pseudostichopus occultatus. (Stat. 120.) 

Brisinga coronata. (Stat. 383.) 

Dorocidaris papillata. (Stat. 9.) 

Pentagonaster hystricis, Brisinga coronata, Echinus acutus. (Stat. 384.) 

Odontaster mediterraneus, Pentagonaster hystricis, Brisinga coronata, Ophioglypha carnea, 

Echinus acutus, Brissopsis lyrifera. (Stat. 385.) 

Holothuria intestinalis, Pseudostichopus occultatus. (Stat. 91.) 

Antedon phalangium, Luidia sarsii, Kolga ludwigi. (Stat. 99.) 
Dorocidaris papillata, Echinus acutus. (Stat. 67.) 
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1445 m: Holothuria intestinalis, Pseudostichopus occultatus. (Stat. 93.) 

1503 m: Pseudostichopus occultatus. (Stat. 79.) 

1765 m: Brisinga coronata. (Stat. 27.) 

1770;«: Brisinga coronata. (Stat. 32.) 

2525 m: Plutonaster bifrons. (Stat. 61.) 

Die meisten Arten (33) lieferten die Tiefen von 60m—300m und vorwiegend solche, welche langst 

bekannt waren, Oder mit anderen Worten, die in solchen Tiefen vorkommen, welche den Naturforschem 

und Fischern leicht zuganglich waren (—200m). Neue Erscheinungen sind nur: Stolasterias neglecta, 

Brisinga coronata, Ophioglypha carnea. 

I. Litorale Zone (o—300 m). 

Antedon bifida. 

»      phalangium auch continental und abyssal. 

Astropecten pentacanthus auch continental. 

» subinermis. 

Pentagonaster placenta. 

Palmipes placenta. 

Asterina gibbosa, 

Ophidiaster attenuatus. 

Echinaster sepositus. 

Stolasterias glacialis. 

»       neglecta auch continental. 

Brisinga- coronata auch continental und abyssal. 

Ophioglypha carnea auch continental und abyssal. 

Ophioconis forbesi. 

Amphiura chiajei. 

Amphiura filiformis auch continental. 

Ophiopsila aranca. 

Ophiacantha setosa. 

Oph iothrix alopecurus. 

Ophiomyxa pentagons. 

Dorocidaris papillata auch continental und abyssal. 

Spaer echinus granulans. 

Echinus acutus auch continental und abyssal. 

Spatangus purpureas auch continental 

Brissopsis lyrifera auch continental und abyssal. 

Holothuria forskali. 

Stichopus regalis auch continental. 

Cucumaria tergestina. 

Thy one fusus. 

»      inermis. 

»      raphanus. 

Phyllophorus urna. 

Synapta digitata auch continental. 

Mit 300—\000m iindert sicb das Bild. Die Zahl der Arten wild geringer (24). Zvvar kamen noch 

Artcn aus der litoralen Zone vor, wic Antedon phalangium, Astropecten pentacanthus (—932m), 

Palmipes placenta (400—800m), Brisinga coronata, Ophioglypha carnea, Amphiura chiajei {—371m), 

Amphiura filiformis (—760m), Dorocidaris papillata, Echinus acutus, Spatangus purpureas (—932 m), 

Brissopsis lyrifera, Stichopus regalis (—834m), Synapta digitata (—629m), aber neben ihnen andere, 

dencn man friiber nicht begegnete, so: Odontaster mediterraneus, Luida sarsii, Pentagonaster hyslricis, 

Marginaster capreensis (—597m), Stolasterias neglecta (—485m), Astcrias richardi (—710m.), Ophioctcn 

abyssicolum (—620m), Amphilepisflorifera, (533m), Holothuria intestinalis, Pseudostichopus occultatus, 

Kolga ludrvigi. 

II. Continentale Zone (300—10007;/). 

Antedon phalangium auch litoral und abyssal. 

Odontaster mediterraneus auch abyssal. 

Astropecten pentacanthus auch litoral. 

Luidia sarsii auch abyssal. 

Pentagonaster hyslricis auch abyssal. 

Marginaster capreensis auch litoral, 

Palmipes placenta auch litoral. 

Stolasterias neglecta auch literal. 

Amphiura chiajei auch litoral. 

» filiformis auch litoral. 

Amphilepis florifera. 

Dorocidaris papillata auch litoral und abyssal. 

Echinus acutus auch litoral und abyssal. 

Spatangus purpureas auch litoral. 

Brissopsis lyrifera auch litoral und abyssal. 

Holothuria intestinalis auch abyssal. 
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Asterias richardi 

Brisinga coronata auch litoral und abyssal. 

Ophioglypha carnea auch litoral und abyssal. 

Ophiocten abyssicolum. 

Stichopus regalis auch litoral. 

Pseudostichopus occultatus auch abyssal. 

Kolga ludwigi auch abyssal. 

Synapla digitata auch litoral. 

Uber lOOOw ist, sovveit man aus den unbefriedigenden wenigen Operationen schliessen kann, eine 

weitere Abnahme der Arten aus der litoralen Zone zu verzeichnen. Sie reduciren sich auf Antedon phalan- 

giuni (—1292«), Dorocidaris papillata (—\298m), Echinus acutus (—1298m), Brissopsis lyrifera 

(—1196m). Ausserdem fand man an Arten aus der continentalen Zone: Odontaster mediterraneus 

(—1196m), Luida sarsii (— 1292 wi), Pentagonaster hystricis ( — 1196 m), Holothuria intestinalis (— 1445m), 

Pseudostichopus occultatus (—1503w), Kolga ludwigi (—\292m). Neu kommt nur aus einer Tiefe von 

2525w Plutonaster bifrons hinzu. (Die tiefste Dredschung (3624w) wurde 1881 vom »Washington« 

gemacht und ergab unter anderem acht Pseudostichopus occultatus) 

III.  Abyssale Zone (uber iooo«). 

Antedon phalangium auch litoral und continental. 

Odontaster mediterraneus auch continental. 

Luidia sarsii auch continental. 

Pentagonaster hystricis auch continental. 

Brisinga coronata auch litoral und continental, 

Ophioglypha carnea auch litoral und continental. 

Dorocidaris papillata auch litoral und continental. 

Echinus acutus auch litoral und continental. 

Brissopsis lyrifera auch litoral und continental. 

Holothuria intestinalis auch continental. 

Pseudostichopus occultatus auch continental. 

Kolga ludwigi auch continental. 

Plutonaster bifrons. 

Wenn man die Echinodermenfange der »Pola« mit den Friichten vielseitiger und langjahriger Suche 

nach diesen Thieren im Mittelmeere, vvie sie sich etwa in Ludwig's Prodromus (7.) und einigen nach- 

traglichen Arbeiten verzeichnet finden, vergleicht, so wircl man, so ungleichvverthig auch diese Grossen 

sind, doch sofort der wichtigen Thatsache bewusst, dass von gewissen, in friihcren Zeiten nicht durch- 

forschten Tiefen ab neue, eigenthiimliche Echinodermen in Gemeinschaft mit einigen wohlbekannten, weit 

vorgeschobenen Bewohnern des seichteren Wassers leben. Diese Thatsache ist unumstosslich. Anschci- 

nend tritt diese Wandlung in der continentalen Zone (300—lOOOw) auf wie anderwarts. Allein neue 

Expeditionen konnen diese Grenzen nach oben verschieben, vvie ja schon die P'unde von Brisinga coronata 

(\29m) und Ophioglypha carnea (\\2wi, \29ni) beweisen. Die Verhaltnisse liegen eben im Mittelmeere 

anders als im Atlantischen Ocean. So ist an letzterem Orte Brisinga coronata continental und Plutonaster 

bifrons litoral. Von den in runder Zahl angenommencn 100 Echinodermen des Mittelmeeres fand die Pola 

in Tiefen von 60—300w 33. Hievon sind 13 auch continental, 6 auch abyssal. Aus der continentalen 

Zone (300—1000m) stammen 24 Arten. Hievon sind 14 auch litoral, 12 auch abyssal, 3 sind vorlaulig 

nur als continental anzusehen (Asterias richardi wurde von 315m Tiefe ab gefunden, wird also sicher- 

lich auch der litoralen Zone vvie im Atlantischen Ocean angehoren). Endlich in der abyssalen Zone (Liber 

1000 wi) wurden 13 Arten gesammelt. Hievon sind 6 litoral, 12 continental und nur 1 Art eigentlich 

abyssal. Daraus ergibt sich, dass das Zablenverbaltniss der einzelnen Glieder der Zonen ein ganz 

anderes ist als im Atlantischen Ocean. Man kann in Hinblick auf die Echinodermen, und da diese so 

specifiscbe Tiefseebewohner sind, im allgemcinen in Bezug auf die Tiefsecfauna des Mittelmeeres folgen- 

den fundamentalen Satz aufstellen, der durch neue Beobachtungen nur bestiitigt, aber nicht erschiittert 

werden kann: Im Mittelmeere ist die Zahl der Arten aus der litoralen Zone, wclche in die 

continentalc und abyssale Zone gehen, sowie die Zahl der Arten aus der continentalen 

Zone, vvelche die abyssale Zone beleben, viel grosser als im Atlantischen Ocean. Es 

erscheinen ferner bereits jetzt, trotz derseltenen und nicht ergiebigen Netzziige in 

Tiefen liber \000wi (abyssale Zone) die continentalen Arten in einem solchcn numeri- 

schen Obergevvicht iiber die  eigentlich   abyssalen  (12 gegen   1,  und  diese  eine Art ist im 
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Atlantischen Ocean literal!), dass im Mittelmeere von dor Abgrenzung ciner abyssalen 

Zone nicht die Rede sein kann. DieThierwelt der continentalen Zone geht z u m grossen 

Theil in Jmmer grossere Tiefen, und dort entsteht keine neue Fauna. Im Mittelmeer gibt 

es also keine eigene abyssal e Fauna wie im Ocean. Unter dem niveil irenden Moment der 

gleichmassgen Temperatur kommen von einem Wechsel derselben bedingte Gegensatze 

nicht zum Ausdruck. Darum hat die Ticfseefauna der kalten tiefen Wasserschichten der 

Oceane einen einheitlichen Charakter, und darum wird in dem gcschlossenen Becken 

des Mittelmeeres dieser einheitliche Charakter schon von einem Punkte ab, wo die 

Temperatur-Schwankungen aufhoren, bis in die grossten Tiefen zu verfolgen sein. Und 

dieser Punkt liegt um 100m holier als fur die obere Grenze (300m) der continentalen 

Zone im allgemeinen angenommen wurde. Einzelnc Arten halten selbst diese Grenze 

nicht ein, wie wir jetzt schon wissen. 

Der ausgesprochenc atlantischc Charakter der Echinodcrmenfauna des Mittelmeeres tritt in den 

Antheilen der Tiefseefauna noch deutlicher zu Tage als in der litoralen Zone. Von den dieselbe charakteri- 

sirenden Arten, wie Anledon phalangium, Odontaster •meditcrraneus, Astropecien pcntacanthus, Luidia 

sarsii, Pentagonaster hystricis, Marginastcr capreensis, Asterias richardi, Stolasterias ucglccta, Brisinga 

coronata, Ophioglypha carnca, Ophiocten abyssicolum, Amphiura chiajci, Amphiura filiformis, Amphi- 

lepis Jlorifera, Dorocidaris papillata, Echinus acutus, Spatangus purpureas, Brissopsis lyrifera, Holo- 

thuria intestinalis, Stichopus regalis, Pseudostichopus occultatus, Kolga ludwigi, Synapta digitata zeigen 

einzelne die vollste Ubereinstimmung mit atlantischen Exemplaren, bei anderen sind grossere oder kleinere 

Abwcichungen zu beobachten (z. B. Luidia sarsii, Brisinga coronata); andcre endlich, vvie Odontaster 

mediterraneus, Astropecien pentacanthus, Pentagonaster hystricis, Marginastcr capreensis, Ophiocten 

abyssicolum, Kolga ludwigi sind eigene Arten, aber man findet bei einigen sehr deutlich den Anschluss 

an die atlantische Art, so bei Odontaster mediterraneus an 0. hispidus, bei Pentagonaster hystricis an 

P. balteatus SI ad. und concinnus Slad., bei Marginastcr capreensis an M.fimbriatus SI ad. und bei Ophi- 

octen abyssicolum an 0. sericeum. 

Class. CRINOIDEA. 

Antedon phalangium J. Mil Her. 

Gefunden am 26. Juli in 23° 11' 6. L., 35°45' n. Br. (zwischen Cerigo und Candia), Tiefe 608 m 

Gelber Schlamm, etwas grober Sand. -- Am 31. Juli in 24° 28' o. L., 37° 0' n. Br. (zwischen Milo und 

Serpho), Tiefe 414m. Gelber Schlamm mit feinem Sand. — Am 1. August in 24°43' 6. L., 37° 12' n. Br. 

(ostl. von Serpho), Tiefe 287 m. Lichtgelber Schlamm mit feinem Sand, etwas Lehm. — Am 12. August 

in 26°29' 6. L., 36°47; n. Br. (nordl. von Stampaglia), Tiefe 597 m. Feiner Sand und Schlamm. -- Am 

12. August in 26°43/ o. L., 36°37' n. Br. (ostl. von Stampaglia), Tiefe 533 m. Gelbgrauer Schlamm mit 

Sand und Muschelfragmcnten. 

Class. ASTEROIDEA. 

Odontaster mediterraneus Marenz. 
Taf. I,  Fig.  1. 

Gttathaster mediterraneus Marenzeller (11. p. (3). 

Meine erste Beschreibung wurde  nach  einem jugendlichen Exemplare gemacht und konntc  daher 

liber diese interessante Art nur ungeniigende Aufschlusse geben. Die ncucrlichen Funde gestatten jedoch 

alien Mangeln in erwiinschter Weise abzuhelfen. 

Inzwischcn hat sich durch die Untersuchung von Jeffrey Bell (1) die Identitat der Gattung Gnalhaslcr 

Slad. mit Odontaster Verrill, welche Pcrrier bereits vermuthete (15 p. 188), ergeben, weshalb ich oben 

den Gattungsnamen andere. Durch die Einfugung des Odontaster hispidus Verrill, der an Neu-England, 

also im nordlichcn Atlantischen Ocean lebt, ist ferner 0. mediterraneus nicht mehr die einzige Art, welche 
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nordlich vom Aquator vorkommt, und es sind die diesbezliglichen Stcllen in mciner friihcren Arbeit (p. 1 

und p. 6) richtig zu stellen. 

FiinfArme. R des grossten Exemplares=: 39mm, r=18««; dann auch R — 32mm, r=15'5mm; 

Rz=:31mm, rzzl5mm. 

Der Korper sternformig, pentagonal, nicht flach. Der Rticken, insbesondere den Radien entsprechcnd 

vorgewolbt, die Bauchflache leicht convex oder auch flach. Die Sciten tief ausgeschweift, der Bogen 

etwas spitz. Rander verhaltnissmassig dick, abgerundfct. Die ventralen Randplatten scheinbar etwas vor- 

stehend; doch wird dieser Effect nur durch die langeren Dornen, vvelche sie bcsetzen, hervorgerufen. 

Anne zugespitzt, an clem grossten Exemplare zwischen crster und zweiter dorsaler Randplatte 17 -5 mm 

breit, an den beiden kleineren 14 mm, beziehungsweise 13 mm. 

17 dorsale Randplatten an jeder Seite der Arme des grossten Exemplares, nur an einem Arme war 

die Zahl ungleich, indem eine 18. in Bildung begriffcn war. Der Seestern hatte demnach, die uberzahlige 

interradiale Platte eingercchnet, 35 Platten von Spitze zu Spitze der Arme. Bei den kleineren Individuen 

reducirte sich diese Zahl auf 25. Auch bei diesen ergab sich wieder eine Ungleichmassigkeit in der Zahl 

gegenseitiger Randplatten,  11 gegen 13. 
Die dorsalen Randplatten sind durchwegs brciter als lang, von einander, dann von den ventralen 

Randplatten unci den benachbarten Dorsolatcralplatten durch Furchen abgesetzt. Sie sind mit schr kurzcn 

Dornen besetzt, welche mit frciem Auge kaum bemerkbar sind; unter der Lupe erscheinen diese aufrecht, 

stumpf und nicht dicht aneinander liegend. Die letztcn sechs (oder vicr) Randplatten stossen in der Mittel- 

linie zusammen. Die uberzahlige Randplatte erreicht den Rand; sie ist oben nicht viel kiirzer als die 

benachbarten Platten. Terminalplatte klein, herzformig, mit der abgerundeten Basis nach aussen gerichtet; 

an dem unentwickelten Individuum zeichnete sie sich durch ihre Grosse aus. 

Die unregelmassigen Riickenplatten sind vorwiegend rundlich oder abgerundet eckig, mehr minder 

gewolbt; an einzelnen Stellen erheben sie sich sogar zu abgerundeten Knopfchen oder Saulchen. Am 

flachsten sind die Platten in der zweiten Halfte der Arme, dann in der Nachbarschaft der Randplatten; 

etwas hohere flndet man in den Interradien und im Centrum der Scheibe. Am besten cntwickelt sind die 

erste Halfte der secundaren Radialplatten der Arme und jederscits noch zwei bis drei Rcihen der Dorso- 

latcralplatten, ohne dass jedoch die Mittelreihe besonders deutlich hervortreten wiirdc. Wo die Platten 

niederer sind, liegen sie dichter neben einander, anderwarts sind sie durch grossere Zwischenraumc 

getrennt, in welchen die Kiemenblaschen austreten. Bedeckt sind die Platten mit zahlreichen Dornen, 

deren Range von der Entvvicklung der Platten in die Hohe, deren Zahl selbstverstandlich von deren Grosse 

abhangt. Durch die Vorwolbung der Armrucken in ihrer ersten Halfte, durch die Anwesenheit besonders 

hoher, mit langen Dornen besetzter unci entfernt stehender Riickenplatten, sowie von zahlreichen Kiemen- 

blaschen cbendaselbst sondern sich diese Partien in auffallender Weise von ihrer Umgebung. Von de 

primaren Platten lassen sich meist die interradialen besser unterscheiden als die radialen. In einem Exem- 

plar waren sie sehr deutlich durch die Anwesenheit eincr btischelformigen Pedicellarie im Centrum markirt. 

Auch andere Platten in ihrer Nahe, sowie Platten in der Umgebung des Afters waren mit solchen Pedicel- 

larien versehen. Bei anderen vermisste ich sic an dieser Stelle. Man flndet sie aber regelmassig auf viclen, 

wenn auch nicht alien secundaren Radialpatten der Arme und den benachbarten Dorsolateralplatten, und 

zwar von einer seitlichen Vertiefung der Saulchen ausgehend. Sie bestehen aus vier oder ftinf gegen- 

einander geneigten Stucken, die sich durch ihre grossere Starke und leichte Kriimmung von den zartcn 
Dornen unterscheiden. 

Das Hautskelct des Ruckens von Odontaster hispidus stimmt im Ganzen, und in seincn einzelnen 

Bestandtheilen mehr mit 0. mediterraneus iiberein als mit irgend einer Art. Von jener Art ausgehend fiihrt 

Verrill (21 p. 402) als Charakter der Gattung Odontaster an: dorsal surface with paxillae. Eine aussere 

Ahnlichkcit mit Paxillen soil nicht gcleugnet werden; wenn ich aber von einem Paxittus Stiel- oder saul- 
chenformige Erhohung der Riickenplatten und eine regclmassige Anordnung der D<">rnchen beanspruchc, 

so wird man linden, dass die Riickenplatten bei 0. hispidus unci mediterraneus der ersten Bedingung nur 
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zum Theil, der zweiten gar nicht gerecht werden. Wie aus der Beschreibung des jungen 0. mediterrancus 

hervorgeht, sind sie urspriinglich nur leicht gewolbt. In diesem Zustande erhalten sie sich unveriindert an 

einzelnen Stcllcn des erwachsenen Seesternes, an anderen erheben sie sich saulchenformig. Nur die 

letzten konnnte man allenfalls alsPaxillen bezeichnen. Da aber Ubergange vorkommen, so ware es schwer 

die Grenze zu finden, und es scheint mir das Richtigste zu sein, den von Sladcn (20 p.288) angewandten 

Ausdruck Pseudopaxilli zu gebrauchen. 

Die Kiemenblaschen sind nur vereinzelt auf der Scheibe anzutreffen, fehlen auch am Anfang der 

Arme zwischen den ausseren Reihen der Lateralplatten und im letzten Drittel des Armes. 

15 ventralc Randplatten an jedcr Seite der Arme des grossten Exemplares, die uberzahlige einge- 

rechnet 31 Platten von Spitze zu Spitze der Arme. An dem kleineren Individuum waren die entsprechenden 

Zahlen 12 und 25. Die geringere Anzahl der ventralen Randplatten im Vergleich zu den dorsalen erklart 

sich durch deren Lange. An dem cinzigen jungen Individuum waren um zwei Randplatten mehr als dorsale 

vorhanden. Von den benachbarten Platten sind sie nicht durch so deuthche Furchen getrennt wie die 

dorsalen. Sie sind mit zahlreichen Dornen besetzt, die Uinger, starker und spitzer als die oberen Rand- 

platten sind, selbst die grosste Lange der Dornchen dcr Riickenplatten erreicben, aber doch nie so lang 

werden wie die der Ventrolateralplattcn. Die zu oberst liegenden sind oft gerade weggestreckt und geben 

dem Kontur ein borstiges Ansehen. 

Hochstens auf der ersten Adambulacralplatte zu inncrst vier, auf den folgenden drei von vorn nach 

hinten comprimirte Furchenstacheln, die allmahlich zu gleicher Lange heranwachsen. — An jiingeren 

Thieren ist der mittlere der langste und dieser Stachel neigt sich oft allein gegen die Ambulacralfurche. 

Nach aussen folgen mehrere Reihen von Furchenstacheln, deren Zahl von dem Alter des Thieres abhangt. 

Bei einem Individuum von R=22 waren sehr deutlich vier zu unterscheiden, ebenso noch bei dem von 

i?=32, wobei die innersten Furchenstacheln die stiirksten und liingsten, die aussersten sehr klein waren. 

Jede Reihe bestand aus drei Stacheln. Bei dem grossten war noch eine funfte Reihe ausgebildet und die 

Stacheln waren bis auf die der aussersten Reihe untereinander mehr ausgeglichen. Die Stellungen, in wel- 

chen die Stacheln der Adambulacralplatten an den conservirten Exemplaren nach dem Tode des Thieres 

zur Beobachtung gelangen, lassen die Regelmassigkeit ihrer Anordnung nicht stets erkennen und hie und 

da stort dieselbe auch ein iiberzahligcr. 

Der aboralwarts gerichtete grosse Dorn, das an seinen Enden glasige, stachelformige Skeletstiick, 

welches die suturalen Rander je zweier Mundeckstiicke bedeckt, wird von der Basis bis zur Spitze gemes- 

sen bis 2'Smm lang, lmm an dcr Basis breit. Jede Halfte der Mundeckc, das ist jedes Mundeckstiick, 

tragt an ihren Riindern jederseits sieben Stacheln, wovon die innersten unmittelbar ober der abgerundeten 

Basis des Eckstachels stehenden am sttirksten und etwas gekriimmt sind. Auf ihren Flachen stehen zu 

Seiten des Eckstachels je drei, hinter demselben noch zwei Dornen. 

Die Ventrolateralplatten sehr unregelmassig, eckig-rundlich mit leicht gcwolbtcr Oberflache; sic 

schieben sich zum Theil iibcrcinander. Die das crstc Drittel der Ambulacren begleitendcn und die Winkel 

zwischen diesen ausfiillenden sind die grossten. Sie sind mit Dornchen besetzt, die eine grossere Lange 

erreichen als an irgend eincr anderen Stelle des Korpers. Die Lange der Dornen nimmt dem Rande zu 

etwas ab. Die erste Reihe der Ventrolateralplatten geht bei dem grossten Exemplare noch etwas iiber die 

siebente, bei dem kleineren iiber die sechste ventrale Randplatte hinaus. 

Der After nahczu central. Die Madreporenplatte naher dem Centrum als dem Rande. 

Nicht ohne Interesse ist der Vergleich des Odontaster aus dem Mittclmeere mit Odoiilaslcr hispidiis 

Vcrrill von Neucngland. Man uberzeugt sich eincrseits sofort, dass beide gute Arten sind, anderseits 

erkennt man, dass in der Korperform und im Hautskelet unter ihnen cine viel nahere Verwandlschal't 

besteht als mit irgend eincr anderen Art der Gattung. Bei 0. hispidttS ist die Einbuchtung der Seiten tiefcr, 

die Arme sind daher an der Basis etwas schmaler und im Canzen etwas Linger. Die secundaren Radial- 

platten dcr Arme gehen bis zur Terminalplatte. Die Dornchen auf den dorsalen Randplatten sind etwas 

Linger, namentlich ventralvvarts.   Die Pseudopaxillen des Riickens sind kleiner, stehen entfernter. Am auf- 

rJenkscliril'tcn der mathem.-nalurw. CI. LX1I. )3d. r 
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fallendsten zeigen sich die Differenzen auf der Baucbflache. Bei O. medilerraneus macbt die Oberflache 

den Eindruck eines Sammtes, bei 0. Mspidus den einer Biirste aus Keisstroh. Die Dornen, welche die 

ventralen Randplatten und die Ventrolateralplatten besetzen, sind oben sehr viel starker und dem zu Folge 

auch viel sparlicher. Die Adambulacralstacheln sind gleichfalls in vier Reihen angeordnet; sie stehen aber 

zu zwei und unterscheiden sich fast gar nicht von der Bewaffnung der Ventrolateralplatten. Von anderen, 

oben angedeuteten Veranderungen, welche nothig waren, urn aus einem 0. Mspidus einen 0. meditcrra- 

neus zu machen, ware die wichtigste die, dass die Dornen der Ventralseite schwacher und zugleich zahl- 

reicher werden. So mag der Odontaster des Mittelmeeres durch diese anscheinend einfachen Umwand- 

lungen aus 0. Mspidus entstanden sein, es hiesse jedoch unsere systematischen Grundsatze auf den 

Kopf stellen, wollte man ihn mit dieser Art vereinen. Bei diesem Seestern ist die Wirkung der veninderten 

Lebensbedingungen im Mittelmeere viel tiefer gegangen als bei anderen, die gar nicht oder nur wenig 

beeinflusst wurden, und er ist zum Tragen eines eigenen Namens vollstandig berechtigt. 

Gefunden am 31. Juli 1893 in 24° 28'o. L. und 37° 0' n. Br. (mitten zwischen Milo und Serpho), 

Tiefe 414m. Gelber Schlamm mit feinem Sand. — Am selben Tage in 24° 29' 6. L. und 36° 59' n. Br., 

Tiefe 444 m, Gelber Schlamm mit feinem Sand. 

Luidia sarsii D. K. 
Luidia paucispina Marenzeller (11, p. 3). 

Ludwig, der vorKurzem (8) eine vorlaufige Charakteristik von zwei im Mittelmeere ]ebenden Luidia- 

Arten, Luidia ciliaris Phil, und Luidia sarsii D. K. veroffentlichte, sprach sich bei dieser Gelegenheit fur 

die Identitat der von mir aufgestellten Luidia paucispina mit der zweitgenannten Art aus. Um dieser ledig- 

lich auf meiner Beschreibung beruhenden Ansicht voile Gewissheit zu verschaffen, iibermittelte ich ihm das 

Originalexemplar sowie ein wahrend der letzten Expedition erbeutetes viel grosseres Individuum, und die 

Untersuchung iiberzeugte ihn von der Richtigkeit seiner Auffassung. Ich hatte kcineswegs unterlassen, 

Luidia paucispina mit der fiinfarmigen Luidia aus dem Atlantischen Ocean zu vergleichen, wie schon 

aus einer, die Dichtigkeit der Paxillen auf dem Riicken der Arme betreffenden Stelle meiner Beschreibung 

zu ersehen ist, allein ich konnte bei der Beurtheilung der von unseren Tiefseeexpeditionen herriihrenden 

Luidia zu keinem anderen Resultate als zur Aufstellung einer neuen Art gelangen, wcil ich mich bios an 

die Angaben in der Litteratur und an ein nur aus zwei kleincn Exemplaren der Luidia sarsii aus clem 

Atlantischen Ocean bestehenden Vergleichsmaterial halten konnte. Die Gestalt der Arme und besonders 

das Hautskelet zeigten mir betrachtliche Differenzen. Die Arme waren bei der Luidia paucispina genannten 

Tiefseeform schmaler, allmahlich spitz zulaufend, die ventralen Randplatten und die ventralen Adambu- 

lacralplatten mit weniger Stacheln versehen als bei den kleineren atlantischen Luidia sarsii, und dieser 

Diirftigkeit verdankte die vermeintlich neue Art auch ihren Namen. Ich sehe aber diese Unterschiede bis auf 

die constant bleibende Gestalt der Arme und eine auffallende Entwicklung der Randstacheln an dem gros- 

seren, zuletzt erbeuteten Exemplare schwinden. Somit beschrieb ich nur jugendliche Exemplare. Es 

ergibt sich jedoch, wenigstens aus meinem Materiale, der bemerkenswerthe Umstand, dass im Atlanti- 

schen Ocean Luidia sarsii schon bei geringerer Grosse als im Mittelmeere ihre voile Entwicklung erreicht. 

Ich finde ferner, dass die Mittelmeerform durch ihre schlanken Arme und langen Randstacheln iihnliche 

Abweichungen von der Luidia sarsii des Atlantischen Oceans zeigt, wie cine dritte Luidia, die sich aller- 

dings vorerst nur schiichtern dem Eingang in das Mittelmeer genahert. Ich meine die vor der Strasse von 

Gibraltar an der Ktiste von Marokko von der »Porcupine« aufgefundene Luidia vom Cap der guten Hoff- 

nung, welche Sladen in stetem Hinblick auf ihre nahen Beziehungen zur Luidia sarsii als Luidia afri- 

cana beschrieben. 

Es soil nun kurz angedeutet werden, in wclchem Masse und in welchcr Richtung die jugendlichen 

Charaktere meiner Luidia paucispina im Alter verandert werden. 

R-=z\40mwi, r=zQmm. Arme sehr schlank, an der Basis ohne Stacheln, lOtnm breit, allmahlich zuge- 

spitzt.  Dornchen  der Paxillen  nicht mehr dornig oder gezackt.  Die Randstacheln  bis 6«« lang.  Mit 
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zunehmender Grosse des ganzen Seesternes sind auch die ventralen Randstachein und die adambulacralen 

Stacheln herangewachsen und geben jetzt ein anderes Bild als an den jiingeren Exemplaren. 

Der von mir beschriebene Unterschied in der Grosse der zwei Randstachein je nach ihrer Stellung in 

den Zeilen ist nicht mehr so deutlich. Der unter den zwei grossen Stacheln liegende kleine Stachel ist 

grosser geworden und man kann bis iiber die erste Halfte der Arme hinaus drei tibereinander liegende 

Stacheln unterscheiden, ja an der Basis der Arme ragt sogar noch ein vierter an Grosse iiber die iibrige 

Bestachlung hinaus. 

Sehr auffallend haben sich die Verhiiltnisse auf den Adambulacralpatten geandert. An dem erst beob- 

achteten Individuum (R = 47m, r=6«f.) standen dort ausser dem massig gekriimmten zarten Furchen- 

stachel ein viel starkerer Stachel, der beiliiufig dem schwiicheren unteren Randstachel gleicht, dann nach 

aussen zwei feinere Stachelchen neben einander, von welchen der vordere der starkere ist und endlich in 

geringer Entfernung noch ein ganz kleiner Stachel. An dem grossen Exemplare dagegen sieht man ausser 

dem deutlich von vorne nach hinten comprimirten Furchenstachel zwei kraftige Stacheln. Der aussere 

hicvon ist der vordere starkere der beiden ausseren kleinen Stachelchen des jungen Thieres, welcher sich 

in auffallender Weise entwickelte. Der mittlere dieser drei Furchenstacheln ist der langste, aber in seinem 

VVachsthum ist cine Ruhcpause eingetreten, er bleibt an Grosse und Starke hinter den unteren Rand- 

stachein zuriick und wird fast von dem friiher ganz unbedeutend gewesenen ausseren vorderen kleinen 

Stachel eingeholt. 

Zweiarmige Pedicellarien am haufigsten auf den Ventrolateralplatten der Scheibe, seltener auf jenen 

am Anfang der Arme. 

Gefunden am 28. Juli 1893 in 24° 2' o. L., 36° 25' n. Br. (zwischen Cap Malea und Milo), Tiefe 808 m. 

Krustensteine, Gelber Schlamm. 

Pentagonaster hystricis Marenz. 

Es liegt jetzt ein Exemplar vor, das die friiheren an Grosse ubertrifft. 

J?=29, p=15, 16 oder 17 dorsale, 19, 20 oder 21 ventrale Randplatten an jeder Seite des Penta- 

gones. Die letzte dorsale Randplatte ist auffallend lang, bis 3mm. Nur an einer Seite eines Armes nehmen 

ihre Stelle zwei halb so lange Platten ein. 

Gefunden am 27. Juli in 24° 11' o. L., 36° 23' n. Br. (mitten zwischen Cap Malea und Santorin.), 

Tiefe 880w. Krustensteine, gelber Schlamm, kleine Bimssteinstiicke. 

Pentagonaster placenta M. Tr. 

Ein jugendliches Exemplar. 

Gefunden am 22. Juli 1893 in 23° 60' 6. L., 36° 3' n. Br. (zwischen Cerigo und Cerigotto), Tiefe 180«*. 

Nulliporen, grober Sand. 

Marginaster capreensis Gas CO. 

Gefunden am 12. August 1893 in 26° 29' o. L., 36°47' n. Br. (nordl. von Stampaglia), Tiefe 597m. 

Feiner Sand und Schlamm. 

Ophidiaster attenuatus Gray. 

Die Bestimmung dieser Art erfolgt auf Grund der im k. k. naturhistorischen Hofmuseum vorhandenen 

Originalexemplare von Miiller und Troschel, und ich kann mich nur mit Koehler (4) fur die Selbst- 

standigkeit dieser Art gegeniiber 0. ophidianus aussprechen. 

Diese Art besitzt, wie ich findc, gleich anderen Ophidiaster, von einer gewissen Grosse an (cc. 

R=.4bmm) auf der Bauchseite alveolare Pedicellarien. Sie kommen hauptsachlich im ersten Viertel der 

ersten Reihe der Ventrolateralplatten, seltener in der zvveiten Reihe vor. Sie fehlen in der Jugend und 

nehmen mit dem Alter an Zahl zu, doch unterliegt diese  individuellen Schwankungen. Sie finden   sich 
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auch an dem grosseren (Rzz95mm) der beiden Originalexemplare, sind aber durch die zuruckgelegten 

Furchenstacheln der zweiten Reihe grosstentheils verdeckt unci entgingen so den Verfassern des Systemes 

der Asteroiden. Der Alveolus ist langgestreckt, geradc oder etwas gebogen; in seiner Mitte tritt aus einer 

queren Spalte eine schmale und lange zweiklappige Zangenpedicellarie aus. Der Rand des Alveolus ist 

gewulstet, der Pedicellarie gegeniiber beiderseits etwas ausgebuchtet. Wird diese Ausbuchtung am late- 

ralen, dem von den Ambulacren abgewendeten Rande schr gross, so nimmt der Alveolus eine kleeblatt- 

formige Gestalt an. An den Alveolen der ersten Reihe der Ventrolateralplatten verdickt sich der Rand an 

dieser Stelle und springt manchmal betrachtlich vor. 

Wenn Perrier (18, p. 383) behauptet, dass bei Ophidiaster attenuatus die ausseren Furchenstacheln 

nicht sehr ansehnlich seien und das Verhaltniss dieser zu den inneren sich bereits sehr dem bei Linckia 

miliaris und multifora nahere, die Art deshalb eben so gut in der Gattung Linckia untergebracht vverden 

konne, so beweist dies, dass das in Paris aufbewahrte Exemplar von Ophidiaster attenuatus (18, p. 397) 

einer ganz anderen Art angehort wie die im Wiener-Museum befindlichen und somit nicht die Bezeichnung 

als Original der Beschreibung von Miiller und Troschel beanspruchen kann. 

Gefunden am 22. Juli 1893 in 23° 60' 6. L. und 36° 3' n. Br. (zwischen Cerigo und Cerigotto), 

Tiefe 160«. Nulliporen, grober Sand. 

Asterias richardi E. Perr. 

Die in der 1894 erschienenen Bearbeitung (17, p. 109) der wahrend der Expeditionen des »Travailleur« 

und »Talisman« gesammelten Stelleriden enthaltene Beschreibung dieser Art bestiitigt die Richtigkeit der 

von mir nur nach einer kurzen vorlaufigen Notiz gemachten Bestimmung. Perrier nimmt auf meine 

Angaben keine Riicksicht, weil der Druck seines Werkes wahrscheinlich zu weit vorgeschritten war, als 

meine Abhandlung in die Offentlichkeit kam. So stehen denn die beiderseitigen Beschreibungen unbeein- 

flusst von einander da. Ich habe der meinen hochstens binzuzufiigen, dass mir die Art nacbtraglich in 

einem grosseren Exemplar vorlag (R des langsten der ungleich langen Arme 42m, r=7'5mm), und dass 

auch ein ganz kleines Individuum aufgefunden wurde, in welchem wie in anderen Fallen drci Arme langer 

(R = 4nim), drei kiirzer (R=2mm) waren. Perrier, der keine erwachsenen funfarmigen Individuen, 

sondern nur drei kleine sechsarmige aus dem Mittelmeere und zwei noch kleinere von den Capverdischen 

Inseln zur Verfiigung hatte, gibt zwar zu, dass man, weil drei Arme kiirzer, drei langer sind, auf den 

Gedanken kommen konnte, dass A. richardi sich durch Thcilung vermehre, welche durch die Scheibe 

geht; da er aber an zwei Exemplaren beobachten konnte, dass drei Arme noch ganz rudimentar und die 

Scheibe nahezu vollstandig (presque entier) waren und an einem dritten, dass zwei Arme abgelost, die 

vier anderen an ihrer Basis eingeschniirt waren, so vermuthet er, dass die zuvor angedeutete Vermelv 

rung nicht stattfinde, sondern dass der Seestern einerseits abgestossene Arme wieder ersetze, anderseits, 

dass an diesen die Scheibe mit den anderen Armen wieder heranwachse. Der Schein spricht mehr fur die 

erste Auffassung, aber auch nur der Schein; Thatsachliches liegt weder fur die eine, noch fur die andere 

vor. Unter den 18 Exemplaren sechsarmiger Jugendformen befindet sich kein cinziges dreiarmiges mit 

unvoUstandiger, also getheilter Scheibe, ich sah aber auch niemals an jungen oder alteren Individuen eine 

Andeutung, dass ein Arm sich zu einem ganzen Seestern crganzt, wie dies bei Linckia-Arten der Fall ist. 

Dagegen beweisen alle Individuen, bei welchen drei Arme kiirzer sind als die anderen, dass drei Arme 

zugleich oder in rascher Folge nacheinander abgestossen werden; die Scheibe konnte hiebei ganz intact 

geblieben sein. An der verstiimmelten Scheibe wachsen die drei Arme nach und gleichen sich im Alter 

nahezu aus. Dieser Prozess kann sich theilweise oder ganz wiederholen. Sowohl von den alteren als von 

den neugebildeten kann abermals der eine oder der andere Arm verloren gehen und wieder ersetzt werden. 

Auch dafiir scheinen mir Beweise vorzuliegen, dass nicht immer drei Arme auf einmal, sondern auch 

weniger abgestossen wurden. Diese rege Reproductionskunst erlischt im vorgeschrittenen Alter, und es 

kommt ein Zeitpunkt, dass sie nicht mehr ausreicht, die Arme auf die ursprtingliche Hohe zu erganzen: 

der erwachsene Seestern ist nur fiinfarmig, wahrend er in der Jugend regelmassig sechsarmig war.  Das 
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Aufgeben des sechsten Radius, das Zusammenriicken der zwei benachbarten Arme erfolgt in einer so 

geordneten Weise, dass an dem erwachsenen Thiere keine Spur seiner Jugendgeschichte mehr zu sehen 

ist. Hochstens deutet eine ungleiehe Lange der Arme darauf hin. Es liegt mir jetzt ein Individuum (lang- 

ster Rzz. 10mm) vor, welches sich ge'rade in dem interessanten Ubergange zu dem definitive!! Stadium 

befindet. Zvvar ist die Wunde noch often und es sind nocli einige Pediccllen des sechsten Radius vorhan- 

den, aber jene ist bereits verkleincrt und die bei dem Verluste eines Armes stehen bleibenden Mundecken, 

die verschmelzen und sich umbilden miissen, sind einander ganz genahcrt. Wie schlecht es um die Repro- 

ductionskraft im Alter bestellt ist, ersieht man an grosseren Stiicken, die bei vollkommen erhaltener 

Scheibc nur mehr zwei Oder drei Arme besitzcn. Die Wunden sind cinfach verheilt; es sind nicht einmal 

Armstummel vorhanden. 

Asterias richardi bekundet seine ausserordentliche Neigung, sich seiner Arme zu entledigen zeit- 

lcbens. Die Scheibe ist deutlich von den Armen abgcsetzt und neben ganzen oder verkruppelten Exem- 

plaren wurden auch zahlreiche einzelne Arme mitgebracht, die entweder wahrend des Fangens abfielen 

oder schon am Meeresgmnde aufgelesen wurden. Bestreitet man die Ansicht, dass die Theilung des See- 

sternes durch die Scheibe gehe und jede Hiilfte wieder zu einem neuen Individuum ergilnzt werde, oder 

dass an den abgelosten Armen neue Individuen heranwachsen, bringt man also das fortgesctzte Zerstoren 

und Wiederersetzen in keinem Zusammenhang mit der Vermehrung der Art; so muss man sich fragen, 

welchen Vortheil hat das Thier von der wiederholten Autotomie, die, wie die Reduction der Zahl der Arme 

im Alter zeigt, zu einer Erschopfung fiihrt? Ich glaube die Erklarung in einem Vorkommen gefunden zu 

haben, das an und fiir sich von grossem Interesse und vollkommen geeignet ist, das Leben des merk- 

wiirdigen Seesternes zu beeinflussen. 

Asterias richardi beherbergt in seinen Armen einen Parasiten, welcher der bis- 

her nur als Ecto- und Endoparasiten der Crinoiden bekannten Gattung Myzostoma 

a n g e h 6 r t. 

Die Dimensionen desselben sind an sich und besonders im Verhaltnisse zu seincm Werthe colossale. 

Das Myzostoma, ich nenne es M. asteriae1, hat eine Lange von 4mm und eine Breite von 7mm, ist also, 

und das ist ganz ungewohnlich , breiter als lang. Es liegt, die Bauchflache nach oben, in einem grossen 

Divertikel, das aus dem hypertrophirten Anfangsstucke eines der beiden Blinddiirme entstanden ist und 

deckt dicse zum Theil. Ich entdeckte dasselbe zuerst in einem losen Arme. Ein solcher von dem-Myzos- 

toma heimgesuchter Arm wird etwas verbreitert und merklich hoher. Geleitet durch diesen Umstand 

forderte ich bisher aus ganz intacten Thieren wcitere drei zu Tage. Ich fand sogar in zvvei Armen eines 

und desselben Seesternes je ein Exemplar. Solang der durch den Mund als Larve einwandernde Parasit 

klein ist, wird er seinen Wirth wcnig behelligen. Mit zunehmender Grosse wird er aber durch den bestiin- 

digen Reiz und die Veranderungen, welche er im Darm und Skelet hervorruft, so liistig werden, dass sich 

das Thier endlich in radicalster Weise von seinem Peiniger durch freiwillige Amputation des Amies befreit, 

oder dieser geht in Eolgc Lockerung des Zusammenhanges spontan verloren. Fiir die erwachsenen Thiere 

ist dieser Vorgang kaum anzuzweifeln. Werden die jungen sechsarmigen Seesterne ebenso inficirt wie 

die alten und wachsen die Parasiten rascher als ihr Wirth, so kann sich der Process ofter wiederholen, 

bald dieser, bald jener Arm, auch ein neugebildeter zum Opfer fallen. Ich ervvahnte bereits, dass ich in 

einem Asterias richardi zwei Arme bewohnt fand. Bei dem einzigen grosseren Exemplar des Siotasterias 

neglecta sassen in drei Armen dieselben Myzostomen. Es ist somit gar nichts Auffalliges, wenn mehrere 

Arme zugleich abgestossen werden, und moglicher Weise geht auch manchmal ein gesunder Arm mit 

kranken zugleich verloren. Die bestiindigen Korperverluste erschopfen den Seestern friihzeitig, und er 

bringt es im Alter nicht mehr zur Ausbildung eines sechsten Armes. Bei Asterias richardi und neglecta 

liegt der Autotomie eine bestimmte Veranlassung zu Grunde. Es ist der Kampf um das Dasein. — Vielleicht 

bleiben diese beiden Falle nicht vereinzelt. 

1  Siehe Anzeigcr der k. Akademie d. Wiss.,  Ni\ XVIII, Juli 1895. 
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Perrier (17) hat Asterias richardi in die Gattung Hydrasterias Sladen, die er mit einer Diagnose 

versieht, eingereiht. Ich kann mich damit nicht einverstanden erklarcn; denn die einzige Art (A. ophidion), 

fur welche Sladen diese Gattung aufstellte, hat viel Fremdartiges. Meiner Ansicht nach gehfirt Asterias 

richardi in die Asterias rub ens- Grupp e, also zu Asterias s. str. 

Gefunden am 23. Juli in 23° 10' 5. L., 36° \T n. Br. (siidl. v. Cerigo), Tiefe 551 m. — Am 28. Juli 1893 

in 24°24' 6. L., 36°25' n. Br. (zwischen Cap Malea und Santorin), Tiefe 710 m. Gelber Schlamm. — Am 

12. August in 26° 43' 5.L., 36° 37' n.Br. (nordl. v. Stampaglia), Tiefe 533 m. Gelbgrauer Schlamm mit Sand 

und Muschelbruchstiicken. 

Stolasterias neglecta E. Perr. (16 p. 266). 
Taf. I, Fig. 2. 

Diese von der »Hirondelle« in einem einzigen jugendlichen Exemplare (R= 15mm, r=3««) im 

Golfe von Gascogne aufgefundene Art wurde von E. Perrier vorlaufig bereits in so ausreichender Weise 

charakterisirt, dass ich zur weiteren Ausgestaltung der Diagnose nur durch die Angabe der Veranderungen, 

welche meine alteren Individuen zeigen, beitragen kann. 

An dem grossten Exemplare waren 7i? = 47—50mm, r = 5mm. Die Arme daher etwas ungleich lang. 

An einem kleineren waren drei Arme 18—19mm, ein vierter 16mm, der fiinfte 12mm lang. Bei zwei 

anderen Exemplaren von annahernd derselben Grosse waren die Differenzen nicht so bedeutend. Der 

Rikken der kleinen Scheibe ziemlich flach, diese von den Armen abgesetzt. Arme des grossten Exem- 

plares an der Basis 10'5mm breit, allmahlich spitz zulaufcnd, gewolbt, 5'5«« hoch, im Querschnitt 

pentagonal. Die 1 -25mm langen Stacheln manchmal bis zur Spitze von dem Pedicellarienkranze umhullt, 

bilden den dorsalen Randplatten und den secundaren Radialplatten der Arme (Armkiel) entsprechende 

Reihen. Anfangs stehen die Stacheln dichter, dann urn ihren eigenen Durchmesser entfernt. Man kann an 

33 in einer Reihe unterscheiden. Zwischen diesen bis zu der an ibrer Oberflache und dem Vorderrande 

mit nackten Stachelchen besetzten ansehnlichen Terminalplatte reichenden Reihen ist jederseits noch cine 

Reihe kleinerer Stacheln eingeschoben, und dort, wo die Arme die grosste Breite erreichen, treten noch ab 

und zu Anfange einer sechsten und siebenten Reihe hinzu. Bei den kleineren Individuen sind die Stacheln 

der Dorsolateralplatten nur an der Basis der Arme entwickelt. Die Raume zwischen den Stacheln nehmen 

Kiemenblaschen in Gruppen zu drei, selten zu vier ein. Auf den primaren Radial- und Interradialplatten 

der Scheibe stehen meist zwei grobere Stacheln, eben so viele auf dem Centrale; auf den secundaren 

Radialplatten sind sie kleiner und einzeln. 

Die ventralen Randplatten tragen zwei Stacheln, welche, da der untere etwas mehr nach vorn ent- 

springt, eine schrage Reihe bilden. Die oberen langeren und starkeren Stacheln sind an ihrer oberen Seite 

mit Pedicellarien besetzt und an ihrer Basis sowohl untereinander als weniger deutlich mit den darunter 

liegenden durch eine Membran verbunden. Unter dem zweiten bis achten ventralen Randstachel stent an 

dem grossten Exemplare abermals weiter nach vorn geriickt ein drifter sehr kleiner Stachel. Ein Kiemen- 

blaschen zwischen je zwei ventralen Randstacheln zweiter Ordnung. 

Uber die ansehnliche Seitenflache der Arme Ziehen dorso-ventralwarts in den Zwischenraumen von je 

zwei dorsalen und den darunter liegenden ventralen Randstacheln feine Furcben. Hart vor diesen Furchen 

und mehr ventral treten Kiemenblaschen in Gruppen zu drei aus. 

Auf den an die ventralen Randplatten sich unmittelbar anschliessenden adambulacralen Platten je 

zwei auseinander weichende Furchenstacheln. Die ausseren, mehr horizontal gelagerten, sind langer, 

starker und stumpfer als die inneren, mehr vertical gerichteten. Auf den Zwischenraum zwischen zwei 

ventralen Randstacheln entfallen zwei Paar Furchenstacheln. Keine Pedicellarien auf den Adambulacral- 
platten. 

Madreporenplatte ansehnlich, nahe dem Scheibenrande, nach innen an die starker) Stacheln auf 

den primaren Interradialplatten des Scheibenrtickens anstossend, nach aussen von cinigen kleinen 
Stacheln begrenzt. 
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Das grosste Individuum ungefarbt. Die kleineren hcllrothlich-braunlich mil eben solchen dunkleren 

Flecken auf den Armen Oder gleichfalls blass mit blassbraunen Flecken. 

Auch im Darme dieser Art lebt Myzostoma asteriae Marenz. 

Gefunden am 22. Juli 1893 in 28°60' 6. L., 36°3' n. Br. (zwischen Cerigo und Cerigotto), Tiefe 160 m. 

Nulliporen, grober Sand. (Die drei kleineren Exemplare) — Siehe ferner p. 24. 

Brisinga coronata G. 0. Sars. 

Perrier (17, p. 70), der bei dcr Aufstellung der Brisinga mediterranea nur iiber einige Arme und 

cine einzige Scheibe von 5mm Durchmesser verfiigte, halt es selbst nicht fur unmoglich, dass reicheres 

Material zu einer Vereinigung mit Brisinga coronata fiihren durfte. Ich habe dies bereits in meiner 

I. Abhandlung gethan, und die neueren Aufsammlungen bestarken mich darin. Sehr starke, bis 24 mm 

langeArme, eine neunarmige Scheibe von 20mm, mchrere zehnarmige von 13—18mm Durchmesser liegen 

jetzt vor. Die Abstande der Randstacheln andern sich bei erwachsenen kraftigen Individuen nicht, aber an 

den besonders dort, wo die Geschlechtsproducte liegen, verbreiterten Armen fallen sie nicht so auf wie an 

den schmalen Armen jugendlicher, schwachlicherTbiere. Die Stachelkamme liegen dann nicht entfernter als 

in dem von G. O. Sars abgebildeten Exemplare der Brisinga coronata. Doch gibt es diesbeziiglich eben 

so grosse Schwankungen wie beziiglich der Stachcln, welchc sic besetzen. Diese sind bald sehr lang und 

zart, bald kurz und kraftig. Die bei der Insel Pelagosa im Adriatischen Meer in einer Tiefe von nur 129 m 

gefischten Fragmente weisen auf ein ausserordentliches Gedeihen der Art an dieser Stelle bin. Eine neun- 

armige Scheibe von 20mm Durchmesser, nicht vollstandige Arme bis zur Lange von 23mm sind vor- 

handen. Die Arme sind bis 7 mm (die Stachcln nicht eingerechnet) breit und auf 20mm Lange kommen 

7 Stachelkamme. 

Gefunden am 27. Juli in 23°50' 6. L., 36°9' n. Br. (sudl. v. Cerigo), Tiefe 775 m. Schlamm und 

Muschelbruchstucke, Pteropoden-Schalen. — Am 27. Juli in 24° 11' 6. L„ 36° 23' n. Br. (mitten zwischen 

Cap Malea und Santorin), Tiefe 880m. Krustcnstcine, gelber Schlamm, kleine Bimssteinstiicke— Am 

28. Juli in 24°2' 6. L., 36°25' n. Br. (zwischen Cap Malea und Milo), Tiefe 808 m. Krustensteinc, gelber 

Schlamm. — Am 29. Juli in 24°T 6. L., 36°54' n. Br. (nordwestl. v. Milo), Tiefe 912 m. Gelber Schlamm. - 

Am 31. Juli in 24° 8' 6. P., 37° 0' n.Br. (mitten zwischen Milo und Serpho), Tiefe 414 m. Gelber Schlamm 

mit feinem Sand. — Am 31. Juli in 24° 29' 6. P., 36°59' n. Br. (ebenda), Tiefe 444 m. Gelber Schlamm mit 

feinem Sand. — Am 12. August in 26°43'o. P., 36°37' n.Br. (nordl. v. Stampaglia), Tiefe 533 m. Gelbgrauer 

Schlamm mit Sand und Muschelbruchstiicken. — Am 12. August in 26°29' 6. P., 36°47' n. Br. (ebenda), 

Tiefe 5977-24 Feiner Sand und Schlamm. — Am 24. August in 26°43' o. P., 37°54' n. Br. (nordl. v. Samos), 

Tiefe 580 wi. Gelbgrauer Schlamm. - Am 31. August in 25°.13' o. P., 40° 17' n. Br. (siidwestl. v. Samo- 

traki), Tiefe 588 m. Gelbgrauer Schlamm, etwas Sand. 

Ophioglypha carnea (Sars.) Liitken. 

Gefunden am 31. Juli in 24°28' 6. L,, 37°0' n.Br. (mitten zwischen Milo und Serpho), Tiefe 114m, 

Gelber Schlamm mit feinem Sand. — Am 31. Juli in 24"29' o. P., 36°59' n. Br. (ebenda), Tiefe 1 1 I in. Gel- 

ber Schlamm mit feinem Sand..— Am 12. August in 26°29' 6. P., 36°47' n. Br. (nordl. v. Stampaglia), 

Tiefe 397 m. Feiner Sand und Schlamm. 

Ophioconis forbesi Heller. 
Diese Art ist noch aus der Ausbeute des Jahres 1890 nachzutragen. 

Gefunden am 13. September 1890 in 20°12'o. P., 39°20' n. Br. (bei Corfu), Tiefe 60 m. 

Ophiocten abyssicolum Forbes. 
Taf. T, Fig. 3. 

Das Jahr 1893 brachte eine grossere Anzahl von Exemplaren verschiedenen Alters, so dass ich nun- 

mchr meine ersten Angaben in jeder Richtung wesentlich erweitern kann. Ich fasse diese Resultate in einer 

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



138 Emit v. Marenzeller, 

neuen Beschreibung zusammen, die zur Geni'tge darthun wird, dass 0. abyssicolum einc von 0. sericeum 

Kroyer, von welchem sic abstammen diirfte, verschiedene Art ist. 

Lyman (10, p. 78) hat die Erfahrung gemacht, dass anf die kleinen Papillen, wclcbe vom Rande des 

Genitalschlitzes ausgehend auch an dem Scheibenrande obcr den Armen und auf den ersten Rtickenarm- 

platten auftreten konnen, einiger Werth zu legen sei. Beziiglich des 0. abyssicohim nimmt er auf Basis dcr 

Forbes'schen Abbildung an, dass der Papillenkranz am Rande der Scheibc ein continuirlicher sei wie bei 

0. sericeum. Dies ist nicht der Fall. An keinem einzigen Exemplare bilden die kleinen Papillen am Schei- 

benrand ober den Armen eine ununterbrochene Reihe. Die Papillen sitzen seitlich der von unten zur aus- 

seren Halfte des Randes der Radialschildcr heraufragenden Kalkschuppe auf, welchc den Genitalschlitz 

nach aussen begrenzt. Sie begleiten etwa die aussere Halfte des periferen Randes der Radialschildcr; 

dann ist dieser Rand bis zur inneren Ecke nackt. Hier steht manchmal ausnahmsweise eine Papillc. Hau- 

figer nehmen zwei kleine Papillen den Raum zwischen den Radialschildern ein. Eigenthiimlich ist weiter 

ein Papillenkranz, den Forbes gesehen und abgebildet, der von der Mitte des Hinterrandes der ersten 

sehr kleinen Ruckenarmplatte ausgeht und schief zur vorderen Ecke des Seitenrandes der zweiten Rucken- 

armplatte verlauft. Die Zahl dieser Papillen ist schvvankend, zwei bis drei auf der ersten, drei bis fiinf auf 

der zweiten Ruckenarmplatte. Reste dieser, eincn nach vorn offenen Winkel bildenden, Papillenkammc sah 

ich bereits an dem einzigen, zuerst mir vorgelegencn Exemplare, und sie veranlassten mich zu der Bemer- 

kung, dass an dem Vordcrrande der ersten Ruckenarmplatte fast aller Arme links und rechts je zwei kleine 

Papillen stunden. Diese Papillen sind sehr klcin im Vcrgleiche mit den dem Gcnitalschlitze aufsitzenden. 

Die Scheibe bis 9'5mm im Durchmesser, rund, flach, scharfrandig. Eine Rosette von scchs grosseren 

Platten. Zwischen jeder primaren Radialplatte und den Radialschildern eine kleincre Platte. Zwei aufein- 

ander folgende Platten im Interradialraum zwischen Rosette und dem gcwohnlicb von vier groben Schup- 

pen gebildeten Scheibenrande. Diese Platten sind kleiner als die der centralen Rosette, aber doch grosser 

als die aussere radiale Platte. Der Zwischenraum zwischen den centralen Platten wird von eincr einzigen 

Reihe relativ ansehnlicher Schuppen ausgefiillt, an anderen Stellen schieben sich zwei bis vier Reihcn 

unregelmassiger Schuppen ein. Aus der Beschuppung des Raumes zwischen den Radialschildern ragen 

etwa drei grobere Schuppen hervor. Die ansehnlichen Radialschilder haben eine trapezoidale Form. Die 

Basis bildet den inneren, die darauf Senkrechte den periferen Rand. Sie divergiren etwas, liegen aber 

verhaltnissmassig nahe aneinander. Kein continuirlicher Papillenkamm am Scheibenrande ober den Armen. 

Papillen an dem von oben sichtbaren Saumc des Genitalschlitzes bis zur Mitte des periferen Randes des 

Radialschildes; dann mcist zwei klcinere an den marginalcn Schtippchen zwischen den Radialschildern 

oder auch auf dahinter liegenden; seltener jc cine an den inneren Ecken der Radialschilder selbst; ferner 

von der Mitte der Ruckenflache dcr ersten Ruckcnarmplatten bis zum ausseren Rand der zweiten Rucken- 

armplatte, einen nach vorn offenen Winkel bildend, jederseits 5—8 kleine Papillen. 

Auf der Bauchflache mehrere Reihen feiner Schtippchen neben den Mundschildern, dem Rande zu an 

Grosse zunehmende, leicht gewolbte, grobere. Die Mundschilder vorwiegcncl etwas langer als breit mit 

manchmal fast parallelen Seiten, winkligem Innenrande und abgerundctem Aussenrande. Die Seitenmund- 

schilder fast gleich breit. In der Regel sieben Mundpapill.cn an ciner Mundecke: einc grosserc, spitze, 

centrale, unter den Zabnen liegende; jederseits eine kleinere spitze und zwei breitere abgestumpfte. Von 

diesen ist die ausserstc fiber zweimal so breit wie die vorangehende. Es linden sich aber auch Abwei- 

chungen von dieser Ordnung: Assymmetrie oder Entwicklung von zwei nebeneinander stehenden Papillen 

an der Spitze der Mundecken, wobei es auch zu einer partiellen Verdopplung der dariiber liegenden Zahnc 
kommen kann. 

Der langste, nicht vollstandige Arm des grossten Individuurns 39mm lang, mit 53 Gliedern. Die 

Riickcnarmplatten anfangs breiter als lang, nehmen immer mehr an Lange zu und werden gegen das Ende 

der Arme zu bis zweimal so lang wie breit. Sie sind besondcrs im ersten Armdrittel mit einem scharfen Kielc 

versehen, der weiter hinaus immer schwacher wird. Die Baucharmplatten von abgerundet dreieckiger Form, 

bei jiingcren Thiercn anfangs zweimal breiter als lang, gegen das Ende der Arme zu so breit wie lang, bei 
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alteren anfangs bis dreimal so brcit wie lang. Drei Armstacheln. An einer Anzahl von Gliedern an der 

Armbasis ist der oberste derlangste, der unterste der kiirzeste, an den folgenden sind diese Unterschiede 

vvcniger deutlich. Sie crreichen hochstens an den allerletzten Gliedern den Vorderrand der nachsten 

Riickenplatte und werden auch nur hier so lang wie diese, vorwiegend sind sie betrachtlich ktlrzer. An 

den erstcn vier bis fiinf Tentakelporen zwei, dann nur eine Tentakelschuppe. Diese, anfangs kurz und 

abgerundet, wird allmahlicb langer und lanzettlich. 

Arme und Scheibe auf der Riickenseite sehr licht sepiabraun angehaucht; die ersteren oft mit dunk- 

leren Querbinden, die keiner Regel folgen. Auf der Scheibe entstehen manchmal zierliche Zeichnungen 

dadurcb, dass das Centrum der grosseren Platten dunkler, der Rand heller ist und dass die, den Raum 

zwischen den grosseren Platten ausfiillenden kleinen Schuppen dunkler sind als jene Oder umgekebrt. 

Auch die kleinen Schuppen konnen hell gesaumt sein. In anderen p'allen ist die ganze Scheibe nur dunkler 
marmorirt. 

Gefunden am 12. August in 26°43' 5. L., 36°37' n. Br. (5stl. v. Stampaglia), Tiefe 533 m. Gelb- 

grauer Schlamm mit Sand und Musehelfragmenten. 

Amphiura chiajei Forb. 

Gefunden am 29. August in 25°37' 6.L., 39°28' n. Br. (zwischen Lemnos und Mitylene), Tiefe 371 m. 

Grauer Lehm mit wenig Sand. 

Amphiura filiformis Mull. 

Gefunden am 31. Juli in 24°28" 6. L., 37°0' n. Br. (mitten zwischen Milo und Serpho), Tiefe 414 m. 

Gelbcr Schlamm mit feinem Sand - • Am selben Tage in 24°29// 6. L., 36°59' n. Br. Tiefe LM m. Gelber 

Schlamm mit feinem Sand. -- Am 12. August in 26° 43' 5. L., 36° 37' n. Br. (ostl. v. Stampaglia, Tiefe 533 m. 

Gelbgrauer Schlamm mit Sand und Muschelfragmenten. — Am 22. August in 26° 58' 6. L., 37°37; n. Br. 

(siidl. v. SamosV Tiefe 92 m. Gelbgrauer Schlamm, grauer Schlamm. —Am 24. August in 26*43' 6. L., 

37°54' n. Br. (nordl. v. Samos), Tiefe 580m. Gelbgrauer Schlamm, grauer Lehm. — Am 29. August in 

25°37' 6. L., 39"28'n. Br. (zwischen Lemnos und Mitylene), Tiefe 371 m. Grauer Lehm mit wenig Sand. 

- Am 31. August in 25°3l'o. L, 40° 17' n. Br. (siidwcstl. v. Samotraki), Tiefe 588 m. Gelbgrauer 

Schlamm, etwas Sand. 

Amphilepis florifera Forb. 
Amphiura florifera Forbes (2. p. 150. Tub. XIV. Fig. 8-13). 
Amphiura norvtgica Ljungman (5. p. 263. Tab. XV. Fig. 3«—d). 
Amphilepis norvcgica Ljungman (6. p. 322). 

Tat.  !, Fig. 4. 

Unter der Ausbeute der letzten Tiefseeexpedition im ostlichen Mittelmcrc fand sich in einem Glase mit 

Amphiura Jiliformis eine kleine Ophiuride, die vollstandig mit Amphilepis norvcgica iibereinstimmt. Es 

festigte sich aber bald in mir die Ubcrzcugung, dass diese Art kein neuer Burger des Mittelmeeres, 

sondcrn identisch mit Amphiura florifera von E. Forbes sei. 

Wie so haulig muss die Logik kriiftigere Beweise herbeischaffen, als man aus dem Vergleiche des 

Objectes mit der Originaldiagnose schopfen kann. 

So mangelhaft auch Forbes seine im agaischen Meer entdecktcn Ophiuriden beschrieb, stellte sich 

doch im Laufe der Zeil hcraus, dass J. Miiller und Troschel der VVahrheit ferner blieben, indem sie 

mehrere Arten auf bekannte zuriickluhren wollten (14, p. 184). Alle von Forbes damals neu aufgestellten 

Artcn haben sich bewahrt bis auf Ophiomyxa Inbrica, welche Miiller und Troschel ein Jahr friiher unter 

dem Namen Ophiomyxa pentagona Lm. beschrieben hatten, was jenem Alitor entgangen war. Nur mit 

Amphiura florifera kam man nicht weiter. Die Beschreibung dieser gehort allerdings zur schwachsten der 

ganzen Reihe und sie verlangt bei ihrer Beurtheilung cine urn so grossere Vorsicht, als es sich urn cine 
Denkschriften der rnnthcm.-natimv. Gl.   LXII. lid. s 
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Jugendform von nur I'" Scheibendurchmesser handelt. Ltitken (9, p. 54) hielt es fur unausgemacht, dass 

man es wirklicb mit einer Amphiura-Art zu thun habc. Lyman (10, p. 142) stellt sie mit cinem Frage- 

zeichen zu Amphiura chiajei, Ludwig (7, p. 550) und Carus vereinigten sie mit derselben. 

Zugegeben, dass Forbes ein schlechtcr Beschreiber seiner neuen Arten gewesen, so war er doch ein 

zu getibterBeobachter, um Amphiura chiajei, die ihm oft genug in die Hande kam, zu verkennen. Die Gegen- 

siitze zwischen dieser Art und A. florifera sind in den lateinischen Diagnosen ausgedrtickt und freilich in 

sehr primitiver und ungeniigender Weise illustrirt. Vergleicht man die A. chiajei betreffenden Abbildungen 

mit dem Objecte, so ergibt sich sofort die Unzulanglichkeit derselben. Man begreift nicht, was die Fig. 17 

darstellen soil; auch die Riickenansicht ist weit entfernt, richtig zu sein. Man muss jedoch zugeben, dass 

der Alitor bemiiht war, unter Fig. 10 (Unterseite eines Armes von A. florifera) etvvas darzustellen, das 

sich von Fig. 17 (dasselbe bei A. chiajei) unterschied. 

Fiir Forbes hatte Alles, was aus tiefem Wasser stammtc, ein erhohtes Interesse. Er wird also die 

unansehnliche, nur in einem einzigen Exemplare erbeutete, Ophiuride einer genauen Betrachtung gewiir- 

digt haben und nachdem er ihre Zugehorigkeit zu seiner Gattung Amphiura erkannt hatte, dieselbe 

mit vcrwandten Arten verglichen haben. Das Resultat war die Aufstellung dcr Amphiura florifera. ich 

haltc die Identitat von Forbes' Amphiura florifera mit einer der anderen Amphiuren des Mittelmeeres, 

mit Amphiura chiajei, filiformis, squamata fiir ausgeschlossen. 

Was aber dicse Amphiura florifera gewesen, vvlirde ich nicht wagen, nur gesttitzt auf unsere 

bisherigen Kenntnisse der Echinodermen-Fauna des Mittelmecres und des Atlantischcn Oceans, zu 

entscheiden. Nur die Behauptung konnte ich aufstcllcn, dass die Amphiura florifera selten und aus- 

schliesslich in tieferem Wasser vorkommt, wie Ophiocten abyssicolum, weil Niemand nach Forbes 

irgendwo im Mittelmeer eine Ophiuride antraf, die man auf sie hatte beziehen konnen, wahrend alle 

anderen Arten von Forbes (Pectinura vestita ausgenommen) auch an vielen anderen Orten in geringer 

Tiefe aufgefunden wurden. Dadurch jedoch, dass mir die Sammlungen unserer Tiefsee-Expeditionen, 

in demselben Gebiete, wo Forbes arbeitete und aus densclben und noch grosseren Tiefen zur Verfugung 

stehen, bin ich in eine giinstigere Lage versetzt. Durch die Aufflndung der im Habitus, in ihrer Stellung 

im Systeme, im Bau des Skeletes der Arme, cndlich in der Zahl der Armstacheln so sehr mit Amphiura 

florifera ubereinstimmenden Amphilepis norvegica haltc ich mich fiir berechtigt, das Dunkel iiber die 

P'orbes'sche Art zu liiften. Meine Amphilepis norvegica stammt wic diesc aus tieferem Wasser, wurde 

noch niemals zuvor im Mittelmecrc gefunden und scheint hier selten zu sein. 

Ich habe der ausgezeichneten Beschreibung und Abbildung von Ljungman nichts hinzuzufiigen, 

nur will ich auf eine Darstellung des Armskeletes an dcr Basis der Arme in Hinblick auf die von Forbes 

gegebene Abbildung eingehen, um alle Beweggriinde klar zu machen, die mich zu meincr Auffassung 

bestimmten. 
F'orbes sagt, die Riickenarmschilder seien quadratisch. Sie machen auch dicsen Eindruck, 

sind aber in Wahrheit unmerklich breiter als lang. Bei A. jlorifera sind die Riickenarmschilder durch die 

nach oben in ansehnlicher Lange tibergreifenden Seitenschilder getrennt. Misst man irrthumlich von 

Gelenk zu Gelenk, so erscheint das Glied sogar langer als brcit. Bei Amphiura chiajei sind besonders im 

Alter die Riickenarmschilder mehr in die Quere gezogen und ihr Hinterrand nur durch einen ganz 

unmerklichen Ring der Seitenarmschilder von den vorhergehenden getrennt. Die Baucharmschilder nennt 

Forbes dreilappig, weil erwieder die Ausladungen der Seitenarmschilder, auf welchen dieStacheln stehen, 

mit ihnen zu einem Korper vereint. Da dieGlieder schmal und schlank sind, tritt die Configuration scharfer 

hervor als an einer gleich grossen Amphiura chiajei. Forbes beschrieb letztere Art nach ausgewachsenen 

Exemplaren mit breiten Gliedern, bei welchen die Baucharmschilder sehr gut abgesetzt sind, zog sie in 

diesem Falle allein in Betracht und bestimmte ihre Form als quadratisch. Das wirkliche Verhaltnis dcr 

Baucharmschilder zu den Seitenarmschildern an der Basis der Arme bei Amphilepis florifera zeigt Fig. 4. 

Die Riickenarmschilder sind an ihrcm Vorderrandc so breit wic lang. Gegen das Endc dcr Arme verlangern 

sich die Armglieder. Die Abbildungen Ljungman's geben solche Stellen wieder. 
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Die Verbreitung dicser Art hat Grieg (3, p. 16) zusammengestellt. Siegehtvon ca. 100—3200 w Tiefe. 

Der siidlichste Fundort im Atlantischen Ocean beflndet sich in der Nahe der portugiesischen Kilste. Tiefe 

1100—1500 m. 

Gefunden am 12. August in 26°43" 6. L., 36*37' n. Br. (ostl. von Stampaglia), Tiefe 533 m. Gelb- 

grauer Schlamm mit Sand und Muschelfragmenten. 

Ophiopsila aranea Forb. 

Auch diese Art ist ein Nachtrag aus dem Jahrc 1890. 

Gefunden am 13. September 1890 in 20° 12' 6. L, 39°20' n. Br. (bei Corfu), Tiefe 60m. 

Ophiothrix alopecurus M. T. 

Marktanner, der die Ophiuriden des k. k. naturhistorischen Hofmuseums bcarbeitete, hielt sich nach 

eingehender Priifung der von verschiedenen Punkten der Adria herruhrcnden zahlreichen Ophiothrix nicht 

fiir vcranlasst, mehrere Arten zu unterscheiden (13, p. 304), und da Lyman schon einmal zur Bezeichnung 

der bei Triest lebenden allbekannten Foi'm den Namen alopecurus, welchen Miiller und Troschel fiir 

eine adriatische Ophiothrix geschaffen, beniitzte, so nahm er kcinen Anstand, diesen Namen zur 

Bezeichnung der ganzen Pormenreihe beizubehalten. Ich hatte friiher (12, p. 370) Bedenken iiber den 

Vorgang Lyman's geiiussert, weil das Original von O. alopecurus nicht mehr aufzutreiben war, halte 

dieselben jedoch nach den Ergebnissen der Untersuchung des reichhaltigen adriatischen Materiales durch 

Marktanner nicht mehr aufrecht. Es ist kaum anzunehmen, dass gcrade Miiller und Troschel im 

Besitze eines Individuums gewesen, das aus der Art der mir vorliegenden geschlagen, und dann, welchen 

Zweck hatte es, einen neucn Namen zu schaffen, wenn man sich sagen muss, dass man vielleicht noch 

dahin gelangen wird, die Kluft, welche zwischen der alten Ophiothrix fragilis Abildgaard und der Ophio- 

thrix von Triest liegt, durch die Constatirung weitererZvvischenformen auszufiillen? Die Widerspriiche, welche 

in den Auffassungen getibterKenner dieserGattung liegcn, beweisen, welche Schwierigkeiten zu iiberwinden 

sind. Es ist daher die Sicherhcit zu bewundern, mit welcher ein neucr Alitor, Russo (19), sich iiber alle 

Zweifel, die ihm bei seiner Unkenntnis des Stoffes wahrscheinlich gcringcre Sorgen bereiteten als Anderen, 

hinaussetzte und iiber die bei Ncapel lebenden Ophiothrix dahin entschied, dass daselbst vorkommen: 

Ophiothrix fragilis M. T., lusilanica Ljungman (unter den Synonymen steht alopecurus M. T.!) und 

echinata M. T. (synonym ist ecliinata Chiajc!), nicht aber 0. alopecurus Lyman. Russo findet, dass 

Niernand einen Zweifel hege, 0. fragilis von Miiller und Troschel sei die Ophiothrix fragilis von 

Abildgaard (er schreibt 0. F. Miiller), also geradc das Gegentheil von dem Thatsachlicben. Man weiss 

daher nicht, ob er cine Form meint, die mit der Beschreibung von Miiller und Troschel iibereinstimmt 

oder mit der nordischen O. fragilis Abildgaard. Lyman, der auch die Ophiothrix von Neapel 

untersuchte, hat sich weder fiir das Line noch das Andere ausgesprochen. Man konnte hochstens erschliessen, 

was Russo unter seiner 0. fragilis M. T. versteht, wenn man voraussetzen diirfte, er kenne Lyman's 

Auseinandersetzungen iiber die Ophiothrix-Avion von Ncapel, weil er 0. quiuqucuiaciilala Lyman zu 

0. fragilis M. T. zieht. Man wird jedoch sofort inne, dass diese Annahme eine triigerischc ist, wenn man 

seine kurzen Bemerkungen iiber 0. ecliinata M. T. liest. Lyman konnte die Originale untersuchen, und 

was er iiber diese Art berichtet, ist total verschieden von den Angaben Russo's. Ich bin ferner iiberzeugt, 

Russo habe ebensowenig atlantische Exemplare von 0. lusilanica Ljungman gesehen, wie von 0.fra- 

gilis Abildgaard und niemals die Beschreibung Ljungman's zur Hand genommen. Das wird aus der 

Bemerkung klar, dass sich diese Art durch cine nackte, von Stacheln freie Stelle im Centrum der Schcibc 

auszeichne, ein nichtssagendes Merkmal, sobald man weiss, dass dies ein Jugendcharakter ist, der auch 

bei anderen Arten vorkommt. Ljungman ervvahnt hicvon nichts in seiner Beschreibung. Endlich hat es 

nur insoferne einen Sinn, zu behaupten, O. alopecurus kommc bei Neapel nicht vor, wenn man dabei allein 

an die von Lyman gegebene Beschreibung der Form von Triest denkt. Sobald aber ein anderer Alitor 

die Ansicht ausspricht,  dass jene Ophiothrix, welche Miiller und Trosche 1 fragilis nannten,  in der 

s * 

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



142 Emit v. Marenzeller, 

Adria vorkomme und alopecurus zu benennen sei, so ist cs unlogisch zu sagen, alopecurus kommc bci 

Ncapel nicht vor, wiewohl man zugesteht, dass O.fragilis M. T. dort lebe. Aber dieser Vorwurf trifft 

den Autor ungerecht. Er hatte keine Kenntnis von Marktanncr's Ansicht. Arbeiten von dcr Qualitat 

Russo's sind nicht geeignet, diesen zu widerlegen. 

Es scheint mir jetzt schorl klar, dass es viel leichter gelingen wird die Obergange zwischen den 

schlechten in viel zu grosser Zahl bestebenden Arten zu Linden, als jene auseinancler zu halten. Man 

braucht nicht und soil sich auch nicht auf das Mittelmcer beschranken, das nur scheinbar mchrere Arten 

ausbildete, sondern man muss auch den Atlantischen Ocean beriicksichtigen, will man cinen vollen Ein- 

blick in die wie es scheint ausserordentliche Empfindlichkeit der Opliiothrix auf aussere, fur jetzt nicht 

naher definirbare Einfliisse zu gewinnen. 
Auch an dem mir zur Bestimmung vorliegcnden Opliiothrix -Formen aus dem ostlichen Mittelmeere 

(Tiefe 92 und 160 m), sowie aus der sudlichen Adria (70—174 m), bin ieh nicht imstande, Charaktere 

herauszufinden, die sie scharf abgrenzen wiirden. Sic gchorcn in die Gruppc 3 von Marktanner und 

gleichen den Exemplaren von Zara und Pola. Die Farbung ist cine zarte, rothliche oder graugrunlicbe; 

haufig treten dunklere rothe Querbinden auf den Armen auf, RQckenarmplatten gestreckt, ganz ohne oder 

nur mit schwacher Andeutung von Knotchen. Der Charakter dcr Cylinderchen und Stacheln der Schcibe, 

sowie der Arme rnachen selbst bei Individuen mit einem Scheibendurchmesser von 7 cm cinen jugendlichen 

Eindruck. An den wenigen grosseren Exemplaren sind die RQckenarmplatten breiter, die Cylinderchen 

grober und nicht mehr so zierlich gezackt. Ahnliche Formen scheint auch Kohlcr bei La Ciotat 

beobachtet zu haben (4, p. 416). Auf sic ist aber die Bezeichnung cchinala im Sinne Lyman's, der das 

Originalexemplar von Mtiller und Troschel gesehen, nicht anwendbar. 

Gefunden am 22. Juli in 23°60' 5. L., 26°3' n. Br. (zwischen Cerigo und Cerigotto), Tiefe 160 m. 

Nulliporen, grober Sand. — Am 22. August in 26°58; 6. L., 37°37' n. Br. (sudl. von Samos), Tiefe 92 m. 

Gelbbrauner Schlamm, grauer Schlamm. 

Ophiomyxa pentagona Lm. 

Gefunden am 22. August in 26°58' 6. L., 37°37/n. Br. (sudl. vom Samos), Tiefe 92 m. Gelbbrauner 

Schlamm, grauer Schlamm. 

Class. ECHINOIDEA. 

Dorocidaris papillata Leske. 
An den Stacheln einzelner Exemplare aus Tiefen von 48.5—1298 m siedelt sich Phalacrosiemma 

cidariophilum Marenz.1, eine neue Gattung unci Art aus der Familie der Hermelliden an. 

Gefunden am 26. Juli in 23° 11' 6. L., 35°45/ n. Br. (zwischen Cerigo und Candia), Tiefe 608 m. 

Gelber Schlamm, etwas grober Sand. -- Am 27. Juli in 24° 11/ 5. L., 36°23' n. Br. (zwischen Milo und 

Candia), Tiefe 880 M. Gelber Schlamm, Krustensteine, kleinc Bimssteinstueke. — Am 28. Juli in 24°2'o.L., 

36°25' n. Br. (sudwestl. von Milo), Tiefe 808 m. Gelber Schlamm, Krustensteine. — Am 1. August in 

24°43' 6. L., 37° 12' n. Br. (ostl. von Serpho), Tiefe 287 m. Lichtgelber Schlamm mit feinem Sand. — Am 

12. August in 26°43'6. L., 36°37' n. Br. (ostl. von Stampaglia), Tiefe 533 m. Gelbgrauer Schlamm mit 

Sand und Muschelbruchshlcken. 

Echinus acutus Lm. 

Durch die Funde der letztcn Jahre gewann ich die Ubcrzeugung, dass der von mir in mciner 

ersten Abbandlung (11, p. 13) unter dem Namen E. norvegicus D. K. verzeichnete Echinus zu E. acutus 

gehore. Mein damals durchgefuhrter Vergleich mit E. norvegicus aus dem Atlantischen Ocean hat daher 

als eine Beschreibung der Jugendzustande des E. acutus zu gelten. Es liegen mir jetzt die verschiedenstcn 

1  Sieho Anzeigcr d. k. Akad. d. Wiss. 1895., Nr. XVIII. 
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Alterszustande bis zu cinem Durchmesscr von 105 mm und einer Hohe von 70 mm vor. Dieses grosste 

Exemplar, mit durch den Gebrauch abgeniitzten Stacheln, stammt aus einer Tiefe von 94 m. Das grosste 

Exemplar aus bedeutenderer Tiefe (1196 m) war 56 mm breit, 40 mm hoch; die grosste Lange seiner Stacheln 

betrug 22 mm. Die von mir an einem Individuum von 44 mm Breite und 30mm Hohe bcobachtete und 

erwahnte Verbreiterung der Stacheln crsterOrdnung ist in der That eine Alterserscheinung. Ich habe sie auch 

an kleineren Thieren gesehen (26mm, 13mm) und diirfte beziiglich des friiher oder spateren Auftretens 

sovvie des Grades der Ausbildung kein bestimmtes Gesetz herrschen. Im Alter sind alle urspriinglich 

spitzen primaren Stacheln der Bauchflache in am Ende verbreitete, scbaufelformige umgewandelt. 

Die Farbung der Schale, der Stacheln in ihrem ganzen Verlaufe odcr an der Basis ist sehr verschieden 

und gibt kein Kritcrium ab. Das Vcrhaltniss der Breite der Schale zur Hohe mogen einige Masse — an 

Individuen genommen, die den Charakter der Art gut ausgepragt haben — zeigen: 23: 13'5, 26 :13, 26 : 15, 

32 : 26, 35 : 20, 45 : 38 (!), 47 : 29, 48 : 28, 51 : 32, 56 : 40, 58 : 41. 

ich ziehe auch die bei Corfu am 13. September 1890 gefangenen, in meiner ersten Abhandlung als 

E. melo L. angefuhrten Seeigel hieher. 

Gefunden am 27. Juli in 23°50' o. L., 36°9' n. Br. (ostl. von Cerigo), Tiefe 875 m. Schlamm und 

Muschelfragmente, viele Fteropodengehause. — Am 27. Juli in 24° 11' 6. L., 36°23' n. Br. (mitten zwischen 

Cap Malca und Santorin), Tiefe 880 m, Krustensteine, Gelber Schlamm, kleine Bimssteinstucke. — Am 

28. Juli in 24°2'5. L., 36°25' n. Br. (zwischen Cap Malca und Milo), Tiefe 808«*. Krustensteine, Gelber 

Schlamm. — Am I.August in 24°43' 5. L., 37° 12' n. Br. (ostl. von Serpho), Tiefe 287 m. Lichtgelber 

Schlamm mit feinem Sand, etwas Lehm. — Am 12. .August in 26°43/ 6.L., 36°37' n.Br. (ostl. von Stampaglia) 

Tiefe 533 m. Gelbgrauer Schlamm mit Sand und Muschelfragmenten. 

Spatangus purpureus Lcskc. 

Gefunden am 31. August in 25° 13' o. L., 40° 17' n.Br. (siidwestl. von Samotraki), Tiefe 588m. Gelb- 

grauer Schlamm, etwas Sand. 

Brissopsis lyrifera Forb. 

Gefunden am 22. August in 26°58' 6. L., 37°37' n. Br. (siidl. von Samos), Tiefe 92 m. Gelbbrauncr 

Schlamm. — Am 31. August in 25° 13' 6. L., 40M7' n.Br. (siidwestl. von Samotraki), Tiefe 588 m. Gelb- 

grauer Schlamm, etwas Sand. 

(lass. HOLOTHURIOIDEA. 

Fam. ASPIDOCHIROTIDAE. 

Holothuria intestinalis Asc. et Rathke. 

Gefunden am 24. August in 26°43'o. L.,  37°54' n. Br. (nordl. von Samos),   Tiefe 580;//.   Gelbgrauer 

Schlamm, grauer Lehm. 

Stichopus regalis  Cuv. 

Gefunden am 12. August in 26°29'6. L.,  36°47'n. Br. (nordl. von Stampaglia),  Tiefe 597 m.  Fein er 
Sand und Schlamm. 

Pseudostichopus occultatus Marenz. 

Gefunden am 26. Juli in 23° 11' o. L., 35°45' n. Br. (zwischen Cerigo und Candia), Tiefe 608;;/, 

Gelber Schlamm, ctwas grober Sand. — Am 27. Juli in 23°50' 6. L., 36°9' n. Br. (ostl. von Cerigo), Tiefe 

875 m. Schlamm und Muschelfragmente, viele Fteropodengehause. •—Am 28. Juli in 24°24'6. L. 36°25' 

n. Br. (siidl. von Milo), Tiefe 710 m. Gelber Schlamm. -- Am 28. Juli in 24°2'o. L., 36°25' n. Br. (westl. 

von dem vorigen Fundorte), Tiefe 808 m. Gestein, gelber Schlamm. — Am 12. August in 26°29 6. L., 

36°47' n. Br. (nordl. von Stampaglia), Tiefe 597 m. Feiner Sand und Schlamm. — Am 12. August in 26°43' 
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6. L.,  36°37'n. Br. (ostl. von Stampaglia),   Tiefe 533 m.   Gelbgraucr Schlamm  und  Sand  mit Muschel- 
fragmenten. 

Fam. SYNAPTIDAE. 

Synapta digitata Mont. 

Gefunden am 31. Juli in 24°28' 6. L., 37 ° 0'n. Br. (zwischen Serpho und Milo), Tiefe 914 m. Gclbcr 

Schlamm mit feincm Sand. — Am 22. August in 26"58' 6. L., 37°37' n. Br. (siidl. von Samos), Tiefe 92 m. 

Gelbbrauner Schlamm, grauer Schlamm. — Am 24. August in 26°43' 6. L, 37'54'n. Br. (nordl. von 

Samos), Tiefe 580 m. Gelbgraucr Schlamm, grauer Lehm. — Am 29. August in 25°37' 5. L., 39°28'n. Br. 

(zwischen Lemnos und Mitylene), Tiefe 371 m. Grauer Lehm mit wenig Sand. 

Anha n g. 
Ergebnisse der Untersuehungen im sudliehen Adriatisehen Meere und in der Strasse von 

Otranto 1894. 

Das durchforschte Gebiet erstreckt sich von der Insel Lissa stidwarts. Die Tiefen, in welchen gefischt 

wurde, waren 70— \2\Qm. Diese Expedition fbrderte die Kenntniss der adriatisehen Fauna in erfreulichster 

Weise. Es erwies sich, dass die Tiefen nicht, wie O.Schmidt meinte, verodet seien, sondern dieselbe 

Thierwelt beherbergen, wie andere Theile des Mittelmeeres. Gefunden wurden an selteneren Arten: 

Odontaster mediterraneus, Pentagonaster hystricis, Stolasterias neglecta, Brisinga coronata, Ophioglypha 

carnea, Holothuria intestinalis. Aber auch die Netzzuge in der litoralen Zone brachten manchen Gewinn. 

Neu fur die Adria sind ausser den oben genannten Arten: Antedon phalangium, Astropecten subinermis, 

Ophidiaster attenuatus, Ophiacantha seiosa, Brissopsis lyrifera,  Thyone raphanus. 

Als ein sehr bemerkenswerthes Resultat ist das Vorkommen der charaktcristischen Tiefseeart 

Brisinga coronata in der geringen Tiefe von 129 m in der Nahe der Insel Pelagosa zu bezeichnen. Die 

Abgeschiedenheit des Fundortes mag es erklaren, warum der Zufall dieses interessante Thier nicht langst 

in die Hande eines Zoologen spielte, wie dies lange zuvor mit einem anderen nachtraglich nicht minder 

beriihmt gewordenen Zeugen fiir die Existenz einer Tiefseefauna im Mittelmeer geschehen. Grohmann 

brachte schon 1832 die „Willemoesia" Giglioli's (Polycheles typhlops Heller) nach Wien; welchen 

Krebs Fischer in der Nachbarschaft aus geringer Tiefe mit ihrcm armseligen Gerath heraufgeholt. 

Allerdings mussten erst die Tiefseexpcditionen kommen, um die Bedeutung dieses Fundes in das rechte 
Licht zu setzen. 

Liste der Stationen, wo Echinodermen erbeutet wurden: 

Station 238.  15°27' 7"6.L., 42°  2'40" n. Br. (nordl. von Tremiti), Tiefe 98 m. Schlamm und Sand. 

»       239. ebenso, Tiefe 70 m. 

240.  15°22/37" o. L., 42°  9' n. Br. (zwischen   Tremiti   und   Pianosa), Tiefe   104 m.   Graugelber 

Schlamm. 

243. 15°40'50" o. L., 42°11'40" n. Br.   (in   der  Linie  von   Tremiti  nach  Pianosa),   Tiefe   103 m. 

Graugelber Schlamm. 

244. 15s46'40" 6. L., 42°10/50' n. Br. (stidostl. von Pianosa), Tiefe 108 m. Lockerer Schlamm. 

247.  15°50/42// 6. L., 42°13'20// n. Br. (bci Pianosa), Tiefe 111 m. Gelbgraucr Schlamm. 

251.  16°   1'42"6. L., 42°23'24" n. Br. (vor Pelagosa), Tiefe 129 m. Fciner Sand. 

255.  16°  9'15"6. L., 42°34'18" n. Br. (bei Pelagosa), Tiefe 176 m. Lockerer Schlamm. 
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Statior 256 

» 259 
» 260 
» 261 
» 263. 
» 267 
» 271. 
» 274 
» 279. 
» 283. 
» 284. 

» 285. 
» 292 
» 293 
» 298 
» 301 
>• 306 

315. 

316. 

318. 

365. 

368. 

378. 

383. 

384, 

390. 

16°25'42"6. L., 42°27' 6" n. Br.   (zwischen  Pelagosa   und  Cazza),   Tiefe   192 TO.   Lockerer 

Schlamm. 
16°20'45" 5. L., 42°23'40"n. Br. (bci Pelagosa), Tiefe 174 m. Sandiger Grund. 

16°21'50" o. L., 42°23' 3" n. Br. (bei Pelagosa), Tiefe 128 m. Alpengrund. 

16°12'42" o. L., 42°23' 8" n. Br. (bei Pelagosa), Tiefe 101 m. Sand, wenig Algen. 

16°12'20"6.L., 42°36'34' n. Br. (unvveit Pelagosa), Tiefe 179 m. Dicker Schlamm. 

15°22'37//6. L., 42°  9' 0" n. Br. (bei Lagosta), Tiefe 117 m. Sandiger Schlamm. 

15°27' 7" 0. L., 42°  2' 0" n. Br., Tiefe 112 m. Graugelber Schlamm. 

16°27/50'/ 0. L., 42°31'44" n. Br., Tiefe 191 m. Sehr dicker lehmiger Schlamm. 

16°21'10" 6.L., 42°47/ 0" n. Br. (bei Cazza), Tiefe 132 m. Schlamm. 

16°  3'24" 6. L., 42°58/24" n. Br. (zwischen Lissa und Busi), Tiefe 102 TO. Sandiger Schlamm. 

16° CIO" 5. L,, 43° 2'24"n. Br. (zwischen Comiza und Busi), Tiefe 94 m.  Reiner Sand mit 

Muschelfragmenten. 

15°43'10" 5. L., 42°58'20" n. Br. (zwischen St. Andrii und Lissa),  Tiefe 133 m.   Feiner Sand. 

16°17'42"o. L., 42°24'44//n. Br., Tiefe 171 TO. Sand mit Schlamm. 

16°21'597o. L., 42° 23' 0" n. Br. (ostl. von Pelagosa), Tiefe 131 m. Sand mit Schlamm. 

16°59'27"o\L., 42°  9' 0" n. Br. (siidostl. von Pelagosa), Tiefe 485 m. Schlamm. 

17°51'30" 5. L., 42° 11/ 0" n. Br. (ebenda), Tiefe 1216/;/, Dicker gelbbrauner Schlamm. 

18°21'20"o. L., 42M5'10"n.Br. (vor den Bocche di Cattaro), Tiefe 320 w. Schlamm mit sehr 

wenig Sand. 
18°51'30" 6. L., 40°40'20v n. Br.   (Strasse   von   Otranto,   in   der  Hohe  von  Valona),   Tiefe 

840 in. Schlamm. 

18°58' 0"o. L., 40°32'45// n. Br. (ebenda), Tiefe 700 m. Ziiher, dicker Schlamm. 

19°  3'40" 6. L., 40°13'10" n. Br. (nach der Ausfahrt von Valona), Tiefe 932 m.  Zaher dicker 

Schlamm. 

Zwischen  19°  3' 0" o. L.,   40o4e' 0" n. Br.  und  18°31" o. L.,   40°30' n. Br.   (Strasse  von 
Otranto), Tiefe 776 m. Sand und Schlamm. 

18°24'20" o.L., 40°58'30" n. Br. (nordl. von  Brindisi),  Tiefe 895 m.  Zaher dicker Schlamm. 

17°35' 7" o. L., 41°36' 8''n. Br. (sudliche Adda), Tiefe 950m, Sandiger Schlamm. 

17°36' 6"'o. L., 41°33'50" n. Br. (ebenso), Tiefe 1196TO. Sandiger Schlamm. 

17"38'5. L., 41°37'n. Br. (ebenso), Tiefe 1196m. Sandiger Schlamm. 

17628'40" 5.L., 42°32'20" n. Br. (sUdl. von Meleda), Tiefe 218 m. Lockerer Schlamm. 

Liste der Echinodermen: 

Anledon bifida Penn.   Station 284,   26.1,  243,  240,  248,  251,  285,  292,  255, 263, 274, 399;   Tiefe 

94—218 m. 
Antedon phalangium J. Mill 1. Stat. 285; Tiefe 133 m. 

Odontaster mediterrancus Marcnz. Stat. 298, 385;  Tiefe 485—1196 m. 

Astropecten pentacanthns Chiaje.  Stat. 239,  238, 243, 247, 248, 271, 267,  251, 285, 255, 263, 318 

Tiefe 70—932 m. 
Astropecten subinermis Phil. Stat. 293;  Tiefe  131 m. 

Pentagonaster hystricts Marenz. Stat. 384, 385;  Tiefe  1196 m. 

Pentagonaster placenta M. T. Stat. 201, 260;  Tiefe  101,  128 m. 

Palmipes placenta Penn. Stat. 284, 283;  Tiefe 94,  102TO. 

Asterina gibbosa Penn. Stat. 260;  Tiefe  128 m. 
Ophidiaster attenuatits Gray. Stat. 260;  Tiefe  128m. 

Echinasler sepositns K'etz. Stat. 284, 271;  Tiefe 94,  112 m. 

Stolasterias glacialis L. Stat. 284, 283, 260;  Tiefe 94—128 TO. 
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Stolasterias neglecta E. Perr. Stat. 298; Tiefe 485 m. 

Brisinga coronata G. 0. Sars. Stat. 251, 378, 383, 384, 385; Tiefe  129—1196 w. 

Ophioglypka carnea Liitk. Stat. 271, 251, 298, 385;  Tiefe  112—1196 m. 

Amphiura chiajei Forb.  Stat. 238, 243, 240, 244, 247, 267, 293, 279, 292, 259, 255, 263, 399;   Tiefe 

98—218 m. 

Amphiura ftliformis Mull. Stat. 238, 243, 240, 247, 244, 267, 298, 279, 285, 292, 255, 268, 399, 298; 

Tiefe 98—485 m. 

Ophiacantha setosa M. T. Stat. 247;  Tiefe   HI in. 

Ophiothrix alopecurus M. T. Stat. 239,  284,  238, 283, 243, 244, 247, 267, 260, 292, 259;  Tiefe 70 bis 

174 m. 

Dorocidaris papillata Lcske. Stat. 284, 271, 293, 285, 292, 298, 316;  Tiefe 94—760m. 

Sphaerechinus granulans Lm. Stat. 284, 261, 260;  Tiefe 94—128 w. 

Echinus acutus Lm. Stat. 284, 283, 251, 285, 255, 274, 306, 298, 365, 315, 378, 384, 385;  Tiefe 94 

bis 1196 m. 

Spatangus purpureus Leske. Stat. 284, 251, 285, 292, 365, 318;  Tiefe 94—932 m. 

Brissopsis lyrifera Forb. Stat. 238, 251, 255, 263, 385;  Tiefe 98—119G w. 

Holothuria forskali Chiaje. Stat. 284, 260;  Tiefe 94 m,  128 m. 

Holothuria intestinalis Asc. Rathke. Stat. 815, 368; Tiefe 840 m, 895 m. 

Stichopus regalis Cuv. Stat. 284, 271;  Tiefe 94 m,  112 m. 

Cucuwiaria tergestina Sars. Stat. 239, 271;  Tiefe 70 m,  112 m. 

Thyme fusus Mull. Stat. 238;  Tiefe 98 m. 

Thyone raphanus D. K. Stat. 271 ; Tiefe  112 m. 

Synapta digilata Mont. Stat. 239, 238,  243, 240, 248, 292, 256, 399;  Tiefe 70—218 w. 
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Erklarung dcr Abbildungen. 

Fig.    1. OdonlasUr mcditcrrancus Marenz. Dorsal.  1/1. 
1 A. » » » Ventral.   1/1. 
IB. » » » Zwei Adambulacral- und Vcntrolateralplattcn.   15/1. 

»    2. Slolaslcrias neglccla E. Pcrr. Dorsal. 2/1. 
3/1. » » » Ventral.  2/1. 

2/?. » » » Adambulacralplattcn und vcntralc Randplatten mil dcrcn Staclieln.   10/1. 

»     3. Opkiocltn ahyssicolum Forb. Papillen am Schcibenrandc und Anne.  10/1. 

»     4. Amphilepis florifera Forb. Vcntralscitc des sicbentcn Armgliedes.  GO/1. 
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