
UBER CLYTIA LEACHI Rss., 

EINEN 

LANGSCHWANZIGEN DEKAPODEN DER KREIDEFORMATION. 

VON PROF. Dr. A. EM. REUSS ZU PRAG, 
WIRKLICHEM MITGtIEDI DElt KAISERLICIIEN AKADEMIE DEIt WISSENSCHAFTEN. 

(MIT V TAFELN.) 

(VORGELEGT IN DER SITZUNG DER MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTUCHEN CLASSE AM XXI. MAI MDCCCLII.) 

•In den Schiehten der bohmischen Kreideformation ist nachst Callianassa antiqua Otto, welche in den der 
oberen Kreide angehBrigen Sandsteinen des nordostlichen Bohmens (Chotzen, Schirmdorf, Tricbitz u. s. AV.) 

in Menge angetroffen wird, die obengenannte Species die haufigste unter den wenigen in ihnen bisher 

gefundenen Crustaceen. Sie scheint den kalkigen Schiehten, die unter dem Namen „Pliinerd oder Planer- 

kalk" bekannt sind und dem mittleren Quadermergel Geinitz's (dem terrain titronien Di-hif/ny's) angeboren, 
eigentliiimlich zu sein. Wenigstens habe ich sie bisher noch in keincn anderen Schiehten zn cntdecken 
vcrmocht. 

Die crsten Reste dcrselben wurden von Man tell aus der wcisscn Kreide von Lewes und von 

Houghton in Western-Sussex besehrieben and abgebildet unter dem Namen von Astacus Leachii(Man- 
tell, The fossils of Ike South-Downs, 1822, p. 221—223; Taf. 29, Fig. I, 4; Taf. 30, Fig. 1, 2: 
Taf. 31 , Fig. 1—4). 

Am deutlichsten und mit den bohmischen llestcn ganz iibereinstimmend sind die Scheeren (Taf. 29, 

*fiS- 1? 4; Taf. 31, Fig. 4). Taf. 29, Fig. 4, stellt die Scheerc eines sebr grossen Individunms dar: 
Aaf. 30, Fig, 2 und Taf. 31, Fig. 4, zeigen die beiderseitigen Scheeren neben einander. Von den anderen 

uhedern der Scheerenfusse ist anf den Abbildungen nichts Deutlichcs zu sehen. Ob die von Mantel] 

Richer gerechnete Fig. 5 der Taf. 29 wirklich bieher gebore, ist wegen der Kriimmung der Scheeren- 
"uger nnwalirscheinlich. Taf. 31, Fig. 1, 2, 3 und 4 stellen den Cepbalolborax dar, der aber sebr unvoll- 
standig erhalten zn sein scheint und auch sehr undcutlich abgebildet ist, so dass sicb nicht mit Sicherheit 

•estimmen lasst, ob diesc Thcile wirklich dem Antaeus Leachii angeboren. Am wahrscheinlichsten ist dies 
noch bei Taf. 31, Fig. 3, welchc die Qiierfiirehen ties Cepbalolborax am deutlichsten wabrnehmen lasst. 

Die Langsfurche auf Taf. 31, Fig.2, ist an den vie! besser erhaltenen bohmischen Exemplaren nicht vor- 
landen und scheint, wenn das abgebUdete Individuum wirklich nnserer Species angehort, hloss zufallig 

durch Zusammcndruckung entstanden zn sein. 

Denkschriften <lei- mathem.-naturw. CI. VI. Hit. I 
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2 A. Em. Reus8.    Uber Clytia Leachi Iiss., 

Taf. 31, Fig. 4, stellt eincn der iiusseren Fiihler (c~) und cine schr undeutliche Scheere cines der 
vorderen Gangfiisse (e) dar.  Aus beidcn liisst sich gar nichts Niihercs entnehmen. 

Fn Taf. 30, Fig. 1, ist endlich das sehr unvollsliindige hintcrc Ende des Ilinterlcibes dargestellt. Man 
bemerkt die Umrissc der sehr verdriicktcn drei vorletztcnllintcrleibsringc und dieinnere paarigc Schwanz- 
llosse der rechten Seite. Ob sic wirklich von Aetacua Leachii abstammcn, liisst sich bei der ganzliehcn 

Isolirung dieser Theile und dem Vorkoinmcn noch anderer Aslacidcn an demselbcn Fundorle nieht wohl 
bestiinmeii. — 

Spiiter cntdeckte Geinitz diesen Krcbs aucb im Planer von Strcblcn und Weinbohla in Sachscn und 
beschrieb unter dem M an tell'seben Namen ein Fragment von erstcremFundortc (Charakt. d. Scbicbtcn des 
siichsisch-bohmischcn Kreidcgebirges, p. 39, Taf. 1), Fig. 1). Es bestelrt in eincm seillicb zusammengc- 
driickten, am vorderen Ende unvollsliindigcn Cephalothorax und cincr Scliccrc von grossen Dimcnsionen. 
leh habe auf Fig. 3 nochmals cine treue Abbildung des mir von mcincm Freunde, llerrn Prof. Geinitz, 
zur Untcrsuclning giitigst anverlrautcn Excmplares gelieferl;. 

Romer gibt in seiner Scbrift „iiber die Verstcincrungen desnorddcutschenKreidcgebirges (p. 105)", 
eine kurze Diagnose, ohne neuc Details hinzuzufiigen undneuc Fundortc anzufiibrcn. Seine Bcschreibung des 

mit dem Namen GlypheaLeachiibezeichnetenThi&res beschranktsich ebcnfalls auf den Cephalothorax und die 
Scheerenfiissc. Er spricht jedochzugleich die Vermutbung aus, dass wold aucb daszvveitcFusspaar mitSchee- 
ren verscben gewesen sein mochle, die abcr den iibrigen drei Fusspaaren fehlen diirflen. Er hebt iibrigens 

schon die Verwandtschaft mit Clytia von Meyer (Neue Gattungen fossiler Krebse, 1840, pp. 19,20) bcrvor. 
Diesc Verwandlsehaft vvurde von mir (die Versleinerungen der bohinischen Kreidefornialion, 1845, 

I, p. 16) nocb vollkommcner anerkann!;, so dass ich mich bewogeu land, den in Rede stehenden fossilcn 

Krebs unter dem Namen Clytia Leachii mit der Meyer'schen Gattung zu verbinden. Ich fund ihn im Plii- 
ncrkalk von Kutschlin bei Bilin und von Ilundorf bci Teplitz, so me aucb im Pliincrsandstcine von Hradek 
und Tribitz. Die von mir bescbriebenen und (1. c. Taf. G, Fig. 1 — C>; Taf. 42, Fig. 3) abgebildeten 
Thcilc sind: das am vorderen Ende unvollsliindige Kopfbruslschild., die Schecrcnfiisse mit den grossen 

Scheeren, Ikuchstucke von Gangfiisscn und eines Kaufusses, ein Tbcil der Geisscl cincs iiusseren Fiihlers, 

die letzlen drei liintcrleibsringc und endlich Fragmenlc der Schwanzllossc. 
Spiiter wurden mir zahlrciche schone Restc aus dem Planer des wcisscn Ikrgcs bei Prag bekaunt, 

deren Beschreibung die hauptsachlichste Veranlassung zur gegenwartigen Abhandlung bildet. 
Geinitz fiihrt in seinem Wcrke „iil)er das Qiiadcrsandsteingcbirge in Deutschland (1849, p. 97)" 

audi den oberen Quadcrmergel von Quedlinburg als Fundort von Clytia Leachi an. Da ich jedoch die von 

dem dortigen Salzberge stammenden Reste nicht aus eigener Anschauung kennc, so bin ich nieht iiberzeugt, 
dass dieselhcn wirklieh der genannten Species angchorcn; urn so weniger als die von Qucnstedt in 

seinem neuen Ilandbuche der Petrefactenkunde Taf. 20, Fig. 11, unter dem Namen Astacus Leachii abge- 
bildete Scheere von dort, nimincrmchr zu dicser Species gehort, wenn sic iibcrliaupt von cinem Astacidcn 

abstammt '). 
Dagcgen crhielt ich durch die gefallige Mitlheilung des Hcmi Professors Dr. Geinitz cine wirk- 

liche Scheere von Clytia Leachii aus dem Quadcrmergel von Essen in Weslphalcn zur  Ansicht8),   Uber 

') Dassclhc spricht Ilerr Dr. Geinitz in eincm an mich gerichtcten Briefe neuerdlng* aus. Auch Ilerr Or. Giebel in Halle gab mir auf 

meine Anfcage die gefiillige Auskunft, tlass die am Salzberge gefundenen Krebsrcste zu CaUianassa Faujasi und vlelletcbt auch zu 

€. antiqua gehiircn, das* das von Quenstedt abgebildete Exemplar ihm aber gan/. freind sel, 
2) Uerr Dr. F. Hb'mer in Bonn, an wclchen ich mich desshalb wandtc, thellte mir mit, dass sich auch iin Museum von Bonn eine solche, noch 

von Goldfu«»* etiquettlrte Scheere belinde; dass diese Fossilresle aber keinesn-egs aus den dor Tourlia gleich/.ustellenden verstei- 

nerungsreiehen Scbichten von Essen berstammen, sondern wohl einer boheren , dem eigcntliehcn I'lancr parallclen Schtehte angehorcn 

mogen. 
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einen langschwanzigen Dekapoden der Kreide formation. 3 

das Vorkommcnbei Osterfeld undDfilmen, das Geinitz inseinem Wcrkc „fiber das Quadersandsteingebirge 
in Deutschland (1849, p. 91})" anffihrt, brachte ich nichts Naheres in Erfalirung. 

Endlieh M'Coy (On the classification of some briHsh fossil Crustacea in the annals and, magazine of 
natural history, 1849, No. 23, p. 330—332) erhebt den in Bcde stebcndcn Krebs zum Typus einer selbst- 
standigen Gattung, welche sich von Meyer's Clytia durch die bedeutcndere Korpcrgrossc, den langen 
seitlich gezabnten Schnabel des Kopfbrustscliildcs und die dornigen Docker desselben und der Seheeren- 
fiisse unterschcidet. Er nennt sic nacb dieser Bewaffnung der Scbalc Enoploclytia und erwahnt noch zwei 

andere ihr zugehorige Arten: K. hnageiW C. aus der weissen Kreide von Burwell und Maidstone und 
E. brevimana W C. aus der unteren Kreide vou Oberry-Hinton bei Cambridge. 

In der kurzen Charakterislik der Gattung Enoploclytia beschreibt er alio Korpertheile mit Ausnabme 
der Kaufiisse, Fiiblcr und vollstiindigen Gangfiissc. Von letzteren vermulhet er irrthiiinlicherweise, dass 
allc vicr Paare ein cinfaches klauenformiges Endglied baben mogen. 

Von En. Leachii sehcint er jedoch ausser den schon von Man tell beschriebenen Bruchstiicken keine 
andcrcn Tbeile zu kenncn. Wenigslens ffihrtc er Nichts von densclben an und der Gattungscbarakter scheint, 

was den Hinterleib betrilft, nur nach den anderen zwci Arlcn cntworfen zu sein, da derselbe aiif unsere 
Species wenig passt. Wie M'Coy aber Enoploclytia Leachii als der lebenden Gattung Galathea zuniichst 
venvandt anscben konnte, ist unbegreiflich. Er scheint dazu durch den stark gcziihnten Schnabel, i\m 

kleinen Hinterleib (was aber von E. Leachii ganz unricblig ist) und die ungclbeilten tiusscren Lappen 
der Schwanzllosse vcrlcitet worden zu sein, obne die iibrigen, sehr abweiehend gcbildetcn Theile zu 
bcriicksicbtigcn. Unsere Species steht viebnebr den Gattungen Hornarus und Nephrops nahc, ohne mit 
einer von beiden ganz Uberein zu stimmen. Ich werdc dies spatcr, nacb gegebener Beschreibung der 
Clytia Leachii, genauer begriinden. 

Meiner Beschreibung, die mehrere friiher nicbt bekannte Details umfasst, liegen zahlreiche mehr 

wenigcr vollkommen erbaltene Exemplare von drei versebiedenen Fundortcn zu Grunde. Die zahlreicbsten 
stammen aus dem Planer des weissen Bergcs von Prag und bctinden sich tbeils in der Sammlung des llerrn 

Hofrathes, Bitters von Sac her (Fig. 4), tbeils des Ucrrn J. Barrande (Fig. I), 0,9), theils des k. k. 
Cniversitats-Mineralicn-Cabinctes (Fig. 1), theils des bohmischen Museums (Fig. 2, 10). Die (Fig. 3, 8) 
abgebihleten Exemplare aus dem Planer von Strehlen in Sachsen wurden mir vom Hcrrn Professor 
Br. Geinitz gefiilligst mitgetbeilt'). Das Original der Fig. 7 aus dem Planer von llundorf bei 

Teplitz gehort der fiirstlich Lobko wi tz'scben Sammlung in Bilin an, Avobcr es mir von dem Herrn 

Gustos Bubesch zu wiederholter Untersuchung freundschaftlichst dargeliehen wurde. Die vollkom- 
nicnen, naturgctreucn Zeichnungen sind von der Hand des Herrn Sax, am hiesigen pbysiologiscben 
institute. 

Es licgt nur cin cinziges Exemplar vor, an welchem man die Lange des ganzen Tbiercs und das 

fjangenverbaltniss des Kopfbrustscliildcs zum Hinterleib enlnebmcn konnte. Das Fig. 4 abgcbildete misst 
0,103 in die Lange von der Spitze des Stirnschnabels bis zum binteren Bande der Schwanzllosse. Davon 

konimen 0,07 !i auf die Lfinge des Cepbalothorax, und beiliiulig 0,088 auf jene des Hinterleibes; mitbiu 
vcrbalten sicb Hinterleib und Cepbalothorax obngefahr wie 1,10 : 1, — ein Vcrbiiltniss, welches von 

dem bei Hornarus (1,2:1) und Nephrops norvegicus (1,3: I im Mittel) nicht Avesentlich abweicht. 

J l)er Pig, 3  dargestelUe grosse Cephalothorax nebst elner Scheero wurde schon von molnem Freunde Oeinitz friiher abjtsbildet in 
»Charakt. des b8hm. Kroldegeb." Taf. i), Pig.  l. 
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4 A. Em. lieuHN.    Cher Clytia Leachi Rss., 

An demExemplare auf Fig. t, 1st der nur in scincn Contouren undeutlich erhaltene Hinterleib nach 

unten eingcschlagcn. Das ohngcfahre Verliiiitniss desselben zum Kopfbrustschild stellt sieh wie 1,2:1 
heraus, also beinahe wie oben. 

Nimmt man nur auf die absolute Grosse Riicksicht, so wiirdc das auf Fig. 3 dargestellte Exemplar, 

wenn es nach dem cben angcgebenen VcrhaTtnissc erganzt wird, eine Totallange dcs KBrpers ohne 
Scheeren von 0,182 ergeben. 

An alien vorliegendenExcmplaren ist das Kopfbrustschild mehr weniger verdriickt, thcils von den 
Neifen, Ibcils von oben, theils in schrager Richtung. Es ergibt sicb jcdoch klar, dass dasselbc lang-oval 
sei, mit geradlinigem gerundeten Riickcn und convexen, etwas zusammengcdiiickten Seiten. Nach vorne 

verschmiilert es sich allmahlich bis zur scbarfen Spitze des Schnabels, errcicbt seine grosste Rreite hinter 

dem letztenDrittheil, wird dann wieder etwas schmiiler und endet, rasch abgestutzt, in dem hintcren, zur 
Aufnahme des Hintcrlcibes bestimmtcn , tiefen, halbmondlormigcn Aiisschnilt. Die Rreite vcrhiilt sich zur 

Lange beilaufig wie 7:16. Jedoch wcchsc.lt dies Verliiiitniss bedeutend. (Bei Ilomarus ist es im Mittel 

wie 1:2, bei Nephrops norvegicus wie 1 : 2,7.) 
Die Seitenrander sind, so wie der Hinterrand, zu einem, besonders an letztcrem, breiten Saume 

vcrdickt, der neben sich nach inncn cine schmalc, aber schr dcutliche Furche hat. Reidc zusaminen messcn 

am Hiuterrandc beilaufig 0,0025 in dcr Breite. Ini vordercn Tbeile des Scitcnrandes verschvvinden Leiste 
und Furche allmahlich. 

In dcr Mitte des Vorderrandcs vcrliingert sich das Kopfbrustschild zu einem sehr spitzen, schmal-drei- 

cckigen Sch nab el (Fig. 2), der, von deniRande des Orbital-Ausscbnittcs an gemessen, wenig mehr als 
0,011 Lange hat. Ausser der sehr scbarfen, 0,00,5 langcn Endspitze triigt cr auf jeder Scite drei spitze 

Dorncn, von denen dcr vorderste der Iangste, der hinterste der kiirzestc ist. Die obcre Fliichc des 
ganzen Scbnabcls zeigt, wie bei Ilomarus, eine tiefe , mitllerc Liingsfurclic, die beilaufig in gleicher 

Linie mit dem hintcren Seitendorne an einem in der Mittellinic gelegenen kurzen, dornigen lloeker cndigl, 
hinter welcbem sich in ciniger Entfernung und in gcrader Linie noch ein zvveiter kleincrcr befindet. 

Nach aussen neben dem Stirnschnabel des Ccphalothorax liegt bciderscits der ziemlich tiefe Orbital- 
Ausschnitt (Fig. 2), der fiber dem iiusscren Winkel von einem starken, gerade ausvviirls gerich- 

teten, an der Rasis dieken, spitzen Dome von fast 0,0045 Lange hegrenzt wird. 

Die obere Flache des ganzen Cephalothorax wird dnrch zwei fiber die ganze Rreite desselben ver- 
laufende tiefe Querfiirclien in drei deutlich begrenztc Rcgionen geschiedcn, von denen die hinterste die 
griisste, die vorderste die kleinste ist (Fig. 1, 2, 3, 4, li). 

Die vordere Region endet nach riickwarts in einem in der Mitte mit schr kurzer und stumpfer Spitze 
versehenen und mit der Convexitat nach hinten geriehteten llachen Rogen und liisst ausser einigen undeut- 
lichen Erhohungcn und Vertiefungen kcine deutlieben Rcgionen luiterscheiden. Nur bemerkt man im hin- 
tcren Theile eine breite aber sehr kurze Furche, die beilaufig in der Mitte jeder Seiteuhiilfte dcr vordcren 
oder Nuchalfurche entspringt, aber sehr bald nach vorne cndigl. (Fig. \, 2). Dieselbc furchen- 

artige Depression ist auch bei den von Meyer beschricbenen Clytien siehlbar, z. R. bei Cli/tia ventrosa 
Myr. (1. c. Taf. 4, Fig. 21), b). Sie deutet gleichsam die Grenzc zvvischen der vordercn seitlichen Leber- 

gegend und der Magengegend an. 
Die mittlere Region des Cephalothorax wird riickwarts von der, wie es scheint, etwas weniger tiefen 

hinteren oder Rranchialfurche hegrenzt, welche mit ihren Seitentheilen schriiger nach unten verlauft, 

so dass die Mittelregion in ihren Seitentheilen schmiiler ist als im Riickentheilc. Die Rranchialfurche ist 
doppelt und ihrebciden Schenkel sehliesscn, wie bei Clytia ventrosa (Meyer, 1. c. Taf. 4, Fig. 29, a), eine 

schmale, gabelformige Erhohung ein, die, sich verschmalernd, nicht ganz den Seitenrand des Kopfbrustscbihles 
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einen langschxoanxigen Dekapoden der Kr•eide•formation. 5 

erreicht, iiidein die Branchialfurche in die Nuclialfurche noch vor ihremEnde einmfindet. Die beiden Halften 
dieser gabelformigen Region stossen in der lUickcnlinie unter einem Winkel zusammen, der 90° wenig 
iibersteigt, in einera Punkte , welelier beilautig in der JVlitle zwiselicn der Nuclialfurche mid dem Hinterleibs- 

Ausschnitte gelegen ist (Fig. 1, 2, 3, S). 
An beiden Seiteii der Mittelrcgion des Kopfbrustschildes wird ein kleiner Theil (lurch cine von 

hinten naeh vorne verlaufende Furche, die, aus der Branchialfurche entspringcnd, indie Nuclialfurche 
einmiindet, abgegrenzt. Er vcrliingert sich nach vorwiirts unter die vorderc Region des Cephalothorax. 

Unmittelbar iiber der genannten Verbindungsfurchc crliebt sich die Mittelregion zu zwei stumpfen Hockern, 
von deren vorderem sich cine scichtc Furche nach ohen und hinten bis in die Branchialfurche fortzieht 
(Fig. 1, 3, 4, 5). Eine ganz ahnliche Bildung nimnit man an Clytia ventrosa von Meyer wahr. 

Die griisste Ausdehnung unter den drei Regionen des Kopfbrustschildes besitzt die hintere. Sie ist 
vorne durch die hintere Spitze der Mittelregion, hinten durch den Ausschnitt fur die Insertion des Ilinter- 

leibes, welelier gegen die Riickenliuie cine fast rechtwinkelige Richtung hat, ausgeschnitten. Man vermag 
an ihr keinc besonderen Erhohungen oder Vertiefungen zu untcrscheiden. 

Die gauze Oberilache des Cephalothorax ist mit zerstreuten, spitzen Knotchcn und Hockerchen 

besetzt, M'clche in der hinteren Region am kleinsten, aber audi am dichtesten zusainmengedrangt sind. 
In der mitlleren, besonders aber in der vorderen Region sind zwischen ihncn vereinzelte, weit grossere, 

spitzdornige Ilocker eingestreut, welche eine ziemlich regelmiissige Lage liaben. Acht derselhen bilden in 
der Mittelliuie des vorderen Abschnittes eineEIlipse, deren liingere Axe mit dcrLiings-Axe des Cephalotho- 
i'ax zusammenfiillt. Auf jeder Seite dieser Ellipse, stent ein Paar eben soldier Korner hinter einander. 

Am hinteren Seitcntheile bemerkt man constant vier dergleichen rautenformig gestellte. Der die Seiten- 
rander und den Hinterrand einfassende Saum ist, wie die ihn begleitende Furche, ganz glatt. 

Nur an zwei der mir jetzt zur Untersuchung zu Gebote stehenden Exemplaren, so wie an dem schon 
vor langerer Zeit in meiner Monographic der bohmischen Kreidepetrefacten (Taf. 42, Fig. 3) abgebildeten, 

Sr. kaiserlichen Iloheit dem Erzherzoge Stephan angehorenden Exemplare sind Rruchstucke des HiB- 

terleibes erhalten, und audi da sind sic nur von der Riickenscite sicbtbar. Fig. 4 zeigt wohl siiinmt- 
hche 7 Hinterleibsringe in Beziehung auf ibre wechsclscitige Abgrenzung ziemlich deutlich erkennhar. 

Wcgen vielfacher Verdruekung und sonstiger sehr unvolikommener Erhaltung ist aber von ihrer iibrigen 
Beschaffenheit, sowie von ihrer seitlicben Regrenzung Nichts wahrzunchinen. Es lasst sich daher audi iiber 

die Breite des Hinterleibes nichts Bestimmtes aussprechen, jedoch scheint er bedeutend schmaler zu sein 

als der Cephalothorax und sich nach hinten nur allmahlich und Avenig zu verschmiilern. Keineswegs dfirfte 
aber die Breitendifferenz so bedeutend sein, als M'Coy in seiner Cliarakteristik dcr Gattung Enoploclytia 
angibt. Noch weniger stimmt die Liinge des Hinterleibes mit der Angabe von M'Coy iiberein. Der Hinter- 
'e'b ist nicbt nur nicht kiirzer als der Kopfbrustschild, sondern, wie schon oben dargetban wurdc, noch 

etwas langer, ganz im Widerspniclic mit der von M'Coy abgebildeten Enoploclytia hrevimana, welche 
wohl mit Clytia Leachi nicht zu einem und demselben Genus gehoren diirfte und ohne Zweifel den Gala- 
Iheen niiher steht. 

An dem Fig. li abgebildeten Exemplare sieht man die vordersten vier Hinterleibssegmente seitlich 

zusanimengedi'iickt. Alle sind der Querc nach in zwei Bander getheilt, ein vorderes schmaleres, mehr 
dcprimirles und ein hintercs breiteres und hoheres. Reide setzen treppenformig an einander ah und sind 
•lurch eine. Querfurche geschieden. Das vordere schicbt sich bei der Einlenkung unter das hintere des 

nachstvorliegenden Ringes. 
Das erste Hintcrleibssegmcnt untcrschcidet sich in seiner Form wesentlich von den iibrigen. Es ist, 

besonders das hintere Querband, viel kiirzer; beide  Qucrbander   sind   nicht   so   deutlich von einander 
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6 A.  Em. Reuss,     fiber Chjtia Leacki Iiss., 

abgegrenzt. Zugleich ist der ganze Ring viel schmaler und das hintcre Qucrband verlangert sich nacb 

unten nur in eincn kurzen, am freien Endc abgestutztea Fortsatz, der bci gekriimmtem Ilinterlcibe von 
ilem grossen Fortsatzc des zvvciten Hinterleibssegmentes fast ganz umfasst werden musste, wie es audi 
bei Homarus und Antaeus der Fall ist. 

Das zweite Segment ist viel breiter; der Scitcnlbrtsatz seines hinteren Qucrbandes sehr gross, am 

unteren Rande schriig abgestutzt, daher brcit dreieckig, der hintcre Rand steigt gerade abwiirts und fallt 
mit dem binteren Rande des ganzen Ringes in cine Linie zusarnmen. 

Die niichstfolgcnden zwei Segmente stimmen mit dem vorigen iibcrein; nur ist der seitliche, zapfen- 
formigc Fortsatz schmaler und bildet ein spitzorcs Dreieck, (lessen hinterer Rand ctwas ausgeschweift 

ist; — das Taf. 42, Fig. 3, meiner „Monographie der bohmischen Kreideversteincrimgcn" abgebildete 
Exemplar bietet die vorletztcn zwei Hinterleibssegmente und ein Rruchstiick des vierten, siimmtlich von 

oben niedcrgedriickt dar. Man cntnimmt daraus die beinahe vicreckigc Form der llinterlcibsringe. Am dritt- 
letzten (funften) ist der seitliche Fortsatz noch schmaler dreieckig, mit noch schieferem , mehr ausge- 
schweiftem binteren Rande. 

Das scchstc Segment ist laager als das vorhergehende, in scincm Korper fast ganz vierseilig. Der 
noch Ideinere spitz-dreieckigc Seitcnfortsatz nimmt nur den vorderen Theil ein, wijhrcnd dor hintcre den 

Ausschnitt bildet, an welchem sich die iiusscren paarigen Schwanzllosscn ansctzen. Uberhaupt stimmt der 
Rau der llinterlcibsringe, so weit er BUS den vorliegendcnRruchstucken ersichflich ist, ganz mit jenem bei 
l/omarus iiberein. 

Von der Sch wanz flo s s e sind nur unbcdcutcndc Fragmente erhalten. An dem eben beschriebencn 
Exemplare bemcrkt man eincn Theil des zicmlich grossen lefzten Hinterleibssegmentes, — der millleren 
unpaarigen Schwanzdossc, deren Hinterrand aber abgebrochen ist. Es slellt sich jedoch dcutlich beraus, 

<lass dicselbe aus einem cinzigen Sliicke besleht, wic bci Homarus und nicht diircb cine Qiiernalh in zwei 
Sliickc geschicden ist, wic bei Astacus. Zugleich ist an demselben Exemplare ein Theil der linken inneren 

paarigen Schwanzdossc iiberliefert, an welchem man die ncben dem flachen Liingskiel vorlaufende kurze 

Langsfurche erkennt. 
Auch das Fig. 4 dargestclltc Individuum zeigt Spuren der millleren unpaarigen und der linken 

inneren paarigen Flossc, aber nur in undeutlichem Abdrucke. An erstcrer erkennt man ebcnfalls eincn 
schwachen Liingskiel. 

Von der ausseren paarigen Flosse ist nirgends etwas erhalten; es liisst sich daher auch nicht bestim- 

men, ob dicselbe durch eine Qucrnath in zwei Stiickc gcthcilt wird, obwohl dies sehr wahrscheinlich ist. 
Endlich zeigt auch die Platte auf Fig. 1 die sehr undeutlicben Umrisse des gcgen den Unterleib 

eingebogencn sehr verdriicktcn llinlerleibcs. 
Ubcr die Unterseite des Kdrpcrs geben die zu Gebote stehenden Exemplare fast keinen Aufschluss, 

da beinahe iiberall nur die Ruckenseite enlblosst ist. Nur das einzigc sehr fragmentiire Exemplar, Fig. (5, 
liegt am Riickcn und zeigt, dass das Sternum sehr schnial-lincar ist und sich nacb riickwiirts zu keiner 

Platte ausbrcitet, wie man es bei den Galatheiden beobachtct. Auf Fig. 2 sieht man untcrhalb des Cephalo- 

thorax den Abdruck des unteren Rogens eines der Hinterleibssegmente, der, nacb diesem Abdrucke zu 
urthcilen, in der Mittellinie eincn eben solchcn zicmlich langen , spilzeu Dorn getragen baben muss, wie 
wii- ilin bci Homarus vulgaris beobachtcn. 

Unter den Extremitiitcn sind die Sch e e r enfus s e am hiiufigstcn, wenn auch gcwohnlich nur in 

Rruchstiickcn erhalten. In ihrer Tolalliinge betrachlet, sind sic bciliHifig doppelt so lang als das Kopfbnistschild. 
Cher die obercn Oliedcr dcrselben lasscn sich nur sehr unvollkommene Daten enlnehmen. Das sehr 

kurze erstc Glied — die Iliiftc — ist nirgends dcutlich genug iiberliefert worden. 
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einen langschwUnzigen Dekapodeil der Kreideformation. 7 

Das zvveite, — das lange Glicd von Meyer's (Femur) ist an dcm Exemplare Fig. 5, 0,030 lang 
und 0,010 breit (an Fig. 7, 0,034 lang, bei 0,017 breil), massig gewolbt; verschmalert sich nach 

unten etwas und cndigt mit einer sehiefen, nach inncn gcriehteten grossen Gclcnkflachc, die von einer 

stark erhabenen Leiste eingefasst zu sein schcint. 
Das dritte (Hied—das kurze Glied von Meyer's (Tibia) — misst an Fig. 6 und 1> beilaufig 0,012 in 

die Lange sowohl als audi in die Breite, an Fig. 7, 0,017 in die Lange, bei 0,016 Breite. Es ist stark 
gewolbt, am oberen Ende mit einer schriig nach aussen stcbendcn Gelenkflache verschen. Das untere Ende, 
dessen Gelenk ausgehohlt ist, erscheint ebcnfalls von einer crhohten Leiste eingefasst. In der Mittebemerkt 

man einen ziemlieh tiefcn Ausscbnitt, so dass das untere Ende einen grossen rundlichen, stark vorspringen- 
den Hocker bihlet (Pig. 7, und Heuss, Verstein. der bohmischen Kreideformation Taf. 6, Fig. 3). 

Die Scheeren endlich zciclincn sicb bei unscrem Fossil (lurch eine sehr bedeutende Grosse aus, 

scbeinen aber, wic audi Quenstedt bcmerkt, nicht immer beiderseits gleich zu sein. An dem eben 
erwahnteu (1. c. Taf. 6, Fig. 3, abgcbildcten Exemplare aus dem Planersandstein von Tfiblic hat die 
linke Scheere grossere Dimensionen als die rechte. Sic bcsitzt cine Lange von 0,104, bei 0,028 Breite 
des Carpus, an eineni andcrcn klcineren Individiuim (Fig. 6) 0,066, bei 0,015 Carpusbreite. Eine 

isolirte Schccre (Fig. 9) misst 0,072 in die Liinge, wobei aber noch die Spitze zu fehlen schcint, bei 

0,022 Handbreite; cine zweite nicht ganz rollstandige Scheere aus dem Pliincrkalk von Kutschlin 
0,06IJ in der Lange, 0,021 in der Breite. Die beiden Scheeren aus dcm sachsischen Planer (Fig. 3, 8), 

sind, trotzdem dass an Spitzcn noch cin Stuck fehlt, doch beilaufig 0,120 lang, bei 0,030 — 0,036 
Breite des Carpus. Bei vollstandigen Scheeren schcint sich milhin die Breite zur Liinge zu vcrhalten, 
me 1 : 3,3—4,3. 

Der Carpus ist ziemlieh vicrseilig, in der Mittc am breitesten, gegen beidc Endcn sich etwas 

verschmalernd, massig zusammengedruckt, an den Seitenflachen gewolbt, an den Scitenriindern win- 
kebg (Fig. 10). Er ist vcrhiiltnissmiissig kurz, dean im Mittcl betriigt seine Liinge nur cin Drittheil 

der ganzen Scheerenlange, so dass mithiu die Finger doppelt so lang sind, als die Handwurzel. 

Beide Finger, der bewegliche und unbewegliche, sind sehr lang (bis 0,080), dabei diinn und schlank, 

wemg zusammengedruckt, beinahe ganz gerade. Die cinander zugekehrten Bander sind, gleich einer 
Sage, mit einer Beibc spitzer, starker Dornen besetzt, die im geschlosscncn Zustande der Scheere zwischen 
einander einzugreifen scbeinen  (Fig. 3, 9). 

Audi die Bander der iibrigen Scheercnfussglieder, mil; Ausnahme der Coxa, insbesondere aber der 
Carpus, sind mil, cntfcint stehenden dicken Dornen bewaffnet. Die iibrige Obcrlliiche zeigt eine ithnlichc 
^culptur, wic der Cepbalolhorax; sie ist namlich mit zahlreichen feinen Hockern besetzt, zwischen welche 

grossere kurze Dornen eingestreut sind, die auf der Oberseite in ziemlieh regelmassigcn Beihen stehen. 
Aut dem langcn (Jlicdc scbeinen sie am sparsamsten und am vvenigsten cntwickelt zu sein; so wie sie auch 
aui der Unterseite uberhaupt weniger hervortrct.cn, als auf der oberen. 

An den Fingern bcmerkt man statt der Dornhockcr auf jeder Seitenflache zwei Litngsfurchen, in 
uenen kleine, ungleiche Gruben an einander gereiht sind (Fig. 3, 9). Es wird dies schon von Man tell 

ausdrtteklich angeffihrt (Geol, of the South-Downs, Taf. 29, Fig. 4; Gcol. of the South-East of Engl. 
p. 128, Fig. 1). — Die eigentlichen Gangfiisse sind nirgends vollkommen erhalten. Einzelne aus 

dem /usammenhange gerissene Bruchstucke derselben findet man zwar auf mehreren der vorliegcnden 

Gesteinsplatten; bemerkenswertherc Rcste aber bieten nur die Flatten Fig. 1 und Fig. 6, besonders 
crstere. 

Die Gangfiisse warcn uberhaupt diinn und zusammengcdriickt, an der Obcrfliiche nur mit entferntcn 
kleinen, kornigen HSckerchen besetzt. 
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8 A.  Em. Reus 9.    liber Clytia Leachi Bus., 

Das Exemplar, Fig. 1, zeigt ausscr etwas undeutlichen Bcsten des ersten, zweiten, dritten und vierten 

Gliedes der drei hintercn linken Gangfiisse nocli die Scbecre des ersten nnd zweiten Gangfnsses dersclben 

Seitc. Besondcrs die crstc ist gut erhalten, die des zweiten nur im Ilohl-Abdruckc vnrlianden , liisst sich 
aber aus der ebcnfalls vorliegcnden Gcgenplattc theilweise crgiinzen. Die Scbeeren sind seldank, zusam- 

mengedriickt und messcn in der Gesammtliinge 0,028 bei ciner Ilandbreite von 0,0051). Die Hand ist 
0,017 lang, wahrcnd auf die Fingerliinge nur 0,011 kommt. Ubrigens sind sie langgezogen und selnnal- 
vierseitig, mit beinabe parallelen Seitenriindcrn. Die Finger sinddiinn, etwas zusammengedriickt und 

nur gegen die Spitze bin scbr scbwach gcbogcn. 
Auch das Fig. 4 abgcbildetc Exemplar zeigt cincn Tbeil des ersten Gangfnsses beider Seitcn, aber 

zcrdriickt und inBcziehung auf die Form sebr entslellt. Mannimmt daran die beilaulig 0,024 langcScheere, 

das 0,011 lange und 0,005 breite vicrte Glied und eincn Tbeil des dritten Gliedes wahr. 
Auf der Fig. 2 abgebildeten Platte sind nehen dem Cepbalotborax Stiicke siimmtlicber vier Gang- 

fiisse der linken Seile sichtbar, an welcben man sich iiberzeugt, dass der letzte Gangfuss ebenso gebiblel 

sei,  wie die iibrigen,  nicht aber rudimcntiir, wie bei den Galalbeiden. 

Das in meincr Monograpbie der bohmischen Kreideformation (Taf. 42, Fig. 3) abgebildete Exemplar 
zeigt auf der linken Seite die klauenforniigen Eudglicder zweier bintercr Gangfiisse (e, e) , welelu; spitz- 
koniseb und schwacb gcbogcn sind. — 

Von den Kauwerkzcugen ist ausser Bruchstucken des bintcrstcn Paares der Kaufiisse nicbls 

bekannt geworden. Nur auf der Platte Fig. 4 sind dicsclbcn beinabe ganz erhalten bis auf das nur mit 

einem kleincn Tbcile sichtbare kurze, erste Glicd.  Die Liinge der Glicder ist folgende, und zwar: 

des zweiten. . 0,009 
des dritten . . 0,000 
des vierten . . 0,000 

des fiinftcn . . 0,0055 
des sechstcn . 0,00(5. 

Die gri)sste Breite (des zweiten Gliedes) betriigt 0,005. Die iiussersten Gliedcr sind im Querschnitte 
drcikantig, alle scbarfkantig und an den Kanten mit Sagezahncn besetzt. Das letzte Glied ist klauenformig 
und sebr scbwach gckriimmt. 

Aus Fig. 1, wo cin Tbeil des linken bintcrstcn Kaufusses erhalten ist, geht bervor, dass nebst den 
UandzahncnsichauioberenEndc eincs jeden Gliedes jederseits cin 0,0();> langer, sehr spitzer Dorn befindet. 

Von den Fiihlern ist an beinahe alien Exemplaren fast kcine Spur wabrzunclimen. Nur an Pig. 7, 
aus dem Pliiuerkalk von Hundorf, siebt man die 0,000 lange, diinne Geisscd des linken ausseren Fiiblcrs, 

die aber an der Spitze noch abgebroeben zu scin scbcint. Mante 11 fiihrt an (GeoL of the South-East of 

Engl., 1833, p. 122), dass sie auf sehuppigen Stielen sitzen, ohne etwas zur naherenBeschreibungbeizufugen. 
Fasst man sammtlicbc cben beschriebene Charaktcrc zusammen, so ergibt es sich unzweifelhaft, dass 

unser fossiler Krebs zu jener Abtheilung der Langschwanzcr gehiire, wclcbe man mit dem Namen der 

Astacinen belegt und dercn Bcprlisentanten unser gemciner Flusskrcbs (Antaeus fiuviatilis) und der 
Hummer (Homarus vulgaris) sind. Der ganze Habitus des Korpcrs, das Verhiillniss des Hinterlcibes zuin 
Kopfbrustschilde, die in alien Tbeilen festc, kalkige Scbale, die Beschaffenheit der Scheerenflisse, dasVor- 

bandensein von Schecren an den ersten Paaren der eigentlichen Gangfiisse, die Bildung der Schwanzllosse, 
das linienformigc J]rustbcin u. s. w. sprccben deutlicb genug dafiir. VVenn audi mebrerc andcre der wich- 

tigsten Faniiliencharakterc an den nur unvollstiindig crballcnen Fossilrcsten nicht erkannt werden 

konnen, so ist man dagegen im Stande auf die Abwescnbcit vieler, andcre Makrourenfamilicn bezcicbncndcn 

Charaktere mit Sichcrbcit zu schlicssen, — ein negatives JVlcrkmal, das bei fossilen Bestcn so of( zu Hiilfe 
genommen werden muss und immerhin von bohem Wertbc ist. 
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einen langschwiinzigen Dekapoden der Kreideformation. 9 

Geht man die lebenden Gattungen der Astacinen durch und vergleicht man sie mit unserem fossilen 

Thiere, so iiberzeugt man sich, dass dasselbe dem Hoinarus am nachsten steht. Vom Astacus entfernt es 
sich durch den an den Seitenriindern mit mehreren Dornen besetzten Stirnschnabel; durch den nicht in die 

Quere gegliederten Mittellappen der Schwanzllosse. — Merkmale, die es mit Homarus gemeinschaftlich 
hat, mit welcliem es audi in seincm robusten Ban, der starken Entwickelung und den Banddornen der 

Scheere , der Form der Hinterleibsringe, der Gegenwart eines Dorns auf der Mitte des unteren Imogens 
der Hinterleibsringe u. s. w. iibereinkoinmt. Am vvenigstcn Ahnlichkeit besilzt es mit Nepbrops, der sich 

durch Form und Sculptur dcs Kopfbrustschiides und der Hinterleibsringe, so wie durch die langen aber 

dunnen, prismatischen Scheeren leicht unterscheidet. 
Stellt man cine gcnaue Vergleichung mil, den ziemlich zahlreichen fossilen Astacinengattungcn an, so 

fallt sogleich cine beinahe vollkommene Ubereinstimmung mit der von llerm. von Meyer errichteten Gat- 
tung Clytia (Klytia), die ihre altesten und meisten Reprasentanten inderOolithenperiodezab.lt, in die Augen, 
Wie bei unserem Krebse verlangert sich der lange, seitlich etwas zusammengedriickte, geradriickige 

Cephalothorax vorne in einen spitzen Stirnschnabel: audi bei Clytia wird derselbe durch zwei Quer- 
furchen in drei hinter einander liegende Regionen abgethcilt, welcbe mit Ausnahme der dem Seitenrande 

zunachst gelegenen Theile keine markirteren Erhabenheiten oder Vertiefungen zeigen. Bei beiden ist die 
hintere Querfurche doppelt und schliesst cine schmale gabellormige Partie ein; bei beiden zeigt sich an den 

Seitentheilen der mittleren Region dieselbe, beide Hauptquerfurchen verbindende kurze Langsfurche und 
iiber derselben zwei kleine Rocker. Bei beiden ist das Kopfbrusts child von einem glatten Saum und einer 

nebenliegenden Furche eingefasst. Kurz, es lasst sich eine genaue Ubereinstimmung beider im Banc des 
Cephalothorax mil, Bestimmtheit nachweisen. 

Ich babe daher audi schon I <S4!i in mciner Monographic der bohmischen Kreideversteinernngen den 

Astacus Leachii Mant. unbedingt zur Gattung Clytia gczogen und als Clytia Le&chii beschrieben. Auch 
.jctzt, nacb Untersuchung zablreicberer und theilvveise besser erbaltener Exemplare, kann ich von dieser 

Ansicht nicht abgeben. Der Umstand, dass ClyUaLeaehi grosser ist, als faeClytien derJuraformation, dass die 
Oberflache des Kopfbrustschiides und der Scheere mit Hockern und Dornen besetzt, dass der Stirnschnabel 
grosser und seitlich deutlich geziihnt ist, kann wohl keinen giltigen Grund abgeben, unsern Krebs von Clytia 
zu trennen und, wie M'Coy in der jiingsten Zeit gelhan hat, zum Typus einer eigenenGattung zu erheben. 

Solche RiiTcrenzen, wie die oben angedeuteten, konnen wohl die Sonderung in Species rechtferligen, 
und linden sich mebrfach , selbst in noch boherem Grade, bei Arten, die doch allgcmein in einer und der- 
sellten Gattung vereinigt werden. Ja es weichen die von M'Coy selbst in der Gattung Enoploclytia ver- 
cuugten Species viel mehr und viel wesentlicber von einander ah, so dass ich, so weit es sich aus der ge- 

gcbenen roheu Abbildung von En. brevimana schliessen liisst, meine Zweifel an der Rcchtmiissigkeit dieser 
vereinigung nicht verhehlen kann. Wollte man aber jedes unwesentliche Merkmal fiir hinreichend zur Auf- 
stcllung selbststiindiger Gattungen erachten, so wiirde man sich bald genolbigt sehen, fast aus jeder einzelnen 
Species ein Genus zu machen ; es wiirde dies zu einer hochst bedauerlichen Zersplitlerung fuhren und die 
Onnehin schon sehr sehwierige Ubersicht noch mehr erschweren. 

Von der anderen Seite ist es wohl aber auch nicht zu rechtfertigen, wenn man das Zusammen- 
Ziehen der Arten und Gattungen zu weit treibt und, wie es Quenstedt noch in seinem neuen 
Handbuche der Petrefactenkunde thut, alle lebende und fossile Astacidengattungen wieder in das ein- 
z,giv (lenus Astacus zusanunenvvirft. Es wird dadureh der Palaontologie kein Dienst erwiesen, da sie 
weder als ein blosses dienstwilliges Werkzcug der Geognosie, noch als eine blosse Gehiilfin der Zoologie 

Hngesehen werden kann.   Beide haben gleicb gewiehtige und gleicli gegriindete Anspriiche an sie zu richten. 

Denkschriften dor mathem.-naturw, CI. VI. I!<I. 
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10    A. Em. R e u s s.   tfber Chjtia Leachi Bss., einen langschwanzifjen Dehapoden der Kreideformation. 

Erklarung; der Abbildungen. 

slaufende seichte 

Fig.        i, 2.   Aus dem Planer des weissen [terges bei Prag. 
„ 3.   Ans dem Pliincrkalk von Strehlen bei Dresden. 
„    4, 5, 6.   Aus dem Planer des weissen Bcrgcs bei Prag. 
„ 7.   Aus dem Pliincrkalk von Ilundorf bei Teplitz. 
„ 8.   Aus dem I'liinerkalk von Strelilen bei Dresden. 
„        9, 10.   Aus dem Planer des weissen Herges bei Prag. 
„ It.   Ideale Zusammenstellung der bisher bekannten Tbeile des Krebscs. 
„ 12.  Dieselbe, in der Seitenansicht. 

a. Stirnstacliel des Ceplialotliorax. 
b. Orbitaldorn. 
e.  Nuchalfurche. 

d. Branchialfurcbe. 
e. Hintere Gabell'urche. 
f. Von der Branchialfurche gegen die   Seitenhflcker   (h)  des Mitteltlieils  des Kopfbrustschildes 

Furche. 
g. Kurze von der Nucbalfurehe naeh vorne verlaufende Furche. 
i. Seitentheil des  mittleren Absclinittes   des Ceplialotliorax,   der   sich  nach vorwiirts unter den vorderen Abschnitt 

desselben erstreckt. 
k.   Clatter Saum des Kopfbrustschildes. 

I.   Langcs died (Femur) der Scheerenfiisse. 
m.   Kuizes Glied (Tibia) der Scheerenfiisse. 
n.  Carpus der Scheere. 
o.   Unbeweglicher Finger. 

•p.   Beweglicher Finger der Scheeren. 
q, q', q", q'".   Gangfiis.se. 
r, r'.   Scheeren der ersten zwei Gangfusspaare. 
s, s'.   Klauenfiirmige Endglieder der hinteren zwei Gangfusspaare. 

Erster 
Zweiter 
Dritter 
Vierter 

t. 
u. 
V. 

w. 
X. 

y- 
%. 

Hinterleibsring. 
Fiinfter    | 
Scchster 
Siebenter 

a. Unzertheilter Mittellappcn der Schwanzfiissc. 

|3. Geissel der iiusseren lAihler. 
•j. Hinterster Kaufuss. 
8. Erstes, «. zwcites, C. drittes, vj. viertes, 3. klauenfiirmiges letztes Glied desselben. 
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