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Friedrich Kiihlhorn: Chlamyphorus truncatus Harlan 3 

(Aus der Zoologischen Sammlung des Bayerischen Staates, Munchen) 

Kinleitung 

Bekanntlich besteht im allgemeinen bei den Sdaéugern eine Wechselbe- 

ziehung zwischen der Nahrungsart, der Kieferfunktion und dem Bau des 

Kauapparates. Nach der im Vordergrund stehenden Funktion lassen sich 

2 Grundtypen, und zwar der ,Greif-Typ“ und der , Kau-Typ“ (F. 

Kthlhorn, 1938 c) unterscheiden, die sich durch gewisse Eigentumlich- 

keiten des Kauapparates auszeichnen (s. u.). Diese zeigen in Abstimmung 

auf die Vorzugsnahrung — wie vielfach auch auf den Umfang der Verteidi- 

gungsaufgaben der Kiefer — haufig weitgehende Abwandlungen und 

lassen sehr oft innerhalb einer Ordnung oder einer kleineren systemati- 

schen Kategorie eine deutliche Spezialisationsreihe erkennen. Eine solche 

besteht u. a. z. B. innerhalb der Ordnung Xenarthra in der Folge Euphrac- 

tus/Chaetophractus — Dasypus — Myrmecophaga/Tamandua (F. Kihl- 

horn, 1939). Uber die sonstigen Zusammenhange zwischen dem K6rper- 

bau und der Lebensweise der hier behandelten Gurteltiere wurde bereits 

an anderer Stelle eingehend berichtet (F. Kuhlhorn, 1937, 1938 a und b). 

Ein 1957 der Zoologischen Sammlung des Bayerischen Staates tber- 

wiesenes, in Alkohol konserviertes Gurtelmaus-Mannchen (Chlamypho- 

rus truncatus Harlan) gab Gelegenheit, entsprechende Untersuchungen 

Uber diese in jeder Beziehung noch verhaltnismafig wenig bekannte Art 

durchzufthren und deren Stellung innerhalb der erwahnten Speziali- 

sationsreihe zu ermitteln. 

Fur Ausktinfte sowie fiir die Bestimmung der im Verdauungstrakt 

der untersuchten Gurtelmaus aufgefundenen Nahrungsbestandteile bin ich 

den Herren Dr. Brown, Dr. Forster, Dr. Hein und Prof. Dr. Peus 

zu besonderem Dank verpflichtet. Weiterhin habe ich den Herren Prof. 

Dr. Blechschmidt (Anatomisches Institut, Gottingen), Prof. Dr. Ha- 

ring (Institut fur Tierzucht, Gottingen) und Prof. Dr. Piepho (Zoolo- 

gisches Institut, Gottingen) ftir die Erlaubnis zur Durchftuhrung von Ver- 

gleichsuntersuchungen an Schadelmaterial verschiedener Saugerfamilien 

einschlieBlich des Menschen in den Sammlungen ihrer Institute und ftir die 

Gewahrung eines Arbeitsplatzes zu danken. 
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Material 

1.Chlamyphorus truncatus Harlan: AuBer dem erwahnten Tier von 1957 

standen mir vor dem Krieg ein vollstandiges und ein unvollstandiges 

Skelett mit Schadel, zwei einzelne Schadel, ein nicht zur anatomischen 

Untersuchung freigegebenes melanistisches Individuum in Alkohol (F. 

Kuhlhorn, 1940), sowie 3 Balge und ein Stopfpraparat zur Verfugung. 

Da mir damals keine Kaumuskel-Untersuchungen méglich waren, wur- 

den die bei der Art am Schadel erzielten biologisch-anatomischen Unter- 

suchungsergebnisse nicht im Rahmen cer oben erwahnten Arbeit (1939) 

verodffentlicht. Nach dem weitgehenden Verlust des bearbeiteten Gurtel- 

tiermaterials der Zoologischen Staatssammlung Munchen bilden sie aber 

jetzt eine wertvolle Erganzung der an dem Individuum von 1957 erhal- 

tenen Befunde. Diese fanden ihre Bestatigung durch die mir in letzter 

Zeit durch das Entgegenkommen von Herrn Prof. Dr. Stammer mog- 

liche Untersuchung des Schadels eines im Zoologischen Institut der 

Universitat Erlangen aufbewahrten Skelettes. 

2. Euphractus sexcinctus L.: 8 Schadel, 6 Skelette mit Schadel, der in Alko- 

hol konservierte Kopf eines von mir bei Riograndense/Staat Sao Paulo 

(Brasilien) erbeuteten weiblichen Tieres, 15 Balge und Stopfpraparate. 

3. Chaetophractus villosus Desm.: 3 Schadel, 1 Individuum in Alkohol, 

8 Balge und Siopfpraparate, 3 Skelette mit Schadel. 

4. Dasypus novemcinctus L.: 6 Schadel, 5 Skelette mit Schadel, 3 Individuen 

in Alkohol (von denen ein Stuck anatomisch untersucht werden konnte), 

11 Balge und Stopfpraparate. 

5. Dasypus hybridus Desm.: 4 Schidel, 2 Skelette mit Schadel, 2 junge 

Individuen in Alkohol (nicht zur anatomischen Untersuchung freige- 

geben), 7 Balge und Stopfpraparate. 

Neben diesem Material der Zoologischen Staatssammlung Munchen 

wurden noch einzelne Sticke des Museums des Zoologischen Institutes 

Gottingen bei den Untersuchungen berucksichtigt. 

Methodik 

Die an den Schideln vorgenommenen Messungen und die Berechnungen 

der Indices erfolgten nach den von U. Duerst (1926) und R. Martin 

(1928) gegebenen Richtlinien. 

Die Kaumuskeln wurden bei langerer Zeit in Alkohol konservierten 

Tieren untersucht. Zu den Wagungen diente eine analytische Waage. 

Hinsichtlich der Terminologie folge ich im wesentlichen Ellenberger 

& Baum (1943), Fr. Kopsch (1957), Nickel-Schummer-Sei- 

ferle (1954), Rauber-Kopsch (1940, 1941) und M. Weber (1927, 

1928) soweit diese fir den Schadel, die Kopfmuskulatur und die Zunge 

der hier behandelten Girteltiere anwendbar ist. In anderen Fallen wurden 

Fachausdrucke aus einschlagigen Arbeiten benutzt, die im Literaturver- 

zeichnis aufgefuhrt sind. 
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Fragestellung 

Chlamyphorus (Chl.) zeichnet sich (wie Burmeisteria) im Gegensatz zu 

den anderen Gurteltieren durch eine vorwiegend unterirdische Lebens- 

weise aus und ist in seinem Korperbau den damit im Zusammenhang ste- 

henden Beanspruchungen weitgehend angepa8t. Um Mifverstandnissen 

-vorzubeugen sei betont, daB unter dem Ausdruck ,,Anpassung“ lediglich 

ein Abgestimmtsein der anatomischen Konstruktionen auf die von ihnen 

zu leistenden Aufgaben im Sinne Hesse-Dofleins (1935) zu verstehen 

ist. i 

Uber die Grabanpassungen der Gtrtelmaus wurde schon an anderer 

Stelle berichtet (F. KUhlhorn, 1937). In der vorliegenden Arbeit wird. 

versucht, die sich zwischen dem Bau des Kauapparates und der Ernahrungs- 

weise andeutenden Beziehungen unter Berticksichtigung der entsprechen- 

den Verhaltnisse bei anderen Guirteltierarten Euphractus/ Chaetophractus 

(E/C) und Dasypus (D) herauszustellen. Die zu deren Klarung vorgenom- 

menen Untersuchungen beschaftigen sich mit den biologisch-anato- 

mischen Besonderheiten der beim Ergreifen und der Verarbeitung der 

Nahrung wirksamen Einrichtungen des Kopfes. Auf eine funktionell-ana- 

tomische Analyse mu im allgemeinen verzichtet werden, weil mir keine 

Lebendbeobachtungen bei Chlamyphorus moglich waren. 

Die Gurteltiere stellen hinsichtlich ihres Kauapparates einen in ge- 

wisser Richtung spezialisierten Typ dar. Eine Deutung der bei ihnen er- 

zielten Befunde kann daher nur unter Berticksichtigung der entsprechen- 

den Verhaltnisse bei anderen Ernahrungstypen versucht werden. Aus die- 

sem Grunde mtissen Erorterungen tiber Konstruktionsprinzipien allgemei- 

neren Charakters in den folgenden Ausftthrungen vielfach im Vordergrund 

stehen. 

Kurzer Uberblick tiber die erzielten wichtigen Ergebnisse 

. Die Gurtelmaus (Schildwurf) steht in der Gtirteltier-Spezialisationsreihe 

hinsichtlich der biologisch-anatomischen Konstruktionen des Kauappa- 

rates zwischen den Gattungen Euphractus/Chaetophractus und Dasypus 

mit im allgemeinen weitgehender Annaherung an erstere. Chl. ge- 

hort — wie die anderen hier behandelten Gattungen — dem Kau-Typ 

an. 

2.Chl. darf wohl als vorwiegend insectivor bezeichnet werden. Seine Nah- 

rung scheint im wesentlichen aus Insekten unter Bevorzugung von Amei- 

sen, sowie aus Wurmern zu bestehen. Vegetabilische Bestandteile spielen 

offenbar eine geringere Rolle bei der Ernahrung. 

3.Das Ergreifen und die Zerkleinerung der oftmals recht beweglichen 

und durch einen harten Chitinpanzer ausgezeichneten Nahrungsobjekte, 

wie auch die Aufnahme und Verarbeitung von Vegetabilien, erfordern 

besondere Einrichtungen im Bereich des Kopfes. 

re 
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4. Fiir das Ergreifen der Nahrung sind bei Chl. u. a. folgende Einrichtungen 

von Bedeutung?): 

a) Der ausgezogene rostrale Kieferabschnitt ist besonders zum Aufsptren 

und Ergreifen von in Spalten (oder angeschlagenen unterirdischen Amei- 

sengangen) verborgenen Insekten geeignet. 

b) Durch entsprechende Mundspaltentiefe ist auch fur Chl. mit seinem, im 

Vergleich zu E/C relativ etwas langeren, zahnlosen Kieferabschnitt die 

Moglichkeit zum Nahrungsgreifen mit den Zahnen gegeben. Der die 

Mundspaltentiefe anhaltsweise wiedergebende Quotient aus der Strecke 

»vorderer Augenrand — Inion“ und der Mundspaltenlange bewegt sich 

bei E/C zwischen 1,4 und 1,7 (23 Individuen), bei Chl. zwischen 1,7 und 

2,1 (6 Individuen) und D. zwischen 1,7 und 2,8 (18 Individuen). Diesbe- 

ziiglich deutet sich fiir Chl. eine Zwischenstellung in der Gurteltier- 

reihe an. 

Abb. 1: Verschiedene Formen mechanischer Papillen der Zunge von Chlamyphorus. 

c) Gute Ausbildung der schleimproduzierenden Speicheldrusen und Vor- 

handensein einer etwas vorstreckbaren Zunge mit besonders im Apikal- 

abschnitt relativ dicht stehenden, riickwarts gerichteten, starker ver- 

hornten mechanischen Papillen von auBerordentlicher Gestaltverschie- 

denheit (Abb. 1). Diese Papillen scheinen im rostralen Abschnitt im all- 

gemeinen starrer, langer und fester verhornt zu sein als auf der hinte- 

ren Zungenflache, wo sie vielfach in biegsame, manchmal lappige oder 

mehrteilige, nicht selten stumpf endende Spitzen auslaufen. Die im 

Spitzenteil véllig fehlenden, am Mittelteil verhaltnismaBig haufigen 

rundlichen Papillae fungiformis werden nach dem Zungengrund zu sel- 

tener: 

1) Es sei bemerkt, daB manche dieser Einrichtungen nicht nur beim Beutegreifen, 

sondern auch bei der Verarbeitung der Nahrung im Bereich des Kieferapparates von 

funktioneller Bedeutung sind. Gleiches gilt umgekehrt auch von verschiedenen bei der 

Nahrungszerkleinerung wirksam werdenden Konstruktionen. Die getrennte Darstellung 

wurde gewdhlt, um auf die bei den einzelnen Funktionsvorgangen vermutlich in erster 

Linie wirksamen Funktionsfaktoren besonders hinweisen zu kénnen. 

Die Bewertung der Befunde ist stets im Rahmen der Gurteltier-Spezialisations- 

reihe zu verstehen, denn Greif- und Zerkleinerungsfahigkeit sind bei den Gurteltieren 

im Vergleich zu den in dieser Richtung hochspezialisierten Formen (z. B. u. a. 

Carnivora bzw. Artiodactyla) verhaltnismaBig weit weniger entwickelt. 
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d) Durch weitgehende Nahtverwachsungen im ganzen sehr stabil gebauter 

Schadel mit im Vergleich zu D. ziemlich weit oral verschobenem Joch- 

bogensockel (Taf. I; II, Fig. a). 

e) Chl. ist phaenozyg (die Jochbogen tiberragen — von oben gesehen — die 

Schadelkapsel seitlich). Dadurch wird im Zusammenhang mit der Ein- 

wolbung der Temporalis-Ursprungsflache am Hirnschadel genugend 

Raum ftir den Schlafenmuskel geschaffen (Taf. I). 

f} Der vordere Kieferabschnitt (Oberkiefer, Zwischenkiefer, harter Gau- 

men) zeichnet sich durch Knochenfestigkeit und weitgehende Naht- 

obliterationen aus (Taf. I). 

g) Der réhrenartig ausgezogene orale Oberkieferabschnitt zeigt in der In- 

termaxillarzone eine Divergenz der Randkonturen, durch die in Ver- 

bindung mit dem flach-querovalen Querschnitt eine leichte Verbreite- 

rung der Greifflache im Zwischenkieferbereich erzielt wird (Taf. I). 

h) Die Pars incisiva des Unterkiefers und das Os incisivum des Oberkie- 

fers bertihren sich in Verbindung mit den dicken Lippen bei Kiefer- 

schluB8 beinahe. Hierdurch diirfte ein Kiefergreifen verhaltnismaBig 

kleiner Beutetiere begtinstigt werden (Abb. 10a). 

i) Der E/C nahe kommende Basalwinkel des Unterkiefers der Gtirtelmaus 

deutet auf eine gegeniiber D. relativ starkere Beanspruchungsfahigkeit 

der Mandibula (Abb. 16). 

j) In Anlehnung an die Verhdltnisse bei E/C bertihren sich die Unterkiefer- 

halften im Symphysenbereich weitflachiger als bei D. Ob bei Chl. wie 

bei E/C den festen Zusammenhalt fordernde, ineinandergreifende Rau- 

higkeiten auf den Bertihrungsflachen vorhanden sind, kann nicht gesagt 

werden, weil auf eine Trennung der Unterkieferhalften verzichtet wer- 

cen muBte. Bei D. fehlen derartige Rauhigkeiten. 

k) Der kraftig und breit angelegte Proc. coronoideus des Unterkiefers bietet 

eine ausgedehnte Insertionsflache fiir den M. temporalis (Abb. 14a), der 

den M. masseter gewichtsmaBig tbertrifft. Dieser Befund deutet nach 

den von mir bei 222 Saugerarten (einschlieBlich des Menschen) gewonne- 

nen Untersuchungsergebnissen auf eine Beanspruchung des vorderen 

Kieferabschnittes beim Nahrungserwerb (oder bei der Verteidigung) 

hin. 

Die einzige mir bisher bekannt gewordene Ausnahme von dieser all- 

gemeinen Erfahrung stellt unter den gepriiften Arten der Elefant dar. 

Moglichkeiten zur Erklarung dieses Befundes werden in dieser Arbeit 

kurz angedeutet. 

Im Vergleich zu carnivoren oder insectivoren Vertretern anderer 

Saugetierordnungen (Carnivora, Insectivora u. a.) freilich durfte das 

Kiefergreifvermogen bei Chl. verhaltnismaBig schwach entwickelt sein. 

1) Die Schadelseitenwand und der knécherne Meatus ext. begrenzen die 

Ruckflache der Facies artic. temp. und bieten ein Widerlager ftir das 

Kieferkopfchen (Taf. II, Fig. b), eine Einrichtung, die fiir das Kiefer- 

greifen und Festhalten von Nahrungsobjekten von Vorteil ist. 
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m) Wahrscheinlich ist Chl. — ebenso wie E/C — Nahrungsgreifen mit 

Hilfe der vordersten Zahne moglich, wie die Lage des Mundwinkels an- 

deutet. Die Greifbewegung wird vermutlich in erster Linie nur von 

einer Kieferseite her durchgefuhrt. 

Insgesamt gesehen wird das Kiefergreifen bei Chl. wohl noch eine 

groBere Rolle als das Zungengreifen spielen, das dagegen bei D. ver- 

mutlich von gréRerer Bedeutung beim Nahrungserwerb sein kann. E/C 

scheinen demgegentber — auch nach den Lebendbeobachtungen zu 

urteilen — die Nahrungsaufnahme im wesentlichen mit dem vorderen 

Kieferabschnitt oder den vordersten Zahnen einer Kieferseite zu be- 

werkstelligen. 

5. Die Nahrungszerkleinerung dtrfte bei Chl. durch Orthal- und Trans- 

versalbewegungen des Unterkiefers erfolgen und ist — wie der Zustand 

der im Magen und Darm gefundenen Beutereste beweist — bei Insek- 

tennahrung wohl nur bis zu einem gewissen Grade moéglich. Den Seiten- 

verschiebungen der Mandibula fehlt (wie Lebendbeobachtungen bei — 

C. vill. andeuten) sehr wahrscheinlich die Flussigkeit der Transversal- 

bewegungen, wie sie z. B. bei Wiederkaéuern u. a. mit ihren auf ein 

gleichmaBiges Niveau ausgerichteten Backenzahnen moglich ist. Ein 

volliges Zerreiben der Nahrungsobjekte scheint daher Chl. normaler- 

weise nicht méglich zu sein. Es kann daher bei der Glrtelmaus wohl nur 

von einer unvollkommenen Kauleistung gesprochen werden. 

Fir die Nahrungszerkleinerung sind bei Chl. u. a. Holgi Einrichtungen 

von Bedeutung: 

a) Das Vorhandensein ausgepragter Gaumencraiicin in. Verbindung mit 

einer kraftigen Zunge (Andrticken der Nahrung gegen den Gaumen, Mit- 

hilfe bei der Hineinbeforderung oe Nahrungsobjekte in den Zahnbe- 

reich). 

b) Knochenfestigkeit des Schadels und weitgehende Nahtobliteration. — 

c) Verfestigung der Jochbogenkonstruktion durch Verwachsung seiner Tei- 

le und eine horizontal verlaufende, lange, meist vollig obliterierte 

Sutura zygomaticotemporalis. Demzufolge Bestehen einer beanspru- 

chungsfahigen Ursprungsflache fur den M. masseter. 

d) Der Jochbogensockel befindet sich tiber den letzten Backzahnen (Taf. II, 

Fig. a). Dadurch liegen diese unmittelbar im Wirkungsbereich des beson- 

ders fiir den Kauvorgang wichtigen M. masseter. Die Jochbogenwurzel 

befindet sich somit tiber dem beim Kauen am meisten beanspruchten 

Oberkieferbereich, ein funktionell sehr gtinstiger Tatbestand. 

e) Durch die Ausbildung eines Proc. massetericus (,,absteigender Fortsatz” 

der Autoren) verlauft die Hauptzugrichtung der fir die Vorschubbewe- 

gung wichtigen oberflachlichen Masseterportion horizontaler als es ohne 

diesen Fortsatz bei dem auBerordentlich hohen Proc. ascendens moglich 

sein wurde (Taf. II, Fig. a). Die Vorschubbewegung scheint (nach Le- 

bendbeobachtungen bei C. vill. zu urteilen) beim Kauvorgang von Be- 

deutung zu sein. Vermutlich wird durch die sich anschlieBende Auf- 

wartsbewegung des Unterkiefers in vorteilhafter Weise das Einpressen 
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der Nahrung zwischen die bei Chl. z. T. an der AuBen- und Innenwand 

meiSelférmig gestalteten Zahne mit ihren zentral teilweise mulden- 

artig geformten Kauflachen erreicht. 

Die annahernd querovale Gestalt der Facies artic. temp. (Abb. 15) deutet 

die Moglichkeit transversaler Kieferbewegungen an, die bei C. vill. be- 

obachtet werden konnten. 

g) Das gut abgestiitzte Kieferkopfchen und die Facies artic. temp. beruhren 

1) 

sich ziemlich weitflachig. Auf diese Weise wird das Kiefergelenk, das in 

besonderem Maf8e Druckwirkungen ausgesetzt ist, sehr beanspruchungs- 

fahig fur Kau- und Greifbewegungen. Da ein Discus articularis fehlt 

ist denkbar, dafi die Einmuldung des Caput mand. und die von ihm (am 

mazerierten Schadel) umfaBte leichte Konvexitat der Facies artic. temp. 

einer gewissen Fuhrung des Kieferkopfchens dienen konnten. 

h) Die kraftige Entwicklung und die im Vergleich zu D. groBere Divergenz 

beider Unterkieferadste, sowie deren im Querschnitt lateral ausgebuch- 

tetes Corpus sind Hinweise auf die Funktionsttichtigkeit der Mandibula 

bei der Nahrungszerkleinerung. 

Der Index des aufsteigenden Unterkieferastes — der Insertionsflache 

des M. masseter — und das Vorhandensein gut entwickelter Tuberosi- 

tates massetericae (Taf. II, Fig. a, b) deuten auf eine kraftige Ausbildung 

und ein entsprechendes Funktionsvermogen des auBeren Kaumuskels 

hin. 

k) Vor allem im Hauptbelastungsbereich der Kiefer (im mittleren und hin- 

I) 

teren Drittel) von Chl. befinden sich grofenteils beiderseitig abge- 

schragte, z. T. mehr oder weniger alternierend ineinandergreifende 

Zahne mit teilweise scharfen Kanten an der Facies buccalis und lingu- 

alis (Taf. II, Fig. b; Taf. III), die bei Orthalbewegungen der Mandibula 

zum Zerbrechen von Insekten geeignet sind. Das durch Transversalbe- 

wegungen des Unterkiefers erreichte Ausmafi der Nahrungszerkleine- 

rung durfte weitgehend vom Ausbildungsgrad der Kaukante und der 

damit zusammenhiingenden Form der beiderseitigen Kauflichen abhin- 

gig sein. Wenn diese stark eingemuldet sind (wobei meist eine deutlich 

erkennbare Kaukante fehlt), werden die Seitenverschiebungen des Un- 

terkiefers nur eine sehr unvollkommene Nahrungszerkleinerung gestat- 

ten, weil ein Schleifen der Kauflachen der Ober- und Unterkieferzahne 

kaum oder nur in beschranktem Umfage mosglich ist. Im entgegengesetz - 

ten Fall findet ein weitgehenderes Zerreiben der Nahrungsobjekte statt, 

freilich nie in dem MaBe wie bei Saéugern mit ausgesprochenen Mahl- 

zahnen. 

Der Proximal (Wurzel-)-Abschnitt der Zahne ist bei Chl. (und auch bei 

E/C) weit langer als das Distal (Kau-)-Ende. Die Zahne sitzen dadurch 

tief in der Alveole und kommen nicht in die Gefahr des , Hebelns“ bei 

der Zerkleinerung groBeren Widerstand bietender Nahrungsobjekte 

(z. B. Insekten). 

m)ImVergleich zu den in groierem Umfange als E/C auf Insektennahrung 

eingestellten Gliedern der Giirteltier-Spezialisationsreihe (Dasypus, Pri- 
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odontes) sind bei Chl. die Einrichtungen fur die Nahrungszerkleinerung 

z. T. relativ funktionstuchtiger ausgebildet. Hierin findet auch das bei der 

kleinen Gurtelmaus gegentiber den anderen, vorwiegend Insekten fres- 

senden Gurteltieren ungunstigere Verhaltnis zur KorpergroBe der 

Beuteobjekte Ausdruck. Auf ahnliche Befunde bei anderen Saugerfami- 

lien soll in spateren Arbeiten eingegangen werden. 

6. Die Gurtelmaus ist nicht nur durch eine Reihe von Einrichtungen auf die 

speziellen Anforderungen, die das Ergreifen und die Verarbeitung der 

bevorzugten Nahrungsobjekte an den Kieferapparat stellt abgestimmt, 

sondern als vorztiglich entwickelter Vertreter des ,,Scharrgraber-Typus“ 

(F. Kihlhorn, 1938a) auch im tibrigen Ko6rperbau hervorragend ftir 

das Aufspuren von Beutetieren im Erdboden und das Anschlagen dort 

befindlicher Ameisengange und -nester geeignet. 

. Der vorliegende Uberblick beschrankt sich im wesentlichen auf die Dar- 

stellung der Gesamtkonstruktion des Kieferapparates der Gtirtelmaus 

und verzichtet auf eine eingehende Schilderung struktureller Feinheiten 

sowie auf eine spezielle funktionelle Analyse. Diese mu8 einerseits ver- 

bunden werden mit der direkten Beobachtung des Kauaktes. Andererseits 

erfordert die Beurteilung der speziellen Verhaltnisse den Vergleich mit 

anderen Saugern. Die Zahl der dabei berticksichtigten Arten bzw. Gat- 

tungen mu sehr gro8 gewahlt werden, um alle vorkommenden Kon- 

struktionsprinzipien erfassen zu k6nnen. 

—J 

Nahrung 

In vielen einschlagigen Arbeiten werden nur sehr allgemein gehaltene, 

fur das Verstandnis der anatomischen Konstruktionen keineswegs aus- 

reichende Hinweise iiber die Nahrung der Giirteltiere gebracht. Es finden 

hier selbstverstandlich nur solche Angaben Berticksichtigung, welche die 

spezielle Nahrungszusammensetzung der einzelnen Ernahrungstypen klar 

erkennen lassen, woher sich ergibt, daB die Giirteltiere nicht — wie H. 

Boker (1937) schreibt — durchgehend als reine Ameisenfresser zu be- 

trachten sind. Euphractus und Chaetophractus stellen hinsichtlich ihres 

Kauapparates den gleichen Typus dar und diirften sich auch ernahrungs- 

maBig entsprechen. Die Nahrungsangaben tber alle zu diesen Gattungen 

gehorenden Arten werden deshalb zusammengefaft gebracht. Entsprechend 

wurde bei Dasypus verfahren. 

Nahrungszusammensetzung von Euphractus / Chaetophractus: 

Blatter, Wurzeln, Ameisen, Termiten, Kafer und andere Insekten, Fliegen- 

larven, Reptilien, Vogel, Eier, Kleinsduger (Meerschweinchen, Kampratten) 

und Aas nach M. Eisentraut (1933), H. Krieg (1929), F. Kihlhorn 

(1939, 1954), H. Schmidt (1944) und M.zu Wied (1826). 

Nahrungszusammensetzung von Dasypus: 

Blatter, Wurzeln, bei Regenwetter auf dem Boden kriechende Wiirmer, 

Mollusken, Milben (wohl mit Blattern aufgenommen), Orthopteren, Amei- 

sen, Kafer und andere Insekten, Insektenlarven, Batrachier, Reptilien und 
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Aas nach P. Grassé (1955), F. Kuhlhorn (1939, 1954), J. R. Rengger 

(1830) und M. zu Wied (1826). Hensel (zit. nach L. Heck, 1912) fand 

bei seinen Untersuchungen niemals Termiten als Nahrungsbestandteile. 

Die gleichen Feststellungen wurden von mir gemacht. 

Nahrungszusammensetzung von Chlamyphorus: 

Zum besseren Verstandnis der ernahrungsbiologischen Befunde zunachst 

noch eine kurze Schilderung der Biotopverhaltnisse. Das Hauptverbrei- 

tungsgebiet der Gtirtelmaus stellt nach H. Schmidt (1944) das von den 

Flussen Diamante, Salado und Atuel sowie von einigen Stmpfen einge- 

schlossene, kaum 14000 km’ groBe, regenarme und auch sonst z. T. recht 

unwirtliche Departamento General Alvear in der westargentinischen Pro- 

vinz Mendoza dar. Hier lebt die Art —soweit die recht ungenugenden Schil- 

derungen verschiedener alterer und neuerer Autoren erkennen lassen — 

vorwiegend unterirdisch in trockenen, sandigen und steinigen, mit Dornen- 

geblsch und Kakteen bewachsenem Gelande und soll nur nachts gelegent- 

lich an der Erdoberflache erscheinen. 

Uber die Ernahrung von Chl. finden sich in der mir zuganglichen Lite- 

ratur folgende Angaben: Erdwiirmer, Insektenlarven und weiche Insekten, 

cievdasmuer im der Erde autsucht (Hy Burmeister, 1661). Ao Macali- 

ster (1873) fand im Magen Myriapoden, Fligeldecken von Kafern und 

Larvenfragmente. Klein (zit. nach. H. Schmidt, 1944) stellte im Ver- 

dauungstrakt der von ihm untersuchten Tiere stets nur Ameisen fest. H. 

Schmidt (1944) fand in den untersuchten Exkrementen ihm lebend uber- 

brachter Gurtelmause ebenfalls nur Ameisen. Uber den Erhaltungszustand 

der in den einzelnen Abschnitten des Verdauungstraktes ermittelten Nah- 

rungsbestandteile gibt keiner der vorstehend erwahnten Autoren Auskunft. 

Derartige Hinweise sind aber zum Verstandnis der Konstruktionen von 

sehr groBer Wichtigkeit. Die wenigen in Gefangenschaft gehaltenen 

Gurtelmause waren mit in Milch eingebrocktem Zwieback, rohem, ge- 

schabtem Fleisch, geschabten Moéhren, Maismehl sowie mit gehackten Ba- 

nanen gefiittert und bei dieser Ernahrungsweise einige Zeit am Leben 

gehalten worden. 

Nahrungszusammensetzung bei der von mir untersuchten Gtrtelmaus: 

Magen: Ameisen (649 Arbeiter und 80 Soldaten), eine leicht beschadigte, 

nicht naher bestimmbare Anopheles-Larve, 30 mehr oder weniger unver- 

letzte Centrospermen-Samen (vielleicht Chenopodium spec.) sowie grofe 

Mengen stark zerkleinerter Schalenstiicke dieser Samen ohne Reste des 

Sameninhaltes (Abb. 2). Diinndarm: Reste von Ameisen (Arbeitern und 

Soldaten) in geringer Zahl, einzelne unverletzte Centrospermen-Samen 

sowie mafig viel Schalenreste. Blinddarm (dieser ist bei Chl. bekanntlich 

paarig): In beiden Blindsacken (jeder 11mm lang, 5mm breit) einzelne 

Ameisentibien und sonstige Korperreste, wenige Centrospermen-Samen. 

Enddarm: K6pfe von 41 Ameisenarbeitern und 12 Soldaten neben sonstigen 

Korperteilen, Samenschalenstticken und einzelnen unzerstorten Centros- 

permen-Samen. In allen Abschnitten des Verdauungstraktes Steinchen, 

Sandkornchen und erdige Bestandteile. 
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Abb. 2: Chenopodium-Samen aus dem Magen und Darm von Chlamyphorus. a) Voll- 

standige und nur wenig zerkleinerte Samen; b) Schalenstticke. Punk- 

tiert = sichtbarer Sameninhalt. 

Erhaltungszustand der Nahrungsbestandteile im Verdauungstrakt: 

Von samtlichen Ameisen fanden sich nur noch mehr oder weniger zer- 

storte (vielfach deutlich gequetschte, aber nicht zermahlene) Reste (Kopfe, 

Thorax, in einigen Fallen mit noch anhangendem Abdomen, Mengen von 

Extremitatenteilen, wie Mandibeln usw.). Der Erhaltungszustand der 

Ameisen lieB deutlich erkennen, daB die Nahrung nicht einfach verschluckt, 

sondern durch die Zahne bearbeitet worden war (lokal eingedrtickte 

Kopfe usw.). Die Gestalt der Schalenreste deutete ebenfalls auf eine durch 

die Zahne erfolgte Zerkleinerung der aufgenommenen Centrospermen- 

Samen hin. 

Die vorstehende Nahrungsanalyse zeigt, dafi das untersuchte Individuum 

an tierischer Beute ausschlieBlich Ameisen aufgenommen hatte. Ein Be- 

fund, der mit den oben erwaéhnten Angaben von Klein und Schmidt 

ubereinstimmt. 

Der Erhaltungszustand auch der groferen zusammenhangenden Korper- 

komplexe erlaubte keine Artbestimmung der von dem Tier erbeuteten 

Ameisen, die nach Mitteilung von Herrn Dr. Brown der megacephala- 
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Gruppe der Gattung Pheidole angehoren. Nach brieflicher Angabe von 

Herrn Brown haben alle Arten der megacephala-Gruppe neben Mann- 

chen und Weibchen Arbeiter und Soldaten. Letztere scheinen bei den 

sameneintragenden Formen teilweise die Funktion von Samenzerkleine- 

rern zu haben. Mitunter verlassen die Soldaten das Nest — z. B., wenn 

eine reiche Nahrungsquelle entdeckt ist — um ebenfalls Nahrung einzu- 

tragen. Die megacephala-Gruppe nistet hauptsachlich im Boden oder in 

Mauern und Fufib6den menschlicher Behausungen. Die meisten — viel- 

leicht alle — Pheidole-Arten konnen. sich als Ernteameisen betatigen. Die 

Samen werden von ihnen in unterirdischen Kammern gespeichert und wohl 

erst nach dem Eintragen zerkleinert, wie das nach W. Goetsch (1930) 

auch bei den getreidesammelnden Ameisen der Gattung Messor geschieht. 

Wie das oben angeftihrte Analysenergebnis zeigt, setzt sich die Ameisen- 

ausbeute im Magen aus 89°/o Arbeitern und 11°/o Soldaten, im Enddarm 

aus 77°/o Arbeitern und 13°/o Soldaten zusammen. 

Der Dunndarm war in seinem oberen Teil verhaltnismaBig arm an Amei- 

senresten, die erst in den unteren Abschnitten wieder an Haufigkeit zu- 

nahmen. Es ist daher zu vermuten, dafi die im Magen und im unteren 

Dunndarm, Coecum und Enddarm befindlichen Ameisentberbleibsel je 

einer Mahlzeit entsprechen. In diesem Falle hatte das Tier bei jeder der 

beiden Nahrungsaufnahmen Arbeiter und Soldaten in fast gleichem Ver- 

haltnis gefressen (vorausgesetzt naturlich, da in den schon abgesetzten 

Eixkrementen eine ahnliche Relation bestand.). 

Es erhebt sich nun die Frage, wo die Ameisen erbeutet wurden. Da sich 

die Soldaten wohl nur in Ausnahmefallen weiter vom Nest entfernen 

(s. 0.), kann der festgestellte prozentuale Anteil dieser Kaste fiir die Er- 

beutung der Ameisen am oder im Nest sprechen. Darauf weist auch die 

esrohe Zahl der im Magen befindlichen Formiciden hin. 

In diesem Zusammenhang ist das Untersuchungsergebnis uber den Er- 

haltungszustand der im Verdauungstrakt der Gtrtelmaus aufgefundenen 

Centrospermen-Samen (Durchmesser 1,1 bis 1,3 mm) von besonderem Inter- 

esse. Ein kleiner Teil von ihnen erwies sich als mehr oder weniger verletzt 

und verschiedene hatten noch ein vollstandiges Elaiosom (,,Olk6rper“, fett- 

und eiweifreiches Anhangsel am Samen). Von der Masse der in sehr gro- 

Ber Zahl aufgenommenen Samen konnten dagegen in allen Abschnitten des 

Verdauungstraktes nur noch kleinere und gr6Biere Samenschalenreste fest- 

_ gestellt werden (Abb. 2). Uberbleibsel des Sameninhaltes waren nur in 

Einzelfallen zu beobachten. Diese Befunde deuten mit grofer Wahrschein- 

lichkeit an, daB die Samen durch den Kauakt zerkleinert worden waren, 

wie schon erwahnt wurde. Wegen der Vielzahl von Schalenresten ist darauf 

zu schlieBen, dai die Gurtelmaus die Centrospermen-Samen in sehr groBer 

Menge aufgenommen hatte. Da sich keine sonstigen Pflanzentiberbleibsel 

im Verdauungstrakt feststellen lieBen, ist anzunehmen, dafB diese sehr 

kleinen Samen nicht von fruchtenden Pflanzen abgefressen wurden. Nach 

allen geschilderten Umsténden mu daran gedacht werden, dai der unter- 

suchte Schildwurf unterirdische Speicherkammern der Ameisen angeschla- 
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gen und mit den heransturmenden Formiciden auch deren Vorrate aufge- 

nommen hatte. Naturlich ware auch denkbar, da das Tier seinen Fang an 

von ihm aufgegrabenen Gangen machte, durch die die von der Oberflache 

kommenden sameneintragenden Ameisen den Vorratskammern zustrebten. 

’ Fur eine unterirdische Erbeutung von Ameisen spricht auch die relativ groBe 

Zahl von Soldaten im Verdauungstrakt, die gelegentlich eines oberirdischen 

Ausfluges kaum in dieser Menge von der Gurtelmaus zu fangen gewesen 

waren. H. Schmidt (1944) gibt an, daB Chl. seine Baue fast stets in der 

Nahe von Ameisenhaufen anlege und meint, daB die Art, die sicher tuber 

einen guten Geruchssinn verfuge (hierauf weist u. a. die starke Ausbildung 

des Bulbus olfactorius hin; vgl. hierzu E. Smith (1896), d. Verf.), beim 

Graben auf die vielen unterirdischen Ameisengange stoBe und die zum 

Nest zuruckkehrenden ,,Schlepper“ fresse. 

Sehr uberraschend war das Vorhandensein einer Anopheles-Larve im 

Magen des Tieres. In reinen Trockensavannen fehlt Anopheles in der Regel 

nach meinen in Stid-Mattogrosso gemachten Erfahrungen. Ahnliches muBte 

nach den mir bekannten Landschaftsbeschreibungen auch ftir das Haupt- 

verbreitungsgebiet von Chl. angenommen werden. Wie die Ausftihrungen 

H. Schmidts (1944) aber zeigen, gibt es hier in Gestalt das Areal da 

und dort begrenzender Sumpfe und Wasserldufe stellenweise Moéglich- 

keiten fur das Auftreten von Anopheles in diesen sonst sehr wasserarmen 

Landstrichen. Das Vorhandensein einer Anopheles-Larve im Mageninhalt 

deutet darauf hin, daB die Gtirtelmaus vermutlich nach der Aufnahme der 

Ameisen die Erdoberflache aufsuchte und aus einer Anopheles-Brutstelle 

schopfte. Dieser Befund erscheint sehr interessant, weil der mir zugangli- 

chen Literatur zufolge noch keine Beobachtungen dartiber vorliegen, wie 

die Gurtelmaus ihren Feuchtigkeitsbedarf deckt. 

Ernahrungsbiologisch steht Chl. vielleicht D. etwas naher als E/C, soweit 

sich das nach den wenigen speziell gehaltenen Angaben tiber die Zusam- 

mensetzung der Nahrung dieser Art tiberhaupt beurteilen 148t. Man darf 

allerdings nicht tibersehen, da der Art durch ihre Kleinheit beziiglich der 

GroBe der Beuteobjekte Grenzen gesetzt sind und der Kauapparat viel- 

leicht ahnliches oder sogar noch mehr bei der Nahrungsverarbeitung zu 

leisten hat, als bei den hier berticksichtigten, weit groBeren Vertretern der 

anderen Gattungen. 

Entoparasiten 

Der Vollstandigkeit halber sei erwahnt, daB im Darmtraktus des von mir 

untersuchten Individuums durch Herrn Dr. Mendheim blutsaugende 

Trichostrongyliden (Nematoden) festgestellt wurden, deren Artzugehorig- 

keit noch nicht zu ermitteln war. Der allgemeine k6rperliche Zustand des 

Tieres lieS keine grob sichtbaren, durch diesen Parasitenbefall bewirkten 

Folgeerscheinungen erkennen. Dieser Befund ist deshalb von Interesse, 

weil in der gesamten von mir durchgesehenen Literatur Uber Chl. keinerlei 

Angaben tiber das Auftreten von Parasiten bei dieser Art zu finden sind. 



Friedrich Kiihlhorn: Chlamyphorus truncatus Harlan 15 

Osteologische Untersuchungsergebnisse 

Bemerkungen iiber die Zusammenhange zwischen Form und Funktion 

am Schidel 

D.Starck (1935) betont, daB sich zahlreiche Einzelheiten der Schadel- 

bildung wahrend der Individualentwicklung unter EinfluB8 der wachsenden 

Kaumuskulatur formen, also phanotypisch bedingt sind. Ahnliche Ge- 

danken finden sich in anderen einschlagigen Arbeiten. 

So erzielte M.R. Anthony (1903) experimentell durch Entfernung der 

einen Temporalisanlage bei einem neugeborenen Hund das Ausbleiben 

der Bildung eines Sagittalkammes, was einen Kausalzusammenhang zwi- 

schen Muskelwirkung und Knochenkonstruktur vermuten 1aBt. 

Einseitige Temporalis-Ektomie hatte (neben anderen Erscheinungen) bei 

einer Ratte das Fehlen der Linea temporalis und des Proc. coronoideus des 

Unterkiefers auf der operierten Seite zur Folge (L. Horowitz und H. H. 

Shapiro, 1951). Durch einseitige Masseter-Entfernung wurden bei einer 

Ratte u. a. asymmetrische Veranderungen am Schadel bewirkt. Die Unter- 

kiefermolaren der operierten Seite standen seitlich heraus und hatten keine 

Okklusion mit den oberen. AuBerdem fanden Verschiebungen der vertika- 

len Proportionen dieser Unterkieferhalfte statt (L. W. Pratt, 1943). 

Es sei in diesem Zusammenhang noch auf Abwandlungen des normalen 

schadelbildes bei in Gefangenschaft geborenen Ftichsen (B. Klatt, 1921) 

und Wolfen (A. Wolfgramm, 1894) verwiesen, die u. a. in einer Verktr- 

zung des facialen und einer Verbreiterung des hinteren Schadelabschnittes 

bestanden. A. Bachofen-Echt (1931) macht auf Verkimmerung des 

Unterkieferknochenbaues bei in Gefangenschaft aufgewachsenen Braun- 

baren (Ursus arctos L.) aufmerksam. Wolfgramm bringt diese Erschei- 

nungen mit der mangelnden Beanspruchung des Kieferapparates bei sol- 

chen Gefangenschaftstieren in Zusammenhang. F. Weidenreich (1925) 

sieht dagegen die Ursache fiir derartige Modifikationen im wesentlichen 

in einer durch Storungen des Kalkstoffwechsels wahrend der Hauptwachs- 

tumsperiode bedingten geringen Widerstandsfahigkeit des Knochens. Auf 

diese Fragen kann hier nicht weiter eingegangen werden. 

Der ,Greif-Typ“ und der ,,Kau-Typ“ 

Wie schon erwahnt, lassen sich bei den Saugern ganz allgemein im Zu- 

sammenhang mit der beim Nahrungserwerb im Vordergrund stehenden 

Funktion zwei durch Ubergange verbundene Typen, der ,,Greif-Typ“ und 

der ,,.Kau-Typ“, unterscheiden. 

Fur den ,,Greif-Typ“ sind bei der Nahrungsaufnahme schnelles Zupacken 

(Schnappbewegung), Festhalten und Widerstand gegen den nach vorn ge- 

richteten Zug der Beute durch festen Schlu8B (Kraftschlufi) die wichtigsten 

Leistungen des Kauapparates. 
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Bei den Vertretern des ,,Kau-Typs“ besteht dagegen die Hauptaufgabe 

des Kieferapparates im Zerkleinern der meist schwer aufschlieSbaren 

Nahrung. Schnelle, schnappende Kieferbewegungen finden hier im allge- 

meinen nicht statt. 

Bei einer ganzen Reihe der zwischen diesen beiden Typen auftretenden 

Ubergangsformen spielt die Kaufunktion die fuhrende Rolle. In Verbin- 

dung mit einer Wehrfunktion des vorderen Kieferabschnittes und dessen 

Belastung beim kraftsparenden, schnellen Abbeifien von Bissen aus zahe- 

ren oder harteren Nahrungsobjekten konnen sich hier aber Konstruktionen 

zeigen, die in ahnlicher oder gleicher Weise fur den ,,Greif-Typ* kenn- 

zeichnend sind. Beispiele hierfuir sind z. B. viele Primaten und der Mensch. 

Bei manchen Primaten stellt tierische Beute (Insekten, Vogel usw.) einen 

wesentlichen Anteil der aufgenommenen Nahrung dar. Der Nahrungser- 

werb erfolgt hier vielfach nach Art des Kiefergreifens der Raubtiere, wah- 

rend die Nahrungszerkleinerung durch einen echten Kauvorgang geschieht. 

In diesen Fallen finden sich dementsprechend stark ausgepragte, fur den 

»Greif-Typ“ wie fiir den ,,.Kau-Typ“ kennzeichnende Eigenarten im Kopf- 

bereich. 

a b 

ae | a 

: 

e 

Abb. 3: Beispiele fiir die Gestalt des Unterkiefers bei Vertretern des ,,Greif-Typus“ 

(a, b) und des ,,Kau-Typus*“ (c, d, e); stark schematisiert; a) Wolf; _b) Haus- 

spitzmaus; c) Giraffe; d) Wasserschwein; e) Wanderratte. 
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Beide Funktionstypen unterscheiden sich durch Eigenheiten des Schadels 

— vor allem am Kauapparat — und durch die Relation zwischen dem Mas- 

seter- und Temporalisgewicht. Dieser ganze Fragenkomplex wurde fruher 

an anderer Stelle eingehender behandelt (F. Kuhlhorn, 1938). Die 

Abbildung 3 veranschaulicht einige Charakterzuge dieser Typen, die in Ab- 

stimmung auf die Besonderheiten in der Zusammensetzung der Normal- 

nahrung bei verschiedenen Saugern Abwandlungen zeigen konnen. Das 

wird z. B. beim Vergleich (Abb. 3d, e) der Wanderratte (Rattus norvegicus 

-[{Berk.]), einem Allesfresser, der auch lebende Beutetiere ergreift, mit dem 

vor allem weiche Pflanzen fressenden Wasserschwein (Hydrochoerus 

hydrochaerus [L.]) deutlich (F. Ktuhlhorn, 1954; A. Muller, 1933). 

In der Regel ubertrifft der Musculus temporalis bei Tieren mit vor- 

wiegender Greiffunktion oder sonstiger durch die Ernahrungsweise wie 

auch durch Wehrfunktion bedingter besonderer Belastung des vorderen 

Kieferabschnittes den M. masseter an Massenentwicklung. Diese allge- 

meine Erfahrung bleibt aber nicht ohne Ausnahme, wie die von mir an 222 

Arten mit tiber 1080 Individuen vorgenommenen Kaumuskelwagungen 

zeigten. 

Einen solchen Ausnahmefail stellt der Elefant (Elephas maximus L., 

Loxodonta africana Blb.) dar, dessen Temporalis den Masseter gewichts- 

mafig erheblich ubertrifft, wie aus Tabelle 1 zu ersehen ist. 

Tabelle 1 

Gewicht des Musculus temporalis und des M. masseter (unter EinschluB des von 

G. H. Schumacher (1961) diesem funktionell zugeordneten M. zygomatico-man- 

dibularis) und das Verhaltnis des Temporalis(T)- zum Masseter(M)-Gewicht (T:M) 

bei 3 erwachsenen (1 4, 2 99) und einem jungen () Indischen Elefanten (Elphas 

maximus L.). Das Muskelmaterial wurde in frischem Zustande untersucht, Muskel- 

gewichte abgerundet. 

Individuum Temporalis-Gew. Masseter-Gew. T:M 

g (16 Jahre) 7,850 kg 3,310 kg 2,4 

2 ad. 6,300 kg 3,000 kg 2,1 

2 (ca. 50 Jahre) : 6,100 kg 2,450 kg 2,5 

2 (Jungtier) 1,150 kg 0,510 kg 2,4 

Auf diesen Tatbestand haben auch H. Chang: (1929) und L. Stocker 

(1957) hingewiesen. Hier stellt das ungeheuere Gewicht der massiven Man- 

dibula der dem ,,Kau-Typ“ angehorenden Arten grofe Anforderungen an 

die Muskulatur, die nach L. Stocker (1957) nur durch eine entsprechende 

Entwicklung des Temporalis erfillt werden konnen. L. Stocker betont 

im Hinblick auf diesen Befund, dai die bei Carnivoren allgemein tibliche 

Relation — stark entwickelter Temporalis und schwacher Masseter — keine 

Klassenspezifikation der Raubtiere darstellt (wie ja auch oben naher aus- 

gefuhrt wurde), sondern als funktionell bedingt anzusehen sei. Es mu vor- 

laufig dahingestellt bleiben, ob der Erklarungsversuch Stéckers beziig- 

lich des hohen Temporalisgewichtes beim Elefanten den Zusammenhangen 

gerecht wird. Hierzu kann erst Stellung genommen werden, wenn ent- 
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sprechende Untersuchungen bei anderen pflanzenfressenden Grofsaugern, 

wie z. B. Flu8pferd!2) und Nashorn, gemacht und die Relationen zwischen 

-dem Knochengewicht des Unterkiefers und des Oberschadels sowie die Ge- 

wichtsverhaltnisse der Kaumuskulatur geprtft worden sind. 

Es konnte andererseits auch an eine stammesgeschichtliche Bedingtheit 

des Befundes beim Elefanten gedacht werden. 

Zu den altesten bekannten Proboscidiern gehort nach Thenius-Hofer 

(1960) das etwa tapirgroBe Moeritherium lyonsi Andrews mit der Zahn- 

formel 3 13 3. Bei dieser Art sind das obere und untere Schneide- 

203 3 

zahnpaar vergrofert, der vordere Kieferteil ist also — im Gegensatz zum 

Elefanten — sichtlich mit besonderen Funktionen betraut gewesen. In der 

Stammesreihe der rezenten Elefanten wird dann von Thenius-Hofer 

Palaeomastodon mit der Zahnformel 10 33 (K. v. Zittel, 1923) er- 

O23 

wahnt. Die oberen Schneidezahne sind nach v. Zittel relativ kurz, seit- 

lich komprimiert und sabelformig, die unteren als lange Schaufeln ent- 

wickelt. Das dann in der Proboscidier-Reihe von Thenius-Hofer ge- 

nannte Mastodon hat die Zahnformel 10 38—0 3 (K.v. Zittel, 1923). 

RO, Cayo) 
Der obere Schneidezahn ist meist gerade und seltener gebogen, wahrend 

die unteren Incisiven kurzer sind und bei den spaten Arten vom Oberplio- 

zan fehlen konnen oder nur bei den Mannchen vorkommen (K. v. Zittel, 

Abb. 4: 

Schadel von Moe- 

ritherium lyonsi 

Andrews (a) und 

Palaeomastodonsp. 

(b), 2 Vertreter aus 

der Stammesreihe 

der rezenten Ele- 

fanten (aus M. We- 

ber, 1928). 5 b 

1923). Der vor der Jochbogenwurzel gelegene Abschnitt des Unterkiefers 

ist (nach den von Thenius-Hofer gegebenen Zeichnungen zu urteilen) 

bei Palaeomastodon und Mastodon relativ langer als bei Moeritherium. 

Beim rezenten Elefanten Uberragt der vordere Unterkieferabschnitt den 

Bereich der Jochbogenwurzel verhaltnismaBig noch weniger. Bei dem von 

K. v. Zittel abgebildeten Palaeomastodon-Schadel (Oligozén/Fayum, 

ta) Wahrend der Drucklegung ergab sich die Gelegenheit zur Untersuchung der 

Kaumuskulatur eines ZwergfluBpferdes (Chaeropsis liberiensis Mort., 4). Das Ge- 

wichtsverhaltnis Temporalis : Masseter betrug 0,4 und entsprach damit etwa den bei 

Wildschweinen ermittelten diesbeziiglichen Werten. 
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Agypten; nach Andrew) tiberragen die Unterkieferschneidezadhne die des 

Oberkiefers betrachtlich, und die Ursprungsflache des Temporalis zeigt eine 

starkere EKinmuldung, die auf eine kraftige Entwicklung des Schlafenmus- 

_kels deutet. Wie bei dem rezenten Elefanten ist auch bei den hier erwahn- 

ten Gliedern seiner Stammesreihe ein hohes Kiefergelenk vorhanden (ver- 

gleiche hierzu und zu dem oben Gesagten Abb. 4). 

Abb. 5: Bei Kontraktion von Temporalis und Masseter auf den Unterkiefer gegebene 

Wirkungsmoglichkeiten (nach R. Tucker, 1954). a = Masseter, b = Tempo- 

ralis, c = Kiefergelenk, I—C = Incisive und Caninus, Py = Rei®zahn, d = 

Hebelarm bei Kraftwirkung auf den Py, e = Hebelarm des Masseter bei 

Kraftwirkung auf den Py, f = Hebelarm des Temporalis bei Kraftwirkung 

auf die Incisiven, g = Hebelarm des Masseter bei Kraftwirkung auf die In- 

cisiven. 

In dem von R. Tucker (1954) entworfenen Schema wurden der Ubersicht- 

lichkeit halber Py—P3 und M,—Mp weggelassen, flr die das Diagramm in 

entsprechender Weise angelegt werden kann. 

Ob und in welcher Weise bei Moeritherium, Palaeomastodon und Ma- 

stodon geschilderten Befunde in besonderer Beziehung zu den vom vorde- 

ren Kieferabschnitt zu leistenden Aufgaben standen, kann hier nicht naher 

untersucht werden. Es sollte lediglich auf eine m. W. noch nicht diskutierte 

Deutungsmoglichkeit fiir das von der allgemeinen Norm bei reinen Pflan- 

zenfressern sehr stark abweichende Temporalis/Masseter-Verhaltnis beim 

Elefanten hingewiesen werden. 

R. Tucker (1954) hat die Wirkungsmoglichkeiten von Masseter und 

Temporalis funktionsanalytisch untersucht und auf Grund seiner Uber- 

legungen ein Funktionsschema ftir diese beiden Muskeln entworfen. (Abb.5), 

das die im allgemeinen zu beobachtende charakteristische Relationstendenz 

zwischen dem Masseter- und Temporalisgewicht bei den erwahnten Funk- 

tionstypen (F. Kihlhorn, 1938b) verstaéndlich macht. Die meisten Fa- 

sern des Temporalis liegen weiter okzipital als die des Masseter. Letzterer 

wird daher in erster Linie bei der Nahrungszerkleinerung wirksam, wih- 
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rend die besondere Aufgabe des Temporalis bei entsprechender Entwick- 

lung vor allem in der Fahigkeit zum Einleiten einer schnellen Mandibel- 

bewegung (Schnappbewegung) liegt. | 
Die hier behandelten Gurteltiere gehoren dem ,,Kau-Typ“ an. Sie sind — 

nach Lebendbeobachtungen bei Chaetophractus villosus und Konstruktions- 

eigenarten am Kauapparat zu urteilen — wohl nur in geringem und nicht 

bei allen berticksichtigten Gattungen gleichem Mafie zu wirksamen Greif- 

bewegungen mit ihrem vorderen Kieferabschnitt fahig. 

R. Tucker (1954, 1955, 1956, 1957) hat den Schadel der Sauger funktions- 

analytisch untersucht und unterscheidet den breviarcuaten, den longo- 

arcuaten und den planoarcuaten Typ. Er berticksichtigt in seinen Arbeiten 

die Xenarthra nicht. Doch durften die hier behandelten Gurteltiere nach 

_ brieflicher Mitteilung von ihm dem planoarcuaten Typ zuzurechnen sein, — 

dessen Merkmale u. a. auch die meisten Marsupialia zeigen (R. TP Uehie te 

1954). Eine nahere Charakteristik dieser Typen gibt Tucker u. a. in sei- 

nen 1954 und 1955 erschienenen Arbeiten. 

Bau des Schadels und seiner einzelnen Teile 

Der Bau des Schadels der Gurtelmaus (Taf. II, Fig.a) ist von J. Hyrtl 

(1855) und A. Macalister (1873) nur in allgemeinen Ztigen beschrieben 

worden. Da eine genauere Darstellung seiner samtlichen Teile den Rahmen 

dieser Arbeit Uberschreiten wurde, sollen hier nur die Schadelbezirke ein- 

gehender behandelt werden, die im Zusammenhang mit der Aufnahme und 

Verarbeitung der Nahrung von besonderem Interesse sind. 

a b c 

Abb. 6: Aufsicht auf den Schédel von Chlamyphorus (a), Euphractus (b) und Dasy- 

pus (c) mit Eintragung der Lage des Proc. coronoideus des Unterkiefers (stark 

schematisiert; samtliche Schadel auf gleiche Lange gebracht). 
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Allgemeine Schidelform 

Verschiedene Merkmale deuten darauf hin, daB Chl. den Kopf beim 

Graben mitbenutzt, wie ich das auch bei im Zoologischen Garten gehaltenen 

Individuen von E/C und Euphractus sexcinctus L. in freier Wildbahn be- 

obachten konnte. 

Hinsichtlich der Schadelform (Abb. 6) liegt Chl. mit seiner auBerordent- 

lich breiten Schadelkapsel am Anfang der Scharrgraber-Spezialisations- 

reihe, die von ihm aus tiber E/C zu den im Vergleich dazu verhaltnismafig 

schlecht grabenden Arten von D. fuhrt (Abb. 6). Hierin zeichnet sich viel- 

leicht in erster Linie (neben anderen extremen Grabanpassungen) ein be- 

sonderes Abgestimmtsein auf die mit dem Scharrgraben zusammenhan- 

gende Funktionsfolge ab (F. Kuhlhorn, 1938 a). 

Interessant ist die Tatsache, dafi der Schadel von Chrysochloris (Insecti- 

vora), dessen Kopf nach W. Leche (1907) ebenfalls bei der Grabarbeit 

tatig ist, einen ahnlichen Umrifi wie der von Chl. aufweist (Abb. 7). 

Abb. 7: Aufsicht auf den Schadel von Chrysochloris aurea Pall. (aus: W. Leche, 

1907). : 

Stabilitit des Schiidels 

Wie schon J. Hyrt1 (1855) betonte, muB die Schaddelkapsel von Chl. als 

sehr stabil bezeichnet werden, obwohl sie Licht durchscheinen 1a8t. Infolge 

des Fehlens ausgepragter Nahte bildet der Schadel eine Einheit. AuBen- 

und Innenwand (Lamina externa und L. interna) liegen nach Hyrtl an 

den meisten Stellen ohne spongidse Zwischensubstanz (Diploé) dicht auf- 

einander. Die gleiche Wahrnehmung konnte ich am Schadel des von mir 

untersuchten (mir im enthauteten Zustand tbergebenen) Exemplares ma- 

chen, bei dem durch das Abhauten ein Teil des Planum parietale und der 

die Stirnhécker tragende Abschnitt.des Frontale entfernt worden waren. 

Biologisch-anatomische Bemerkungen: Durch seine allge- 

meine Stabilitat bietet der Giirtelmausschadel sehr beanspruchungsfahige 

Anheftungsflachen ftir die Kaumuskeln und erméglicht durch die feste Zu- 

sammenfugung seiner Teile aktionsfahige Kieferbewegungen, 
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Der Oberschiadel 

Das Scheitelbein (Os parietale) 

Das Scheitelbein von Chl. bildet mit seinem flach konvexem Planum 

parietale die Dorsalflache des Hirnschadels (Taf. II, Fig. a). In der Hohe 

der zum Frontale gehérenden Stirnhécker wendet sich das Parietale mit 

seinem Planum temporale ventralwarts. Beide Abschnitte sind durch eine 

deutlich erhabene, an der Umbiegungsstelle gelegene Linea temporalis ge- 

trennt. Auch E/C besitzen ein allerdings relativ etwas weniger breit ent- 

wickeltes Planum parietale und eine ebenfalls deutlich ausgepragte Linea 

temporalis. Bei D. findet sich diese — nach dem bisher untersuchten Scha- 

delmaterial zu urteilen — héchstens gelegentlich andeutungsweise. 

Durch die Entwicklung einer klar abgesetzten Linea temporalis steht Chl. 

E/C nahe. 
Biologisch-anatomische Bemerkungen: Nach den Untersu- 

chungen von B. Klatt (1921) am Haushund ist die Ausbildung eines Pla- 

num parietale, bzw. einer Crista sagittalis offenbar weitgehend von dem 

zwischen der Temporalismasse und der HirnschadelgroBe herrschenden 

Verhdltnis abhangig. Inwieweit dieses Ergebnis allgemeingiltig auf andere 

Sauger tibertragen werden kann, ist m. E. noch nicht zu ubersehen. 

Das Schlafenbein (Os temporale) 

Das Schlafenbein bildet den unteren Abschnitt der Seitenwand des 

Schadels und greift auch auf dessen Basalflache liber. Die Schlafenbein- 

schuppe (Pars squamosa) beteiligt sich mit ihrem schalenformigen basalen 

Abschnitt an der Bildung der Schadelhéhlenwand. Ihre gewolbte Aufen- 

flache (Facies temporalis) entlaBt nach lateral und rostral den Jochbogen- 

fortsatz (Proc. zygomaticus). 

Das Jochbein (Os zygomaticum) 

Aus dem Jochbeink6rper strahlt bei allen hier besprochenen Gattungen 

der relativ kraftig entwickelte Proc. temporalis (Taf. II, Fig. a) aus, an 

dessen Rostralflache verschiedene Schnauzenmuskeln ihren Ursprung neh- 

men, (nach A. Ueckermann [1912] bei E. sexcinctus z. B. M. levator 

labii superioris alaeque nasi, M. lev. lab. inferioris, M. zygomatico-labialis). 

Der Jochbogen (Arcus zygomaticus) 

Der sich tiber die Temporalgrube wélbende, das Temporale mit dem 

Maxillare verbindende Jochbogen ist bei den Dasypodidae gut entwickelt 

(Abb. 10). Bei den hier besprochenen Arten wird er durch den Proc. zygoma- 

ticus des Temporale und den Proc. temporalis des Zygomaticum gebildet. 

Am Aufbau des Jochbogensockels ist der Proc. zygomaticus des Ober- 

kieferbeines (Os maxilla) der lateral mit dem Proc. temporalis des Zygo- 

maticum ausschwingt, beteiligt. Infolge weitgehender Obliteration der 

Nahte sind die den Jochbogen der von mir untersuchten Gurtelmause zu- 

sammensetzenden Teile nicht so klar wie bei den von mir gepriiften Scha- 

deln anderer Arten voneinander zu trennen. 
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Bei Chl. streben die beiden Jochbogen in oraler Richtung im spitzen Win- 

kel (bei einem vermessenen Individuum ca. 45°) ziemlich geradlinig auf- 

einander zu und schwingen mit ihrer vorderen Wurzel kaum aus, wie das 

im Gegensatz bei E/C und in weit geringerem MaBe bei D. der Fall ist. 

Dadurch konvergieren die Jochbogen dieser Gattung nicht in oraler, son- 

dern in okzipitaler Richtung und treffen sich z. B. bei einem Individuum 

von E. sex. und D. nov. in einem Winkel von ca. 57° bzw. 20°. Alle unter- 

- suchten Arten sind phaenozyg (Abb. 6). 

Die besonders bei E/C weit herausragende orale Jochbogenwuyrzel scheint 

in gewissem Umfange mit der Ausbildung der teilweise an ihr entspringen- 

den Schnauzenmuskeln (M. levator labii superior alaeque nasi, M. lev. lab. 

inferioris, M.zygomatico-labialis, M.maxillo-labialis [vergl. hierzu A. Uek- 

kermann, 1912]) im Zusammenhang stehen. Nach A. Macalister 

(1873) sind die Gesichtsmuskeln bei Chl. weniger zahlreich und nicht be- 

sonders entwickelt (letzteres konnte ich ebenfalls feststellen). Vielleicht 

_ hangt damit auch das nur relativ geringe laterale Ausschwingen der vor- 

deren Jochbogenwurzel bei Chl. zusammen (Taf. II, Fig.a). Von hier ent- 

springend wurden bei Chl. nur zwei Muskeln, und zwar der M. lev. lab. 

sup. alae nasi (nach A. Macalister [1873] der starkste Gesichtsmuskel) 

und der M. maxillo-labialis festgestelt (J. Hyrt1, 1855; A. Macalister, 

1873; A. Ueckermann, 1912). Die gegentiber E/C und D. andersartige © 

Stellung der Jochbogen wird aber weniger durch die in seitlicher Richtung 

nur wenig abstehende Jochbogenwurzel als vielmehr durch die im Ver- 

gleich zu anderen Gattungen ungeheuere Breitenentwicklung des hinteren 

Hirnschadels bewirkt (Abb. 6). 

Der orale Abschnitt des Jochbogens der Gurtelmaus ist kaum ausge- 

wolbt, ein Befund, der vermutlich mit der verhdltnismaBig geringen Aus- 

bildung des Augapfels im Zusammenhang stehen dltirfte (vergl. hierzu die 

Ergebnisse der von L. Fick [1857] durchgeftihrten Experimente). Auch 

im okzipitalen Teil behalt der Arcus zygomaticus seine geradlinige Ver- 

laufsrichtung bis in die Hohe des Kiefergelenkes bei und wendet sich erst 

hier hirnschédelwarts. Demgegentiber zeigen E/C einen weit lateral ge- 

wolbten Jochbogen, wahrend D. in dieser Beziehung mehr Chl. angenahert 

erscheint. 

Bei den zwischen Chl. einerseits und E/C sowie D. andererseits herr- 

schenden erheblichen GroBenunterschieden (s. u.) begegnen Vergleiche hin- 

sichtlich der Entwicklung der Kaumuskulatur gewissen Schwierigkeiten. 

Doch 148t sich vielleicht durch folgende Uberlegungen ein brauchbarer Weg 

zur Darstellung dieser Verhaltnisse finden. 

Die beiderseitigen Jochfortsatze des Schlafenbeines konvergieren bei E/C 

und (in weit geringerem MaBe) bei D. in okzipitaler Richtung, wahrend sie 

dagegen bei Chl. eine oralwarts gerichtete Konvergenz zeigen. Parallel mit 

diesem Befunde entfernt sich der Proc. zygomaticus des Squamosums bei 

E/C ziemlich weit vom Proc. coronoideus des Unterkiefers und trifft mit 

dessen Achse in einem gr6Beren spitzen Winkel zusammen als bei D. Der 

fur den Temporalis bei E/C zur Verfiigung stehende Raum tbertrifft damit 
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den von D. betrachtlich (Vergleich von Individuen gleicher Basilarlange). 

Das kommt auch im Uberwiegen des absoluten Schlafenmuskelgewichtes 

von E. gegentiber D. bei zwei hinsichtlich ihrer Basilarlange ziemlich glei- 

chen Individuen zum Ausdruck (F. Kuhlhorn, 1939). Bezuglich der Be- 

wertung des Muskelgewichtes als Leistungsausdruck sei auf die Ausfuh- 

rungen im Abschnitt uber die Kaumuskulatur verwiesen. 

Bei der Gurtelmaus wird der Raum ftir einen — auf die hier behandelten 

Arten bezogen — relativ gut entwickelten Temporalis im Jochbogenbereich 

auf eine etwas andere Weise als bei E/C und D. erreicht (Taf. 1). Im Gegen- 

satz zu E/C und D. findet sich hier die groBte Breitenerstreckung des Ober- 

schadels nicht in Hohe der Sutura zygomaticotemporalis des Jochbogens, 

sondern bei dessen weit lateral ausschwingender okzipitaler Wurzel. In Ver- 

bindung mit der starken Einwélbung des Squamosums entsteht auf diese 

Weise ein verhaltnismafBig weiter Temporalisraum. Bezuglich dessen rela- 

tiver Ausdehnung diirfte die Gtirtelmaus den von E/C wohl nicht erreichen 

(bei der Kleinheit von Chl. sind diese Verhaltnisse mefitechnisch nicht 

exakt zu erfassen). 

In der relativen Massenentwicklung des Temporalis wird Chl. vermut- 

lich zwischen E/C und D. (vielleicht letzterem mehr angenahert) legen. 

Es sei noch bemerkt, dafi das Verhaltnis Temporalisgewicht : Masseter- 

- gewicht in diesem Zusammenhang aus verschiedenen Grunden keine Ver- 

gleichsmoglichkeiten bietet. Zusammenfassend laBt sich sagen, dafi auch 

bei Chl. der Jochbogenverlauf (bzw. der vorhandene Temporalisraum) auf 

die Fahigkeit der Durchfluhrung wirksamer Greifbewegungen hindeutet. 

Beztglich der Lage und Ausdehnung der den Proc. zygomaticus des 

Squamosums und den Proc. temporalis des Zygomaticus trennenden Sutura 

zygomaticotemporalis unterscheiden sich E/C und Chl. grundsatzlich 

von D. 

Pm A/T b/2 

Abb. 8: Schematische Darstellung der Lateralflache des Jochbogens von Chlamypho- 

rus (a), Euphractus (b) und Dasypus (c). b/2 Verbindung des Pz mit dem Pt 

von Euphractus, S = Sutura zygomaticotemporalis von hinten gesehen, 

Pz = Proc. zygomaticus des Temporale, Pt = Proc. temporalis des Zygoma- 

ticum, M. e. = Meatus externus. Bei Chlamyphorus hat Nahtobliteration im 

Jochbogenbereich stattgefunden, bei E/C liegt die Sutura zygomaticotempo- 

ralis horizontal und verbindet den Proc. zygomaticus und temporalis sehr 

fest miteinander, bei D. stoBen der Proc. zygom. und temp. im Bereich der 

vertikal gestellten Sut. zygomaticotemperalis ohne festere Verbindung auf- 

einander. Pm = Proc. massetericus (,,absteigender Fortsatz“), Pf — Proc. 

frontalis. 
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Bei ersteren hat diese schuppenartigen Charakter. Beide Fortsdtze grei- 

fen weitflachig Ubereinander (Abb. 8). E/C lassen die Nahtbildung im all- 

gemeinen sehr deutlich erkennen, wahrend sie bei den Gurtelmausen in- 

folge weitgehender Obliteration meist nur angedeutet ist. Hier gehen Proc. 

temp. und Proc. zygom. in der Regel nahezu vollig ineinander uber. Da- 

durch durfte eine Erhohung der Jochbogenstabilitat bewirkt werden. 

Die Lange der Sutura zygomaticotemporalis tibertrifft bei E/C und Chl. 

(soweit ihr angedeuteter Verlauf bei einigen Individuen erkennen lief) die 

groBte Hohe im Beruhrungsbereich der beiden genannten Fortsatze erheb- 

lich (Abb. 8). Im Gegensatz dazu liegt diese Naht bei D. nicht mehr oder 

weniger horizontal, sondern vertikal, und die beiden Proc. stoRen mit 
glatten Randern in meist sehr wenig fester Verbindung aufeinander. Dieser 

Nahtverlauf ist nach Definition von R. Fick (1904) als ,,Harmonie“ zu be- 

zeichnen. Der Jochbogen von D. bildet also keine so innig verbundene Ein- 

heit wie bei E/C und Chl. und ist daher — wie auch seine allgemein ver- 

haltnismaBig schwache Ausbildung zeigt — sicher weit weniger bean- 

spruchungsfahig als bei letzteren. 

- Bei Chl. bildet der Proc. temporalis dorsal im Bertthhrungsbereich mit 

dem Proc. zygomaticus einen aufwartsstrebenden, klar ausgepragten Proc. 

frontalis (Abb. 8 u. Taf. II, Fig. a) aus. Dieser fehlt den anderen Gattungen 

ebenso wie der sogenannte ,,absteigende Fortsatz“ (Bezeichnung nach M. 

Abb. 9: Schematische Seitenansicht des Schadels von Glyptodon asper Nobis (nach 

H. Burmeister, 1870). Pf = Proc. frontalis, Pm = der auferordentlich 

entwickelte Proc. massetericus. Deutlich erkennbar ist das ,,khohe Kiefer- 

gelenk“. 

Weber, 1928; M. Schlosser in: K. v. Zittel, 1923), der — aller- 

dings nicht besonders entwickelt —- vom Ventralrand des Zygomaticum 

in der Verbindungszone mit dem Proc. zygomaticus des Oberkiefers seinen 

Ursprung nimmt. Ich schlage vor, diesen Fortsatz wegen seiner Beziehung 
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zum M. masseter ,,Processus massetericus“ zu nennen (Abb. 8 u. Taf. II, 

Fig. a). 

Das Vorhandensein eines weit herabgezogenen Proc. massetericus ist 

z. B. charakteristisch fiir Glyptodon asper Nobis, Hoplophorus ornatus No- 

bis, Doedicurus giganteus Serres und Panochthus tuberculatus Owen (H. 

Burmeister, 1870; C. B. Reichert, 1865). Bei diesen tritt der Proc. 

zygomaticus des Stirnbeines mit dem Proc. frontalis des Zygomaticum in 

Verbindung. Bei den tibrigen Arten ist letzterer gut entwickelt, bildet aber 

mit dem Stirnbeinfortsatz keine Knochenbriicke (Abb. 9). Es sei in diesem 

Abb. 10: Seitenansicht der Schaédel von Chlamyphorus (a), Euphractus (b) und Dasy- 

pus (c), stark schematisiert. Punktierte Linie = Flachenerstreckung des Tem- 

poralis (T) und Masseter (M). 

Zusammenhange erwahnt, das Chl. nach O. Klinckowstrom (1895) den 

Glyptodontidae phylogenetisch naher zu stehen scheint als die ubrigen 

Dasypodidae (vergl. hierzu E. T henius u.H. Hofer , 1960). 

- Bei Chl. und E/C endet der Jochbogen rostral etwa tiber dem drittletzten 

Zahn, wahrend er bei D. noch okzipital vom letzten Oberkieferzahn in die 

eed 
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Maxilla eintritt. Somit liegt der Jochbogensockel bei Chl. und E/C funk- 

tionell giinstiger als bei D. (vergl. hierzu R. Tucker, 1954, 1957), (Abb. 10). 

Abb. 11: Schematische Darstellung der Jochbogenweite beim Menschen 4 (a) und 

Gorilla @ (b), von unten gesehen. Beide Schadel auf gleiche Lange gebracht. 

Insgesamt gesehen steht Chl. hinsichtlich der Konstruktion des Arcus 

zygomaticus im allgemeinen E/C naher als D., weicht darin aber in man- 

cher Beziehung von diesen Gattungen betrachtlich ab. 

Biologisch-anatomische Bemerkungen: Beztglich der Fak- 

- toren, von denen die Jochbogenweite abhangig ist, bestehen verschiedene 

Auffassungen, auf die zum Versténdnis der vorstehend mitgeteilten Be- 

funde noch in groBen Ziigen hingewiesen werden soll. 

Eine differenziertere Behandlung dieser Fragen erfolgte u. a. durch W. 

Marinelli (1919, 1931), R. Martin (1928) und D. Starck (1935). Nach 

Martin hangt die Ausbildung der Jochbogen mit der Kieferentwicklung 

und der Ausdehnung des Temporalis zusammen. Homo ist kryptozyg, 

wahrend die erwachsenen Anthropomorphen alle in extremem Mafe phae- 

nozyg sind (Abb. 11). Ein Vergleich der von mir ermittelten Gewichtswerte 

des Temporalis von Mensch?) und Schimpanse weist deutlich auf die be- 

trachtlich starkere Massenentwicklung des’ Schlafenmuskels des letzteren 

hin (Tabelle 2). Die untersuchten Kaumuskeln von Homo waren in Alkohol 

konserviert, bei den Schimpansen dagegen frischtoten Individuen entnom- 

men. Der absolute Gewichtsunterschied entspricht daher nicht genau den 

tatsachlichen Verhaltnissen. Der prinzipielle Unterschied in der Massen- 

entwicklung des Temporalis wird bei Muskeln dieser GroBe nach meinen 

Erfahrungen dadurch nicht in Frage gestellt. 

W. Marinelli hat das Problem u.a. bei Carnivoren mit Brechscheren- 

gebissen und ganz speziell beim Hodhlenbaren unter Berticksichtigung 

verschiedener rezenter Barenarten untersucht (vergl. hierzu auch D. 

Starck, 1935). Er vertritt aus verschiedenen einleuchtenden Grunden, 

auf die hier nicht eingegangen werden soll, die Auffassung, daB die Joch- 

bogenweite kein Mafi fiir die Starke des Temporalis, und der Arcus zygo- 

maticus in seiner Ausgestaltung sicher dem Einfluf8 des Masseter unter- 

worfen ist. 

Wie weitgehend die Unterschiede hinsichtlich der Jochbogenweite und 

der Massenentwicklung der Kaumuskeln (Temporalis und Masseter) zwi- 

?) Herrn Dozent Dr. K. Hinrichsen (Anatomisches Institut der Universitat 

Gottingen) bin ich fiir die Beschaffung des Kaumuskel-Materials von Homo zu be- 

sonderem Dank verpflichtet. 
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schen erwachsenen Vertretern (etwa gleicher Basilarlange) des ,,Greif‘- 

und ,,Kau-Typus“ sein kann, zeigt der Vergleich eines Hundes (Rottweiler- 

Rasse C’; Basilarlange des Schédels 196 mm) mit einer Gemse (Rupicapra 

rupicapra (L.), C’; Basilarlange 185mm). Die Mittelwerte (aus beiden Sei- 

ten errechnet) der Kaumuskelgewichte (frischtotes Material) und die Joch- 

bogenbreite dieser Individuen im Temporalisbereich betragen: 

T:M Masseter (M) Temporalis (T) Jochbogenbreite 

Hund 2,9 27,98 85,7 g 132 mm 

Gemse 0,2 31,6¢ 7,72 89 mm 

Hinsichtlich des Masseter-Gewichtes verhalten sich beide Tiere nahezu 

gleich, im Temporalisgewicht differieren sie entsprechend der Zugehorig- 

keit zu verschiedenen Funktionstypen betrachtlich. Beim Hund entspricht 

dem hoheren Temporalisgewicht eine die der Gemse weit tibertreffende 

Jochbogenbreite. Die zwischen Caniden und Wiederkaéuern bestehenden 

Unterschiede im Jochbogenverlauf sind in Abb. 12 zum Ausdruck gebracht. 

Die Verschiedenheit der Ansichten tiber die die Jochbogenweite beein- 

flussenden Faktoren weist auf die Notwendigkeit einer umfassenden Unter- — 

suchung dieses Problemkomplexes unter Berticksichtigung aller Speziali- 

sationstypen hin. An Hand der Gurteltier-Spezialisationsreihe allein lassen 

sich derartige Erkenntnisse nicht gewinnen. Aus diesem Grunde muBten 

sich die uber den Jochbogen gemachten Ausftihrungen vielfach lediglich 

auf die fur die einzelnen Glrteltierrarten typischen Konstruktionseigen- 

arten dieser das Temporale mit dem Maxillare verbindenden Knochen- 

spange beschranken. 

: Tabelle 2 

Gewicht des Musculus temporalis und des M. masseter und das Verhdaltnis des Tem- 

poralis(T)- zum Masseter(M)-Gewicht bei 7 erwachsenen mannlichen Individuen von 

Homo und bei 4 erwachsenen oder alteren Schimpansen (24 4, 2 29) 

Homo Temporalis-Gew. Masseter-Gew. T:M 

4 (42 Jahre) 22,05 g 16,17 ¢g 1,4 

4 (23 Jahre) 33,20 g 29,65 g 1,1 

4 (49 Jahre) Seva) 22,15 g 1,4 

4 (44 Jahre) 22,70 g : 18,13 g ee 

4 (54 Jahre) 34,71 g 27,30 g 1,3 

4 (50 Jahre) 23,22 g 21,22 g 1,4 

3 (35 Jahre) 15,45 g 12,18 g eagle} 

Das Muskelmaterial wurde in konserviertem Zustande gewogen, Muskelgewichte 

abgerundet. 

Pan Temporalis-Gew. Masseter-Gew. T:M 

G (n. erwachsen) 140,00 g 59,50 g 2,4 

4 (16 Jahre) 177,00 g 83,00 g 2,1 

2 (8 Jahre) 49,40 ¢ 24,70 ¢ 2,0 

2 (17 Jahre) 94,00 g 40,00 g 5 oy 

Das Muskelmaterial wurde in frischem Zustande gewogen, Muskelgewichte abgerundet. 
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Se Co 
Abb. 12: Schematische Darstellung der verschiedenen Jochbogenweite beim Wolf (a) 

und Reh (b). Im Jochbogenraum (stark ausgezogen) der Proc. coronoideus 

des Unterkiefers sichtbar. 

Oberkieferbein (Maxilla)- 

Die Oberkieferbeine, die mit den Nasalia die Nasenhohle umschliefen, 

bilden den groBten Teil der Seitenwand der Schnauzenregion. Sie sind bei 

Chl. ahnlich kraftig wie bei E/C gebaut und besitzen — wie bei diesen — 

tief eingesenkte Zahnfacher (Alveoli dentalis). Im Gegensatz zu D. 1aBt die 

Maxilla von Chl. und E/C kaum oder nur wenig Strahlen einer starkeren 

Lichtquelle durchscheinen. Ein Hinweis auf die Dichte des Knochens bei 

den letzterwahnten Gattungen. . : 

Bei E/C konvergieren die Konturen beider Maxillae, wahrend sie bei 

Chl. und D. nach anfanglicher Konvergenz etwa in Hohe des aboralen 

Emndes der Nasalia beginnen, einen annahernd parallelen Verlauf zu zeigen 

und sich von hier an der Bildung der rohrenartigen Gestalt des oralen 

Oberkieferabschnittes beteiligen. Chl. steht also in dieser Beziehung D. 

naher als E/C (Abb. 6). 

Auf die Mitwirkung des Proc. zygomaticus der Maxilla bei der Bildung 

der rostralen Jochbogenwurzel wurde oben schon hingewiesen. Die Maxilla 

hat mit ihrem Proc. palatinus, der vom zahntragenden Alveolarrand (Proc. 

alveolaris) nach innen verspringt, auch Anteil an der Bildung des knécher- 

nen Gaumens. Das Gaumendach ist hier, wie auch im Bereich des Gaumen- 

beines (Os palatinum) bei Chl. und E/C sehr stabil, wahrend es bei D. 

schwacher angelegt ist. Ein Befund, der sich gut in die tibrigen Untersu- 

chungsergebnisse einfiigt. 

Ein Proc. frontalis des Maxillare, der z. B. bei Wolf, Lowe und Mensch 

entwickelt ist, fehlt den hier besprochenen Giirteltiergattungen. Dieser Be- 

fund ist als Hinweis auf den normalen Beanspruchungsgrad des Kiefer- 

apparates vermutlich nicht ohne Bedeutung. 

Zwischenkieferbein (Os incisivum) 

Das Zwischenkieferbein ist aboral mit dem Oberkiefer und Nasenbein 

verbunden und beteiligt sich mit an der Gestaltung des Naseneinganges 

und des knochernen Gaumendaches. 

Bei Chl. hat der vordere Oberkieferabschnitt im Bereich des Incisivums 

ahnlich wie bei D. rdhrenformigen Charakter. Die Konturen dieses Kno- 
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chens divergieren bei Chl. und E/C vorn etwas. Dadurch wird der Quer- 

schnitt in der Intermaxillarzone bei diesen flach queroval, wahrend er bei 

D. wegen der héchstens angedeuteten Divergenz des lateralen Zwischen- 

kieferrandes eine mehr rundlichquerovale Form hat. In der relativen Breite 

der Ventralflache des rostralen Incisivumendes zeigen E/C und Chl. ahn- 

liche Verhaltnisse, wahrend diese Zone bei D. im Verhaltnis dazu in der 

Regel etwas schmaler zu sein scheint. Ein Proc. nasalis fehlt allen Gattun- 

gen 

Der Unterkiefer (Mandibula) 

Das Bestehen enger Beziehungen zwischen der Ernahrungsform sowie 

der Art des Gebisses mit der Ausbildung des Unterkiefers zeigen nicht nur 

die zahnlosen Saugetiere wie z. B. Myrmecophaga, Tamandua und Echidna, 

sondern auch die Riickbildungsvorgange am Unterkiefer des Menschen 

(Abb. 13). Auch in der Gtirteltier-Spezialisations-Reihe lassen sich klar 

Korrelationen zwischen der Gestalt der Mandibula und dem Entwicklungs- 

grad der Bezahnung sowie der Ernahrungsweise erkennen (F. Kuhlhorn, 

1939). 

ne 

Cc 

Abb. 13: Unterkiefer von Homo (a = Mann von 20 Jahren; b = Mann von 72 Jahren) 

und von Myrmecophaga tridactyla L. (c) in Seitenansicht (stark schemati- 

siert). Darstellung der Ausbildung des Corpus mandibulae beim Vorhanden- 

sein von Zahnen und bei Zahnlosigkeit. 

In der allgemeinen Form und Entwicklung der Mandibula kommt Chl. 

E/C sehr nahe. Das zeigt sich sehr deutlich in den Werten der Indices des 

aufsteigenden Astes (Ramus mandibulae): 

Chl. 56,9; E. 77,0; D. 298,0 — und in dem die Unterkiefergestalt aus- 

driickenden Index (Berechnungsweise s.b. I. Krumbiegel, 1930): 

Chl 16.8231. 4 2 alee 
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a) Unterkieferkorper (Corpus mandibulae) 

Das Corpus mandibulae ist der zahntragende Teil des Unterkiefers. Bei 

Chl. und E/C ist es kraftig und in seinem aboralen und mittleren Abschnitt 

sehr hoch, sowie im Kehlrandbereich breit angelegt. D. verhalt sich hierin 

weitgehend gegensatzlich. 

Im Bereich der Pars molaris ist der Kehlrand bei Chl. stark ventral- 

warts ausgebogen, wahrend dieser bei E/C geringer gekriimmt ist und bei 

D. nur einen schwach bogigen Verlauf hat (Abb. 14). 

Im Querschnitt zeigt die Lateralflache dieses Corpusteiles bei Chl. und 

E/C eine deutliche konvexe Wolbung, wahrend die Medianwand ziemlich 

geradflachig verlauft. Bei D. findet sich dagegen hochstens eine angedeutete 

Konvexwolbung der lateralen Corpusflache, und die dorsale Breite des 

Unterkieferkorpers bleibt im Bereich des Zahnbogens auBerordentlich weit 

hinter der von E/C und Chl. zurtick. Die Querschnittsform des Corpus 

mand. von Chl. und E/C ist ein Hinweis auf die sich im Kieferknochen 

auspragende kraftige Entwicklung der Bezahnung bei diesen Gattungen. 

Die Septa interalveolaria sind in der Regel ziemlich schmal und erreichen 

nicht immer die Hohe des Margo alveolaris. Das gilt mehr oder weniger 

fur alle hier behandelten Gurteltiere. Der Halt der Zahne im Kiefer wird 

infolge der Tiefe der Zahnfacher dadurch vermutlich nicht beeintrachtigt. 

Durch die ausgezogene Pars incisiva des Corpus mandibulae tendiert Chl. 

bezuglich der Gestalt seines oralen Unterkieferabschnittes nach D., ohne 

aber dessen Extrem zu erreichen (Abb. 14). 

Cc 

Abb. 14: Unterkiefer von Chlamyphorus (a), Euphractus (b) und Dasypus (c) in Sei- 

tenansicht (stark schematisiert, Bezahnung der Ubersichtlichkeit wegen weg- 

gelassen). Vergleichende Darstellung der Ausbildung des Corpus mandibulae 

und des Ramus mandibulae bei den hier behandelten Typen der Gtirteltier- 

Spezialisationsreihe. 

Bei allen Gurteltieren verwachsen die beiden Ossa mandibularum nicht 

und es bleibt daher zeitlebens eine Symphysis mandibularis bestehen. Die 

Festigkeit des Zusammenhaltens der beiden Unterkieferhalften scheint in 

der Reihenfolge E/C, Chl., D. abzunehmen. 
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pb) Unterkieferast (Ramus mandibulae) 

Der Unterkieferast ist bei Chl. und E/C sehr steil gegen die Alveolar- 

ebene gestellt (Abb. 14) und im Gegensatz zu D. schmaler als hoch. Das 

zeigen die oben erwahnten Indices des Proc. mand. sehr deutlich (Chl. 59,9; 

Be tips 29830): 

E/C besitzen einen deutlich ausgepragten, hakenformig nach oben ge- 

krummten, spitz auslaufenden Winkelfortsatz (Proc. angularis) am Unter- 

kieferwinkel. Bei D. erscheint dieser Processus als stumpfes H6ckerchen. 

Chl. 1a8t von dieser Bildung noch weniger erkennen, wobei allerdings zu 

bemerken ist, dafi ein Vergleich in dieser Beziehung mit den anderen Gat- 

tungen infolge der Korpergroenunterschiede Schwierigkeiten bereitet. 

Chl. hat aber mit E/C — wenn auch nur in geringerem Mafie — gemein- 

sam, dal} der Kieferwinkel (Angulus mandibulae) in relativ groBerer Flache 

okzipital vom Kiefergelenk hegt, als das bei D. der Fall ist. (Abb. 14). 

Dieser Befund stellt Chl. eindeutig in die Nahe von E/C (vergl. hierzu auch 

Glyptodon asper Nobis, Abb. 9). 

Biologisch-anatomische Bemerkungen: Der Besitz eines 

Winkelfortsatzes vergroBert nach C. Toldt (1905) die Flachenausdehnung 

des Unterkieferastes und bewirkt, daf bestimmte Fasergruppen des M. 

masseter und M. pterygoideus int. durch ihn eine den jeweiligen funktio- 

nellen Erfordernissen entsprechende Zugrichtung erhalten. Ein Proc. an- 

gularis kann selbst bei Saugern noch deutlich erkennbar auftreten, deren 

Unterkiefer Reduktionserscheinungen zeigt (Manis, Myrmecophaga 

[Abb. 13c], Dasypus). Nach D. Starck (1935) scheint die Kaumuskulatur 

fur das Zustandekommen dieses Fortsatzes wesentliche Bedeutung zu ha- 

ben. Der Winkelfortsatz fehlt nach Toldt den Saugetieren, deren Unter- 

kieferast hohen- und breitenmafig eine allen Anforderungen angepafte 

Muskelansatzflache besitzt. 

Ein Proc. subangularis fehlt den Dasypodidae ganz allgemein und die | 

Incisura praeangularis ist nur bei E/C deutlicher ausgepragt. 

Wie E/C besitzt auch Chl. auf der lateralen hinteren Angulusflache gut 

entwickelte Tuberositates massetericae. Diese sind bei den mir vorliegen- 

den Stiicken von Chl. héckerartig (Taf. II, Fig. b), wahrend sie bei E/C mehr 

leistenartigen Charakter haben. D. fehlen im allgemeinen derartige Bil- 

dungen. Auch in diesem Befund pragt sich die anzunehmende grofere 

Leistungsfahigkeit des Kauapparates von Chl. und E/C aus. 

Hine Fossa masseterica ist bei allen Gattungen entwickelt. Entsprechend 

der allgemeinen Form des Ramus mandibulae zeigt sie bei Chl. und E/C 

vorwiegend eine Vertikal-, bei D. dagegen eine Horizontalerstreckung 

und bleibt bei diesem ersteren gegentiber an Tiefe zuruck. Die Fossa mus- 

culi pterygoidei ist bei Chl. und E/C starker eingemuldet. D. zeigt kaum 

eine Andeutung davon. 

Neben der Gestalt und Ausdehnung der Lateralflache des Unterkiefer- 

astes sind die Ausbildung des Kronenfortsatzes (Proc. coronoideus) und des 
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Gelenkfortsatzes (Proc. condylaris) sowie dessen Caput mandibulae von 

groBer funktioneller Bedeutung. 

Richtung und Ausbildung des Proc. Eoroneide us (= Proc. mandibularis) 

stehen unter dem Einfiu8 des Schlafenmuskels (M. temporalis). Bei Homo 

zeigt nach R. Martin (1928) ein breiter, wenig hoher einen starken, ein 

hoher und spitzer Proc. coron: dagegen einen relativ schwach entwickelten 

Temporalis an. Entsprechende eigene Feststellungen bei Saugern verschie- 

dener Gruppen bestatigen diesen Befund. 

Der ziemlich steil gestellte, als Hebelarm fur den M. temporalis dienende 

Kronenfortsatz von E/C und Chl. ist breit und kraftig angelegt (Chl. ent- 

spricht darin E/C nicht vollig). Im Gegensatz dazu stellt er bei D. nur einen 

in aboraler Richtung geneigten, schwach zugespitzten Fortsatz dar, der — 

wie bei E/C — den Proc. condylaris verhaltnismafig weit tiberragt. Chl. 

fallt in dieser Beziehung aus dem Rahmen aller hier untersuchten Gat- 

tungen; denn bei ihm enden Kronen- und Gelenkfortsatz etwa in gleicher 

Hohe. Bei manchen Individuen wird letzterer vom Proc. coron. etwas tiber- 

ragt. 

Nach dem oben Gesagten erscheint es nicht abwegig, in dem eben be- 

schriebenen Befund einen Zusammenhang zwischen der Lage der Ur- 

sprungsflache des Temporalis und dessen Hauptzugkomponente zu ver- 

muten. Dafur bestehen folgende Anhaltspunkte: 

Bei Chl. liegt die Ursprungsfiache des Temporalis vom Planum parietale 

aus steiler abwarts gerichtet als bei E/C, und die Hauptzugrichtung dieses 

Muskels verlauft vertikaler als bei letzteren. Wenn durch diese Befunde 

auch die bei Chl. gegentiber E/C relativ geringere Langenentwicklung des 

Proc. coron. verstandlich erscheint, darf nicht Ubersehen werden, da die 

Lateralflache des Kronenfortsatzes bei der Gtrtelmaus verhaltnismaBig 

etwas schmaler als bei E/C angelegt ist und daher vergleichsweise nicht 

die entsprechende Beanspruchungsfahigkeit wie bei letzteren erreichen 

durfte. AuBerdem sei darauf hingewiesen, daf der Proc. coron. bei Chl. 

in eine aboral abgebogene Spitze auslauft und relativ weniger Ansatzflache 

fur den Temporalis in diesem Bereich als bei E/C mit dem breitgerundeten 

Kronenfortsatz (Abb. 14) bietet. 

Dai bei den Gurteltieren Grund zur Annahme von Beziehungen zwi- 

schen der Ausbildung und Stellung des Proc. coronoideus zur Lage der 

Ursprungsflache des Temporalis und dessen Ausbildungsgrad gegeben ist, 

zeigen die diesbezuglichen Verhaltnisse bei D. (Abb. 14), dessen langer, 

dunner, schrag aufwarts-aboral gerichteter Kronenfortsatz deutlich auf 

eine vorwiegend horizontal gerichtete Zugkomponente und eine nicht be- 

sonders kraftige Entwicklung des Schlafenmuskels hinweist. Besonders 

klar ist das auch beim Riesengiirteltier (Priodontes giganteus E. Geoffroy) 

zu erkennen (F. Kthlhorn, 1938 b). 

Im Bereich des Coronion des Proc. coronoideus von Chl. und E/C ist der 

Rand auf der Lateralseite zu einer schmalen, abwarts ziehenden abgesetz- 

ten Flache verbreitert, die dem M. temporalis gute Ansatzméglichkeiten 

bietet. Bei D. findet sich héchstens eine Andeutung davon. 
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Bei mir vorliegenden Stucken von Chl. und E/C ist eine an der seit- 

lichen AuBenflache (parallel dem Vorderrand des Kronenfortsatzes) herab- 

ziehende Linea obliqua hochstens andeutungsweise feststellbar. D. scheint 

sie zu fehlen. 

Eine kraftige Beanspruchung des Kieferapparates ist aber nur moglich, 

wenn auch der Proc. condylaris stabil ist und die das Kiefergelenk bilden- 

den Elemente eine entsprechende Ausbildung aufweisen. Derartige Vor- 

aussetzungen sind bei Chl. und E/C gegeben. D. hat dagegen einen nur 

wenig hervortretenden, schwach entwickelten Gelenkfortsatz, der sich 

kaum tiber die Alveolarebene erhebt (Abb. 14). 

Das Kiefergelenk (Articulus mandibularis) 

Das Kiefergelenk besteht bei den Gurteltieren im wesentlichen aus dem 

Caput mandibulae (=Capit. mand.) des Proc. condylaris (=Proe. articu- 

laris bzw. condyloideus) und der Facies articularis des Proc. zygomaticus 

des Os temporale (Begrtndung fur diese hier verwendete Bezeichnung s. u.). 

W. Lubosch (1908) nimmt bei den Marsupialiern das Bestehen einer Be- 

ziehung zwischen der Schadelform und der Breite des Kiefergelenkes in der 

Weise an, daB dolichocephale Formen schmalere Kiefergelenke als brachy- 

cephale haben. Die gleichen Feststellungen konnte ich ganz allgemein bei 

den von mir bisher untersuchten Giirteltiergattungen Euphractus, Chaeto- 

phractus, Chlamyphorus, Tolypeutes, Dasypus und Priodontes machen. 

Topographie der Gelenkregion 

E/C (wie auch Chl.) besitzen ein stark ausgedehntes, aufgeblahtes Tym- 

panicum, das sich mit einem verknocherten Teil des Hyoidbogens zu einem 

knéchernen Meatus vereinigt (W. Lubosch, 1908), der den okzipitalen 

Rand der Facies articularis bildet*) (Gelenkflache am Proc. zygom. des 

Temporale). Bei Chl. ist der rtickwartige Teil dieser Gelenkflache eben- 

falls — wenn auch wohl in etwas geringerem Mafie — von dem sich oral- 

warts tiber den Proc. zygom. des Temporale krimmenden knochernen 

3) Die auf der Basalseite des Proc. zygom. des Temp, befindliche Gelenkflache ist 

bei den untersuchten Giirteltieren mehr oder weniger konvex, in keinem Falle aber 

in irgendeiner Weise konkav gemuldet. Wohl aus diesem Grund vermeidet W. Lu- 

bosch (1908) in seiner umfassenden Arbeit tiber das Kiefergelenk bei den Eden- 

taten die allgemein iibliche Bezeichnung ,,Fossa mandibularis“ oder ,,Cavitas gle- 

noidalis“ und verwendet stattdessen durchlaufend das Wort Gelenkflache. Ich mochte 

mich dieser Verfahrensweise bei der Beschreibung des Kiefergelenkes der hier be- | 

handelten Giirteltierarten anschlieBen und benutze dafiir in Anlehnung an Ellen- 

berger-Baum (1943) und Nickel-Schummer-Seiferle (1954) den Fach- 

ausdruck ,,Facies articularis“. R. Fick (1904) spricht davon, da der Unterkiefer bei 

allen Sadugern eine konvexe und das Schlaéfenbein meist eine konkave Gelenkflache 

besitze. Die hier beriicksichtigten Guirteltiere fiigen sich nicht in dieses allgemeine 

Schema, wie die in diesem Abschnitt gemachten Darlegungen zeigen. 
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Gehorgang begrenzt (Taf.II, Fig.b). Auch Lubosch betont, da die 

Form des Meatus von Chl. direkt mit der von E/C vergleichbar sei und die 

Lage der Facies articularis ahnlich erscheinen lasse. Es sei hier noch er- 

wahnt, daB M. Weber (1928) den auBeren Gehérgang der Dasypodidae 

héchstens in ganz untergeordneter Weise als eine Fortsetzung des Tym- 

panicums ansieht. Der Hauptsache nach entsteht er seiner Meinung nach 

aus der Verkncocherung des knorpeligen Gehorganges, woftir auch eine Ver- 

bindung mit der knorpeligen Ohrmuschel sprache. 

D. hat unter den hier betrachteten Gattungen die am geringsten verkn6- 

cherte Bulla. Sein Tympanicum ist klein und ringformig. Es sttitzt sich 

okzipitalwarts auf einen winzigen Proc. posttympanicus. Ein knocherner 

Gehorgang fehlt. So kommt es, da die Facies articularis frei und sehr weit 

auBen liegt. 

Die Gelenkflachen 

Ganz allgemein betrachtet sind die Formen der Gelenkflachen, die Be- 

schaffenheit der Kapsel sowie des Discus articularis Ausdruck der Bewe- 

gungsmoglichkeiten in diesem Gelenk (D.Starck, 1935). 

a) Facies articularis des Temporale 

Bei den hier behandelten Gattungen gehort diese Gelenkflache allein dem 

Temporale an. Sie ist bei Chl. (wie bei E/C) konvex und hat einen ange- 

nahert querovalen UmrifB (Abb. 15 a/2). Bei E/C ist sie dagegen in okzipi- 

taler Richtung mehr eiformig ausgezogen. Hinter der Facies articularis 

findet sich das Foramen postglenoideum, das in einen, das Temporale durch- 

ziehenden Kanal fiihrt (M. Weber, 1927). 

Im okzipitalen Bereich hat der Proc. zygom. des Temporale bei E/C 

lateral eine nahe an die Gelenkflache tretende knécherne Verbindung zum 

Meatus hin. Auf diese Weise erhalt das Caput mandibulae hinten ein sich 

noch etwas schrag nach vorn ziehendes, llckenloses nischenartiges Wider- 

lager, an dessen Bildung medial das Alisphenoid beteiligt ist. Die von mir 

untersuchten Gurtelmause lieBen eine solche Knochenbrticke nicht ein- 

deutig erkennen. Doch ist auch hier weitgehender Einbau des riickwartigen 

Gelenkbereiches in den Schadel gegeben. 

D. hat als okzipitale Begrenzung seiner freiliegenden Facies articularis 

einen in der Jugend oftmals auffallenderen, im Alter jedoch (bei den von 

mir untersuchten Stticken) nur verhaltnismafig gering enwickelten Proc. 

retroglenoidalis, dem keine wesentliche Widerlagerwirkung zuzuschreiben 

sein durfte. Die Facies articularis ist bei den mir vorliegenden Individuen 

im rostralen Bereich schwach bis nur angedeutet konvex oder nahezu ge- 

radflachig und besitzt vor dem Proc. retroglenoidalis eine leichte Kon- 

kavitat. 
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Hinsichtlich der Lage und Gestalt zeigt die Facies articularis von Chl. 

demnach ein stark E/C angenahertes Verhalten. 

b) Caput mandibulae (Kieferképfchen) 

Wie schon erwahnt, liegt das Caput mandibulae bei Chl. und E/C im 

Gegensatz zu D. weit uber der Alveolarebene des Unterkiefers (Abb. 14). 

Bei ersterem ist also in besonderem Mafie der Status eines ,,Hohen Kie- 

fergelenkes“ (W. Marinelli, 1931) gegeben. Bei allen hier behandelten 

Arten ragt das Unterkieferképfchen (E/C und Chl. tbertreffen D. in dieser 

Beziehung) tiber den Ramus mandibulae in lateraler und medialer Rich- 

tung hinaus. Sein medialer Anteil entfernt sich bei E/C (bei Chl. in etwas 

geringerem Mafe) im allgemeinen seitlich weit starker als der laterale von 

der Mittelachse des Proc. condylaris. Bei D. war in der Regel — allerdings 

oft nicht besonders auffallend ausgepragt — ein entgegengesetztes Ver- 

halten festzustellen. 

Diese Befunde stehen mit der Formgestaltung der Facies articularis in r 

enger Beziehung. Entsprechend der ausgezogenen Gestalt dieser Gelenk- 

‘flache (s. 0.) ist der mediale Anteil des Caput mandibulae bei E/C verhalt- 

nismaig kurz (parallel der Schadelmedianen betrachtet), der laterale da- 

gegen ziemlich lang angelegt. Chl. zeigt keine derartig groBen Unter- 

schiede in der Kontur der Caput-Flache beider Seiten. Medialer und late- 

raler Abschnitt sind gestaltlich ziemlich ahnlich und nicht besonders lang. 

Das Caput hat hier eine abgerundete rechteckige Form mit etwas starker 

ausgepragter distaler Schmalseite, wahrend der Umrif bei D. mehr rund- 

oval ist (Abb. 15). 

a/| : 1 | oe 7 7 

SOCss 
b c 

Abb. 15: Schematische Darstellung der Form der Facies articularis des Caput man- 

dibulae von Chlamyphorus (a/1), Euphractus (b) und Dasypus (c) und der 

Form der Facies articularis des Temporale von Chlamyphorus (a/2) in Auf- 

sicht. 1 = lateral, m = medial, Pfeile in oraler Richtung weisend. 

Eine parallel der Flache des Caput mandibulae von E/C und Chl. in 

Richtung der Unterkieferachse gelegte Linie schneidet die Mandibula meist 

mehr oder weniger im mittleren Drittel der Backzahnreihe. Die Gelenk- 
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flache besitzt also bei diesen Gattungen eine starker ventralwarts gerichtete 

Neigung, wahrend sie bei D. im Vergleich dazu vielfach annahernd hori- 

_ zontal liegt. Diese Befunde stehen mit dem Neigungswinkel der Facies arti- 

cularis im Zusammenhang. Bei E/C und Chl. verlauft die Querachse des 

Caput mand. schrag zur Schadelmedianen, wahrend sie bei D. oftmals 

_nahezu senkrecht zu dieser steht. 

Hinsichtlich der Lage der Gelenkflache des Unterkiefers sind sich Chl. 

a und E/C demnach ziemlich ahnlich. 

Hin gleiches Verhaltnis laBt sich auch beztiglich der Stellung der Facies 

articularis der Mandibula zur Medianachse des Schadels feststellen (Abb. 16). 

a i) S 

Uka 

Fam 

Abb. 16: Stellung der Gelenkflache des Unterkiefers zur Medianachse des Schadels 

bei Chlamyphorus (a), Euphractus (b) und Dasypus (c). Uka = Unterkiefer- 

achse, Fam = Facies articularis der Mandibulae. 

Ob damit funktionelle Vorteile im Zusammenhang stehen, laBt sich noch 

nicht ubersehen, weil m. W. noch umfassende Untersuchungen daruber bei 

anderen Ernahrungstypen ausstehen. 

Entsprechend der Konvexitat der Facies,articularis ist das Caput mandibu- 

lae bei E/C und Chl. quer zur Unterkieferachse gemuldet. Wie schon er- 

wahnt, ist die Facies articularis bei D. nur gering oder gar nicht gewolbt 

-und dann fast geradflachig gestaltet. Ihr steht ein nur schwach konkaves, 

bzw. ziemlich ebenflachiges Caput mand. gegentiber. Im Vergleich zu E/C 

und Chl. sind die knéchernen Bauelemente des Kiefergelenkes von D. nor- 

malerweise weit geringer entwickelt. Infolgedessen durfte dessen Beanspru- 

chungsfahigkeit bei D. nicht das Ausmafi wie bei den erwahnten Gattun- 

gen erreichen. Darauf deuten auch die Unterschiede in der Ausdehnung 

der Gelenkflache bei beztiglich ihrer Basilarlange gleichen Individuen von 

E/C und D. hin (Abb. 15b, c). 

Die knécherne Begrenzung des ruckwartigen Teiles der Facies articu- 

laris bei E/C und (in geringerem MaBe) bei Chl. bietet eine massive Stiitze 
gegen nach hinten oben wirkenden Druck und schrankt vielleicht auch die 

seitlichen Verschiebungsmoglichkeiten des Unterkiefers etwas ein. 

Zusammenfassend 1aBt sich sagen, da Chl. in Bau und Ausbildung des 

Articulus mandibularis E/C im Prinzip auBerordentlich nahe steht und 

kiefergelenkmafBig relativ zu ahnlichen Leistungen wie diese befahigt sein 
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durfte. Insgesamt gesehen ist die Kiefergelenk-Konstruktion bei D. we- 

sentlich unvollkommener und schwicher. Sie bietet daher auch nicht die 

bei E/C und Chl. fiir den Kauapparat bestehenden Leistungsvorausset- 

zungen. 

Die Bezahnung 

Alle Xenarthra auBer den Myrmecophagidae besitzen ein durch Reduk- 

tionserscheinungen charakterisiertes Gebi8. Die schmelz- und wurzellosen 

Zahne (E. Ballowitz, 1892) der Giirteltiere haben eine standig offene 

Pulpahohle und gleichen durch standiges Wachstum die Abnutzungser- 

scheinungen aus (A. Keil, 1942; M. Weber, 1928). 

Je weniger spezielle Anforderungen an die einzelnen Zahnregionen ge- 

stellt werden, desto geringer ausgepragt sind nach W. Leche (1907) die 

Unterschiede zwischen den Zahnarten. Das trifft auch flir die hier behandel- 

ten Gurteltiere zu, deren Gebif im wesentlichen als sekundar (B. Klatt, 

1933) homodont (s.hierzu M. Weber, 1927) undimSinnevon J.A. Ryder 

und E. D. Scope (zit. M. Weber, 1927) anisognath bezeichnet werden 

kann (die Zahnreihen beider Kiefer liegen einander gegentiber). 

Dem Vorschlage von H. Winge (1882) folgend, wird in der. nachste- 

henden Ubersicht fiir die Zahne eine seriale Zahl angegeben, weil eine 

‘eindeutige Homologisierung besonders hinsichtlich der Praemolaren und 

Molaren bei den Girteltieren Schwierigkeiten bereitet. 

Chlamyphorus 8 (P. Grassé, J. Hyrtl, 1855; eigene Fest- 

No) stellungen) 

Chlamyphorus 8 (P. de Terra, 1911) 

9 
Euphractus 9 (M. Weber, 1928; eigene Feststellungen) 

10 

il tS) (C. Rose, 1892) 
Euphractus J om M er | 

Ein von mir untersuchtes Individuum besaB 

9 Zahne (F. Kihlhorn, 1939) 

ial 
Chaetophractus 8 im Zwischenkiefer kein Zahn (L. Heck, 1912) 

Pye 
Dasypus 7—9 (P.deTerra, 1911; M. Weber, 1928) 

7 ok 
Dasypus Ein von mir untersuchtes Individuum hatte 

8/8 (vr. und 1. Oberkiefer) 

Wh Genin 
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Der Proc. alveolaris des Ober(OK)- und Unterkiefers(UK) tragt die Back- 

-zahne. Bei E/C und Chl. liegt der Jochbogensockel etwa in Hohe des dritt- 

letzten Backzahnes, wahrend sich die orale Jochbogenwurzel bei D. noch 

hinter dem letzten Oberkieferzahn befindet. Der Jochbogen tiberdeckt also 

bei den ersterwahnten Gattungen einen Teil der Oberkieferzahnreihe, und 

es kann daher in funktionell giinstiger Weise eine Druckiibertragung vom 

mittleren und hinteren Oberkieferabschnitt auf das Jochbogensystem er- 

folgen. AuBerdem stehen die Backzéhne auf diese Weise bei E/C und Chl. 

unter unmittelbarerer Einwirkung des Masseter als es bei D. der Fall ist 

(s. o.). Es sei hier ergénzend u. a. auf entsprechende Verhaltnisse bei Wolf 

und Fischotter hingewiesen, bei denen die Jochbogenwurzel uber dem 

Molaren- und ReiBzahnbereich liegt. 

Durch die Entwicklung eines Schneidezahnes bei E. und vor allem in- 

folge der bei E/C fehlenden rostralen Verlangerung des Maxillare erstreckt 

sich die Oberkieferzahnreihe (und parallel damit auch die des Unter- 

kiefers) weiter rostralwarts als bei D. Der schneidezahnlose Chl. liegt zwi- 

schen diesen beiden Typen (Abb. 10 u. Taf. II, Fig. a) unter starker An- 

naherung an die Verhdltnisse bei E/C; denn sein erster Backzahn befindet 

sich kurz hinter der Sutura incisiva, bei D. dagegen erst ungefahr am 

aboralen Ende des vorderen Maxilla-Drittels. Die Oberkieferbezahnung 

von E/C kann daher beim Greifen besser mitwirken als bei Chl. und D. 

Die Unterkieferzahnreihe beginnt bei E/C nahe dem Infradentale. Bei 

den anderen Gattungen liegt der Anfang entsprechend den Verhaltnissen 

im Oberkiefer aboraler. Beztiglich der Okzipitalerstreckung der Pars alveo- 

laris zeigen sich bei den behandelten Gattungen ebenfalls Unterschiede, 

wie schon erwahnt wurde. Der letzte Backzahn von E/C ist noch vollig, bei 

Chl. nicht ganz von der Linea obliqua des Unterkiefers uberdeckt. Bei D. 

befindet sich dagegen der letzte Unterkieferzahn noch ein Sttick vor dem 

Vorderrand des Ramus mandibulae. 

Bei allen hier verglichenen Gattungen nehmen die Zahne des Ober- und 

Unterkiefers im allgemeinen in okzipitaler Richtung an GroBe zu. Die 

letzten zeigen dann meist wieder eine GréRenabnahme, die bei E/C (und 

wohl auch bei Chl. (Taf. II, Fig. a, b), soweit man das bei der Kleinheit des 

Objektes beurteilen kann) geringer als bei D. ist. 

Im Querschnitt sind die vorderen Backzaéhne der Vertreter der hier be- 

trachteten Gattungen in der Regel mehr oder weniger flachoval, wahrend 

die mittleren und hinteren meist rundovaler sind und eine groéBere Quer- 

schnittsflache besitzen. Im Ober- und Unterkiefer entsprechen sich diese 

Verhaltnisse weitgehend. Das gilt auch hinsichtlich der Querschnitts- 

langenachsen der Zahne, die vorwiegend — aber nicht immer — parallel 

der Achse des Proc. alveolaris verlaufen. UnregelmaBigkeiten zeigten in 

dieser Richtung die letzten Backzaéhne verschiedener Individuen von E/C 

und 2 der untersuchten Giirtelmause (Taf. ITI). 

In der Langsansicht (Facies buccalis und Facies lingualis) erscheinen die 

Zahne der untersuchten Gattungen (bei D. nicht immer extrem ausge- 

pragt) meist dachfo6rmig nach der Facies contactus zu abgeschragt. Die Ab- 
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schragung des freien Zahnendes kann (in beiden Kiefern) eine gleichsei- 

tige sein. Vielfach zeigen aber die vorderen Zahne in dieser Beziehung 

Neigung zur Ungleichseitigkeit oder zur alleinigen Ausbildung einer abo- 

ralen Schragflache. Der letzte Zahn besitzt (vor allem bei Chl. [Taf. II, 

Fig.a, b] und D.) haufig nur eine mehr oder weniger waagerechte Kau- 

flache (Facies masticatoria). Eine Regel 14Bt sich aber beztiglich dieser Ver- 

haltnisse nicht aufstellen. 

Bei EJC haben die Zahne (oft mit Ausnahme des ersten und letzten) einen 

zur Schadelmedianen quer liegenden, von der héGchsten Erhebung des 

distalen Zahnendes in buccal-lingualer Richtung ziemlich ausgepragten 

(in der Regel manchmal eingebuchteten), nicht besonders scharfen Grat 

und erhalten dadurch eine meiBelformige Arbeitsflache. D. zeigt im Prinzip 

ahnliche Verhaltnisse in relativ geringerer Ausbildung. 

Hinsichtlich der Gestalt der Kauflache der Zahne von Chl. finden sich 

verschiedene Angaben. Nach C. G. Giebel und W. Leche (1874—1900) 

besitzen die Backzahne dieses Tieres eine ,,schiefdachf6rmige“ Facies 

masticatoria. P. de Terra (1911) bezeichnet die beiden ersten Zahne als 

,spitzig“. Die ubrigen seien durch eine glatte Kaufiache ausgezeichnet, 

wie auch die von P. Grassé (1955) gegebene Schadelzeichnung anzu- 

deuten scheint. | : 

Bei den von mir untersuchten Gtrtelmausen fehlt den meisten Zahnen 

ein durchlaufender Quergrat. Facies buccalis und lingualis zeigen wohl 

meist auch eine Abschragung, deren Spitze aber vielfach gerundet ist. An- 

stelle einer durchgehenden Kaukante findet sich beim gr6Bten Teil der 

untersuchten Zahne eine zentrale Einmuldung (die bei den Vertretern der 

ubrigen hier berticksichtigten Gattungen gelegentlich schwach ausgepragt 

auftritt), und die Abschragung der Buccal- und Lingualflache lauft — 

moglicherweise infolge groBerer Harte der randlichen Zahnsubstanz~— 

scharfkantig aus (Taf. II, Fig.a,b; Taf. III). Die Funktionsttichtigkeit einer 

solchen Bezahnung ist durch das oben geschilderte Ergebnis der Unter- 

suchungen des Inhaltes des Verdauungstraktes einer Glirtelmaus genugend 

unter Beweis gestellt; denn das betreffende Individuum erwies sich als 

fahig, sehr kleine Centrospermen-Samen in viele Einzelstticke zu zerspren- 

gen und die in Massen aufgenommenen Ameisen weitgehend zu zer- 

kleinern. . . 
Die Leistungsfahigkeit der Zahne wird aber nicht nur durch ihre Grobe 

und auBere Gestalt, sondern auch in sicher nicht geringem Mae durch die 

Festigkeit ihrer Einzapfung im Kiefer und das Langenverhaltnis zwischen 

dem freien und dem im Zahnfach befindlichen Zahnabschnitt bedingt. Wie 

groB hier die Unterschiede sein koénnen, zeigt der Vergleich beztiglich der 

Basilarlange gleichgroBer Individuen von E. und D.. Verglichen wurden die 

Langenverhdaltnisse am 4.Oberkieferzahn (von vorne gerechnet). Bei E. 

betrug der Quotient aus Zahnfachtiefe zu freier Zahnlange (0,97cm und 

0,32cm) etwa 3,0 , bei D. dagegen (0,25cm und 0,2cm) nur etwa 1,1. 

Da es wegen der Gefahr von Verletzungen des Schadels nicht moglich war, 

derartige Untersuchungen in gr6Berem Umfange durchzufuhren und da- 



Friedrich Kiihlhorn: Chlamyphorus truncatus Harlan Al 

durch die Variationsbreite zu ermitteln, konnen die genannten Zahlen 

nur als Hinweis auf die bestehenden Verhdltnisse gewertet werden. Doch 

laBt schon allein die Kiefergestaltung und die freie Zahnlange bei der 

Durchsicht groBerer Schadelserien erkennen, dai die Unterlange der Zahne 

von E/C die des freien Zahnabschnittes in der Regel in hdherem Mafe als 

bei D. tibertrifft. Die Zahne von E/C mtssen daher im Vergleich zu denen 

von D. als statisch gunstiger (weniger hebelnd) im Kiefer liegend betrachtet 

werden. Bei Chl. waren mir derartige Untersuchungen nicht moglich. Doch 

laBt die allgemeine Form der Kiefer und die kraftige Ausbildung der Zahne 

auf E/C angenaherte Verhaltnisse schliefen. 

Hinsichtlich der Bezahnung und der ihr moglichen Zerkleinerungs- 

leistung schlieBt sich Chl. (nattirlich relativ gesehen) ziemlich eng an E/C 

an, wahrend.D. in dieser Richtung weit weniger funktionstuchtig sein 

durfte. 

Die Kaumuskulatur 

Aus praparationstechnischen Gruinden war es bei dem vorliegenden In- 

dividuum von Chl. nur moglich, den Musculus temporalis und den M. mas- 

seter naher zu untersuchen. Hinsichtlich des M. pterygoideus lateralis und 

medialis mute ich mich auf eine orientierende Priifung ihrer Besonder- 

heiten beschranken. 

Musculus temporalis (Schlafenmuskel) 

Wie bei E/C setzt der Schlafenmuskel auch bei Chl. an der Linea tem- 

poralis, dem Lateralrand des Planum parietale, an (Abb. 10). Sein Ursprung 

bedeckt die ventral davon gelegene Flache des Parietale und des Temporale 

bis zu dessen Proc. zygomaticus hin. Er erstreckt sich in rostraler Richtung 

auf dem Frontale bis zur ruckwartigen Basis der Stirnhocker. Die Ur- 

sprungsflache dieses Muskels dehnt sich bei Chl. entsprechend der tieferen 

Lage der Linea temporalis nicht so weit am Schaddel hinauf wie bei E/C. 

Dieser Befund mag mit der erheblichen relativen GroBenentwicklung des 

Hirnschadels in Beziehung stehen. Auf diese Zusammenhange kann hier 

nicht naher eingegangen werden, weil sie nur durch spezielle und dif- 

ferenzierte Untersuchungen von Saugern verschiedener Schadeltypen klar- 

bar sind. 

Es sei in diesem Zusammenhang nur darauf hingewiesen, dafi die meisten der von 

mir im Sudmatto-Grosso erlegten erwachsenen Mannchen von Cebus apella L. eine 

deutlich erkennbare, nicht besonders stark entwickelte Crista sagittalis besafen, wah- 

rend einige Individuen entsprechender Grofe lediglich ein mehr oder weniger aus- 

gepragtes Planum parietale hatten (Taf. V). Dieser Tatbestand deutet darauf hin, daB 

die Ausbildung einer Crista sagittalis bzw. eines Planum parietale moglicherweise 

nicht bei allen Saugern die gleichen Voraussetzungen hat, die beim Hund daftir an- 

genommen werden (B. Klatt, 1921; Nickel-Schummer-Seiferle, 1954). 
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‘Den von mir untersuchten Stiicken von D. fehlt ein deutlich erkennbares 

Planum parietale, und der Temporalisursprung liegt ziemlich weit unten 

an der seitlichen Hirnschaédelwand, obwohl die Schadelkapsel eine relativ 

weit geringere Breitenentwicklung als Chl. und auch E/C aufweist (Abb. 6). 

Dieser Befund ist fiir Vergleiche hinsichtlich des Temporalisvolumens bei 

den einzelnen Gattungen nicht ohne Bedeutung. 

Die Insertion des Temporalis erfolgt bei allen Giirteltiergattungen im 

Spitzenbereich des Proc. coronoideus des Unterkiefers (wo sich bei E/C 

und Chl. eine deutlich abgesetzte Insertionsflache findet), sowie an der 

AufSen- und Innenflache dieses Fortsatzes. 

Der Muskel zeigt bei Chl., E. und D. keine durchgehende Teilung in eine 

oberflachliche und eine tiefe Portion. 

Musculus masseter (Auferer Kaumuskel) 

Bei allen hier behandelten Giirteltieren ist der Masseter in seinem abo- 

ralen Teil deutlich zweischichtig (J. Hyrt1, 1855; Windle & Parsons, 

1899 u. a.; eigene Untersuchungen) und entspringt am Jochbogen (Abb. 10). 

Seine Insertion erfolgt an der Lateralflache des Ramus mandibulae und 

an den Tuberositates massetericae (E/C, Chl.) des Unterkiefers. Die ober- 

flachliche Schicht (Masseter lateralis) entspringt bei Chl. an der aboralen 

Kante des vom Zygomaticum ventralwarts strebenden Proc. massetericus 

(s. 0.; = ,absteigender Fortsatz“ der Autoren). Sie hat eine schrag ventral 

verlaufende Faserrichtung. Diese wird vor allem durch den Proc. masse- 

tericus erméglicht, der den Ursprung der oberen Masseterportion von dem 

hoch ansetzenden Jochbogen weit ventral verschiebt. Es kann daran ge- 

dacht werden, daB bei den Giirteltieren ein Zusammenhang zwischen der 

Schadelkonstruktion und der Ausbildung eines solchen Fortsatzes besteht. 

Das 1A48t sich z. B. bei den Glyptodonten mit ihrem sehr hoch ansetzenden 

Kiefergelenk und der ziemlichen Héhenentwicklung des Oberkieferab- 

schnittes erkennen (Abb. 9). Der Proc. massetericus erreicht bei den Ver- 

tretern dieser Familie eine betrachtliche Ventralerstreckung und endet 

noch unterhalb des auslaufenden Vorderrandes des Ramus mandibulae. 

Die innere Portion des Masseter (M. masseter medialis) nimmt bei Chl. 

ihren Ursprung im wesentlichen im mittleren und hinteren Jochbogenteil. 

Ihre Faserrichtung ist ziemlich senkrecht. - 

Hinsichtlich der Verlaufstendenz der Faserrichtung bei den beiden 

Portionen ergeben sich bei den hier behandelten Arten nur (mit der Scha- 

delkonstruktion im Zusammenhang stehende) graduelle, aber keine prin- 

zipiellen Unterschiede. Chil. ist E/C in dieser Beziehung sehr nahestehend. 

Vergleichende Betrachtungen iiber das zwischen Temporalis und Masseter 

bestehende Starkeverhaltnis 

Gewichtswerte lassen nur relative Schliisse auf die Kraftleistung von 

Muskeln zu, die im allgemeinen wesentlich mit deren Gehalt an kontrak- 

tilen Elementen zusammenhangt, wie A. Mitiller (1933) sehr richtig 
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betont. Doch 1aBt der Vergleich von Muskelgewichten wenigstens andeu- 

tungsweise einen gewissen Eindruck vom Starkeverhaltnis der einzelnen 

Kraftkomponenten gewinnen. 

Die nachstehend mitgeteilten Gewichtsprozente entsprechen also nicht 

der tatsachlichen Starke der Temporalis und Masseter, sondern stellen 

lediglich eine Relation dar, die im Zusammenhang mit anderen geschilder- 

ten Befunden einen Hinweis auf die Wirkungsmoglichkeiten des Kau- 

apparates der hier betrachteten Gurteltiere gibt. Die Prozentwerte sind auf 

das Gesamtgewicht der aus Temporalis und Masseter bestehenden Muskel- 

masse bezogen. Der Quotient aus Temporalis- und Massetergewicht gibt 

das Gewichtsverhaltnis in einer anderen, vielfach Uublichen Form wieder. 

Art Temporalis(T) Masseter (M) Avi 

Euphractus sexcinctus 59,89/o 40,2°/o 1,6 

Chlamyphorus truncatus 54,8°/o 45,2°/o 02 

Dasypus novemeinctus 66,2°/o 33,8°/0 2,0 

Diese Ubersicht zeigt, daB der Temporalis dem Masseter bei allen 3 Arten 

gewichtsmaBig tiberlegen ist. Chl. liegt in dieser Beziehung E. sehr nahe. 

Beide werden darin vom D. erheblich tibertroffen. Vielleicht kommt hierin 

ein Ausgleich fiir die besonderen Anforderungen zum Ausdruck, die dem 

Schlafenmuskel durch die auBerordentliche Langenausdehnung des Kiefer- 

schaédels und die grofBe Lange des zahnlosen Teiles des vorderen Kiefer- 

abschnittes gestellt werden. 

Die bisher tblichen Methoden zur Berechnung der Muskelkraft sind fur 

so kleine Tiere wie die hier beriicksichtigten nicht geeignet. Verschiedene 

Befunde weisen darauf hin, dai E/C gleichgroBen Individuen von D. hin- 

sichtlich des absoluten Gewichtes von Temporalis und Masseter tiberlegen 

sein durften. Chl. eignet sich wegen seiner Kleinheit nicht fur solche Ver- 

gleiche. Doch kann auf Grund seines relativ gr6Beren Schadels (F. Kuhl1- 

horn, 1939), der Weite des Jochbogenraumes und der Ausbildung des 

Jochbogens vermutet werden, dai mit den verhdltnismaBig ausgedehnteren 

Muskelansatzflachen auch die Kaumuskeln relativ schwerer als bei D. sind. 

Man wird nicht fehl gehen, hierin ein gewisses MaB fiir die anzunehmende 

Leistungsfahigkeit der Kaumuskeln bei den Vertretern der einzelnen hier 

besprochenen Gattungen zu finden. 

Die Kieferbewegungen 

Nach W. Lubosch (1907) stellen die Besonderheiten der Kaubewe- 

gung nichts anderes als die Wirkung der Anpassung an eine bestimmte 

Nahrung dar. 

R. Fick (1911) betont, daf aus dem Verhalten der Gelenkteile am ma- 

zerierten Schadelskelett keine Schltisse auf die beim Lebenden moglichen 

Bewegungen gezogen werden dtirfen und gibt an, daB nach Walker der 
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Unterkiefer durch Austrocknen so schrumpfen kann, da er nicht mehr an 

den Schadel pafit. 

Aus dem Gesagten geht hervor, dai der Modus der Kieferbenee anes 

nur durch Kombination anatomischer Untersuchungsbefunde mit Lebend- 

beobachtungen ermittelt werden kann. Letztere waren mir nur bei im Zoo 

gehaltenen Borstengurteltieren (Chaetophractus villosus Desm.) und — aus 

groBerer Entfernung — einige Male ganz kurz bei Euphractus sexcinctus 

L. in freier Wildbahn moglich. Bei den weitgehenden Ahnlichkeiten, die der 

Kauapparat von Chl. mit dem von E/C zeigt, darf vermutet werden, daB 

die Kieferbewegungen bei der Gtirtelmaus in ahnlicher Weise erfolgen und 

daher Beobachtungen uber deren Verlauf bei den obengenannten Arten 

Anhaltspunkte ftir den allgemeinen Bewegungsablauf bei Chlamyphorus 

zu geben vermédgen. Aus diesem Grunde soll nachstehend ein Uberblick 

liber die wichtigsten Kieferbewegungsweisen bei den diesbeziiglich von 

mir aus grofer Nahe beobachteten Gefangenschaftstieren von Chaeto- 

phractus gegeben werden. 

Diese wurden mit Pferdehackfleisch, Weif®brot, Reis und Mais geftittert. 

Hackfleisch wurde bevorzugt gefressen, WeiSbrot noch verhdaltnismaBig 

gern genommen. Zwei der Borstengurteltiere fraBen Keks oul Vorliebe und 

verschmahten auch Rosinen nicht. | 

Leider war es mir nicht mo6glich, die Tiere zum Fressen an einer offenen Futter- 

stelle zu bringen, weil sie nur das in einer Blechschiissel angebotene Futter an- 

nahmen. Aus diesem Grunde, sowie wegen der geringen Korperhohe der Tiere war es 

vielfach nur unvollkommen moglich, die Kieferbewegungen im einzelnen zu beobach- 

ten. Daher muB auf eine eingehendere Schilderung der funktionell-anatomischen Ver- 

haltnisse am Schadel verzichtet werden. Die nachstehenden Cubeestiloiiiouns cia konnen 

deshalb nur Hinweise in dieser Richtung geben. 

Die Tiere nahmen von mir flache Kekse und Rosinen an, so. da die Kieferbewe- 

gungen bei der Aufnahme dieser Nahrungsstoffe genauer untersucht werden konnten. 

a) Ergreifen der Nahrung: 

Der zahnlose vordere Kieferabschnitt war nicht in der Lage, ein Sttick 

Keks abzuquetschen. Das konnte nur dann geschehen, wenn der Keks 

gleichzeitig mit den vordersten Zahnen (meist durch seitliches Erfassen) 

ergriffen wurde. Ahnlich verfuhren die Tiere bei der Aufnahme von Hack- 

fleisch, von dem auf diese Weise aus einem Klumpen eine kleine Menge 

herausgelost wurde. Kleinere, geschnittene Fleischstticke lieBen die Tiere 

wahrend der Beobachtungszeit stets unbeachtet. Rosinen wurden mit dem 

zahnlosen vorderen Kieferabschnitt gefaBt. Doch war auch hier vielfach 

die Tendenz zu einer Mitwirkung der vorderen Zahne bei diesem Vorgang 

zu bemerken. Es ist daher anzunehmen, dafi aus groBer Beute nur mit Hilfe 

der Zahne Stticke abgetrennt werden kénnen, wahrend bei der Aufnahme 

kleinerer Nahrungsobjekte (Insekten usw.) im wesentlichen lediglich mit 

dem zahnlosen Kieferabschnitt zugefaBt wird. Die anatomischen Konstruk- 

tionen von Chl. deuten auf ein ahnliches Verhalten beim Ergreifen der 

Nahrung. 
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b) Nahrungszerkleinerung: 

Bei Keksfuitterung lieBen sich folgende Kieferbewegungen erkennen. 

1. Phase: 

Vorwarts-Aufwartsbewegung des Unterkiefers bis zum KieferschluB mit 

Druck auf den Nahrungsstoff. 

Dieser Bewegungsablauf steht mit dem bei E/C und Chl. weit mehr als 

ber D. entwickelten ,hohen Kiefergelenk” (W: Marinelli, 1931) im 

Zusammenhang, das u. a. auch der Elefant in starker Auspragung be- 

sitzt (A. Chang, 1929; L. Stocker, 1957). Wie schon erwahnt, spricht 

man von einem ,hhohen Kiefergelenk“, wenn sich das Caput mandibulae 

oberhalb der Kauebene der Oberkieferzahnreihe befindet (z. B. auch bei 

Homo). Wie L. Stocker (1957) betont, ergibt sich bei dieser Konstruktion 

eine bedeutend ausgiebigere Langsverschiebung des Unterkiefers gegen 

den Oberkiefer als es bei einem einfachen Hebelgelenk méglich ist (Abb. 17). 

Die Wirkungsweise dieser Einrichtung erklart L. St6cker in An- 

lehnung an W. Marinelli (1931) folgendermafen: 

Die Projektion eines beliebig gewahlten Punktes der Kauflache eines 

Unterkiefermolaren verschiebt sich beim Bi} zunehmend nach vorn. Nah- 

rungsteile, die sich zwischen den Zahnreihen befinden, erfahren so neben 

der Druckwirkung einen Schub in rostraler Richtung (Abb 17). Die Grofe 

Abb. 17: Langsverschiebung des Unterkiefers gegen den Oberkiefer a) beim einfa- 

chen Hebelgelenk (Hund) und b) beim ,,jhohen Kiefergelenk“ (Chlamyphorus), 

stark schematisiert. Aus der gestrichelten Linie ist erkennbar, das diese bei 

,b* weit ausgiebiger moglich ist als bei ,,a“ und bei ersterem anstelle des 

Hebens und Senkens (a) ein Vor- und Ruckwaéartsschwingen der Mandibel 

erfolgt. 

dieser Horizontalverschiebung ist abhangig von der Lage des Drehpunktes 

zur Projektionsebene, d. h. zur Ebene der Kauflache der Oberkiefer- 

molaren. Im Rahmen dieser Arbeit kann nicht naher auf diese Dinge ein- 

gegangen werden. Eine Erklarung dieser Zusammenhange findet sich in 

den Veroffentlichungen von W. Marinelli (1931) und L. Stocker 

(1957). Es sei hier nur erwdhnt, da8 beim Offnen und SchlieBen anstelle 

des Hebens und Senkens ein rhytmisches Vor- und Rtickwartsschwingen 
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der Mandibel erfolgt, das nach Marinelli eine bedeutende Energie- 

ersparnis mit sich bringt. 

2. Phase: 

Nach dem Zusammenpressen des Nahrungsbrockens durch die Orthal- 

bewegung erfolgt eine Seitwartsverschiebung des angedruckt bleibenden 

Unterkiefers nach links, bzw. rechts. Dabei findet ein wohl als teilweise 

schneidend (bei Vorhandensein mei®elfo6rmiger Zahne) zu bezeichnendes 

Zerreiben der Nahrung statt, das sich bei Keksfutterung in einem kurzen, 

schleifend knirschenden Gerdusch auBerte. Hierbei bewegt sich die Unter- 

kieferspitze bis etwa unter den lateralen AuBenrand der Nasenoffnung der 

Seite, nach der die Transversalexkursion der Mandibula fuhrte. 

Zerkleinerungsbewegungen dieser Art wurden beim gleichen Bissen 

oftmals mehrfach wiederholt. Vor jeder Transversalverschiebung schien 

der Unterkiefer etwas gesenkt und dann ruckartig wieder -angehoben zu 

werden. Es war erkennbar, dai Nahrungsteile, die bei dem Zerkleinerungs- 

vorgang aus dem Zahnbereich gerieten, durch Mitwirkung der Zunge 

wieder in diesen gebracht wurden. 

Kruimel, die sich aus dem zahnlosen Vorderabschnitt des Maules heraus- 

zubewegen begannen, wurden durch die Zunge erneut in die Mundhohle 

befordert. 

W. Lubosch (1908) gibt an, daB kein insektivores Tier ohne mahlende Seiten- 

bewegungen des Unterkiefers auskommen konne, weil durch keine andere Bewegung 

eine Zermalmung der harten Chitinschalen herbeigeftihrt werden kénne. Diese Ansicht 

deckt sich auch mit der Vorstellung, die sich E. LOnnberg (1902; zit. nach W. 

Lubosch, 1908) vom Kauvorgang der Phalangeridae gebildet hat. H. Boker (1937) 

spricht dagegen bei insektenfressenden Tieren (Spitzmause, Maulwurf, Igel) von einem 

Zerdriicken und Zerquetschen der Nahrung, das er als die einfachste und primitivste 

Art der mechanischen Nahrungszerkleinerung ansieht. Seitenbewegungen des Unter- 

kiefers erwdihnt der Autor bei diesem Zerkleinerungstyp nicht. W. Fiedler (1953) 

schreibt: ,So weit Beobachtungen am Skelett zeigten und sich aus der Gebi®Bform 

herleiten la8t, spielen Lateralbewegungen (des Unterkiefers; d. Verf.) unter den 

Insectivoren keine groBe Rolle, am ehesten wohl bei den Macroscelidae, wahrend 

anteroposteriore Bewegungen durchaus méglich sind“. Es wiirde zu weit fihren, auf 

diese Dinge, die noch einer besonderen Untersuchung beditirfen, hier naher einzugehen. 

Wie die Beobachtungen bei Chl. villosus und der Zustand der Insekten 

im Magen der untersuchten Gtrtelmaus zeigten, ist diesen Gurteltieren 

mindestens bei im Verhaltnis zu ihrer Korpergrof8e kleineren Nahrungsob- 

jekten eine méBige zerreibende (bei Vorhandensein scharferer Kaukanten 

an den Zahnen mit gewisser Schneidwirkung vorsichgehende) Zerkleine- 

rung und damit nach Defination von H. Boker (1937) vielleicht ein 

beschranktes ,,.Kauen“ mdéglich. Die vielfach meiBelformige Gestalt der 

Zahne wird vermutlich den Wirkungsgrad dieser Zerkleinerungsmechanik 

bei der Bewdltigung gréBerer Nahrungsbrocken, die wegen ihres Umfanges 

zwischen mehrere Zahne zu liegen kommen, stérker einschranken. Darauf 

deuten die Ergebnisse von Mageninhalts-Untersuchungen bei Individuen 

von E. und C. aus freier Wildbahn hin. Es fanden sich hier verschiedent- 

lich fingernagelgroBe, nicht gut zerkleinerte Fleischstiicke mit noch deut- 



ae 

Friedrich Kiihlhorn: Chlamyphorus truncatus Harlan 4 
1 

lich erkennbaren Muskelbtindeln sowie zerquetschte, groBere Pflanzenteile. 

D. mit seiner wohl nicht sehr funktionsfahigen Bezahnung zerkleinert 

die Nahrung offenbar durch Zerquetschen (mir war keine Lebendbeobach- 

tung méglich); denn bei einem Freilandtier von mir gefundene Nahrungs- 

reste zeigten, daB Flugeldecken, Halsschilde und andere Korperteile groBe- 

rer Kafer lediglich zerbrochen waren, wahrend sich von kleineren Kafern 

fast stets nur die unverletzten, wohl durch Verdauungsvorgange aus dem 

Gesamtverband geldsten, unzerstorten einzelnen Korperbestandteile fanden. 

SchluBbemerkungen 

In der vorliegenden Arbeit werden die fiir das Ergreifen und mechani- 

sche Zerkleinerung der Nahrung am Kopf von Chlamyphorus truncatus 

Harlan vorhandenen wichtigsten biologisch-anatomischen Konstruktionen 

mit Hinweisen auf ihre mutma®liche funktionelle Bedeutung behandelt. 

Zusammenfassend laBt sich sagen, da Chl. — insgesamt gesehen — hin- 

sichtlich der flr das Greifen und die Nahrungszerkleinerung wichtigen 

Einrichtungen Euphractus und Chaetophractus sehr nahe steht und bezug- 

lich der damit méglichen Leistungen (auf seine Koérper- und Beutegrofie 

bezogen) einen ahnlichen Wirkungsgrad wie diese ereichen durfte. 
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Tafel I 

Aufsicht auf den Schaédel von Chlamyphorus truncatus Harlan. Erkennbar sind u. a. 

das Planum parietale, die starke, dem Temporalis raumgebende Einmuldung des 

Squamosums und der Jochbogenverlauf. 



Erklarung zu Tafel II 

Fig. a: Schadel der Giirtelmaus (Chlamyphorus truncatus Harlan) von der Seite. 

Fig. b: Schadel von Chlamyphorus schrag von vorn. Auf dem Ramus mandibulae sind 

deutlich die hdckerartigen Tuberositates massetericae zu erkennen. Weiterhin 

werden aus dieser Abbildung die GroBenverschiedenheit der Zahne in den ein- 

zelnen Abschnitten des Zahnbogens im Ober- und Unterkiefer, die teilweise 

dachf6rmige Abschragung der Zahne und deren zentrale Einmuldung sowie die 

durch den kn6chernen Meatus externus gegebene hintere Begrenzung des Kie- 

fergelenkes deutlich. 



Tafel II 



Tafel III 

Zahnreihe im Unterkiefer von Chlamyphorus in Aufsicht. Neben den groBen Unter- 

schieden beztiglich der Zahnform und der Stellung der Zahnachse zur Kieferachse ist 

deutlich eine Einmuldung im Zahnzentrum zu erkennen. 



Tafel IV 

Zahnreihe im Oberkiefer von Chlamyphorus in Aufsicht. 



Erklarung zu Tafel V 

Schaddel von Cebus apella L. (Kapuziner-Affe) 

Fig. a: 

Fig. b: 

Mannchen mit deutlich ausgebildeter Crista sagittalis. 

Mannchen von annadhernd gleicher KorpergroBe aus dem gleichen Vorkom- 

mensgebiet (Rio Parana/Stid-Mattogrosso) ohne Crista-Bildung mit deutlich 

erkennbarem Planum parietale und abgesetzter Linea temporalis des Parietale. 



Tafel V 
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A. EINLEITUNG 

Im Laufe von Untersuchungen tiber die Entomofauna der mannlichen 

und weiblichen Birkenkatzchen, bei denen alle vier bei uns heimischen 

Betula-Arten: B. pendula Roth, B. pubescens Ehrh., B. humilis Schrk. und 

B. nana L. in Betracht gezogen wurden, stellte sich heraus, da}, wie bei den 

anderen Betula-Arten auch, nicht nur die Blutenkatzchen der Zwergbirke 

Bewohner aufweisen, sondern die gesamte Pflanze eine reiche Lebensge- 

meinschaft beherbergt. Diese Tatsache erwies sich insofern als bemerkens- 

wert und tiberraschend, da Kuhl gatz (1902 und 1910) und Harnisch 

(1925 und 1929) zu Ergebnissen gekommen waren, die hierzu in krassem 

Gegensatz standen. 

Kuhlgatz fand bei seiner intensiven und sorgfaltigen, in die Jahre 

1901, 1902, 1903 und 1908 fallenden Durchforschung des Zwergbirken- 

moores von Neulinum (Kreis Kulm, Westpreufen) nur drei Tierarten 

— Schildlause —, die ihre Entwicklung an B. nana L. durchmachten. Es han- 

delt sich um Vertreter der Gattungen Eulecanium Cock., Pulvinaria Targ. 

und Lepidosaphes Shim., — Arten, die ohne Zweifel von den benachbart 

stehenden Hange- bzw. Moorbirken kamen und infolge ihrer polyphagen 

Lebensweise und ihrer groBen 6kologischen Plastizitat in den verschieden- 

artigsten Biotopen aufzutreten vermégen und so auch die Zwergbirke be- 

-siedeln’ konnten. Irgendwelche Peet zur Fauna der nordischen 

Heimat zeigten sich nicht. 

Harnisch erforschte 1922 und 1923 in 10 mehrtagigen Exkursionen 

die Fauna des in der fruheren Grafschaft Glatz bei Bad Reinerz gelegenen 

Hochmoores der ,,Seefelder“, einem beKannten Naturschutzgebiet. Hierbei 

widmete er seine besondere Aufmerksamkeit der Besiedlung der Zwerg- 

birke, deren Zweige sorgsam abgesucht wurden. Seine Ergebnisse fate er 

1929 wie folgt zusammen: ,,Auf den Seefeldern bei Reinerz scheint die 

Zwergbirke nun gar keine standigen Bewohner zu haben, sondern aus- | 

-schlieBlich durch gelegentliche VorstoBe besiedelt zu werden. Auch diese 

sind offenbar zumeist vergeblich; es wird kaum eine Generation erfolgreich 

durchgebracht . . . Es ist nicht daran zu zweifeln, daB alle anderen hier 

gelegentlich an der Zwergbirke gefangenen Insekten von ahnlichen ver- 

_ geblichen Besiedlungsversuchen herruhren.“ 

Diese, meine Beobachtungen in Stidbayern widersprechenden, mehr oder 

weniger negativen Untersuchungsergebnisse in Westpreu8en und in der 

Grafschaft Glatz, ferner die Tatsache, dai sich auBer den beiden erwahnten 

Autoren noch kein Zoologe speziell mit der Fauna der Zwergbirke beschaf- 

tigt hat, ergaben die Berechtigung und Notwendigkeit einer genaueren Er- 

forschung der mit dieser Pflanze in einem engen, nattrlichen Verhdaltnis 

stehenden Lebewelt. Das bayerische Voralpengebiet und in Osterreich die 

Bundeslander Salzburg, Karnten und Steiermark boten ftir die gestellte 

Aufgabe die am besten geeigneten Untersuchungsgebiete; kann doch allein 
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Siidbayern acht Betula nana-Moore sein eigen nennen, ein Reichtum, wie 

ihn das tibrige Deutschland zusammen nicht aufzuweisen hat. 

Die Durchfiihrung der Arbeit erfolgte in der Entomologischen Abteilung der Zoo- 

logischen Staatssammlung in Miinchen. Mein Dank gilt daher an erster Stelle Herrn 

Professor Dr. A. Kaestner, 1. Direktor der Wissenschaftlichen Sammlungen des 

Bayerischen Staates, fiir die Genehmigung des Themas und die Bereitstellung eines 

Arbeitsplatzes sowie fiir die vielseitige Hilfe, die mir durch die Wissenschaftler der 

Entomologischen Abteilung zuteil wurde. Hier fishle ich mich besonders Herrn 

Dr. W. Forster, dem jetzigen Direktor der Zoologischen Staatssammlung, und Herrn 

Dr. F. Kiihlhorn verpfiichtet. Beide haben mich stets bereitwilligst beraten und un- 

terstiitzt und mittels ihrer Verbindungen wurde es mir erm6glicht, das gesammelte und 

geziichtete Material den besten Spezialisten des In- und Auslandes zur Beurteilung 

vorlegen zu k6nnen. 

Herrn Professor Dr. W. Hellmich und Herrn Dr. habil. W. Engelhardt bin 

ich fiir die vielen Ratschlage und Hinweise vor allem in okologischer Richtung sehr 

dankbar. — Nicht zuletzt aber ftihle ich mich Herrn H. E. Wichmann fir sein reges 

Interesse an der Fortentwicklung der Untersuchungen und fur die langen, lohnenden 

Diskussionen iiber auftretende Probleme verbunden. Er fuhrte mich ein in das uberaus 

interessante Arbeitsgebiet der entomophagen Hymenopteren und 6ffnete mir den Blick 

zum Beobachten im Gelinde und zum Erkennen verwickelter biologischer Zusammen- 

hinge. — Fur die Entwiirfe schwieriger Zeichnungen und fur die hierbei gezeigte 

Hilfsbereitschaft gilt Herrn Dr. E. Popp und Herrn E. Diller (beide Zoolog. Staats- 

sammlung Miinchen) mein besonders herzlicher Dank. 

B. PROBLEMSTELLUNG UND AUFGABE DER ARBEIT 

I. Die Zwergbirke als Glazialrelikt in unserer heutigen Flora und die Frage 

nach der Herkunft ihrer tierischen Besiedlung 

Die Zwergbirke ist in unseren Breiten als ein echtes Glazialrelikt zu be- 

trachten (Salaschek 1935,Overbeck & Schneider 1939, Firbas 

1949) und es drangt sich hinsichtlich der mit ihr heute in Beziehung stehen- 

den Tierwelt als erstes die Frage auf: Befinden sich darunter Formen, die 

wahrend des Diluviums die weite Wanderung der Pflanze vom hohen 

Norden bis in unseren Raum mitgemacht und sich hier zusammen mit ihrer 

Nahrpflanze bis zur Gegenwart, d. h. ca. 10—15000 Jahre lang, erhalten 

konnten? Diese Arten waren als primare Besiedlungselemente anzu- 

sehen und wiirden, wie die Zwergbirke selbst, echte Glazialrelikte 

darstellen. 

Die zweite Frage, die in diesem Zusammenhang zu stellen ist, kann folg- 

lich nur lauten: BesaBen auch Glieder der nacheiszeitlichen Fauna die 0ko- 

logische Potenz, erfolgreiche BesiedlungsvorstéBe auf unsere Pflanze zu 

unternehmen? Hierfiir kimen naturgema8& in erster Linie Arten in Be- 

tracht, die unsere beiden groBblattrigen Birken Betula pubescens Ehrh. und 

B. pendula Roth bewohnen, und diese Formen wtirden dann als sekun- 

dare Besiedlungselemente der B. nana L. zu bezeichnen sein. 
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II. Die Kenntnis von Morphologie und Bionomie der an Betula nana L. leben- 

den phytophagen Arten als Grundlage fiir deren autékologisches Studium 

Die Ausgangsbasis flr die Bearbeitung der mit einer bestimmten Pflan- 

zenart verbundenen Tierwelt mtissen die phytophagen Arten (= Cor- 

rumpenten sensu Szelenyi 1955) bilden. Aus dieser Forderung ergab 

sich als primare Aufgabe ihre vollstandige Erfassung (qualitatives Spek- 

trum). und die Herausstellung der Leitformen. Als nachster Schritt 

hatte die morphologische Kennzeichnung moglichst aller Entwicklungs- 

stadien der genannten Objekte zu folgen und damit Hand in Hand gehend 

die Aufhellung ihrer noch vollig im Dunkeln liegenden Bionomie. Diese 

Untersuchungen erwiesen sich als notwendige Voraussetzung und schufen 

die Grundlage ftir die Ldsung des Hauptproblems der vorliegenden Arbeit, 

das in der Klaérung der autdkologischen Stellung der phytophagen Leit- 

formen gegentiber ihrer biotischen Umwelt, speziell gegentuber den ob- 

stanten Elementen (Feindfaktor) bestand. Bei den sich durch diese Be- 

trachtungsweise ergebenden Abhangigkeitsketten sollte das Geftige, das 

- durch die Korrelation zwischen Wirt (=Pflanzenkonsument) und Para- 

sit bzw. Hyperparasit gegeben ist, besonders in den Vordergrund 

gestellt werden. 

III. Die Tierwelt der Zwergbirke, ein Baustein zur Kenntnis der alpinen 

und praealpinen Moorfauna 

Die siiddeutschen und 6sterreichischen Hochmoore gehoren im Gegen- 

satz zu den norddeutschen zu den in zoologischer Hinicht am wenigsten 

durchforschten Lebensraumen. Dies mu8 um so mehr wundernehmen, als 

u. a. die Ergebnisse der Arbeiten von Harnisch (1925), Peus (1928), 

Dampf & Skwarra (1929) und Rabeler (1931) gezeigt haben, welch 

wichtige faunistische, 6kologische und tiergeographische Erkenntnisse, aber 

auch wie viele neue Probleme, bei der Bearbeitung von Biotopen zu erwar- 

ten sind, die durch ihre Struktur so ausgepragt extreme Daseinsbedingun- 

gen fiir die Lebewelt aufweisen wie die Hochmoore. Die Untersuchung der 

mit der Zwergbirke verbundenen Tierwelt soll daher einen. Baustein 

liefern zur Kenntnis der Fauna speziell unsere Betula nana-Moore und 

zu weiteren Arbeiten in dieser Richtung anregen. 

C. DIE ZWERGBIRKE ALS WOHN- UND NAHRPFLANZE 

I. 1. Morphologische Charakterisierung unter Herausstellung der fiir die 

Fauna wichtigen Strukturteile 

Die Gattung Betula L. wird in Europa durch drei baum- oder grofiere 

Straucher bildende Formen vertreten, durch die Hangebirke (B. pen- 

dula Roth), die Moorbirke (B. pubescens Ehrh.) und durch die wohl 

als bona species anzusehende Fj4llbirke (B. tortuosa Ledeb.), welche 
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auf den Norden des Gebietes beschrankt ist. Hinzu kommen zwei Arten 

mit Zwergstrauchwuchs: die Strauchbirke (B. humilis Schrk.), ausge- 

zeichnet durch ihre vier disjunkten Verbreitungsareale in Europa und 

Asien, und endlich unser Untersuchungsobjekt, die hochnordische Z wer g - 

birke (B. nana L.). — Diese ist in ihrem Wuchs von allen die kleinste 

und bildet in den begangenen suddeutschen und osterreichischen Mooren 

niedrige, haufig dem Boden angedruckte, einzelstehende Straucher, die nur 

selten — und dies besonders im Schutze von Latschen und Spirken — 

eine Héhe von 40 bis 50 cm erreichen. Ein Stammchen mit einem Durch- 

messer von 2,37 cm aus dem ,,Bannmoos“, Land Salzburg, wies ein Alter 

von 24 Jahren auf, wobei die Jahresringbreite nach Messungen am Schnitt- 

praparat zwischen 0,1 und 0,7mm schwankte. An den Randeérn von Ent- 

wasserungsgraben und in der Umgebung von Bauerntorfstichen, wo fiir 

die Frtichte gute Anflugméglichkeiten vorhanden sind und die Samen ein 

gunstiges Keimbett vorfinden, zeigt die Pflanze bisweilen auch ein iippige- 

res Wachstum. Die Einzelbusche schliefen sich zu Gruppen zusammen und 

solche Stellen lassen die Vitalitat ahnen, welche die Zwergbirke in ihrer 

nordischen Heimat besitzt. 

Bei der morphologischen Betrachtung der Zwergbirke ist auf diejenigen 

Teile der Pflanze naher einzugehen, die, indem sie Nahrung oder Schutz 

bieten, erst die Grundlage fiir die Moglichkeit einer Besiedlung durch 

Tiere liefern: hierbei sei auf die spezifischen Eigenschaften dieser Teile, 

insoweit sie fur die Bewohner von Bedeutung sind, besonders hingewiesen. | 

Als die vier wichtigsten Strukturteile, die ich als Mikrohabitate 

(=place niches Clarke 1959) bezeichnen will, sind zu nennen; das Laub- 

blatt, die Frucht, der Kurztrieb und der Flechtenbewuchs. . 

a) Laubblatt: Neben der annahernd kreisrunden Form der Blatter mit 

einem Durchmesser von nur 0,5—1,3cm ist vor allem deren derbe bis 

lederartige Beschaffenheit und das mit seinen Hauptnerven auf der 

Unterseite leistenformig hervortretende Adernetz (vgl. Abb. 47) kenn- 

zeichnend. Bemerkenswert ist ferner ein klebriges Sekret, das in dtin- 

ner Schicht die Blattoberflache wie Firnis tberzieht und ihr einen lack- 

artigen Glanz verleiht (Taf. I, Fig. 1). 

b) Frucht: Einsamige SchlieBfrucht (Nu&) mit dunnhautiger Schale, die 

an den Kanten in einen schmalen, seidenpapierartigen Fliigelsaum > 

(Windverbreitung!) verdunnt ist. 

c)Kurztrieb: Die blattertragenden Kurztriebe werden durch eine 

auffallende und ftir die Besiedlung wichtige Besonderheit gekenn- 

zeichnet. Bekanntlich bilden sich die Kurztriebe durch Stauchung der 

Internodien, so daB die Ansatzstellen der Laubblatter mit den Knospen- 

schuppen dicht hintereinander zu stehen kommen. Letztere fallen nun 

bei der Zwergbirke im Herbst nicht ab, sondern bleiben auch spéter mit 

den Kurztrieben fest verbunden, was zur Folge hat, dali diese nach 

mehreren Jahren dachziegelartig von Knospenschuppen bedeckt sind 

(Abb. 1). 
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Abb. 1: Zwergbirke: blattertragender, von 

alten Knospenschuppen bedeckter 

Kurztrieb. 

d)Flechtenbewuchs: Stammchen und Zweige weisen haufig einen 

dichten Flechtenbewuchs durch die Art Parmelia physodes (L.) Ach. auf, 

zu der sich in den Gebirgsstandorten noch die schwefelgelbe Cetraria 

pinastri (Scop.) Ach. gesellt. 

2. Phaenologie 

Fur die Entwicklung der Tierwelt im Frtihjahr sind die phaenologischen 

Eigenheiten der Zwergbirke von besonderem Interesse. — In Sudbayern 

treiben die Blattknospen Ende April aus. Wenige Tage darauf entfalten sich 

gleichzeitig die mannlichen und weiblichen Bliten. So befanden sich am 

26. IV. 1957 im ,Schwarzlaichmoor“ die Laubblatter kurz vor der Ent- 

_faltung, die mannlichen und weiblichen Katzchen waren noch geschlossen. 

Am 6. V. hatten sich die Blatter bereits voll entwickelt und die mannlichen 

und weiblichen Katzchen standen in Bliite. Am 25. V. waren die mann- 

lichen Katzchen verbluht. 

Ii. Die diskontinuierliche Verbreitung in Europa und ihre historischen und 

dkologischen Grtinde 

Pflanzengeographisch gesehen gilt die Zwergbirke als Paradebeispiel fur 

das arktisch-alpine bzw. boreal-montane Florenelement. Zusammen mit 

nachstverwandten Sippen besitzt sie im hohen Norden eine weite zirkum- 

polare Verbreitung und ist im nordlichen und arktischen Europa, im sub- 

arktisch-arktischen Bereich von Asien und Amerika und an den Kusten 
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Gronlands (bis 74° 18’ an der West- und bis etwa 73° 45’ n. Br. an der Ost- 

kiiste) die Charakterpflanze der Zwergstrauchgesellschaft der Tundren. 

In Nordeuropa erstreckt sich ihr geschlossenes Areal tiber Island, die 

Highlands Nordschottlands (von Sutherland bis Argyll) und uber ganz 

Norwegen (mit Ausnahme eines schmalen 50—70 km breiten Streifens im 

Siiden des Landes). In Schweden und Finnland verlauft die sudliche Areal- 

grenze um den 60° bzw. 62° n. Br., im europaischen Teil RuBlands nordlich 

davon. Am Isfjord auf Spitzbergen erreicht die B. nana L. bei 78° 15’ n. Br. 

den am weitesten nach Norden vorgeschobenen Punkt ihres Vorkommens. 

Dagegen fehlt sie auf dem benachbarten Konig-Karls-Land, auf Jan Mayen 

und auf der Far-Oer-Inselgruppe (Winkler 1904, Hultén 1950, God- 

win 1956). 

Von dem auferhalb dieses einheitlichen Verbreitungsgebietes lhegenden 

Siiden Schwedens und Finnlands sowie aus den baltischen Ostseeprovin- 

zen sind zahlreiche Funde gemeldet, die jedoch, im Gegensatz zum ge- 

schlossenen Bereich, wo die Zwergbirke auch auf mineralischem Unter- 

grund gedeiht, alle auf Moorboden beschrankt sind und schon Relikt- 

charakter tragen. 

Diesem haufigen Vorkommen im Norden stehen in Mitteleuropa nur 

weit zerstreute, flachenmaBig kleine Standorte gegentiber. Da die bei He gi 

(1912, 1957) gemachten Angaben hiertiber teils ungenau und luckenhaft, 

teils nicht mehr den heutigen Verhaltnissen entsprechen, wird im folgen- 

den der Versuch unternommen, eine méglichst vollstandige, aktuelle Uber- 

sicht dieser Stellen zu geben. 

Herr Professor Dr. H. Merxmiuller gewahrte freundlicherweise Einblick in das 

reichhaltige Material der Botanischen Staatssammlung Miinchen und verschaffte mir 

Zugang zum Herbarium der Bayerischen Botanischen Gesellschaft. Herr Professor Dr. 

K. Rechinger unterstiitzte mich mit Angaben aus dem Herbar des Naturhistori- 

schen Museums in Wien. Herr Direktor W. Liidi (Geobotanisches Forschungsinstitut 

Riibel, Ziirich), Dr. F. Gregor und Dr. D. Povolny (beide Parasitologisches Institut, 

Briinn) sowie Dr. A. Szmidt (Forstschutz-Institut, Posen) und + Dr. S. Toll (Katto- 

witz) gaben mir Auskunft iiber den derzeitigen Stand der Verbreitung in der Schweiz, 

der Tschechoslowakei und in Polen. — Ferner waren folgende Herren durch die Mit- 

_ teilung von gesicherten Fundorten behilflich: Dr. h. c. K. Bertsch (Ravensburg), 

Professor Dr. F. Ehrendorfer (institut fiir systematische Botanik, Graz), Professor 

Dr. F. Firbas  (Systematisch-Geobotanisches Institut, Gottingen), Professor 

Dr. H. Gams (Botanisches Institut, Innsbruck-H6tting), Professor Dr. B. Huber 

(Forstbotanisches Institut, Miinchen), Dr. E. Oberdorfer (Landessammlungen fur 

Naturkunde, Karlsruhe), Dr. habil. J. Poelt (Botanische Staatssammlung, Munchen), 

Dr. H. Reisig1 (Botanisches Institut, Innsbruck-H6tting), Dr. F. Str6b1 (Weilheim) 

und Professor Dr. F. Widder (Institut fiir systematische Botanik, Graz). 

Die mitteleuropdischen Fundstellen fasse ich nach ihrer geographischen 

Lage in 7 Gruppen zusammen; danach ergibt sich flr die gegenwartige 

Verbreitung der Zwergbirke folgendes Bild (Abb. 2): 
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el 

Abb. 2: Das Verbreitungsareal der Zwergbirke in Europa. 

Geschlossenes Areal. 

Haufiges Vorkommen im Stden Schwedens, Finnlands und den baltischen 

Ostseeprovinzen. 

Reliktstandorte in Mitteleuropa: I. Norddeutsche Tiefebene, II. Harz, III. Rand- 

gebirge des BOhmischen Beckens, IV. Karpaten, V. Bayerisch-6sterreichisches 

Alpenvorland, VI. Alpenraum, VII. Schweizer Hochjura. 
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I. NORDDEUTSCHE TIEFEBENE 

Xl. 

a) Ubergangsmoor zwischen Schafwedel und Bodenteich am Ostrand der Lune- 

burger Heide (Krs. Uelzen, Niedersachsen) 

b) Verlandungshochmoor Neulinum im Drewenzwald_ bei Damerau im groBen 

Weichselbogen (Krs. Kulm, Westpreufen) 

HARZ 

Brockenmoore im ,,Naturschutzgebiet Oberharz“ zwischen Brocken (1142 m) und 

Bruchberg (928m): Roter Bruch (800m) und Radauborn-Torfmoor (811 m) Ostlich 

vom Torfhaus langs des Goethewegs (Cassel 1956) 

III. RANDGEBIRGE DES BOHMISCHEN BECKENS 

IV. 

Vv. 

A. Erzgebirge 5 | 

Kranichseefilz bei FriihbuB 

Hochmoor bei Abertham 

Gottesgaber Hochmoor (1020 m) zwischen dem Marktflecken Gottesgab und dem 

Spitzberg (1111 m) 

Hochmoor zwischen PreBnitz und Sonnenberg © 

Hochmoor zwischen Sebastiansberg und Reizenhain 

Bans udseriie mn 

Iserwiese in der Nahe der Kobelhauser im Isergebirge (800 m) 

Seefelder der Hohen Mense (Adlergebirge) bei Bad Reinerz in der ehem. Graf- 

schaft Glatz 

Cs Oberpfalzerwald 

Mooslohe bei Weiden (410 m), oligotrophes Flachmoor Uber Sandboden (einzige 

Fundstelle in Nordbayern) 

D.Bohmerwald 

Seefilz bei AuBergefild (Kvilda), 1050 m, 49° n. Br., 13° 35’ 6. L. Ki 

Furstenhuter Moor zwischen Kuschwarda und Schattawa im obersten Moldautal 

Hochmoor Wolfsaue bei Christiansberg 

Hochmoor bei Wittingau (Trebon), 440 m, Sudbohmen 

Torflager bei Kénau im Mihlkreis nachst UnterweiBenbach, Oberdésterreich 

Karlstifter Moorgebiet im niederosterreichischen Waldviertel: 

a) Moor stidl. des Stirriegler Teiches mit den Okolog. Verhaltnissen eines Fich- 

ten-Rotfohren-Waldmoores 

b) offenes Moor an der Gustav-Adolf-StraBe (Ostlich von a) 

KARPATEN 

Hochmoor am Stdfu8 der Babja Gura im Quellgebiet der Schwarzen Arva (Orava) 

BAYERISCH-OSTERREICHISCHES ALPENVORLAND 

* Reichholzrieder Moor bei Memmingen (690m) (syn. Dictaanneredey Filz bei 

Kempten) 

<x Schwarzlaichmoor bei Schongau/Lech (750 m) 

< Hochmoor westl. von Dettenhofen, Ldkr. Landsberg (650 m) (nur 20 qm sroB) 

~ Rothfilz bei Rechetsberg- in der Moorlandschaft Grasleiten, Ldkr. Weilheim 

(690 m) 

< Obernacher Moos am Westufer des Staffelsees gegentber von Murnau im Mun- 

dungsgebiet der Ach (670m) 

* Tannenbachfilz bei Uffing, Staffelsee (660 m) 

* Bernrieder Filz bei Bernried, Ldkr. Weilheim (640 m) (syn. Gallerfilz) 

< Schonramer Filz bei Teisendorf am Fu8B des Wolfelsberg, Ldkr. Laufen (450 m) 

Ibmer-Waidmoos (= Weitmoos)-Komplex zwischen Braunau und Salzburg bei 

Lamprechtshausen, Land Salzburg (Krisai 1959) 
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VI. ALPENRAUM 
+ip 

Schweiz 

Nordliche*Voralpen 

Rohrlimoos im Tal der GroBen Schlieren westl. von Alpnach am Vierwaldstatter- 

see, Ktn. Unterwaiden 

Moor bei Einsiedeln nordlich des Sihl-Stausees, Ktn. Schwyz 

Wasserscheidenmoor von StooB bei Gais, Ktn. Appenzell 

Osterreich 

A. Otztaler Alpen 

Moor auf der Terrasse des Sch6nbodens im Radurschltal s. 6. von Pfunds (obe- 

res Inntal), ca. 1750m (teste Pitschmann/Reisi g 1, Innsbruck, briefl. 

Mitteilung), einziges Vorkommen in Tirol! 

Be Ziallertaler Alpen 

* Sieben Moser Moos auf der Gerlosplatte gegen Krimml zu, 1658m, Land Salz- 

burg : 

c. Kitzbthler Alpen 

< Wasenmoos am Pa8 Thurn stidéstlich vom Sattel, 1180 m, Land Salzburg 

Dr SalzbursersS chieteralpen 

< Bannmoos am Dientener Sattel, 1360 m, Land Salzburg 

FE. Niedere Tauern 

~ Haider Moos, nordostlich von Tamsweg auf dem Plateau zwischen ey 

Alm und Prebersee, 1710 m, Lungau, Land Salzburg 

Moor am Pa Klauseneck nachst Seethal, Lungau, Land Salzburg 

In der Umgebung der Payeralpe auf dem Gstoder nordwestlich von Murau 

(Murtal), 1710 m, Steiermark 
Mehrere Moore des Lasabergs (1934 m) bei Einach im Murtal, Steiermark 

BG quake tallest Ay lave 

Hang an der NNW-Seite des Kampelnock (2081 ay oberhalb der Riegleralpe 

(1800 m) im Millstatter Alm-Massiv, etwas uber 2000 m; einstiges Hangmoor, 

Karnten (Alb1 1956) 
Koflachgraben bei Kaning, Karnten 

Moor im Hintergrund des Bundschuhtales, 1420 m, Steiermark 

< Moor und Hang am Weg Turracher Alm (1900 m) — Rinsennock (2328 m), 2100 m 

(hochster Standort der Alpen!), Steiermark 

~ Moor am Siidufer des Schwarzsees im Turracher Sattel, 1840 m, Karnten 

In den Griben des Eisenhut, (2441 m) zwischen Turrach und Flattnitz, Karnten 

St. Lorenzen ob Reichenau, 1472 1m, Karnten 

G. Seetaler Alpen 

Moor am Nordufer des Kl. Winterleitensees, 1848 m, Steiermark 

H. Koralpe 

* See-Eben bei der Stoffhttte, 1441 m, Karnten 

Jugoslawien 

Bachergebirge 

Auf dem Pohorje. Die Fundstelle liegt im jugoslawischen Grenzbereich. Nach einer 

brieflichen Mitteilung von Herrn Prof. Dr. M. Wraber (Laibach) durfte dieser 

am weitesten nach Stidosten vorgeschobene Reliktstandort heute allerdings erlo- 

schen sein. — Ebenso bediirfen die alten Angaben tber ein Vorkommen im Gebiet 

des Triglav (Julische Alpen) und des Grintouz (Steiner Alpen) einer kritischen 

Nachprutfung. 
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VII. SCHWEIZER HOCHJURA (von der Birs bis zur Grenze im Val de Joux) 

A. Berner Jura 

Etang de la Gruyére bei Tramelan in den Franches Mtgs. 

Hochmoor bei La Chaux d’Abel 

Le Pontin stidlich von St. Imier an der Chasseralkette (Standort dureh die 

Torfausbeutung zerstort; es sind aber vor wenigen Jahren einige Straucher von 

La Chaux d’Abel her eingepflanzt worden, die sich gut entwickelten) 

B. Neuenburger Jura 

Vallée de La Brévine, mehrere Lokalitaéten im nordostlichen Teil, besonders bei 

Le Cachot und Cerneux-Perquignot im Bezirk Le Lode 

Moore von Le Pont de Martel 

C. Waadtlander Jura 

An mehreren Stellen im Val de Joux von Le Lieu bis gegen die Landesgrenze 

Die mit * gekennzeichneten Lokalitéaten wurden von mir begangen. 

Die primare Ursache fur die aufgezeigte disjunkte Verbreitung unserer 

ursprunglich im Norden beheimateten Untersuchungspflanze ist, wie bei 

den meisten ahnlich gelagerten Fallen des boreo-alpinen Typs, in der 

Diluvialperiode zu suchen, die einen so tiefgreifenden Einflu8 auf die Lebe- 

welt Europas austbte. Damals schoben die nach Stiden vorstoBenden Glet- 

scher des skandinavischen Inlandeises wie einen Saum ein kaltstenothermes 

Areal von Tundrencharakter vor sich her, in dem die Zwergbirke zusam- 

men mit anderen arktischen Pflanzen und Tieren weiterhin ihre gewohnten . 

Umweltbedingungen fand. Auf dieser Wanderung drang sie so weit nach 

Stden vor, daB sie in den EinfluBbereich der alpinen Gletscherrander ge- 

langte und innerhalb der sog. Dryasflora die gesamte eisfreie Zone zwischen 

dem nordischen Hisschild und dem Glazialgebiet der Alpen besiedelte, was 

durch zahlreiche Funde subfossiler, makroskopischer Reste (Blatter, Fruch- 

te) in den Glazialtonen belegt ist (Bertsch 1957, briefl. Mitt.). 

Im Postglazial, nachdem mit steigenden Temperaturen die Gletscher ab- 

geschmolzen waren, konnte die Pflanze, soweit sie nicht dem sich wieder 

nach Norden zuruckziehenden Eisrand gefolgt war, die dkologischen Vor- 

bedingungen fur ihr Gedeihen in Mitteleuropa regressiv nur noch an weni- 

gen Stellen finden, sich hier aber bis zur Gegenwart als seltenes Relikt 

einer vergangenen Epoche behaupten. Solche Lokalitaten sind heute unsere 

Moore. Doch wurde dieser Biotop, darauf sei besonders hingewiesen, nicht 

so sehr seiner bekannt extrem thermischen Eigenarten, seines spezifischen 

Okoklimas, wegen zu ihrem Refugium, sondern vor allem deshalb, weil sie 

hier in den Sphagnum-Arten Begleiter antraf, die sie vor der standig 

wachsenden Wurzelkonkurrenz der nacheiszeitlichen Wiederbewaldung ab- 

schirmten. Einen Beweis ftir diese Behauptung sehe ich darin, daf die 

B. nana L., welche, wie eben erwahnt, bei uns ausschlieBlich auf Moor- 

boden beschrankt ist, dann, wenn sie in Kultur genommen wird, auf ver- 

schiedenen Bodentypen gut zu gedeihen und sich fortzupflanzen vermag, 

sofern man ihr nur die lastige Konkurrenz fernhalt. 

Somit ist abschlieBend festzustellen, daB das rezente Verbreitungsbild 

der Zwergbirke in Europa in erster Linie als eine Folge des Zusammen- 

wirkens historisch-dynamischer Faktoren betrachtet werden muB. 
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III. Die untersuchten Standorte mit kurzer Charakterisierung ihres Biotops 

auf pflanzensoziologischer Basis’) ) 

1. Die bayerischen Standorte im Alpenvorland 

Nach den ersten orientierenden Exkursionen zeigte sich, daB von den acht 

Zwergbirken-Mooren des bayerischen Alpenvorlandes (Abb. 3, I—VIII) das 

Schwarzlaichmoor (II) und das Bernrieder Filz (VII) in ihrer 

Bedeutung fur die geplanten Untersuchungen an erster Stelle standen, ge- 

folet vom Reichholzrieder Moor (I) im Westen, dem Rothfilz 

(IV) etwa im Zentrum und dem Schénramer Filz (VIII) im dufersten 

Osten des Gebietes. Dagegen konnten das Hochmoor bei Detten- 

hofen (III) mit seinem kaum 20 qm grofen Bestand und die beiden am 

Westufer des Staffelsees gelegenen Vorkommen im Obernacher Moos 

(V) und im Tannenbachfilz (VI) wegen des zu geringen Auftretens 

der Pflanze lediglich eine untergeordnete Rolle spielen. 

Da die Zwergbirke im Alpenvorland nicht nur von obligatorisch auf die 

Pflanze angewiesenen monophagen Tierarten bewohnt wird, sondern auch 

zahlreiche aus der BiozGnose stammende Spezies bei ihr Nahrung oder 

Schutz suchen, ist es erforderlich, einige dieser Biotope naher zu charakte- 

risieren. Hierfur wahle ich das Schwarzlaichmoor und das Bern- 

rieder Filz aus, zwei Hochmoore, in denen die Untersuchungen zur 

Hauptsache durchgefuhrt wurden. 

Das Schwarzlaichmoor, 750 m 

Das Naturschutzgebiet ,,Schwarzer Laich“ (Abb. 4), im Landkreis Schon- 

gau etwa 5 km ostnordostlich von Peiting bei der Ortschaft Hetten am FuB 

des HohenpeiBenbergs (988 m) gelegen, setzt sich aus Flach-, Zwischen- und 

Hochmoorbildungen zusammen und stellt mit einer Gr6Be von rund 100 ha 

nur einen Teil des ausgedehnten, stark zerklufteten Moorkomplexes dar, 

der hier zwischen Moraénenwalle der tonig-steinigen Grundmordane des 

Ammerseegletschers eingebettet ist. Das Gesicht der Landschaft wird be- 

sonders von den prachtigen Bergkiefernwaldern gepragt, in denen Pinus 

mugo Tur. in der ssp. uncinata Ant. mit Exemplaren von der niedersten, 

vielstammigen ,,Kuschel“ (var. prostrata Tub.) bis zum 10m hohen, voll- 

kommen aufrechten Baum (var. arborea Tub.) vorkommt. Etwa in der 

1) Im folgenden wird der Begriff Standort vielfach gleichbedeutend wie Fundort 

oder Wuchsstelle gebraucht; im engeren Sinn versteht man heute unter ,,Standort“ die 

Okologische Umwelt der Pflanze, ihre potentielle Lebensstatte. 

2) In der Nomenklatur der Pflanzennamen bin ich bei den Bliitenpflanzen Ober - 

dorfer (1949), bei den Flechten und Moosen Bertsch (1955 bzw. 1959) gefolgt. 
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Franz Bachmaier: Die Insekten- und Milbenfauna der Zwergbirke Fall 

Mitte des Moores liegt ein autochthoner Fichtenhorst mit Listera cordata 

ie Sr. 

WSG -: 
: 1 

[1° Schwarzer, Latch}. 

Abb. 4: Schwarzlaichmoor, Ubersichtsbild. Hauptvorkommen von Betula nana L.: 

a) Rodungsparzelle im Zentrum 

b) ,, Lichtung Nord“ 

c) Lokalitat im Lagg des Moores. 

Das Schwarzlaichmoor bildet heute zweifelsohne den bedeutendsten 

Standort der Zwergbirke in Deutschland. Die Pflanze ist zwar uber das 

gesamte Moor zerstreut verbreitet, doch verdichtet sich ihr Vorkommen 

im zentralen Teil zu einem fast flachenmafigen Bewuchs und hier ist in 

erster Linie eine langgestreckt rechteckige Rodungsparzelle zu nennen 

(Abb. 4:a), die westlich des Pfades liegt, welcher das Schutzgebiet in 

Nord-Sutd-Richtung durchschneidet. 

Die grote Konzentration ihres Auftretens erfahrt die B. nana L. aber 

am Nordende des Moores gegen das Weiter Filz zu in einer Lichtung, die, © 

ebenso wie die erwahnte waldfreie Parzelle im Zentrum, wohl schon vor 

80—100 Jahren von Menschenhand in den dichten Spirkenwald geschlagen 

wurde (Abb. 4:b). Dem Beschauer bietet sich hier ein fur mitteleuropa- 

ische Verhaltnisse einmaliges Bild, denn die Zwergbirke hat gerade dieses 

Gelande auffallend gut zu besiedeln vermocht und bildet kraftige, bis t/2m 

hohe Busche, die etwa 50°/o des Areals bedecken und noch in die Randbe- 

zirke des Spirkenwaldes der Umgebung ausstrahlen. Ein besonders freu- 

diges Wachstum mit reicher Fruchtbildung ist auf den Bulten und rund 

um die die Lichtung bestockenden Latschen zu verzeichnen, wahrend an 

vernaBten Stellen nur Zwergwuchs auftritt, eine Beobachtung, die nach 

meinen Erfahrungen flr unsere Zwergbirken-Moore allgemeine Gultigkeit 

besitzt. — Bedauerlicherweise liegt aber gerade dieser wertvolle Bestand 

der ,,Lichtung Nord“ bereits auBerhalb des Schutzgebietes und wird durch 

standigen Wasserentzug als Folge maschinell betriebenen Torfabbaus der 
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Landestorfwerke in dem sich nordwestwarts direkt anschlieBenden Weiter 

Filz gefahrlich bedroht. 

Im einzelnen ergab die Aufnahme des fur meine Untersuchungen wichtigsten Stand- 

orts nachfolgende Zusammensetzung: AuBer Betula nana L. und Pinus mugo uncina- 

ta Ant. als vorherrschende Charakterarten Vaccinium uliginosum L., Vace. myrtil- 

lus L. und Vacc. vitis idaea L. neben Melampyrum paludosum (Gaud.) Ronn.; ferner 

Picea abies (L.) Karst. sowie die Differentialart Betula pubescens Ehrh. — In Wasser- 

l6chern Carex inflata Huds. (= C. rostrata Stok.) zusammen mit der nordostlichen Art 

Lysimachia thyrsiflora L., aber keine Schlenken mit Rhynchospora alba (L.) Vahl. 

Ubergreifende Hochmoorarten in der Reihenfolge ihrer Bedeutung: Eriophorum vagi- 

natum L., Sphagnum medium Limpr., Sph. acutifolium Ehrh., Sph. fuscum Klinggr. 

(nordoéstl. Art!), Sph. rubellum Wils., Polytrichum strictum Banks., Vacc. oxycoccus L.., 

Andromeda polifolia L., Aulacomnium palustre (L.) Schw., Dicranum bergeri Bland. — 

Sonstige Begleiter: Cailuna vulgaris (L.) Hull, Molinia coerulea (L.) Mch. (stellenweise 

mit groBer Artmachtigkeit), Plewrozium schreberi (Willd.) Mitt., Sphagnum recurvum 

P. Beauv. (besonders unter Latschen), Sph. subsecundum Nees, Sph. cymbifolium Ehrh., 

Potentilla erecta (L.) Raeusch sowie Salix aurita L. und Rhamnus frangula L. Unter 

den Becherfiechten sind erwaéhnenswert: Cladonia silvatica (L.) Hoff., Cl. rangife- 

rina (L.) Web., Cl. squamosa (Scop.) Hff., Cl. mitis Sandst., Cl. gracilis (L.) Willd., Cl. 

floerkeana (Fr.) Som. und die seltene Cl. alpestris (L.) Rbh. 

Bei der pflanzensoziologischen Auswertung vorstehender Aufnahme ist 

die Gesellschaft des Bergkiefernmoores Vaccinio (uliginosi)-Mu- 

getum in der stand6értlichen Ausbildungsform des Vaccinio-Muge- 

tum betuletosum gut nachweisbar; jedoch laBt sich eine Storung des 

Bestandes in dem dem Torfstichgebiet nachstbenachbarten Abschnitt be- 

reits dadurch erkennen, dai es sekundar der Fichte und Arten wie Salix 

aurita L. und Rhamnus frangula L. gelingt, langsam doch stetig neuen 

Boden zu gewinnen. — In die gleiche Richtung weist das an einzelnen 

Stellen geradezu massenhafte Auftreten des Pfeifengrases Molinia coerulea 

(L.) Mch. Die Ausbildung dieser Standortsform Vaccinio-Muge- 

tum-molinietosum hat ihre primére Ursache zwar sicherlich in der 

Meliorisierung der benachbarten Umgebung, aber sie dtirfte durch die 

jahrlich im September/Oktober durchgefiihrte Mahd zur Streugewinnung 

noch weiter begiinstigt werden. 

Von besonderem Interesse erwies sich ferner eine Stelle im Nordwest- 

teil des Schutzgebietes (Abb. 4:c), da die Zwergbirke hier in der nassen 

Randzone des Moores, dem Lagg, auftritt. Wir haben die Assoziation des 

montanen Birkenmoores Lycopodio-Betuletum (pubescentis) 

vor uns, welche schon zu einer Bruchgesellschaft mit Alnus glutinosa (L.) 

Gaertn. und Rhamnus frangula L. vermittelt. Die Zwergbirke steht hier 

einzeln und ist zwergwuchsig. 

Zwischen 1955 und 1959 fiihrte ich in der Zeit vom 13. II.—19. XII. 

42, Exkursionen in das Schwarzlaichmoor durch. 

Das Bernrieder Filz (syn. Gallerfilz), 640 m (Taf. I, Fig. 2) 

Das Bernrieder Filz (Abb. 5) liegt an der Westseite des Starnberger Sees, 

etwa 3 km siidwestlich der Bahnstation Bernried zwischen dem Galler- und 

NuBberger Weiher im Landkreis Weilheim. Im Bereich des ehemaligen 
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Wurmseegletschers ist es eines der zahlreichen Moore, die das Eberfinger 

Drumlinfeld erflllen. Man kann es als Grundmoraénenmoor bezeichnen; 

sein gelappter Umrif und seine Grenzen werden von den umgebenden 

Drumlinzigen bestimmt. Im Stdteil befindet sich ein kleiner verlanden- 

der Moorweiher (Restsee), von den Bauern ,,Schwarze Lache“ genannt. Das 

Gelande ist das Alteste Moorschutzgebiet Bayerns (GroBe 42,9ha) und 

befindet sich im Besitz des Bundes Naturschutz in Bayern (Paul 1936). — 

Seine Beruhmtheit verdankt das Filz vor allem dem reichlichen Auftreten 

der Zwergbirke, jedoch mu8& betont werden, daB Artmachtigkeit und Vita- 

litat der Pflanze weit hinter dem eben besprochenen Vorkommen im 

,»ochwarzen Laich“ zuruckstehen. 

n.Starnberg ~~ 

n.Bauer- 
ec Gallafilz 

— ae 

/ Le i) 
“WN: ‘5. els =z.) Adelsried oi) 

Be ry es 

bernrieder Fiz “ 
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Abb. 5: Das Bernrieder Filz und seine Lage im Eberfinger Drumlinfeld. — Die Haupt- 

stelle des Zwergbirkenvorkommens ist schwarz eingezeichnet. 
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Vegetationsmafig laBt sich das Moorgebiet in drei relativ gut trennbare 

Abschnitte scheiden: 

a) Im trockeneren Ostteil mit nur wenigen, kaum ausgebildeten Schlenken, domi- 

nieren Latschen und Spirken; eingestreut sind baumfd6rmige Moorbirken und ein- 

zelne Straucher von Betula humilis Schrk.; besonders unter Latschen herrschen vor: 

Vaccinium uliginosum L., Vace. myrtillus L., Vacc. vitis idaea L., Pleurozium schre- 

beri (Willd.) Mitt., Sphagnum recurvum P. Beauv. (in einer kleinblattrigen Form); 

in der Feldschicht: Melampyrum paludosum (Gaud.) Ronn., Calluna vulgaris (L.) 

Hull. (stellenweise mit hohem Deckungswert — Verheidung!), Eriophorum vagina- 

tum L. und Molinia coerulea (L.) Mch., letztere jedoch nur vereinzelt; dazu kommen 

die aus der Hochmoorbultgesellschaft tibergreifenden Arten; die Gattung Cladonia 

ist mit zahlreichen Arten vertreten, darunter auch wieder mit Cl. alpestris (L.) Rbh. 

und der rotfriichtigen Cl. floerkeana (Fr.) Som. — Dier hier charakterisierte Gesell- 

schaft ist die Form des Vaccinio (uliginosi)-Mugetum betuleto- 

sum, welche wir schon vom Schwarzlaichmoor her kennen. 

Auch im Bernrieder Filz findet die Zwergbirke in dieser Assoziation die 

fur sie gunstigsten Lebensbedingungen. Sie besiedelt vor allem die Rander 

der schon vor langerer Zeit gezogenen und seit der Unterschutzstellung 

wieder aufgelassenen Entwasserungsgraben, bildet rund um die Latschen 

kraftige Busche und kann unter Spirken bis halobmannshoch werden. 

b) Im nassen, fast latschenfreien Sidwestteil ist ein typischer Bulten-Schlenken- 

komplex entwickelt. 

Die Biilten setzen sich vor allem aus Sphagnum medium Limpr. und Sph. rubel- 

lum Wils. zusammen; relativ haufig ‘ist die wichtige Charakterart Carex pau- 

ciflora Lig.; ferner: Vacc. oxycoccus L., Andromeda polifolia L., Eriophorum vagi- 

natum L., Scirpus caespitosus L., Drosera rotundifolia L. und die Moose Sphagnum 

papillosum Lindb., Sph. balticum Russ., Dicranum bergeri Bland., Polytrichum 

strictum Banks. und Aulacomnium palustre (L.) Schw.; als Begleiter Calluna vul- 

garis (L.) Hull und Cladonia silvatica (L.) Hoff. — Dieses Artenspektrum kennzeich- 

net eindeutig die rote Hochmoorbultgesellschaft, das Sphagnetum medii. 

Die Schlenken (durchschnittlich 0,5—1,5 qm groB; stellenweise bei einer Breite 

von 1—2m auffallend lang und netzformig anastomisierend) sind bewachsen mit 

der Schlammsegge Carex limosa L., mit Scheuchzeria palustris L., Sphagnum cus- 

pidatum Ehrh., Sph. dusenii Jens., Carex lasiocarpa Ehrh. und Drosera interme- 

dia D. et Hayne — Arten, die das Caricetum limosae charakterisieren, dem 

sich der Randzone zu als Folgegesellschaft das Rhynchosporetum albae 

(mit Rhynchospora alba (L.) Vahl, Drosera anglica Huds., Eriophorum angustifo- 

lium Ho., Carex inflata Huds., Menyanthes trifoliata L. und der seltenen nordischen 

Moorsimse Juncus stygius L.) anschlieBt. 

Betula nana L. fand ich in diesem Bereich des Schutzgebietes sowohl auf 

den Bilten als auch in den Schlenken; im Gegensatz zum Ostteil ist die 

Pflanze hier jedoch immer einzelstehend und kleinwtichsig. Besonders auf- 

fallig erscheint es, daB sie bisweilen mitten in den nassesten Schlenken des 

Caricetum limosae, teilweise sogar untergetaucht, zu gedeihen vermag. 

c) Die Ufervegetation der , Schwarzen Lache“ in der Zonation Nymphae- 

etumalbaeminoris — Caricetum inflato-vesicariae (Schnabel- 

seggensumpf) — Caricetum lasiocarpae (Fadenseggenmoor) ist zwar sehr 

interessant (Schwingrasenbildung!), doch fiir unsere Untersuchungen von minderer 

Wichtigkeit, da das Auftreten der Zwergbirke hier bedeutungslos ist. 
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Das Bernrieder Filz konnte ich in den Jahren 1955—1959 auf 44 Ex- © 

kursionen begehen. Die Untersuchungen, die sich auf die Monate Juni bis 

August konzentrierten, begannen hier am 9. I. und endeten mit dem 7. XI. 

Im Untersuchungszeitraum habe ich insgesamt 107 meist ganztagige 

Exkursionen in die acht bayerischen Betula nana-Moore unternommen. 

Da erfahrungsgemaf} in unserem Alpenvorland der Niederschlagsreichtum 

in den Sommermonaten am groBten ist, gestalteten sich die Arbeiten im 

Gelande bisweilen schwierig und beschwerlich. Besonders ungiinstig in | 

diesem Sinne zeigte sich die Witterung im Jahre 1956, wo die Freiland- 

beobachtungen auf fast jeder der von Juni bis August durchgeftihrten 

Moorbegehungen durch Regen beeintrachtigt wurden. 

2. Die Osterreichischen Standorte des Alpenraumes in den. Bundeslandern 

- Salzburg, Steiermark und Karnten 

Dank finanzieller Unterstiitzung von Seiten des Deutschen Alpenvereins 

und des Vereins zum Schutze der Alpenpflanzen und -Tiere wurde es mir 

ermoglicht, auch einige der inneralpinen Zwergbirkenstandorte in Oster- 

reich in meine Arbeiten miteinzubeziehen. So konnte ich 1955 (2. X.—6. X.) 

und 1956 (16. 1X.—2.X.) auf zwei Alpenfahrten die acht wichtigsten Vor- 

kommen im Land Salzburg, in Karnten und Steiermark (Abb. 6, I—VIII) 

aufsuchen, die tierische Besiedlung der Pflanze studieren und die Befunde’ 

‘mit meinen Ergebnissen in den praealpinen Mooren Stidbayerns verglei- 

chen, was sich als sehr lohnend und aufschluBreich erwies. 

Die vorliegenden ausfthrlichen Biotopbeschreibungen der genannten 

_ Zwergbirkenstandorte im alpinen Raum werden unter besonderer Beriick- 

sichtigung der pflanzensoziologischen Gegebenheiten im ,,Jahrbuch des 

Vereins zum Schutze der Alpenpflanzen und -Tiere“ zur Veroffentlichung 

kommen. In diesem Rahmen sollen nur das ,, Sieben Moser Moos <‘ 

(Abb. 6, I) und das , Bannmoos“ (Abb. 6, III), beide im Bundesland 

Salzburg gelegen, naher behandelt werden. 

Das Sieben Moser Moos, 1658 m (Taf. I, Fig. 2) 

Lage: Zillertaler Alpen; auf der Gerlosplatte dicht neben dem Berggast- 

haus Filzsteinalpe oberhalb der Ortschaft Krimml (Pinzgau) im auBersten | 

Westen des Bundeslandes Salzburg. — Die Gerlosplatte, die sich vom Fuf 

des Plattenkogels (2040 m) nach Norden erstreckt und einen Teil der PaB- 

Jandschaft zwischen Salzach- und Gerlostal bildet, gehort geologisch zur 

_ Schieferhtlle der Hohen Tauern. 

Wahrend die peripheren Teile des Filzes der Vaccinio-Mugetum-Gesell- 

schaft zuzurechnen sind, wird das nach Regenfallen schwer zu begehende, sehr nasse 

Innere von einer typischen Schlenkenlandschaft: Caricetum limosae mit nur 

wenigen, kleinen Bulten (Carex pauciflora Lig.!) eingenommen. — Besonders kenn- 
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Abb. 6: Die untersuchten alpinen Betula nana-Standorte in Salzburg, Steiermark und 

Karnten: 

I. Sieben Moser Moos (1658 m) 

II. Wasenmoos (1180 m) 

III. Bannmoos (1360 m) 

IV. Haider Moos (1710 m) 

V. Moor und Hang am Weg Turracher Alm — Rinsennock (2100 m) 

VI. Moor am Siidufer des Schwarzsees (1840 m) 

VII. See-Eben (1441 m) 

VIII. Moor am Nordufer des Kleinen Winterleitensees (1848 m). 

zeichnend ftir diesen Bereich jedoch sind sieben gr6Rere, 1!/2—2m tiefe Blanken mit 

klarem Wasser, die dem Moor auch zu seinem Lokalnamen verholfen haben. 

Diese + kreisrund bis oval gestalteten Tiimpelbecken, deren Entstehungsursache 

nicht leicht zu klaren ist, werden von der Schlammsegge Carex limosa L. dicht um- 

sdumt, die bisweilen zungenf6rmig in die freie Wasserflache vorstoBt. 

Das Moor befindet sich in Privathanden; ein vom Besitzer am Sudrand 

angelegter handbetriebener Torfstich zur Streugewinnung mit Trocknungs- 

anlage hat den Gesamtkomplex nur wenig geschadigt, so dal das Moor- 

innere noch ungestort erscheint und gut intakt ist. 

Die Zwergbirke lehnt sich auch hier wieder an das Vaccinio-Mugetum an 

und findet sich insbesondere im Stidabschnitt in unmittelbarer Nahe der 

Stiche. — Auf Initiative von Prof. Dr. O. Kraus (Munchen) und Prof. Dr. 

G. Wendelberger (Wien) wurden die ,,Sieben Méser“ vor kurzem vom 

Naturschutzreferat der Salzburgischen Landesregierung vorlaufig sicher- 

gestellt. 

Das Bannmoos, 1360 m (Taf. II, Fig. 1) 

Das Naturschutzgebiet ,,Bannmoos“ im Land Salzburg (Pongau) liegt 

nur wenige 100m Ostlich des Dienter Sattels (Birgkarhaus) zwischen dem 

machtigen Kalkstock des Hochkénigmassivs (2938 m) im Norden und dem 

Dientner Schneeberg (1917m) im Stiden; das anstehende Gestein wird be- 
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reits von den weichen, altpaladozoischen Tonglimmerschiefern der Salz- 

burger Schieferalpen gebildet. 

Dieser von Prof. Dr. H. Gams (Innsbruck) entdeckte B. nana-Standort 

ist landschaftlich prachtvoll gelegen und von einmaliger Schénheit. — Die 

Zwergbirke bedeckt mit niedrigen, zusammenhangenden Bitischen etwa 

50°/o des Areals und nimmt insgesamt eine Flache von 1ha ein. Bei einem 

derart geschlossenen Massenauftreten macht sich die bereits im Ab- 

schnitt C. 1 erwahnte herbstliche Umfarbung des Laubes in ein leuchtendes 

Purpurrot — ein Phaenomen, das auf die Standorte im Gebirge beschrankt 

bleibt, — besonders auffallig bemerkbar. Den einheimischen Sennen ist die 

Pflanze gut bekannt und sie wird von ihnen als ,,Zitterbirke“ bezeichnet. 

Soziologisch ist die Vegetation des Moores, welches von machtigen Fichten um- 

rahmt wird, dem Vaccinio-Mugetum myrtilletosum (Ubergang zum 

Piceetum) zuzuordnen. Zugleich lassen aber accessorische Elemente wie Salix re- 

pens L., Tofielda calyculata (L.) Wahl., Parnassia palustris L. u. a. einen gewissen 

Nahrstoffreichtum (Basengehalt) erkennen, wie er sonst nur das Vacc.-Mugetum 

betuletosum charakterisiert (Oberflachenwechsel?). Es ware wiinschenswert, die 

soziologische Struktur dieser interessanten Lokalitat von botanischer Seite her noch 

genauer zu untersuchen und zu analysieren. 

Uberblicken wir unsere Feststellungen tiber das soziologische Verhalten 

der Zwergbirke in den 16 untersuchten Standorten, dann kommen wir zu 

dem Fazit, daB die Pflanze sich auf den praealpinen Fundstellen im we- 

sentlichen an das Vaccinio-Mugetum betuletosum, auf hdheren 

Lagen in den Alpen an die Strauchmoorgesellschaft des Rhodoreto- 

Vaccinietum sphagnetosum anlehnt und weniger die offenen 

Moordecken und Bulte bildenden Assoziationen, wie etwa das Sphagne- 

tummedii oder Sphagnetum fusci, bevorzusgt. 

Zieht man einen Vergleich zu dem tonangebenden Auftreten von Betula 

nana L. in der schneegeschtitzten Zwergstrauchformation der nordischen 

Gebirge, dann bédten im alpinen Raum noch die ebenfalls langfristig 

schneebedeckten Zwergstrauchheiden auf Urgestein entsprechend geeignete 

und gunstige Milieuverhaltnisse. Doch abgesehen von einer einzigen Aus- 

nahme (Hang am Weg Turracher Alm — Rinsennock, 2100 m), die auf er- 

dem nicht primar zu sein scheint, fehlt hier die Zwergbirke und dies ist 

wohl damit zu erklaren, daB sie diese ihr zusagenden Standorte bei ihrem 

postglazialen Riickzug ins Alpeninnere schon besetzt vorfand und daher 

auch hier mit dem konkurrenzarmen Biotop ,,Moor“ als Refugium vorlieb- 

nehmen mute, sofern man nicht iberhaupt der Ansicht ist, daB auch schon 

wahrend des Diluviums an begtinstigten Stellen der zentraleren Massive 

fiir die Pflanze Lebensmoglichkeiten bestanden. 

Erganzend sei noch erwahnt, da es heute auf Grund zahlreicher Be- 

weise, so z. B. der gegenwartigen Verbreitung der streng an Betula nana- 

reiche Empetrum-Heiden Nordskandinaviens gebundenen Coccinellide 

Hippodamia arctica Schneid., als sicher gilt, daB es der Zwergbirke moglich 

war, auf eisfreien Nunatakgebieten an der Nordwestkiiste Norwegens die 

Glazialperiode oder mindestens die Wiirmeiszeit zu uberdauern, ahnlich 
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wie es Merxmiller (1952/54) fiir eine ganze Reihe von alpigenen Sip- 

pen nachgewiesen hat. Diese Tatsache kann meiner Meinung nach einen 

wichtigen Hinweis zur Klarung der Grtinde liefern, die sich aus der unter- 

schiedlichen artlichen Zusammensetzung in der tierischen Besiedlung im 

Norden und auf den Reliktstandorten Mitteleuropas ergeben. 

D. DIE FAUNA (INSEKTEN UND MILBEN) 

I. 1. Das Problem einer einwandfreien Determination des Materials 

Die wichtigste Grundbedingung flr meine Arbeit mute in erster Linie 

eine sorgfaltige und sichere Determination des vorliegenden Materials sein. 

In den nachfolgenden AusfuUhrungen werden 114 Arten erwahnt, welche 

sich auf 2 Klassen, 8 Ordnungen und 48 verschiedene Familien der Arthro- 

poden verteilen. In Anbetracht dieser heterogenen Zusammensetzung wird 

jeder, der mit der gegenwartigen Situation in der zoologischen Systematik 

vertraut ist und den Mangel an guten Spezialisten kennt, die Schwierig- 

keiten zu beurteilen verm6dgen, die damit verbunden waren, die anfangs 

gestellte Grundforderung zu erftillen. Nur wenig einwandfrei bestimmtes 

Vergleichsmaterial stand zur Verfugung. Die gegebene Situation wird am 

besten durch die Tatsache erhellt, daB rund die Halfte der behandelten 

Arten nicht in der Zoologischen Staatssammlung in Munchen vertreten war. 

10 Spezies wurden das erstemal fur Deutschland nachgewiesen und 12 

Taxia (11 Arten und 1 Unterart) haben sich uberhaupt als neu fur die 

Wissenschaft erwiesen. Wenn trotz dieser Umstande alle gefundenen For- 

men — von wenigen Ausnahmen abgesehen, wo eine vollige Revision 

der betreffenden Gattung notwendig erscheint —, angesprochen werden 

konnten, so habe ich dies dem Entgegenkommen der einzelnen Spezialisten 

zu danken, die trotz ihrer groBen Uberlastung die vorgelegten Exemplare | 

untersucht, beurteilt und gegebenenfalls auch beschrieben haben. Ohne 

ihre wertvolle Mithilfe ware es unmdglich gewesen, die Arbeit in dieser 

Form herauszubringen. Ich will daher an dieser Stelle nicht versaumen, 

diesen Herren fiir ihre fortwahrende, selbstlose Hilfsbereitschaft meinen 

aufrichtigen Dank auszusprechen. — Es bestimmten: 

Acari 

Dr. J. Cooreman, Institut Royal des Sciences naturelles, Brussel 

Dr. G.O. Evans, Britisches Museum, London 

Prof. Dr. FK. Grandjean, Genf 

Dr. M. Sellnick, Hoisdorf 

+ Dr. K. Strenzke, Max-Planck-Institut fir Meeresbiologie, Wilmhelmshaven 

Dr. C. Willmann, Bremen 

Collembola 

Dr. H. Gisin, Muséum d Histoire naturelle, Genf 
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Hemiptera 

Homoptera 

Dr. D. Hille Ris Lambers, Bladluisonderzoek T. N. O., Bennekom 

Dr. habil. F. P. Muller, Institut fur Phytopathologie und Pflanzenschutz, Rostock 

Dr. H. Schmutterer, Institut fur Phytopathologie, GieBen 

Heteroptera 

M. Huther, Munchen 

Dr. R. Remane, Zoologisches Institut der Universitat Marburg/Lahn 

Dr. Dr. K: Wellschmied, Munchen 

Thysanoptera 

Prof. Dr. H. Priesner, Linz/Donau 

Lepidoptera 

Dr. H.G. Amsel, Landessammlungen fiir Naturkunde, Karlsruhe 

Dr. J.D. Bradley, Britisches Museum, London 

Dr. habil. H. Bulr, Biologische Zentralanstalt, Muhlhausen (Blattminen) 

A.G. Carolsfeld-Krause, Kopenhagen-Vanlgse (Stigmella) 

Dr. F. Gregor, Parasitologisches Institut, Brunn 

+ Dr. F.Groschke, Staatl. Museum fur Naturkunde, Stuttgart 

Prof. Dr. E. M. Hering, Zoologisches Museum, Berlin 

Dr. J. Klimesch, Linz 

H. Pfister, Hof/Saale 

Dozent Dr. D. Povolny, Parasitologisches Institut, Brunn 

+ Dr. S. Toll, Kattowitz (Coleophora) 

Diptera 

Dr. B. Herting, Commonwealth Institute of Biological Control, Delemont (Larvae- 

voridae) 

Dr. E. M6hn, Staatliches Museum fiir Naturkunde, Stuttgart (Itonididae) 

Hymenoptera 

Parasitica 

Dr. J. F. Aubert, Laboratoire d’Evolution des Etres organisés, Paris 

O.Bakkendorf , Kopenhagen 

Dr. Z. Bouéek, Nationalmuseum (Entomologie), Prag-Kunratice 

R. D. Eady, Commonwealth Institute of Entomology, London 

Dr. J. Erdos, Tompa/Stdungarn 

Dr. Ch. Ferriére, Muséum d’Histoire naturelle, Genf 
Dr. M. Fischer, Naturhistorisches Museum, Wien 

R. Hinz, Einbeck 

G. J. Kerrich, Commonwealth Institute of Entomology, London 

Dr. L. Masner, Biologisches Institut, Prag-Dejvice 

J. F. Perkins, Britisches Museum, London 

Dr. H. K. Townes, Museum of Zoology, University of Michigan, Ann Arbor 

Formicidae 

Dr. J. G. Betrem, Deventer © 
Prof. Dr. K.G68wald, Institut fur angewandte Zoologie, Wurzburg 

Coleoptera 

M. Huther, Munchen 

Dr. T. Nyholm, Stockholm (Cyphon) 
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Den Grofteil der Acari-Oribatei konnte ich selbst bestimmen, wobei mir die Deter- 

mination durch die Moglichkeit eines Vergleichs mit den Praparaten der in der Zool. 

Staatssammlung Munchen verwahrten Kollektionen Vitzthum und KneiBl we- 

sentlich erleichtert wurde. 

Meine Hauptaufgabe jedoch bestand darin, mich an Hand des Untersuchungs- 

materials in die Systematik der entomophagen Hymenopteren und hier speziell in die 

formenreiche Parasitica-Gruppe der Chalcidoidea (Erzwespen) einzuarbeiten, die al- 

lein in der deutschen Fauna mit weit iiber 5000 Arten (Lepidoptera 3000 Arten!) ver- 

treten ist. Meine Studien wurden hier von der Commission Internationale de Lutte 

Biologique (C. I. L. B.) unter ihrem Prasidenten Herrn Prof. Dr. A. S. Balachow- 

sky (Paris) finanziell gefordert. 

2. Liste der aufgefundenen Arten in systematischer Reihenfolge 

Die anschlieBende Liste soll lediglich einen systematischen Uberblick 

uber die an der Zwergbirke vorkommenden Tierarten bringen. Diejenigen 

Formen, die streng monophag an der Pflanze fressen bzw. als Parasiten 

oder Hyperparasiten nur bei diesen Phytophagen leben, sind durch Fett- 

druck hervorgehoben. — Die fur die Wissenschaft und ftir die deutsche 

Fauna neuen Arten werden zusatzlich durch ein « bzw. * gekennzeichnet. 

ARACHNIDA 

ACARI 

PARASITIFORMES 

Phytoseiidae 

+ Typhlodromus (Neoseiulus) reticulatus Oudemans 1930 

TROMBIDIFORMES 

Tarsonemidae 

e Tarsonemus bachmaieri Cooreman 1958 

Cunaxidae 

Cunaxoides coecus (Oudemans 1931, Eupalus) 

Eupalopsellidae 

Eupalopsellus oelandicus Sellnick 1949 

SARCOPTIFORMES — Oribatei') 

Camisiidae 

Camisia biurus (C. L. Koch 1839, Nothrus) 

Camisia horrida (Hermann 1804, Notaspis) 

Camisia segnis (Hermann 1804, Notaspis) 

Camisia spinifer (C. L. Koch 1836, Nothrus) 

Hermanniidae 

Hermannia convexa (C. L. Koch 1839, Nothrus) 

Neoliodidae 

Neoliodes theleproctus (Hermann 1804, Notaspis) 

Cepheidae 

Cepheus cepheiformis (Nicolet 1855, Tegeocranus) 

Liacaridae 

Adoristes ovatus (C. L. Koch 1839, Oribates) 

1) Reihenfolge der Familien und Gattungen nach Balogh (1961) 
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Carabodidae 

Carabodes labyrinthicus (Michael 1879, Tegeocranus) 

Cymbaeremaeidae 

Cymbaeremaeus cymba (Nicolet 1855, Eremaeus) 

Scapheremaeus palustris Sellnick 1924 

Micreremidae 

Micreremus brevipes (Michael 1888, Eremaeus) 

Eupelopidae 

Eupelops bilobus (Sellnick 1928, Pelops) 

Eupelops acromios (Hermann 1804, Notaspis) 

Eupelops hirtus (Berlese 1916, Pelops) 

Ceratocetidae 

Calyptozetes alpinus Willmann 1951 

Melanozetes mollicomus (C. L. Koch 1839, Oribates) 

Diapterobates humeralis (Hermann 1804, Notaspis) 

Trichoribates Berlese 1910 spec. 

Trichoribates trimaculatus (C. L. Koch 1836, Murcia) 

Trichoribates incisellus (Kramer 1879, Oribata) 

Mycobatidae 

Jugatula angulata (C. L. Koch 1839, Oribates) 

Chamobatidae 

Chamobates incisus v. d. Hammen 1952, nec Mihelci¢ 1957 

Galumnidae 

Galumna lanceatus Oudemans 1900, Notaspis) 

Oribatulidae (= Scheloribatidae) 

Scheloribates confundatus Sellnick 1928 

INSECTA 

COLLEMBOLA 

Isotomidae 

Anurophorus laricis Nicolet 1841 

Entomobryidae 

Entomobrya nivalis (Linnaeus 1758, Podura) 

Lepidocyrtus curvicollis Bourlet 1839 

Orchesella flavescens (Bourlet 1839, Heterotoma) 

Sminthuridae 

Bourletiella (Heterosminthurus) clavigera Gisin 1958 

Sminthurus nigromaculatus Tullberg 1871 

HEMIPTERA 

HOMOPTERA 

Aphidoidea 

Callaphididae 

Symydobius oblongus (v. Heyden 1837, Aphis) 

Betulaphis quadrituberculata (Kaltenbach 1843, Aphis) 

Calaphis callipterus (Hartig 1841, Aphis) 

Calaphis betulicola (Kaltenbach 1843, Aphis) 

+ Calaphis arctica Hille Ris Lambers 1952 

Thelaxidae 

Hormaphidula betulae (Mordvilko 1907, Hormaphis) 
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Coccoidea 

Pseudococcidae 

e Spilococcus nanae Schmutterer 1957. 
Phaenococcus aceris (Signoret 1875, Pseudococcus) 

Coccidae (= Lecaniidae) 

Eulecanium coryli (Linnaeus 1758, Coccus) 

Pulvinaria vitis (Linnaeus 1758, Coccus) 

THYSANOPTERA 

TEREBRANTIA 

Thripidae 

Drepanothrips reuteri Uzel 1895 

TUBULIFERA 

Phlaeothripidae 

Phlaeothrips annulipes Reuter 1880 

LEPIDOPTERA}) 

NANNOLEPIDOPTERA 

Stigmellidae (= Nepticulidae) 

Stigmella continuella (Stainton 1856, Nepticula) 

* Stigmella nanivora (Petersen 1930, Nepticula) 

Stigmella luteella (Stainton 1857, Nepticula) 

Stigmella argentipedella (Zeller 1839, Lyonetia) 

EULEPIDOPTERA 

Lithocolletidae 
Parornix betulae (Stainton 1854, Ornix) 

Lithocolletis cavella Zeller 1846 

x Lithocolletis anderidae Fletcher 1885 

Tortricidae 

e Ancylis tineana forsterana ssp. nov. 

' Hyponomeutidae 

Atemelia torquatelia (Zeller 1846, Hyponomeuta) *) 

Gelechiidae 

? Telphusa proximella (Hubner 1810/13, Tinea)*) 

Coleophoridae (= Eupistidae) 

e Coleophora betulaenanae Klimesch 1958 
Coleophora siccifolia Stainton 1856 

Coleophora orbitella Zeller 1849 

Coleophora fuscedinella Zeller 1849 

Coleophora milvipennis Zeller 1839 

DIPTERA 

NEMATOCERA 

Itonididae (= Cecidomytidae) 

¢ Massalongia bachmaieri Mohn 1958 
Semudobia betulae (Winnertz 1853, Cecidomyia) 

1) In der Einteilung der Familien folge ich Forster-Wohlfahr t (1952/55) 

2) Bzgl. der systematischen Stellung der Gattung Atemelia H.-S. vgl. Friese (1960, 

1 i) 

3) Nach frdl. Mitteilung von Dr. L. Gozmany (Budapest) ist proximella Hubner 

nicht bei Telphusa Chamb. zu belassen, sondern vorlaufig zu Pseudotelphusa Janse 

(1958) zu stellen; wahrscheinlich mu& fiir die Art spater eine neue Gattung errichtet 

werden. 
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CYCLORRHAPHA 

Larvaevoridae (= Tachinidae) 

Actia pilipennis (Fallen 1810, Tachina) 

HYMENOPTERA 

Ichneumonoidea 

Braconidae 

Bracon osculator Nees 1811 

Oncophanes lanceolator (Nees 1834, Bracon) 

Mirax nanivorae Fischer 1957 : 
Apanteles umbellatarum (Haliday 1834, Microgaster) 

Microgaster globata (Linnaeus 1758, Ichneumon) 

Gnamptodon bachmaieri Fischer 1957 
Ichneumonidae 

Itoplectis maculator (Fabricius 1775, Ichneumon) 

Itoplectis alternans (Gravenhorst 1829, Pimpla) 

Ephialtes (Scambus) nucum (Ratzeburg 1844, Pimpla) 

Ephialtes (Scambus) brevicornis (Gravenhorst 1829, Pimpla) 

Ephialtes (Scambus) eucosmidarum Perkins 1957 

Hemiteles micator Gravenhorst 1829 

Gelis instabilis (Foerster 1850, Pezomachus) 

Atrometus spec. ; 

Chalcidoidea 

Torymidae (= Callimomidae) 

Lioterphus pallidicornis (Boheman 1834, Torymus) 

Lioterphus fuscicornis (Walker 1833, Callimome) 

Pteromalidae 

Habrocytus spec. I 

Habrocytus spec. II 

Psilonotus adamas Walker 1834 

Psilonotus achaeus Walker 1848 

Encyrtidae 

Leptomastidea bifasciata (Mayr 1875, Blastothrix) 

Leptomastix brevipennis Ferricre 1957 
Hungariella spilococei (Ferriére 1957, Tetracnemus) 

Thysanidae 

Signiphorina subaenea (Foerster 1878, Plastocharis) 

Eulophidae 

Elachertus isadas (Walker 1839, Eulophus) 

Cirrospilus vittatus Walker 1838 

Cirrospilus diallus Walker 1838 

Hemiptarsenus dropion (Walker 1839, Eulophus) 

Pnigalio pectinicornis (Linnaeus 1758, Ichneumon)-Komplex 

Chrysocharis (Xenocharis) phryne (Walker 1839, Entedon) 

. Tetrastichus (Geniocerus) escherichi Szelenyi 1941 

Tetrastichus (Geniocerus) spec. 

Aphelinidae 

Marietta picta (André 1878, Agonioneurus) 

Elasmidae 

Elasmus viridiceps Thomson 1878 

Proctotrupoidea (= Serphoidea) 

Platygasteridae 

Allotropa mecrida (Walker 1835, Inostemma) 

Allotropa flavipes Masner i. 1. (Manuskriptname) 

Platygaster betularia Kieffer 1916 
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COLEOPTERA 

Helodidae 

Cyphon coarctatus Paykull 1799 

* Cyphon kongsbergensis Munster 1924 

Cyphon variabilis (Thunberg 1787, Cantharis) 

* Cyphon punctipennis Sharp 1872 

Cyphon padi (Linnaeus 1758, Chrysomela) 

Chrysomelidae 

Lochmaea capreae (Linnaeus 1758, Chrysomela) 

Curculionidae 

Coeliodes nigritarsis Hartmann 1895 

Anoplus plantaris Naezen 1836 

Rhynchaenus jota (Fabricius 1787, Curculio) 

Rhynchaenus rusci (Herbst 1795, Curculio) 

Rhynchaenus stigma Germar 1827 

Rhamphus pulicarius (Herbst 1795, Curculio) 

3. Die neu entdeckten Arten und ihre loci typici; Zitate der Urbeschreibun- 

gen 

Locus typicus: ,,Schwarzlaichmoor“ bei Schongau/Lech ~ 

Tarsonemus bachmaieri Cooreman 1958 

Spilococcus nanaeSchmutterer 1957 

Ephialtes (Scambus) eucosmidarum Perkins 1957 

Leptomastix brevipennis Ferriere 1957 

Tetracnemus spilococci Ferriére 1957 

Allotropa flavipes Masneri. 1. (Manuskriptname) 

Locus typicus:,,Bernrieder Filz“, Ldkr. Weilheim 

Bourletiella (Heterosminthurus) clavigera Gisin 1958 

Ancylis tineana forsterana n. ssp. 

Massalongia bachmaieri Mohn 1958 

Mirax nanivorae Fischer 1957 

Gnamptodon bachmaieri Fischer 1957 

Locus typicus:,,Haider Moos“ bei Tamsweg/Lungau 

Coleophora betulaenanae Klimesch 1958 

Die von Petersen (1930) als ssp. biol. zu Stigmella betulicola (Stt.) 

aufgestellte Rasse nanivora wurde zur bona species erhoben. 

Die Urbeschreibungen vorgenannter Arten finden sich in den Ver6ffent- 

lichungen folgender Autoren: 

Cooreman, J., 1958: Description de Tarsonemus bachmaieri n. sp. (Tarsonemidae) 

et note sur Eupalopsellus 6landicus Sellnick (Eupalopsellidae). — Bull. Inst. R. 

Sci. nat. Belg., 34 (24): 8 pp. 
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Ferriere, Ch., 1957: Die Parasiten von Spilococcus nanae Schmutterer in Sud- 

bayern. — Opuse. zool., 1 (10): 9 pp. 

Fischer, M., 1957: Zwei neue Parasiten aus der in den Blattern der Zwergbirke 

minierenden Raupe von Stigmella nanivora Pet. (Hymenoptera, Braconidae). — 

Nachrbl. bayer. Ent., 6: 41—43. 

Gisin, H., 1958: Sur la faune européenne des Collemboles II. — Rev. suisse Zool., 

65: 773—778. 

Hille Ris Lambers, D., 1959: Notes on European Aphids with Descriptions of 

New Genera and Species (Homoptera, Aphididae). — Mitt. schweiz. ent. Ges., 32: 

271—286. 

Klimesch, J., 1958: Coleophora betulaenanae n. sp. (Lepidoptera, Coleophoridae). — 

Opuse. zool., 1 (12): 4 pp. 

Mohn, E., 1958: Neue paldarktische Gallmiicken-Arten I. (Diptera, Itonididae). — 

Stuttg. Beitr. Naturk., Nr. 17: 8 pp. 

Perkins, J. F., 1957: Two new species of european Ephialtes (Scambus). — Opusc. 

ZOOM E(t) oy OD: 

Schmutterer, H., 1957: Eine neue Schildlaus von Zwergbirke (Homopt.: Coccoi- 

dea). — Nachrbl. bayer. Ent., 6: 70—72. 

4.Die Bedeutung der autdkologischen Arbeitsmethode fiir die Biozénose- 

-forschung 

Die an der Zwergbirke lebenden Insekten- und Milbenarten bilden kein 

beziehungsloses Nebeneinander, keine bloBe Koexistenz, sondern sie sind 

zu verschieden zusammengesetzten Artengarnituren kombiniert, deren 

Glieder in erster Linie durch Nahrungsbeziehungen voneinander abhangen. 

Wie schon im Abschnitt B. II angedeutet, sind die phytophagen Formen als 

die notwendige Grundlage solcher Nahrungsketten (=Catenae sensu 

Szelenyi 1955) zu betrachten. Sie stellen die , tragenden Arten” 

dar und ihre ethologisch-aut6kologische Bearbeitung liefert den Schltssel 

fur das ErschlieBen und fiir das Verstehen der oft verwickelten Zusammen- 

hange. Aus diesem Grunde habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, die 

Strukturen einiger dieser Beziehungskomplexe zu analysieren, da ich 

glaube, daB die genaue Kenntnis der an bestimmte Wirtspflanzen gebunde- 

nen Gemeinschaften die unerlaBliche Voraussetzung fur jede biozonotische 

Untersuchung sein muB, ist doch die Bioz6nose als eine Synthese all dieser 

Teilkomplexe (=Merozénosen sensu Schwenke 1953) aufzufassen. 

Es ist jedoch zu betonen, daBi unsere Wissenschaft von einer Erfassung 

des gesamten Beziehungsgeftiges noch sehr weit entfernt ist, denn einer- 

seits erschépft man sich in endlosen Diskussionen uber die theoretischen 

Grundbegriffe und kann sich tiber eine klare und einheitliche Auffassung 

nicht einig werden (vgl. Tischler 1947, 1949, 1955; Schwenke 1958, 

1955, 1957; Friederichs 1953; Peus 1954; Szelenyi 1955; Balogh 

1958; Palissa 1958), andererseits versucht man auch heute noch biozonoti- 

schen Fragen auf dem Wege Uber die statistische Faunenanalyse (Franz, H. 

1939, 1943 u. 1954/61) beizukommen. Diese zu einseitige Arbeitsmethode 

ist in Blickrichtung auf die biologische Korrelationsforschung jedoch nur 

als eine Sackgasse anzusehen, in der es nie mdglich sein wird, die Zu- 
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sammenhange zu erfassen, die einen Komplex zusammenhalten. — Ebenso 

vermitteln m. E. die von Tischler (1951, 1952) aufgestellten Konnex- 

schemata ein nicht gentigend detailliertes und vielfach auch ein unwirk- 

liches Bild von der tatsachlichen Zusammensetzung und dichtgewobenen 

Verknupfung der orts- und zeitbedingten Abhangigkeitsbeziehungen, 

da diese Konstruktionen, um mit Sch wenkKe (1955) zu sprechen, lediglich 

, Kann“- und nicht ,,Ist“-Beziehungen auszudriicken vermégen. Es ist ver- 

fruht, komplexe Einheiten aufzustellen, solange deren Bestandteile nicht 

genugend erforscht sind, d. h. mit anderen Worten: man kann keine Syno- 

kologie betreiben, bevor man nicht die Autdékologie der Arten kennt. 

Meiner Anschauung nach ist das gesteckte Ziel, die dynamische Struktur 

einer BiozoOnose zu erkennen, nur durch die Synthese von autok6logischen 

Monographien der Corrumpenten-Arten zu erreichen. Erst dann wird uns 

Einblick gewahrt werden in das Bevolkerungssystem und die biologische 

EHinheit der Biozonose. 

Hi. DIE MIKROHABITATE UND IHRE INSEKTENFAUNA 

1. Das Laubblatt 

a) Der Wickler Ancylis tineana forsterana n. ssp. als Leitform des sekun- 

dairen Besiedlungselements der Zwergbirke 

a) Taxionomische Fragen, Verbreitung 

Ancylis tineana Hiibner (Tortricidae, Olethreutinae, Eucosmini) 

Hubner 1796—99, Samml. eur. Schmett. Tortr., t. 13, f. 81 (Tortr.) 

1822, Syst.-alph. Verz. p. 65 (Olethreutes) 

1825, Verz. bek. Schmett., p. 376 (Ancylis) 

Jacob Hiibner bringt in seinem bertihmten Werk auf tab. 13 (Tortr. Il). 

eine gelungene farbige Abbildung des wahrscheinlich mannlichen Falters, 

auf der die Art gut kenntlich ist. Das genaue Erscheinungsdatum der 

Tafel 13 14Bt sich heute nicht mehr mit Sicherheit feststellen; es liegt 

zwischen 1796 und 1799 (Hemming 1937). — Treitschke (1830) ver- 

danken wir die erste Beschreibung der Spezies nach einem aus Ungarn 

stammenden Exemplar. Weitere Beschreibungen sind in den klassischen 

Arbeiten von Herrich-Schaffer (1851), Heinemann (1863) und 

Snellen (1882) zu finden. 

Die mannlichen Genitalien — bei Pierce & Metcalfe (1922) fehlt 

die Art — werden zum erstenmal von Heinrich (1923) abgebildet; gute 

Darstellungen bringen auch Bradley (1959) und Hannemann (1961). 

A. tineana Hb. ist bis zur Gegenwart in fast allen mitteleuropaischen 

Landern festgestellt worden; ich verweise auf Staudinger-Rebel 
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(1901), Spuler (1904) und die faunistischen Angaben bei Schille (1931), 

Sterneck & Zimmermann (1933) und Gozmany (1952). Rebel 

& Zerny (1931) fanden den Falter auch im nordlichen Inneralbanien. 

Uber unsere bisherigen Kenntnisse von der Biologie der Art gibt die 

nachfolgende Zusammenstellung AufschluB: 

Autoren 

ROBler (1866, 1881) 

Sorhagen (1886) 

Ragonot (1894) 

Reutti (1898) 

Disque (1905) 

Nickerl (1906) 

Kennel (1916) 

Hering (1932) 

Eckstein (1933) 

Klimesch (1938 

u. briefl. Mitt.) 

Reichart (1959) 

Nahrpflanzen 

Weifidornbusche (Crataegus) 

Crataegus, Prunus domestica 

und spinosa 

Prunelliers rabougris 

Crataegus, Prunus spinosa, 

junge Apfelpflanzungen 

junge Obstbaume, Crataegus, 

Prunus spinosa 

Schlehengebtisch 

junge Obstbaume, Crataegus, 

Prunus spinosa 

Obstbaume, WeiBdorn, Schlehen 

Prunus, Crataegus, Pirus 

Prunus spinosa 

Prunus domestica, Crataegus Pee 

Flugzeiten 

Ende April; Mitte Juli 

Anfang Mai 

Juli 

Ende April, Mai; 

Juli, August 

Juni; Oktober (Raupe!) 

Anfang Mai 

Mitte April — Ende Mai; 

Juli, August 

April, Mai; Juli, August 

April, Mai; Juli, August 

April 

Mai; Anfang Juli bis 

Ende August 

Pfister (1961 Crataegus Ende April, Mai; 

u. mundl. Mitt.) Ende Juni, Juli 

Heinemann (1863) nennt als Futterpflanze noch ,,Espe“, — eine sehr frag- 

wiirdige Angabe, die nie mehr bestatigt, doch von einzelnen Autoren wie Sor- 

hagen (1886), Reutti (1898) und Eckstein (1933) tbernommen wurde. 

Wahrscheinlich liegt hier eine Verwechslung mit der monophag an Populus 

tremula L. lebenden Raupe von A. laetana (F.) vor. 

Die Ubersicht 1aB8t erkennen, daB die angeftihrten Nahrpflanzen (Cratae- 

gus, Prunus domestica L., Pr. spinosa L. und Pyrus malus L.) samtlich zur 

Familie der Rosaceen gehéren und die Autoren durchgehend zwei Gene- 

rationen/Jahr beobachtet haben. Auch scheinen trockene, xerotherme 

Lokalitaten bevorzugt zu werden (R681ler — 1866: Litorinellenkalkboden 

bei Mombach, Ragonot — 1894: Cote-d’Or, Klimesch — 1938: Son- 

nenberg-Hang bei Naturns und Pfister — 1961: ,,Auf der Brant” bei 

Regensburg). 

Lebensweise und Biotopbindung unserer Tiere weichen von den obigen 

Feststellungen nun in einem so erheblichen Mafe ab, dafi ich es ftir be- 

rechtigt halte, dieses Material als eigene Unterart von der Nominatform 

abzutrennen. Von dem Tortriciden-Spezialisten Dr. N. S. Obraztsov 

(New-York) wurde in einer persénlichen Aussprache die Richtigkeit meiner 

Ansicht bestatigt. Ich erlaube mir, diese interessante, neue biologisch- 

dkologische Rasse meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Dr. Walter 

Forster, dem Direktor der Zoologischen Staatssammlung Munchen, zu 

widmen und fiihre sie als forsterana n. ssp. in die Literatur ein. 
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Auf die Bionomie der Unterart wird in einem spateren Abschnitt noch 

naher eingegangen werden. Ich will hier nur die grundlegenden Unter- 

schiede gegenuber der Stammform festhalten: 

Name Nahrpflanzen Flugzeiten Biotopbindunsg 

Ancylis tineana Hb. Crataegus, Prunus Ende April — Mai vornehmlich warme, 

s. Str. domestica L. Juli — August trockene Lokalitaten 

,,Rosaceen-Rasse“ Prunus spinosa L.., (2 Generationen) 

Pyrus malus L. 

Ancylis tineana Betula nana L., Juni Moorgebiete 

forsterana n. ssp. Betula humilis Schrk., (1. Generation, 

Betula pubescens Ehrh. fixiert) 

(niedrigste Busche) 

Die Farbung der ,,Betula-Rasse“ ist dunkler, mehr ins Metallische spie- 

lend und die helle Zeichnung wirkt dadurch kontrastreicher und scharfer 

(Taf. III). — Die Flugelexpansion betragt bei den Mannchen 13,5—17,5 mm 

(15,0mm), bei den Weibchen 12,5—16,0mm (14,5mm) und die Durch- 

schnittsgr6Ben der beiden Geschlechter liegen somit etwas uber den MafBien 

14,0 bzw. 13,0 mm) der zweibrutigen ,,Rosaceen-Rasse“. : 

Osthelder (1939, p. 104, tineana Hb.: ,,...um Munchen im Birken- 

gebiet des Dachauer Mooses, namentlich um Betula humilis, verbreitet 

u. h.“) hatte als erster die neue Subspezies vor sich, ohne aber ihren beson- 

deren Charakter zu erkennen. Das Osthelder'sche Material (Zoolog. 

Staatssammlung Munchen) steht mir zur Verfigung und ich wahle von 

der aus 30 Exemplaren bestehenden Serie als Holo- und Allotypus 

ein O bzw. Q mit folgenden Daten aus: Bavar. mer., Grobenzeller Moos 

bei Miinchen, L. Osthelder leg., 5. VI. 39. — Paratypen (25C'O, 23 99): 
Dachauer Moos bei SchleiBheim, Kirchseemoos bei Schaftlach (Slg. Ost- 

helder), Bernrieder Filz und Schwarzlaichmoor (leg. F. Bachmaier). 

A. tineana Hb. s. str. und A. tineana forsterana n. ssp. stehen unter den 

Wicklern zueinander etwa im gleichen Verwandtschaftsverhaltnis wie 

Spilonota ocellana (F.) und S. laricana (Hein.) oder Blastesthia turionella 

(L.) und B. mughiana (Zell.), — Formen, die man neuerdings bereits als 

gute Arten auffaBt (Hannemann 1961). Hier wie dort lassen sich keine 

konstanten Unterschiede im Kopulationsapparat finden, obwohl die biolo- 

gische Trennung schon sehr weit fortgeschritten ist. Die anatomische (bes. 

die genitalanatomische) Differenzierung hinkt in derartigen Fallen der bio- 

logisch-dkologischen fast immer um ein gutes Stiick nach und es bleibt 

weitgehend dem subjektiven Ermessen des jeweiligen Spezialisten tber- 

lassen, ob er den Differenzierungsprozef bereits flr genigend abgeschlos- 

sen halt oder nicht. 

Der Gedanke lag nahe, daf die ,,Betula-Rasse“ auch in den skandinavi- 

schen Landern auftreten mtBte. Durch die freundlicherweise von den 

Mikrolepidopterologen Benander (Héo6r), Petersen (Uppsala) und 
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Svensson (Osterslév) gegebenen Auskiinfte konnte dies fiir die schwe- 

dischen Funde in den Provinzen Dalsland (Dlsl.), Uppland (Upl.), Vaster- 

botten (Vb.), Norrbotten (Nb.) und Asele Lappmark (As. Lpm.) bewiesen 

werden. — Uber das Vorkommen in Finnland schreibt Hackman (Hel- 

sinki) am 13. 9. 58: ,,A. tineana Hb. kommt ziemlich selten (bisweilen lokal 

-reichlich) von Sudfinnland bis Lappland vor. In Finnland ist die Art nur 

auf Mooren gesammelt worden und sicher nur einbrutig. Ich habe die Art 

zwar nicht aus der Raupe gezuchtet, aber Imagines sowohl an B. nana L. 

als auch an anderen Betula-Arten gefunden. Flugzeit Juni (Lappland im 

Juli). Erganzend zu den aufschluBreichen Ausfuhrungen Hackmans 

ist noch zu bemerken, daB sich in der Sammlung Klimesch (Linz) Tiere 

befinden, die von J. E. Montel] bei Muonio (Finnisch-Lappland) in der 

Zeit vom 28. VI—21. VII. 1928 gefangen wurden. — Ferner bin ich der 

Ansicht, daB auch das von Whittle (1920) im Moorbirkengebiet bei 

Rannoch/Perthshire (Schottland) am 3. VI.1919 erbeutete Exemplar, wel- 

ches sich jetzt im Britischen Museum befindet, zu A. tineana forsterana 

n. ssp. zu stellen ist. 

6) Morphologie der ersten Stande 

Das Ei (Abb. 7) 

Material: 21 Eier; davon wurden 8 Exemplare im Freiland gesammelt, der Rest 

stammt von eingezwingerten Weibchen. 

Das Ei von A. tineana forsterana n. ssp. ist ahnlich den Eiern anderer 

Tortriciden-Arten nur sehr schwach gewolbt und von rundlich-ovalem, 

scheibenformigem Umrif; seine durchschnittliche Lange betragt 0,642 mm, 

Abb. 7: Ancylis tineana forsterana n. ssp.: Ei mit schlipfbereitem Raupchen (Cho- 

rionstruktur nur teilweise eingezeichnet). 
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die Breite 0,516 mm und seine Scheitelhohe 0,183 mm. — Die Farbung ist 

kurz nach erfolgter Ablage etwa creme-gelb mit einem leicht ins Grunliche 

spielenden Schimmer und verandert sich nach einigen Tagen tber Orange 

in ein intensives Rot. — Die Eihaut, welche bei schragem Lichteinfall in 

den Spektralfarben aufleuchtet, zeigt bei starkerer Vergro8erung eine netz- 

artige, polygonale Oberflachenstruktur. Mit fortschreitender Embryonal- 

entwicklung bildet sich eine der Unterlage flach anliegende, dotterfreie 

Randzone aus und im Ei-Innern kann man durch das transparente Chorion 

hindurch deutlich Kopfkapsel und Nackenschild des hufeisenformig in 

einem Rechts- oder Linksbogen liegenden, schlupfbereiten Raupchens er- 

kennen (Abb. 7). 

Die erwachsene Rau pe (Abb. 8—17) 

Material: 88 Altraupen; nach Lebendbeobachtung (Farbung!) wurden die Raupen 

durch UbergieBen mit kochendem Wasser gestreckt und fixiert, dann zur Entfettung in 

ein Gemisch von 96°/oigem Alkohol + Tetrachlorkohlenstoff (1:1) gebracht und an- 

schlieBend zur Konservierung in 70°/oigen Alkohol Uberftihrt. Zum Studium des Baues 

der Kopfkapsel, der MundgliedmaBen sowie der Bauch- und AfterftiBe fertigte ich 

mikroskopische Praparate an. 

Lange der vollentwickelten Raupe 11—12 mm, Breite in der Mitte (4. Ab- 

dominalsegment) 1,2—1,4 mm. — Gesialt spindelformig, schlank. 

Die A. tineana forsterana-Raupe entspricht in ihrem allgemeinen Baudem 

normalen Wicklertyp. Auf den wohl ausgebildeten Kopf folgen die drei 

Brustglieder des Pro-, Meso- und Metathorax T1, T2, Ts) sowie zehn Bauch- 

glieder, bestehend aus den homonomen Abdominalsegmenten Ai—»9 und 

dem abweichend gebauten Analsegment A1o, von dem man annimmt, dai 

es durch die Verschmelzung zweier Segmente entstanden ist (Snodgrass 

1931). Ti—Ts tragen die gegliederten Brustbeine und As—As die Bauch- 

fuBe; A1o ist durch den Besitz des sogenannten Nachschiebers ausgezeichnet. 

In der Terminologie der cranialen und segmentalen Setae verwende ich 

das von Hinton (1946) erarbeitete System mit einigen Modifizierungen, 

die Bollmann (1955) vorgeschlagen hat. Hintons Bezeichnungs- 

weise der K6rperborsten weist gegentiber der von Fracker (1915) und 

Dyar (1894) — Gerasimov (1935) aufgestellten Signifikation mit 

griechischen Buchstaben bzw. r6mischen Zahlen den Vorteil auf, daf in 

den benutzten Symbolen auBer der topographischen Lage auch die Funk- 

tion der einzelnen Borsten zum Ausdruck kommt, indem zwischen taktilen, 

makroskopischen und propriozeptiven, mikroskopischen Setae unterschie- 

den wird. 

Kopfkapsel (Cranium): Grundfarbe durchschnittlich hellbraun mit 

dunkler geténten Zeichnungselementen, die jedoch in Form und Aus- 

dehnung so sehr variieren, da8 ihnen keine taxionomische Bedeutung zu- 

kommt. — Stemmatalregion tiefschwarz. . 
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Die dorsal auffallend abgeflachte Kopfkapsel ist mit dem Rumpf be- 

weglich durch die Cervikalmembran verbunden und kann weit in den 

Prothorax zuruckgezogen werden. Die Mundgliedmafen sind abwaéarts, 

schrag nach vorn gerichtet, so dai die Kopfstellung am besten mit semi- 

prognath zu bezeichnen ist (Abb. 8). Die konvex hervortretenden Stemmata 

I—VI sind ellipsenformig angeordnet; ihr gegenseitiges Lagenverhaltnis 

ist nicht konstant. 

Abb. 8: Ancylis tineana forsterana n. ssp.: erwachsene Raupe. Kopf (semiprognath), 

Pro- und Mesothorax (Lateralansicht). 

Der Interpretation von Hinton (1947) und Gerasimov (1952) fol- 

gend, betrachte ich den Sklerit, der sich facial in Form eines spitzwinkeligen 

Dreiecks zwischen die Epicrania schiebt, als die mit dem Clypeus ver- 

schmolzene Frons (vgl. hierzu auch die Arbeiten von Duporte 1946, 1956; 

Short 1951 und Snodgrass 1928, 1947). Die Stelle, an der die beiden 

Aste der Postfrontalsutur den Epicranialstamm (= Coronalsutur) verlassen, 

sei nach Bollmann (1955) Postfrontalgabel genannt (Abb. 9). — Unter 

Facialindex ist das Verhdaltnis der Lange (Frons~+ Epicranialstamm) : Kopf- 

kapselbreite und unter Epicranialindex das Verhaltnis von Fronslange zur 

Lange des Epicranialstammes zu verstehen. 

MittelmaBe von 50 Exemplaren: Kopfkapselbreite 0,718 mm und Lange 

der Epicrania 0,688 mm, Kopf also etwas breiter als lang. — Lange Frons+ 

Epicranialstamm = 0,519+0,112mm. Daraus lassen sich der Facialindex 

mit 0,879 und der Epicranialindex mit 4,634 errechnen; letzterer ist infolge 

der Ktirze des Epicranialstammes relativ hoch. — Die Postfrontalgabel 

erreicht etwa 2/3 der Lange der Coronalsutur. 
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Die Verteilung der cranialen Setae ist aus den Abbildungen 9 und 10 

zu ersehen. Von einigen Autoren (z. B. Mackay 1959) wird der Stellung 

der Kopfborsten zueinander und bestimmten Abstandsverhdltnissen art- 

spezifischer Wert zugeschrieben. Meine Messungen an zahlreichen Raupen 

zeigen jedoch, daB trotz der 6kologischen Einheitlichkeit des Materials eine 

erhebliche individuelle Variabilitat besteht und man die Bedeutung dieser 

Postfrontalgabel — aa So = aN os So 48 

Epicranialstammge= ——— —— — = 

SH 

wih 

Stemmata—/—- 
Cit, ut, tv) / 

C1 i\A3 

Al 

Abb. 9: Ancylis tineana forsterana n. ssp.: erwachsene Raupe. Kopfkapsel (frontale 

Aufsicht). 

Abb. 10: Ancylis tineana forsterana n. ssp.: erwachsene Raupe. Kopfkapsel. Borsten- 

schema der linken Craniumhalfte (in eine Ebene projiziert). 
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Merkmale auch fur eine Artentrennung nicht tberschaétzen darf. Hinzu 

kommt, da es sehr schwierig ist, die Lage der Setae auf den stark ge- 

wolbten Craniumhalften exakt anzugeben, womit auch ein Vergleich zwi- 

schen ihnen hochst unsicher wird. Am meisten konstant hat sich bei der 

forsterana-Raupe noch das Verhaltnis des Abstandes zwischen Pi und dem 

Vorder- bzw. Hinterrand der Kopfkapsel mit 32:39 im Mittel erwiesen 

sowie die Position von A2 beziiglich der von A1 und As. Ein gutes Kriterium 

liefert ferner der gleichgroBe Abstand der Ocellarborste O1 von den 

Stemmata I, II und III. Der Porus ommatalis Oa, welcher zwischen O1 und 

Oz zu erwarten ware, fehlt. Innerhalb der Genalgruppe liegt die Pore Ga 

kaum uberhalb der Mitte einer gedachten Linie, welche G1 mit Os ver- 

bindet. 

Kopfanhange (Fuhler und Mundteile): Die kurzen dreigliedrigen An- 

tennen sind vor den Stemmata zwischen Mandibel und Subgenalinzisur 

eingelenkt. Sie zeigen ebenso wie die die Kopfkapsel ventralwarts ab- 

schlieBende Mundwerkzeugplatte (Maxillar-Labialkomplex) keine auf- 

falligen Besonderheiten in Morphologie und Beborstung. Von groferer 

differenzierender Bedeutung fur die Wicklerraupen haben sich lediglich die 

terminalen Anhange des Labiums und zwar die Gestalt des dem Palpiger 

aufsitzenden Palpus labialis und die Ausbildung des Spinnorgans er- 

wiesen. Letzteres besteht aus dem Spindeltrager (Fusiger) und der teils 

membranosen, teils chitinosen Spindel (Fusulus), in die der Ausfthrgang 

der Spinndrtisen miindet (Abb. 11). 

-4——_—_ | -———- Fusulus 

: Palpus labialis 
Abb. 11: Ancylis tineana for- P 

steranad n. ssp.: er- 

wachsene Raupe. Ter- “AR 
: s tata — — ———Fusiger 

minales Stuck des aN 

Labium mit Spinn- 

apparat (Ventralan- 

sicht). 

Diagnostischer Wert kommt dem Langenverhaltnis zwischen Labial- 

palpus (Basalglied) und der Spindel sowie dem Index zu, der sich aus der 

Relation Spindellange : Breite des Spindeltragers ergibt. Bei unserer neuen 

Unterart ist der schlanke Labialpalpus 5—6mal so lang wie breit und von 

etwa halber Spindellange; der Index des Spinnorgans lautet 2,375. Das 

distale Ende der Spindel ist breit abgerundet und weist an der Spitze keine 

auffallenden Modifikationen auf, wie sie z. B. fur die Wicklergattungen 
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Petrova Heinr. und Barbara Heinr. so kennzeichnend sind (Mackay 1959). 

Das Labrum (Lange 0,1830mm, Breite 0,235mm) ist in der Mitte des 

Vorderrandes bis zum ersten Viertel ausgeschnitten und besonders rund 

um die sich nach innen stark verjungende Inzisur kraftig sklerotisiert 

(Abb. 12). Die AuBenflache tragt symmetrisch jederseits 6 Borsten (Benen- 

nung nach Heinrich 1916) und je zwei Poren; die orale Innenflache ist 

auf den Flugeln durch den Besitz von drei paarigen Chitinlamellen eigen- 

artiger Bildung ausgezeichnet. 

Ich konnte auch das Labrum von 3 Raupen der Rosaceen-Form aus der 

Sammlung Disque (Speyer, 9. 10. 1886, Pyrus malus L.) untersuchen. 

Bei diesen Stucken ist der Einschnitt des Vorderrandes unterschiedlich 

gestaltet und zeigt nicht die charakteristische spaltformige Verengung 

unserer Tiere. Es ist mdglich, dafs diese morphologischen Differenzen eine 

Anpassung an die verschiedenartige Beschaffenheit des Nahrsubstrats der 

beiden tineana-Rassen darstellen, da die Inzisur bekanntlich als Fuhrungs- 

nute beim FreSvorgang funktionell wichtig ist (Engel 1927). 

Abb. 12 Abb. 13 

Abb. 12: Ancylis tineana forsterana n. ssp.: erwachsene Raupe. Labrum (AuBenseite). 

Abb. 13: Ancylis tineana forsterana n. ssp.: erwachsene Raupe. Rechte Mandibel 

(Innenflache). 

Die schwarzbraunen Mandibeln (Breite 0,205mm) sind kraftig ent- 

wickelt und tragen an ihrem Kaurand 5 Zahne, von denen der mittlere der 

langste und der 5. der ktirzeste ist. In groBerer Serie untersucht, erweist 

sich die Form der Zahnspitzen je nach dem Grad ihrer Abnutzung als recht 

unterschiedlich. Die Abb. 13 vermittelt ein Durchschnittsbild, wie wir es 

bei den Uberwinternden Altraupen vorfinden. Auf der AuBenseite des 

Mandibelvorderrandes stehen zwei Setae Mi und M2 (M1 > Mz). Bemerkens- 

wert erscheint noch die Ausbildung einer scharfen Crista, die von Zahn 2 (!) 

aus entspringt und sich bogenformig tiber die ganze Kauflache zieht. 

Thoraxund Abdomen: Allgemeinfarbung schmutziggrtin, nur we- 

nig variabel. Dorsalgefa8B schwach durchscheinend. Integument transparent, 

granuliert. Die borstentragenden Pinacula von Korperfarbe, ungekornt, 

glanzend. 

eset atae 
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Prothorakal- und Analschild hellbraun mit dunkler pigmentierten, in 

Anordnung und Form konstanten Flecken und Punkten (Abb. 14, 15). Die 

Ausbildung dieser typischen Makelzeichnung ist artspezifisch und liefert 

innerhalb der larvalmorphologisch so einheitlich gebauten Gattung Ancylis 

Hubner die einzige Moglichkeit zur raschen Unterscheidung der Raupen 

(Swatschek 1958, Mackay 1959). — Das vor dem caudad verlagerten 

Prothorakalstigma liegende, halomondformige Praestigmalschild (Abb. 8) 

ist ebenfalls hellbraun gefarbt, weist jedoch keine Fleckung auf. 

Stigmen rundlich, je nach Lage von unterschiedlichem Durchmesser im 

GroBenverhaltnis 2 (Prothorakalstigma) : 0,5 (Abdominalstigmen 1—7) : 1 

(Abdominalstigma 8). 

Abb. 14: Ancylis tineana for- 

sterana n. SSp.: er- 

wachsene Raupe. Pro- 

thoralkaltergit mit 

der charakteristischen 

Makelzeichnung' des 

Prothorakalschildes. 

Analschild -----— 

Abb. 15: Ancylis tineana for- 

sterana n. ssp.: er- 

wachsene Raupe. Ab- 

dominalsegmente Ag 

bis Ag und Anal- 

segment A; mit Anal- 

schild (Dorsalansicht). 
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Die Thorakalbeinpaare (Abb. 8) zeigen sich sehr einheitlich in Bau und 

Beborstung. Wahrend die Coxa lediglich eine schmale sklerotisierte Spange 

tragt, sind Femur, Tibia und Tarsus auf der Auffenseite in ihrer gesamten 

Lange chitinisiert. Die Endklaue ist schlank, gebogen und zugespitzt. — 

Ich betrachte die gegenseitigen Abstande der Coxen des 1., 2. und 3. Bein- 

paares — bei den forsterana-Raupen verhalten sich diese wie 1 : 2 : 3,5 — 

als ein gutes larvalsystematisches Kriterium, dem man mehr Beachtung 

schenken sollte. 

Die ungegliederten, stummelformigen Abdominalfue sind an der Basis 

breiter als am distalen Ende und auf dem Rand ihrer Sohle (Planta) mit 

in Kranzen stehenden Hakchen besetzt, deren Ausbildung und Anzahl 

artdiagnostisch eine wichtige Rolle spielen. Auf den 4 BauchfuBpaaren 

zahlen diese Hakenkranze, die bei unserer Art auBen uniordinal, im Ubri- 

gen biordinal angeordnet sind, 27—31 Hakchen (Abb. 16a). — An den 

AnalftiBen (Nachschieber) ist der Kranz in einen halbkreisformigen, nach 

vorn gerichteten Bogen gestellt und die Hakchenzahl belauft sich hier auf 

21—24 (Abb. 16b). — Ein Analkamm, wie er bei anderen Ancylis-Arten 

vorkommt, ist nicht ausgebildet. ; 

laterad <—— | 

Abb. 16: Ancylis tineana forsterana n. ssp.: erwachsene Raupe. 

a) Uni- bis biordinaler Hakenkranz der BauchftiBe (6. Abdominalsegment, 

linke Seite). 

b) Biordinaler Hakenkranz des Nachschiebers (Analsegment, linke Seite). 

Chaetotaxie: Die segmentalen Setae sind von bleicher Farbe und 

k6nnen ganz allgemein betrachtet als mittellang bezeichnet werden (Lan- 

genvergleich Li—Analsegment). Ihre Stellung zeigt das Borstenschema 

derrAtajos 76 

Ich will im folgenden nur die wichtigsten Besonderheiten herausgreifen: 

Die SV-Gruppe am 7. Abdominalsegment setzt sich aus drei Setae zusam- 

men (nach Swatschek 1958 und Mackay 1959 besteht diese Gruppe 

bei A. apicana Walker und A. diminutana Haworth nur aus zwei Borsten).— 

Das Borstenpaar D2 befindet sich auf As innerhalb eines gemeinsamen Pina- 

culums. Die annahernd gleichlangen (!) Setae Li und Lz sind auf Ai—As 

diagonal angeordnet und SDz2 ist vom Pinaculum, welches SD: tragt, deut- 

lich getrennt. SD: selbst steht auf As dorsal vor dem Stigma. — Tera- 
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tologische Erscheinungen vor allem in Form des Auftretens tberzahliger 

Setae waren besonders in der SV-Gruppe nicht selten zu beobachten. 

Den Befund von Swatschek (1958), daB bei der Gattung Ancylis Htib- 

ner am 9.Abdominalsegment die Borsten D: und SD: auf gesonderten 

Pinacula stehen und Li und L2 wie erwahnt, gleichlang sind, kann ich auch 

fur das vorliegende Material bestatigen. Diese beiden Merkmale stellen 

das Genus larvalmorphologisch eindeutig zu den Olethreutini, wahrend es 

imaginalsystematisch zu den Eucosmini gerechnet wird (Obraztsov 1946, 

Hannemann 1961). 

Abb. 17: Ancylis tineana forsterana n. ssp.: erwachsene Raupe. Borstenschema des 

Pro- und Mesothorax sowie der Abdominalsegmente A;—A»s und Ag—Ajpo. 

Die Pup pe (Abb. 18—20) 

Material: 37 mannliche, 42 weibliche Puppen (teils Freiland-, teils Zuchtexemplare). 

Die Lange der hellbraunen, dtinnchitinisierten Puppe schwankt zwischen 

6,5 und 7,2mm (Durchschnitt 6,78mm), ihre grote Breite (Metathorax- 

segment) betragt 1,5—1,7mm (Durchschnitt 1,62mm). Fafibare Grofen- 

unterschiede der Geschlechter konnte ich nicht feststellen. 
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Am auffallendsten ausgezeichnet ist die forsterana-Puppe — wie alle in 

Pflanzenteilen eingebetteten Wicklerpuppen — durch das Auftreten von 

1—2 Querreihen kleiner Chitindornen auf dem Rucken der Abdominal- 

segmente 2—9, von denen jeweils die Basalreihe besonders in der Mitte 

kraftiger entwickelt ist (Abb. 18). Die Zahl der Dornen eines Kranzes ist 

Abb. 18: Ancylis tineana forsterana n. ssp.: 

Puppe (Mannchen). Gesamthabitus 

(Lateralansicht). 

nicht konstant und kann bis zu 30°/o vom Mittelwert differieren. Die biolo- 

gische Bedeutung der Dornchenreihen liegt darin, daB sie es der Puppe 

ermoglichen, sich vor dem Schlipfen durch Anstemmen an die Wande ein 

Stuck aus dem Puppenlager herauszuarbeiten. 

Die breiten Flugelscheiden reichen ventral durchschnittlich bis zum Ende 

des 4. Abdominalsegmentes. — Von den 8 Stigmenpaaren des Abdomens 

wird das erste von den Flugelscheiden tiberdeckt, das achte ist funktions- 

los und auf Abb. 19, die nach einer Exuvie gezeichnet wurde, gut zu er- 

kennen. 

Das abgerundete Hinterleibsende weist nur einen schwach entwickelten 

Cremaster auf, der je 4 Paar flache, leicht geschwungene Hakenborsten 

tragt. Mannliche und weibliche Puppen lassen sich gut an den Genital- 

marken des 9. bzw. 8./9. Segmentes unterscheiden (Abb. 20a und 20b). 

Am 9. Ventralsegment tritt bei den Mannchen ein accessorisches Hakchen- 

paar auf, welches den Weibchen fehlt. 
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— §.Abdominalstigma 

(funktionslos) 

Abb. 19: Ancylis tineana forsterana n. ssp.: Puppe (Mannchen): Abdominalende (la- 

teral gesehen). 

Cremaster 

a b 

Abb. 20: Ancylis tineana forsterana n. ssp.: weibliche (a) und mannliche (b) Puppe. 

Hinterleibsende mit Cremaster. 



100 Franz Bachmaier: Die Insekten- und Milbenfauna der Zwergbirke 

y) Bionomie 

Zur ersten Orientierung uber den Jahreszyklus der behandelten Art 

diene die graphische Darstellung der Abb. 21: 

Die Hauptflugzeit von A. tineana forsterana n. ssp. liegt im Monat Juni. 

Tagsuber sitzen die Falter ruhig auf den Blattunterseiten ihrer Nahrungs- 

pflanzen, mit besonderer Vorliebe halten sie sich jedoch am Grunde der 

a 

se 
sei tes TELE 

Abb. 21: Ancylis tineana forsterana n. ssp.: biologischer Jahreszyklus. 

Zwergbirkenstammchen dicht uber dem Boden auf und sind hier nur 

schwer zu finden. Die Mannchen lassen sich aber leicht aufscheuchen und 

fliegen dann in einem schwerfallig taumelnden Zickzack-Flug etwa 3—4m 

weit, um sich alsbald wieder auf die Vegetation der Umgebung nieder- 

zusetzen. Die Weibchen sind noch weniger agil und fuhren auch eine ver- ° 

borgenere, Lebensweise. Damit erklart sich, daf{ man beim Freilandfang 

mit dem Netz fast stets nur den mannlichen Falter und in den seltensten 

Fallen einmal ein Weibchen erbeuten kann. — Der aktive Falterflug be- 

ginnt kurz vor Sonnenuntergang: An warmen, windstillen Tagen um- 

schwarmen die Mannchen in Anzahl die zu begattenden Weibchen oder 

laufen erregt mit lebhaft zitternden Fligeln und Korpern in nachster 

Nachbarschaft umher. Fir den Beobachter dieses Paarungsverhaltens bietet 

sich an solchen Stellen jetzt die giinstigste Gelegenheit, auch der weiblichen 

Tiere habhaft zu werden, die — einmal entdeckt — infolge ihrer Flug- 

unlust und Tragheit leicht zu greifen sind. — Durch Klopfen der B. nana- 

Busche nach dem abendlichen Flug gelang es am 27. VI. 1956 im Schwarz- 
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laichmoor und am 18. VI. 1957 im Bernrieder Filz je ein Parchen in Kopula 

zu fangen. — In Laborversuchen (bei Zimmertemperatur) war das Weib- 

chen nach einem, das Mannchen nach zwei bis drei Tagen zur Begattung 

bereit. : 

Die Eier werden im Freiland einzeln abgelegt und zwar nicht, wie 

man erwarten sollte, an die ja bereits vollentfalteten Blatter, sondern ent- 

fernt davon in die Gabeln der Astverzweigungen (Abb. 22). 

Abb. 22: Ancylis tineana forsterana n. ssp.: Ga- 

belung einer Astverzweigung als bevor- 

zugter Ort der Eiablage. 

Eingezwingerte, befruchtete Weibchen begannen an ihrem 3. Lebenstag 

mit der Ablage und produzierten im Laufe ihres durchschnittlich 12 Tage 

wahrenden Lebens insgesamt 15—20 Eier (8 Beobachtungen); dies ist fur 

einen Wickler eine erstaunlich niedrige Zahl. Bei der Sektion von 

5 frischen, nicht abgeflogenen Weibchen (Schwarzlaichmoor, 16. VI. 1956) 

fand ich in den Ovariolen 18—24 zahlbare Eiablagen. Die Incubationszeit 

ist temperaturabhangig und betragt unter Normalbedingungen im Mittel 

11 Tage 

Die Raupchen verlassen die Eihtlle durch einen seitlichen, mit den 

Mandibeln gebissenen Schlitz und suchen sofort nach dem Schlupfen ziel- 

strebig und auf ktirzestem Weg ein B. nana-Blattchen auf und zwar die 

Stelle, wo der Stiel in die Spreite Ubergeht. Hier am Blattgrund wird 

als erstes auf der Oberseite entlang der Mittelrippe eine leichte, tunnel- 

artige Gespinstrohre angelegt, von der aus die Junglarve mit dem Fraf 

beginnt. Es erscheint ihr zunachst sichtlich Muhe zu bereiten, die kraftige 

Blattepidermis zu durchbeifen und anfangs werden auch nur kleinste Par- 

tikelchen des Palisadenparenchyms abgeschabt und aufgenommen. Bald 

nach der ersten Hautung — bis zur Verpuppung finden insgesamt 

4 Hautungen statt — zieht die Raupe mit Hilfe von Spinnfaden ein nahes 

zweites Blatt heran und heftet es flach auf das erste, wobei kein Unter- 

schied zwischen Ober- und Unterseite gemacht wird. Zwischen den beiden 

Blattchen verborgen, benagt die Zweitlarve die einander zugewandten 
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Blattflachen. Im Laufe der weiteren Entwicklung wird nun Blatt um Blatt, 

auch benachbarter Zweige, in das Gespinst miteinbezogen bis im August 

ein Gebilde von etwa 5—10cm Lange, das eigentliche ,,FraBgespinst“ ent- 

standen ist (Taf. IV, Fig. 2). In diesem Fra8-Wohnraum lebt die Raupe vom 

3. Stadium an bis sie erwachsen ist und ernahrt sich von den versponnenen 

Blattchen, 1aBt bei ihrer Frafitatigkeit aber die Blattadern und die jeweils 

nach au®en gerichtete Epidermis unberuthrt (Fensterfra!), so da8 das Ge- 

spinst in sich geschlossen bleibt. Die von den Adern begrenzten Frai- 

lécher werden mit feinen Seidenfaden tiberdeckt. 

Bei der Untersuchung eines vorsichtig gedffneten Gespinstes findet man 

im Innern der ,, Wohnung“ eine 2—3 cm lange, meist U-formig gekrummte, 

allein aus Kotteilchen zusammengesponnene feste Rohre, in die sich die 

Raupe bei Storung blitzschnell zuruckzieht. DaB die Ablagerung der Ex- 

kremente, die fur alle in Minen, Blattgespinsten u. dergl. lebenden Larven 

ein besonderes Problem bildet, von der Art mittels Verspinnen zu einer 

Kotrohre gelost wurde, war zu erwarten, nachdem die Raupenmorphologie 

gezeist hatte, daB kein Analkamm entwickelt war, mit dem der Kot hatte 

fortgeschleudert werden konnen. — Verhaltensdynamisch wichtig ist die 

Beobachtung, dai die Raupe nicht wie viele andere Wicklerarten die 

Neigung hat, ihre einmal verfertigte Gespinstwohnung freiwillig aufzu- 

geben, um etwa den Frafplatz zu wechseln. Deswegen findet man bei sorg- 

faltigem Absuchen unterhalb j}edes Gespinstes auch noch die angekittete 

leere Eihtille, die sehr witterungsbestandig ist und sogar uber die Winter- 

monate erhalten bleibt. 

Gegen Ende Oktober wird die Nahrungsaufnahme eingestellt und die 

jetzt erwachsene Raupe verla8t das FraBgespinst, um sich ihr Winterlager 

zu bereiten. Zu diesem Zweck spinnt sie sich meist an der gleichen Futter- 

pflanze 3—4 Blattchen annahernd kugelig zusammen (Abb. 23) und kleidet 

die Wande des Innenraumes filzartig dicht mit weiBen Spinnfaden aus. In 

diesen Hibernacula, die im Gelande in der nachsten Nahe der leeren Fraf- 

gespinste zu suchen sind, verbringen die Altraupen den ganzen Winter 

und verpuppen sich hier im Frtihjahr, ohne noch einmal Nahrung aufge- 

nommen zu haben. 

Ich versuchte auch zu klaren, ob der winterliche Ruhezustand lediglich 

eine Folge der Temperaturerniedrigung sei oder eine festgelegte Diapause 

-darstelle und sammelte am 7. XI. 1958 im Bernrieder Filz tiber 40 besetzte 

Uberwinterungsgespinste ein, um bei 16—18°C (Afrika-Saal der Zoolo- 

gischen Staatssammlung) die Tiere zur Weiterentwicklung zu bringen. 

Wenn man die bivoltine Nominatform in Betracht zieht, so ware eigentlich 

ein Gelingen der Treibzucht zu erwarten gewesen. Doch gltickte es mir 

nicht, die Raupen zur Verpuppung, geschweige denn einen Falter zum 

Schliipfen zu bringen. Der Versuch wurde noch mehrmals, auch von erfah- 

reneren Ziichtern, wiederholt, doch immer mit dem gleichen negativen Er- 

gebnis. So duirfen wir annehmen, daB die Winterdiapause und damit die 

Einbriitigkeit von A. tineana forsterana n. ssp. genetisch fixiert und obliga- 

torisch ist. 
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Abb. 23: Ancylis tineana forsterana n.ssp.: Uber- 

winterungsgespinst (Hibernaculum) der 

Altraupe und Verpuppungsort. 

Nach der Uberwinterung am natirlichen Standort bereitet die Zucht 

der gegen Ende April eingetragenen Raupen nicht mehr die geringsten 

Schwierigkeiten; so entwickelten sich von 120 am 27. und 28.IV. 1958 im 

Schwarzlaichmoor gesammelten gesunden, unparasitierten Raupen 69 zu 

mannlichen und 51 zu weiblichen Puppen, was einen Sexualindex von 0,425 

entspricht, wenn man die Definition von Zwélfer (1931) f : (m+ f) zu- 

grunde legt. — Betrachten wir die zeitliche Reihenfolge des Einsetzens der 

Verpuppung, dann fallt auf, daB sich die mannlichen Raupen fruher zur 

Puppe hauten als die weiblichen. In der Zeit vom 14.—22.V.1958 konnte 

ich bereits 47 mannliche, doch erst 18 weibliche Puppen in den Zucht- 

behaltern zahlen, wahrend im ersten Juni-Drittel gegen Ende der Ver- 

puppungsperiode nur noch weibliche Puppen auftraten. Die Dauer der 

Puppenruhe selbst liegt bei beiden Geschlechtern einheitlich zwischen 15 

und 16 Tagen. Daraus wird deutlich, da die beim Schlupfen der Falter zu 

beobachtende Protandrie ihre Ursache schon im Vorauseilen der mannli- 

chen Tiere wahrend der Raupenentwicklung hat und nicht etwa durch eine 

kurzere Puppenruhe hervorgerufen wird. 

Am einfachsten 1a8t sich der oben geschilderte Lebensablauf unserer Art 

in der Formeldarstellung nach Rhumbler (1918) veranschaulichen und 

zusammenfassen. Flr A. tineana forsterana n. ssp. lautet demnach die nach 

Beobachtungen aus den Jahren 1956—59 gewonnene Biolformel: 
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gm — 7,5 

5mpga + 6 

6) Parasitenkomplex 

Die Parasitenreihen von A. tineana forsterana n. ssp. aus dem Bern- 

rieder Filz und dem Schwarzlaichmoor weisen kombiniert nach den Zucht- 

ergebnissen der Jahre 1956/57, 1957/58 und 1958/59 folgende Zusammen- 

setzung auf: 

Bernrieder Filz Sechwarzlaichmoor 

Braconidae Oncophanes lanceolator (Nees) Oncophanes lanceolator (Nees) 

Microgaster globata (L.) 

Ichneumonidae Itoplectis alternans (Grav.) Itoplectis maculator (Fabr.) 

Ephiaites (Scambus) brevi- Ephialtes (Scambus) 

cornis (Grav.) eucosmidarum Perk. 

Ephialtes (Scambus) 

nucum (Ratz.) 

Atrometus spec. Atrometus spec. 

Gelis instabilis (Forst.) 4) Gelis instabilis (Forst.) ?) 

Hemiteles micator Grav. °) 

Pteromalidae Habrocytus spec. I *) Habrocytus spec. I ?) 

Larvaevoridae Actia pilipennis (Fallen) Actia pilipennis (Fallen) 

Vergleichen wir das Artenspektrum der Reihen aus den beiden Biotopen, 

so verdient die Tatsache besondere Beachtung, da8 sich Itoplectis alternans 

(Grav.) und Itoplectis maculator (Fabr.) sowie Ephialtes (Scambus) brevi- 

cornis (Grav.) und Ephialtes (Scambus) eucosmidarum Perk. gegenseitig 

vertreten: Stellenaquivalenz (Zwolfer 1957). Dies ist, vergegen- 

wartigt man sich die Biotopschilderung der Standorte (Abschn. C. III. 1), 

bei den zwei Itoplectis-Arten insofern verstandlich, da I. alternans (Grav.) 

eine mehr das offene Gelande bevorzugende Schlupfwespe ist, wahrend 

I. maculator (Fabr.) als eine typische Waldform gilt (Bauer 1958). — Die 

Art E. (Sc.) ewcosmidarum Perk., welche die polyphage und weitverbreitete 

Spezies E. (Sc.) brevicornis (Grav.) im Schwarzlaichmoor ersetzt, wurde 

erst 1957 nach unseren aus A. tineana forsterana n. ssp. gezogenen Tieren 

sowie nach Material aus Schottland, Schweden und der Schweiz beschrie- 

ben. Es ist zu vermuten, daB es sich bei dieser Art um einen Vertreter des 

boreo-alpinen Verbreitungstyps handelt. 

1) indirekter Sekundarparasit via E. (Sc.) brevicornis (Grav.) 

2) indirekter Sekundarparasit via E. (Sc.) eucosmidarum Perk. 

3) Hyperparasit; Wirtsbeziehung noch unbekannt. 
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Im vorangehenden Schema (Abb. 24), das die biologischen Beziehungen 

zwischen Wirt und Parasitenkomplex im Bernrieder Filz (B) und im 

Schwarzlaichmoor (S) veranschaulicht, werden die Arten Microgaster glo- 

bata (L.), Ephialtes (Sc.) nucum (Ratz.) und Hemiteles micator Grav. wegen 

ihres unbedeutenden Anteils an der Wirtsmortalitaét unberticksichtigt ge- 

lassen. — Besonders méchte ich darauf hinweisen, daB das folgende 

Schemabild nicht verallgemeinerte Parasitierungsverhaltnisse darstellt, 

sondern sich bewuBt auf die Wiedergabe konkreter Einzelsituationen be- 

schrankt. Ich halte es fiir angebrachter, reale Gegebenheiten festzuhalten 

als allgemeine Schemata zu entwerfen, die méglicherweise ein irreftihren- 

des Bild ergeben. 

b) Der Blattminierer Lithocolletis anderidae Fletcher als Glazialrelikt eine 

Leitform des primaren Besiediungselementes der Zwergbirke 

a) Geschichte, Verbreitung, Synonymie 

Lithocolletis anderidae Fletcher 1885 (Entomologist, 22 : 40) 

Lithocolletis nanella Petersen 1927 (Stettin. ent. Ztg., 88 : 136) nov. syn. 

W.H.B. Fletcher beschrieb L. anderidae nach einer Serie von Faltern, 

die er im Friihjahr 1880, 1883 und 1885 aus kleinen Minen an Birken- 

blattern gezogen hatte; der locus classicus des Originalmaterials liegt im 

Abbott’s Wood bei Pevensey (Sussex). In der Folgezeit ist die Spezies 

in Sudengland noch mehrmals gefangen und geztichtet worden: Bloxworth/ 

Dorsetshire (Stainton 1890, Richardson 1890), Chislehurst Com- 

mon/Kent und Ockley Common/Surrey (L. T. Ford, briefl. Mitt.). 

Mr. H. N. Michaelis (Didsbury), der vor allem die Mikro-Lepidop- 

teren-Fauna der Moor- und Heidegebiete Westenglands durchforscht hat, 

berichtete mir tiber das Auftreten der Art in den Grafschaften Shropshire, 

Flintshire, Cheshire, Lancashire und Stidl. Westmorland und schrieb tiber 

die Biotopbindung: ,,I maintain that the main headquarters of L. anderidae 

are our local heaths and mosses. The larvae mine the lower leaves of small 

seedling birches (B. pubescens) growing amongst heather. The tenanted 

seedlings are often completely hidden by the heather and being absent 

from view are often overlooked.“ 

W. Petersen stellte seine L. nanella nach aus Blattminen an B. nana L. 

geschlupften Tieren vom N6mme-Moor bei Reval auf. Unter diesem 

Namen meldet Hackman (1950 und briefl. Mitt.) das Vorkommen an 

mehreren Lokalitaten in Finnland (vgl. Verbreitungskarte Abb. 25). Im | 

Berliner Museum stecken in der Sammlung Staudinger 7 Weibchen 

vom Alten-elv/Finnmarken (Norwegisch-Lappland), leg. M. F. Wocke. 

Zweifelsohne wird die Art auch noch in Schweden zu finden sein, wo sie 

bis heute unbekannt geblieben ist (Benander 1946, Svensson, briefl. 
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Mitt.). — Die Lithocolletis-Spezialisten Dr. F. Gregor undDr.D.Povol- 

ny (Brunn) konnten vor kurzem den Falter an zwei Stellen in der Tsche- 

choslowakei nachweisen: Seefilz bei Kvilda = AuBergefild/Bohmerwald 

und Umgebung von Doksy (400m). Ich selbst stellte diese fiir die deutsche 

Fauna neue Spezies in Stdbayern mit hoher Populationsdichte im Bern- 

rieder Filz, ferner im Schwarzlaichmoor, Rothfilz und Schonramer Filz fest. 

Auffallend ist das vollige Fehlen in samtlichen untersuchten B. nana- 

Mooren des Alpengebiets. 

oO 100 200 300km 
aed 

Abb. 25: Lithocolletis anderidae Fletch.: Gegenwartiger Stand der Verbreitung in 

England und auf dem europaischen Kontinent. 
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Finnische Fundorte nach frdl. Mitteilung von Dr. W. Hackman (Helsinki): 

N: Tvarminne (A. Nordman); Ab.: Abo, Karsamaki (H. Bruun); Ta: Lahti, Herrala 

(W. Brandt); Sa: Luumaki (V. Karvonen); Mantyharju (O. Peltonen); Tb.: 

Jyvaskyla (W. Hackman); Om: Pedersore (E.Sj]6ho01m); Ob: Rovaniemi (H. Kro - 

gerus); Lkem: Muonio (J. Montell); Le: Kilpisjarvi (V. Karvonen); Li: Utsjoki 

(leg?). AuBerhalb der heutigen finnischen Grenze: Petsamo (V. Karvonen). 

Schon lange galten L. anderidae Fletch. und L. nanella Peters. als zwei 

einander morphologisch sehr nahestehende Formen, deren wesentlicher 

biologischer Unterschied der ihrer Nahrpflanzen: Betula pubescens Ehrh. 

bzw. B. nana L. war. Um ihre systematische Stellung zu klaren, hatte Herr 

Prof. Dr. E. M. Hering (Berlin) die Freundlichkeit, meine sudbayerischen 

Tiere zu untersuchen und beide Geschlechter genitaliter mit Exemplaren 

von W. Petersen aus dem NOmme-Moor und solchen aus Sudengland 

zu vergleichen. Dabei ergab sich eine vollstandige Ubereinstimmung und es 

unterliegt nach diesem Ergebnis keinem Zweifel mehr, da die englische 

und die kontinentale Form ein und dieselbe Art sind, welche den Namen 

anderidae Fletch. tragen mu8. 

6) Morphologie 

Die nachfolgenden Untersuchungen sttitzen sich in erster Linie auf Material aus dem 

Bernrieder Filz. Dieser B. nana-Standort bot zur Erforschung von L. anderidae Fletch. 

so gunstige Moglichkeiten, daiB von jedem Entwicklungsstadium Serien von uber 

100 Exemplaren zur Verflugung standen. 

Der Falter (Taf. V) 

Bei einer Spannweite, die lediglich zwischen 4,3 und 6,2mm liegt, ist 

L. anderidae Fletch. einer der kleinsten Vertreter der Gattung. Ich verglei- 

che die Art mit der an Betula pubescens Ehrh. lebenden L. ulmifoliella (Hb.), 

mit der am ehesten einer Verwechslung moglich ist. Bei der Hub- - 

nerschen Spezies sind die abstehenden Scheitelhaare des Kopfes immer 

einfarbig und hell gelbbraunlich (rostfarben), bei L. anderidae Fletch. 

jedoch zweifarbig und zwar zu beiden Seiten dunkelbraun, hinten in der 

Mitte aber fast weiB. Der groBe helle Dorsalfleck des Abdomens, der die 

L. ulmifoliella-Weibchen so gut kennzeichnet, fehlt vollig. Weiter ist die 

Spezies charakterisiert durch die weiBe, mediane Langslinie auf dem Tho- 

rax und die beiderseits schwarze Umrandung der weifen Wurzelstrieme 

des Vorderfiligels, weiche bei L. ulmifoliella (Hb.) hochstens vorne ange- 

deutet erscheint. 

Die mannlichen und weiblichen Genitalien der beiden Vergleichsarten, 

welche Petersen (1927) abbildet, weisen die besten Trennungsmerk- 

male auf. Besonders auffallig sind die verschiedenen Grofenverhaltnisse. 

Trotzdem unsere Art sehr klein ist und nur die Flugelspannung einer mitt- 

leren Nepticula besitzt, ist der Kopulationsapparat des Mannchens fast 

doppelt so groB wie bei L. ulmifoliella (Hb.). 
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Das Ei (Abb. 26) 

GroBe (20 Messungen): Lange: 0,384—0,418mm (Mittel: 0,399 mm), 

Breite: 0,271—0,288 mm (Mittel: 0,278 mm). 

Das L. anderidae-Ei gehort dem liegenden Typ an, hat plankonvexe Ge- 

- stalt und ovoide Form. Die glatte Unterseite liegt fest der Blattepidermis 

Abb. 26: Lithocolletis anderidae 

Fletch.: Ei (Ablageort: 

Blattunterseite). 

auf, die Oberflache ist leicht gewolbt und das dtinne, nicht starre Chorion 

zeigt hier eine wabenartige Struktur. — Kurz nach der Ablage erscheint 

die Eifarbe weiBgelb und diese Farbung andert sich auch im Verlauf der 

Embryonalentwicklung nur noch wenig. Die leere Eihulle ist farblos, durch- 

sichtig und von kraftiger Opaleszenz. 

Die Raupe (Abb. 27—41) 

-~Man kann den morphologischen Bau der L. anderidae-Larve, besonders 

die verschiedenen. Modifikationen der Kopfkapsel, nur dann richtig ver- 

stehen, wenn man die Betrachtungsweise unter den Gesichtspunkt ,,Zu- 

sammenhang zwischen Form und Funktion“ stellt, d. h. in Beziehung zur 

Lebenstatigkeit der Raupe setzt. Diese miniert wahrend ihrer ersten 3 Sta- 

dien in den Zellen der unterseitigen Epidermis des B. nana-Blattes als 

»sap-feeder“ (Tragardh 1913), lebt vom 4. Stadium ab jedoch in 

einer Faltenmine (Ptychonom) als ,,tissue-feeder“. Hand in Hand ge- 

hend mit diesem Wechsel der Lebensweise vollzieht sich nach der 3. Hau- 

tung auch ein grundlegender Wandel der Larvengestalt. War diese in der 
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I. Phase in einem HéchstmaB an die besonderen Gegebenheiten fur das 

Leben in der epidermalen Mine (1 Zellage!) angepaft und in ihrem Habitus 

eher einer Buprestinenlarve ahnlich (Abb. 27), so zeigt die II. Phase — 

mit gewissen Einschrankungen — wieder den normalen Typ einer Lepi- 

dopterenraupe (Abb. 28 a und b). Diese so auffallige dimorphe Entwicklung 

der Jung- und Altlarven bei der gleichen Art ist als Hypermetamor- 

phose zu bezeichnen, eine Erscheinung, die z. B. bei den Hymenoptera 

parasitica haufig, bei den Lepidopteren aber wenig bekannt und nur auf 

einige minierende Gattungen beschrankt ist. 

Abb. 27 Abb. 28 a b 

Abb. 27: Lithocolletis anderidae Fletch.: Raupe. I. Phase (,,sap-feeder“-Typus), 3. Sta- 

dium (Ventralansicht). 

Abb. 28: Lithocolletis anderidae Fletch.: Raupe. II. Phase (,,tissue-feeder“-Typus), 

5. Stadium, ventrale (a), dorsale (b) Ansicht. 

I. Phase (Larvenstadien 1—3, ,,sap-feeder“-Typus) 

Die drei ersten Stadien des plasmophagen Typs sind im wesentlichen 

gleichartig gebaut und unterscheiden sich von kleineren Details abgesehen 

nur durch ihre GrédBe; sie kGnnen daher zusammen behandelt werden... 

Farbe glanzend bernsteingelb, Kopfkapsel hellbraun. — Korper dorso- 

ventral stark abgeplattet. Thorax buprestinenlarvendhnlich verbreitert, die 

Einschnitte zwischen den Segmenten tief. Analregion gerundet. — Es sind 

nape 
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weder Thorakalbeine noch Abdominal- cder AnalftiBe ausgebildet, aber im 

3. Larvenstadium erscheinen 3 Paar von runden glatten Protuberanzen auf 

der Ventralseite der Thoraxsegmente und je ein Paar auf den Abdominal- 

sterniten 3—5 und 10 (vgl. Abb. 27). — Die kreisrunden Stigmen legen an 

den Lateralseiten des Prothorax und der Abdominalsegmente 1—8. Die 

Stigmen 1 mit 7 des Abdomens sind sehr klein und im Pradparat nur bei 

E Re eoa ea ee 2) 
kapselbreite 

Abb. 29: Lithocolletis anderidae Fletch.: Raupe. I. Phase. Variabilitaét der Kopfkapsel- 

breiten: Larvenstadien 1—3 (je 50 Expl.); man beachte das Anwachsen der 

Streuung mit zunehmendem Alter. 
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gunstiger Lage der Larve zu erkennen; das Stigma 8 hingegen ist groBer, 

auffalliger und etwa vom gleichen Durchmesser wie das caudad versetzte 

Prothorakalstigma. 

MaBe (je 50 Messungen): 

Stadium Lange Breite (Prothorax) | Breite der Kopfkapsel (Abb.29) Mittel 

1 0,63—0,72 mm _  0,19—0,23 mm 0,157—0,175 mm 0,166 mm 

2 0,91—1,13mm _  0,31—0,37 mm 0,218—0,248 mm 0,233 mm 

3 1,35—1,58mm  0,47—0,52 mm 0,319—0,353 mm 0,339 mm 

Kopfkapsel (Cranium): Auf den ersten Blick ins Auge fallend ist der 

depresse und prognathe Habitus des Kopfes, dessen laterale scharfen 

Rander fast gradlinig verlaufen und nach vorn konvergieren, so daf} die 

groBte Breite weit hinter der Mitte, die kleinste zwischen der Basis der 

Antennen liegt (Abb. 30 und 31 a,b). Dadurch erhalt die Kopfkapsel Trapez- 

form und Keilgestalt, ein Bau — trefflich angepafit an die spezialisierte 

Lebensweise im vertikal begrenzten Raum der epidermalen Mine. 

1 oe 

V 
as A)! antenne 

Abb. 30: Lithocolletis ande- 

ridae Fletch.: Rau- 

pe. I. Phase, Ei- 

larve. Kopf (Dor- 

salseite). 

Am eigentiimlichsten erscheint die Ausbildung der beiden dorsalen 

Langsverstarkungen (,,epistomal ridge“ Jayewickreme 1940, , apodemi 

longitudinali submediali“ Grandi 1933), die nicht wie gewohnlich durch 

Zusammenlaufen die bekannte V-Form bilden, sondern nach hinten 

divergieren. Sie sind durch eine gebogene, schwach sklerotisierte 

Querstange vereinigt und setzen sich caudad ohne merkbaren Ubergang in 

die dorsalen Verlangerungen des Hinterhaupts fort. — Auch das Tentorium 
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ist infolge der extremen Abflachung des Larvenkopfes in seiner Gestalt 

weitgehend abgewandelt. Es besteht aus einem dorsal gelegenen und einem 

sehr kurzen ventralen Armpaar, die beide an ihren auersten Enden durch 

einen kraftigen Querstab, die sog. Tentoriumbrucke, in Verbindung stehen. 

Die einzelnen Chitinstaébe dieses endoskeletalen Gertstes sind nicht starr 

verschmolzen, sondern vielmehr gelenkartig biegsam miteinander ver- 

bunden. 

Lichtsinnesorgane: Alle 3 Stadien besitzen beiderseits lediglich 2 laterale 

Stemmata, die dicht hinter der Fuhlerbasis gelegen und atrophiert sind. 

Im Praparat kann man sie am besten in Dorsalansicht erkennen. 

Kopfanhdange (Fthler und Mundteile; man vergleiche hierzu auch die 

Abb. 30 und 31la,b): Die dreigliedrigen Antennen wirken relativ schlank 

und gestreckt. Ihr 2. Glied tragt neben einer Pore und einem kurzen Haar 

distal 2 Sensilla basiconica; das bei einigen Lithocolletis-Arten vorhandene 

lange Sinneshaar (Dethier 1941) fehlt bei L. anderidae Fletch. Das 

schmalere 3. Antennenglied ist durch den Besitz eines Sensillum styloconi- 

cum mit kurzem Fortsatz sowie eines S. basiconium ausgezeichnet. 

Die Mundteile selbst sind hochmodifiziert. Das Labrum ist zweilappig, 

der Mittelteil flach ausgerandet. Jeder der beiden seitlichen Lappen tragt 

an seinem apikalen Rand 7—8 Zahne, von deren Basis je ein Kiel in die 

dorsale Oberflache ausstrahlt, so daB diese im Vorderabschnitt gerieft er- 

scheint. — Die Mandibeln, als die wichtigsten Mundgliedmafen, haben 

durch die Abplattung des Kopfes besonders tiefgreifende Veranderungen 

erfahren und sind zu dtinnen Plattchen geworden (Abb. 32a). Statt wie im 

Normalfall senkrecht gestellt, sind sie um 90° gedreht, also in die Hori- 

zontalebene verlagert und zwar derart, daB die ursprungliche Innenflache 

dorsalwarts gerichtet ist. Die Zahl der Mandibelzahne ist auf 3 reduziert, 

Abb. 32: Lithocolletis anderidae Fletch.: Raupe. 

a) I. Phase, Stadium 3. Linke Mandibel (Dorsalseite) 

b) II. Phase, Stadium 5. Linke Mandibel (Innenflache). 
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der orale Innenrand (normalerweise Hinterrand!) weist als zusatzliche 

Erwerbung eine feingezahnelte Leiste auf. 

Die 1. Maxillen und das Labium sind miteinander zu einer dtuinnen, in 

der Mitte Ges gerundeten Vorderrandes ausgeschnittenen Chitinlamelle 

verschmolzen und bilden eine funktionelle Einheit. Maxillar- und Labial- 

palpen sind ebenso wie der Spinnapparat vollstandig atrophiert. Die beiden 

gewinkelten Verstarkungen, die longitudinal den Komplex durchziehen, 

konnen als die kraftig sklerotisierten Innenrander der Stipites gedeutet 

werden und trennen so die Maxillar- von der Labialregion. — Der dicht 

mit kurzen Haaren bedeckte Hypopharynx ist verlangert und tberragt mit 

seinem gelappten Vorderabschnitt (Abb. 33 a) weit das Labium. 

Awl? 

a XM weet 4 pee sth aX pw h’, ypdys Mah cede 
Raupe. h Sos une CAN wi nin oid 

a) I. Phase, Stadium 3. Vorder- | &: 

abschnitt des Hypopharynx 

(Dorsalansicht). 

b) Il. Phase, Stadium 5. Vor- 

derabschnitt des Hypopha- 

rynx (Dorsalansicht). 

° : . ON hay 4 

Abb. 33: Lithocolletis anderidae Fletch.: RR SNE a 

he Wi 
“ 
Nh AERTS a th nad Nive \yytl ee a 

AI Vee, patty peel Cayyetenhs ye tethy 
taht, ie ae 

ny 

Unter dem Binokular ist es bei durchscheinendem Licht gut mdéglich, die 

fressende L. anderidae-Larve in der epidermalen Mine und die Arbeits- 

weise ihrer Mundteile zu beobachten. Wir sehen, daB die beiden Mandibeln 

synchron geodffnet und geschlossen werden und — vergleichbar mit den 

Blattern einer Kreissage — die vertikalen Wande der Epidermiszellen in 

der Horizontalebene durchschneiden; hierbei kommt der auf der Mandibel- 

innenseite gelegenen Zahnleiste eine besondere Bedeutung zu. — In ihrer 

Tatigkeit werden die Mandibeln noch durch das Labrum unterstttzt, 

dessen apikalen Zahne und dorsalen Leisten dann in Aktion treten, wenn 

die Larve ihren Kopf wechselweise nach rechts und links bewegt. Der auf - 

diese Weise erschlossene Zellsaft wird durch den freien Vorderabschnitt 

des Hypopharynx, dessen Oberflache infolge der dichten Behaarung ahnlich 

wie Loschpapier wirkt, aufgesaugt und in Richtung des Mundes geleitet. 

Ii. Phase (Larvenstadien 4—5, ,,tissue-feeder“-Typus) 

Die Larven der beiden letzten Stadien leben histophag in Faltenminen 

und zeigen in ihrer Gestalt wieder den gewohnten Typ einer Lepidopteren- 

raupe: gewolbte Kopfkapsel, zylindrischer Korper, gut entwickelte Thora- 

kalbeine, ausgebildete Bauch- und AnalfiiBe (vgl. Abb. 28 a, b). 

Mafie (je 50 Messungen): 

Stadium Lange Breite (Prothorax) Breite der Kopfkapsel (Abb.34) Mittel 

4 1,93—2,21 mm _ __—0,35—0,42 mm 0,249—0,265 mm 0,257 mm 

5 3,30—3,75 mm  0,53—0,59 mm 0,302—0,324 mm 0,312 mm 
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Abb. 34: Lithocolletis anderidae Fletch.: Raupe. II. Phase. Variabilitat der Kopf- 

kapselbreiten: Larvenstadien 4—5 (je 50 Expl.). 

Kopfkapsel (Cranium; Abb. 35a, b und 36): Farbe hellbraun (Stadi- 

um 4) bzw. schwarzbraun (Stadium 5); Stemmatalregion nicht durch eine 

besondere Farbung hervorgehoben. — Nach 50 Messungen lef sich ein 

mittlerer Facialindex von 0,876 (Stadium 4) bzw. 0,914 (Stadium > und ein 

Epicranialindex von 4,83 bzw. 4,75 errechnen. 

Die Kopfkapsel kann weit in den Prothorax eingezogen werden, was 

morphologisch seinen Ausdruck in der reduzierten Lange der Scheitel- und 

hinteren Genalsetae findet. Die Mundgliedmafen bilden mit der Korper- 

achse einen Winkel von etwa 45°: semiprognathe Kopfstellung. — An jeder 

Kopfseite sind 4 ovale, nicht pigmentierte Stemmata mit konvexer Cornea- 

linse zu unterscheiden; ihre Anordnung variiert nur wenig und ist am 

besten aus Abb. 36 zu ersehen. 

Kopfanhdange (Fuhler und Mundteile): Die Antennen sitzen einem 

membranosen Sockel auf und bestehen aus 3 Gliedern, von denen das erste 

gestaucht und nur halb so lang wie das zweite ist. Die Sinnesfortsatze des 
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ar b 

Abb. 35: Lithocolletis anderidae Fletch.: Raupe. II. Phase, Stadium 5. 

a) Kopfkapsel mit Labrum und Antennen (Dorsalansicht) 

b) Kopfkapsel mit Labrum und Antennen (Ventralansicht). 

Die Mandibeln und der Maxillar-Labialkomplex sind durch Praparation 

entfernt. 

Abb. 36: Lithocolletis anderidae Fletch.: Raupe. II. Phase, Stadium 5. Kopfkapsel mit 

Antenne (Lateralansicht); man beachte die Anordnung der 4 Stemmata. 
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2. und 3. Gliedes entsprechen in Ausbildung und Anzahl den bei den 

3 Stadien der Phase I beschriebenen Gegebenheiten nur mit dem einen 

Unterschied, daB das dort vermiBte lange Sinneshaar des 2. Fuhlergliedes 

hier wohlentwickelt ist. — Das Labrum (vgl. Abb. 35) ist deutlich zwei- 

lappig und traégt auf seiner AuBenflache jederseits 5 etwa halbkreisformig 

angeordnete Borsten. Die mediane Einkerbung reicht fast bis zur Mitte. 

Die vorderen lateralen Raénder sind nach innen umgeschlagen und mit 

kurzen stachelartigen Emergenzen besetzt, welche mit ihren Spitzen oral- 

warts zeigen und sich auch auf die Innenflache der Oberlippe fortsetzen. Es 

diirfte sicher sein, daB diese Bildungen die Tatigkeit der Nahrungsaufnahme 

unterstiitzen, doch ist es schwierig, innen hierbei eine spezielle Funktion 

zuzuschreiben. — Die Mandibeln (Abb. 32b) sind funfzahnig und etwas 

langer als breit. Die Zahne 1—3, die sich leicht Uberdecken, wirken schlan- 

ker als die breiteren Zahne 4 und 5. Auf der AuSenseite des Mandibel- 

vorderrandes steht lediglich 1 Borste, die zweite ist auch nicht in der An- 

lage vorhanden. 

| \ ee (Spindel) 

Palpus labialis -—— C aeill 
= ——-Fusiger (Spindeltrager) 

Pals iGe\ieacem saetras ae 

Abb. 38 

Abb. 37 

Abb. 37: Lithocolletis anderidae Fletch.: Raupe. II. Phase, Stadium 5. Labium mit 

Spinnapparat (Ventralseite). 

Abb. 38: Lithocolletis anderidae Fletch.: Raupe. II. Phase, Stadium 5. Rechte 1. Ma- 

xille (Ventralseite). 

Fs reser 
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Der Maxillar-Labialkomplex (Mundwerkzeugplatte) ist normal ent- 

wickelt und zeigt keine auffallenden Eigentuimlichkeiten; zur Orientierung 

verweise ich auf die Abb. 37 und 38. — Am Spinnapparat ist die Gestalt der 

zylindrischen Spindel gedrungen und der Index des Spinnorgans (Spindel- 

lange : Breite des Spindeltragers) liegt daher mit 1,158 sehr niedrig. — 

Der behaarte Vorderabschnitt des Hypopharynx, der bei den Larven der 

I. Phase zweilappig war, setzt sich bei den Stadien 4 und 5 aus drei Lappen 

zusammen (Abb. 33 b). 

Thorax und Abdomen: Die anfangs gelblichweife Korperfarbung 

geht gegen Ende des 5. Stadiums in ein leuchtendes Zitronengelb tiber 

und die Testikel werden auf der Dorsalseite des 5. Abdominalsegments als 

dunkelorange durchscheinende, nierenformige Korper sichtbar. 

Die Tergite des Pro-, Meso- und Metathorax tragen schwach skleroti- 

sierte Schilder, die von Ti nach T3 an GroBe abnehmen. Ein Analschild ist 

nicht feststellbar. 

Die 3 Thorakalbeinpaare (Abb. 39) sind bei gleichen Abstanden ihrer 

Coxen gut differenziert und von einheitlichem Bau. Die AbdominalfuBe 

(Abb. 40a, b) liegen auf den Sterniten 3, 4, 5 und 10 (Nachschieber). Das 

- Bauchfufpaar, welches auf dem 6. Sternit zu erwarten ware, ist nicht ent- 

wickelt — eine Besonderheit, die alle Lithocolletiden charakterisiert. Die 

Hakchen der KranzfuBe sind kreisformig in zwei uniordinalen Reihen an- 

geordnet; ihre Zahl schwankt auf den BauchfuBen zwischen 21 und 28 und 

auf dem Nachschieber zwischen 18 und 21. 

pterad =a Sy 

Abb. 40 

Abb. 39: Lithocolletis anderidae Fletch.: Raupe. II. Phase, 5. Stadium. Thorakalbein 

(2. Thoraxsegment, rechte Seite). 

Abb. 40: Lithocolletis anderidae Fletch.: Raupe. II. Phase, 5. Stadium. 

a) BauchfuB mit Hakenkranz (4. Abdominalsegment, linke Seite) 

b) AnalfuB (Nachschieber) mit Hakenkranz (10. Abdominalsegment, rechte 

Seite). 



Dorsalseite , Ventralseite 

la 
Abb. 41: Lithocolletis anderidae Fletch.: Raupe. II. Phase, 5. Stadium. Borstenschema 

des Pro-, Meso- und Metathorax sowie der Abdominalsegmente A,, A3, Ag 

und Ag—1o- 



Franz Bachmaier: Die Insekten- und Milbenfauna der Zwergbirke DAL 

Chaetotaxie: Zahl und Position der cranialen und segmentalen Setae 

konnen aus den Abb. 35, 36 und 41 entnommen werden. Unsere Kenntnisse 

uber die extrem abgewandelte Beborstung der minierenden Lepidopteren- 

raupen sind heute noch sehr gering; vor allem fehlen vergleichende chaeto- 

taxionomische Untersuchungen dieser Formen. Es ware daher verfruht und 

zu gewagt, wollte man die bei den L. anderidae-Larven festgestellten 

Verhaltnisse in eines der bestehenden Systeme, etwa in das von Hinton 

(1946), pressen. Aus diesem Grunde habe ich davon abgesehen, die einzel- 

nen Setae zu benennen und mit denen anderer Familien zu homologisieren. 

* Cremaster 

Abb. 42: Lithocolletis anderidae Fletch.: Puppe (Mann- 

chen). Habitus (Ventralansicht). 
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Die Pup pe (Abb. 42—45) 

Gestalt langgestreckt, schlank, zylindrisch. — Die Farbung variiert un- 

abhangig vom Alter zwischen honiggelb und hellbraun. — Lange 3,1 bis 

3,7mm (Mittel 3,48mm), grote Breite (Metathorax) 0,7—0,8mm (Mittel 

0,76 mm) bei 30 Messungen. Die Abdominalsegmente 5 und 6 (Weibchen) 

bzw. 5, 6 und 7 (Mannchen) sind nicht fixiert, sondern frei. — Die Flugel- 

scheiden reichen bis zur Mitte des 5., die Scheiden der Hinterbeine uber- 

ragen das Ende des 6. Sternits (Abb. 42). Trotzdem wird jedoch die Be- 

weglichkeit der freien Segmente in keiner Weise beeintrachtigt, da die 

Scheiden nicht mit dem Rumpf verklebt sind (Pupa incompleta). 

Am Kopf (Frontalregion) entspringt zwischen den Augen beiderseits je 

ein langes Borstenpaar (Abb. 43) und es liegt die Vermutung nahe, daB 

diese innerhalb eines gemeinsamen Pinaculums stehende Doppelborste 

homolog den Setae C1 und C2 der Raupe ist. Besonders auffallend aber 

erweist sich ein rostrumahnlicher, stark chitinisierter Fortsatz mit, ventrad 

gerichteter dolchartiger Spitze. Seine biologische Funktion besteht darin, 

es der Puppe vor Einsetzen des Schliipfvorgangs zu ermoglichen, die 

Cuticula der Blattunterseite zu durchstoBen und sich durch die so ge- 

schaffene Offnung aus der Mine herauszuschieben. 

Wie Gregor (1952) in seiner Studie tiber die an Quercus L. lebenden 

Lithocolletis-Arten gezeigt hat, sind bei den Puppen dieser Gattung Form 

und Tiefe der intersegmentalen Einschnitte sowie die Ausbildung der 

Abb. 43 Abb. 44 

Abb. 43: Lithocolletis anderidae Fletch.: Puppe. Kopfregion, mit Chitinfortsatz und 

Doppelborste (Lateralansicht). 

Abb. 44: Lithocolletis anderidae Fletch.: Puppe. 2. Abdominalsegment (Lateralansicht). 
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Dorsaldornen und die Skulpturierung des 2.—4. Abdominalsegments von 

groBem taxionomischen und sogar phylogenetischen Wert (Abb. 44). 

Die Geschlechter lassen sich leicht an den Genitalmarken, welche sich 

beim Mannchen auf dem 9. und beim Weibchen auf dem 8. bzw. 9. Sternit 

befinden, unterscheiden (Abb. 45a, b, c). Die Anlage der Afterdffnung ist 

auf dem 10. Sternit als kurzer Langsschlitz angedeutet. — Der gut ent- 

wickelte Cremaster zeigt sich an seinem Ende gerade abgestutzt und ven- 

Cremaster 
Cremaster 

Cremaster 

Abb. 45: Lithocolletis anderidae Fletch.: Puppe. Hinterleibsende mit Cremaster. 

a) Mannchen (Ventralansicht) 

b) Weibchen (Ventralansicht) 

c) Mannchen (Lateralansicht). 
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tral loffelformig ausgehohlt; als Aufhangevorrichtung tragt er am Hinter- 

rand beiderseits je ein Paar kurzer, schwach gekrummter, sonst aber nicht 

weiter differenzierter Chitinhakchen. 
x » Sate 

y) Bionomie 
Pe Os ote: 

Einen allgemeinen Uberblick tiber den Jahreszyklus vermittelt die 

graphische Darstellung der Abb. 46: 

iaES 

ewe f 3 ee + as coe po hk + + Ee eee eanai 
: Hee ‘ a 

aS Sa 

Abb. 46: Lithocolletis anderidae Fletch.: Graphische Darstellung des biologischen 

Jahreszyklus. 

Die Vitaformeln nach Rhumbler (1918) lauten demnach fiir die 

beiden Generationen: | 

Frihjahrsgeneration © Sommergeneration 4 

562 — 5P672 78 — 8.10 

Ite ap (ar 

Die Imagines der Friihjahrsgeneration schlipfen im Mai meist in den 

friihen Morgenstunden (7—-9 Uhr) aus den tiberwinterten Puppen. Sie sind 

Tagtiere, leben aber sehr versteckt und trotz der z. B. im Bernrieder Fulz 

vorhandenen groBen Populationsdichte gelang es nur wenige Male ihre 

Lebenstatigkeit im Freien zu beobachten. Im Ruhezustand sitzen die Falter 

mit hochaufgerichtetem Vorderkérper und steil dachférmig gestellten 

Fliigeln auf der Unterseite der Zwergbirkenblattchen. Stort man sie in 
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dieser Lage, dann rticken sie zunachst ein kleines Sttick zur Seite, um als- 

bald mit einem kraftigen, von den langen Tibialsporen der Mittelbeine 

unterstutzten Sprung einen anderen Rastplatz aufzusuchen, wie es tiber- 

haupt die Regel zu sein scheint, daB die Tiere die sprungweise Fortbe- 

wegung dem Fliegen vorziehen. 

Die Weibchen legen ihre Fier einzeln und zwar stets auf die Unterseite 

des vollentwickelten Blattes ab, wobei die Tendenz besteht, die Blattbasis 

und hier die Stellen zwischen den Gabeln der 5 Hauptnerven bevorzugt 

auszuwahlen (Abb. 47). 

Abb. 47: Lithocolletis anderidae Fletch.: Die Stellen der Eiablage von 50 Betula nana- 

Blattchen auf ein einziges Blatt iibertragen. 

Werden Hier ,,versehentlich“ direkt auf eine Rippe oder in unmittelbare 

Nahe des Blattrandes abgesetzt, so fiihrt dies zum sicheren Tod des Ei- 

raupchens (Abb. 47: GQ). Ebenso verhdlt es sich, wenn — wahrscheinlich von 

verschiedenen Muttern — zu annahernd gleicher Zeit zwei oder mehrere 

Hier auf einem B. nana-Blattchen untergebracht worden sind. In einem 

solchen Fall beginnen die Eilarven zwar noch ihre Minenplatze anzulegen, 

sterben aber ohne ersichtlichen Grund und ohne miteinander in Berthrung 

gekommen zu sein schon nach kurzer Zeit ab. 

Im Zuchtbehalter begannen die Weibchen, wenn sie begattet waren, be- 

reits an ihrem 2. Lebenstag mit der Ablage. Ihre Produktionskraft schwankt 
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zwischen 24 und 32 Eiern (17 Tiere); die Incubationszeit betragt bei Zim- 

mertemperatur 8—10 Tage. — Die junge Larve verlaBt das Ei auf der der 

unteren Blattcuticula direkt anliegenden Seite und friBt sich von hier, ohne 

mit der AuBenwelt in Verbindung gekommen zu sein, in einem fiachen 

Winkel in die Epidermiszellen ein. Die leere Eischale bleibt erhalten und 

bildet einen nattirlichen Verschlufideckel Uber der Eingangsofinung zur 

Mine. 

In ihrer ersten Entwicklungsphase lebt die Larve ausschlieBlich in der 

Epidermis und lést, indem sie die Zellquerwande durchschneidet, die Cuti- 

cula von den chlorophyllfiihrenden Zellen des Parenchyms ab. Wahrend 

dieser Tatigkeit nimmt sie nur fllissige Nahrung auf (,,sap-feeder“), die in 

den Ausscheidungen kaum sichtbare Spuren hinterlaBt. Gegen Ende des 

3. Stadiums ist auf diese Weise die gesamte untere Cuticula vom Parenchym ~ 

abgetrennt; lediglich eine schmale Randzone bleibt ausgespart. Trotzdem 

die epidermale Mine bei L. anderidae Fletch. fast das gesamte Zwergbirken- 

blatt einnimmt, ist sie bei durchfallendem Licht tberhaupt nicht sichtbar; 

das Mesophyll ist ja unverletzt geblieben. Im auffallenden Licht hingegen 

erhalt der Platz ein eigenttimlich silbrigweiBes Aussehen, da die leeren 

Epidermiszellen sich alsbald mit durch die Spaltdffnungen eindringender 

Luft fiillen. Zu erwahnen ist ferner, daf3 die Larven der I. Phase stets mit 

ihrer Ventralseite zur Blattoberseite gekehrt, also auf dem Rucken, in der 

Mine liegen. 

Nach der Hautung zur II. Phase andert die jetzt spinnfahige Raupe ihre 

bisherige Lebensweise. Sie heftet zunachst an die losgeloste Cuticula trans- 

vers zur Blattlangsachse verlaufende Gespinstfaden und spart dabei ein- 

zelne Teile aus, die sich dann durch den an ihren Seiten angreifenden Zug 

der sich im Augenblick ihrer Entstehung verktrzenden Faden aufwolben. 

Da diese Aussparung bei jedem Querfaden in der gleichen Langslinie er- 

folgt, entstehen Langsfalten. Gleichzeitig wird durch den Zug auch die 

obere Minenwand nach unten gekriummt und zwar so weit, bis sich die 

Blattrander fast bertihren; die typische Faltenmine (Ptychonom) mit einem 

weitlumigen, der Larve gréBere Bewegungsfreiheit bietenden Wohnraum 

ist entstanden (Taf. VI). In die Epidermisfalten ist — unterschiedlich zu 

dem von Parornix betulae (Stt.) am Zwergbirkenblatt erzeugten, in seinem 

Aussehen sehr dhnlichen Ptychonom — reichlich Gespinst eingewebt, so 

daB man beim Versuch, die Mine durch Dehnen aufzureifen, einen relativ 

groBen Widerstand tiberwinden mu8. — Die Raupen der II. Phase (= 4. 

und 5. Stadium) fressen vom Blattgewebe des Schwamm- und Palisaden- 

parenchyms (,,tissue-feeder“), wobei sie die GefaSbtindel und deren nachste 

Umgebung stehen lassen. Dadurch erscheint die Mine von der Oberseite 

aus betrachtet wie gesprenkelt oder marmoriert. 

Die abgeschiedenen Exkremente sind schwarz, kérnig und von fester 

Konsistenz. Sie werden an einem Ort, gew6hnlich an einem Ende des Pty- 

chonoms, deponiert und mit Hilfe von Gespinstfaden kugelig zusammen- 

gehalten. In die Kotanhaufungen sind auch die Kopfkapseln der drei Sta- 
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dien der I. Phase sowie die Exuvie des 4. Raupenstadiums miteingewebt. 

Diese Verhaltensweise macht es dem Untersucher leicht, die fur die Mes- 

sungen zur Feststellung der Zahl der Larvenstadien. benodtigten Kopf- 

kapseln rasch und in genitigender Menge zu finden. 

Die Verpuppung erfolgt in der Mine. Von der Altraupe wird hierzu vor 

der Verwandlung kein Kokon gesponnen, so dafi die Puppe frei liegt; 

OG } eee cleat ee eeae Gi aiee i 
seus Pee 

fc 

“ssn. (8 bd k 
Seamed ana 

a 

= ee 

Tah] der geschi ipften Tiere fe Bie ete 

ae feet 

Zeitraum des Schliipfens A 

a a3 

oOo 

+o 

Zahl der geschlipften Tiere 
hm 

eR ag eng og a bee an) ime 
Zeitraum des Schliipfens 

Abb. 48: Lithocolletis anderidae Fletch.: Schlipfverlauf der Frthjahrsgeneration 

(Mannchen und Weibchen) im Jahr 1958. 
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dies ist der wichtigste biologische Unterschied zur nahe verwandten L. ul- 

mifoliella (Hb.) und gleichzeitig ein Anhaltspunkt daftir, daB L. anderidae 

Fletch. die phylogenetisch altere und weniger differenzierte Spezies ist 

(vgl. Gregor 1952). Die Dauer der Puppenruhe bei der Sommergeneration 

betragt unter Normalbedingungen 10—12 Tage. Der Schlupfvorgang wird 

dadurch eingeleitet, da8 die Puppe mit Hilfe der freien Korpersegmente 

cater aE REY ETT 
Schliipfens) a i 

MEIN UBM RD Bima 

Abb. 

chen und Weibchen) im Jahr 1958. 
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ihr Abdomenende in lebhaft kreisende Bewegungen versetzt und hier- 

durch vorwartsgetrieben den spitzen Kopffortsatz an dem dem Ort der 

Kotablagerung entgegengesetztem Ende der Mine durch die untere Epider- 

mis hindurchstoBt. Hierauf schiebt sie sich weiter bis zum 4. oder 5. Ab- 

dominalsegment aus der geschaffenen Offnung heraus und das eigentliche 

Schlupfen des Falters beginnt. Kurz nach der Hautung scheidet die Imago 

ihr Meconium als gelblichweiBen Tropfen ab, welcher rasch erhartet. 

Festgehalten durch die lateralen Hinterleibsborsten bleibt die Puppen- 

exuvie meist noch fur einige Wochen im Schltipfloch stecken (vgl. Taf. VI, 

4. Mine von links). 

Auffallend ist, daB die Sommerminen nicht so haufig und seltener zu 

finden sind im Vergleich mit den unschwer in groBerer Menge einzutragen- 

den Herbstminen. Im Zahlenverhaltnis der Geschlechter tiberwiegen die 

mannlichen Tiere. So erwiesen sich im Jahre 1958 von 177 Faltern der 

Fruhjahrsgeneration 99 als Mannchen und 78 als Weibchen; bei der Som- 

mergeneration des gleichen Jahres betrug das Verhaltnis 80 Mannchen zu 

67 Weibchen. — Uber den zeitlichen Schliipfverlauf von Mannchen und 

Weibchen unterrichten die Abb. 48 und 49; wir erkennen in beiden Gene- 

rationen das Vorherrschen deutlicher Protandrie. 

Das winterliche Latenzstadium der Puppe ist rein temperaturbedingt 

und nicht fixiert. Anfang Oktober eingetragene Altraupen verpuppten sich 

im Laufe des November und ergaben, ohne jemals einer Frostperiode aus- 

gesetzt worden zu sein, noch vor Weihnachten die Imagines. In diesem Zu- 

sammenhang w4re es von grofiem Interesse auch die Bionomieverhaltnisse 

in Nordskandinavien zu studieren. Dr. W. Hackman - Heisinki (brief. 

Mitt.) halt hier das Vorkommen einer 2. Generation ftir ausgeschlossen. 

0) Nahrungspflanzen und 6kologisches Verhalten 

An ihren Fundstellen in Sid- und Westengland (vgl. Abb. 25) lebt L. an- 

deridae Fletch. ausschlieBlich auf Moorbirke B. pubescens Ehrh. Im kon- 

tinentalen Europa hingegen war nach unseren bisherigen Kenntnissen die 

Art streng monophag an B. nana L. gebunden und dieser merkwiirdige 

Unterschied in der Nahrpflanzenwahl ist es in erster Linie ja auch gewesen, 

mit dem Petersen (1927) die Neuaufstellung seiner L. nanella begriindete. 

Auf Grund der heutigen Verbreitung der Spezies und ihrer spezifisch 

Okologischen Anspruche kann es keinem Zweifel unterliegen, dai wir die 

Zwergbirke als die ursprtingliche Futterpflanze anzusehen haben. Wie sind 

aber damit die in England vorgefundenen Verhaltnisse in Einklang zu 

bringen und wie mag der Ubergang von der einen auf die andere Birken- 

art vor sich gegangen sein? — Durch das freundliche Entgegenkommen von 

Herrn H. N. Michaelis (Didsbury) war es mir moglich, mit L. anderidae- 

Larven besetzte Herbstminen von B. pubescens-Blattern aus der Graf- 

schaft Lancashire zu erhalten, aus welchen es gelang, die Falter zu ziehen. 

Die befallenen Blatter waren auffallend stark flaumig behaart und ent- 
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sprachen darin habituell denen unserer’ moorbewohnenden Kummerfor- 

men. Eine daraufhin vorgenommene genaue Untersuchung zahlreicher 

Moorbirken-Schoflinge vom Bernrieder Filz ergab, da sie ebenfalls 

Faltenminen einer Lithocolletis-Art trugen, die Prof. Dr. E. M. Hering 

(Berlin) jedoch zunachst ftir die FraSbilder der haufigen und weit ver- 

breiteten L. ulmifoliella (Hb.) hielt. Als sich jedoch die Altraupen, ohne 

einen Kokon zu spinnen, verpuppten, vermuteten wir schon, da auch hier 

L. anderidae Fletch. der Erzeuger gewesen sein konnte, und das Ergebnis 

unserer Zucht (170 OC’, 12 99) bestatigte dies. Damit war zum erstenmal der 

Nachweis erbracht, daB die Art — im Gegensatz zur Ansicht von Peter- 

sen (1927) — auch auf dem Kontinent unter bestimmten Voraussetzungen 

die Fahigkeit besitzt, auf die Moorbirke uberzugehen. 

Nehmen wir nun an, die Zwergbirke wtirde im Bernrieder Filz ausster- 

ben, so mute nach den eben dargelegten Verhaltnissen, damit nicht auch 

gleichzeitig ein Verschwinden unserer Art verbunden sein, da diese an den 

Kummerformen der Moorbirke weiterexistieren kénnte. Eine interessante 

Parallele hierzu bietet sich in Nordbéhmen in der Nahe der Ortschaft 

Doksy (50° 34’ n. Br., 14°40’ 6. L.; 400m). Herr Dr. F. Gregor (Brinn) 

teilte mir mit, er habe hier ,,auf einer Moorwiese mit Sphagnum am Ufer 

eines Teiches L. anderidae-Minen an ,,Zwergpflanzen von B. pubescens 

Ehrh.“ entdecken und durch Zucht auch den Falter erhalten konnen. Das 

Bemerkenswerte daran ist aber nun, dafi in diesem Biotop B. nana L. re- 

zent nicht vorkommt, subfossil jedoch aus dem ,,alteren Holozan“ be- 

kannt ist. Der fiir unsere weiteren Uberlegungen sehr wichtige Fund von 

Dr. Gregor ist auf dem Festland der erste Nachweis in einem Gebiet, wo 

die primare Nahrpflanze tuberhaupt nicht mehr wachst; der nachstbenach- 

barte Standort (Sudeten: Iserwiese) liegt nordéstlich davon in etwa 50 km 

Entfernung! 

Aus diesen Gegebenheiten laBt sich der Ablauf des Geschehens in Eng- 

land rekonstruieren. Wie wir nach God win (1956) durch zahlreiche fossile 

Nachweise wissen, besaB B. nana L. im Glazial und Postglazial auf den 

Britischen Inseln eine weite Verbreitung. Mit dem Abklingen der Hiszeit 

wurde auch hier die Zwergbirke immer weiter nach Norden zuruckge- 

drangt und heute ist ihr Vorkommen auf die Highlands von Nordschottland 

beschrankt. L. anderidae Fletch. aber konnte sich im urspriinglichen Ver- 

breitungsgebiet im Stden und Westen weiter dadurch halten, daB sie die 

Okologische Potenz besa, in bestimmten Biotopen auf zwergwuchsige 

Moorbirken tiberzugehen. DaB dieser Ubergang tiberhaupt moglich war 

und auf dem Kontinent auch heute noch moglich ist, dafitir mu8 wohl ein 

ganzer Komplex von Faktoren verantwortlich gemacht werden, und sicher - 

spielen die morphologische und physiologische Struktur des Birken- 

blattes und besonders mikroklimatische Momente eine entscheidende Rolle. 

Das streng stendke Verhalten von L. anderidae Fletch. berechtigt uns 

sogar zu dem Schlu&, daB an Orten, wo die Art heute auftritt, friher 

auch die Zwergbirke heimisch gewesen sein mu. Somit haben wir den 

seltenen und bis jetzt vielleicht einmaligen Fall vor uns, dafi eine Tierart 
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direkt einen Beitrag zur Florengeschichte liefern kann. Ich bin tiberzeugt, 

daB noch in manchem unserer oberbayerischen Hochmoore die Spezies an 

zwergwuchsigen Exemplaren von B. pubescens Ehrh. zu finden sein wird 

und nur bis jetzt ubersehen oder mit der gemeinen L. ulmifoliella (Hb.) 

verwechselt wurde. In erster Linie ware hier an das Kolbermoor zwischen 

Bad Aibling und Rosenheim zu denken, wo Reiser und Blatter von B. na- 

na L. im Jahre 1872 durch Nathorst und dann wieder von Paul & 

Ruoff (1927) wahrend pollenanalytischer Untersuchungen in den Torf- 

schichten nachgewiesen wurden. — 

¢) Biotische Mortalitaisfaktoren 

Unter den biotischen Begrenzungsfaktoren, welche die Populations- 

dichte von L. anderidae Fletch. mitbestimmen, kommt in ihrem Wirkungs- 

grad den Parasiten die groBte Bedeutung zu. — Im Untersuchungsgebiet 

Bernrieder Filz (Beobachtungszeitraum 1956/57; 1957/58; 1958/59) setzt 

sich die Parasitengarnitur aus folgenden Hymenopteren-Arten zusammen: 

Chalcidoidea Ichneumonoidea 

Pteromalidae Braconidae 

Habrocytus spec. II Apanteles umbellatarum (Hal.) 

Eulophidae Ichneumonidae 

Elachertus isadas (Walk.) Gelis instabilis (Forst.) 

Cirrospilus vittatus Walk. (Hyperparasit) 

Hemiptarsensus dropion (Walk.) 

Pnigalio pectinicornis (L.) 

Chrysocharis (Xenocharis) phryne (Walk.) 

Elasmidae 

Elasmus viridiceps Thoms. 

Theoretisch stehen den Primarparasiten dieser Reihe wahrend eines 

biologischen Zyklus des Wirts vier verschiedene 6kologische Nischen als 

Wirkungsfelder zur Verftigung: 

a) das auf der Blattunterseite abgelegte Ei 

b) die Larve der Phase I (1., 2., 3. Stadium) in der epidermalen Mine 

c) die Larve der Phase II (4., 5. Stadium) in der Faltenmine 

d) die Puppe in der Faltenmine. 

Die Untersuchungen haben ergeben, daB8 Ei-Parasiten (dkologische 

Nische a) vollig fehlen; ferner bleiben das 1. und 2. Larvenstadium der 

Phase I in der epidermalen Mine ohne Befall. — Die unter b und d genann- 

ten Nischen besitzen keine eigenen ftir sie spezifischen Arten, sondern die 

hier parasitierenden Formen geh6ren den auch bei c lebenden Spezies an. 
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Wie die Parasitenarten im einzelnen von den verbleibenden Moéglich- 

keiten Gebrauch machen und wie hoch sich ihr prozentualer Anteil am 

Gesamtkomplex in den Jahren 1956/57, 1957/58 und 1958/59 im Bernrieder 
Filz belief, wird in den nachfolgenden zwei Tabellen und in den graphi- 

schen Darstellungen der Abbildungen 50, 51, 52, 53 und 54 aufgezeist: 

: Larve I. Phase Larve II. Phase p 

“Nita etalgiselle) (3. Stadium) in (4.5. Stadium) in Fuppe in 
(6kolog. Nische) epidermaler Mine Faltenmine Faltenmine 

Elachertus a 

isadas (Walk.) 

Hemiptarsenus & i, 

A dropion (Walk.) 
ie 

cs Pnigalio H nigali 

Ee pectinicornis (L.) al z a 

a 
<  Elasmus fi 

A wviridiceps Thoms. 

O 
A : ; 

Cirrospilus 

= vittatus Walk. a i 

Habrocytus if 

spec. IT 

% Chrysocharis A eS 

& phryne (Walk.) Larven — Puppen — Parasit 
Bi i] 
= 

eo) op) 

Ee 
a pr Apanteles SAA eS a 

eI < umbellatarum (Hal.) Larven Ph. I—Ph. II — Parasit 
Ay 

Gelis instabilis (Férst.) — ektophag — ist indirekter Sekundarparasit via Apanteles 

umbellatarum (Hal.); sein Wirkungsfeld erstreckt sich auf die verpuppungsreifen 

Altlarven bzw. die jungen Puppen in den Kokons. 



‘ 
‘
u
a
d
d
n
g
 

= 
d
 

‘(d4I-,,tapeag-onssty,“) 

u
I
n
I
p
e
y
S
 

‘Gc—'p 
:
a
s
e
u
d
 

I] 
U
a
A
I
e
T
 

= 
I
I
T
 

‘
(
G
A
L
-
,
,
J
o
p
e
o
j
-
d
e
s
“
)
 

u
i
n
t
p
e
y
s
 

“€ 
:
o
s
e
y
d
 
J
 
usAreyT 

= 
I'l 

‘(6G/8S6T 
‘8S/LS6T 

‘1C/9G61) 
ZILA 

Jopoltusieg) 
U
o
T
y
e
r
o
u
e
s
s
i
y
e
l
y
n
i
g
 
P
U
N
 
-
1
o
W
I
U
I
O
S
 
19P 

X
o
[
A
U
I
O
y
U
N
p
I
s
e
l
e
g
 

:YOoeLT 
IVDprlapup 

$
1
}
2
1
1
0
9
0
Y
}
T
 

:0G 
“
A
d
V
 

Snus 1} Lseueduepunyas 

S
\
 

aqVCIUaaNV 
|)-— 

ST LATIOOOHLTI) 
._! 

(“1Su)3) 
SEL¥e}suL 

S
T
T
H
D
 

NOSWOH! 
S
d
#
2
 

UP Luba 

S
N
N
S
V
1
I
d
 

(“WH 

S
H
I
A
L
N
V
A
V
 

)
 wnweze| 

|aqun 
(*w1¥K) uoudosp 

(Esi)) $Luu09LUL}9ad 

O
T
I
V
O
I
N
d
 

earn 
te 

“TWH 
$0323} LA 

S
N
T
I
d
S
O
d
d
L
o
 

(*W1¥M) 
eucuyd 

S
T
Y
V
H
O
O
S
A
Y
H
O
 

("ynyy) sepest 
S
O
 D
U
H
H
O
V
I
N
 

|| 
‘dads 

S
N
L
A
O
O
W
A
 VHA 

Ned 
S
V
U
 
Vd 

O
L
N
 

snus}. .sevedL3 {nj 
Nes 

tel 
oS Vd 

Vid 
0.1 

MJ 



134 Franz Bachmaier: Die Insekten- und Milbenfauna der Zwergbirke 

Prozentualer Anteil der festgesteilten Parasitenarten des Komplexes, aufgegliedert 

nach dem Artenspektrum der Parasitenreihen der Sommer- und Friihjahrsgeneration: 

Bernrieder Filz: 1956/57; 1957/58; 1958/59. 

Jahr 1956 1956/57 1957 1957/58 1958 1958/59 

Sommer- Herbst- Sommer- Herbst- Sommer- Herbst- 

minen minen minen minen minen minen 

Generation (>Som- (—Fruh- (=Som- (—Frih- (=Som- (— Frth- 

mer- jahrs- mer- jahrs- mer- jahrs- 

Anzahl der ein- 

generation) generation) generation) generation) generation) generation) 

getragenen 

L. anderidae- 379 Expl. 481 Expl. 374Expl. 512 Expl. 270 Expl. 476 Expl. 

Minen 

Anzahl der pa- 157 Expl.: 196 Expl.: 182 Expl.: 299 Expl.: 123 Expl.: 204 Expl: 

rasitierten-Minen 41,42 °/o 40,74 %/o 48,66 °/o 44,72 %/o 45,55 °/o 42,85 °/o 

Elachertus ae 36 43 

isadas (Walk.) 299: — — 499: —_—— — — —— 

1,9 °/o 3,9 °/o 

Hemiptarsenus 2510165 184 4; 1444; 
dropion (Walk.) 319: — — 22.00% —_—— 21 QQ: — — 

35,7 °/o 22,0 °/o 28,4 °/o 

Pnigalio 836; 134 4; 844; 
pectinicornis (L.) 21 99: — — 319 O: —— 29 29: —_—— 

18,5 °/o 24,1 %/o 30,1 °/o 

Elasmus viri- 1564; 246 4; 

diceps Thoms. — 99: — — 299: oo — — —— 

9,5 %/o 14,3 °/o 

Cirrospilus 13; —¢46; ae 

vittatus Walk. 2 OKO —_—— 1.9: —— Oe — — 
1,9 °/o : 0,5 %/o 1,6 °/o 

Habrocytus 504 43 694 4; 5544; 
spec. II ——— 72 QQ: — — 93 OQ: — — 68 QQ: 

62,3 %/o 70,7 °/o 60,3 °/o 

Chrysocharis = 16 OO is 6 65 a OOS) a0 OR emOlOls 
phryne (Walk.) 34 OQ: 43 99: 40 99: 38 QQ: 28 29: 51 99: 

21,7 °/o 21,9 °/o 22,0 °/o 16,6 °/o 22,8 %/o 25,0 °/o 

Apantelesum-.. “66; (66; " —66; p= OO) =-OOu aaoer 
bellatarum (Hal.) 17 99: 31 29: 24 OQ: 29 OQ: 21 QQ: 30 29: 

10,8 °/o 15,8 °/o 13,2 °/o 12,7 °/o 17,1 °/o 14,7 %/o 
NON ts Re 8 Odes RI SA Mr a sot RA SES IE A A see PRS ie 

Gelis instabilis —é46; —3é; =66) 
(Férst.): indi- 699: ural 13 QQ: a 7203 ie 
rekter Sekun- 35,3 °/o 1) 54,2 °/o 1) 33,3 °/o 4) 

darparasit via 

A. umbellatarum 

(Hal.) 

aS 

1) bezogen auf A. umbellatarum (Hal.) = 100°/o 
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1956 1957 1958 

see ; APANTELES 

~ umbellatarum (HAL. ) 

Gene GELIS 
~ instabilis (FORST.) 

Abb. 54: Lithocolletis anderidae Fletch.: Der Primarparasit Apanteles umbellatarum 

(Hal.) und der Anteil des indirekten Sekundarparasiten Gelis instabilis (Forst.). 

Bernrieder Filz 1956—1958: Sommergeneration. (A. umbellatarum Hal. = 1). 

c) Stigmella nanivora (Pet.), Coleophora betulaenanae Klim., Massalongia 

bachmaieri Méhn und Calaphis arctica HRL., vier streng monophag an 

die Zwergbirke gebundene phytophage Arten 

Neben Ancylis tineana forsterana n. ssp. und Lithocolletis anderidae | 

Fletch. wird das Laubblatt noch von weiteren phytophagen Insektenarten 

bewohnt, von denen die monophagen Formen unser besonderes Interesse 

beanspruchen. Es handelt sich hierbei um zwei blattminierende Klein- 

schmetterlinge: Stigmella nanivora (Pet.) und Coleophora betulaenanae 

Klim., die Gallmticke Massalongia bachmaieri Mohn sowie die Zierlaus 

Calaphis arctica HRL. Die Morphologie, Bionomie und das Beziehungsgefuge 

auch dieser vier Corrumpénten konnte ich im Laufe der Untersuchungen 

klaren. Um jedoch den Umfang der vorliegenden Arbeit nicht zu sehr an- 

wachsen zu lassen, soll hier nur kurz auf diese Arten eingegangen werden; 

die Ergebnisse kommen anderorts in 4 getrennten Aufsatzen zur Veroffent- 

lichung. 

Stigmella nanivora (Pet.) 

Die Ablage der anndhernd kreisrunden, strukturlosen Kier erfolgt aus- 

nahmslos auf der Blattunterseite. — Die bernsteingelbe Raupe erzeugt 

beiderseitige Gangminen von relativ variablem Verlauf (Taf. VII). Ein in- 

teressantes und wohl genetisch bedingtes Phaenomen ist, da die Minen der 

Nachkommen desselben Muttertieres in Ausbildung und Gestalt fast stets 
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ubereinstimmen und ein gemeinsames Geprage im Rahmen des artspezi- 

fischen Grundtyps aufweisen (Taf. VIII). — Zur Verpuppung, die in einem 

goldgelben Kokon erfolgt, verlaBt die Raupe die Mine durch einen Schlitz 

auf der Blattunterseite des Endplatzes. 

Das Parasitenspektrum umfa8t mit Cirrospilus vittatus Walk., Pnigalio 

pectinicornis (L.) und Hemiptarsenus dropion (Walk.) drei ektophag leben- 

de Solitarparasiten, die uns schon von L. anderidae Fletch. her bekannt sind 

(Synparasitismus sensu Capek 1962)..Im alpinen Raum wird C. 

vittatus Walk. durch C. diallus Walk. ersetzt (Stellenaquivalenz!). Meist 

liegen die Parasitenpuppen im Minenendplatz (Taf. 1X); dies bedeutet, dab 

in der Regel erst die erwachsene Wirtsraupe angestochen wird. — Neu hin- 

zu kommen zwei entophage Larven-Puppenparasiten: Mirax nanivorae 

Fischer und Gnamptodon bachmaieri Fischer, die aus den Verpuppungs- 

kokons von St. nanivora (Pet.) schlupfen. 

Coleophora betulaenanae Klim. 

Der locus typicus dieser neuentdeckten Art ist das Haider Moos (1710 m) 

in den Niederen Tauern (Abb. 6, IV). Weitere Fundorte: Karlstifter Moor- 

gebiet im niederosterreichischen Waldviertel (leg. Klimesch) und ,,Sie- 

ben Moser Moos“ auf der Gerlos-Platte (leg. Bachmaier). Auffalliger- 

weise fehlt die Spezies in den bayerischen B. nana-Mooren vollkommen. 

Der Raupensack (Taf. X) ist gestreckt, gerade, caudal manchmal schwach 

nach unten gebogen, etwa 8—10mm lang, im oralen Teil nur wenig, im 

caudalen starker komprimiert; Farbe hellbraun, nach der Uberwinterung 

dunkler braungrau. Er besteht aus Teilen von Blattstiicken der Futter- 

pflanze — meist sind es deren 2 bis 3 —, von denen der orale Abschnitt 

der groBte ist. Die Blattstruktur des Baumaterials ist meist noch gut er- 

kennbar, besonders am vorderen Teil des Sackes. Zuweilen lassen die 

Raupensacke sehr deutlich den charakteristisch gezahnten Blattrand er- 

kennen. Mund ca. 35°. Sackende zweilappig. 

Die zeichnungslose, schmutziggelbe Raupe lebt bis in den September 

hinein an der Zwergbirke und miniert mit Vorliebe die terminalen Blatter. 

Bei ihrer Fraftatigkeit dringt sie oft bis tiber die Halfte der Korperlange 

in das Blatt ein. Die von ihr erzeugten Minen sind beiderseitig, glashell und 

kotfrei (Taf. XI). Die Exkremente werden durch die Klappen des Sackes 

ausgestoBen. — Nach der Uberwinterung wird keine Nahrung mehr auf- 

genommen. Bei der Zucht spinnen sich die Raupen im Fruhjahr nach kur- 

zer Zeit der Unruhe und Wanderung mit dem Sack zur Verpuppung fest. 

Die Imagines schltipften vom 17. V.—3. VI. 1957. Ein Teil der Raupen 

lebte noch zur Zeit des Erscheinens der Falter. In der Folgezeit gingen 

diese Raupen ein, nachdem sie 6fters ihren Ruheplatz gewechselt hatten. 

Als einziger Parasit wurde Bracon osculator Nees aus den Raupensacken 

gezogen. ~ 
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Anmerkung: Neben der besprochenen Art sind noch vier weitere Vertreter der 

Gattung Coleophora regelmaBig an der Zwergbirke anzutreffen: siccifolia Staint. 

(Taf. XII a), orbitella Zell., fuscedinella Zell. und milvipennis Zell. (Taf. XII b). Diese 

Formen verm6gen von den beiden grofblattrigen Birkenarten, ihren eigentlichen 

Wahrungspflanzen, auch auf B. nana L. uberzugehen und sich hier normal zu ent- 

wickeln.. Das andersgeartete Nahrsubstrat bedingt jedoch eine weitgehende GroBen- 

und Formveradnderung der an und fir sich artspezifischen Raupensacke. Ein anschau- 

liches Bild der einzelnen Stationen des Sackbaus von Col. siccifolia Staint. am Zwerg- 

birkenblatt zeigt die Zusammenstellung auf Taf. XIII. 

Massalongia bachmaieri Méhn 

Die anfangs weiBlichen, spater orangerot sich verfarbenden Larven die- 

ser Gallmticke erzeugen dickwandige Blattparenchymgallen, welche sich 

starker nach der Blattunterseite als nach der Oberseite w6lben. Voll aus- 

gebildete Gallen sind violettrot gefarbt (Taf. IV, Fig. 1). 

yh, 

Abb. 55: Massalongia bachmaieri 

- Mohn: Verpuppungsko- 

kon mit Altlarve, ange- 

sponnen an ein Blatt- 

chen von Sphagnum re- 

curvum P. Beauv. 

KS \ a Vue 

Ca ngs fo 

ae See \ranna es i 

-—_ 

Cr 

mid 

Die Art ist vor allem im Schwarzlaichmoor sehr haufig und man kann 

hier an einem einzigen Zwergbirkenblatt bisweilen bis zu neun Mucken- 

gallen finden. Mitte bis Ende Oktober verlassen die erwachsenen Larven die 

Gallen, verkriechen sich in das oft meterdicke Sphagnumpolster und spin- 

nen sich hier ihren charakteristisch geformten Verpuppungskokon, der 

meist an ein Blattchen von Sphagnum recurvum P. Beauv. befestigt wird 

(Abb. 55). Es ist zu vermuten, daf der eigenartige Fortsatz an einem Ende 

des Kokons ftir die tiberwinternde Altlarve bei der Atmung eine Rolle 

spielt. — Der Schlupf der Imagines erfolgte bei Zimmerzucht ab 7. Mai. 

Die Art hat nur eine Generation pro Jahr. 
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Calaphis arctica HRL. 

Diese Blattlaus ist 1952 beschrieben worden und war bis heute lediglich 

in wenigen Exemplaren vom loc. typicus Gronnedal (Stidwest-Gronland) 

bekannt. Der Autor, Herr Hille Ris Lambers (Bennekom), haite die 

Freundlichkeit, meine Exemplare mit dem im Universitetets Zoologiske 

Museum (Kopenhagen) aufbewahrten Holotypus zu vergleichen und konnte 

vollstandige Ubereinstimmung feststellen. Cal. arctica HRL. kommt nur im 

Bernrieder Filz vor und war trotz besonderer Aufmerksamkeit in keinem 

anderen der untersuchten Moore zu finden. Die Spezies scheint hohe spe- 

zifische Ansprtiche zu stellen, denn auch in dem ausgedehnien B. nana- 

Bestand des genannten Filzes tritt sie nur an eng begrenzten Stellen auf 

und bevorzugt solche Straucher, die in ehemaligen, jetzt aufgelassenen 

Entwasserungsgraben stehen, in denen es immer schattig und sehr feucht 

ist. Die Tiere saugen hier auf der Unterseite der Blatter, vornehmlich der 

Gipfelblattchen. 

2. Die Frucht 

Die Fruchte der Zwergbirke werden wie auch die der anderen europai- 

schen Birkenarten von der Gallmiicke Semudobia betulae (Winn.) befal- 

len. —— Aus den Gallen zog ich im Schwarzlaichmoor folgende Parasiten- 

reihe: 

Chalcidoidea 

Torymidae 

Lioterphus pallidicornis (Boh.) 

Lioterphus fuscicornis (Walk.) 

Fteromalidae 

Psilonotus adamas Walk. 

Psilonotus achaeus Walk. 

Eulophidae 

Tetrastichus escherichi Szel. 

Tetrastichus spec. 

Proctotrupoidea 

Platygasteridae 

Platygaster betularia Kieff. 

Auffallend ist, daB bei den aus den S. betulae-Gallen schltipfenden Chal- 

- cidiern drei so nahe verwandte Artenpaare auftreten, die an die ,,Dual- 

spezies“ bei den Lepidopteren erinnern. Im tbrigen ist dieser Beziehungs- 

komplex auferordentlich verwickelt und besser bei B. pubescens Ehrh. 

oder B. pendula Roth aufzulosen. 
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3. Der Kurztrieb 

Die Schildlaus Spilococcus nanae Schmutterer 

a) Vorkommen und Lebensweise 

Die neuentdeckte Pseudococcide Spilococcus nanae wurde von Schmut- 

terer (1957) beschrieben, was gleichzeitig den erstmaligen Nachweis der 

Gattung Spilococcus Ferris 1950 fiir die deutsche Fauna bedeutete. — Die 

Spezies, die nur im Schwarzlaichmoor gefunden werden konnte und nach 

unseren bisherigen Kenntnissen in den tbrigen praalpinen und alpinen 

B. nana-Mooren fehlt, lebt streng monophag an der Zwergbirke (primares 

Besiedlungselement!). 

Spil. nanae Schmutt. fiihrt eine sehr verborgene Lebensweise; die rotlich- 

violetten, leicht mit weiBem, pulvrigem Wachs bestaubten Tiere halten sich 

wahrend ihrer gesamten Entwicklung unter den alten Knospenschuppen 

auf, welche die blattertragenden Kurztriebe dachziegelartig decken. Sie 

saugen hier im Holzparenchym und sind nur nach vorsichtigem Abheben 

der Schuppen zu finden. 

Die Entwicklung ist fixiert univoltin. Anfang Juli legen die Weibchen 

15—29 Eier (20 ausgezdhlte Gelege) in einen lockeren, fadigen Eisack ab. 

Die Uberwinterung erfolgt in beiden Geschlechtern im zweiten, seltener 

im dritten Hautungsstadium. 

b) Die Parasitengarnitur 

Es war zu erwarten, daB eine Corrumpenten-Art, ausgezeichnet durch 

Monophagie 1. Grades an einer boreo-alpin verbreiteten Reliktpfianze, 

streng stendkes Verhalten und auBerst versteckte Lebensweise auch von 

spezifischen, hochmodifizierten Parasiten befallen wird. In den Jahren 

1957, 1958 und 1959 wurden diese Beziehungen im Schwarzlaichmoor naher 

studiert und zahlreiche Zuchten durchgefiihrt. Nach den hieraus gewonne- 

nen Ergebnissen setzt sich im Untersuchungsgebiet das Parasitenspektrum 

von Spilococcus nanae Schmutt. aus folgenden entomophagen Hymenop- 

teren-Arten') zusammen: 

Chalcidoidea 

Encyrtidae 

Leptomastix brevipennis Ferr. (Taf. XIV) 

Hungariella spilococci (Ferr.) 

Leptomastidea bifasciata (Mayr) 

1) Kine ausfiihrliche Darstellung von Taxionomie und Biologie der hier genannten 

Parasitenarten wurde vom Autor 1963 in den ,,Beitragen zur Entomologie“ 13: 

553—565, veroffentlicht. 
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Thysanidae 

Signiphorina subaenea (Forst.)’) 

Aphelinidae 

Marietta picta (Andre)') 

Proctotrupoidea 

Platygasteridae 

Allotropa mecrida (Walk.) 

Uber den prozentualen Anteil der einzelnen Parasitenarten des Kom- 

plexes an der Gesamtparasitierung in den Jahren 1957-1959 geben die 

nachfolgende Tabelle und die Abbildungen 56, 57 und 58 Aufschluf: 

1) indirekter Sekundarparasit 

_ Jahr 1957 1958 1959 

Anzahl der eingetragenen 

Spil. nanae-Exemplare 652 1188 732 

(II. u. III. Hautungsstadium) 

Zahlder durch Primarparasiten 202 Expl.: 321 Expl: 255 Expl.: 

befallenen Tiere 30,98°/o 27,02 °/o 34,84 %/o 

Leptomastix 48 5 dg; 63 PQ: 764 4;12799: 6144;9799: 
brevipennis Ferr. 55,0 °/o 63,2 °/o 6230 °/o 

Hungariella 444 46;1499: 6946 4; 21 99: 394 431799: 

spilococci (Ferr.) 28,7. °/o 28,1 °/o 21,9 °/o 

Leptomastidea 446 4;10 99: — — — 84 4;11 99: 

bifasciata (Mayr) 6,9.%/o 7,5 °/o 

Allotropa 544; 1499: 944; 19 29: HG Os 17 Qe: 

mecrida (Walk.) 9,4 °/o 8,7 °/o 8,6 °/o 

Zahl der durch Sekundar- 49 Expl.: 115 Expl.: 55 Expl.: 

parasiten befallenen Tiere 7,52 °/o 9,68 °/o 7,51 °/o 

Signiphorina 

subaenea (Forst.) —4 4; 4299 —4 4; 9199 — 44; 4422 

Marietta 

picta (André) =665 722 = 6 G5) 2A Qe 6 OsAwee 
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Die beiden Arten Leptomastix brevipennis Ferr. und Hungariella spilo- 

cocci (Ferr.) miissen bei einer Beteiligung von maximal 63,2°/o0 bzw. 28,7°/o 

an der Primarparasitierung als die Hauptparasiten und spezifisch fur ihren 

“ Wirt angesehen werden. — Leptomastix bifasciata (Mayr) und Allotropa 

mecrida (Walk.) entstammen dem Parasitenreservoir der Biozonose; bei 

erstgenannter Spezies ist das vollige Fehlen in der Parasitenreihe des 

Jahres 1958 auffallend. — Signiphorina subaenea (Forst.) und Marietta 

picta (André) wirken als indirekte Sekundarparasiten (vgl. Bachmaier 

1958) via Lept. brevipennis Ferr. und Hung. spilococci (Ferr.), wahrschein- 

lich aber auch tiber die zwei anderen Primarparasiten Lept. bifasciata 

(Mayr) und A. mecrida (Walk.), was jedoch nicht mit Sicherheit nachge- 

wiesen werden konnte. 

Zusammenfassend darf aus dem in den drei Untersuchungsjahren an 

Wirt und obstanten Elementen gewonnenen Zahlenmaterial geschlossen 

werden, dai die Spil. nanae-Population des Schwarzlaichmoores sich in 

einem nur geringen Schwankungen unterworfenen naturlichen Gleich- 

gewicht befindet. 

4. Der Flechtenbewuchs 

Die Oribatei stellen neben einigen rauberisch lebenden Milbenarten, wie 

Typhlodromus (Neoseiulus) reticulatus Oudemans, Cunaxoides coecus 

(Oudemans) und Eupalopsellus oelandicus Sellnick, qualitativ und quan- 

titativ den Hauptanteil an der Besiedlung des Flechtenbewuchses. Das 

anschlieBende Kapitel behandelt die gesamte Oribatidenfauna der Zwerg- 

birke und die flechtenbewohnenden Formen werden hier (Gruppe 2, b) 

mitbesprochen. 

Ill. DIE ORIBATIDENFAUNA 

In auffallend groBer Individuenzahl waren an B. nana L. in allen unter- 

suchten Hochmooren arboricol lebende Oribatiden-Arten anzutreffen; diese 

lassen sich nach ihren Umweltansprtchen in 3 6kologische Gruppen ein- 

teilen: 

Gruppel Arten mit epigaischer Lebensweise = frei auf der Rinden- 

oberflache (epicorticol) lebend: 

Camisia segnis (Hermann) 

Camisia biurus (C. L. Koch) 

Neoliodes theleproctus (Hermann) 

Chamobates incisus v. d. Hammen 
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Gruppe 2 

Trichoribates trimaculatus (C. L. Koch) 

Trichoribates spec. 

Trichoribates incisellus (Kramer) 

Diapterobates humeralis (Hermann) 

Eupelops acromios (Hermann) 

Die vorherrschende Art und Leitform dieser Gruppe, Diaptero- 

bates humeralis (Hermann), halt sich im Herbst mit Vorliebe in 

den Gespinsten von Ancylis tineana forsterana n. ssp. auf und 

benutzt diese zusammen mit Chamobates incisus v. d. Hammen, 

Trichoribates trimaculatus (C. L. Koch), Trichoribates incisellus 

(Kramer) und Eupelops acromios (Hermann) als Uberwinterungs- 

quartier. Man kann, wenn man im Winter A. tineana forsterana- 

Gespinste eintragt, stets zwischen 50 und 80 Individuen von 

Diapterobates humeralis (Hermann) darin finden. Die Art er- 

nahrt sich im Friihjahr von den Pollen der mannlichen Bluten- 

katzchen. — Die Ubrigen Arten dieser Gruppe verlassen Ende 

Oktober die Straucher und begeben sich zur Uberwinterung in 

die oberste Bodenschicht, um im Mai wieder aufzubaumen. — 

Auffallend ist das vollstandige Fehlen von Ceratoppia bipilis 

(Hermann), dieser als arboricol bekannten Art, in allen 14 un- 

tersuchten Hochmooren. Auch Dometorina plantivaga (Berlese) 

konnte ich nicht finden. 

Arten, die dem xerophilen Hemiedaphon (sensu Gisin 

1943) angehoren: 

a) subcorticol unter den alten Knospenschuppen der Kurz- 

triebe lebend: 

Micreremus brevipes (Michael) 

Scapheremaeus palustris Sellnick 

Cymbaeremaeus cymba (Nicolet) 

Diese Synusie ist streng stenok und die Zusammensetzung 

von groBer Konstanz. Wahrend des Winters wird der Habitat, 

wenigstens von Micreremus brevipes (Michael) und Scaphe- 

remaeus palustris Sellnick, nicht verlassen; die dorsoventrad 

stark abgeplatteten Tiere Uberwintern daselbst. 

b) sublichenicol unter den Uberziigen der Flechten Par- 

melia physodes (L.) und Cetraria pinastri (Scop.) lebend: 

unter Parmelia physodes (L.): 

Camisia horrida (Hermann) 

Camisia spinifer (C. L. Koch) 

Carabodes labyrinthicus (Michael) 

Eupelops bilobus (Sellnick) 
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Fur die Leitform halte ich Carabodes labyrinthicus (Michael), 

welche auch unter der Flechte tiberwintert, wahrend Camisia 

horrida (Hermann) und Camisia spinifer (C. L. Koch) diese 

verlassen. Eupelops bilobus (Sellnick) wurde in zu geringer 

Anzahl gefunden, um eine Aussage machen zu konnen. 

unter Cetraria pinastri (Scop.): 

Carabodes labyrinthicus (Michael) 

Melanozetes mollicomus (C. L. Koch) 

Calyptozetes alpinus Willmann 

Diese Synusie ist auf die Moore des Alpenraums beschrankt. 

Gruppe 3 Arten, die dem mesophilen Hemiedaphon (—Bewohner 

der Bodenoberflachenschichten) angehoren und die von hier aus 

regelmaBig (a) oder nur zufallig (b) die B. nana- Strau- 

cher besteigen. Das urspriingliche Habitat ist im vorliegenden 

Fall die mit Zwergbirkenlaub vermischte oberste Streuschicht 

von Latschen (Pinus mugo ssp. uncinata Ant.) 

a) regelmafige Besucher: 

Jugatula angulata (C. L. Koch) 

Galumna lanceatus (OQudemans) 

Eupelops hirtus (Berlese) 

b) +zufallige, gelegentliche Besucher: 

Hermannia convexa (C. L. Koch) (= Leitform der Latschenstreu) 

Cepheus cepheiformis (Nicolet) 

Adoristes ovatus (C. L. Koch) 

Scheloribates confundatus Sellnick 

E. ZUSAMMENFASSUNG 

1. Die nordische Zwergbirke (Betula nana L.) gilt in unseren Breiten als 

Glazialrelikt. Die Pflanze kommt in Mitteleuropa nur sehr zerstreut und 

kleinflachig in Hochmooren vor. Aus Stidbayern sind acht und aus dem 

Osterreichischen Alpenraum 18 sichere Fundstellen bekannt. In uber 

100 Exkursionen wurden 16 dieser Standorte aufgesucht, wobei sich die 

giinstigsten Untersuchungsbedingungen im Schwarzlaichmoor (Ldkr. 

Schongau) und im Bernrieder Filz (Ldkr. Weilheim) aufzeigten; in diesen 

beiden Biotopen wurden daher die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit 

gewonnen. 

2.Im Laufe der Untersuchungen konnten an der Zwergbirke 85 Insekten- 

und 29 Milbenarten festgestellt werden. Wie wenig bekannt diese Fauna 
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bisher war, geht schon allein aus der Tatsache hervor, dafB 10 Spezies 

zum erstenmal in Deutschland aufgefunden wurden und 12 Taxia 

(11 Arten und 1 Unterart) sich als vollig neu fur die Wissenschaft er- 

wiesen haben. Die meisten der neuentdeckten Formen fressen streng 

monophag an der Pflanze bzw. leben als Parasiten oder Hyperparasiten 

ausschlieBlich bei diesen Phytophagen und sind somit, wie die Zwerg- 

birke selbst, als echte Glazialrelikte (— primare Besiedlungselemente) 

zu betrachten. — Die restlichen Bewohner setzen sich zur Hauptsache 

aus oligophagen Arten zusammen, die der Lebensgemeinschaft der 

beiden gro®blattrigen Birken Betula pubescens Ehrh. und B. pendula 

Roth. angehoren, aber die okologische Potenz besitzen, in geeigneten 

Biotopen auch auf B. nana tuberzugehen, um sich hier normal zu ent- 

wickeln und fortzupflanzen (— sekundare Besiedlungselemente). 

3. Als die wichtigsten Strukturteile der Zwergbirke wurden das Laubblatt, 

ol 

die Frucht, der von alten Knospenschuppen bedeckte Kurztrieb und der 

Flechtenbewuchs herausgestellt. Diese vier ,,Mikrohabitate“ bieten Nah- 

rung, Wohnung und Schutz und liefern so erst die Grundlage fur die 

Moéglichkeit einer Besiedlung fiir Tiere. — Besonderer Wert wurde 

darauf gelegt, die Abhangigkeit der B. nana-Bewohner und die Wechsel- 

beziehungen der Arten untereinander zu erkennen. Hierbei war davon 

auszugehen, dai die phytophagen Formen (= Corrumpenten) als not- 

wendige Grundlage dienen und die ,,tragenden Arten“ sein mu ten, auf 

die sich die durch diese Betrachtungsweise ergebenden Catenae: Wirt 

(= Pflanzenkonsument) — Parasit — Hyperparasit aufbauen. 

.Im speziellen Teil wird der Wickler Ancylis tineana Hb. als Beispiel fur 

das sekundare Besiedlungselement der Zwergbirke herausgegriffen. Die 

Klarung taxionomischer Fragen fuhrte zur Abtrennung der biologisch- 

okologischen Rasse forsterana n. ssp. von der Nominatform. Verbreitung, 

Morphologie der ersten Stande, Bionomie und Parasitenkomplex der 

neuen Subspezies sind ausfthrlich behandelt. 

Als Vertreter des primaren Besiedlungselements erwiesen sich neben 

dem Blattminierer Lithocolletis anderidae Fletch., dessen Verbreitungs- 

geschichte, Morphologie (Falter, Ei Raupe: I. und II. Phase, Puppe), 

Lebensweise und Parasitenreihen eingehend studiert wurden, die streng 

monophagen Arten Stigmella nanivora (Pet.), Coleophora betulaenanae 

Klim., Massalongia bachmaieri Mohn und Calaphis arctica HRL. sowie 

Spilococcus nanae Schmutt. Die Parasitengarnitur der letztgenannten 

Schildlaus konnte qualitativ und quantitativ analysiert werden. 

.Die Arten der tiberraschend spezies- und individuenreichen Oribatiden- 

fauna lassen sich nach ihren Umweltanspriichen in drei dkologische 

Gruppen einteilen. Besonderes Interesse verdient hier die aus den Arten 

Micreremus brevipes (Michael), Scapheremaeus palustris Sellnick und 

Cymbaeremaeus cymba (Nicolet) bestehende, streng stenoke Synusie. 

Diese stark spezialisierten Formen halten sich unter den Knospenschup- 

pen der Kurztriebe auf und sind durch ihre dorsoventral abgeplattete 

Korpergestalt in hohem MaBe an die subcorticole Lebensweise angepaBt. 
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I. EINLEITUNG 

Die hier vorgelegte Zusammenstellung der Najaden des oberen Donau- 

gebietes greift weit tiber das heutige Entwasserungsgebiet der oberen 

Donau hinaus. Das Thema heifBt eigentlich: Najaden des postglazialen 

Donaugebietes — und so lief sich nicht vermeiden, dai die ganze Mittel- 

und Westschweiz, Teile des Neckargebietes und die Donau bis zum Donau- 

knie oberhalb Budapest einbezogen wurden. Angestrebt war ein Verzeich- 

nis aller Fundorte in dem so umrissenen Gebiet. Im wesentlichen ist es 

gelungen, eine Grundlage zu geben, auf der weiter aufgebaut werden 

kann. Noch sind in der Schweiz die Ergebnisse Schnitters nachzupru- 

fen, insbesondere die Frage, inwieweit die Anodonten zu einer der beiden 

heute unterschiedenen Kleinarten geh6ren — vielleicht tibernimmt einer 

der Herren vom Basler Museum die Klarung? Fiir Osterreich findet sich 

vielleicht auch ein Liebhaber, der uns eine ausreichende Najadenfauna des 

Osterreichischen Donaugebietes liefert. Auch dann noch bleiben weite Teile 

der Oberpfalz, des bayerischen Tertiarlandes und des Thaya- und March- 

gebietes zu erforschen und darzustellen. Moge diese Arbeit eine Anregung 

fur jungere Krafte sein, weiterzuarbeiten, bevor die zunehmende Indu- 

strialisierung und Kultivierung die Bestaénde ganz zum Verschwinden ge- 

bracht haben. Nach einer langen Kriegspause, in der es schien, als ob 

uberhaupt kein interessierter Nachwuchs mehr vorhanden sei, tauchen 

doch allmahlich neue Namen auf, von denen wir die Fortfuhrung unserer 

Arbeit erwarten dtrfen. 

Ein hochinteressantes Problem habe ich in dieser Arbeit angedeutet: Die 

Entstehung der neuen Art cygnea L. s. str. = cellensis Schr. Hier haben 

die Glazialgeologen die Moglichkeit, Beitrage zu liefern. Wie weit gehen 

echte cellensis-Formen in die Zwischeneiszeiten zurtick? Die swevica Geyer 

ist sicher eine rostrata-Form, geht aber von einer stratigraphisch-biolo- 

gisch schon im Pliozan erreichten Grundlage aus. Fossile rostrata-Formen 

unserer heutigen An. anatina und echte cellensis muBten gefunden wer- 

den! 

Seit dem Jahre 1920 war ich in der Bayer. Staatssammlung zu Hause, 

damals unter der Leitung von Alois Weber, der die Molluskenabteilung 

betreute, dann in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. L6weneck, seinem 

Nachfolger. Mit den meisten Molluskenkennern Deutschlands verbanden 

mich in dieser Zeit gute Beziehungen. Am meisten zu danken habe ich von 

allen meinem alten Freund Dr. h. c. David Geyer, gerade weil er immer 

kritikbereit war. Einmal schrieb er mir — als ich Unio tumidus im Schwei- 

zer Mittelland als méglicherweise aus der Rhone stammend bezeichnet 
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hatte: tumidus kommt in der Rhone nicht vor, nur keine Phantasien! Nach 

langer Mihe hatte ich dann das Zitat bei Servain wieder gefunden. Als 

Antwort kam: Wenn Sie schon recht haben, mtissen Sie auch noch recht 

kriegen? 

Von den heute noch lebenden Freunden war Ludwig Hasslein mein 

bester Mitarbeiter fur das Gebiet der oberen Donau. Es ist betrublich, in 

seinen neuesten Arbeiten tber das Ries und den Obernburger Main das 

Klagelied des Naturwissenschaftlers zu héren, naturlich versteckt unter 

wissenschaftlichen Ausdriicken: Faulschlammtod, Verschmutzung und po- 

lysaprobes Wasser! Und charakteristisch fiir den alten Kenner des Wor- 

nitzgebietes, der vor 20 Jahren noch jederzeit Pseudanodonta in Serien sam- 

meln konnte, wenn er nach langem Suchen endlich ein lebendes Stuck 

findet — und es wieder ins Wasser wirft — Aus! 

So ist es an der Zeit, den Restbestand wenigstens noch wissenschaftlich 

aufzunehmen. Ware es nicht eine dankbare Aufgabe flr junge Doktoran- 

den, solche kleinere, bisher kaum bekannte Gebiete, nach Mollusken ab- 

zusuchen und dartiber zu schreiben? Heute gilt es gerade auf diesem Ge- 

biete zu retten, was noch fiir die Wissenschaft zu retten ist! 

II. DIE NAJADEN DES GEBIETES 

Das Einzugsgebiet der heutigen oberen Donau deckt sich an verschiede- 

nen Stellen nicht mit der Verbreitung der fiir das obere Donaugebiet cha- 

rakteristischen Najadenrassen. Zum Verstandnis dieser eigentumlichen 

Erscheinung ist es daher notwendig, die Entstehungsgeschichte des oberen 

Donautales kurz zu behandeln. 

Urspriinglich ist das ganze Gebiet am Nordfu8 der Alpen, von Genf bis — 

Budapest, der nur emporgehobene, aber kaum mehr gefaltete Teil der 

alpinen Geosynklinalzone, die schlieBlich nach ihrer Trockenlegung zu 

einem breiten Talzug wurde. Bereits im mittleren Miozan bahnt sich die 

Entwicklung eines Flu8systems in dieser Mulde an, das die spatere Donau 

vorausnahm, der FluB der Grimmelfinger Graupensandrinne. Im Westen 

und Norden wurde das Gebiet von den alten Kontinentalschollen Mittel- 

frankreichs und Mitteldeutschlands begrenzt, in die das Entwasserungs- 

system der Rinne weit hineingriff. Moos, Reck und Levy haben die 

hydrographischen Probleme eingehend behandelt, so dal} ich auf ihre Ar- 

beiten verweisen kann. Im Siiden stellte der Hauptkamm der Zentral- 

alpen immer eine sichere Grenze dar, die schon vor dem Miozan fur Naja- 

den nicht mehr tibersteigbar war. Anders verhielt es sich mit der Nord- 

grenze. Die geologischen Untersuchungen lassen es zweifelsfrei erschei- 

nen, daB ein guter Teil der Gstlichen Schwarzwaldbache quer Uber das 

heutige Neckartal zur heutigen oberen Donau flo% und da auch uber den 

schwiabischen und frankischen Jura die Entwasserung rein radial geordnet 

nach Siiden ging. Alle diese FluBlaufe gehéren aber einer sehr alten Zeit 

an. Jinger ist dagegen die pliozine Zugehorigkeit des obersten Main- 
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gebietes zum Donausystem, als der Urmain durch die Beilngrieser Talung 

in den Jura eintrat und durch das Wellheimer Tal zur Donau ging. Die all- 

mahliche Aufrichtung der Juraplatte, verbunden mit verstarkter Erosion 

im Norden durch den jungen, in das alte Donaugebiet einschneidenden 

Rhein, brockelte aber ein Sttick nach dem anderen von diesem ausgedehn- 

ten Einzugsgebiet ab. Konnte man die spatere Grenze noch auf der Linie 

Pforzheim — Hall — Steigerwald festlegen, bis zu der die alten Talzuge 

noch zur Donau deuten, so muf die endgtltige Ablenkung dieser Gewasser 

in einer Zeit gesucht werden, da zwar die heutige Faunengrundlage schon 

vorhanden war, aber die heutigen Najadenrassen noch nicht ausgebildet 

waren. Weder das heutige obere Maingebiet noch der grote Teil des 

Neckargebietes zeugen in ihren Najaden von Zusammenhangen mit dem 

heutigen oberen Donaugebiet. Lediglich im oberen Neckar, von der Quelle 

abwarts bis zur Filsmtindung, la8t sich fur Unio crassus Retz. die ur- 

spriingliche Donaurasse noch in einigen Andeutungen an den Schalen er- 

kennen, ist aber langst durch die batavoide Beimischung uberdeckt. Nach 

der Ausbreitung der heutigen Ober-Donau-Rassen mussen wir sagen, da} 

sie zu Ende der letzten Vereisung, der Wtirmeiszeit, fertig ausgebildet 

gewesen sein muissen und ftir diese Zeit konnen wir auch feststellen, daf 

der obere Neckar schon vom Donausystem abgetrennt war. Der obere Ko- 

cher folgte ihm erst im groferen Abstand. Noch heute gehoren einige 

seiner seitlich gelegenen Taler faunistisch zum Donaugebiet, ebenso das 

Quellgebiet, dagegen ist das tiefe Haupttal jung und durch den Anschluf 

an das Rheinsystem stark tbertieft und umgekehrt worden. Die obere 

Jagst ist noch spaiter vom Wornitzsystem abgetrennt worden. Alle ubrigen 

Wasserscheiden in Nordbayern bestanden schon um diese Zeit. Das gleiche 

gilt aber auch ftir die Wasserscheiden langs der bohmischen Masse. 

Das Gebiet des Schweizer Mittellandes zwischen Jura und Alpen und das 

Bodenseegebiet dagegen sind erst nach dem endgultigen Ruckzug der 

Gletscher eisfrei geworden und konnten erst dann Gegenstand der Be- 

siedlung werden. Zweifellos war dieses Gebiet von der Genfer Gegend ab 

einmal Einzugsgebiet der Donau gewesen, nun war es aber Niemandsland 

und wurde von drei Seiten her neubesiedelt. Trotz der durch die Moranen- 

bo6gen ganzlich umgewandelten Hydrographie des Gebietes war die Fauna 

der oberen Donau dabei besonders im Vorteil. Als ausgesprochene Anpas- 

sungsform einer kalten, eisrandnahen Hochebene, war sie gegenuber den 

aus der warmeren Zeit herstammenden, nicht veranderten Rhein- und 

Rhonerassen schon klimatisch im Vorteil. Faziell bot ihr wenigstens der 

westliche Teil keine allzugroBen Schwierigkeiten durch besonderen Kalk- 

mangel und so kam es, dali sie heute nicht nur das Bodenseegebiet, sondern 

auch die Seen der Zentralschweiz besetzt halt und scheinbar ursprunglich 

auch im nordlichen Teil des Schweizer Mittellandes FuB gefaBt hatte. Die 

Uberwanderung ging dabei tiber die obere Iller aus der Wurzacher Ge- 

gend zur Schussen, tiber Biberach und tiber den Federsee zum Bodensee. 

Wenn dort auch Unio pictorum L. fehlt, so ist das durchaus kein Grund, 

die Herkunft aus dem Donaugebiet fiir die Zentralschweizer pictorum 
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abzulehnen. Die Bodenseegegend mit ihrem starken Gefalle der Flusse 

und Bache, der See selbst mit seinem stark wechselnden Wasserstand ist 

keine Heimat fiir eine Schlammform, wie sie pictorum darstellt, er bot 

aber auch kein Hindernis fiir tiberwandernde Fische. Die Rheinrassen da- 

gegen scheinen verhaltnismaBig lange nach den Donaurassen die ihnen 

entgegen stehenden Hindernisse auf den Schotterfeldern des Oberrheins 

liberwunden zu haben und ins Mittelland eingewandert zu sein. In der 

Ebene des Mittellandes selbst konnten sie die Donaufauna mit dem zu- 

nehmenden milderen Klima etwas zurtickdrangen, sie besiedelten auch, 

sich mit dieser verzahnend, einige Taler, z..B. das Seetal, und griffen zeit- 

weise bis zum Genfersee tiber. Ihre pictorwm-Form steht aber heute noch 

bei Basel und nur U. tumidus ist ins Mittelland vorgedrungen und zu gro- 

Berer Ausdehnung gekommen. Beim Genfersee selbst mag es fraglich sein, 

ob seine Fauna, die ja sehr arm ist, unmittelbar vom Rhein herstammt 

oder von der Rhone; ich nehme ersteres an, da keine ftir die obere Rhone 

charakteristische Art, wie Unio mancus bourgeticus Bourg., das Gebiet er- 

reicht hat, wahrend solche Arten noch im Lac de Bourget vorkommen. Die 

faunistische Grenze ist also ungefahr in die Gegend der Aare zu legen. Im 

Osten des heutigen oberen Donaugebietes haben wir zwar an einigen Stel- 

len alte Schotterziige, die die Wasserscheide tiberqueren, aber die Mu- 

scheln sind auf beiden Seiten, in Elbe- und Donaugebiet, verschieden. Nach 

Siiden werden die Grenzen von den Wasserscheiden zur grofien ungari- 

schen Tiefebene festgelegt, wahrend die Charaktere der Formen langsam 

schon dorthin zeigen. 

Die Probleme der Najadenrassen, deren Ergebnisse ich hier bei der 

Abgrenzung des Gebietes schon vorausnehmen muSte, wurden seinerzeit 

von Kobelt aufgeworfen. Der richtige Kern der Kobelt’schen Auf- 

fassung, die Unterscheidungsméglichkeit der Najadenfaunen der grofien 

FluBgebiete, wurde aber durch die Ausscheidung ganz kleiner Formen- 

gruppen der geologisch gleichgestalteten Landschaften und kleinen FluB- 

systeme, die nur lokale Bedeutung hatte, etwas auf Abwege gedrangt und 

liberdies erwiesen sich diese Formengruppen auf den groBeren Sand- 

landern Norddeutschlands und der oberen Donau als nicht ausscheidbar. 

Auch die eifrigsten Verfechter und Beschreiber solcher Lokalrassen haben 

in keinem Falle den Versuch gemacht, diese Sandlandsformen in ihr Sy- 

stem einzugliedern. So ist heute dieser Versuch als gescheitert zu betrach- 

ten und Haas, der als Schiiler Kobelts nicht wenige davon beschrie- 

ben hat, hat sie 1940 selbst wieder eingezogen. Sie muBten in quaternarer 

Nomenklatur benannt werden. Eine weitere Schwierigkeit schuf Kobelt 

selbst, als er ohne Beriicksichtigung der Vereisung die ganze Westschweiz 

der Donaufauna zuwies. Zwiesele hat hier vielfach kritischer gesehen 

und war vorsichtig genug, dort, wo er sich tiber die Rassenzuteilung nicht 

ganz klar war, sich nicht zu auBern, wahrend er in dem, immerhin schwie- 

rig zu beurteilenden Kocher- und Jagstgebiet das Vorkommen der Donau- 

faunen als erster feststellte und auch in der Zentral- und Ostschweiz die 

gleiche Zuteilung vornahm. Schnitter hat dann die ganzen Schweizer 
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Formen wieder in einen Topf geworfen, soweit ich beurteilen kann, auf 

Grund ungentigenden Vergleichsmaterials aus den Gebieten anderer Ras- 

sen. Ich selbst habe dann die Grenzen der Donaurassen in der Schweiz und 

im Osten festzulegen versucht, B6hmen, das in seinem stidlichen Teil von 

Israel hierhergerechnet wurde, das frankische Regnitzgebiet, das von 

Haas hierhergestellt wurde, ausgeschieden und als untere Grenze der - 

oberen Donaufauna die Gegend des Donauknies bei Gran festgelegt. Vor- 

ausgegangen war die Festlegung der biologischen Variationsbreite im 

Jahre 1922 und 1924, der Versuch, auf Grund der Okologie die Entstehung 

der Donaurassen bzw. ihre Abtrennung von den nachststehenden Rassen 

zu klaren. Ich schrieb damals (S. 41): ,,. Anders lagen die Dinge in dem ab- 

geschlossenen Gebiete der oberen Donau. Auch hier hatten die Gletscher 

das Vorland weithin tiberdeckt, doch ware die Vereisung an sich wegen 

ihrer relativ kleinen Flache wenig wirksam geworden. Die Nahe ihres 

Nachschubgebietes brachte es aber mit sich, daB sie um so reicheres und 

gréberes Schottermaterial hinaus ins Vorland sandten, das mit den 

Schmelzwasserztigen talabwarts wandernd alle groBeren Talzuge, ein- 

_ schliefilich der Donau, mit Geroll erftillte und so auch hier alles Leben 

totete. Der letzte Zufluchtsort der Muschelfauna im oberen Donaugebiete 

waren die Taler der Jurafltisse und die kalkreicheren Gebiete des Tertiar- 

landes und hier lebt heute die var. arenicola. Vortibergehend hatten alle 

diese Fliisse wahrend der Eiszeit reichere Wasserftihrung, die Muschel- 

formen wurden demgema& grofer, wie Clessin an dem Beispiel der 

Schwarzen Laaber gezeigt hat. Die var. arenicola, die heute mehr oder 

minder verkiimmerte Sandform der Altmiihl, muSte sich damals bei rei- 

cherer Wasserflihrung und damit verbundener starker Abtragung des 

weichen Keupermaterials aus dem Altmuhlquellgebiet in eine langer ge- 

streckte, festschalige var. tenuis umwandeln, die der var. arenicola biolo- 

gisch am nachsten steht, die Wirbel riickten ganz vor und wurden auf- 

geblasen. Wie weiter oben schon ausgefuhrt, war im Tertiarland die gleiche 

Formenausbildung bereits vorhanden. Als auch hier die Arten wieder in 

die Hochebene vorgehen konnten, fanden sie den Weg schon geebnet; eine 

machtige Decke von alpinen Kalkger6llen bot ihnen die Moglichkeit, die in 

den Juratélern erworbene Form der var. arenicola-tenuis beizubehalten 

und weiter zu festigen. Auch hier hatte sich eine Varietat zur Rasse ge- 

festigt. In ahnlicher Weise kann man ungezwungen die konvergente Um- 

bildung langs des Saumes der Ostalpen erklaren, wo Uberall eisfrei ge- 

bliebene Kalkformationen gut entwickelt sind.“ 

Noch mehr als damals bin ich heute von der Richtigkeit dieser Auffas- 

sung tberzeugt, nachdem sich an hunderten von Beispielen herausgestellt 

hat, wie stark die Najaden auf klimatische und okologische Faktoren rea- 

gieren. Ich werde bei den einzelnen Arten darauf zuruckkommen. 

Aus dem so umrissenen Faunengebiet der oberen Donau liegen in den 

Sammlungen aus alterer Zeit tberall Stticke von einzelnen Fundorten. 

Literarisch sind seit Schrancks Fauna boica ebenfalls immer wieder 

einzelne Fundorte, namentlich aus den Seen, benannt worden. Fur die 
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Schweiz hat Schnitter die ganze einschlagige Literatur aufgefuhrt, fur 

das wiirttembergische Donaugebiet bieten die Bande der Wurtt. Jahres- 

hefte immer wieder Einzelfunde. Fiir Bayern ist das altere Material ziem- 

lich zerstreut, Kuster, Held, v. Alten, Schranck sind die Haupt- 

autoren. Umfangreichere Zusammenstellungen finden sich erstin Kusters 

Bearbeitung von Martini-Chemnitz, Chonch.-Cab., dann seit 1872 bei 

Clessin in seinen Aufsammlungen aus den oberbayerischen Seen, denen 

schlieBlich um 1911 die Bearbeitung des Gebietes um Regensburg folgte. 

Im 6ésterreichischen Donau-Gebiet gehen die altesten Aufsammlungen in 

der Donau und Thaya-March auf Fitzinger und Zelebor zuruck. 

Nach modernen Gesichtspunkten ausgefuhrte, umfangreichere und ge- 

bietsweise durchgeftihrte Aufsammlungen sind trotz allem noch lucken- 

haft. Fur die Schweiz wurden sie von Schnitter durchgefthrt und 1922 

veroffentlicht, daneben und schon vorher hatte Zwiesele die Schweizer 

Seen abgesucht, aber nur einen Teil des Materials uber den Genfer See 

und die Zentralschweiz veroffentlicht. Aus Wurttemberg und Bayrisch- 

Schwaben lagen umfangreichere Aufsammlungen, vorwiegend von Zwie- 

sele, vor, die ebenso wie seine Schweizer hier zum erstenmale veroffent- 

licht werden, eine Moglichkeit, fiir die ich den Herren des Stuttgarter Na- 

turhistorischen Museums (Naturalienkabinett) Dir. Rauther und Dr. W. 

Gotz zu Dank verpflichtet bin. Fiir die Anodonten dieses Gebietes hat 

auch Prof. Dr. Buchner 1900 einen groBeren Beitrag geliefert, ich selbst, 

einiges in Mittelschwaben sammeln kénnen. Der Bodensee wurde von 

Geyer und mir abgesucht. Das Wornitzgebiet ist das Sammelgebiet von 

Herrn L. Hasslein, Lauf/Pegnitz, ebenso die obere Altmthl. Die untere 

Altmihl habe ich selbst, ebenso wie den Ludwigskanal, abgesammelt. Um 

Regensburg haben Clessin und ich gesammelt. Das Naabgebiet ist noch 

in den Aufsammlungen sehr sparlich vertreten. Das Regengebiet und die 

Perlmuschelzone des Bayerischen- und BOhmerwaldes wurde bereits 1854 

von v. Hessling bearbeitet, von mir 1919 und 1927 in einigen Teilen 

nachgeprift. Das gesamte Ampergebiet (Amper und Wurm), sowie der 

Chiemsee, wurden von mir bereits in eigenen Arbeiten dargestellt. Uber 

den Waginger See liegt eine Arbeit Zwieseles vor, ebenso uber Ko- 

cher und Jagst. Die fehlenden Teile Ober- und Niederbayerns, soweit in 

meiner Sammlung vertreten, bringe ich hier zur Darstellung; ftir das 

Tiroler Inngebiet kann ich nur auf die Arbeit von Riezler verweisen. 

Die Salzkammergutseen habe ich z. T. selbst abgesucht, z. T. hat Hass- 

lein Erganzungen geliefert. Von der osterreichischen Donaustrecke liegen 

mir verhaltnismaBig wenige Fundorte vor, z. T. von A. Edlauer, H. Ca- 

non, L. Kugéer stammend und gréfere Liicken aufweisend. Im Gan- 

zen ist aber unsere Kenntnis des Gebietes ausreichend genug, um be- 

stimmte Angaben und Schliisse zu gestatten. Haas und Schwarz haben 

1913 Nordbayern nach Rassen bzw. Lokalrassen einzuteilen versucht und 

dabei auch die Formen noérdlich der Donau berucksichtigt. 

Das Material liegt heute groBenteils in einigen wenigen Museen: fur die 

Schweiz diirfte das Naturhistorische Museum Basel die umfangreichste 
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Sammlung haben, daneben liegt in Stuttgart das reiche Material der 

Sammlung Zwiesele, vorzugsweise aus den Seen. Fur Wurttemberg ist 

ebenfalls Stuttgart mit einer Reihe alterer Aufsammlungen, der Geyer’- 

schen und Clessin’schen Sammlung und dem Hauptteil der Zwiesele- 

Sammlung sowie den Aufsammlungen Buchners mafigebend. Fur das 

bayerische Gebiet ist die Bayer. Staatssammlung in Munchen die reichste, 

nachdem meine eigenen Aufsammlungen aus dem Gebiete an sie uber- 

gegangen sind. Fiir Osterreich dtirfte das Naturhistorische Museum Wien 

an der Spitze stehen, namentlich durch die neueren Aufsammlungen von 

Adensamer, Fuchs usw. Nennenswerte kleinere Museumssammlun- 

gen sind m. W. nicht vorhanden, einige Privatsammlungen, z. B. L. Hass- 

lein (Lauf/Pegnitz), A. Edlauer (Wien), bestehen daneben weiter. 

Um eine annahernde Vollstandigkeit innerhalb des dargestellten Gebie- 

tes zu erreichen, wurden alle im Schrifttum zuganglichen Fundortsnotizen, 

soweit sie zweifelsfrei waren, aufgenommen, selbst auf die Gefahr hin, 

daB das Register zu trocken erscheint. Es sollte aber ein Uberblick tiber 

den augenblicklichen Stand unserer Kenntnisse geboten werden, der auf 

andere Weise, etwa nur durch Verweise auf das Schrifttum, nicht erreicht 

werden kann. 

Neben der Feststellung des bisher bekannten Faunenstandes soll das 

Verzeichnis auch einen Anreiz geben, die noch weniger bekannten Teil- 

gebiete, soweit es heute noch moglich ist, abzusammeln, eine Aufgabe, die 

jedem naturwissenschaftlich Interessierten auch ohne Fachvorbildung rei- 

zen kann. Die fortschreitende Zivilisierung, d. h. Ver6dung unserer Land- 

schaft, macht jede Feststellung zu einer Rettung des alten Bestandes. 

Das gleichmafig wiederkehrende (M.) bedeutet Sammlung Modell, 

heute in der Zoologischen Sammlung des Bayerischen Staates. 

FAMILIE MARGARITIFERIDAE Ortmann 1911 

Unterfamilie Margaritiferinae Modell 1942 

Margaritifera margaritifera (L. 1758) 

Aus dem uralten, bei uns seit dem Oligozan nachweisbaren Margariti- 

fera-Stamm, der mit Marg. flabellata Goldf. bis zum Ende des Sar- 

mat (Ober-Miozan), wahrscheinlich aber bis ins Pliozén ausdauerte, ist 

heute nur noch die Ausbildung der kalkarmen Gewdasser vertreten und 

selbst diese ist scheinbar dem oberen Donaugebiet ursprunglich fremd und 

erst aus dem bohmischen Elbgebiet eingewandert. Ihre heutige Verbrei- 

tung schlieBt sich dementsprechend ihren Fundstellen in BOhmen an und 

umfaBt nur mehr das Gebiet des Bayerischen- und BOhmerwaldes, donau- 

abwarts bis zur Zwettl. Durch die um 1570 einsetzende Regelung der Be- 

wirtschaftung der Perlbache kam es, dai eine grofie Zahl kleiner und 
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kleinster Bache, die an und ftir sich der Muschel nicht zusagten, besetzt 

wurden. Der Dreifigjahrige Krieg brachte eine schwere Verwustung des 

Perlmuschelbestandes mit sich. Die spater unter den Modeeinfltssen der 

Renaissance und des Rokoko wieder durchgefuhrte Bewirtschaftung, die zur 

Errichtung des kurftrstlichen Regals fuhrte, begunstigte dann wiederum 

das Aufbliihen der Perlbache, bis die Einfluhrung der kuinstlichen Perlen 

und der tropischen Perlmuschelerzeugnisse die heimische Perlmuschel end- 

gultig vom Markt verdrangte. So wurde das noch bestehende Regal seit 

1918 nicht mehr durchgefthrt. Die Zusammenstellung Hesslings von 

1854 ist noch heute fiir unsere Kenntnisse der Verbreitung der Art im 

bayerischen Donaugebiet maBgebend. An die Stelle einer geschlossenen 

Verbreitung ist eine mehr zersplitterte getreten und man kann heute 

stundenlang kleinere Bache absuchen, die von Hessling benannt wurden, 

ohne eine Spur der Muschel zu finden. 

Im Jahre 1919 konnte ich einen Teil des Passauer Waldes und im Jahre 

1927 die Gegend um Deggendorf auf das Vorkommen der Art nachprifen. 

Einige wenige Einzelaufsammlungen erhielt ich durch Freunde zugesandt. 

Die heutige Verbreitung gliedert sich in 3 Gebiete: das Quellgebiet der 

Schwarzach (zur Naab), der Regen und die direkten Donauzuflusse. 

-Ich fiihre hier samtliche von Hessling benannten Fundorte auf und 

flige, soweit mir bekannt, die neueren Feststellungen hinzu. 

A. Naab-Gebiet: Quellgebiet der Schwarzach 

1. Schwarzach 

2. Schonauer Bach 

3. Hammermuhlbach. Alle 3 seit 1730 bekannt. 

B. Regen 

4.Schwarzer Regen, von der Einmtindung des Schwarzbaches abwarts 

bis unterhalb Wetterfeld, seit 1583 bekannt. Heute durch Fabrikab- 

wasser (Holzschleifereien usw.) mindestens unterhalb Cham erloschen. 

Mit dem Fundvermerk ,,Regen“, leg. Brickner, ca. 1910, liegen in der 

Bayr. Staatssammlung einige Sticke, groB, etwas nierenformig, mit mittel- 

stark erodiertem Wirbel, violetter Perlmutter mit zahlreichen ,,Stichpunk- 

ten“ den Anheftungsstellen des Mantels an der Schale. (M.) 

L.120 H.58 D.34mm 

a) Nordliche Regen-Zufliisse 

5. Moosbach bei Wickersdorf. Seit 1748 bekannt. 

6. Salitzerbach (bei Salitz, Gemeinde Obermitterndorf, Kreis Viechtach). 

7. Aschbach (von Hetzelried ab). Seit 1759 bekannt. 

8. Unterrieder- oder Grafenrieder Bach. Von Unterried bis zur Grafen- 

auer Briicke (= SchloBbachlein). Seit 1672 bekannt, geht zum Asch- 

bach bei Draxelsried. 
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9. Haberbuhlbachlein b. Unterried. Seit 1672 bekannt. 

10. Sag- oder Haselbach, von Haselbach bis Schénau. Seit 1579 bekannt. 

11. WeiBer Regen. Seit 1633 bekannt. 

Dessen Nebenbache: 

12. Zeller- oder Gruber-, auch Keiterbach, von Sinndorf ab. Seit 1674 be- 

kannt. In ihn flieBt der 

13. Riedelbach, von Riedel bis Niederndorf perlhaltig. Weiter zum Regen: 

14. Hiltenbach 

15. Hansbach (bei Walderbach) 

16. Sulzbach, von Kaltenbrunn (flieBt bei Mackenbach zum Regen). 

b) Siidliche Regen-Zufliisse 

17. Tausendbach oder Barenzeller Bach bei Zwiesel, seit 1635 bekannt. 

Flache, langgestreckte Form mit geringer Erosion, teilweise violetter 

Perlmutter und wenigen Stichpunkten. Bach sehr seicht, 1,5m breit. Die 

Muscheln in kleineren, tieferen Kolken im sandigen Grund. L. Hasslein 

1937, 6 Stticke. (M.) 120 EE a2) Ds32 mam 

: 118- *-52 32 

105 9-51 29 

18. Rinchnacher Oh, seit 1635 bekannt. 

Grofe Form, mafig erodiert. Lebt zusammen mit Unio crassus Retz. 

A. Micheler 1923, 2 Stiicke. (M.) e260. Sram 

89 §=643 24 

Dieser flieBen zu: 

19. Rinchnacher Bachlein = Altbach, flieBt bei Rinchnach in die Oh, von 

Gehmannsberger Steige ab perlhaltig. 

Groke Form, ziemlich erodiert. cf. Altnoder. K. Altnodder 1923, 

3 Stucke bei Kirchberg. (M.) [et 0 OH Gls O23 Simm 

ING): eT 38 

NPA) 55) 32 

20. Holzmuller- oder Hollerbachlein, von Reichelsried ab perlhaltig, zur Oh. 

21. Sitzbach, flieBt bei der Pfistermuhle in die Oh, weiter zum Regen. 

22. Schlossauer Oh, von der Langbruckmtuhle ab perlhaltig. Seit 1585 be- 

kannt. 

Bei Hochbruck fand ich in dem steil abfallenden Quellbach nur 1 junges, 

totes Sttick. 28. 8. 1927. (M.) lee Oly). 23 mm 

Bei Augrub, wo der Bach bereits 2—3m breit ist, fand ich die groBe 

Stromungsform, teilweise haufig, an einem Weiher auch die flachere 

Schlammform. Vorderrand abgestutzt, Erosion mittelstark. 28. 8. 1927, 

11 Stucke. Vergl. auch Altnoder. (M.) L.138 H.68 D.33mm 

W320 63 39 

88 42 26 

Zee OO 30 ten. 

Zur Schlossauer Oh flieBen: 

23. Farnbach, 1652 entdeckt. 

Bei der Langbruckmuhle ist er schnellfliefSiend mit sandigem Grund. Die 
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Formen sind mittelgroB, mehr typisch, z. T. etwas verkurzt mit gerundetem 

Hinterende, maBig bis stark erodiert. 10 Stucke, 28. 8. 1927. (M.) 

Li. 112, 52) D: 34mm 

LOS evo 29 

103 224% 29 

24. Rohrbach, 1652 entdeckt. 

Etwa 1km oberhalb der Mtindung in die Oh bei lebhaftem Gefalle, 

2—3m Breite und 0,4—1m Tiefe, Muscheln mit heller Farbe, lang, im Al- 

ter mehr verktrzt, bauchig und hoch. Erosion mittelstark. Haufig. Der 

obere Bachteil war korrigiert. 16 Stticke, 28. 8. 1927. (M.) 

L.118 H.58 D.33 mm 

4 le Ou 40 

83 40 23 

Weiter zum Regen: 

25. Bruckbach (zur Rohrnach). 

26. Teisnach, seit 1581 bekannt. Zu ihr flieBt die: 

27. Diirre Teisnach, seit 1768 bekannt. 

28. Aitnach, seit 1579 bekannt. 

29. Riedbach (bei Viechtach), seit 1579 bekannt. 

30. Prackenbach (bei Ruhmannsdorf), seit 1579 bekannt. 

31. Klingelbach, seit 1616 bekannt. Zu ihm flieBt der: 

32. Neurandsberger Bach, seit 1615 bekannt, 1632 von den Schweden aus- 

gerottet. 

33. Janna- oder Haidbach. 

34. Vormittnachtbach, jetzt Mietnach. 

Von Falkenstein erhielt ich 1 Stuck von Herrn Kuley 1919. (M.) Jugend- 

form. Li... 92.1. 48D, 28 amma 

Zu ihm flieBt der: 

30. Geisbach. 

C. Donau-Zufliisse zwischen Regen und Ilz 

36. GroBer Leitenbach mit 

37. Obermittnachbach (K1. Leitenbach) und 

38. Hoferbach bei Pillnach. 

39. Perl- oder Worther Bach (bei Worth a. D.). 

41. Wildbach, 1637 entdeckt, geht bei Ob. Achdorf in die Donau. 

42. Arracher- oder Héllbach (zum Brennberger Bach). 

43. Saulberger- oder Falkenfelser Bach, seit 1631 bekannt. 

44. Aschabach, seit 1639 bekannt. 

45. Mitterfelser Bach (jetzt Menach), seit 1616 bekannt. 

46. Haggner Bach. 

47. Mettner Bach, seit 1626 bekannt. 

Bei Weibing ist der Bach 2—3m breit, 0,5—1m tief mit maBiger Stro- 

mung und sandigem bis schlammigem Grund. Die Muscheln sind fast ty- 

pisch bis verktrzt, Schale glatt, Erosion maBig, bauchig. Perlmutter matt- 
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weil}. Die Stichpunkte wechseln stark bei den einzelnen Stticken von 12 bis 

49 trotz oe Grofe und gleichen Alters. 11. 8. 1927, 17 Stucke. (M.) 

Hels Et. 99) D.53 mi 

S32 Gal 38 

957 46 26 

Unterhalb Egg, wo-er sich durch eine starke Steigung durchsagt, ist der 

Bach schnellflieBend, steinig und ohne Muscheln. | 

Bei Metten leben in dem dort abgeleiteten Muhlgraben einige junge 

Stucke, stark verkurzt. Dabei ein Kruppelstuck, dessen linke Klappe uber 

die rechte ragt, mit 2 Lamellenzahnen, die mit ihren Enden frei stehen, 

auch eine kleine Perle war darin. 11. 8. 1927, 6 Stucke. (M.) 

L.103 H.538 D.31mm 

100) 3.50 29 

91 47 Dull 

48. Kohlbach (Graflinger Bach), seit 1643 bekannt. 

Sudlich Endbogen ist das Bachbett grobsteinig bis festsandig. Muscheln 

meist gegen die Stromung eingestellt. Form typisch, Perlmutter wei, im 

Innern rosa mit Olflecken, bei Stiicken aus Schlamm starker 6lfleckig und 

im Innern hellblau gefarbt. Stichpunkte 15—20. 7. 8. 1927, 11 Stiicke. Junge 

Stiicke fehlten. (M.) L.126 H.58 D.34mm 
fi 250. 29 
Gil 144 2 98 

Bei Nieder-Kandlbach, am Waldrand gegen Pausing zu, im rein sandigen 

bis leicht schlammigen Bachbett eine groBe Kolonie, gegen die Stromung 

eingestellt. Bach 5m breit, 0,3—0,4 m tief. Viele Jugendformen dabei. Ero- 

sion meist ziemlich maig, Umrisse meist typisch, Perlmutter weiB, innen 

rotlich. Stichpunkte 15—30. An einem Sttick rechts 30, links 18. 33 Stticke, 

he On O20: (VI) eit sE.96,D:32.1mm 

ISAs aa aul 30 

59 ~=—s (30 16 

49. Seebach, seit 1651 bekannt. 

Oberhalb Seebach an der Brucke beim nordl. Ortseingang abwarts bis an 

die Muhle von Graben. Bach sandig, ziemlich rasch flieBend, 2—3m breit, 

0,5m tief. Muscheln in Kolonien, 400—500 Stuck auf dieser Strecke nach 

meiner Schatzung. Klein bis mittelgro8, mafig bauchig, wenig erodiert, 

etwas verkurzt, einzelne langer gestreckt und relativ bauchig. Perlmutter 

haufig olfleckig, sonst hellblaulich bis rosa. 6. 8. 1927, 28 Stticke. (M.) 

L.108 H.48 D.29mm 

104. 47 29 

(ors 335) 20 

50. Erlach (oder Simbach), seit 1727 bekannt. 

Bei Frohnstetten haufig. Schale meist nierenformig, verktrzt, gro® und 

ziemlich stark erodiert. A. Weber, ca. 1918, 2 Stticke; Modell 6. 8. 1927, 

17 Stiicke. (M.) L.129 H.59'D. 39 mm 

LAS G2: Sil 

OAS OL od 
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Bei Unter-Simbach, unterhalb der StraSenbriicke eine kleine Kolonie, 

dann nur mehr vereinzelt. Der Bach wird immer tiefer, ruhiger, hat steile 

Ufer und mehr schlammigen Grund. Die Stiicke sind klein, halbwuchsig, 

wenig erodiert. 6. 8. 1927, 7 Stucke. (M.) L.100 H.47 D.28mm 

99. 47 27 

85 42 24 

51. Auerbacher Oh (Rohrstettner-, Furthmtller Bach), seit 1666 bekannt. 

Bei Rohrstetten ist der Bach noch klein, 2—3 m breit, mit groben Bloécken 

durchsetzt und in den dazwischen liegenden Mulden von ca. 40cm Tiefe 

die Muscheln haufig. Stromung schwach. Muscheln langgestreckt, z. T. nie- 

renférmig, Schnabel ziemlich breit. Erosion mittelstark. 21.8.1927, 18 Stuk- 

ke: (M.) L.128 H.57 D.37mm 

U2} BG 33 

108)" 50 31 

Bei Gottmannsdorf, an der StraBenbriicke nach Rohrstetten. Der Bach 

flieBt hier tiber eine Steinplatte in Stufen ab und ist reiSend. Muscheln sehr 

sparlich in tiefen Mulden zwischen Steinen. Breite 6—10m, Tiefe bis 

0,5 m. Muscheln verktirzt, Erosion wechselnd. 21. 8. 1927, 3 Stucke. (M.) 

L.108 H.50 D. 33mm 

TOG yaa 31 

LOSsa om 32 

Bei Oberbrechhausen ist die Oh bereits 1m tief, 5—7m breit mit sandi- 

gem bis steinigem Grund, an den Ufern schlammig, die Stromung rasch. 

Muscheln ziemlich groB, etwas verktrzt und hinten angerundet, Erosion 

maBig. In der Nahe waren Schalen zur Wegaufschotterung verwendet. 

21. 8. 1927, 7 Stucke. (M.) L.129 H.58 D.40mm 

IS eea6 33 

Unterhalb Auerbach, zwischen der Rohrmthle und Alperting, ist der 

Bach schon ca. 10m breit und bis 1,5 m tief. Muscheln zahlreich, z. T. gegen 

die Strémung eingestellt. Normale Jugendform, im Alter meist nierenfor- 

mig und lang, manchmal verkiirzt. Erosion ziemlich kraftig. 1 Stuck mit 

Verletzung durch einen Stein. 21. 8. 1927, 12 Stucke. (M.) 

1130 HH. 58. DF simi 

P29 260) 38 

84 =41 25 

Zur Auerbacher Oh flieBen: 

52. Lallinger Bach. 

In der Strecke siidlich der StraBe nach Deggendorf ist der Bach ca. 5m 

breit, 40—80 cm tief, raschflieBend mit sandigem bis schlammigem Grund. 

Muscheln ziemlich stark erodiert, normal bis verktirzt. 21. 8. 1927, 12 Stuk- 

ke. (M.) L.139 H.65 D.41mm 

INST anes ay) 38 

114 56 36 

53. Gessnacher Bach, seit 1753 bekannt (zur Auerbacher Oh). 

Bei Oberbrechhausen ist das Bachbett oberhalb der Ortschaft grob stei- 

nig, steil und ohne Muscheln. In einem Seitengraben stidlich der Ortschaft 
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sparlich Muscheln, ziemlich stark erodiert, normal bis verktrzt. Grund: 

Sand bis Sandschlamm. 21. 8. 1927, 8 Stiicke. (M.) L.115 H.53 D.33mm 

Ae 53 36 

85 ©6640 25 

54. Mapferdinger Bach, seit 1676 bekannt, (zur Auerbacher Oh). 

Langs der StraBe von Auerbach fallt der Bach in Steilstufen herunter 

und ist muschelleer. Stidlich der Ortschaft unterhalb der Muhle ist die Art 

haufig, ca. 100 Sttick auf 100m, langoval, einzelne verkurzt. Stromung 

rasch, Grund: sandig. 21. 8. 1927, 14 Stucke. (M.) L.120 H.58 D.36mm 

Le OG 37 

LOI Be oll 

55. Schéllnach (Kleibmuller-, Engelfinger Bach), seit 1664 bekannt. 

Im Muhlgraben oberhalb Englfing ca. 2000—3000 Stiick. Grote Hohe in 

der Mitte der Muschel. Das eigentliche Bachbett war z. Z. wasser- und 

muschelleer. Erst oberhalb des Miihlgrabens war die Art auch im Bach 

haufig. 27. 11. 1927, 18 Sticke. (M.) L.129 H.60 D. 40mm 

L2G Ooo 

2A DOL Oo 

Bei Jetzing, oberhalb der Einmtindung des Renzlinger Baches, kam die 

gleiche Form wie bei Englfing vor, die Erosion noch schwacher. Bachgrund 

mehr feinschlammig bis sandig. 27. 11. 1927, 7 Stucke. (M.) 

L.129 H.62 D.38mm 

2S OW oN 

LOZ eo aaeii29 

56. Brunnbach, seit 1732 bekannt. 

Von Hessling noch aufgeftihrt. 1927 fand ich keine Perlmuscheln 

mehr, nur U. crassus Retz. bei Schada. 

57. Renzlinger Bach, seit 1732 bekannt (zur Schollnach). 

Bei Englfing war der untere Teil kurz vorher regulert worden. Nur 

mehr 5 lebende und einige tote Sticke waren vorhanden. Erosion ziemlich 

stark, Schalen langer und mehr nierenf6rmig als in der Schollnach. Grund 

sandig bis sandschlammig. 27. 11. 1927, 5 Stucke. (M.) 

L. 138 H.58 D.35mm 

128 55 34 

ODue arora el 9 

58. Ranfelser Oh, seit 1746 bekannt, (GrofBe Ohe). 

Bei Ranfels langgestreckte Stiicke, mittelgroB, schwach erodiert, var. te- 

nuis. A. Micheler 1923, 4 Stucke. (M.) L.108 H.50 D. 28mm 

LOM Soma 28 

LOOP O22 

59. Langbach, seit 1723 bekannt, zur Ranfelser Oh. 

60. Zentinger Bach, seit 1842 bekannt, zur Ranfelser Oh. 
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D. Ilz 

61. Ilz, beginnend bei der Schneidmuhle. 

Oberhalb Hals an einer Kiesbank zwischen der Triftsperre und der I]z- 

miihle eine groBe FluBform, sehr stark erodiert. 9. 9. 1919, 3 Stucke. (M.) 

L.125 H.60 D.38mm 

120 -) obier 33 

1205555903. 30 

Oberhalb Passau, bei der Badeanstalt Ilzvorstadt, auf steinigem Grund 

mit Sandnestern eine groBe, tief erodierte FluBform. L. Hasslein 

14. 8. 1937, 5 Stucke. (M.) L.124 H.59 D. 35mm 

P2108) oD 

120°) (983 s33 

62. GroBe Oh (Quellbach der Iz), 1659 entdeckt. 

63. Haibach oder Miesbergbach, 1625 entdeckt. 

64. Asberger-, Zeller- oder Schlagmiillerbach, 1715 entdeckt. 

65. Gmundnerbach, 1715 entdeckt. 

66. Gerabach (zum Hungermihlbach), 1715 entdeckt. 

67. ROhrnachmuthlbach, 1750 entdeckt. 

68. Kreuzbachlein, 1775 entdeckt. 

69. Hungermthlbach, 1671 entdeckt. (Nr. 64—69 zur Gr. Oh flieBend.) 

70. Kleine Oh (Quellbach der Iz), seit 1625 bekannt. 

71. Steckenbach (Schlagerbach, Klingerwasser), seit 1659 bekannt. 

72. Gruberbach. (Nr. 71—72 zur KI]. Oh.) 

73. Haselbach, seit 1670 bekannt. 

74. Biberbach, seit 1577 bekannt. 

Bei Biberbach wurde der Bach 1919 korrigiert und bis auf einige Kolke | 

trockengelegt. Hunderte von toten Muscheln lagen im feinen Sandschlamm | 

des Bettes. Vollstandige Altersserie, darunter 2 Stticke mit der Jugend- 

skulptur der Wirbel, feinen Doppelhaken (vergl. Modell 1922). 9. 1919, 

11 Stiicke. (M.) L. 127 H.57 D.34mm 
1250057 938 
101° 46, 27 
87 947 238 
B20 on 2am | 
45). 280g el? 
AQ 321.1311 
29) bere a | 
1545) BPs 

75. Holzmiiller- oder Sausmtllerbach, 1686 entdeckt. 

76. Karlsbacherbachlein (Grillabach). 

Bei der Poxleitnermihle fand ich im Muhlgang tote und schon stark ero- 

dierte Schalen. 11. 9. 1919, 3 Stucke. (M.) L122 H.52 D. 37mm 

1LO2* O2e EO 

90 44 16 
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77. Stelzerbachlein (zur Ostrach = Osterbach). 

78. Ohleitenbach oder Wermutbach (zur Oh). 

79. Schwarze Oh (zur IIz). 

81. Schlemperbachlein (zur Schwarzen Oh). 

82. Oh oder Freih, 1686 entdeckt. 

In der Wolfsteiner Oh bei Fiirsteneck fand ich 1919 nur Schalenbruch- 

stiicke. (M.) Nach Angabe ist sie nach Uberschwemmungen hier haufig. 

83. Schauerbach, zur Wolfsteiner Oh. 

84. Rosenauerbach (zur Ostrach = Freyunger Oh). 

85. Kellerbach. 

86. Ramlinger Bach bei Kalteneck. 1919 nichts gefunden. 

87. Stempbach. 1919 nichts gefunden. 

88. Wallnreuther Bach, 1672 entdeckt. 

E. Sitidlich der Donau 

89. Laufenbach, seit 1726 bekannt. 

F. Donau-Zufliisse unterhalb Passau 

90. Staffel- oder Staufenbach, seit 1684 bekannt (zur Erlau). 

91. Aubach, seit 1693 bekannt (zur Erlau). 

92. Erlau, seit 1647 beekannt. 

An der Miindung der Erlau fand ich einige Schalen. 14. 9. 1919. (M.) 

93. Reichenmiillerbachlein bei Erlauzwiesel. 

94. Schauerbachlein (zur Erlau). 

95. Lowmiihl oder Schleifmtillerbach bei Wanning, seit 1784 bekannt. 

96. Wuhrbach oder Hofleitenbach (zum Eckerbach). 

Bei Griesbach an der Wtihrmuhle eine kleine, stark erodierte Form. 

14. 9. 1919, 4 Stucke. (M.) . L.108 H.50 D.31mm 

LOZ, oRaGe ol 

86 38. 25 

97. Eckerbach (bei Obernzell in die Donau flieBend). 

98. Schinderbach, seit 1672 bekannt (zum Osterwasser). 

Bei Froschreut im Schlamm nicht besonders haufig, eine kleine Form 

mit stark erodierten Wirbeln und rosa Perlmutter. 13. 9. 1919, 5 Sticke. (M.) 

L. 98 H.44 D.27mm 

97 46 27 

G2 Otay mae 

99. Heubachlein. 

100. Osterwasser (zur Ranna). 

101. Schleereuther Bach (zur Ranna). 

102. Ranna, seit 1778 befischt. 

Bei der Einmiindung des Stierbaches auf feinschlammigem Grund eine 
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mittelgroBe Form, hoch, mit ziemlich erodierten Wirbeln, rosa bis hell- 

violetter Perlmutter. 13. 9. 1919, 3 Stucke. (M.) L.118 H.53 D.26mm 

110 ORs 

LOTS 482 Sil 

103. Kleine Michel (Gr. Muhl), seit 1685 bekannt. 

Bei Gsenget eine Form mit flacher, glatter Schale, maBig eradteny Leo: 

1919, 6 Stiicke. (M.) L. 118 H.55 D.32mm 
107) 50029 

DOES OR 12 
104. Gr. Michel, seit 1685 bekannt. 

105. Sudlicher Gegenbach. 

Beim Ungarsteig eine mittelgroBe Form, mafig erodiert, mit stark ol- 

fleckiger Perlmutter. 12. 9. 1919, 3 Stucke. (M.) L.113 H.48 D.32mm 

TAOS Mauer one 

98 42 28 

106. Finster- oder Grenzbach. 

G. Donau-Zufliisse in Oberdsterreich 

107. Ludhammerbach (zum Pfudabach). 

108. Ranzenberger Bach (zum Kesselbach). 

109. Kesselbach, seit 1765 bekannt. 

110. Kleinkostlinger Bach. 

111. Glatzbackenbach. 

112. Brambach. 

113. Schwarzberger Bach. 

114. Maierhofer Bach. 

115. Mosenbach. 

116. Hollenbach. | 

117. Tiefenbach. 

118. Pirniger (Peringer) Bach. 

119. Tégleinsbach. 

120. Fixelbach. 

121. Haarbach. 

122. Zwettl bei Zwettl. Von diesem Fundort liegt eine groBere Serie im 

Senckenberg-Museum in Frankfurt/Main. 

Alle diese Formen gehoren der europaischen Rasse der Margaritifera | 

margaritifera L. an, die ebenfalls den Namen margaritifera L. tragen muB8. : 

Neben ihr 148t sich noch die kleine parvula Haas der deutschen Buntsand- | 

stein- und Basaltgebiete ausscheiden und die durrovensis Philipps einiger 

irischer Fundorte mit, auch im Alter, gut erhaltener, etwas umfangreiche- 

rer Wirbelskulptur. In Nordostasien treten einige weitere Rassen hinzu 

und in Nordamerika weitere zwei. Unsere heimische Rasse ist auf Granit- 

und Gneisbéden eingestellt, die sie ganz selten verlaBt, so in einigen Ba- 

chen der Liineburger Heide. Wie Steusloff nachwies, geschah dies im 
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Zusammenhang mit alten Eisrandlagen. So mtissen wir auch ihre Wande- 

rungen und die heutige Verbreitung in eine Zeit setzen, wo groBere Kalte 

und zum Teil Uberdeckung mit entkalkten Sanden, Verbindungen zwi- 

schen den heutigen isolierten Verbreitungsgebieten herstellte, jedenfalls 

die Kalkentwicklung der Gewasser durch die Kalte gehemmt war. 

Der Margaritifera-Stamm des Bayerischen Waldes, insbesondere der I]z, 

hat auch das Material geliefert, von dem aus der stidliche Odenwald mit der 

groBen Form des Bayerischen Waldes besetzt wurde und von diesen stam- 

men wieder die Stiicke, die Lais in einzelnen Bachen des Schwarzwaldes 

versuchsweise einsetzte. 

FAMILIE UNIONIDAE Fleming 1828 

Unterfamilie Rectidentinae Modell 1942 

Die alte, mindestens kreidezeitliche Verbreitung der Rectidentinae, de- 

ren Hauptmasse und urtiimliche Formen heute noch in Hinterindien leben, 

zeigt sich in der Isolierung ihrer schloBlos gewordenen Formengruppen, 

Pyganodon, Utterbackia, Utterbackiana und Arnoldina in Nordamerika, Pils- 

bryoconcha in Hinterindien und den Sunda-Inseln und Pseudanodonta in 

Europa. Davon gehoéren Arnoldina in Californien, Pseudanodonta und Pils- 

bryoconcha naher zusammen. Fur die beiden letzten wurde dies bereits 

von Haas festgestellt. 

Gattung Pseudanodonta Bourguignat 1876 

Fossil seit dem Miozén von Bohmen bekannt. Heute nur eine Art mit 

mehreren klimatisch bedingten Flu®gebietsrassen. Innerhalb der Art ist 

zunachst eine Rasse des atlantischen Entwasserungsgebietes vorhanden ge- 

wesen, die Vorlauferin der heutigen elongata Holandre und eine des pon- 

tischen Entwasserungsgebietes penchinati Bourg., neben der noch die un- 

garische Tiefebene ihre eigene Form ausgebildet hatte. Durch die Einwir- 

kungen der Eiszeit wurden bei den beiden mitteleuropaischen Rassen neue 

Rassen im Zwischeneisgebiete ausgebildet, im Norden klettt Rossm., im 

oberen Donaugebiete complanata Rossm. Mit letzterer haben wir es in un- 

serem Gebiete ausschlieBlich zu tun. 

Pseudanodonta complanata complanata (Rossmassler 1835) 

Die Art bevorzugt ruhige, ausgeglichene FluSabschnitte oder ihnen 

gleichwertige Biotope mit leichter Stromung, feinschlammigen bis sandi- 

gen Grund. Sie fehlt infolgedessen im Gebiete sudlich der Donau fast 
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vollig, also auch in der Ost-Schweiz. Von Etzwylen, Kt. Schaffhausen, 

wurde sie irrtiumlich von Dr. Paravicini angegeben. Nach dem mir 

ubersandten Material handelt es sich um eine Anodonta elongata Bourg., 

also eine piscinalis-Form aus der Gruppe der An. anatina L. Im oberen 

Kochergebiet fehlt die Art, da dort heute die Donauformen auf einige 

Quellbache beschrankt sind; dagegen ist sie in der oberen Jagst mit ihrem 

geringen Gefalle vertreten und deutlich von der Form der unteren Jagst 

geschieden. An der Kernenmihle bei Neidenfels gehen beide Formen 

durcheinander, weiter abwarts herrscht die elongata-Form allein. Die 

reichsten Zonen der complanata-Verbreitung sind das Wornitzgebiet, die 

Altmitihl und die Altwaésser der Donau und ihre Buhnen von der Altmuthl- 

mundung abwarts bis zur Kachletstufe bei Vilshofen — leider muf ich 

heute sagen — gewesen! 

Untersuchungsliicken sind noch die obere Donau, von Ulm ab, woher die 

Art friiher benannt wurde, abwarts bis Kelheim, die untere Naab und 

einzelne Fliisse in Niederbayern. 

Die Variationsbreite ist im Gebiete ziemlich gro8 und umfaft die var. 

biol. typica, tenuis, arenicola, crassa und archaica, jede in den Standorts- 

formen amnica, fluviatilis, rivularis, selten auch stagnalis. Seeformen feh- 

len. 

An Synonymen wurden aus dem Gebiete beschrieben: 

Pseudanodonta compacta kiisteri Haas 1912, Wornitz bei Dinkelsbuhl. 

Pseudanodonta compacta compacta Haas 1912 (non compacta Zel.). 

A. Obere Jagst 

Die Formen der oberen Jagst, schon von Zwiesele als Donaurasse 

erkannt, stehen in ihrem kurzovalen Umri®B im ausgesprochenen Gegen- 

satz zu den langgestreckten Formen der Rheinrasse in der unteren Jagst. 

Hydrographisch war die obere Jagst zweifellos noch in postglazialer Zeit 

mit der Eger-Wornitz im Zusammenhang. 

1. Jagst bei Schwabsberg. Echte Donauformen, namentlich an der weniger 

eleganten Parabelgestalt und dem meist rein ovalen Umrif und et- 

was umfangreicherer Skulptur kenntlich. Grund: fein sandschlammig. 

Sammlung Zwiesele, 18 Stucke. (M.) L. 72:H. 42, Dal9 rama 

Ale haley ee 20 

65) oleae 

2. Jagst bei Jagstheim. Ausgesprochen groBe und flache Formen. Wirbel-_ 

skulpturen groB und kraftig. Zwiesele, 5 Stuck. 

L. 109 H.56 D.32mm 

iS eje eases! 2X6) 

3. Jagst bei Crailsheim. 1 Stiick der var. tenuis, stark aufgeblasen. Z wie- 

sele. 
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B. Wiirttembergische Donau 

4, Stadioner Bach bei Munderkingen. Vorderrand breiter als bei elongata 

var. typica/tenuis mit ausgepragter Wirbelskulptur. Zwiesele, 2 Stuck. 

Beschreibung in Zwiesele, U. pict. i. d. deutsch. Donau. 

L. 56 H.32 D. 14mm 

5. Donau bei Ehingen. Graf v. Seckendorf 1846. 

6. Donau b. Rottenacker. Buchner 1900. 

7. Donau b. Munderkingen. Buchner 1900. 

8. Donau b. Ulm. Buchner 1900. 

9. Westernach bei Laupheim. Buchner 1900. 

10. Glott bei Glott. 1 Sttick im Mus. Munchen. 

C. Wornitz 

Dank der sorgfaltigen Untersuchungen von Herrn L. Hasslein ist das 

Wornitzgebiet heute gut bekannt. Auch Zwiesele hat einiges beige- 

tragen. Die Verbreitung der Art ist auf den Lauf der Wornitz beschrankt 

und geht auch noch in die untere Eger, tiber die einst der Zusammenhang 

mit der Jagst bestand. 

11. W6rnitz zwischen Zumhaus und Ungelsheim. Scheinbar sparlich, var. 

aren./typ. Zwiesele, 1 Sttick. L. 64 H.38 D.20mm 

12. Wornitz bei Dinkelsbtihl. Donau-Form mit weit vorgeschobenem Wirbel 

und starker Skulptur. Zwiesele, 5 Stticke. (M.) — cf. Haas und 

Schwarz 1913, Taf. 4, Fig. 3. Typus von Pseudan. compacta kisteri 

Haas. 11 Stticke, leg. G. Bertram, Senckenberg-Museum. 

L. 86 H.46 D.21mm 

13. Wornitz bei Auhausen. L. Hasslein 1948, var. arenicola, eines davon 

mit rechtsverdrehtem Schnabel. (Sandverletzung). 2 Stucke. (M.) 

L. 66 H.38 D.18mm 

Gomes air KO 

14. Wornitz bei Lochenbach. L. Hasslein 1948, var. typ./aren. 2 Sticke. (M.) 

L. 76 H.44 D.19mm 

Giro Oi al, 

15. Wornitz oberh. Freibad Ottingen. In einer flachen Mulde am linken 

Ufer, vom Hochwasser zusammengetragen, var. typica und verlangerte 

tenuis, ein Kriippel mit Schnabelverdrehung. 9. 8. 1936, 10 Stticke. (M.) 

L. 86 H.45 D.18mm 

85.44. 20 

TOES Ot) read 

16. Wornitz bei Ottingen a. d. StraBenbriicke nach Munningen. var. typica 

mit etwas tenuis-Einschlag. L. Hasslein 11. 7. 1939, 2 Stucke. (M.) 

L. 64 H.36 D.17mm 

G4ak oo! none 
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17. Wornitz-Altwasser bei Munningen. var. tenuis, L. Hasslein 5.7.1939, 

1 Sttick. Li. -65 H.34 D:15 mm 

16. Wornitz bei Munningen. ,,Reichlich vorkommend“, var. tenuis, dunkel- 

braun gefarbt mit erodierten Wirbeln, mafig bauchig, langoval. (Beim 

EinfluB des Altwassers.) L. Hasslein 11. 7. 1939, 6 Stucke. M. 3540. 

I. 80 H43, Ds2t mim 

TOAD ee o2O) 

Sai 9 15) 

18. Wornitz bei Wechingen (Briicke), Kr. Nordlingen. Grund: Sand und 

Geroll. var. tenuis mit arenicola-Einschlag. L. Hasslein 11. 9. 1935, 

6 Stucke. (M.) L. 76 H.42 D.20mm 

19. Wornitz unterh. Wechingen. Langgestreckte var. typica. Grund: Sand-_ 

schlamm. Ein kleiner Teil der Schale mit spitz gekreuzter Marsupial- 

skulptur. L. Hasslein 11.9.1935,1Stuck.(M.) L. 62 H.30 D.12mm 

20. Wornitz bei Wornitzostheim, FluBerweiterung. var. aren./tenuis. 

L. Hasslein 30. 7. 1939, 2 Stucke. (M.) L. 65 H.34 D.16mm 

Do: os oD) aeRO 

21. Eger bei Deiningen. Grund: lehmig. var. typica/arenicola. L. Hasslein 

11. 9. 1935, 2 Stucke. (M.) L. 84 H.47 D.21mm 

Sour 450m) mg 

22. Wornitz bei Donauworth. cf. Clessin 1872, unter 21 An. anatina 

2 complanata! 

D. Altmihl 

Die Aufsammlungen aus dem Altmtihlgebiet stammen von Haas und 

Schwarz, Modell und Hasslein. Eine groBe Lticke befindet sich 

noch zwischen Eichstatt und Beilngries. Auch im Oberlauf durfte noch 

einiges zu finden sein. 

23. Nesselbach oberh. Stadeln. var. tenuis, hellgefarbt, wenig erodiert. 

L. Hasslein 1932, 3 Stucke. (M.) L. 58 H.32 D. 14mm 

D4 29 els 

Ay 2h, 

24. Altmtihl bei Ornbau. I. Sandschlammgrund. var. typica, schon lang 

elliptisch, flach, zonenweise grtingelb gefarbt, Wirbel leicht abgerieben. 

L. Hasslein 19. 8. 1930, 6 Stticke. (M.) L. 81 H.40 D.20mm 

foe alae 20) 

Usicee cue v ILS 

25. Altmuhl b. Ornbau. II. Lehmufer. ,,Eingebohrt in der lehmigen Wand 

des FluBbettes.“ Erosion etwas starker, teilweise etwas bauchiger, 

Farbung dunkler, klein und engringig. L. Hasslein 19. 8. 1930, 

6 Stucke. (M.) 1G iar dak ol Dy IS icouan 

60 34 18 

DAL 3 Onepmeelta) 

26. Altmiihl bei Treuchtlingen. cf. Haas und Schwarz 1913, Taf. 4, 

Fig. 4. 30 Stiick im Senckenberg-Museum. 



Hans Modell: Najaden-Fauna der oberen Donau 181 

27. 

28. 

29: 

ol. 

Altmitihl zwischen Treuchtlingen und Solnhofen. cf. Haas und 

Schwarz 1913, 2 Stticke. Senckenberg-Museum. 

Altmtihl unterh. Solnhofen. cf. Haas und Schwarz 1913, 45 Stticke. 

Senckenberg-Museum. 

Altmthl bei Altendorf. In einer Bucht tot zusammengeschwemmt. var. 

aren./tenuis. Braungefarbt, langgestreckt mit verbreitertem Schild und 

spitzigem Schnabel. 8. 8. 1923, 50 Sticke. (M.) L. 65 H.35 D.18mm 

6027723016 

AD rtm 2A we I 

. Altmuhl bei Eggersberg. Aus Baggersand. Kleine Zwergformen der var. 

arenicola, z. T. dekurviert. Eines davon fast Modiola-ahnlich. 5. 8. 1921, 

12 Stticke. (M.) L. 59 H.34 D.17mm 

Baye ADK Ce sales 

49. 2804 Le 

Anlauter bei Nenslingen. cf. Haas und Schwarz 1913. 1 Stuck, 

leg. Blendinger. Senckenberg-Museum. 

BE. Ludwigskanal 

1922 konnte ich das Vorkommen der Donaurasse der complanata bis 

Richtheim, also weit hinein ins Regnitzgebiet nachweisen. Inzwischen ist 

das Vorkommen durch eine weitere Feststellung nach Norden noch er- 

weitert worden, die aber ebenfalls noch in der Scheitelhaltung des Kanals, 

d. h. im héchsten Niveau liegt. Haas hatte 1913 die Moglichkeit des Vor- 

kommens der Art tberhaupt bestritten. 

oa. 

33. 

34. 

30. 

Ludwigskanal bei Burgthann. Zur Donaurasse gehorig. 1 Stuck, E. v. 

Stromer. Bayer. Staatssammlung. 

Ludwigskanal bei Richtheim. Kurzform der Donaurasse mit deutlich 

abgesetzten Wirbeln und abgestutztem Vorderrand und Hinterrand. 

Epidermis hellgriin. Wirbel leicht erodiert. Wirbelskulptur deutlich. 

var. tenuis Teichform. 7. 8. 1921, 1Sttck.(M.) L. 71 H.43 D.22mm 

Abb. in Modell 1922. 

Ludwigskanal bei Eglasmtihle. Im Krautgarten eines Kanalaufsehers. 

Nach seiner Angabe kamen die Muscheln aus dem Kanalbett mit dem 

Schlamm zur Diingung. Dickschalige Altersformen mit dunkelbrauner 

Epidermis. Langgestreckte bis leicht verkurzte und bauchige Formen, 

dunkelbraungelb. var. tenuis-stagnalis. 6. 8. 1921, 5 Schalen. (M.) 

L. 85 H.43 D.24mm 

838 44 — 

64 31 — 

Ludwigskanal bei Ottmaring. 2 Stiicke, das gréfere dunkelrotbraun, 

var. aren./tenuis. 5. 8. 1921. (M.) Le 67°. 23) D./20:mm 

.Ludwigskanal bei Dietfurt. var. arenicola, hellgefarbt, Wirbel abge- 

rieben. 5. 8. 1921, 1 Sttick. (M.) L. 63 H. 34 D.18mm 
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F. Naab 

Bisher ist nur die unterste Naab als Fundort bekannt. Es ist aber zu er- 

warten, daB die Art betrachtlich fluBaufwarts geht. 

37. Naab bei Maria-Ort. Auf einer Sandbank oberh. der Fahre. fa. normalis 

Clessin bis var. crassa(archaica). Stark erodiert, dunkel gefarbt, Schalen 

kraftig und schwer. Grund: Sandschlamm mit Kiesel. 3. 8. 1921, 

9 Stucke. (M.) LL. 79. Eh. 43 De 2mm 

Cy (2h aid 2 

69.72 36M eelG 

38. Linker Donau-Arm bei Maria-Ort. Das .FluBbett ist ein alter Naab- 

Unterlauf, durch den heute bei Hochwasser die Donau flieBt. Grund: 

steinig und grobsandig. Formen ziemlich bauchig und langgestreckt 

(senilis Clessin), fa. angusta Cless., normalis Cless., oblonga Cless., gegen 

den Hinterrand steiler abfallend, zum Teil sehr stark erodiert. 3. 8. 1921, 

35 Stticke. (M.) L. 80 H. 42 D. 20mm 

Cle AD ieee 

Yifprameacs{ 0s pA) 

G. Regen 

Im unteren Regen leben ausgesprochene var. archaica mit verstarkter 

Schale, von Haas als Ps. compacta compacta Zel. bezeichnet, aber mit 

diesem nicht identisch. Die Epidermis erscheint durch die Abschleifung 

schuppig. 

39. Regen zwischen Rainhausen und Gallingkofen. Haas und Schwarz 

1913, 12 Stucke. Senckenberg-Museum. 

40.Regen bei Sallern. var. archaica, oval mit mittelstandigem spitzen 

Schnabel oder dekurviert. Schale innen verstarkt, starke Wirbelhaft- 

muskeleindrticke. cf. auch Clessin 1908 (Regen naheseiner Mtindung). 

3. 8. 1921, 5 Stucke. (M.) Bee (lel sio)e1B). IS) roaren. 

COM SO ale 

60.) Sie as 

41. Regen bei Rainhausen. Innen meist verstarkt, daher ziemliches Schalen- 

gewicht. var. archaica. Daneben vereinzelt die Donauform. 3. 8. 1921, 

4 Stiicke. (M.) L. 72 H.44 D.20mm 
63) §340 78 
58.5 35.4 mie 

H. Stidliche Donauzufliisse 

Aus dem niederbayerischen Sandlande ware die Art noch an verschie- 

denen Stellen zu erwarten. 

42. Wolfach bei der Miindung. Ganz flache var. aren., gelbbraun, baut nur 

den Unterrand der Schale weiter. 30. 10. 1927. (M.) 

LE o6 oi) Del ainam 
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43. Rott bei Sulzbach/Rott (zum Inn). Kleine Form, var. arenicola. A. We - 

ber 10. 1922, 1 Sttick. Bayer.Staatssammlung. L. 45 H.24 D.13mm 

I. Bayerische Donau 

Von Ulm ab fehlt bisher jede Nachricht tuber die Art in der Donau. Erst 

von der Altmtuhlmtndung ab ist sie wieder nachgewiesen. Neben den 

Feststellungen Clessins von 1908, habe ich selbst die Strecke um Re- 

gensburg und dann wieder um Deggendorf bis hinab zur Kachletstufe 

untersucht. Die Art bevorzugt hier die ,,Buhnen“ (Abschnitte des Ufers, 

die durch Damme von der offenen Donau getrennt sind und meist feinen 

Kalkschlamm aufweisen). 

44.Donau-Buhne bei Kehlheim-Winzer. var. typ./tenuis, ziemlich lang- 

gestreckt. Modell 4. 8. 1921, 2 Schalen. M. 313. 

L. 76 H.40 D.—mm 

Oe ee ee 

45. Donau-Buhne bei Niederwinzer. In der ausgetrockneten Buhne und in 

einem Tumpel mit AbfluB zur Donau sehr haufig. Alle Clessin’schen 

Individualformen nebeneinander. var. typica bis tenuis. Grund: feiner 

Kalkschlamm, durch die Sommerhitze stark zusammengebacken. 

3. 8. 1921, 31 Sticke. (M.) L. 86 H.46 D.22mm 

Soe OL) 23 

OMe ON LO 

46. Donau beim oberen Worth (Regensburg). cf. Clessin 1908, 1910. fa. 

senilis, oblonga Clessin, normalis Clessin. L. 87 H.42 D.19mm 

a a earl 

47. Ausbaggerung des Umschlaghafens Regensburg. Clessin 1910. An. 

complan. var. senilis Cless. ,, Vermutlich eiszeitlich oder kurz nachher.“ 

48. Wehrlochweiher (Regensburg?). Clessin 1908. Sammlung d. Naturw. 

Ver. Regensburg. 

49. Donau-Buhne bei Schnabelweis, linkes Ufer. cf. Clessin, fa. angusta 

Clessin, 1908. L. 86 H.42 D.—mm 

50. Donau-Buhne bei den Petroleumtanks (Regensburg). Feinsandiger Kalk- 

schlamm. Ohne Verbindung mit dem Flusse. Clessin 1908. 

51. Donau-Abschnitt beim Kreuzhof. Clessin 1908. 

52. Donau-Buhne bei Weichs. Buhne ausgetrocknet. Grund: feinschlammig. 

Reine Donauformen, etwas bauchig, 1 Sttick die Regen-Form, im Alter 

flacher als in der Jugend. cf. auch Clessin 1908. Nach ihm kommt 

fa. senilis vor. 3. 8. 1921, 4!/2 Stiicke. (M.) L. 78 H.46 D.33mm 

75 +4 22, 

75 41 22 

03. Donau-Buhne gegentiber Donaustauf, rechtes Ufer. Clessin 1908. 

54. Donau-Buhne b. d. Walhalla-Station. 1 Sttick, sehr langgestreckt. Feiner 

Kalkschlammgrund, 2. 8. 1921, 1 Stuck. (M.) I (Pa sl siq/ ID),PAll saobial 
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59. 

56. 

O77. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

Donau bei Hofstetten, Kr. Straubing. 2 Schalen der var. arenicola. 

Hasslein, erhalten 1950. (M.) 

Donau-Buhne bei Irlbach (unterh. Straubing). var. typica mit starker 

tenuis-Neigung, kleinbleibend, langgestreckt und dunnschalig; einzelne 

verkurzt. 8. 12. 1927, 6 Stucke. (M.) L. 68 H.34 D.15mm 

. GOR Soe ele 

(Meta IU5) 

Donau bei Stefansposching. Am Donau-Ufer selbst. Alles kleine Formen 

der var. arenicola bis zur verktrzten Form. 8. 12. 1927, 6 Stticke. (M.) 

L. 78 H.44 D.21mm 

DO 2 ee 

DDG as Oe meee 

Donau-Buhne bei Sommersdorf. var. typ. bis tenuis, alle hellgefarbt, 

verkurzte Stucke sind entsprechend bauchiger. 8. 12. 1927, 6 Stucke. (M.) 

MU 05) els839)-1D)., 108) iano 

64 35 14 

64 34 18 

Donau bei Mettenufer. In einer kleinen vorspringenden Buhne gegen- 

uber der Ortschaft. var. crassa und arenicola. Gringelb bis dunkelbraun. 

Ge W222 1927, orstucke: (VL) L. 81 H.44 D.24mm 

Gin ss OOF inn 

60 5, alG 

Donau-Buhnen bei der Eisenbahnbriicke Deggendorf. An der oberen 

‘Sperrbuhne des rechten Ufers vereinzelt var. typica, an der unteren 

vorherrschend, var. arenicola und crassa, z. T. langoval, meist aber am 

Hinterende fast senkrecht abgestutzt und dann ziemlich bauchig. Epi- 

dermis ziemlich abgerieben, hell bis dunkelbraunschwarz, alles ausge- 

sprochene Str6émungsformen. 22. 10. 1927, 53 Stiicke. (M.) 

L. 75H. 41 DD. 19mm Le 82) 42 D9 mama 

74. 42 #24 TO cies DOh ealte 

Mil edi fe AO 36 6=—-. 20 6 

Donau bei Deggendorf. Unterhalb der StraBenbriicke am ,,Sporn“, Sud- 

ufer, var. typica sparlich, haufig var. aren./crassa, abgerieben, Hinter- 

rand abgestutzt, Farbe gelb bis dunkelbraun. Ziemlich schwerschalig. 

8.—10. 1927, 17 Stucke. (M.) L. 74 H.43 D.23mm 

(Mein oieys JUS) 

(ies eles ILS) 

Donau-Buhne bei Pleinting. Oberhalb Pleinting langgezogene Buhne, 

feinschlammig. Muscheln am unteren Damm, var. typica. Frische Stucke 

hell, die anderen abgerundet. 38. 10. 1927, 4 Stucke. (M.) 

Le 730 He 39 Doan 

HOS Oaks 

CDE Sow welts 

Donau-Buhne bei Hilgartsberg. Am unteren Ende der grofien Insel. 

var. typica, tenuis, kleine arenicola, letztere bauchig. Skulptur meist 
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nur in den Endteilen erhalten. Farbe hellbraun bis dunkelbraun. 

30. 10. 1927, 8 Stucke. (M.) 1) (OSE 36: Ds 4 mam 

Oi SOn yale: 

AS 20) 1S 

64. Donau-Buhne b. d. Wolfach-Mtindung. Grund: feiner Jura-Sand. var. 

tenuis arenicola. Epidermis griinlichbraun. Wirbel durchwegs abge- 

rieben. 30. 10. 1927, 8 Stucke. (M.) E692. 34 DA19 mm 

G0R eo S216 

DOME 29k Lo 

65. Donau-Buhne oberh. Vilshofen (St. Barbara). Kalkschlammgrund. var. 

aren. und sparlich typica. 30. 10. 1927, 4 Stucke. (M.) 

L. 68 H.38 D.22mm 

56430) 712 

Der a9 se 

66. Donau-Buhne unterh. Vilshofen. Weicher Kalkschlamm, der gegen das 

untere Buhnenende in Sand tibergeht. var. typica bis tenuis, hell bis 

dunkelbraun. 30. 10. 1927, 5 Stucke. (M.) i OZ eo, De lo mam 

DW) Sul 12 

46>: °26 10 

K. Osterreichische Donau 

Um Passau und unterhalb, kommt der Durchbruch der Donau durch den 

Gebirgsriegel. Pseudan. complanata fehlt naturgemaB auf dieser Strecke. 

Gegen Wien hinaus tritt die Art wieder in der gleichen Rasse auf und 

wurde dort zuerst nach Stiicken Zieglers von Rossmassler be- 

schrieben. 

67. Donau, Sumpfe der Brigittenau. Zelebor; selten. 

Pseudanodonta complanata complanata (Zelebor 1851) 

Im Gegensatz zu Haas, der 1913 in compacta Zel. eine Urgebirgsrasse 

sehen wollte und den Namen auf die ganzen Donauformen anwendete, sehe 

ich in compacta Zel. den Anfang der Formengruppe der ungarischen Tief- 

ebene, die sich, wie alle Formen dieses Gebietes durch eine schrag vom 

Wirbel zur Hinter-Unterrandsecke gehenden Betonung der Schalenmasse 

auszeichnen. AuBerdem wird die Tiefebenenform flacher und hoher. Die 

Urgebirsformen der March und Thaya bilden, wie gesagt, den Anfang 

dazu. 

68. March bei Marchegg. Typenfundort der Anodonta compacta Zele- 

bor sol. L. 98 H.50 D. 23mm 

69. March bei Durrnkruth. Zelebor 1851. 

10.Thaya bei Laa, NO. cf. Haas und Schwarz 1913, 8 Stucke, leg. 

J. Zelebor 1851, als An. complanata var. tumida Zel. beschrieben. 
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71. Donau bei Budapest. Hazay 1881. 

Die echten compacta und tumida Zel. stehen in der Schalenhohe ent- 

schieden den Formen der mittleren Donau naher, weshalb ich sie dorthin 

stelle. 

UNTERFAMILIE ANODONTINAE Ortmann 1910 

Die Gruppe der Anodonta cygnea L. 1758 

Nomenklatorisch ist der Name Anodonta cygnea L. 1758 der alteste der 

ganzen Gruppe. Die cygnea Linnés ist identisch mit der langgestreckten 

Gruppe von Teichformen, die spater als cellensis Schroeter benannt wurden 

und innerhalb dieser Untergruppe wieder mit den Formen des Ost- und 

Nordsee-Entwasserungsgebietes mit weit ausgebogenem Unterrand und 

groBer Bauchigkeit. In neuerer Zeit hat sich der Name cygnea L. fur die 

langgestreckte cellensis ziemlich durchgesetzt. Auch ich werde ihn hier 

so verwenden. Fiir die ktirzere und relativ schwerschaligere Normalformen- 

gruppe der GroBart wurde seit Linné meist der Name anatina L. 1758 

verwendet. Seit 1822 trat der Name piscinalis Nilsson daftir mehr in den 

Vordergrung. Der neuerlich unternommene Versuch (Mandahl1l-Barth) 

nachzuweisen, daB Linnés anatina in Wirklichkeit eine Pseudanodonta 

ist, diirfte an den Nomenklaturregeln scheitern, die fur solche immerhin 

uber 100 Jahre in Geltung gewesenen Namen einen Begriffsschutz einge- 

fuhrt haben. 

Im Nachfolgenden unterscheide ich also zwischen zwei Anodonten-Arten, 

der cygnea L. und der anatina L. und behandle beide wie selbstandige 

Arten. In Wirklichkeit ist cygnea L. ein junger, eiszeitlicher Abkommling 

der anatina L. 

Gattung Anodonta Lamarck 1799 

Beginnend mit einer Reihe von Kleinformen, die ich heute zur Unter- 

gattung Haasiella Lindholm stelle, tritt die Gattung mit ihren Vorlaufern 

in Europa sparlich seit dem Senon auf. Der Ausgangspunkt lag wie die 

vorausgehende Entwicklung aus der Unterfamilie der Contradentinae in 

SO- und Ostasien, wo sich heute noch eine Reihe dieser altertumlichen 

Formen nachweisen lat. Im nérdlichen Voralpengebiet kommt Haasiella 

bavarica Wolff 1897 an der Chatt-Aquitangrenze der oberbayerischen 

Cyrenenschichten dazu, als deren schon zur Gattung Anodonta gehorigen 

Nachfahren wir Anodonta splendens Goldf. aus den Helvet-Torton-Brack- 

schichten von Ulm ansehen mussen. 



Hans Modell: Najaden-Fauna der oberen Donau 187 

Anodonta anatina attenuata Held 1836 

Der Formenkreis der nordeuropaischen Anodonten vom piscinalis-Typus 

einschlieBlich der Zufltisse des Schwarzen und Kaspischen Meeres hat als 

Kleinart den Namen anatina L. zu tragen. Die Rasse der oberen Donau 

wurde zuerst von Held 1836 als attenuata Held benannt. Die Nomen- 

klatur ist ziemlich umfangreich. Es wurden folgende Formen benannt: 

Ob.-Osterreich. 
Brigittenau bei Wien. 

Anodonta arcuata Fér. 1822. Nomen nudum. 

— crassa Fitzinger 1833. Nomen nudum. 

corrosa Parreys. Mscr. Osterreich. 

derasa Gallenstein. Mscr. Osterreich. 

dentiens Menke 1837. Nomen nudum. Osterreich. 

attenuata Held 1836. Bayern. 

trigona Held 1837. Chiemsee. 

callosa Held 1837. Chiemsee. 

luxata Held 1837. Passau. 

rostrata Held 1836. 

cellensis Pffr. var. ovata Held 1837 

= attenuata Held. 

anserirostris Kuster 1848. 

leprosa Zelebor 1851. Nomen nudum. 

subluxata Kuster 1852. 

sondermanni Kuster 1852. 

tenella Kuster 1852. 

helvetica Bourg. 1862 (nach Clessin 

eine cellensis). 

Schlierach bei Schliersee. 

Altmunhl. 

Alte Thaya bei Laa. 

Altmuhl. 

Donau bei Regensburg. 

bei Wasserburg am Inn. 

Rothsee bei Luzern. 

anatina var. rostrellata Clessin 1872. Starnbergersee. 

mutabilis var. latirostrata Clessin 1873. Ammersee. 

— — labiata Clessin 1873. Simssee. 

— — subrostrata Clessin 1873. Spitzingsee. 

— — elongata Clessin 1874. Bodensee. 

— — oviformis Clessin 1874. Bodensee. 

— — diminuta Clessin 1876. 

— — lacustrina Clessin 1876. 

Lindenweiher b. U.-Essendorf 

Oberbayer. Seen. 

gibba Clessin 1876. bei Passau. 

— var. minor Clessin 1876. Passau. 

cryptoptychia Bourg. 1881. bei Passau. 

cystoptychia Westerlund 18690. bei Passau. 

calcara Servain 1885. Zurichersee. 

duregica Servain 1885. Zurichersee. 

epipedarca Servain 1885. Zurichersee. 

eupelina Servain 1885. Zurichersee. 

eucaca Servain 1885. Zurichersee. 

foeda Servain 1885. Zurichersee. 
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— hypaeschra Servain 1885. Zurichersee. 

— immunda Servain 1885. Zurichersee. 

— variabilis var. rotundato-ovata 

Clessin 1910. Donau bei Weichs. 

— — — ovalis Clessin 1912. Donau bei Regensburg 

ob. Worth. 

Fur die heute im Gebiet lebende Rasse attenuata Held gilt das gleiche 

wie flr die anderen Rassen der oberen Donau. Die ursprungliche Grund- 

lage, aus der An. splendens Goldfu8 hervorgegangen, ist eine var. areni- 

cola/tenuis, wie sie heute noch ahnlich im Stufenland des Neckars als 

An. suevica Geyer lebt und in gleicher Form in den Stufenlandsgebieten 

Ostfrankreichs, entspricht also biologisch den Formenkreis des Unio nanus 

Lam. und pseudoconsentaneus Geyer bei U. crassus Retz. Zu den Hohe- 

punkten der Eiszeiten haben diese Formen die rostrate Ausbildung erhal- 

ten und sie bis heute bewahrt. Im oberen Donaugebiete selbst mufte sich 

die Muschelfauna in die Taler des Jura und des Sandlandes zurtickziehen 

und erhielt dort die heutige Auspragung als groBe Formen der var. areni- 

cola/tenuis. Insbesondere die weitere Verstarkung der rostraten Ausbil- 

dung ist auf Eiszeiteinwirkung zurtckzufuhren, d. h. naturlich nicht di- 

rekt, sondern indirekt Uber eine Begunstigung vermoorender Teiche und 

stehender Gewdasser, deren Fauna sich auch in schweren Wintern infolge 

der entstehenden Zersetzungswarme durchretten konnte, wahrend die 

flieBenden Gewasser bis auf den Grund ausfroren. Bei der Wiederbesied- 

lung des eisfrei gewordenen Gebietes blieb auf durchwegs kalkreichem 

Grund die neuerworbene Formgebung erhalten. Typische piscinalis-For- 

men, ausgesprochene rostrata, seltener ponderosa-Formen kommen neben 

allen modglichen Zwischenstufen vor. Die rostrata-Formen haben heute 

ihre Hauptverbreitung in den groBen Vorlandseen und den, die jungen 

Wurmmoranen begleitenden, kleinen stehenden Gewassern, durchschnitt- 

lich in einer Hohenlage tber 500m und durchaus aequivalent zu ihrer 

_zweiten Haufigkeit in Danemark und im Baltikum. In dieser Form ist sie 

dann Ausgangspunkt ftir die echten cellensis-Formen geworden. Die bei- 

gegebene Verbreitungskarte zeigt deutlich die Striche, in denen die rost- 

raten Formen haufig vorkommen. 

A. Aare 

Die bei Schnitter 1922 aufgeftihrten Fundorte der Gesamtart 

cygnea L. konnten nicht berticksichtigt werden, da Schnitter keine 

Ausscheidung ftir die cygnea-Formen trifft. Zwieseles Aufsammlungen 

sind durchwegs Alter als die Schnitters und stammen aus den Jahren 

1908 bis 1914. Er ist so ftir alle Platze der erste Entdecker, das gilt ins- 

besondere ftir eine Reihe von neuen Fundplatzen des Unio tumidus Retz. 

Die Uberwanderung der Donauformen der Anodonten geschah aus dem 
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oberen Donaugebiet und ging vorwiegend tiber das Quellgebiet der Schus- 

sen vor sich (Ach, Schussenried, Federsee usw.), kann aber auch an einzel- 

nen anderen Stellen erfolgt sein. Die Anodonta ist die einzige Najade, von 

der ich annehme, daB sie auch gelegentlich durch Wasservégel am Gefieder 

angeklemmt in abfluBlose Gewdsser verschleppt werden kann, wenn auch 

nur auf kurze Entfernung, denn nur so laBt sich ihr Vorkommen in Grund- 

wassern alter Kiesgruben und in den ,,Taubenseen“, d. h. abfluBlosen Seen 

der 

le 

Alpen erklaren. 

Thuner See bei Lachen. Langovale var. tenuis, Seeform, leicht ero- 

diert. Zwiesele, 3 Sttcke. (M.) L. 85 H.45 D.26mm 

.Thuner See bei Einigen. Kleine callosa-Form, aber bauchig, stumpf- 

oval. Rotbraun mit abgeriebenen Wirbeln. Zwiesele, 23 Stucke. (M.) 

L. 70 H.41 D.23mm 

64524272. 26 

645 39) 2 20 

. Thuner See bei Kandergrund-Gwatt. Callosa-ahnlich. H. Zwiesele, 

1 Stiick. 

4, Eisweiher bei Lachen (Thun). Langoval. Zwiesele, 3 Stucke. 

oS ol 

22 

. Aare bei Scherzl-Thun. Callosa-ahnlich. Zwiesele, 1 Stuck. 

. Vierwaldstattersee bei Alpnachstad. var. tenuis, klein, rotbraun, et- 

was rostrat, groBe rostrata von Zwiesele abgebildet, cf. Zwiese- 

le. Modell 28. 7. 1935, 31/2 Stiicke. (M.) Tee 27 62.19) s3 9mm. 

(Ome AS he2S 

64 41 19 

. Vierwaldstattersee bei Kastanienbaum. Kleine Seeform, var. typica 

bis tenuis, kurzoval mit rostratem Ansatz, z. T. dekurviert. E. Para- 

vicini 1924, 3 Stticke. (M.) EB. 73° 42D. 21 mm 

One 4 2N 922 

a 19 

. Vierwaldstattersee bei Inseli (Luzern). cf. Zwiesele, Die Muscheln 

des Vierwaldstattersees, Taf. 14, Fig. 2—9, S. 14—15. 

. Vierwaldstattersee bei Hertenstein, ebenda, Taf. 15, Fig. 3, 4. 

. Vierwaldstattersee bei Brunnen, ebenda, Taf. 14, Fig. 5. 

. Vierwaldstattersee bei St. Antoni, ebenda, Taf. 14, Fig. 6. 

. Vierwaldstattersee bei Kehrsiten, ebenda, Taf. 14, Fig. 7, 8. 

. Vierwaldstattersee bei Ried bei Stansstad, cf. Zwiesele. 

. Vierwaldstattersee bei Hergiswil, ebenda. 

. Vierwaldstattersee bei Greppen, ebenda. 

Vierwaldstattersee bei Hintermeggen, ebenda. 

. Vierwaldstattersee bei Seeburg, ebenda. 

. Vierwaldstattersee bei Merleschachen, ebenda. 

. Vierwaldstattersee bei Liitzelau, ebenda. 

. Vierwaldstattersee, Horwer Bucht, ebenda. 

. Vierwaldstattersee bei Rohrli, KuBnachter Becken, ebenda. 

. Vierwaldstattersee bei Postunen, KiiBnachter Becken, ebenda. 
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73). 

24. 

25% 

26. 

Die 

28. 

.Zuger See bei Cham. var. aren./tenuis, Jugendform kurzoval, bauchig, 29 

30. 

oily 

30. 

34. 

30. 

.Zurichersee bei Rapperswil-Hurden. Kleine var. tenuis/aren., See- 

Vierwaldstattersee bei Weggis, ebenda. 

Vierwaldstattersee bei Untere Nase, ebenda. 

Vierwaldstattersee bei St. Niklausen, ebenda. 

Vierwaldstattersee bei Vordermeggen, ebenda. 

Vierwaldstattersee bei Bergischwy]l, cf. Clessin 1890. 

Vierwaldstattersee bei Burgeck, ebenda, als An. psammita Bourg. 

auch rostrata, cf. Zwiesele. Zwiesele, 12 Stticke. 

L. (90) 52) De26mmd 

89.2 OU aeeas 

81°) 4623 

Zuger See bei Arth-Eiola. Kleine var. aren./crassa, stark abgerieben, 

gelegentlich dekurviert. Zwiesele, 11 Stticke. (M.) 

L. 81 H.43 D. 25mm 

74 40 24 

Pfaffikoner See. var. tenuis, erodiert, spitzschnabelig, recurvirostris 

im Alter oder auch flachovale Form mit breitem, kurzem Schnabel. 

Zwiesele, 54 Sttcke. (M.) L. 110 H.59 D. 27mm 

106 = 160" 329 

90 4923 

. sempacher See. Rostrate tenuis, daneben mehr ponderose, breitschna- 

belige Formen. Zwiesele, 54 Stucke. (M.) L.104 H.51 D.32mm 

103) = 50a 

101° Db akss 

Lowerzer See (bei Seewen). Kleine var. tenuis-Seeform, ahnlich der 

Bodenseeform, dann groBe, etwas ponderose und breitschnabelige Al- 

tersformen. Clessin 1890 bezeichnet die Form als der An. charpen- 

tieri Kstr. nahestehend. Z wiesele, 52 Sticke. (M.) 

L.102 H.57-D. 32mm 

99F 52) aeeai 

93= D0 meee 

Aegerisee bei Unteraegeri. Rostrata, cf. Zwiesele, cf. Clessin 

1890. 

Etzwilen, Kt. Thurgau. var. tenuis, als An. elongata Bourg. bezeichnet. 

ef. Suter 1891, der sie als complanata aufftihrte, was von Paravi- 

cinitbernommen wurde. E. Paravicini 1924, 3 Sticke. (M.) 

L102) He 50 Ds 2.Gmoaradt 

94 46 26 | 
87 42 ee | 

form, jiingere sind der Bodenseeform oviformis ahnlich. Zwiesele, 

13 Stiicke. (M.) L. 72 H.40 D.24mm | 

2. Aloe | 

66, f38e 22 | 



Hans Modell: Najaden-Fauna der oberen Donau 191 

37. Zuricher See bei Schmerikon. Kleine var. aren., Seeform, ziemlich 

bauchig, daneben langovale tenuis, bauchig, rotbraun. Zwiesele, 

29 Stucke. (M.) L. 83 H.46 D.30mm 

AO SAS PAG) 

OO ale te 

38. Zuiricher See bei Rapperswil. var. tenuis/aren., teilweise bauchig, hell- 

gefarbt. Zwiesele, 57 Stucke. (M.) L. 85 H.48 D. 26mm 

OF Oe a2 

Ooi dae Oni oO 

39. Zuricher See bei Ufenau. var. typica und tenuis, groBe Form, regel- 

maBig oval mit breitem Schnabel, der manchmal etwas dekurviert 

ist. R6otlich-dunkelbraun, Wirbel im Alter abgerieben. Zwiesele, 

52 Stticke. (M.) L.112 H.61 D.34mm 
ieee G2 sr Si 
106. 5%) 36 

40. Limmathkanal Zurich. var. tenuis/aren., kurzovale Form, an die See- 

form anschlieBend, matter gefarbt. Zwiesele, 2 Stticke. (M.) 

etl 2 D2G, Gat 

41.Bach oberhalb Richterswil (z. Ztirichsee). var. aren./typ., weitringig, 

gelblich, Wirbel abgerieben. Zwiesele, 2 Stucke. (M.) 

82h. 45: DP 2mm 

42.Greifensee (z. Ztirichsee). var. typica, Seeform wie im Wurmsee. 

Zwiesele, 4 Stiicke. (M.) L.. 86. Hi. 50: D228.mm 
86) 48) 1 26 

43. Glatt bei Fallanden. cf. Suter 1891, Nachrbl. 

Schnitter 1922 fuihrt eine Reihe weiterer Fundorte auf, die zu ana- 

tina oder cygnea gehéren kénnen und daher nur namentlich aufgefuhrt 

werden: 

Ostschweiz: Rhein bei Stein, Biberkanal bei Ramsen, Schaffhausen, Nu8- 

baumer See, Nestweiher bei St. Gallen, Dreilindenweiher bei St. Gallen, 

Bettenauer Weiher bei Jonschwil, Egelsee, Katzensee. 

Aargau-Luzern: Turlersee, Stille ReuB bei Fischbach und Sulz, bei Brugg. 

Teich in Zofingen, Charlottenweiher und Grabenweiher bei Brittnau, Wau- 

wiler Moos, Rhon-Kanal im Wauwiler Moos, Abfl. des Egolzwiler Sees, 

AusfluB des Mauensees. 

Bern: Aare bei Burren, Moosseedorfsee, Urtenenkanal, Amsoldingersee. 

B. Bodensee — Rhein 

Aus den Bodenseezuflissen mit ihrem haufig steilen Gefalle ist die Art 

seltener gemeldet worden. Bisher sind nur aus dem Argen- und Schussen- 

Gebiet eine Reihe von Fundorten bekannt. Uber die Kanzach, Ri8 und 

Schussen ist wahrscheinlich auch die Einwanderung von der Donau her 

vor sich gegangen. Im Bodensee selbst mit seinem stark wechselnden Was- 

serstand lebt die Art sehr haufig unterhalb der 2m-Grenze des winterli- 

chen Wasserstandes, also in der eigentlichen Seewanne. Im sommerlichen 
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Uberschwemmungsgebiet wird sie fast jedes Jahr wieder vernichtet, daher 

die Unmassen von toten jungen bis halbwtichsigen Stiicken, die in manchen 

Jahren am Strande aufgelesen werden konnen. 

44. 

45. 

46. 

48. 

49. 

Bodensee bei Rohrschach. Clessin 1873. 

Bodensee bei Romanshorn. Clessin 1873. 

Bodensee bei Wangen. MittelgroBe, etwas verkurzte var. aren. Mo- 

dell 16. 4. 1938, 3 Stticke. (M.) ME Beas l)3) JD), 217] Taarea 

84° 027 27 

69°. 4055-22 

47. Bodensee bei Mannenbach. var. arenicola sparlich, neben cygnea. 

D. Geyer 1929, 1 Sttick. (M.) L. 73 H.44 D.23mm 

Bodensee, Halbinsel Mettnau bei Radolfzell. var. typica und arenicola. 

Ufer meist sumpfig, stellenweise Kiesgerolle. H. Wagele 1930, 

13 Stucke. (M.) Li. 80) He die Deion 

83) 4 4D S26 

(iene wae) 8 atl 

Bodensee bei Reichenau, SO. var. arenicola, langoval, stark abgerie- 

ben. D. Geyer 1929, 3 Stucke. (M.) I. 69 He4i Ds 22mm 

74 40 28 

69° 39 ea20 

Bodensee bei Reichenau, NW. var. typica bis arenicola, klein und ver- 50. 

Sale 

o2. 

D3. 

B4. 

Dd. 

kurzt. D. Geyer 1929, H. Wagele 1930, 29 Stucke. (M.) 

Ll Hl. 4392 ain 

69 4S 

tom 8 Zall 

Bodensee bei Reichenau, gegentiiber Ermatingen. var. typica bis aren., 

stark abgerieben. H. Wagele 2. 8. 1930, 6 Sticke. (M.) 

L. 76 H.42 D.23mm 

19)" (AON S28 

dic: VAD eee 

Bodensee bei Reichenau-Nord, am Gnadensee. var. typica/aren. Leicht 

erodiert. H. Wagele 1930, 1 Stuck. (M.) L. 76 H.46 D.25mm 

Bodensee, Weg zur Reichenau, Siid. Sparlich unter vorwiegenden 

cygnea, mit 2—3 Wachstumsringen, etwas hoch, ganz hell gefarbt. 

Modell 16. 4. 1938, 4 Stucke. (M.) L. 87 H.52 D. 24 mm 

OG: Ola ae 

83-49 722 

Bodensee, Weg zur Reichenau, Nord. GroBe, ganz hellgefarbte Form, 

3 Wachstumsringe, schwache Arealskulptur. H. u. H. Modell 16. 4. 

1938, 1 Stuck. (M.) L. 94 H.56 D.28mm 

Bodensee bei Unter-Uhldingen. Mittelgrofe var. typica neben den 

kleinen oviformis (var. tenuis). Mode1117. 4. 1938, 5 Sticke. (M.) 

L. 83 H.49 D.25mm 

Ov ale eal 

Hie aia = A210 
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56. 

D7. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

Bodensee bei Friedrichshafen-West. An der Kaimauer zwischen Stei- 

nen oviformis, mittelgrof, langgestreckt und spitzschnablig, z. T. etwas 

rostrat, gelbbraunlich gefarbt. Modell 16. 4. 1938, 6 Stticke. (M.) 

Ee 96H. ol) D229 mm 

94 49 25 

Qe Fini 29 

Bodensee bei Friedrichshafen-Ost. Ufer sandig bis Schilf. var. aren./ 

tenuis, ziemlich weitringig. Model11 15. 4. 1941, 3 Stticke. (M.) 

L. 82 H.47 D.22mm 

CE A 8 

139), 44 O19 

Bodensee zwischen Friedrichshafen und Eriskirch. cf. Buchner 1900, 

‘Taf. 4, Fig. 9. 

Bodensee bei Langenargen. Kleine, ovale Formen, von der var. typica 

zu einer langgestreckten, leicht rostraten var. typica/tenuis, einer 

flachovalen arenicola und einer bauchigen, rétlichbraunen arenicola/ 

crassa gehend. L. Thomann 21. 2. 1921, 21 Stticke. (M.) 

L. 78 H.44 D.26mm 

i eee 733) 

76 47 20 

Bodensee bei Nonnenhorn. An der Landungsbrticke vorwiegend Zwerg- 

formen, auf Steinger6ll der Westspitze groBe var. typica bis lacustris, 

z. T. langgestreckt, im Innern der Bucht Zwergformen neben cygnea. 

L. Thomann 10. 11. 1920, Model1 23. 2. 1941, 64 Sticke. (M.) 

L. 89 H.45 D.28mm 

837) A e206 

HO By WIL 

Bodensee bei Wasserburg. Sparlich, am Schilfrand westlich der Halb- 

insel, var. tenuis/arenicola, einige rostrat, var. tenuis. D. Geyer 1923, 

Modell 1940, 1941, 10 Stticke. (M.) L. 76 H.42 D.22mm 

(1B 1) AE a3} 

68 44" 20 

Bodensee bei Reutenen. Grund schlammig. Kleine var. tenuis. L. Tho- 

mann 10. 11. 1920, 10 Stucke. (M.) L. 75 H.43 D. 24mm 

(ev BO Al 

Os Dane 0) 

Bodensee bei Schachen-Hoyern und Giebelbach. var. typica/aren., ovi- 

formis und aren./tenuis, bei Giebelbach vorwiegend aren., stark abge- 

rieben. L. Thomann 8. 5. 1924, Model11 8. 9. 1940, 73 Stticke. (M.) 

L. 94 H.48 D.30mm 

Ona Wad wi 24 

68 40 19 
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64. Bodensee bei Lindau-Aeschach. Im sumpfigen Schilfufer der Lagune 

bauchige und flache oder rostrate, auch ponderose Formen. cf. Cles- 

sin 1873. L- Thomann 1920,35 Stucke. (M.) Le 97 Hot, Dr 35 nim 

Q2i0. 3 Dou ae 

fA aba i 22 

65. Bodensee bei Reutin. Strand vielfach sumpfig. L. Thomann 1920; 

Modell 14. 8. 1940, 12 Stucke. (M.) Ly (5 Ee 443 )225 mom 

Ol al eaaliy 

oye a LY) 

66. Bodensee bei Ziegelhaus (Stadt. Eichwaldchen Reutin). Kleine ovifor- 

mis, var. tenuis bis crassa. L. Thomann 1920; H. Modell 1944, 

162 Stucke. (M.) L. 77 H.43 D223 mm 

TLS oA On Beal 

13 49.5 22 

67. Bodensee stidlich der Laiblach-Mundung. var. typica/tenuis, arenicola, 

verktrzt, Strand meist steinig, Muscheln in 1,5m Tiefe. H. Modell 

16. 2.1941, 10 Stucke. (M.) L. 83 H.50 D. 24mm 

19) 2a Oma 

143 4623 

68. Bodensee bei Bregenz-Strandbad. Kleine Form, var. tenuis/arenicola, 

im Alter z. T. langgezogen bis rostrat, braungelb. Modell 11. 8. 1940, 

9. 5. 1941, 12 Stiicke. (M.) | L. 82 H.44 D.23mm 
19.330 yi oil 

19°) 45 ees 

a) Aeschach (Lindauer Ach) 

68a. Lindauer Ach bei Hugelitz, Gde. Weissensberg. Bach 1,5 m breit, 20 bis 

40 cm tief, steinig und raschflieBend. var. crassa, relativ groBe ponde- 

rosa-Form, bauchiger oder flacher. Modell 25. 3. 1948, 3 Stucke, 

sparlich im Bach. Glochidien vorhanden. (M.) L.119 H.59 D.40mm o 

113%) Oly oe O 

902 4929 O 

69. Unterer Weiher bei der Schwatzenmthle, Gde. Weissensberg. Grund 

erdig-feinschlammig. Muscheln haufig, ca. 120 Stick. Infolge der Hit- 

ze ausgetrocknet. Riesenformen von var. typica zu fa. ponderosa und 

rostrata gehend. 25 Stucke. H. Modell 4. 10. 1947. 

i. 162. E77, De 60mm 

WS et een Os 

LS OF NGo iol) 

70. Weiher bei Schlachters, Gde. Weissensberg. Grund erdig-schlammig. 

Muscheln maffiig haufig. Rostrate bis recurvirostre var. tenuis, mabig 

erodiert. 4°/2 Stucke. H. Modell 12. 5. 1948. (M.) 

L.142 H.72 D.43mm 

LS Den OGL) 

128265) 40 

137) 48h TOStnaLar 
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b) Argen 

tI. 

1A 

73. 

Weiher sudlich Neu-Ravensburg. var. typica, rostrata ferner pende- 

rosa, sehr groB und cellensis-ahnlich werdend. Modell 15. 4. 1938; 

L. Thomann 5. 5. 1943, 4 Stticke. (M.) L147 H.74 D. 47mm 

IX) ae (6x6) BY) 

131 64 45 

Argen-Altwasser zwischen Giessenbriicke und Oberdorf, Buchner 1900. 

Alte Argen sudlich Eriskirch. Sandig-erdiger Grund, groBe Form, var. 

typica/aren. Modell 14. 5. 1941, 1 Sttick.(M.) L.123 H.61 D. 41mm 

c) Schussen 

73a. Wuhrmthlweiher bei der Wuhrmuhle. var. typica/arenicola bis zu 

TA, 

15. 

76. 

ie 

78. 

OS: 

50. 

81. 

82. 

83. 

64. 

ponderosa, var. tenuis/arenicola bis zur rostrata. Model] 15. 10. 1938, 

9 Stucke. (M.) L.122 H.64 D.41 mm 

11229877 36 

LOMO nos 

Wuhrmuhlbach unterhalb Wuhrmthle. Starke Stro6mung im Muhl- 

schuB. var. typica/aren. Grund grobsandig. Modell 15. 10. 1938, 

1 Stuck. (M.) ey Ws del Au Gulsochaal 

Wuhrmuthlbach bei Ober-Horgen. var. typica/tenuis, leicht erodiert, 

sumpfiger Grund. Model11 9. 10. 1938, 1 Sttick. (M.) 

L.104 H.55 D.29mm 

Barenweiler Weiher bei Kisslegg (= Lautersee). Vorwiegend var. te- 

nuis, ausgesprochen rostrat, leicht erodiert. Weber 1920; D. Geyer 

£9255, Lh seh mie rer 1927/7 Stucke (M2) 6.124 11..60, D: 35 mm 

2A OOM eta 

LO Sino 4 ae 30 

Ach bei Ober-Haid. var. tenuis, flach und spitzschnablig, im Alter 

rostrat. Model1 15. 10. 1938, 18 Stticke. (M.) L.125 H.64 D.34mm 

2462.32.38 

TE Ole 36 

Schussenkanal bei Mochenwangen. var. tenuis, juv. (M.) D. Geyer 

1923, 1 Sttick. L. 60 H.36 D.16mm 

Ach bei Mendelbeuren. var. tenuis. Zwiesele, 1 Sttick. 

Schussen unterhalb der Schwaigfurter Muhle. cf. Buchner 1900 als 

longirostris-decurvata Buchn., ist var. tenuis, rostrat. O. Buchner 

1899, 1 Sttick. (M.) oor ai De Zi man 

Olzreuther Teich bei Schussenried. cf. Buchner 1900 als cygnea var. 

piscinalis, fa. longirostris-recurvirostris und decurvata. Taf. 4, Fig. 5, 6. 

Altweiher bei Altshausen. cf. Buchner 1900, als longirostris. 

Ebenweiher, OA. Saulgau. cf. Buchner 1900, als longirostris. 

Schreckensee bei Blitzenreuthe. Rostrate piscinalis, ponderosa und in 

der Schlammtrtibe eines halbversunkenen Bootes eine var. typica pura, 
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ca. 1!/2 Jahre alt, symphinot, cf. Wurtt. Jahresh. 1900 (Buchner); 

D. Geyer 1923, 3 Stticke. (M.) LL. 122 159) Do 3 7imminosin 

HOO = G2 S15) pond. 

Me Bly a0 typ. 

85. Bibersee bei Blitzenreuthe. var. arenicola, hellgefarbt. D. Geyer 1923, 

3 Stiicke. (M.) L.105 H.54 D.31mm 
85° 46° 2% 
85 46 28 

86. Lehmgrube bei Wiesenhofen. var. typica bis arenicola, im Alter rost- 

rat, hellgefarbt. D. Geyer 1923, 3 Stucke. (M.) 

L. 122 H.65 D. 34mm 

SHB yb! 216 

8S iy Son 

87. Stein am Rhein. cf. Suter 1891, Nachrbl. 

C. Kocher 

Die Uberreste der alten Donaufauna leben heute in den Quellgebieten, 

wahrend die tiefeingeschnittene Linie des jungen, zum Rhein entwassern- 

den Flusses die Rheinfauna hat. 

88. Aal bei Aalen. var. tenuis, juv., winzige Bachformen. Zwiesele, 

8 Stucke. (M.) L. 46 H.26 D.12mm 

43. 24° 22 

89. Lein bei Leinzell. Donauform, var. palaeozoica/tenuis, Jugendform 

verkurzt, Altersformen spitz, manchmal verlangert und breiter ge- 

schnabelte rostrata. Zwiesele, 38 Stucke. (M.) 

Li.» 98 e477 De 29h 

89 se 4a 9 

SPM ey ace 

90. Lein bei Welzheim. Teils var. palaeozoica, teils tenuis, alle langge- 

streckt, vielleicht etwas Rhein-Einschlag. Leicht erodiert. Zwiesele, 

117 Stucke. (M.) LS 90 E53 07 50mm 

90 44 26 

O2). ch ASteeae a, 

91. Rot bei Honig (zur Lein). Kleine Bachform, engringig, Donauform mit 

etwas suevica-Ahnlichkeit. Z wiesele, 22 Stiicke. (M.) 

L719) Be 42D omanien 

Gi 202 Aree 

Ce Be Zl 

92. Buhler bei Buhlerzell. Im Alter Donauform, bei halbwtchsigen etwas 

suevica-Merkmale. MittelgroBe Bachform, var. typica/tenuis, im Alter 

ponderos mit erodierten Wirbeln. Zwiesele, 18 Stticke. (M.) 

L. 81 H.46 D.30mm 

Lie AON nga r 

Dili enorme lug 
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93.Rot bei Lichtenberg. Kleine Bachform, zur Donaurasse gehorig. 

Zwiesele, 3 Sticke. 

D. Jagst 

94. Sechta bei Rohlingen. Kieine Bachform, etwas rostrat, Donauform, var. 

tenuis. Vereinzelt ausgebildete rostrata. Zwiesele, 97 Stticke. (M.) 

L. 85 H.45 D.26mm 

82 44 25 

Son 40 25 

95. Sechta bei Dalkingen. Kleine Donau-Bachform, var. tenuis, gelegent- 

lich auch rostrata. Zwiesele, 10 Stticke. (M.) 

Le (4 He 39) Ds22amm 

By aS TS) 

D2 a0) oe NG 

96. Jagst bei Westhausen. var. tenuis/arenicola, Donauform, ahnlich der 

aus dem Prittlbach (Amper). Zwiesele, 2 Stucke. (M.) 

L. 59 H.35 D. 20mm 

97. Jagst bei Schrezheim. Donauformen, ahnlich denen der Wornitz- 

Sechta, var tenuis, z. T. rostrat, erodiert. Zwiesele, 47 Stucke. (M.) 

L.100 H.52 D.34mm 

Oi pO 2 oil 

SB I B0) Hae 

98. Jagst bei Schonau. Kleine Bachform, var. tenuis, im Alter manchmal 

rostrat. Zwiesele, 21 Stticke. (M.) L. 84 H.38 D.24mm 

(2E VSO. p24 

Cy eee 22 

99. Weiher und Rotenbach bei der Schnurrenmthle (im Glastal bei Ell- 

wangen). GroBe ponderosa-Form, erodiert und dunkel gefarbt, Donau- 

habitus, dickbauchig. Zwiesele, 14 Sticke. (M.) 

E130 e771), 45 mm 

LLC Oil got 

UA) BS eae) 

E. Wiirttembergische Donau 

Das Gebiet mit seinen zahlreichen Weihern ist noch nicht genugend ab- 

gesucht. In seinem siidlichen Teil stellt es die Ubergangsbriicke zur Boden- 

seegegend dar. 

100. Donau bei Fridingen. Kleine var. arenicola und tenuis nebeneinander. 

D. Geyer 1923, 2 Stucke. (M.) iy. (65) Jel, oid) ID), Aibiaawash 

DO ow ele 

101. Donau bei Beuron. var. arenicola, kleine Form und tenuis, verlangerte 

ponderosa-Form. W. Blume 1923, 2 Stticke. 

102. Donau bei Tuttlingen. Grofe Form, Bruchstuck. Th. Bauerlein 1923. 
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103. Donau-Altwasser bei Munderkingen. cf. Buchner 1900, als swevica . 

Kob. und longirostris. 

104. Donau-Altwasser bei Berg, OA. Ehingen. Buchner 1900. 

105. Altlache bei Ehingen. Buchner 1900. 

106. Roth-Altwasser bei Dellmensingen. cf. Buchner 1900, alslongirostris. 

107. Roth bei Dellmensingen. cf. Buchner 1900, als piscinalis. 

108. Wassergraben bei Laupheim. cf. Buchner 1900, als var. anatina. 

109. Lindenweiher bei Unteressendorf. cf. Clessin (Anod., Taf. 87, Fig. 1), 

als mutabilis subvar. diminuta Clessin, eine rostrata-Form. 

110. Lindenweiher-Bach b. Essendorf. cf. Buchner 1900, als var. sue- 

vica Kob. 

111. Riss bei Warthausen. cf. Buchner 1900, als var. anatina. 

112. Badeplatz Biberach. cf. Buchner 1900, als var. longirostris. 

113. Donau-Altwasser bei Ulm. cf. Buchner 1900, als longirostris. 

114. Kanzach beim Federsee. cf. Buchner 1900, als longirostris. Jugend- 

umri®B cellensoid, im Alter pisc. var. typica oder tenuis, spitzschnablig 

bis recurvirostris. D. Geyer, Th. Bauerlein 1923, 5 Stucke. (M.) 

L.145 H.74 D.42mm 

pee 0) BO 

MBP NO) BS) 

F. Donau zwischen Iller und Altmihl 

Diese Donaustrecke ist noch sehr wenig bekannt. Zu erwarten ist nur 

in den Buhnen einiges Najadenleben. Von Interesse ware die Feststellung, 

wie weit Pseudan. complanata und die Donau-Neritinen aufwarts gehen. 

115. Donau zwischen Ulm und Dillingen. cf. Clessin 1872, als An. pisci- 

nalis. 

116.Donau bei Ginzburg. cf. Walser 1879 (Nachr.-Bl.), als piscinalis. 

117. Donau bei Neustadt a. D. var. crassa, Jugendform verktrzt, Schnabel 

mittelstandig.O.Gaschott 1928, 2 Stiicke. (M.) 

Li 97 1.60) Ds 22 mim: 

Sl SD 2ia nae 

118. Donau bei Ingolstadt. Zwanziger 1927 (Arch. f. Mollkde.). 

119. Haunstadter Bach bei Ingolstadt. Zwanziger 1927. 

120. Schutter bei Ingolstadt. Zwanziger 1927. 

G. Iller 

Die Iller als ausgesprochener Bergfluf ist frei von Najaden, namentlich 

Anodonten. Nur die Seen und Weiher fuhren solche. 
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Ae 

122: 

123. 

124. 

125. 

126. 

127. 

128. 

129) 

Freiberger See bei Oberstdorf. var. typica bis crassa-stagnalis mit 

wenigen Anwachsringen, ganz wenig erodiert, hellgefarbt. Bes. haufig 

an der Bootshtitte am Westufer. E. Reichard 1928, 4 Stucke. (M.) 

L108 0.58 D. 36mm 

103.223 60%.) 7°36 

NOS: Oe nos. 

Oeschlesee (Sulzbergersee) bei Kempten. var. typica, Teichform, im 

Alter zu tenwis/aren. ibergehend. Fr. Reinsch 1921, 3 Stucke. (M.) 

ey Gil D./28 mam 

GO rs Sao 26 

66) 405. 719 

Niedersonthofer See, Westufer. GroBe piscinalis var. crassa, fest- 

schalig, ahnlich der Spitzingseeform, bis ponderosa, am flachen Ufer 

hinter Schilf. Fr. Reinsch 1924; H. Modell 14. 11. 1938, 9 Stuk- 

ke. (M.) Lidl) 61s De 3a mm 

LO Ae Cis 3.8 

OI Oa BS) 

Unterer Inselsee beim Abflu8. Grund: sandschlammig. Grofe ponde- 

rosa-Formen, selten var. tenuis, sonst arenicola, gelegentlich auch 

rostrata. H. u. H. Modell 14. 11. 1938, 9 Stiicke. (M.) 
L. 123 H.68 D.36 mm 

EQS OGi e142 

L200 6D 39 

Seebach oberhalb Kuhnen. AbfluB dieser Seengruppe. Sehr haufig im 

fast trocken liegenden Bachbett im weichen Schlamm. Grofe pisci- 

nalis-Form, z. T. spitzschnablig, breitschnablig, leicht dekurviert und 

stark rostrat. H. u. H. Modell 13. 11. 1939, 38 Stticke. (M.) 

L.132 H.58 D.41mm 

SOM Oi Al 

L205 er OGP e736 

Alpsee. cf. Clessin, als An. mutabilis, sehr sparlich, rostrata, am 

Westufer. 

Ellerazhofer Weiher (zur Roth-Aitrach). Im Abflu8 der Muhle, bauchi- 

ge var. arenicola, ponderosa-Form. H. u. H. Modell 9. 7. 1939, 2 Stuk- 

ke. (M.) L.120 H.61 D.38mm 
1024 5574033 
BAC say yeu 

Stadtweiher Leutkirch. cf. Buchner 1900, als var. anatina bezeichnet. 

Weiher Bad Clevers bei Gronenbach. Starkschalige, riesige Formen, 

die vielfach cellensis vortauschen, die Wirbelskulpturen sind aber mit 

einer Ausnahme durchaus piscinalis. Junge Umwandlung kann ver- 

mutet werden. H.u.H. Modell 7. 5. 1939, 7 Stticke. (M.) 

L. 159 H.85 D.53.mm 

MDa eo 

1D Ok OO a0) 

staf 3} ee) ll iete) 
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130. Buxheimer Weiher (bei Memmingen). Grofe, starkschalige Teich- 

formen, var. tenuis und rostrata. EF. Schwegler 1932, 2 Stticke. (M.) 

[e192 Ee '60 De 3 Oriana 

100-9 38s r85 

H. Siidliche Donau-Zufltisse zwischen Iller und Lech 

Eine Reihe von kleinen Parallelflussen geht hier im schwabischen Sand- 

land zur Donau. Ihre Gebiete legen abseits des Verkehrs und sind noch 

wenig untersucht. 

a) Roth 

131. Roth bei Unterroth, Kr. Illertissen. GroBe Form. M. Dopfer 6.3.1941, 

2 Stucke. L. 82 H.47 D.24mm 

405235 lO 

b) Giinz 

132. Unterer Weiher von Boglins bei Ottobeuren. Vollkommen trocken- 

gelegte kunstliche Stauanlage, ca. 50—150 cm tief, erdiger Grund. Nur 

Bruchstucke. Model118. 9. 1935. (M.) 

133. Klosterweiher in Ottobeuren. var. aren./tenuis, Teichform. M. Bauer 

16. 9. 1931, 1 Sttick. (M.) LE: 105 H. 982)" 32inama 

c) Biber 

134. Biber bei Asch. GroBe ponderosa-Form, var. typica, entsprechend den 

riesigen pictorum vom gleichen Fundort. Zwiesele, 9 Stucke. (M.) 

L.117 H.59 D. 40mm 

TIS) 64. 36 

d) Mindel 

135. AbfluB des Waldsees bei Worishofen. GroBe piscinalis, ziemlich flache, 

breitringige Sandform. K. Brunner 1930, 2 Schalen. 

L.115 H.68 D—mm 

136. Westernach bei Westernach. Kleine var. tenuis, z. T. etwas rostrat. 

W. Michel 22. 11. 1937, 4 Sticke. (M.) Le 74) SOP De 2a 

fk 37 23 

TALS ron 19 

137. Nebenbach der Westernach bei Westernach. var. tenuis, Bachform. 

W. Michel 22. 11. 1937, 4 Sticke. (M.) Ee El Si De 22nmaraa 

67 37 19 

63 il 20 

138. Mindel bei Gernstall. var. arenicola, langgestreckt, abgerieben. W. Mi- 

echel 5. 12. 1938, 2 Stucke. (VL) Tees 693367) lomaml 

47 24 14 
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139. SchloBweiher Jettingen. Ziemlich grofe var. typica, bauchig, griinlich 

gefarbt. 1 Sttick mit rostratem Ansatz. Zwiesele, 35 Stucke. (M.) 

L. 140 H.70 D.45 mm 

PAS) ay Ao) a CS) 

PATE SS (SS SY 

140. ,, Mindel“. Nicht selten, auch als rostrata und anatina. cf. Clessin 1871. 

e) Zusam 

141. Zusam. Nicht selten, als anatina L. und fa. parvula Drouet, cf. Cles- 

Sablon 1: 

142. Zusam-Altwasser beim Rieder Zusamsteg. cf. Clessin 1871. Die 

Jugendform var. typica, die Altersform ausgesprochen rostrata. Cles- 

sin, 2 Stucke. (M.) L. 123 H.58 D.44mm 

C2 Ana 29) 

143. Zusam-Altwasser bei Breitenbrunn. cf. Clessin 1871. ,,Wurde in 

einen neugegrabenen Weiher bei Nistersbach eingesetzt und entwickel- 

te sich dort zu einer piscinalis-ahnlichen Form.“ 

f) Schmutter 

144. Schmutter. cf. v. Alten 1812. 

145.Schmutter bei Diedorf. Kleine swevica-ahnliche Form, rostrat, im 

feinen weichen Sand. Model] 24. 3. 1945, 3 Stticke. (M.) 

IG AU) Jel Sil 1D) As) 100050) 

Go eG 19 

58) Ol 16 

I. Lech 

Wie die Iller ein ausgesprochener Gebirgsfilu8 mit grobem Gerdll, so dah 

die Muschelfiihrung auf die Seen und Teiche des Gebietes beschrankt ist. 

146. Schwansee bei Fiissen. var. arenicola, ziemlich diinnschalig. Schnabel 

inkrustiert. L. Thomann 1921, 1 Sttick. M. 423. 

L. 122 H.64 D.37mm 

147. AbfluB des Bannwaldsees bei Flissen. cf. Clessin 1873, rostrata. 

148. Plansee bei Reutte. Mehrfach in der Literatur erwahnt. Einige Stucke 

in der Bayer. Staatssammlung. Leg. Paar. 

149. Frauensee bei Reutte. Stark rostrat, starkschalig, hellgefarbt, Wirbel 

erodiert. Paar, 1 Stuck. (M.) Pel OME 620 D8 Sr, mam 

150. Alpsee bei Hohenschwangau. cf. Kiister, Anod. S. 12 als An. rostrata 

erwahnt. 

151. Weissensee bei Fiissen. Kleine Seeform, var. arenicola, z. T. rostrat. 

H. Wagele 1930, 7 Stticke. (M.) L. 79 H.42 D. 22mm 

TES A Onse22 

(Aah oO N22 
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152. Weissensee-Ach beim See. Kleine verlangerte Seeform mit + starker 

rostrater Ausbildung. Grund feinschlammig, Stroémung langsam, viel 

Pflanzenwuchs. Modell 30. 8. 1936, 12 Stticke. (M.) 

lee 95449 22.6 mam 

92. 44 28 

90 46 24 

153. WeiBensee, subfossil, beim Abflu8. In der Schicht mit Valvata geyeri 

eine groBe lacustris-Form in Bruchstucken als Nachweis eines fruheren 

groBeren Sees mit entsprechender Seefauna. H. Modell 30. 8. 1936. 

(M.) 
154. Elbsee bei Aitrang. var. tenuis, leicht erodiert, mit spitzem, im Alter 

meist aufgezogenem Schnabel. Moorwasser mit Torfgrund. Laub- 

mann 1923; E.Schwegler 1932, 12 Stucke. (M.) 

Le, 1100 oo e3ienarad 

960) .o4) = 28 

94.3 0 29 

155. Augsburg, Stadtgraben. cf. W. v. Alten 1812, nach Clessin 1871 

erloschen. 

K. Wornitz 

Das FluBgebiet der Wornitz ist durch L. Hasslein ausgiebig durch- 

sucht worden. Die fruheren mehr vereinzelten Feststellungen stammen von 

Bertram, Zwiesele und von Haas und Schwarz 1913. Letztere 

konnten wegen der fehlenden Ausscheidung von anatina und cygnea nicht 

berucksichtigt werden, wenn auch bei der Seltenheit von cygnea im Ge- 

biete wohl alle zu anatina gehoren. 

156. Wornitz bei der Sandmthle unterh. Wornitz. Langgestreckte var. te- 

nuis rostrat neben verkurzter var. arenicola. L. Hasslein 1982, 

4 Stucke. (M.) L. 94 0.47 D.23mm 

90 ee cal ae i 

90, 1 4S ees 

157. Wornitz b. d. Gansebrticke oberh. Wornitz. var. tenuis/arenicola, klein 

und engringig bleibend. L. Hasslein 1932, 2 Stticke. (M.) 

Le 11 38 De 23am 

BPA SPAS IT 

158. Wornitz bei Zumhaus und Ungelsheim. var. tenuis/aren., normale Um- 

riBform, ein kleiner Teil rostrat. Z wiesele 114 Stucke. (M.) 

L. 88 H.48 D. 26mm 

Hei. AAD 

8003) 44526 

159. Wornitz bei Dinkelsbuhl. cf. Bertram 1912. ,.In ungeheuren Mas- 

sen“, piscinalis bis rostrata, bis 148 mm lang. 

160. Walkweiher bei Dinkelsbthl. cf. Bertram 1912, an ventricosa erin- 

nernd. 
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161. 

162. 

163. 

164. 

165. 

166. 

167. 

168. 

169. 

170. 

Wornitz bei Auhausen. L. Hasslein. Tenuis, rostrat bis recurvi- 

rostris. 2 Stucke und rostrata L. 112 H.56 D.30mm 

ponderosa 149 66 48 

102 52 27 

(wie Seebach/Kuhnen) 

Wornitz bei Lochenbach. L. Hasslein 1948, 2 Stticke, var. tenuis/ 

arenicola. L. 89 H.48 D. 24mm 

(SI) eS ON PAS) 

Wornitz oberhalb Freibad Ottingen. var. tenuis, meist rostrat, in einer 

Uberschwemmungsmulde. H. u. H. Modell 9. 8. 1936, 10 Stiicke. (M.) 

I 106) 52): 28 mm: 

LO 4 502 30 

LOO 48°32" 311 

Wornitzaltwasser bei Ottingen. L. Hasslein 1948, var. tenuis, rostrat, 

2 Stucke. Ie HO20H. 55 e277. mam 

Qian aos 23 

Wornitz bei Wechingen. L. Hasslein 1948, 2 Stiicke, var. ten./aren. 

Kleinform. i 625k 34 DD L9inam: 

GO vo 17 

Wornitz bei Munningen, tiefere Stelle. Grund grobsandig. var. tenuis 

rostrata. L. Hasslein 5. 7. 1939, 2 Stucke. (M.) 

L104 H.51,D. 29 mm 

Oi Ae 2D 

Wornitz-Altwasser bei Munningen. var. tenuis bis tenwis/arenicola, 

bauchig, Schnabel spitz, dazu rostrata. L. Hasslein 11. 7. 1989, 

6 Stiicke. (M.) L. 94 H.46 D.28mm 
69143) 09 
87 1 ide 04 

Wornitz bei Munningen, beim Einfluf8 des Altwassers. Reichlich, var. 

tenuis, langgestreckt, bauchig und spitzschnablig. Rostrate Stucke 

mehr vereinzelt. L. Hasslein 11.7. 1939. (M.) 

E100, A. 50) D230:mm 

OS 4a 26 

O44 6726 

Altwasser bei Muttenau, nahe Fessenheim. var. tenwis bis arenicola, 

bauchig, spitzschnabelig bis rostrat und leicht recurvirostris. Grund- 

schlammig. L. Hasslein 6. 1939, 10 Stticke. (M.) 

Blom. 5419236 mm 

Sra 2 a6 

WA al SV) 

Wornitz bei Fessenheim. Sandiger Grund, teilweise etwas Schlamm, 

var. tenuis/arenicola. L. Hasslein 6. 1939, 3 Stticke. (M.) 

De (heals Cl ID) Pal roatan 

(440 ~ 7-20 

GO Sigal 
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(ae 

174. 

175. 

Wornitz-Arm bei Rudelstetten. var. tenuis/arenicola. L. Hasslein 

30. 7.1939, 2 Stticke. (M.) kL. 80 HH. 43)D. 20 mim 

76 42. 23 

. Wornitz-Altwasser bei Heroldingen. Grofe, rostrate Altwasserform, 

bauchig und dickschalig. Hasslein 1950, 1 Stuck. 

.Wornitz bei Wornitzostheim. FluBerweiterung mit Sand- und 

Schlammablagerungen. var. tenuis/aren., leicht rostrat. L. Hasslein 

30. 7. 1939, 6 Stucke. (M.) Le 75H. 41 P20 mane 

14, CAL See 

12: -40 220 

Wornitz bei Harburg. var. tenuis/arenicola. Th. Bauerlein 1922, 

1 Schale. (M.) 453. L. 97 H.48 D.—mm 

Wornitz-Altwasser bei Ebermergen. var. tenuis, im Alter rostrat, sel- 

ten bauchig. L. Hasslein 1939, 11 Stucke. (M.) 

L.108 H.48 D. 31mm 

LO ae) oo OR os 

101, 4575336 

b) Linke Zufliisse der Wornitz 

176. 

Wee 

MTS 

Ui). 

180. 

Weiher von Brunn, BA. Ansbach. Grund mehr Schlamm als Sand, 

solehaltige Zuflliisse aus Keupersand. Bauchige Teichform und rostrate 

var. tenuis/arenicola. L. HAsslein 12. 6. 1935, 10 Stticke. (M.) 

1: 125 Ee 69D xeyenana 

Ae 105) SG 

115) 363 paleo 

Klarweiher bei Unterschwaningen. In einem Wasserloche’ am Abfiu8 

des Schlegels, var. tenuis, nahe der var. palaeozoica, offenbar Bunt- 

sandsteingrund. L. Hasslein 6. 4. 1926, 13 Stucke. (M.) 

1992 0 D2 Sanam 

Sy Fe Ol. NS 

Om ares Dix tees) 

Westheimer Bach bei Auhausen. Kleine var. aren./tenuis, Wirbel ab- 

gerieben, spitzschnablig. Fast reiner Sandgrund. L. Hasslein 24. 7. 

1941. (M.) L. 73 H.42 D.21 mm 

69) ho ObaaakG 

63.47 io Oren eno 

Bachlein bei der Hasenmihle bei Steinhart. var. arenicola/tenuis. Ter- 

tiar und Jurakalk, sandiger Grund. L. Hasslein 6. 11. 1940, 2 Stuk- 

ke. (M.) L. 62 HH. 35 D: 20am 

AS yO eld 

Gansbach bei der Firfallmiihle (bei Ottingen). Flache var. aren., etwas 

verkurzt, spitzschnablig, ein Stiick bauchig. Harter Lettengrund, an 

manchen Stellen speckiger Schlamm. L. HAasslein 27. 7. 1941. (M.) 

L. 70 H.40 D.20mm 

Oia arolenaias 

OZ eo iekid 
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c) Rechte Zufliisse der Wornitz 

Io) 

182. 

183. 

184. 

185. 

186. 

187. 

188. 

189. 

190. 

Oa 

Mihlbach bei Ottingen (a. d. StraBe nach Munningen). Sandig, kleine 

schlamm-sammelnde Tiimpel, var. typica bis arenicola. L. Hasslein 

5. 7. 1939, 5 Stucke. (M.) Ke Ole 3o0 D: tba 

Oly exever Ue 

Be Beeb GIG) 

Bach bei Munningen. Kanalisiert, sandig. var. typica/tenuis, klein. 

Li: Hasslein 5. 7. 1939, 6 Stucke. (M.) L. 66 H.40 D.18mm 

0) Be al 

DB) S24 yal) 

Bach bei der Beutenmuhle (zur Wornitz). var. typica und arenicola, 

rostrat. HAsslein 1950, 2 Stucke. L. 80 H.48 D. 23mm 

COM Aayoee 23 

Sechta bei Unterschneidheim. MittelgroBe FluBform, var. tenuis, z. T. 

rostrat, im Alter ziemlich bauchig, erodiert. Zwiesele, 31 Sticke. 

(M.) Oe 52). )36mam. 

1007.9) 46°) 738 

LOOM Sai a 29. 

Sechta bei Oberndorf-Bopfingen. GroBe bis mittelgroBe, kraftig be- 

schalte var. tenuis/arenicola, etwas rostrata. Zwiesele, 10 Sttcke. 

(M.) 02 ae 5 235mm: 

Seitenbach (Schlia), zur Sechta. var. tenuis. Zwiesele, 3 Stucke. 

Eger bei Lopsingen, Nebenarm. var. tenuis, verlangerte Schlammform, 

sehr wenig erodiert, manchmal rostrat. Grund steinig, aber Schlamm- 

nester. Die begleitende Schneckenfauna tragt Altwassercharakter. 

L. Hasslein 13. 7. 1941, 6 Stucke. (M.) L. 98 H.45 D. 30mm 

88 49 28 

SOPs Gate Dil 

Eger bei Trochtelfingen. var. tenuis, langgestreckt. L. Hasslein 

29. 9. 1941, 1 Sttick. (M.) iO leet Silke De alana 

Eger bei Deiningen, Kr. Nordlingen. var. arenicola, swevica-ahnliche 

Form, schon in der Jugend rostrat. Grund lehmig. L. Hasslein 

11. 9. 1935, 6 Stticke. (M.) L. 87 H.43 D.26mm 

8 44 26 

CRG axe ee eral 

Eger bei Enkingen. var. tenuis/arenicola, ziemlich bauchig, Schnabel 

mittelstandig oder herabgezogen, schwach rostrat. L. Hasslein 

31. 7. 1939, 6 Stiicke. (M.) L. 79 H.43 D.25mm 
80 41 23 
tt ape Alen G4 

Birkhauser Bach bei Lopsingen. Kleine Form, var. typica mit etwas 

arenicola-Einschlag, lettiger Grund. L. Hasslein 13. 7. 1941, 4 Stuk- 

ke. (M.) 1b, Bia) Vals, Sly ID WANey nation 

Dilia fvoae oe le 

SOMO LG 
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192. Mauch bei Fremdingen. var. tenuis, langgezogen, dunkelgefarbt, ziem- 

lich flach, sandiger Grund. L. Hasslein 30. 9. 1941, 3 Stucke. (M.) 

LE. 68) 234 5))2 0am 

OT (84 

627 oom lag 

193. Mauch bei Maihingen. var. tenuis, klein, engringig. Hasslein 1950, 

2 Stucke. G99 324) 2, Oar 

By Bs) IE 

194. Mauch bei Pfafflingen. var. tenuis/arenicola. Sandig mit Schlamm un- 

termischt. L. Hasslein 13. 7. 1941, 3 Stucke. (M.) 

ee 69 Ae 33s) 2 Onna 

63) (oar ke 

Drs 208 ee 

L. Altmiihl 

Die Altmthl wird von Kuster (Anodonta, S. 52, Taf. 13, Fig. 1—8) als 

Fundort der neubeschriebenen An. subluxata Kstr. und der An. anserio- 

SLUISINSth. (S00) hat 10 ier 3 shat ll hig le 2) auticetoiirt 

195. Nesselbach oberhalb Stadeln, Kr. Gunzenhausen. var. tenuis, etwas 

rostrat und complanata-ahnlich. L. HAasslein 1932, 1 Sttick. (M.) 

Le 63 233 Dhoni 

196. Eichrichgraben unterhalb Ornbau, Seitengraben der Altmuhl. var. 

tenuis, klein, durchwegs stark rostrat, braun, erodiert. L. Hasslein 

1937, 20 Stucke. (M.) L. 94 H.46 D.27mm 

83. 40 24 

80" 1 42e a 2k 

197. Altmuhl unterhalb Ornbau, Hauptarm, nahe Hirschlach. var. tenuis, 

klein, z. T. rostrat. L. HAasslein 1937, 6 Stticke. (M.) 

LE. 79 eS 41 De 2mm 

75 BOR a2 

Vat AS : 

198. Linker Seitenarm der Altmiihl bei Hirschlach. L. Hasslein 1939, 

3 Stucke, juv. (M.) Gy 18) Be t2 bes. oamama 

19 12 D 

Lolo 3,5 
199. Altmthl bei Altendorf. Kleine var. tenwis/arenicola, im Alter z. T. 

rostrat. Modell 8. 8. 1923, 17 Stiicke. (M.) L. 75 H.37 D.20mm 

O80; ao Om a2 

64 Oa Sealy 

200. Altmuhl bei Eggersberg. var. arenicola, kleine Sandformen. Modell 

d. 8. 1921, 2 Stiicke. (M.) les “8 So) Lerman 

Se ek MG 

OB = 
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201. Altmtihl bei Gronsdorf. var. aren./tenuis, klein. Der FluB ist hier tief, 

stark bewachsen; Grund sandig bis steinig. Model] 4. 8. 1921, 2 Stuk- 

ke. (M.) Ibe OG 18h BA ID), IMG iaovae 

Ny 2 Sia 16 

M. Schwarze Laaber 

202.Interglaziale Tuffablagerung bei der Papierfabrik Alling. cf. Cles- 

sin 1908. 

N. Donau zwischen Altmiihl und Regen 

Die Donau ,,bei Regensburg“ wird als Typenfundort fur An. sonder- 

manni Kstr. aufgeftihrt, einer einfachen, ovalen piscinalis mit Wachstums- 

absatzen (ahnliche Formen heute bei Weichs und Reinhausen), cf. Kuster, 

Anodonta, S. 54, Taf. 13, Fig. 4. 

203. Donau bei Kelheim-Winzer. var. crassa, etwas langschnablig. Modell 

4. 8. 1921, 1 Stick. (M.) east 9) Deseo: 

204. Linker Donau-Arm bei Maria-Ort. Scheinbar sehr sparlich auf dem 

groben Sandgrund. Model13. 8. 1921, i Stuck, juv. (M.) 

L. 62 H.34 D.19mm 

205. Donau-Abschnitt gegentiber Maria-Ort. cf. Clessin 1912, als rostrata. 

206. Donau-Buhne bei Niederwinzer. var. crassa, Stromform, schwerscha- 

lig, baut nur am Unterrand an. Modell 3. 8. 1921, 2 Stucke. (M.) 

L,. 95 H.57 D.35 mm 

TE eA ae 25 

207. Donau-Abschnitt beim Schwalbennest. Clessin 1908. 

208. Donau-Abschnitte gegentiber Kneiting. cf. Clessin 1908, als rostrata. 

209. Donau-Abschnitt beim oberen Worth. cf. Clessin 1908, 1912, als An. 

mutabilis var. ponderosa Pffr. (1908) und An. variabilis var. ovata 

Cless. n. var. (1912). 

O. Naab 

Dieses FluBgebiet ist noch sehr wenig untersucht. 

210. Holzmiuhlweiher bei Schonficht. Kurzovale, etwas flache und gedrun- 

gene Formen mit angesetztem, kurzen Schnabel, var. tenuis/palae- 

ozoica, stark erodiert, braungefarbt. E. Schwegler 9. 1931, 160C 

und 21 99. (M.) L.106 H.55 D.33mm 
1040 599 288 
1030.56) 434 

211. Kl. Baumoserweiher bei Bodenwohr. var. typica, hellgefarbt, kurz- 

oval, bis bauchig mit emporgezogenem Schnabel, Wirbel leicht ero- 

diert. K. Altnéder 10. 1924, 4 Stucke. (M.) L.112 H.60 D.37mm 

LOO Glee 0 

LOS) N63 aiirok 
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212. 

213. 

214. 

215. 

216. 

217. 

218. 

219. 

220. 

221. 

Weiher bei Pleystein, Kr. Vohenstrauss. var. typica/archaica, griin- 

gestrahlt, Wirbel erodiert. A. Weber 8. 1924, 1 Sttick. (M.) 

L. 96 H.57 D.28mm 

Naab-Altwasser bei Schwandorf. var. typica/tenuis (palaeozoica), lang- 

gestreckt, beinahe rostrat mit mittelstandigem Schnabel, stark ero- 

diert. K. Altnoéder 10. 1924, 3 Stucke. (M.) L.133 H.64 D.43 mm 

OS 2 OS SW 

92) 22a 

Naab bei Schwandorf. var. typica/archaica, ahnlich wie im oberen 

Main, kurzoval bis leicht rostrat, stark erodiert, dunkelbraun-schwarz. 

K. Altnoéder 10. 1924, 4 Stiicke. (M.) L. 88 H.45 D.25mm 

62 4a 

UT Aaa 

Naab-Altwasser bei Burglengenfeld. Tiefschlammig. var. tenuis/pa- 

laeozoica, ziemlich starkschalig und erodiert, recurvirostris und longi- 

rostris-Form, bauchig. K. Wunder 1921, 3 Stucke. (M.) 

L. 144 H.67 D.52mm 

130- 55° 47 

ole es) a 

Naab-Altwasser bei Kallmtinz. var. tenuis/palaeozoica, kurzoval bis 

etwas rostrat, stark erodiert. K. Wunder 1921, 2 Stticke. (M.) 

L. 81 H.49 D. 24mm 

85 45 23 

Naab bei Maria-Ort. var. tenuis, klein, + stark erodiert. Hieher auch 

An. luxata Held in Kuster, Anod., S. 9, Taf. 3, Fig. 1, aus der Naab 

bei Regensburg, cf. Clessin 1912, als rostrata. Modell 3. 8. 1921, 

1 Sttick. (M.) L. 79 H.44 D.22mm 

P. Abens 

Teich gegenuber Aufhausen, rechts der Abens. Trockengelegt. Grund 

Quarzsand. var. typica bis tenuis, groB, etwas verkurzt, im Alter bau- 

chig. Modell 7. 5. 1928, 6 Stticke. (M.) L.120 H.70 D.41mm 

93) 90 2G 

Iya Bie} 28) 

Seidlweiher sudlich Mainburg. Fast reine var. typica, etwas verkurzt, 

schon grtin gestrahlt. Liegt an der Mindung des Empfenbaches. Mo - 

Gell 6) 1928212 stuck (ve) Li e9il) He o6 Ds aZemam 

Wangenbach bei Unterwangenbach. var. tenuis, klein. Model1 6. 1928, 

1 Sttick. (M.) L. 63.H. 33 Dei emon 

Abens bei Lindkirchen. Grund fein sandschlammig. var. tenuis. GroBe 

piscinalis, etwas langgestreckt, 1 Sttick rostrat, mit Hildenbrandtia- 

Alge blaugefarbt. Model11 18. 5. 1928, 10 Stticke. (M.) 

L.118 H.60 D.41mm 

114 § 68 . 33 

120 06a rao 
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222 

224. 

229. 

226. 

227. 

228. 

230. 

.Abens-Altwasser bei der Seemiihle (Lindkirchen). Verlangerte und 

engringige var. tenuis, mit Hildebrandtia-Alge blaugefarbt. Modell 

4. 1929, 1 Sttick. (M.) L. 86 H.45 D.24mm 

.Abens bei Meilenhofen. Ca. 8m breit, 1,5m tief, schlammsandig bis 

weichschlammig, var. typica bis tenuis, manchmal etwas dekurviert. 

Modell 27. 6. 1928, 17 Stticke. (M.) L. 105 H.53 D. 33mm 

LOT Od ee 29 

LOSt es DDoS 

Q. Regen 

Regen bei Regendorf. cf. Clessin 1908, als An. piscinalis und inter- 

media. 

Regen bei Sallern. cf. Clessin 1908, als An. mutabilis var. anatina L. 

Kuster, Anod. als An. luxata Held. var. archaica, kurzoval, kraftig. 

Modell 3. 8. 1921, 1 Schale. i. 83) He 50) D. 23mm (C Ve'sisin) 

70 42 — 

R. Donau zwischen Regen und Isar 

Donau-Buhne bei Weichs. Der Abschnitt lag vollkommen trocken, die 

Art war aber sparlich. Grund steinig. Die Schalen innen durch Kalk- 

ablagerungen verstarkt, fiach bis bauchig. cf. Clessin 1908 und 1912, 

als An. mutabilis var. rotundato-ovata Cless. Modell 3. 8. 1921, 

2 Stucke. (M.) Ibe 92 ee 33 5mm (CWersisiim) 

HE AGE 28 

ete 5. Qi : 

Donau-Abschnitt bei Kreuzhof. cf. Clessin 1912, als ponderosa Pfir. 

Donau-Abschnitt bei den Petroleumtanks. Perlmutter mit Kalkkruste 

beschlagen. cf. Clessin 1908. 

.Donau-Abschnitt bei Schwabelweis, rechtes Ufer. cf. Clessin 1912, 

als An. variabilis var. rotundato-ovata Cless. 

Donau-Abschnitt bei Schwabelweis, linkes Ufer. Noch mit etwas Re- 

genwasser, als piscinalis, cf. Clessin 1908. 

. Donau-Abschnitt beim Schutzfelsen, rechtes Ufer (oberhalb der Bruk- 

ke). Als var. rostrata Kokeil, cf. Clessin 1908. 

. Donau-Abschnitt bei Kreuzhof, rechtes Ufer, ,,.SStehen zwischen pisci- 

nalis und cellensis“, cf. Clessin 1908. 

. Donau-Abschnitt zwischen Kreuzhof und Schwabelweis, rechtes Ufer. 

cf. Clessin 1908, als piscinalis. 

.Donau-Abschnitt bei Irlmaut. In den schmalen Altwassern langs der 

Donau, Stidufer. var. crassa. Model] 2. 8. 1921, 4 Stucke. (M.) 

L.108 H.60 D.40 mm 

OS) as BX ELS 

937) 7551-7 26 
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239. 

236. 

231. 

238. 

299. 

240. 

241. 

242. 

243. 

244. 

245. 

Donau-Abschnitt bei Donaustauf, linkes Ufer. cf. Clessin 1908, als 

piscinalis. 

Weiher bei Pfaffenstein (Altwasser der Donau). cf. Clessin 1908, 

aus der Zeit vor der Regulierung, ponderosa und ventricosa. 

Donau-Regen-Buhne bei Reinhausen. var. rotundato-ovata Clessin, da- 

neben langovale Form. Model13. 8. 1921, 3 Stucke. (M.) 

L. 102 H.56 D. 33mm 

(Par wel). 27) 

10:40 2 

Donau-Buhne bei der Walhalla-Station. Tief kalkschlammig, var. ty- 

pica, langoval und kurzovale Stromform, hellgefarbt. Modell 2. 8. 

1921, 6 Stiicke. (M.) L.101 H.63 D.46mm 
96. ol 29 
63 1 40,20 

Donau bei Bogen. Bruchsttick einer var. arenicola. Hasslein 1950. 

Donau-Buhne bei Irlbach. var. typica, im Alter gelegentlich sehr flache 

typ./arenicola. Model1 8. 12. 1927, 6 Stiicke. (M.) 

L. 107 H.64 D. 30mm 

LOW Di ago 

95% 90) ta2 

Donau-Buhne bei Stefansposching. var. arenicola/tenuis, lang. Mo- 

dell 8, 12. 1927, 1 Stuck. (M.) ise OPA Ie BIL 18); 215) anyon 

Donau bei Sommersdorf. var. typica, etwas verktrzte Stromform, hell- 

grun mit rétlichen Wirbeln. Model] 8. 12. 1927, 3 Stucke. (M.) 

L. 88 H.54 D.28mm 

87 By ZAG) 

2) oy Oe ene 

Donau bei Mettenufer. Auffallend kurze var. arenicola, flach und hoch- 

oval. Modell 8. 12.1927, 3 Stucke. (M.) L. 71 H.48 D, 22 mm 

54. = 334 15 

ay) 36 17 

Donau bei der Eisenbahnbriicke Deggendorf. In den beiden Buhnen 

rechts der Insel die Stromformen vorherrschend, ziemlich flache var. 

arenicola/crassa. Model] 22. 10.—8. 12. 1927, 7 Stticke. (M.) 

Eb. 106-62 De 3mm 

We Byboe AAS 

CB a DAR AT 

Donau bei Deggendorf. In der Buhne am Stidufer, unterhalb der Bruk- 

ke. var. typica, mehr flache und hohe Formen. Modell 17. 10.—9. 12. 

1927, 5 Stucke. (M.) Li. 9293) 2am 

SON DOR arcu 

Md 2 Ones 
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S. Laaber 

246. Kleine Laaber bei Oberlindhart (= Winkelmthle bei Neufahrn, Ndb.). 

var. tenuis/aren., langgestreckt und breitschnablig. J. Schwind 

2 op L952, 2 Stucke. (M:) L. 78 H.42 D.24mm 

Oolersooy lo 

T. Isar 

a) Obere Isar 

Als GebirgsfluB ist die obere Isar, wie auch die obere Loisach, ohne 

Muscheln, nur in Seen und Weihern finden sich solche. 

247. Frechensee. cf. Clessin 1873, als rostrata. 

248. Lautersee bei Mittenwald. Altwasserform, fast typica. Grund Kalk- 

schlamm, Fundort zwischen Badeanstalt und Abflu8. J. Royer 7. 1924, 

3 Stucke. (M.) Ee 91 re ol 25 mm 

QO aes 2 

GOm era 27 

249. Walchensee bei Walchensee. Der See war z. Zt. meiner Untersuchung 

bereits in die Walchenseekraftwerke einbezogen und ca. 8 m abge- 

senkt. Im Schlamm der Bucht, nordlich der Ortschaft, vielfach bescha- 

digte var. tenuis, klein, engringig, spitzschnablig, mit stark erodierten 

Wirbeln und diinnschalig. Modell 19. 3. 1927, 25 Sticke. (M.) 

L. 81 H.44 D.22mm 

Tom A. Sell 

Ore AO eae ko 

_ 250. Walchensee bei Zwergern. An der Halbinsel ganz sparlich auf weiter, 

wasserleerer Gerdllflache, weitringig, var. tenuis/arenicola, sehr diinn- 

schalig. Modell) 19. 3:/1927, 2 Stucke: L. 83 H.43 D.19mm 

Gat AD 22 

251. Walchensee bei Altlach-Berg. Am Sudufer bei der Halbinsel auf einer 

schwimmenden Schicht von Holz Schlammlagen und in diesen Mu- 

scheln. var. tenuis/arenicola mit Ansatz zu rostrater Bildung. Modell 

19. 3. 1927, 4 Stucke. (M.) L. 89 H.50 D. 26mm 

Son ao 29 

86 44 25 

252. Walchensee bei Niedernach. In der Nahe des Jachen-Abflusses. Echte 

Seeform, kraftiger als sonst im See, var. typica. Modell 19. 3. 1927, 

2 Schalen. (M.) L. 83 H.51 D.—mm 

81 44 — 

253. Walchensee bei Sachenbach. In der schilfreichen Nordostbucht ganz 

vereinzelt, var. tenuis/arenicola und juv. Modell 19. 3. 1927, 2 Sttik- 

ke. (M.) L. 81 H.44 D.23mm 

Oy Be8) he YAS 
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b) Loisach 

254. Eibsee. Gredler, Fauna v. Tirol; Clessin 1873. 

259. 

297. 

258. 

209. 

Kochelsee bei Kochel. var. arenicola/crassa und leicht rostrate oder 

dekurvierte var. tenuis. Dessauer; Modell 20. 3. 1927, 2 Stticke 

und Schalen. (M.) Ly; 97: 50" DF 29mm 

O20 Onan 

86 43 — 

. Kochelsee bei Schlehdorf. Im flachen Wasser bei der Ortschaft. var. 

typica, groRe piscinalis-Form bis zu leicht rostraten Stucken. Mehr von 

Teich-Charakter. Modell] 20. 3. 1927, 8 Stucke. (M.) 

L. 120 H.66 D. 34mm 

120-3 GDy eon, 

11S eGo eos 

Karpfsee bei Schlehdorf. Ufer stark vermoort. var. tenuis, flach und 

hoher geflugelt. Modell 20. 3. 1927. (M.) Lv117 2093229 mam 

92) Ora 

81° 445 20 

Loisach bei Kochel. var. tenuis im Abflu8 des Kochelsees oberh. der 

StraBenbrucke. Schale flach, mit verbreitertem Schnabel. Modell 

20. 3. 1927, 6 Sticke. (M.) LL. 86 HE 50D eZ 3 mare 

ol S023 

10.) 442 oie2s 

Rohrsee bei Kochel. var. tenuis, spitz- oder breitschnablig. Modell 

20. 3. 1927, 2 Stucke. (M.) Ly 99) Eb De Zoran 

SoG 2S 

c) Mittlere und untere Isar 

260. 

261. 

Grunwald. Held 1847 (Isis). 

Johannisbach bei der Kumpfmuhle (Landshut). Zwanziger 1918 

(Nachrbl.). 

d) Amper 

H . Modell: Die Najaden und Viviparen des FluBgebietes der Amper. 

Arch. f. Mollkde 73, 1941. 

262. 

263. 

264. 

265. 

266. 

267. 

268. 

269. 

Staffelsee bei Rieden. 

Staffelsee bei Murnau. 

Staffelsee b. d. Seeleiten. 

Staffelsee, Sudufer-Mitte. 

Staffelsee beim Finsterholzfilz. 

Staffelsee beim Achabflu8, rostrata. 

Staffelsee beim Worth, Stidufer. 

Staffelsee beim Inselchen zwischen Worth und Murnau. 
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270. 

271. 

272. 

273. 

274. 

275. 

276. 

277. 

278. 

279. 

280. 

281. 

282. 

283. 

284. 

285. 

286. 

287. 

288. 

289. 

290. 

296 

292. 

293. 

294. 

295. 

296. 

297. 

298. 

299. 

300. 

301. 

302. 

303. 

304. 

305. 

306. 

307. 

308. 

309. 

310. 

311. 

312. 

313. 

314. 

315. 

316. 

Sir. 

318. 

319. 

320. 

321. 

322. 

323. 

324. 

Ach oberhalb Uffing. 

Riegsee bei Neu-Egling. 

Dietlhofer Weiher bei Weilheim. 

Zeller See bei Wessobrunn. 

Jakobsee bei Polling, rostrata. 

Mitterlache. 

Goppoltsrieder Weiher. 

Aubach beim Pilsensee. 

Pilsensee bei Seefeld. 

Pilsensee-Stidostufer. 

Pilsensee-Stidende. 

Fischbach bei Herrsching. 

Ammersee bei Stegen. 

Ammersee bei Eching. | 

Ammersee beim Weingartenholz. 

Ammersee bei Schondorf. 

Ammersee bei Utting. 

Ammersee bei Holzhausen. 

Ammersee bei Rieden, rostrata. 

Ammersee bei Riederau. 

Ammersee bei St. Alban. 

Ammersee bei Fischen. 

Ammersee bei Aidenried. 

Ammersee bei Wartaweil. 

Ammersee bei Herrsching. 

Ammersee bei Ried. 

Ammersee beim Rieder Wald. 

Ammersee bei Breitbrunn. 

Amperhafen Stegen. 

Amper bei Stegen. 

Amper beim Inninger Bach. 

Amper bei Grafrath. 

Amper bei Schongeising. 

Amper bei Zellhof. 

Amper bei Esting. 

Amper-Altwasser bei Dachau. 

Amper-Altwasser bei Ampermoching. 

Amper-Altwasser bei Unterberghausen. 

Amper-Altwasser unterhalb Moosmihle bei Zolling, rostrata. 

Amper bei Mossburg, rostrata. 

Worthsee bei Walchstadt. 

Worthsee bei Schlagenhofen. 

Worthsee bei Oberndorf. 

Worthsee hinterm Worth. 

Worthsee-AbfluBkanal bei Bachern. 

Inninger Bach, Unterlauf. _ 

Teich beim Bahnhof Bruck. 

Wurmkanal in Dachau. 

Kothgeiseringer Graben bei Grafrath. 

Graben bei Eismerszell. 

Maisach bei Grunertshofen. 

Maisach bei Hisolzried. 

Maisach bei Bergkirchen, rostrata. 

Maisach bei Kienaden, rostrata. 

Maisach bei Gunding. 
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325. Maisach bei Mitterndorf. 

326. Prittlbach bei Prittlbach. 

327. Glonn bei Erdweg, rostrata. 

328. Graben bei Puchschlagen. 

329. Roth bei Schwabhausen. 

330. Roth bei Frauenhofen. 

331. Roth bei Indersdorf, rostrata. 

332. Glonn bei Indersdorf. 

333. Glonn bei Petershausen. 

334. Muhlgraben des Mauerner Baches bei Niederdorf. 

e) Wiirm 

H. Modell: Die Najaden und Viviparen des FluBgebietes der Wiirm. 

Arch. f. Mollkde, 71, 1939. 

335. Staltacher See. 

336. Graben zwischen Staltacher- und Fohnsee. 

337. Fohnsee. 

338. Graben zwischen Fohn- und GroBem Ostersee, rostrata. 

339. GroBer Ostersee. 

340. Schillersberger Weiher. 

341. NuBberger Weiher. 

342. Weiher Ostlich Nu&Bberg. 

343. Bernrieder Weiher bei NuBberg. 

344. Schorgenweiher bei Ried. 

345. Unterer Gallerweiher. 

346. Neusee. 

347. Graben zwischen Neusee und Auweiher. 

348. Auweiher bei Bernried. 

349. AbfiuB des Auweihers. 

350. Zeismeringer Bach beim Karpenfwinkel. 

351. Bach bei Obertraubling. 3 Stticke, W. Michel 1942. (M.) 

352. Oberer Weiher beim Deixlfurter See. 

353. Unterer Weiher beim Deixlfurter See. 

354. Weiher in Possenhofen. 

355. Maisinger See. 

356. Weiher beim Maisinger See. 

357. Maisinger Bach beim See, rostrata. 

358. Lehmgrube bei Maxhof. 

359. Wurmsee Oostlich Starnberg. 

360. Wurmsee bei Starnberg. 

361. Wurmsee bei Niederpocking, rostrata. 

362. Wurmsee bei Possenhofen, rostrata. 

363. Wurmsee bei Feldafing, rostrata. 

364. Wurmsee bei Garatshausen, rostrata. 

365. Wurmsee bei Tutzing. 

366. Wurmsee im Karpfenwinkel. 

367. Wurmsee bei Hohenried. 

368. Wurmsee bei Bernried, rostrata. 

369. Wurmsee beim Bernrieder Park. 

370. Wurmsee bei Anried, rostrata. 

371. Wurmsee bei Seeshaupt. 

372. Wurmsee bei der Seeshaupter Miihle, rostrata. 

373. Wurmsee bei St. Heinrich. 
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374. Wurmsee bei Mandl. 

375. Wurmsee stidlich Ambach. 

376. Wurmsee bei Ambach. 

377. Wurmsee bei Ammerland. 

378. Wurmsee bei Leoni. 

379. Wurmsee bei Berg. 

380. Wurmsee bei Percha. 

381. Wurm bei Percha. 

382. Wurm oberhalb Leutstetten, rostrata. 

383. Wurm bei Leutstetten. 

384. Wurm bei Muhltal, rostrata. 

385. Wurm unterhalb Muhltal, rostrata. 

386. Fischweiher vor Stockdorf. 

387. Nymphenburger Kanal im Park. 

388. Nymphenburger Kanal im Bassin. 

389. Teiche bei Ludwigsfeld. 

U. Donau zwischen Isar und Inn 

Kenzeichnend fur die anatina-Formen der niederbayerischen Donau- 

strecke ist die Auflosung der Wirbelskulpturen in Strichelchen. Die Nor- 

malformen entsprechen im Umrif den Stromformen, die als An. kikxi Kolb. 

aus der Maas beschrieben wurden. 

390. Donau bei Pleinting. Normalform der Donau, und var. crassa/arenicola, 

oval. Modell 30. 10. 1927, 6 Stiicke. (M.) ElOW Ee. 5 6) 2): 36mm 

3) 5) Vil 

VE DB) OSB) 

391. Donau-Buhne bei Hilgartsberg. var. typica, langoval, aus feinem Kalk- 

schlamm. Modell 30. 10. 1927, 3 Stticke. (M.) 

E192) Ee oo) Daoo mm 

Ul 49 24 

(On 946.7 5 24 

092. Donau-Buhne oberh. Vilshofen (St. Barbara). var. arenicola. Modell 

SU Oe T9277 Stuck. (VI) ee Joe. O32) 30) mam 

393. Donau-Buhne unterh. Vilshofen. var. typica, verkturzte Stromform. 

Wrodie L130: 10-1927, 2° Stucke: (WE) IU, 135) ele Os) 1D) 217) saabao 

SII eNO) et a: 

394. Donau bei der Wolfachmtndung. Kleine Form, anatina-ahnlich, stark 

mit Dreissenia bewachsen, die hier sehr haufig ist. Modell 30.10.1927, 

2 Stucke. (M.) L. 68 H.41 D.19mm 

63 41 7 

V. Vils 

In diesem Gebiet steht die Untersuchung des Unterlaufes noch aus. 

395. Tumpel bei Gurnhub. var. tenuis, sehr gro8 und lang, diinnschalig. 

W. Blume 4. 4, 1923, 3 Stucke. (M.) L. 142 H.77 D.46mm 

LSOu OO 43 

Di OO eas 6 
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396. 

397. 

398. 

400. 

401. 

402. 

403. 

404. 

405. 
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Tiimpel bei Heldenberg. var. typica und crassa, ponderosa-Form, da- 

neben langgestreckte rostrata, bauchig. W. Blume 1923, 3 Stucke. (M.) 

L.130 H.68 D.49mm 

LOD Olina 

109 49 43 

Tumpel bei Geisenhausen, bei der Eisenbahnbrucke. var. tenuis-stag- 

nalis, langoval, etwas bauchig mit oberstandigem Schnabel oder etwas 

rostrat. W. Blume 1923, 2 Sticke. (M.) L. 98 H.49 D.33mm 

By =) aus) Bll 

Burggraben (Férsterweiher) bei Altfraunhofen. var. tenuis-stagnalis, 

spitzschnablig. W. Blume 21. 4. 1924, 3 Stucke. (M.) 

L. 86 H.45 D. 25mm 

19... 44,022 

SB BO!) 220) 

.Kleine Vils bei Vilsheim. Ovale, leicht verkiirzte var. tenuis/arenicola 

mit breitem, etwas herabgezogenem Schnabel. Modell 7. 4. 1923, 

11 Stticke. (M.) Lis 17) 403) 23 am 

Wc Aaa 

10%. SOR eae 

Kleine Vils bei Langenvils. Vorherrschend bauchige Form mit senk- 

recht abgestutztem Hinterrand und leichtem, breitem Schnabelansatz. 

Modell 7. 4. 1923, 7 Stucke. (M.) L. 77 H.44 D.25mm 

COs 40 42S 

69. 40. 24 

Kleine Vils bei Gundihausen. var. tenuis/arenicola mit herabgezoge- 

nem, breitem Schnabel. Modell 7. 4. 1923, 2 Stucke. (M.) 

L. 272 E4020, 26mm 

69 40.) 22 

Kleine Vils bei Mtinchsdorf. Neigung zur Ausbildung von verkurzten 

Formen mit herabgezogenem Schnabel, var. tenuis/arenicola. Modell 

5. 4. 1923, 10 Stticke. (M.) L. 75 H.44 D. 23mm 

TOs Son iar: 

667°) 39 Ze 

Kleine Vils bei Altfraunhofen. var. tenuis/arenicola, wie vor., etwas 

langer, da weicherer Untergrund. Modell 5. 4. 1923, 10 Stucke. (M.) 

L. 79 H.44 D.22mm 

CAS open ted e723) 

LOE eS Ont 

Kleine Vils bei Reifersberg. var. typica/arenicola bis tenuis/aren., 

letztere mit breitem Schnabel. Modell 6. 4. 1923, 2 Stticke. (M.) 

IEE Alistair 1D), AAT ianton 

Tal AO era 

Kleine Vils bei Ankam. Sparlich im trtiben Wasser, var. tenuis/aren. 

mit eckigen Umrissen. Model1 6. 4. 1923, 2 Stucke. (M.) 

le 65) Ee S452 0 mama 

SPAN PAS) os AN) 
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406. Kleine Vils bei Vils. var. tenuis mit groBem Schildfligel. Modell 

6. 4. 1923, 2 Stticke. (M.) L. 73 H.40 D. 24mm 

OO 3920 

W. Wolfach 

407. Wolfach bei der Hacklmiihle. Kleine var. arenicola, verktirzt mit ecki- 

gen Umrissen. A. Micheler 1923, 2 Stucke. (M.) 

i .665E. 39) DD! 21 mm 

0S eB AG 

408. Wolfach bei Knadlern. var. arenicola. A. Micheler 1923, 3 Sticke. 

(M.) L. 56 H.34 D.18mm 

D3 By) 16 

51 30 16 

409. Wolfach bei der Miindung. var. tenuis, arenicola und typica. Kleine 

Donauform, verktirzt neben der kleinen, eckigen arenicola und tenuis 

der Wolfach. Modell 30. 10. 1927, 11 Stticke. (M.) 

L. 77 H.48 D.24mm typ. 

69 o7 21 ten. 

CO eee ae, aren. 

X. Inn 

Das Inngebiet ist erst in kleineren Teilen genauer untersucht. Nament- 

lich fehlt noch die Untersuchung des niederbayerischen Sandlandes und 

ebenso des ésterreichischen Hausruckviertels. Uber Tirol liegen Angaben 

vor, die hier nicht berticksichtigt wurden, die im Gebirsland sich ohnehin 

auf vereinzelte Teiche und kleine Seen beschranken. 

a) Oberer Inn 

410. Spitzingsee beim Perfalldenkmal. Westufer mit Steinblocken, dazwi- 

schen etwas Sand und Schlamm mit Binsen und Seerosen. cf. Cles- 

sin 1873 als var. subrostrata Cless. Eine var. tenuis, etwas rostrat. 

1802 m tiber dem Meere. Modell 29. 6. 1923, 25 Stticke. (M.) 

L106 58 D:32mm 

NOS Dao 

1OAWi SoM oS 

411. Hechtsee bei Kufstein. Langgestreckt, von Clessin als cellensis var. 

lacustrina bezeichnet, eine etwas rostrate, stark erodierte var. areni- 

Cola..5. Clessin: lL Stuck.(M.,) ip IMO Tele 510) ID Ss raoatant 

412. Hechtsee beim AbfiuB. var. tenuis/arenicola. L. Hasslein 7. 1930, 

3 Stucke. (M.) L. 67 H.41 D.20mm 

Oy aie) Lf 

04 . 35 16 
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413. Thiersee, Ostufer bei der Badeanstalt. fa. lacustris, ahnlich wie im 

Schliersee, z. T. rostrat, hellgefarbt, wenig erodiert. L. Hasslein 

8. 1930, 5 Stticke. (M.) L. 104 H.53 D.33mm 
104-452 aes 
Tid 5 ae 

414. Langensee bei Kufstein. cf. Clessin 1890, als lacustrina. 

b) Mangfall 

415. Kirchsee. Am Sudostrand des Sees in ca. 50—70 cm Tiefe auf Torf und 

sandigem Schlamm, var. crassa/tenuis, groBe Form, Vorderende ver- 

kurzt und meist rostrat. Modell 11. 6. 1925, 22 Stticke. (M.) 

L132 2365) De sien 

WA 5) BH) 

1207.65 yao 

416. Hackensee-Abflu8. Steinig, gegen die Mitte sandig. Der See ist tief- 

schlammig und verschilft. Die Muscheln kraftig, var. typica und crassa, 

etwas verkurzt, ahnlich den Amperformen. Modell 11. 6. 1925, 

23 Stucke. (M.) L.102 H.53 D.34mm 

96,0), 9430 

93) 04 eae 29 

417. Tegernsee bei Egern. Am Ostufer der Egerner Bucht bei Seeberg in 

40cm Tiefe. Grund faulschlammig mit Seerosen und grob Kalksandig. 

var. tenuis, typica und verkurzte Seeform (lacustrina). Th. Bauer- 

lein 6. 1922; Modell 30. 5. 1923, 19 Stticke. (M.) 

L. 88 H.47 D. 28mm 

oH (suman oye. 21) 

86 249" = 26 

418. Tegernsee bei St. Quirin. Clessin 1873. 

419. Tegernsee bei Kaltenbrunn. Ufer steinig, Sandbank mit Schilf. Nur 

1Schale, var. crassa. Modell 30. 5. 1928. (M.) L. 88 H.50 D.—mm 

420. Mangfall bei Gmund. Rechtes Ufer oberhalb der Eisenbahnbrtcke. 

Kraftiger als die Seeformen, var. crassa und tenuis, etwas rostrat oder 

verkurzt. cf. Clessin 1873; Model1 30. 5. 1923, 5 Stticke. (M.) 

liye et Syl ID), 2x8) iaalian 

So} sa} a8) 

S15) cae OWN ANS 

421. Schliersee bei Glashiitte. Boden sandschlammig, gro8tenteils Conchy- 

lien-Detritus. Anodonten sehr zahlreich, var. typica-lacustris bis ro- 

strata. Modell 30. 5. 1923, 21 Stucke. (M.) 1G Al, By) IDL 8X0) Teaban 

A Royle aa 

SS) BIG. BG 

422.Schlersee bei Fischhausen (SO), in StraBennahe. 50cm tief, Simsen 

und grober Sandschlamm, langgestreckte rostrata, spitzschnabelig. Ein- 

zelne Stucke von Sumpfufer noch bauchiger und rotbraun, schilflose 
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423. 

424. 

425. 

426. 

427. 

428. 

Strecken haben rauhen Grund und var. crassa mit Teichmerkmalen. 

Modell 29. 6. 1923, 8 Stucke. (M.) ii E58) Des) mim 

IES Bh Bs 

LA oe Vin ene 

Schliersee bei der Insel. Nord- und Stidufer haben ganz feinen, schnee- 

weiBen Kalkschlamm mit vielen Valvaten. var. typica, etwas rostrat. 

Zwischen den Steinen und an sandigen Stellen rostrata Held und late- 

rostrata Cless. Model] 29. 6. 1923, 28 Stucke. (M.) 

L.121 H.64 D.35mm 

120 63 34 

110 61 30 

Schliersee beim Brunstkogel. Ufer steinig, an einigen Stellen Grobsand 

und etwas Simsen mit Muscheln, selten. var. arenicola. Modell 29. 6. 

1923, 2 Stucke. (M.) L.100 H.54 D. 27mm 

90 52 26 

Schliersee stidlich Schliersee. var. tenuis, hellgefarbt, weiBgelblich, 

meist mit etwas herabgebogenem Schnabel. H. Schroeter 2. 1. 1935, 

20 Stucke. (M.) ey GOghe 50D: 20mm 

86 47 26 

84 = 44 24 

Schliersee beim AbfluB. In den Uferbanken, die aus Faulschlamm be- 

stehen und mit Seerosen bewachsen sind, var. typica und rostrata. 

CeC les sim sissGy Michel 13. 10.1920. Modeliis0. 5.1923; 

8 Sticke. (M.) L.119 H.55 D. 33mm 

TO BO Oi et 2 

FOZ 2490 33 

Schlierach bei Schliersee. Ca. 100m unterhalb des Sees bei der Briicke, 

Wassertiefe 50—80cm, schlammiger Sand, stark moorig. Kurze var. 

arenicola neben vorwiegenden rostrata. Typenfundort der rostrata 

Held! G. Michel 13. 10. 1920; H. Modell 30. 5. 1923, 15 Stticke. (M.) 

L.139 H.65 D.43 mm 

MO) sy 935) 

LOS GON e283 

Seehamersee. Im Jahre 1911 war der See beim Bau des Leizachkraft- 

werks abgelassen. Grund: Torfschlamm mit Seeschlamm tberdeckt. 

var. tenuis-lacustris mit herabgezogenem Schnabel. A. Weber 6. 1911. 

(M.) i 136) HS62).)) 39 mm 

WATS Bf Sea 

TO Be AAS 

c) Sims 

429. Simssee bei Krottenmuthle. cf. Clessin 1873, als An. labiata Clessin. 

var. tenuis, flach, rostrat und rotbraun gefarbt. Modell 13. 11. 1920, 

1 Stiick. (M.) L.107 H.55 D. 29mm 

of) dea ein PA) 

94 48 26 
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430.Simssee bei der Antworter Achen. An. callosa und labiata Clessin, 

gelbbraun. Modell 13.5. 1919, 7 Stucke. (M.) L. 95 H.45 D. 26mm 

85 44 24 

80: ps 462d 

431. Simssee bei Inzenham. 1 Sttick, juv. Model11 13.5. 1919. (M.) 

Ii, So 4H. 33) Dealtaaana 

d) Mittlerer Inn 

432. Nasenbach beim Soyensee. Unmittelbar am Seeausflufs. var. tenuis mit 

labiata-Form (rostrata). Modell 20. 5. 1923, 6 Stucke. (M.) 

L.108 H.56 D.32mm 

99.45 Di s0 

Ol. 49 e26 

433. ,,Bei Wasserburge“. cf. Kuster (Anodonta), als Fundort der An. te- 

nella Held, Taf. 9, Fig. 5; ist wohl der Soyensee selbst gewesen. Te- 

nella ist eine Jugendform, die mit den Jugendstticken aus dem Abfiu8 

ubereinstimmt. 

434. Dorfen. Aus Weihern bei Dorfen, grofe, schwerschalige ponderosa- 

Form, var. typica. Sch wenold 1921, 2 Stiicke. (M.) 

Li. 132). 70, Dis2 maine 

129) SAG are 

435. Oberschwarzenbacher Weiher, Kr. Wasserburg. In der Jugend fast 

cellensis-ahnlich, spater entwickelt sich daraus eine var. typica von 

ponderosa-Teichform. Stimmer 2. 1921, 2 Stucke. (M.) 

L.111 H.64 D.34mm 

436. Schwarzenbach bei M68ling (Miihldorf). Kleine var. tenuis/arenicola. 

A. Weber 9. 9. 1923, 3 Stucke. (M.) E66 E372 D a9 mam 

5D)! SOn aegis 

Ae 5. 1) 

e) Achen — Alz 

437. Schwarzsee bei Kitzbthel. cf. Gredler 1869, als An. picinalis. 

438. Walchsee, Nordufer. var. tenuis/arenicola aus Kalkschlamm, roétlich- 

gelb, spitz bis breitschnablige Seeform. W. Michel 7. 1930, 3 Stucke. 

(M.) L. 93 H.55 D. 26mm 

ole OOS 25) 

857% 040) 2 26 

439. Walchsee, Westufer bei Od. var. typica bis tenuis, kleine Seeform, 

etwas verkurzt. L. Hasslein 1932, 4 Stticke. (M.) 

L. 83 H.48 D.24mm 

Owe WANT Meera) 

69-43 22 

Den Chiemsee habe ich bereits in einer Abhandlung ,,Die Najaden und 

Viviparen des Chiemsees“ (Arch. f. Hydrobiologie, 19, 1927) beschrieben. 

Ich wiederhole hier nur die Namen der Fundorte der Art: 
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440. 

441, 

442. 

443. 

444. 

445. 

446. 

447, 

448. 

449, 

450. 

451. 

452. 

453. 

454. 

455. 

456. 

457. 

458. 

459. 

460. 

461. 

462. 

463. 

464. 

465. 

466. 

467. 

468. 

469. 

470. 

471. 

472. 

473. 

474. 

475. 

476. 

ATT. 

478. 

Chiemsee bei Seebruck. 

Chiemsee bei Arlaching. 

Chiemsee bei Schtitzing. 

Chiemsee bei Stottham. 

Chiemsee stidlich Chieming. 

Chiemsee nordlich Hagenau. 

Chiemsee bei Hagenau. 

Chiemsee Siidufer des Grabenstatter Winkels. 

Chiemsee Siidufer gegentiber Hagenau. 

Chiemsee bei Lachsgang. 

Chiemsee bei Feldwies. 

Chiemsee Ostlich der Rothbachmtindung. 

Chiemsee westlich der Rothbachmtndung. 

Chiemsee bei Neumiihle. 

Chiemsee beim Ferchenseeabfluf. 

Chiemsee im Irschener Winkel. 

Chiemsee bei Schollkopf. 

Chiemsee Bucht siidlich Harras. 

Chiemsee bei Harras. 

Chiemsee bei Stock. 

Chiemsee bei Rimsting. 

Chiemsee bei Schafwaschen. 

Chiemsee bei Holzen. 

Chiemsee bei Kailbach. 

Chiemsee bei Miuhlen. 

Chiemsee bei Gstadt. 

Chiemsee bei Mitterndorf. 

Chiemsee bei Gollenshausen. 

Chiemsee bei Lambach. cf. Haas 1923. 

Chiemsee Sudspitze von Frauenworth. 

Chiemsee bei der Krautinsel. 

Chiemsee bei Herrenworth-NW. 

Chiemsee bei Herrenworth-NoO. 

Chiemsee bei Herrenworth-Ostspitze. 

Chiemsee bei Herrenworth-Stdufer. 

Alz bei Seebruck. MittelgroBe Form, manchmal durch callosa-ahnliche 

Form an die Stucke aus dem See erinnernd, aber immer braun ge- 

farbt und erodiert. Zwiesele, 45 Stticke. (M.) 

ie Wik slo) ID) Pall sealien\ 

BO Ba 2H 

Clb een Ol ma 24: 

Thalersee bei Hemhof. var. typica, juv., am Westufer. Modell 17. 6. 

L922, Stuck. (M:) i O65 Hes4 D213 mm 

Taubensee bei Kossen. AbfluBlos, 1300m hoch gelegen. var. typica bis 

tenuis, langoval, stark erodiert. A. Weber. (M.) 

io 9H. oo) De 22mm 

ET Bal sc PAY) 

Hoglworther See. var. typica und tenuis/arenicola, nicht erodiert. 

A. Weber 8. 1926, 3 Stticke. (M.) L. 99 Et. 54° Ds 31 mm 

OZR ae ie ao 

80 46 £24 
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f) Salzach 

479. Zeller See (mittl. Pinzgau). cf. v. Martens 1878. 

480. 

481. 

Abtsdorfer See, Nordufer. var. typica und aren./tenuis, auch 1 rost- 

rates Sttick. Sand bis Schlammegrund, stark vermoort. Modell 8. 9. 

1926, 15 Stucke. (M.) ee 125559 Des cmmam 

SOO Oh As} 

T= BB. 25) 

Schinderbach beim Abtsdorfer See. var. tenuis und typica/aren., leicht 

erodiert, langoval, etwas rostrat. Das Bachlein war kurz vorher kana- 

lisiert worden, wenige Stticke lebten noch. Der neue Grund ist blauer 

Seeletten. Modell 8. 9. 1926, 2 Stiicke. (M.) L.101 H.55 D.30mm 

pe aye 8 28 

482. Wallersee bei Henndorf. Der Wallersee mit seiner SW-NO-Erstrek- 

485. 

kung zahlt zu den ausgesprochenen Vorlandseen mit lacustrina-Fauna 

und erinnert darin am meisten in den Ammersee. Bei Henndorf, am 

steinigen Strand, tote var. crassa und arenicola, klein, etwas dekur- 

viert und geschnabelt (rostrata). Modell 12. 9. 1927, 4 Stucke. (M.) 

L. 80 H.44 D.24mm 

(95s < Foe 4 

15. 40) heel 

Wallersee beim AbfluB. Wasser tief sumpfschlammig, viele Chara, 

starkes Chlorella(Griinalgen-) Vorkommen in den Kiemen der Mu- 

scheln. var. tenuis, meist stark rostrat Uber arenicola bis zu starkscha- 

liger crassa (ahnlich wie bei Petting), dunkelrotbraun gefarbt. Mo- 

dell 11. 9. 1927, 22 Stucke. (M.) L. 120 H. 60. D. 35mm 

115 946 35 

IBS ay) Bat 

484.Thumsee bei Bad Reichenhali. cf. Kuster, als Fundort der An. rost- 

485. 

486. 

rata Held erwahnt; cf. Clessin 1878, als rostrata. 

Thumsee-Abflu8B bei Bad Reichenhall. var. typica und arenicola/tenuis, 

auch 1 rostrates Stick. Oft bizarre Kurzformen mit angesetztem, kur- 

zen Schnabel, hellgelbbraun, starkschalig und stark erodiert. E.Pfeif- 

heres UI2Z6 son Svuckes (Vis) Le 93, H.. 60/083 0mm 

O2e) 2D OMao 

GO = Oly wane 

Tachinger See (Ostufer). Tachinger- und Waginger See wurden von 

Zwiesele bereits bearbeitet, daneben habe ich eigene Untersu- 

chungen angestellt. Inzwischen soll die Muschelfauna durch ein groBes 

Sterben stark zurtickgegangen sein. Ufer: Miozansande mit Ostrea 

giengensis; Grund: feiner, weiBer Seeschlamm (mit Limn. auricularia). 

var. tenuis/arenicola mit stark abgesetzter Arealkante, meist dekur- 

viert und verkurzt. Z wiesele, 41 Stucke. (M.) 

Ie) 88a 20 De 27 mama 

Oo) aa yO 

Ole AO e2G 
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487. 

488. 

489. 

490. 

491. 

492. 

493. 

494. 

495. 

496. 

Tachinger See, Stidufer. Sandgrund. var. arenicola, ahnlich der sue- 

vica, mit mittelstandigem Schnabel oder rostrat, daneben verkurzte, 

oft bizarre Formen, gelbbraun. Model17. 9. 1926, 9 Sticke. (M.) 

L. 81 H.41 D.24mm 

81 44 23 

(a 4025 

Waginger See bei Tettenhausen. var. tenuis/arenicola, kleine Kurz- 

form. Modell 7. 9. 1926, 1 Stuck. (M.) 1 9483Ee 30D) lo mm 

Waginger See bei Petting. var. crassa, in der Jugend kurzer, im Alter 

rostrat, gelbbraun. Z wiesele, 2 Sticke. (M.) 

L. 97 H.49 D.30mm 

96 42 28 

Achen bei Petting. Die jungen Tiere leben im weichen Uferschlamm, 

die alten im Sande der Strémung. Alle 4uBerst dickschalig und schwer, 

var. crassa, im Alter rostrat und bauchig, braunlichgelb. Modell 

8. 9. 1926, 50 Sticke. (M.) L.118 H.61 D.38mm 

ANDES) So AS Keat eth 

NS) ey BE) 

Achen bei Kirchdorf. Starke Stromung, Sandgrund. Ziemlich sparlich, 

var. arenicola/crassa, 1 Sttick rostrat. Modell 8. 9. 1926, 10 Sticke. 

(M.) L. 98 H. 52, D.30 mm 

93.5/=50"),730 

GSaooM 20 

Mattsee bei Sauloch. Ostufer durchwegs flach und steinig. Auf 3km 

nur 2 Muscheln, var. tenuis und verktirzte arenicola. Modell 13. 9. 

1927, 2 Stiicke. (M.) 2 Hest) Ds 20) nam 

AG), 2OM ten lis 

Mattsee bei Mattsee. An der noérdlichen Landzunge beim Abflu8 zum 

Obertrumer See, var. arenicola/tenuis, bauchig, meist dekurviert, teil- 

weise etwas rostrat. Model1 12. 9. 1927, 6 Stticke. (M.) 

L. 89 H.45 D.26mm 

83 44 30 

84 43 28 

Obertrumer See bei Fisching. Ufer flach, weit drauSen eine Binsen- 

kette, Ufer selbst schlammig, stark vermoort. var. tenuis/arenicola, 

langgestreckt, z. T. rostrat, hellrotlichbraun. Modell 12. 9. 1927, 

5 Stucke. (M.) L.100 H.47 D.32mm 

oy ACD eS) 

S10) 59) ANS) 

Obertrumer See bei Anzing. var. typica/arenicola, langoval mit etwas 

verbreitertem Schnabel. Model] 13. 9. 1927, 1 Sttick. 

L. 78 H.44 D.25mm 

Grabensee bei Zellhof. var. tenuis, etwas rostrat. Modell 12. 9. 1927, 

1 Sttick. (M.) L. 83 H.44 D.24mm 
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497. Grabensee, Ostufer. var. typica und crassa, ahnlich der kleinen Am- 

merseeform, var. tenuis, teilweise rostrata. Modell 12. 9. 1927, 

17 Stucke. (M.) L105 Ho 28 Dx SZ mana 

ee Bl Sl 

96) 5S) eos 

g) Unterer Inn 

498. Inn-Altwasser bei Erlach (nordlich Simbach). Kleine var. tenuis, juv. 

G. Brand 4. 1920, 2 Stucke. (M.) L. 69 H. 41D) 22 mm 

603 39 aelG 

499. Inn-Altwasser bei Dietmaning. In den tiefen Tumpeln lebend, var. 

crassa, cygnoid, im Alter bauchig. G. Brand 1919, 4 Stucke. (M.) 

L.114 H.78 D.48 mm 

106 65° 34 

LD ee DBS 

500. Stubenberger Bach (z. Inn). var. typica, kurzoval, juv. G. Brand 

4.1920, 1 Stuck. (M.) L713) He48 2 lero 

501. Rott bei Pfarrkirchen. var. arenicola/tenuis, groB, langoval, ziemlich 

stark erodiert. A. Micheler 1923, 1 Stuck. (M.) 

L.109 H.58 D.34mm 

502. Rott bei Suis. var. tenuis/arenicola, Kiimmerform. A. Weber 

10. 1922, 3 Stucke. (M.) Li. 92) Hoole: 30) 

G20) oneal 

(MUewrer ale py) 

503. Rott bei Pocking. var. arenicola/tenuis, oval mit niedrigem Schildfltigel. 

A. Weber 8. 1923,.2 Stucke. (M.) L. 90 H.49 D. 26mm 

60°. >. 32 120 

504. Weiher bei Engertsham, Kr. Passau. Grofe piscinalis, var. crassa, ven- 

tricosa, bauchig und hellgefarbt. A. Weber 9. 1922, 2 Stucke. (M.) 

Le Al? Ee 59D E45: min 

115) 56 aiyedts 

505. Wassergraben bei Passau. Kuster (Anodonta). 

506. Passau. Clessin, Anodonta, S. 81, Taf. 14, Fig. 2. Typenfundort der 

An. gibba Held dnd der var. minor Held, etwas breitgeschnabelte, 

bauchige und erodierte piscinalis-Form. 

Y. Traun 

507. Attersee bei Buchberg. var. crassa, Sandform, klein, dekurviert. D. 

Geyer 1923, 3 Sticke. (M.) L. 64 H.34 D. 22mm 

Bo BXON ILS 

DA Soa, aol 

508. Traunsee bei Stein. In ca. 2m Tiefe, leicht verktirzte Seeform, var. 

typica/arenicola, hellgefarbt. Model1 9. 4. 1939, 12 Stticke. (M.) 

L. 91 H.53: D: 29 mimi 

Oli Oden 24. 

Oe trowel 
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509. 

510: 

Hill. 

012. 

513. 

O14. 

d15. 

O16. 

O17. 

518. 

O19. 

Traunsee bei Traunkirchen. var. arenicola. L. KuSéer 1923, 3 Stuk- 

ke. (M.) L. 90 H.56 D. 29mm 

73. 44° 23 

SR CE EA 

Traunsee bei Altmiinster. var. typica/tenuis, etwas breitschnabelig. 

A. Weber, 1 Sttick. (M.) L. 86 H.51 D:25mm 

Hallstatter See beim Englanderhaus, gegentiber Hallstatt. Schlamm, 

wenig kalkig. var. arenicola/tenuis bis tenuis, hellgelb bis rotlichbraun, 

flach, teils verkiirzt, teils rostrat. Den Chiemsee- bis Wurmsee-Formen 

Ahnlich. Die Formen sind hoch- und flachdreieckige callosa, dekurvierte 

lacustrina und rostrate recurvirostris. L. Hasslein 15. 8. 1941, 

11 Stucke. (M.) L. 98 H.49 D.23mm 

90 7 d95 8 22 

GOR a. ahi 2 

Z. Donau in Osterreich 

Donau (bei Wien). cf. Zelebor 1851, als An. compressa Mke. und 

obvoluta Menke. 

Donau in der Brigittenau. cf. Zelebor 1851, als An. intermedia Pftr. 

und An. crassa Fitz. 

Donau in der Grtinau. cf. Zelebor 1851, als An. intermedia. 

Donau, in den Stimpfen einer Donauinsel zwischen den beiden Tabor- 

brticken. cf. Zelebor 1851, als An. piscinalis. 

SchloBteich Rappoltenkirchen, Niederdsterreich (bei Tulln). Cellen- 

soide, langgestreckte und bauchige Form, ferner var. tenuis. Teich sehr 

schlammig, 1—1,5m tief. Sauer 1929, ded. A. Edlauer, 2 Sticke. 

(M.) L. 133 H.64 D.51mm 

LOS NOS soe 

Wien, Kaiserwasser, Alter Donauarm bei der Reichsbrucke. var. ty- 

pica/tenuis. Stromformen. A. Edlauer 1931, 4 Stucke. (M.) 

L.109 H.60 D.37mm 

OO DOM oe 

Sr 2b ae 

Mannsworth, Tiimpel in der Donauau, Niederésterreich. Boden sandig- 

steinig, ohne Schilf. Kleine Stromformen, var. typica/arenicola. A. Ed1- 

auer 1931, 5 Stticke. (M.) L. 79 H.48 D.24mm 

CD GEO AD) 

CO 46M (22 

Wiener-Neustidter Kanal. var. tenuis. W. Blume 1922, 1 Sttick. 

L. 79 H.44 D. 24mm 
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AA. Thaya — March 

520. March bei Géding. var. tenuis. L. KuSéer 1927, 3 Stucke. (M.) 

L.102 H.49 D.31mm 

92 59 26 

87 48 23 

921. 

p22. 

524. 

020. 

526. 

o27. 

028. 

529. 

530. 

Igla zwischen Hasensprung und Altenberg bei Bransouze. cf. Canon 

1935. var. archaica, der Elbe-archaica ahnlich. H. Canon 1932, 7 Stuk- 

ke. (M.) L110 B58" Desai nam 

93 2OS Nao 

16. 43°22 

Igla zwischen der Prucknermtihle bei Primelkov und Bransouze. var. 

palaeozoica, cf. Canon 1935. Canon 1932, 2 Stucke. (M.) 

L. 72 H.39 Dl24 mm 

Od <3 Som aye 

. Jesowitzer Bach oberhalb des oberen Hoditzer Teiches. cf. Canon 

1935, fa. anatina L. H. Canon 1932, 1 Stuck. (M.) 

L. 69 H.40 D.23mm 

Oberer Hoditzer Teich. Schlamm und Sandgrund auf Lehmboden. 

cf. H. Canon 1935. Canon 1932, 1 Stick (M.), auch rostrata. 

Li 83 H. 59 D2s0mnr 

Kleine Igla bei Sachsental. cf. H. Canon 1935, anatina-Form, opti- 

mal. 

Pyrnitzbach, Unterlauf. cf. Canon 1935, var. tenuis/arch. 

Staré-Bach bei Trebitsch, oberhalb des Teiches. var. tenuis/palaeozoica. 

Grofe erodierte var. palaeozoica, Teichform. L. KuSéer 1920; H. Ca- 

non 1930, 4 Stucke. (M.) L. 123 H.63 D.43 mm 

1 63 eS 

95 49 ao 

Teichformige Erweiterung des Star¢-Baches bei Trebitsch. var. ar- 

chaica, kurzoval. L. Kuséer 1920, 3 Stticke. (M.) 

L. 78 H.58 D. 25mm 

(a BD) a 2X8 

(ES. 1248 

Nennowitzer Teich bei Briinn, Mahren. var. typica. A. Edlauer 1931, 

2 Stucke. (M.) L.119 H.62 D.39mm 

1165716055 tac 

Alte Thaya bei Laa. cf. Zelebor 1851, als An. leprosa Parr. var. 

tenuis/archaica. Zelebor, 3 Stucke. (M.) L. 85 H.45 D.24mm 

74 40 25 

55) ad 1 Ako 
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BB. Raab — Giinz 

531. Teichmtshle bei Odenburg. var. typica/arenicola bis crassa. cf. Szép 

1891, als An. mutabilis. 3 Stucke. (M.) L.108 H.54 D. 36mm 

LOG 4558) 32 

93m D4 30 

532. Giinz unterhalb Steinamanger (Szombathély). var. tenuis/archaica. cf. 

Szép 1891, 3 Sticke. (M.) Ms 15)5) 1a 8) ID) LS) seahora 

AO Nn wkd 

AA 2A ie LG 

Anodonta cygnea L. 

Diese Kleinart der An. cygnea-Gruppe ist erst diluvialer Enstehung und 

vor dem Diluvium nirgends nachgewiesen. Ihre Verbreitungsoptima stehen 

in so engem Zusammenhang mit denen der rostraten Formen von An. ana- 

tina L., daB ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen beiden bestehen muB. 

Der unmittelbare alte Moranenrand der jungeren Hiszeiten mit seinen 

Teichen, Weihern und sonstigen versumpfenden Gewassern ist ihr Kern- 

gebiet, von dem aus sie durch die Flu®laufe weithin verschleppt wurde. 

Ich suche demgemaéfB ihre Entstehung als durch Kalteeinwirkung bedingte 

Sprungvariation der rostrata-Formen unter eiszeitlichen oder entspre- 

chendem Hohenklima. Ihre Rassen tberschreiten die Linie Loire — Alpen- 

kamm — mittlere Donauzufllisse nur an wenigen Stellen nach Stiden und 

stehen fast tiberall in unmittelbarem Zusammenhang mit alten Moranen- 

lagen (siehe Verbreitungskarte). Im Bereich der stideuropaischen An. pa- 

lustris Fér. fehlt die Art vollkommen. 

Anodonta cygnea solearis Kiister 1848 

Die Rasse des oberen Donaugebietes, von der Rheinrasse durch etwas 

langergestreckte bis extrem lange Formen und niederere Schale unterschie- 

den, bewohnt das Voralpenland von der Aare an und geht — durch Ver- 

schleppung — bis etwa Budapest stromabwarts, wo sie von der kurzovalen 

Rasse deplanata Gallenstein der ungarischen Tiefebene abgelost wird. In 

das Jagst- und Kochergebiet ist sie nicht hinttbergegangen, wie sie ja auch 

im ganzen Neckargebiet fehlt und noérdlich des Jura in Altmuthl und Wor- 

nitz bereits zu den Seltenheiten zahlt. 

Aus diesem Gebiete wurden folgende Namen ftir diese Rasse aufgestellt: 

Anodonta solearis Kuster 1848. Teich bei Landshut. 

— cellaris Anton 1839. Nom. nud. Bayern. 

-— fragilissima Clessin 1876. Regen bei Regensburg. 

— fragillima Westerlund 1890. Regen bei Regensburg. 

— cellensis fa. acuta Westerlund 1890. Weiher bei Landshut. 

— — fa. ampla Westerlund 1890. Pei®enberg. 
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cellensis var. ovata Kuster 1856. Kanal in Nymphenburg. 

— fa. erosa Westerlund 1890. Weiher am Ammersee. 

— var. firma Westerlund 1890. Nymphenburg. 

— var. gracilis Westerlund 1890. Nymphenburg. 

— var. pallida Westerlund 1890. _ Weiher am Chiemsee. 

cygnea subvar. tenuissima Buchner 1900. Klingenbad bei Burgau. 

A. Aare 

Die Schnitter’sche Arbeit konnte wegen der fehlenden Ausscheidung 

der 

ik 

ol 

(op) 

12. 

Art nicht berticksichtigt werden. 

Moosseedorfer See bei Urtenen. var. arenicola-Seeformen, etwas ver- 

kurzt oder verlangert. Zwiesele, 43 Stucke. (M.) 

L.115 58 DPsitimm 

11403254 eon 

Hoa Ue 

. Vierwaldstattersee bei Alpnachstad. cf. Zwiesele, Die Muscheln des 

Vierwaldstattersees, 1915, Taf. 13, Fig. 1. Im Schilf des Stdufers, links 

der Aaremtindung. Modell 28. 7. 1935, 3 Stucke. (M.) 

L.135 H.67 D.40 mm 

LOOK “Doge 

Ti iene Dy 2 

. Vierwaldstattersee bei KuBnacht. cf. Zwiesele 1915, Taf. 13, Fig. 2, 

3; Fig. 3 etwas zweifelhaft. GroBe Formen. 

. Vierwaldstattersee bei Inseli (Luzern). cf. Zwiesele 1915, Taf. 14, 

Iasi. Ik 

. Vierwaldstattersee in der St.-Antoni-Bucht, Gersauer Becken. cf. 

Zwiesele 1915. 

.Au zwischen Wadenswil und Horgen. Grofe cellensis var. arenicola. 

Zwiesele, 1 Sttick. 

. Zugersee bei Buonas. Verktirzte, stark piscinalis-ahnlich, flach. Skulptur 

einfache Bogen oder 5 Eckbogen. Zwiesele, 2 Stucke. (M.) 

LE. 102) 98) Dh2 imma 

96") 517 3325 

. Zugersee bei Cham. Z wiesele 1915 (Vierwaldstattersee). 

. SchloBweiher Buonas. Zwiesele 1915. 

. Weiher bei Derschbach, unweit Cham. Zwiesele 1915. 

. Zurichersee beim Damm von Rapperswil. See-Form, flach mit spitzem 

Schnabel, hellgelbbraun mit r6tlichen Wirbeln. Skulptur einfach kon- 

zentrisch. Z wiesele, 4 Stiicke. (M.) LL. 939590 Dy 2mm 

Zurichersee bei Ufenau. var. typica/arenicola, groBe Seeform, teils 

flach mit Anbau am Unterrand und abgestutztem Schnabel, teils bau- 

chig mit spitzem Schnabel. Wirbel abgerieben. Zwiesele, 9 Stucke. 

(M.) L.129 H.66 D.44mm 

123) GON 240 
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13. Zurichersee beim Baumschanzli. cf. Suter 1891, als An. mutabilis 

var. cellensis. 

14. Pfaffikoner See. Zwiesele, 1 Sttick, juv. 

15. Lowerzer See bei Seewen. Suter 1891, Zwiesele 1915. 

16. Aegerisee bei Unteraegeri. Zwiesele 1915. 

17. Katzensee. cf. Suter 1891, als var. cygnea L. 

18. Egelsee bei Dietikon. Suter 1891. 

19. Turlersee. Suter 1891. 

20. Torfried bei Etzweilen. cf. Suter 1891, als var. cellensis. 

B. Bodensee und Zufltisse 

Wahrend Miller noch das Vorkommen von cellensis im Bodensee nicht 

kannte, hat sich durch meine Untersuchungen cellensis als ein Haupthbe- 

standteil der Bodenseefauna herausgestellt, die sich allerdings durch ihre 

Lebensweise unter der winterlichen Tiefstandsgrenze des Sees der direk- 

ten Beobachtung meist entzieht. Mein verstorbener Freund Ludwig Tho- 

mann (Lindau) hatte mich schon in den Jahren nach 1921 reichlich mit 

Bodenseematerial versorgt, seit 1940 konnte ich selbst den See unter- 

suchen. 

21. Bodensee, Insel Reichenau beim Gnadensee, Nord. Bauchige Seeform, 

meist etwas verktrzt, gelbbraunlich, Wirbel abgerieben. Skulptur 

konzentrisch, wenige Anwachsringe. var. biol. ten./aren. H. Wagele 

1930, 5 Stiicke. (M.) L.105 H.53 D.35mm 
10257, 33 
100% 52) °30 

22. Bodensee, Insel Reichenau, NW. Kurze, etwas bauchige Form, var. 

aren., Skulptur klein, flach konzentrisch. D. Geyer 1929, 3 Stticke. 

(M.) L. 91 H.51 D.31mm 
S446) 25 
AB 09 13 

23. Bodensee, Untersee, Weg zur Reichenau, Sud. Weithin trockengelegtes, 

flaches Schlammufer mit zahlreichen cellensis, var. typ., etwas ver- 

kurzt. Junge Stucke mit grunen Strahlen. Skulptur weit herabrei- 

chend, hellgefarbt, weitringig. Model1 16. 4. 1938, 30 Stucke. (M.) 

E0360) Dy3i nam 

LOM Ose 9 

GO Doe 26 

24. Bodensee, Untersee, Weg zur Reichenau, Nord. Ausgesprochene Teich- 

typica, hellgelb mit grunlichen Streifen auf der Area, weitringig. 

Grund: feiner Kalkschlamm, Seebinsen. Model] 16. 4. 1938, 6 Stticke. 

(M.) L.119 H. 62 D. 33mm 

2S Ome OZ 

LOSm Kota 230 
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29 

26 

21. 

28. 

29. 

30. 

ol. 

32. 

30. 

34, 

30. 

. Rhein bei Stein. Suter 1891. 

. Bodensee bei Mannenbach. var. arenicola, etwas verkurzte, bauchige 

Form, grunlichgelb, Wirbelskulptur konzentrisch. D. Geyer 1929, 

2 Stticke. (M.) Li. 87_ E47 DE 26 mana 

63°. 46 28 

Bodensee, Halbinsel Mettnau bei Radolfzell. Kleine, bauchige Teich- 

form, hellgelb, etwas kurz. H. Wagele 2. 8. 1930, 1 Stuck. (M.) 

L. 84 H.45 D.29mm 

Bodensee bei Langenargen. Kleine, flache Form. Wirbelskulptur auf 

die Spitze beschrankt, rein konzentrisch. L. Thomann 21. 2. 1921, 

1 Sttick. (M.) L. 78 H.46 D.21mm 

Bodensee bei Nonnenhorn. Im inneren Teil der Bucht bei Sturm aus- 

geworfen, var. typica, bauchig. Am Ufer selbst reiner Rollsteinstrand. 

Modell 23. 2. 1941, 6 Stticke. (M.) L102) Hos) DieZsnoma 

GOs laa 

Sil \ 2oienn2e 

Bodensee bei Schachen-Hoyern (bis Giebelbach). Kleine, flache Strand- 

formen, sehr massiv beschalte Zwergformen. L. Thomann 8. 5. 1924; 

Modell 11. 1940, 4 Stticke. (M.) LL. 67 Hiss9 Dele mama 

jl 30s areal 

40 27 8 

Bodensee bei Lindau-Aeschach (Lagune). cf. Zwiesele 1915, als 

,»innerer Hafen von Lindau“. Ausgesprochene Teichform, grunlich- 

braun, etwas stumpf und bauchig. L. Thomann 21. 2. 1921, 2 Stuk- 

ke. (M.) L.114 H.57 D. 34mm 

90 AT 425 
Bodensee bei Reutin (LadestraBe). Im Moderschlamm am Schilfrand, 

var. typica bis tenuis. Modell 14. 8. 1940, 30 Stucke. (M.) 

1G kel bil) 10), 5) ican) 

85 45 24 

192546 ies 

Bodensee bei Ziegelhaus (Strandbad Lindau). var. typica bis zu fla- 

chen, + verkriippelten Formen des Sandstrandes. Konzentrische Wir- 

belskulptur. L. Thomann 68. 5. 1924, 8 Stticke. (M.) 

1 110) E99 4) Sa,nn 

9217528 
16) 42) ei 
SA oi ane 

Bodensee bei der Laiblachmtindung. Strand steinig, flach, erst bei 1,5 m 

Tiefe Sand. var. arenicola, verktirzt und hochschalig, gelbgrtnlich. 

Modell 16. 2. 1941, 11/2 Sttick. (M.) L.110 H.65 D.—mm 

18) 40 a2. 

Bodensee bei Bregenz-Strandbad. Hinter Schilfbestanden. Neben var. 

arenicola der offenen Strandzone mit abgeriebenen Wirbeln die For- 
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men der Schilfzone, mehr gelbgriinlich mit erodierten Wirbeln. Mo- 

dell 11. 8. 1940, 9. 5. 1941, 6 Stticke. (M.) L.102 H.54 D.31mm 

es a) ale 2) 

OL es) 0) AS) 

a) Schussen und sonstige Bodenseezufliisse 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

41. 

48. 

Aiweiher bei Stafflangen. Buchner 1900. 

Wilhelmsdorfer Weiher. Buchner 1900. 

Wuhrmuhlbach unterhalb der Wuhrmuhle. var. arenicola, etwas ver- 

kurzte Form, gelbbraunlich. Mihlschu8 mit groben Sand. Modell 

15. 10. 1938, 3 Stiicke. (M.) i 100) E52) Ds 29am 

1045) 3227 

Sl ay 20) 

Wuhrmiihlbach bei Ober-Horgen. Tiefer Moorschlamm. var. typ./tenuis, 

langgestreckt, dunkelbraun. Model1 9. 10. 1938, 4 Stucke. (M.) 

L.139 H.68 D. 36mm 

ISS) SOO Se 

Ee OMe il 

Ach bei Ober-Haid, stidlich KiBlegg. Im ausgebaggerten Schlamm der 

Regulierung. Die Ach war dort ein vielgewundener, stark verschilfter 

und tragflieBender Bach. var. typica/tenuis, nicht erodiert, ziemlich 

bauchig, groB und spitzschnablig. Modell] 15. 10. 1938, 34 Stucke. (M.) 

L.150 H.73 D.43 mm 

1395) 14 40 

LS Our Meza es 

Umgebung von Wolfegg. Buchner 1900. 

SchloBteich in Waldsee. cf. Buchner 1900, als cygnea. 

Ebenweiler, OA. Saulgau. cf. Buchner 1900, als cellensis. 

Schwaigfurter Weiher bei Schussenried. cf. Wurtt. Jahresh. 67, 1911. 

MittelgroBe keilformige Sandschlammform, var. aren./tenuis. Modell 

20. 5. 1947, 1 Stiick. (M.) L.108 H.63 D.34mm 

Stegersee bei Aulendorf. Im AbfluBgraben, feiner Sandschlamm, var. 

typica. Modell 20. 5. 1947, 2 Stucke. (M.) L.139 H.65 D.49mm 

L360 Gane 43 

Bibersee. cf. Wurtt. Jahresh. 1900, als cellensis. 

Schleinsee bei Hemigkofen. var. tenuis, langgestreckt, ziemlich ero- 

diert, gelbbraun. Parallelskulpturen. D. Geyer 1923, 3 Stucke. (M.) 

Debate H62) D535 mr 

PAD) a eet 

[LOM aot 28 

Wielandsweiher, ndrdlich vom Schleinsee. var. tenuis, sehr dunnscha- 

lig, sehr stark erodiert, langgestreckt und bauchig, z. T. etwas rostrat 

verlangert. L. Thomann 13. 5. 1943, 6 Stticke. (M.) 

L. 140 H.67 D.42 mm 

RSSea OZ ry 42, 

1360) Goiy 36 
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49. Degersee, Stidufer (Zum Nonnenbach, Kr. Lindau). var. tenuis, stark 

erodiert, + flach, fahl d’gelbbraun. L. Thomann 25. 3. 1943, 3 Stuk- 

ke. (M.) L.135 H.68 D.—mm 

122 460)42.20 | 
120 61 35 

LT DO ow 

50. Weiher sudlich Neu-Ravensburg. Im sudlichen grofen Weiher 6stlich 

der StraBe. var. typica, etwas cygnoid. L. Thomann 5. 5. 1943; Mo- 

dell 15. 4. 1938, 3 Sttcke. (M.) L. 148 H.74 D.45 mm 

DUS ea BS) 

MOC a) DE 

D1. 

52. 

Ehemaliger Riedlesweiher bei Friedrichshafen. cf. Wurtt. Jahresh. 67, 

1911. 

Schussen unterhalb der Schwaigfurter Muhle. cf. Buchner 1900, als 

An. cygnea var. cellensis subvar. longirostris fa. orthorhyncha Buchn. 

Taf. 4, Fig. 3. 

C. Wiirttembergische Donau 

Hier sind die Fundorte noch sehr sparlich. Durch die Regulierung der 

Donaualtwasser sind viele Fundplatze zerstort worden. 

D3. 

D4. 

D0. 

6. 

Oyen 

Federsee. cf. Kuster (Anodonta) als cellensis var. ovata Kstr. 

Kanzach, Abflu8 des Federsees. MittelgroBe var. tenuis, braunrot ge- 

farbt mit leicht erodierten Wirbeln, etwas rostrat. cf. Buchner 1900; 

D. Geyer 1923, 1 Stuck. (M.) L121 Hs 59S eon mane 

D. Iller 

Stadtweiher Leutkirch. Buchner 1900. 

Ellerazhofer Weiher (zur Roth — Ach — Aitrach — Iller). Im AbfluB. 

Angeblich im Weiher, der alle zwei Jahre im Herbst abgelassen wird 

(zuletzt 1938), sehr haufig. GroBe bauchige var. typica/arenicola von 

regelmaBiger Form, hellgefarbt, Wirbelskulptur konzentrisch. Mo- 

dello) 79 1939s)o), Stucke: Le. 159) Ee DY a 2imnm 

146 74 43 

122) = Ole 35 

E. Sitidliche Donauzufliisse zwischen Iller und Lech 

SchloBweiher Jettingen. GroBe var. typica, hellgefarbt, etwas bauchig 

und spitzschnablig. H.Zwiesele, 8 Stticke. (M.) (Mindelgebiet) 

L. 144 H.71 D.43mm 

141 68 43 
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58. Weiher in Klingenbad bei Burgau. cf. Buchner 1900, als An. cygnea 

subvar. tenuissima. 

59. Zusam. cf. Clessin 1872, in einem Altwasser (bei Dinkelscherben?). 

60. Schmutter. v. Alten 1812. 

F. Lech 

61. Alpsee bei Fussen. Sehr langgestreckte, rostrate var. tenuis, rotbraun 

gefarbt, Wirbel maBig erodiert. Paar, ca. 1890, 1 Stiick. (M.) 

L. 141 H.62 D.37mm 

62. Frauensee bei Reutte. Stark rostrate, 4uBerst langgestreckte ,,Uber- 

cellensis“, var. tenuis. Paar, 1 Sttick. (M.) L.135 H.59 D. 34mm 

63. Augsburg, Stadtgraben zwischen Klinker- und Wertachbruckertor. cf. 

v. Alten 1812, als An. cygnea L. 

G. Wornitz 

Trotz der sorgfaltigen Untersuchung durch L. Hasslein bisher erst 

3 Fundorte! 

64. Wornitz-Altwasser bei Ebermergen (Harburg). var. tenuis, langge- 

streckt, etwas rostrat, leicht erodiert, braungefarbt. L. Hasslein 

29. 5. 1939, 2 Stticke. (M.) L. 130 H.59 D.35mm 

P22 OD nest, 

65. Wornitz-Altwasser bei Heroldingen. Langgestreckte, relativ bauchige 

var. tenuis. Hasslein 1950, 2 Stticke. L.180 H.78 D.61mm 

LO ee ol 68 

66. Mauch bei Maihingen. Zwergform der var. tenuis/arenicola. Hass- 

lein 1950, 1 Sttick. IO elie. Dalen 

H. Altmihl 

Auch hier sind die Fundorte sehr sparlich. 

67. Durnhofer Muhlwehr am Einflu8 des Muhlbaches. var. typica, Riesen- 

formen vom echten ,,cygnea-Typ“, hellgefarbt, Wirbel leicht erodiert. 

Grund: teils Sand, teils Moderschlamm. L. Hasslein 1931, 8 Stuk- 

ke. (M.) Per 7.9) 60;nom 

L6G) 84 oT 

LOD Oly nN ort 

68. Kichrichgraben unterhalb Ornbau. var. tenuis/arenicola. In der Jugend 

verkurzt, Wirbel erodiert, im Alter durch den Weiterbau am Unter- 

rand der Schale etwas ponderos. L. Hasslein 18. 11. 1937, 9 Stticke. 

(M.) LU. 101 7.52: D..33 mm 

100 54 31 

QA 4 Quire 2i/ 
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I. Ludwigs-Donau-Main-Kanal 

Im stidlichen Teil des Kanals, also im Donau-Einzugsgebiet, liegen zwei 

Funde vor, die mir nach der ganzen Formgebung als Rheinrassen erschei- 

nen, von denen ich also annehme, dafi sie vom Nordende des Kanals und 

nicht von dem naherliegenden Stidende herkommen. Ich stelle sie dem- 

gemafs zur Rasse An. stagnalis Turton. Es sind dies: 

69 

70 

Gil 

72. 

73. 

TA, 

79. 

76. 

Wilt 

Us. 

3). 

. Ludwigskanal bei Dietfurt. Etwas cygnoide Altersform, Skulptur kon- 

zentrisch. Modell 5. 8. 1921, 1 Stuck. (M.) L.138 H.75 D.44mm 

. Ludwigskanal bei Plankstetten. Rheinform, var. aren. Modell 6. 8. 

1921, 1 Sttick. (M.) L. 162 H.80 D.50 mm 

K. Naab 

. Naab-Altwasser bei Maria-Ort. Clessin 1908. 

L. Regen 

Weiher bei Brennberg. Clessin 1877. 

Regen bei Regensburg. ,,In einem Arm des R.“, cf. Clessin, Ano- 

donta, Taf. 87, Fig. 2, als An. mutabilis var. fragilissima Cless. be- 

schrieben, von Westerlund in fragillima emendiert. 

M. Bayrische Donau 

Weiher (Altwasser) bei Tegernheim. cf. Clessin 1912, als cygnea und 

cellensis. Fundort erloschen. 

Rechter Donau-Abschnitt beim Schutzfelsen. Clessin 1908, 1912. 

Donau-Abschnitt gegenuber Sinzing. Clessin 1912. 

Weiher in einem Waldchen bei Heising. Clessin 1908. 

Alluvial in der Ausbaggerung des Umschlaghafens Regensburg. ct. 

Clessin, als cellensis. 

Donau bei Deggendorf. Im weichen Schlamm des ,,Sporns“ am rechten 

Ufer. var. typica/archaica. Wirbel erodiert. Schale mit gleichmafBigen 

Wachstumsringen, griingrau mit rotlichen Wirbeln. Modell 22. 10. 

1927, 1 Schale. (M.) L.113 H.63 D.—mm 

N. Isar 

a) Loisach 

80. Kochelsee bei Schlehdorf. Im flachen Wasser bei der Ortschaft. Lang- 

ovale Teichform, ziemlich engringig, 5eckige Skulptur, braungelblich. 

Model] 20. 3. 1927, 2 Stticke. (M.) L. 130 H.61 D.38mm 

125 Ones © 



Hans Modell: Najaden-Fauna der oberen Donau 935 

81. Karpfsee bei Schlehdorf. Stark vermoort, in der Nordostecke cellensis, 

var. tenuis bis typica, gelb bis rotbraun gefarbt. Letztere an der Schild- 

ecke stark verbreitert bis rostrat. Wirbelskulptur konzentrisch. Mo - 

dell 20. 3. 1947, 4 Stucke. (M.) L. 133 H.64 D.37mm 

ie Onion 

NG = 3) 28) 

b) Isar 

82. 

83. 

84. 

Kleinhesseloher See in Miinchen. Grund: feiner, tiefer Kalkschlamm. 

var. typica, ganz regelmaBig. Modell 2.1922;O0.Gaschott 12. 1922, 

2 Stucke. (M.) L. 144 H.71 D.41mm 

LOW Boa ner 25 

Sempt bei Langenpreising. var. typica/tenuis bis arenicola. Gelbgrun- 

lich, Wirbelskulpturen konzentrisch. J. Schmelzing 1922, 3 Stucke. 

(M.) L. 123 H.63 D.38mm 
17 59). 34 
14s Gea Gi 32 

Weiher bei Landshut. cf. Kuster (Anodonta), als var. solearis Kstr. 

in einem Weiher, der die Abwdasser der Stadt aufnahm, weiter in einem 

kleinen Tuimpel bei Landshut. 

c) Wiirm 

Ich wiederhole hier lediglich die in meiner Arbeit von 1939 angegebenen 

und beschriebenen Fundorte der Art. Neu ist hier lediglich die Feststel- 

lung aus dem Nymphenburger Kanal im Bassin, wo Weber die fa. firma 

Westld. 1912 noch vorfand. 
. Graben zwischen Staltacher- und Fohnsee. Modell 1939. 

. Graben zwischen Fohn- und Gr. Ostersee. 

. Frechensee. 

. NuBberger Weiher. 

. Weiher Ostlich NuBberg. 

. Bernrieder Weiher bei Nu&berg. 

. Scho6rgenweiher bei Ried. 

. Auweiher bei Bernried. 

. Zeismeringer Bach im Karpfenwinkel. 

. Deixlfurter See. 

. Oberer Weiher beim Deixlfurter See. 

. Unterer Weiher beim Deixlfurter See. 

. SchloBweiher Possenhofen. 

. Maisinger See. 

. Weiher beim Maisinger See. 

. Wurmsee bei Starnberg. 

. Wirmteich bei Leutstetten. 

. Fischweiher vor Stockdorf. 

. Nymphenburger Kanal im Park. 

. Nymphenburger Kanal im Bassin. cf. Held 1847, Kuster (Anodonta) 

als cellensis var. ovata Kstr., var. tenuis/arenicola. A. Weber 1912, 

6 Stucke. (M.) L. 144 H.71 D.41mm 

LOW 54 25 
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d) Amper 

Auch hier brauche ich lediglich die in meiner Arbeit von 1941 aufge- 

fiihrten Fundorte zu wiederholen. 

105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110. 

WALat. 

112. 

113. 

114. 

115. 

116. 

117. 

118. 

119. 

120. 

121. 

122. 

123. 

124. 

125. 

126: 

127. 

Soyener See bei Bayersoyen. 

Staffelsee bei Rieden. 

Staffelsee bei Murnau. 

Staffelsee beim Finsterholzfilz. 

Ach oberhalb Uffing. 

Riegsee bei Neu-Egling. 

Ess-See. 

Wesslinger See. 

Fischbach bei Herrsching. 

Ammersee bei Stegen. 

Amperhafen Stegen. 

Worthsee-Stidostwinkel. 

Worthsee bei Oberndorf. 

Worthsee hinterm Worth. 

Worthsee-AbfluB8kanal bei Bachern. 

Inninger Bach, Unterlauf. 

Zotzelhofer Weiher bei Einsbach. 

Teich bei Mitterndorf. 

Glonn bei Indersdorf. 

O. Vils 

Kleine Vils bei Reifersberg. Grund: sandschlammig. Kleine var. tenuis 

mit sehr langem, rostraten Schnabel. Modell 5. 4. 1923, 1 Stuck. (M.) 

L. 104 H.51 D.29mm 

Burggraben (Férsterweiher) Altfraunhofen. var. typica bis tenuis, 

langgestreckt, sehr spitzschnablig, maBig erodiert und hellgefarbt. 

Wirbelskulptur linear bis fiinfeckig. W. Blume 1923, 3 Stucke. (M.) 

L136 H. 65. D)25)mm 
105557500 26 

95 47 24 

Tiimpel bei Geisenhausen. In der Nahe der Eisenbahnbriicke an der 

StraBe. var. tenuis mit hochgestelltem Schnabel. Wirbel erodiert. 

W. Blume 1918, 1 Stick. (M.) 1122) S59; DE Zpaar 

P. Wolfach 

Wolfach bei der Hacklmihle. var. tenuis/arenicola, nur am Unterrande 

weiterbauend und daher zu einer ponderosa-Form gelangend und 

ziemlich schwerschalig. Wirbelskulptur 5eckig. A. Micheler 1923, 

1 Stuck. L.112 H.54 D.38mm 



Hans Modell: Najaden-Fauna der oberen Donau 237 

Q. Inn 

a) Sims 

128. Simssee bei Krottenmiihle. Etwas rostrat mit breitem Schnabel, rot- 

lichbraun, Wirbel erodiert. Skulptur 5eckig. Sparlich. Modell 13. 11. 

1920, 1 Sttick. (M.) L110 He 56) Ds 33mm 

b) Mangfall 

129. Schliersee stidlich Schliersee. Kleine Seeform, rotlichgelb. H.Schroe- 

ter 2. 1. 1935, 1 Stick. (M.) (iy ekehl ID eA avetan 

c) Mittlerer Inn 

130. Dorfen. Aus einem Weiher, der fur die Froschversuche O. v. Hert- 

wigs das Muschelfutter lieferte. var. tenuis, etwas spitzschnablig, 

Wirbel erodiert, 1 Sttick. (M.) L.135 H.66 D. 38mm 

131. Nasenbach beim Soyensee. var. tenuis mit rostratem Schnabel, rot- 

braun. Grund: feinschlammig. Model] 20. 5. 1923, 2 Stucke. (M.) 

L126 8 37) mm 

WSs a 545239 

d) Unterer Inn (Rott) 

132. Rott bei Pfarrkirchen. Aus dem Hochwasserbett. var. tenuis mit spit- 

zem, hochgezogenem Schnabel, leicht erodiert, gelbbraunlich. A. Mi- 

cheler 1923, 1 Sttick. (M.) L.103 H.54 D.29mm 

e) Alz 

133. Ferchensee bei Bernau. See 1 m tief, darunter 4m tiefer Moorschlamm, 

heute durch den Autobahnbau zugeschutttet. Sehr groBe, cygnoide und 

bauchige Form, grtinlich. Die grofiten Stucke unseres Gebietes. 

M. Kolb 1922, 3 Stiicke. (M.) L. 200 H.90 D.61mm 
1G | 182059 
167 84 55 

134. Weiher unweit des Chiemsee. cf. Kuster (Anodonta). Sehr klein. 

135. Weiher bei Wimpasing, Gde. Huttenkirchen. Tumpel durch Bach- 

stauung entstanden, ca. 20m lang, 1m tief. Jugendform cellensis, an 

der Spitze beschadigt und dann piscinalis-ahnlich, verkurzt und bau- 

chig weitergewachsen. Skulptur 5eckig. M. Kolb 1922, 2 Stucke. (M.) 

L. 125 H.67 D.40 mm 

LOR SO a aoe 

136. Verbindung zwischen Pelhamer- und Kartsee bei Endorf. var. tenuis, 

lang- und spitzschnablig, Skulptur Parallellinien.S. LoOweneck 1931, 

1 Stiick. (M.) L. 133 H.60 D.35 mm 
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137. Chiemsee nordlich Hagenau. Uber den Chiemsee liegt meine Abhandlung von 

1927 vor, auf die ich mich hier beziehe. 

138. Chiemsee, Sidufer des Grabenstatter Winkels. 

139. Chiemsee bei Feldwies. 

140. Chiemsee im Irschener Winkel. 

141. Chiemsee bei Schéllkopf. 

142. Chiemsee bei Stock. 

143. Chiemsee bei Miihlen. 

f) Salzach 

Trotz guter Durchsuchung ist die Art nicht gerade haufig, fehlt insbe- 

sondere im Waginger See. 

144. Abtsdorfer See, Nordufer. Stark vermoort. var. tenuis, fast typisch, 

klein bleibend. Model1 8. 9. 1926, 1 Stuck. (M.) 

L: 101 BY 50/D2236mmi 

145. Wohrsee bei Burghausen. Flache Form, weitringig, gelbgrun, var. 

typica. Th. Bauerlein 1922, 2 Stucke. (M.) L.138 H.68 D.37mm 

132.906 Ramor 

146. Wallersee beim Abflu8. var. tenuis und Jugendform, sparlich, lang- 

gestreckt und rostrat. Modell 11. 9. 1927, 2 Stticke. (M.) 

L. 139 H.63 D.43 mm 

Oly 344 eal 

147. Obertrumersee bei Fisching. Ufer flach, weit drauBen eine Binsenkette, 

Ufer selbst schlammsandig und starker vermoort. var. tenuis, Seeform, 

z. T. schmaler und rostrat, gelbrotlich. Modell 12. 9. 1927, 4 Stticke. 

(M.) JE Gye SiG 53} ID). 33s} Taaven 

109% 93 eo 

1095S. eos 

148. Grabensee bei Zellhof. Ausgespultes Moorufer, dicht mit Binsen be- 

wachsen, mooriger Grund. var. tenuis, spitz- bis breitschnablig und 

rostrat, haufig. Modell 12. 9. 1927. (M.) L.115 H.55 D. 34mm | 

NOG XB DS | 
OB 3) Bil 

R. Osterreichische Donau 

149. Donau-Auen bei Aspern. Kleine Form mit spitzem Schnabel und kon- 

zentrischer Skulptur. L. KuSéer 1921. L. 87 H.47 D. 26mm 

150. Wien, Kaiserwasser, Alter Donaulauf bei der Reichsbriicke. Hohe und 

flache Formen der var. typica. A. Edlauer 1931, 3 Stticke. (M.) 

L.128 H. 74 D.43 mm 

IIS Se os}, 2 Se! 

PAT doa 3 JL) 

151. Donau-Buchten beim Lusthaus im Prater. cf. Zelebor 1851, als cyg- 

nea und cellensis. 

152. Donau-Buchten bei Jedlersee. Zelebor 1851. 
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S. Thaya und March 

153. Rohrenteich (554 m), zur Igla. Canon 1935. 

154. Lukas-Teich (562m). Canon 1935. 

155. Thaya-Altwasser bei WeiBenstetten, SUdmahren. Grofe auffallend 

bauchige Form, dunkelgefarbt mit erodierten Wirbeln. A. Horner, 

4 Stucke. (M.) L.187 H.98 D.70 mm 

MiSy4 = fore) KY) 

GAS. OlG 

156. March bei Goding. var. typica. L. KuSéer 1921, 1 Stuck. (M.) 

L.104 H.57 D.27mm 

Aus dem Rest des Gebietes, abwarts bis Budapest, ist die Art nicht be- 

kannt geworden, aber zweifellos in den Donau-Altwassern noch haufig. 

Unterfamilie Unioninae Swainson 1840 

Mindestens seit dem Oligozaén sind die echten Unionen in Europa die 

Leitformen gewesen, wahrscheinlich gehen sie aber auf viel altere Zeit 

zuruck. Fast alle Unionenarten, die iberhaupt im borealen Gebiet leben 

konnen, haben in unserem Gebiet auch die Eiszeit iberdauert und hier in 

gleicher Weise durch Vorverschiebung des Wirbels und Streckung der Schale, 

meist auch Verbreiterung des Schnabels, neue Rassen ausgebildet, die ur- 

sprunglich aus den var. arenicola und tenuis hervorgegangen, letzten 

Endes Kalteanpassungen darstellten und heute bei einigen Arten noch so 

deutlich ausgepragt sind, daB sie eigene Namen erhalten haben. Dazu ge- 

horen insbesondere die longirostris und arca-Seeformen der Hochlandsseen, 

ebenso wie bei den Anodontinen die rostrata- und cellensis-Formen, aber 

auch schon bei Crassunio crassus macht sich die gleiche Ausbildung in den 

squamosus-Formen der Schweizer Seen bemerkbar. 

Von den Unionen ist es dem Unio tumidus Retz. nicht mehr gelungen, 

nacheiszeitlich die Sperre der Urgebirgsschwelle zu uberwinden und in die 

sudbayerische Donau zu gelangen. Unio pictorum und crassus dagegen 

haben im Gebiete selbst die Hiszeit uberstanden. 

Crassunio crassus (Retzius) 

Auch fiir diese Art gilt das allgemein von der Fauna der oberen Donau 

zu sagende. Die Ausbildung bzw. Festigung der neuen Rasse mul} spatestens 

zu Ende der Wtirmeiszeit abgeschlossen gewesen sein und hat infolge der 

durch die Hiszeit geschaffenen Kalkgerolldecken und der Hohenlage des 

Gebietes ihren Charakter bewahren konnen. Die Abgrenzung erscheint nur 

in den wenigen Fallen schwierig, wo die junge Rheinfauna in das alte Ge- 

biet der Donaufauna eingebrochen ist, also im Schweizer Mittelland, in 

Kocher und Jagst. 
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Crassunio crassus cytherea (Kuster 1833) 

Die Nomenklatur der Rasse ist schon ziemlich umfangreich geworden. 

Unio cytherea Kuster 1833. Altmuhl. 

— sinuolata Kuster 1833 Altmuhl. 

consentaneus Rossmassler 1836. 

batavus var. gibbosus Held 1836. 

— var. elongatus Held 1836. 

silen Held. Nom. nud. 

squamosus Charpentier 1837. 

dubius (Fitzinger 1833). Nom. nud. 

Zelebor 1851. Nom. nud. 

nigricans, ebenso. 

castaneus, ebenso. 

heldi Kuster 1854 

(= phaseolus Held, n. nud.) 

ater var. nessorhynchus Kuster 1854. 

phaseolus Kobelt 1879. 

turicus Servain 1885. 

tiguricus Servain 1885. 

duregicus Servain 1885. 

ostiorum Servain 1885. 

batavus var. lacustris Clessin 1887. 

— var. elongatus Clessin 1910. 

— fa. lata Clessin 1910. 

consentaneus thayacus Kobelt 1910. 

— bodamicus Kobeit 1911. 

— abnobae Kobelt 1911. 

— dilatatus Kobelt 1911. 

Donau bei Wien. 

March bei Marchegg. 

bei Passau. 

Regen bei Regensburg. 

Inn bei Neuhaus. 

Zuricher See bei Rapperswyl. 

Zuricher See bei Rapperswyl 

Zuricher See bei Rapperswy]l. 

Zuricher See bei Rapperswyl 

Luzerner See bei St. Nicola. 

Donau bei Regensburg, 

ob. Worth. 

Donau b. Regensburg, Weichs. 

Thaya. 

Bodensee bei Rohrschach. 

Ob. Donau bei Tuttlingen. 

Zuger See. 

A. Aare 

Die Abgrenzung im Aare-Gebiet mag stellenweise zweifelhaft erschei- 

nen. Wie im ganzen Alpenrheingebiet ist eine langsame Angleichung an die 

Mittelrheinfauna im Gange, die da und dort batavoide Typen starker her- 

vortreten laBt. Da aber cytherea-Skulpturen starker verbreitet sind, darf 

man das Gebiet im wesentlichen zur cytherea-Rasse rechnen. 

1. Thunersee bei Kandergrund-Gwatt. cf. Schnitter, S. 177. Zwie- 

sele, 2 Sticke, fast typisch, etwas batavoider Einschlag. 

2.Thunersee bei Lachen (Lagune). MittelgroBe var. aren./typica, Wirbel 

vorderstandig, schwach eingerollt. Zwiesele, 120 Stucke. (M.) 

L. 71 H.36 D.25mm 

GSB ao eto 

Be 2s} 
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on oa 

16. 

i 

18. 

18), 

20. 

21, 

2a. 

23 

. Thunersee bei Einigen. Cytherea-Seeform des steinigen Ufers, Schna- 

bel haufig etwas verbreitert. Wirbel vorgelagert. Zwiesele, 55 Stuk- 

ke. (M.) L. 63 H. 34 D. 22mm 
Gl 23d a 
60.7433) 2 

.Eisweiher bei Lachen. var. typica mit vorgeschobenen Wirbeln, die 

wenig eingerollt sind. Zwiesele, 1 Stuck. (M.) 

L.61 H.34 D.22mm 

. Aare bei Thun-Scherzlingen. MittelgroBe Flu8form, den Amperformen 

ahnlich. Zwiesele, ca. 80 Stucke. (M.) L. 63 H.35 D.24mm 

O2es woe 22 

GOR oe 20) 

. Urtenen bei Hofwyl. Schnitter,S. 177. 

. Urtenenkanal. Schnitter,S. 177. 

. Moosseedorfer See bei Urtenen. Altersformen der var. tenuis. Wirbel 

vorgeruckt, Skulpturen cytherea. Zwiesele, ca. 30 Stucke. (M.) 

E60) He 325). 2omm 

OO S229 

DORI 20) 

.Limpach bei Wengi und Schupfen (FleBt zur Emme). Schnitter, 

S. 177, leg. Shuttleworth. Rassenstellung unbekannt. 

. Aare bei Buren. Schnitter,S. 177. Mus. Bern. 

ware: per Solothumns SChmrtter, oli Wobelt, ikon) IN. he iz. 

Fig. 2472. 
.Schachen der Aare bei Aarau, Brugg, Klingenau. Schnitter,S. 177. 

.Dunnern bei Olten. Schnitter, S. 177, coll. Shuttleworth. 

.Diinnern bei Onsingen. Schnitter, S. 177. coll. Shuttleworth. 

.Ditinnern beim Brtihl oberh.* Solothurn. Schnitter, S. 177. coll. 

Shuttleworth. 

Wiesengraben der Wigger in Brittnau. Schnitter, S. 174, Taf. 15, 

Ser. 2, wie die folgenden Nummern bis 20 mit starkem batavoiden 

Einschlag. 

Rickenbach bei Nebikon. Schnitter, S. 175, Taf. 15, Ser. 2. 

Rhonkanal. Se hunt tem... 110; hak.) Sera. 

Rhonkanal unterhalb Seewangen. Schnitter, S. 176, Taf. 15, Ser. 4. 

Rhonkanal bei Mauensee. Schnitter, S. 176, Taf.15, Ser. 5. 

Suhr zwischen Suhr und Entfelden. Schnitter,S. 172, Taf.14, Ser. 2. 

Suhr zwischen Triengen und Buron. Schnitter,S. 173, Taf. 14, Ser. 4. 

. Suhrkanal in Sursee.S chnitter,S. 173, Taf. 14, Ser. 4. 

24. 

AB), 

Werke benWerkheim:.Sichnittier, S173, Mat tt \Seri1: 

Sempacher See. Schnitter, S.174, Taf. 14, Ser.5. Kleine, verktrzte 

Seeform. Zwiesele, 20 Stucke. (M.) L. 49 H.29 D. 21mm 

48 27 18 

EEN PAT) 18 
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B. Reuss 

25.Sarner See. Schnitter,S. 116. 

26 

21. 

28. 

29. 

30. 

Ol. 

32. 

. 3d. 

34. 

30. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

.sarner Aa.Schnitter,S. 166. 

Vierwaldstattersee. Schnitter, S. 166; Ikonogr. N. F. 17, 1911, 

Taf. 454, Fig. 2455. Zwiesele, Najaden des Vierwaldstattersees. Da- 

nach lebt die Art in fast samtlichen Becken (Gersauer, Weggiser, 

Kussnachter, Luzerner, Hergiswiler, Alpenacher Becken in grofen 

Formen (squamosus Charp.) und luzernensis Zwiesele. Taf. 5—12. 

GroBtes Stuck: L. 92-H.45 D. 37 mm 

Reuss bei Luzern. Schmittner, S. 166. 

Reuss-Altwasser bei Ottenbach. Schnitter,S. 169. 

Stille Reuss bei Fischbach. Schnitter,S. 169. 

Bunz zwischen Wildegg und Othmarsingen. Schnitter, S.169. 

Bunz bei Dottikon. Schnitter, S. 169, Mus. Basel. 

Bunz bei Tinfurthmtihlen. Schnitter, S.169, Mus. Bern, coll. 

Shuttleworth. 

Graben im Btinzer Moos zwischen Wohlen und Muri. Schnitter, 

5. 169, Mus. Zofingen. 

Lorze bei Maschwanden. GroBe Formen. Altersformen der var. tenuis, 

Vorderteil stark erodiert. Kobelt, Ikonogr. N.F.17, Taf. 457, 

Fig. 2471. Zwiesele, 2 Stucke. (M.) L.- 67 He35)DeZo mane 

Zugersee. cf. Kobelt, Ikonogr. N.F.17, Taf.453, Fig. 2447,48 als 

U. consentaneus dilatatus Godet. 

Zugersee bei Buonas-Risch. var. crassa. Echte cytherea-Seeform. 

Zwiesele, 4 Stucke. (M.) L. 52 H.29-D) 20 mm 

Zugersee bei Cham. var. crassa, selten typica. Letztere mit stark vor- 

geschobenem und abgerundetem Wirbel. Zwiesele, 5 Stticke. (M.) 

Ik. 59 EE 36) 922.6 5and 

Dhap lo Leet 

Lowerzer See. var. tenuis mit breitem Schnabel, rotbraun gefarbt, 

Wirbel erodiert. Zwiesele, 60Stucke.(M.) L. 83 H.44 D.31mm 

80) 4 40a eas0 

13: 5 Op seer 

Lowerzer See, Abflu8. GroBe Form, var. typica und bes. dickschalige 

und breitschnabelige Stucke. Rot-schwarzbraun. Zwiesele, 15 Stuk- 

ke. (M,) L. 85 H.43 D.33mm_ 
Te Ee > BE 
To 89 1B 

Seewenbach bei Seewen. Schnitter, $.166, Kuster, Unio, T. 32, 

Fig. 2. 
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42. 

43. 

44, 

" 45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

dl. 

D2. 

53. 

D4. 

D9. 

06. 

D7. 

58. 

D9. 

60. 

ile 

C. Limmat 

Sines chnatier, Silo. 

Wollensee bei Wesen. Schnitter,S. 165. Mus. Basel. 

Bach bei Orlikon. Schnitter, S.165. Senckenberg-Museum. 

Greifensee bei Niederuster. Schnitter,S.165. Senckenberg-Museum. 

Zwiesele, 2 Sticke, klein, etwas batavoid aussehend. 

Zuricher See. Kobelt, Ikonogr. N. F. 17, Taf. 455, Fig. 2461. 

Ziiricher See bei Rapperswyl. Kobelt, Ikonogr. Taf. 451, Fig. 2442 

als Unio consentaneus ostiorum Serv. Servain 1885 als ostiorum, 

turicus, duregicus und tigurinus Serv., Schnitter,S. 165. 

Zuricher See bei Rapperswil-Hurten. Schnitter,S.165.Zwiesele, 

130 Stiicke; cytherea mit verbreitertem Schnabel, var. tenuis/arenicola 

(M.) L. 74 H.40 D.27mm 

66 36 2H 

64 34 24 

Ziiricher See bei Ufenau.Schnitter,S. 165. Mus. Basel. 

Zuricher See bei Horgen. Schnitter, S. 165. 

Zuricher See bei Ztirich. Schnitter,S. 165. 

Limmat bei Kloster Fahr. Schnitter, S. 165. 

D. Bodensee — Rhein 

Ruggelb, Liechtenstein. Stark batavus-ahnlich. Paar, 1 Stuck. (M.) 

Uae By Jel: BS ID). 28} soobael 

Rheinlache bei Vaduz. var. typica. Paar, 1 Stuck. (M.) 

Ie OS) dale Sey IO), Ale sootan 

Bodensee bei Staad. Schnitter,S. 153; Miller 1873. 

Bodensee bei Salmsach. Schnitter,S. 153. 

Bodensee bei Rohrschach. Schnitter, S. 153; Kobelt, Ikon. 17, 

Fig. 2465, 66, als U. consentaneus bodamicus Kob. 

Bodensee bei Lindau-Strandbad (Ziegelhaus). Nesterweise zwischen 

den Schilfwurzeln bei 2—2,5m Sommertiefe. Grund: moorig-sandig. 

L. Thomann 1924; Modell 1941—44, 16 Stticke. (M.) 

oe) be ol) 22 mm 

ope Onemmec al 

a) Ah ae 

Bodensee bei Lindau-Reutin (LadestraBe). var. crassa-lacustris. L.T ho - 

mann 1920, 1 Sttck. (M.) 

Bodensee bei Lindau-Schachen. var. crassa. L. Thomann 1920, Mo- 

dell 1941: 5 Stucke. (M.) L.52 H.30 D.24mm 

AOI 2m eal 

ADI is 5) DAN) 16 

Bodensee bei Reutenen. Dekurvierte Form. Thomann 1920, 1 Schale. 

(M.) 
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62. 

63. 

Bodensee bei Wasserburg. Bei der Bachmiindung westlich der Halb- 

insel konnte ich 1941 eine Kolonie feststellen, alle zerbrochen. D.Gey - 

er 1923; Modell 1941, 2 Stucke. (M.) LL: 63 H230 Dy26 mm 

5G: a 2Gr meme 

Bodensee bei Nonnenhorn. Grund steinig-sandig an der Westspitze, ge- 

gen Wasserburg zu schlammig. Thomann 1920, Modell 23. 2. 1941, 

2 Stucke. (M.) IO lela 28) JO) 2) roman 

40°22. 26)aiekG 

64 Bodensee bei Friedrichshafen. Schnitter,S. 153, leg. v. Martens. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

80. 

81. 

82. 

83. 

Bodensee zwischen Meersburg und Unteruhldingen. Strand steinig bis 

kiesig, nur an den Bachmtindungen miozaner Schlamm. var. tenuis. 

1 Klappe. Model11 18. 8. 1940. (M.) 

Bodensee (Untersee) bei Berlingen. Kobelt, Ikonogr. N. F. 17, Fig. 

2494—2495. 

Rhein bei Konstanz. Schnitter, S. 154. Kobelt, Ikon. 17, Fig. 

2493. 

Bach bei Aigeltshofen (Isny). Kleine bis mittelgroBe Bachform, cythe- 

rea. Zwiesele, ca. 80 Stucke. (M.) L259 Hess, De22 mam 

(CMe ayes fal 

62> 6455 eae 

Ach bei Kisslegg (zur Schussen). Langgestreckte var. tenuis bis crassa, 

haufig stark erodiert. A. Weber 1920; D. Geyer 1923, 5 Stucke. (M.) 

Gee (Uses) 1D), 20 icowsn 

64 S12 

BO 2S 

Ach bei Stuben. Kleine cytherea-Bachform, lang-quadratisch bis lang- 

oval. Zwiesele, ca. 80 Sticke. (M.) bs 53) He 28 Ds 2 Oran 

Sede AS) 0 18 

48.) 26. 

Ach bei Ober-Haid, stidlich Kisslegg. var. tenuis, lang-quadratisch bis 

langgestreckt. Modell 15. 10. 1938 (bei der Regulierung), 78 Stucke. 

(M.) L. 73 H.34 D.27mm 
: FA ey 1 D5 

69). 1346426 
Ach bei Mendelbeuren. Sandform und var. tenuis, etwas quadratisch. 

D. Geyer 1923; Zwiesele, 48 Sticke. (M.) L. 60 H.28 D.21mm 

GOP oo ae 

Gil saci meee al 

Schussenkanal bei Mochenwangen. Geyer, juv. mit cytherea-Skulp- 

tur. (M.) Le 307, 20) Det3 mana 

Miithlkanal beim Schwaigfurter Weiher. Sehr langgestreckte Form, 

Wirbelskulptur, typische cytherea. Zwiesele, 5 Stucke. (M.) 

1 7 3.3) D2 26am 

(Or BS 27 
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84. 

895. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

‘Glatt S chnitter, 5S: 169. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

91 

Schussen unterhalb der Schwaigfurter Muhle. cf. Wurtt. Jahresh. 56, 

1900. 

Schussen bei Ravensburg. v.Seckendorf, 1846. 

Rhein bei Gottlieben. Kobelt, Ikonogr. N. F. 17, Fig. 2467—2468. 

Rhein bei Stein. Kobelt, Ikonogr., Fig. 2496. var. aren./tenuis, 

klein, gelbbraun, erodiert. Wirbellage cytherea, Skulptur vereinfacht. 

D. Geyer; Zwiesele, 265 Stucke. (M.) LL. 90 H.27 D. 20mm 

BB) 2 20) 

GOR 308. 22 

Rhein bei Sackingen. Kobelt, Ikonogr. N. F. 17, Fig. 2464. 

Rhein bei Grenzach. Schnitter,S. 155. Senckenberg-Museum. 

Rhein bei Waldhaus i. d. Hard. Schnitter,S. 155; Taf. 9, Fig. 8—12. 

Toss. Schnitter,S. 165. 

Ried von Etzwilen, Kt. Thurngau. Schnitter,S.165 

Thur, Kt. Thurgau.Schnitter,S. 165. Senckenberg-Museum. 

Aach bei Sulgen (zur Thur). Schnitter,S. 164. 

Biberkanal bei Ramsen, Kt. Schaffhausen. Schnitter,S. 164. 

E. Kocher 

Die Verbreitung der Donau-Muscheln im Kochergebiet ist stark zerris- 

sen und auf einige hohergelegene Bachgebiete beschrankt. Die junge Ein- 

talung selbst hat Rheinmuscheln. 

whe 

98. 

99. 

100. 

Aal bei Aalen. Kleine Bachform, var. tenuis/arenicola. Grund: Jura- 

sand. Wirbelskulptur und Umri®B cytherea, altere Stticke etwas lang- 

gestreckt. Zwiesele, 120 Stticke. (M.) Ee ol A219 mm 

AG 2Oso eS 

A ee On lel 

Lein bei Abtsgemund. cytherea mit sehr starker batavoider Beimi- 

schung, die sich namentlich in der flach ovalen Schale auBert. Alle ero- 

diert, var. aren./tenuis. Zwiesele, ca. 30 Stiicke. (M.) 

L. 63 H.34 D.25mm 

Oda 2a 2n i 2s 

O2F Sa yD 

Lein bei Alfdorf. Kleine Bachform, schwarzbraun gefarbt, Umrifi 

cytherea, Wirbel erodiert. Zwiesele, 22 Stticke. (M.) 

De 43°25" De16 mm 

AN eee eay ee, OU) 

AQ Mere2 Ae: Sele 

Lein bei Leinzell, OA. Gmutnd. MittelgroBe Bachform, dunkelbraun 

gefarbt, im Umrif etwas batavoide Anklange, aber Wirbel vorgeneigt. 

Zwiesele, 19 Stticke. (M.) bg ay Maly SBE Al agabel 

Dae eZ Onur Ail 

Deo OP elo 
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101. Lein bei Welzheim. Kleine Bachform, engringig und immer erodiert. 

Formen zwischen batavus und cytherea. Wirbel vorgeschoben, meist 

langgestreckt, schwarzbraun, vorne rostbraun inkrustiert. Zwiesele, 

148 Stucke. (M.) L. 50 BH: 27 D. 21mm 

Oman Aa ZA0 

45:9 o26 qa 

102. Lein bei der Amandusmuhle. Kleine var. tenuis, schwarzbraun, etwas 

flach, fast immer erodiert, Wirbel vorgeneigt. Zwiesele, 34 Stucke. 

(M.) L. 48 H.29 D.19mm 
DB 119 
Ad 04 rally 

103. Rot bei Honig (zur Lein). Klein, schwarzbraun, langgestreckt, Wirbel 

gegen den Vorderrand geneigt. Zwiesele, 69 Stticke. (M.) 

Le bl Ee 2S Oi oaaama 

50) e932 Se ea 

49°. ~26)a sala 

a) Rot 

104. Rot bei Finsterrot. MittelgroB bis groB. Stark erodierte var. aren./te- 

nuis. Starker batavus-Einschlag ist wahrscheinlich. Verkurzte bis ganz 

langgestreckte Stiicke, im Alter dunkelbraunschwarz. Zwiesele, 

98 Stucke. (M.) L. 78 H.44 D. 31mm 

LOW oO emote 

13. A Sian pame 

105. Rot bei Rot. Stubensandstein-Grund. Grofe, langgestreckte Form, da- 

bei bauchig und immer erodiert. Form cytherea, ahnlich wie in der 

Ach bei Kisslegg. Wirbel bald flacher, bald vorderstandiger. Zwie- 

sele, 145 Stucke. (M.) L. 70 H.31 D. 30mm 

65") (goles 

O05 ole 

106. Rot bei Liemersbach. MittelgroBe Bachform, stark erodiert. Umrisse 

cytherea, selten batavus. Dunkelbraune, weitringige var. tenuis. 

Zwiesele, 104 Stticke. (M.) L. 57 H.34 D.33mm 

DOP olin Za 

Be waxes IS) 

107. Rot oberhalb Bohringsweiler. 1 juv. Sttick weist die cytherea-Kenn- 

zeichen auf, alle anderen sind erodiert und haben im Alter teilweise 

batavus-Form. Zwiesele, 73 Stucke. (M.) L. 64 H.35 D.26mm 

Werhaltnis bats cyth-— 1a" 2. OS Bian f 2A2 

BO eho Aaeneal 

108. Rot bei Fichtenberg. Reiner batavus ohne cytherea-Beimischung. 

LGwnige)s en eso (vie) L. 38 4.21 DD. 13 mm 

AAG), 15) 9 
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b) Buhler 

109. Buhler bei Obersontheim, OA. Gaildorf. Kleine Bachform, Wirbel 

meist vorgeschoben, mit cytherea-Skulptur, seltener batavus-Skulp- 

tur. var. tenuis/arenicola. Griinlichbraun. Z wiesele, 84 Stucke. (M.) 

L. 48 H.27 D.16mm 

46) 32405 15 

Anne aie carers) 9 en AUG) 

110. Buhler bei Biihlerzell. Kleine Bachform mit cytherea-Form und Skulp- 

tur. Batavoide Skulpturen, die vorkommen, sind pseudoconsentaneus 

und bleiben klein und fein. Z wiesele, 27 Stucke. (M.) 

L. 48 H.28 D.17mm 

AS) ee lae ©) ib 

2 OU E Seta be 

F. Jagst 

Der Zusammenhang zwischen Jagst und Wornitz mu noch in ziemlich 

junger Zeit bestanden haben. Wohl war in Alterer Zeit die Jagst uber die 

Brenz mit der Donau verbunden. Die heutigen Hohenmarken der Wasser- 

scheiden deuten aber auf eine spatere Verbindung uber die Eger zur Wor- 

Ta Zae 

111. Neuer Bach, zur Sechta bei R6hlingen. Kleine cytherea-Bachform mit 

weit vorgeschobenen Wirbeln, var. tenuis, engringig, braun. Zwie- 

sele, 7 Stucke. (M.) 46 oe 25) D2) 07 mam 

AA ade GiskG 

112. Seitenbach zur Sechta bei Rohlingen. Langgestreckte Bachform mit 

vereinfachter Skulptur und weit vorgeschobenen Wirbeln. var. tenuis/ 

arenicola. Wirbel kaum abgeschliffen. Zwiesele, 7 Stucke. (M.) 

Mige BA ely 2X3} ID) US \vaaten 

BU ARS AUS} 

113. Sechta bei Rohlingen. var. tenuis, meist langgestreckt, erodiert. Skulp- 

tur cytherea, Form etwas batavoid. Zwiesele, 65 Stucke. (M.) 

lee S0DEE 269) 1émam 

Aa) eed See hG 

ANS sate oid ean Li) 

114. Sechta bei Dalkingen. Kleine Bachform, var. tenuis, Wirbel erodiert, 

selten die cytherea-Skulptur sichtbar. Zwiesele, ca. 80 Stucke. (M.) 

Mig YY) dele 245) 1B), Plbacaven 

DOMME 2Gma 9 

AG onene fold 

115. Jagst bei Schwabsberg. Kleine Bachform, var. tenuis/arenicola mit 

cytherea-Skulptur und Umrissen, auch bei den ganz jungen Stticken. 

Braungefarbt, am Hinterende haufig inkrustiert. Zwiesele, 90 Stuk- 

ke. (M.) dS. 292 tna 

DOV ine2 ier Zi 

Ze} PAS] in halts) 
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116. Jagst bei Westhausen. Verkurzte Bachform var. tenuis/arenicola. Skulp- 

tur und UmriB cytherea. Zwiesele, 19 Stticke. (M.) 

Ee ol 28 De2ZZmom 

452 Dia ala 

Ai M2 Eels 

117. Jagst bei Jagstheim. Wie vorige. Leicht verktlrzte Formen mit 

vorgeschobenem Wirbel haufig, ganz leicht erodiert. Zwiesele, 

27 Stucke. (M.) L. 48 H.28 D.18mm 

43 26.9 

43-24 15 

118. Jagst bei Schrezheim. Skulptur und Form cytherea, leicht verkurzt, 

ganz leicht erodiert. Zwiesele, 120 Stticke. (M.) . 

iy Sl 29 D2 Onmanaal 

AS) 26 yanlg 

44° 262° 7 

119. Jagst bei Schonau. Wie vor., Wirbel etwas starker erodiert. Zwie- 

sele, 17 Stticke. (M.) be 520H 3 Da 22am 

45 260m el 

BO unpeee 5 IY) 

120. Jagst bei Ellwangen. Eigentimlich kurzoval, flacher mit mehr abge- 

flachtem Wirbel, offenbar batavus-Einmischung. Zwiesele, 3 Stuk- 

ke. (M.) LE. 39). 25) Grom 

121. Jagst bei der Heuchlinger Mthle. Kleine Bachform, meist juv., var. 

tenuis/arenicola. Skulptur cytherea, in den Umrissen bzw. einer ge- 

wissen Flachheit der Schale und kleinen Unterschieden der Skulptur 

macht sich eine batavus-Beimischung bemerkbar. Zwiesele, 35 Sttk- 

ke. (M.) | L. 53 H.27 D.19mm 
49. 26 18 
AT OTe lle 

G. Wiirttembergische Donau 

Die stidlichen Zufllisse der Donau auf wiirttembergischen Gebiet haben 

besonderes Interesse, weil tber sie der Einwanderungsweg der Donau- 

fauna ins Bodenseegebiet fuhrte. Im einzelnen sind verschiedene Wege 

moglich und je nach den wechselnden Wasserstandsverhaltnissen auch 

benutzt worden. Besonders gangbar scheinen die Wege von der Iller — 

Aitrach zur Schussen (Ach), von Wurzach zur Ach und von der Biberacher 

Riss zur Ach gewesen zu sein. Aber auch vom Federsee heruber und ebenso 

die noch heute bestehende Verbindung durch die Mohringer Donauver- 

sickerung und die Hegauer Ach zum Bodensee. Die crassoiden Unionen 

beiderseits sind in keiner Weise zu unterscheiden. 

121. Donau unterhalb Immendingen (am Bruhl). cf. Haas und Schwarz 

1913; leg. W.S pitzund Rehho1z, 5 Stucke. 



Hans Modell: Najaden-Fauna der oberen Donau I49 

122% 

123. 

124. 

125. 

126: 

127: 

128. 

P29: 

130. 

132. 

133. 

134. 

135. 

136. 

Pare 

Donau-Versickerung bei Méhringen. var. typica/tenuis und crassa. 

Zwiesele, 5 Sticke. (M.) ibn BY lly el) 1B). AU taatce 

a 28) 2D) 

DU Zor ane 

Donau oberhalb Tuttlingen. var. crassa, gleichmaBig oval-bauchig, fa. 

abnobae Kobelt. Zwiesele, 33 Stticke. (M.) L. 61 H.32 D.23mm 

DO oO ee 22, 

Ble te 2G 24 

Donau bei Tuttlingen. var. arenicola/tenuis. cf. Haas und Schwarz 

1913, 12 Stticke, leg. R. Ewald, Senckenberg-Museum; leg. W. Blu- 

me 1923; leg. Zwiesele, 7 Stucke. (M.) i (Gl re 3 1D: 2.0mm 

Die ZO A235 

Dore owe weal 

Donau bei Fridingen. var. arenicola = U. consentaneus abnobae Kob. 

ef. Haas und Schwarz 1913; 12 Stticke, legs. Geyer; Modell, 

5 Sticke, leg. Geyer; Zwiesele, 14 Sticke. 

Li of E30 DD, 20mm 

NS OS) PAW) 

51 28 24 

Donau bei Beuron. cf. Kobelt, Ikonogr. 17, 1911, Fig. 2473—2474, 76. 

fa. abnobae Kobelt. Zwiesele, 3 Sticke. L. 46 H.26 D.19mm 

Donau zwischen Beuron und Tuttlingen. cf. Haas und Schwarz 

1913, 3 Stticke, leg. Geyer. 

Donau bei Gutenzell. Zwiesele, 2 Sticke, erodiert. 

Donau bei Innigkofen. cf. Haas und Schwarz 1913, Taf. 2, Fig. 2; 

Kobelt, Ikonogr. 17, Fig. 2475, 2477. 

Donau bei Ehingen. v.Seckendorf 1847 (Wiurtt. Jahreshefte). 

Donau-Altwasser bei Erbach. var. tenuis, kleine Bachform. Zwie- 

sele, 1 Stuck. (M.) L. 43 H.23 D.17mm 

Eschach bei Kappel. HaasundSchwarz 1913, Taf. 2, Fig. 1. 

Krahenbach bei Eflingen (zur Donau bei Tuttlingen). 1 Schale, L. 

Thomann 1942. (M.) 

Ostrach bei Ostrach. var. typica bis tenuis. Zwiesele, 5 Stucke. (M.) 

Ee Oo He 2 Ds 1 6)mana 

Mihlbach bei Kappel-Buchau. Verktirzte Sandform, var. tenuis. 

D. Geyer 1923, 7 Stticke; Wagele 1933, 17 Stucke; Zwiesele, 

80 Stticke. (M.) 

Stadioner Bach (zwischen Bettighofen und Mundung). Grofe Form, 

var. typica bis tenuis. Zwiesele, 16 Stucke. (M.) 

Ey (4 36) D2 faa 

DOTS One 2.0) 

AQ 20 ae 
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138. Ehrlos bei Ehingen. var. typica, Skulptur stark wechselnd. Form lang- 

oval bis zu quadratischen Sandformen. Zwiesele, 66 Stucke. (M.) 

Le).69 Heso Dr 2G mama 

63) 300 ede: 

61 2952s 

139. Zwergbach bei Haunsheim (zur Egge). var. typica und arenicola, mit- 

telgroB, lang und dinnschalig aus feinem Kalkschlamm. Zwiesele, 

145 Stticke. (M.) L., .68 Hy 33)D2Zommm 

66) 31 e226 

Skepta 

140. Westernach-Altwasser bei Dellmensingen. var. typica/tenuis, kurz- 

oval. Zwiesele, 6 Stucke. (M.) LL. 52) 2 9A Sk 9 maa 

SO ea ake, 

141. Rottum oberhalb Baustetten. Ca. 3—4m breit, sandig bis steinig, 0,5 m 

tief. Model] 20. 9. 1936, 1 Sttick. (M.) Ms 0) Vsly 248 1B), IL 7 iaoeaal 

142. Rottum oberhalb Laupheim. Kleine Bachform, var. arenicola/tenuis. 

Stark erodiert. Zwiesele, 28 Stiicke. (M.) L. 58 H.32 D.23mm 

BY reo. 3222, 

56s) SOF S20 

H. Iller 

Der Lauf der Iller, eines ausgesprochenen schotterfihrenden Gebirgs- 

flusses, ist ohne Muscheln. 

143. Grenzbach bei Heimertingen. var. arenicola, stark inkrustiert. Bach 

schlammig, 1 m tief, stromend. H. Breher 1931, 9 Stucke. (M.) 

L. 64 4.33 D.24mm 

61 34 24 

We SO Zi 

144. Krummbach bei Illertissen. var. tenuis, kleine rotbraune Bachform, 

nicht erodiert. Zwiesele, 37 Stucke. Po mGy Bo lgl2rsy JB); 12) eavan 

45 26 17 

44, 27 ne 

145. Ach unterhalb Wurzach (zur Aitrach — Iller). Flu8chen, breit, seicht, 

fast stagnierend, sandig. GroBe, stark erodierte Form, ganz ahnlich der 

aus der Ach bei Kisslegg. Model] 8. 6. 1939, 2 Stucke. (M.) 

L. 67 0.37 D. 25mm 

Boon AS) 22ND 

I. Zwischen Iller und Lech 

146. Roth bei Unterroth, Kr. Illertissen. var. tenuis, dunkelbraun, feinge- 

streift, kaum erodiert. M. Dopfer 1941, 5 Stticke. (M.) 

e162, He 32 Ds22 mam 

DORs a2 19 

AO Oi 19 
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147. 

148. 

149: 

150. 

151. 

152. 

153. 

154. 

155. 

156. 

157. 

158. 

159. 

160. 

LOT 

162: 

Krumbach bei Krumbach. Kleine, rotlichbraune Form, var. tenuis. 

D. Geyer 1920, 6 Stticke. (M.) Ii AR el, 2g) IDS sy raon aad 

AGie oa ine lid 

Ain MOA 6 

Muhlkanal der Gtinz bei Frickenhausen, Kr. Memmingen. var. areni- 

cola, kleine Form, rotbraun. Breher 1934, 1 Stuck. (M.) 

L. 44 H.25 D.18mm 

Mindel bei Gernstall. var. tenuis/arenicola. W. Michel 1938, 1 Stuck. 

(M.) L. 45 H.24 D.18mm 

Mindel-Altwasser bei Nassenbeuren. var. tenuis/arenicola. W. Mi- 

chel 1937, 1 Schale. (M.) L. 50 H.30 D.—mm 

Mindel-Altwasser bei Salgen. Kurz und hoch, var. arenicola. W. Mi- 

chel, ded. 1937, 1 Sttick. (M.) L.. 45 H.26 D.17mm 

Westernach bei Egelhofen. var. tenuis. W. Michel] 1937, 1 Schale. (M.) 

L. 46 H.27 D.—mm 

Westernach bei Westernach. Kr. Mindelheim. Kleine Bachform, leicht 

erodiert, var. tenuis und arenicola. (M.) 

Nebenbach der Westernach bei Westernach. var. tenuis. Schnabel stark 

inkrustiert. W. Michel 1937, 11 Stucke. (M.) L. 55 H.28 D.20mm 

Dig Olea 22 

DO eae oat ie. 

Haselbach bei Haselbach, Kr. Mindelheim. var. tenuis. W. Michel 

1937, 1 Schale. (M.) L. 43 H.23 D.—mm 

Hartweiher bei Unterkammlach. var. typica/tenuis, im Alter stark ero- 

diert. W. Michei 1938, 3 Stucke. (M.) i 56 29)? 24mm 

Sy eats Parr ie a) 

SO eaves 

Nebenarm des Lettenbachs bei der Mtihle von Mattsies, Kr. Mindel- 

heim. var. tenuis. W. Michel 1939, 1 Schale. (M.) 

L. 45 H.25 D.—mm 

Zusam. cf. Clessin 1871 (Corr. bl. Regensbg.), in groBer Menge im 

Lehmgrund. 

Worishofen. var. typica/tenuis. A. Weber. (M.) 

L. 46 H.24 D.17mm 

Anhauser Bach bei Anhausen. MittelgroBe Form, var. tenuis, Wirbel 

und Vorderteil erodiert. Zwiesele, 43 Stucke. (M.) 

Ja GS) dal; 315) ID) PAoiant aol 

Obie S200 26 

Oh ato Ota ae 

Barenbach bei Wollmetshofen (zur Neufnach). Clessin 1871. Stark 

korrodiert in zahlloser Menge in einem zahen, blauen Lehm. 

Schmutter bei Diedorf. Bach 5—6m breit, 0,5—1m tief, feinsandig, 

Stromung maBig in vielen Windungen. var. tenuis, auch dekurviert. 

H. Modell 24. 3. 1945, 3 Stticke. (M.) 1 GOV Ee Si y2.4 mana 

SSeS ogee a Ma aye 

A SOP 20 
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K. Lech 

Wie die Iller ein ausgesprochener GebirgsfluB mit grobem Schotter, da- 

her selbst muschelleer. 

163. Geltnach bei Kaufbeuren (zw. Hoérmannshofen und Kreen). Uhl 1924 

(Arch. f. Mollkde 56). 

164. Alte Wertach bei der Widergeltinger Muhle. Flu abgelassen, Bett. 

steinig, gelegentlich Sand- und Kalkschlamm. Viele tote Schalen, un- 

zahlige Kocherfliegengehause. Model] 14. 8. 1937, 6 Stucke. (M.) 

Le oe 3) a2 0 mama 

64 384 — 

165. Hungerbach bei-Leeder. var. arenicola/tenuis. R. Oberndorfer 

1938, 5 Stucke. (M.) Jey yA del 249) 1D), 70) Ineo 

Ne Ze) 20 

AT = Dik) 20 

L. Wornitz 

Das Gebiet wurde durch Herrn L. Hasslein grundlich untersucht. Nur 

das Teilgebiet der Sulzach bleibt noch zu untersuchen. 

166. Wornitz bei der Gansebrucke, oberhalb Wornitz. Sehr groBe Bach- 

form. L. Hasslein 1932, 25 Stucke. (M.) L. 78 °H.42 D: 29mm 

(yy A) Le) 

(AS Sl 1 8S 

167. Wornitz zwischen Zumhaus und Ungstein. var. aren./tenuis, dick mit 

Schlamm besetzt. Zwiesele, 72 Sticke. (M.) 

li. -62_ Be 33) 23mm 

60; 7 345s 

Oe Sa 2 

168. Wornitz bei Mosbach. var. arenicola. cf. Haas und Schwarz 1913, 

184 Stucke, lege. Haas und Gurke, Taf. 2, Fig. 3, Senckenberg-Mu- 

seum; leg. W. Blume 1928, 1 Stuck. (M.) I. 92 39 D221 mm 

169. Wornitz bei Dinkelsbthl. var. typica und Altersformen. Schone ovale 

FluBformen. Zwiesele, 9 Stucke; cf. Haas und Schwarz 1913. 

1 Stuck, leg. R. Ewald. (M.) L. 74 H.39 D.26mm 

OL cae ment 

170. Wornitz bei Auhausen. Grofe var. typica, dunkel gefarbt. L. Hass- 

lein 1948, 2 Stiicke. L. 70 H.40 D. 26mm 

Shere 1 23) 

171. Wornitz bei Lochenbach. L. Hasslein 1948. var. arenicola, im Alter 

stark erodiert. L. 74 H.40 D. 30mm 

Lr earO yal) 248) 

172. Wornitz bei Lehmingen. L. HAasslein 1948, 2 Stucke, var. typica. 

L. 58 H.33 D, 23mm 

602-3320 
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173. 

174. 

175. 

176. 

Wi. 

178. 

Is), 

180. 

SHU 

Wornitz oberhalb Freibad Ottingen. var. typica, arenicola und tenuis, 

ein clavus-Kruppel dabei. H. Modell 9. 8. 1936, 23 Stucke. (M.) 

i 60 1.32) D235 mm 

Bye) aes OU i 748) 

DO wok 620 

Wornitz bei Ottingen. Grund vorwiegend sandig, var. typica, hell, grtin 

gestrahlt, leicht zu aren. neigend. L. Hasslein 16. 6. 1935, 6 Stucke. 

(M.) L. 64 H.33 D.22mm 
HOM ol. OL 
Bo 320 Oi 

Wornitz bei Wechingen (Brucke). Langgestreckte Form, mittelgrof, 

var. typica und tenuis-Einschlag. Grund: Sand und Geroll. L. Hass- 

lein 11. 9. 1935, 6 Stticke. (M.) L. 70 H.35 D.24mm 
69.34. 94 
G45 3500 

Wornitz bei Munningen, tiefere Stelle. Grund: grobsandig. var. aren./ 

tenuis, groB, braungefarbt. L. Hasslein 5. 7. 1939, 4 Stucke. (M.) 

L. 66 H.34 D.25mm 

5) B15) a8) 

64. 33°= 22 

Wornitz bei Munningen, EinfluB des Altwassers. Nicht haufig, von fast 

typica bis tenuis gehend. L. Hasslein 11. 7. 1939, 5 Stticke. (M.) 

os 32) De 9 nana 

Dos O29 oO) 

3 Oh ies, 

Wornitz bei Fessenheim. ,,Sandiger Untergrund, teilweise mit etwas 

Schlamm.“ Fast typisch, etwas aren./tenuis-Einschlag, langoval. 

L. Hasslein 6. 1939, 14 Stucke. (M.) L. 65. H. 33 D. 24mm 

O59 oo Chee 

OOn a o22 bd 

Wornitz-Arm bei Rudelstetten. Kleine Form, var. typica/tenuis. 

L. Hasslein 30. 7. 1939, 3 Stucke. (M.) li. 47 H. 25 D.19mm 

Bil DENT 

45; ° 20; 1% 

Wornitz bei Wornitzostheim. FluBerweiterung. Sand- und Schlamm- 

absatz. Kleine Formen der var. aren./tenuis. L. Hasslein 30. 7. 1939, 

6 Stucke. (M.) L. 54 H.29 D. 19mm 

AT ZOU SOLS 

AON wns Ome 

Wornitz bei Wornitzostheim, raschflieBende Stelle, steinig. Andere 

Najaden nicht vorhanden. var. aren./tenuis zum Teil mit Erosion und 

rotem Algenbesatz. Formen etwas grofer. L. Hasslein 30. 7. 1939, 

6 Stucke. (M.) fi: 00 Ee SID 23 mama 

DG oon 

ay PAS) hie PAU) 
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182. Wornitz bei Harburg. Kleine Flu8form, var. typica. cf. Haas und 

Schwarz 1913, 2 Stiicke. Zwiesele, 23 Stucke. (M.) 

LE. 60) B30 De2iinam 

D0 2 Omni 

DOP 2k mesma 

183. Wornitz bei Donauworth. cf. Haas und Schwarz 1913, 5 Stticke, 

leg. D. Geyer, in Mus. Nurnberg. 

b) linke Zufliisse der Wornitz 

184. Westheimer Bach bei Auhausen. Fast reiner Sandgrund. var. typica, 

im Alter zu arenicola mit vielen clavus-Kriippeln ttbergehend, meist 

keine Erosion. L. Hasslein 24. 7. 1941, 19 Stticke. (M.) 

ee ((PAg a Xl) 1D), 27 iaauonl 

6003 Dig aae: 

54 37 8 25clavus 

185. Rossmeiersdorfer Bach bei Wachfeld. Sand, manchmal Schlamm- 

nester. var. tenuis/arenicola, Wirbel erodiert, Farbe dunkelbraun, 

flach. L. HAasslein 1941, 1 Stuck. (M.) Eo 56 das 2 sD 2 inane 

186. Bachlein bei der Hasenmuhle bei Steinhart. Sandiger Grund. var. are- 

nicola bis typica. L. Hasslein 6. 11. 1940, 6 Stucke. (M.) 

L. 60 H.32 D.24mm 

oN apa 2 210 

50 Zone meplel 

187. Gansbach oberhalb Megesheim. var. arenicola, engringig. L. Hass- 

lein 1950, 2 Sticke. L. 44 H. 24 D. 16mm 

aa). MG 

188. Gansbach bei der Furfallmtihle (Ottingen). Harter Lettengrund, an 

manchen Stellen speckiger Schlamm. var. aren./typica, klein, braun- 

lich. L. HAsslein 27. 7. 1941, 14 Stucke. (M.) 

L. 47 0.25 D. 18mm 

A ha 105) 

40) 4 2a 14 

189. Rohrach bei Laub. Sand und Gerdll. var. arenicola, stark inkrustiert. 

L. Hasslein 6. 1939, 1 Sttick. (M.) L. 410.23 D. 14mm 

190. Heidenheimer Rohrach bei der Wolfsmtihle (nahe Wechingen). San- 

diger Grund. Kleine var. tenuis. L. Hasslein 26. 9. 1941, 1 Stuck. 

li, 42 He 22) Deana 

191. Rédelbach bei Amorbach. Tertiarsand, kleine verkurzte var. tenuis, 

rotbraun. Th. Schneid 1923; L. Hasslein 29.5.1939, 10 Stucke. (M.) 

L. 64 H.32 D.24mm 

Oley 347 ees 

DOM ee ae 
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c) rechte Zufliisse der Wornitz 

192. Bach bei Tempelhof, OA. Crailsheim, Wirttbg. FlieBt zur Zwerg- 

193. 

194. 

195. 

196. 

OMe 

198. 

£99: 

200. 

wornitz. MittelgroBe Bachform, leicht erodiert, Wirbelskulptur bata- 

void. Zwiesele, 12 Stticke. (M.) L538. H.. 33: D, 21 mm 

DOP ras 22, 

52a) 2820, 

Muhlbach d. Riedmthle bei Belzheim. Lettiger Grund mit sparsamen 

Schlammnestern. var. tenuis, bauchig, wenig erodiert, rotbraun. 

L. Hasslein 30. 9. 1941, 3 Sticke. (M.) L. 58 H. 33° D. 22mm 

56 33 22 

BA PAS ic: PAN) 

Mihlbach bei Ottingen, an der StraSe nach Munningen. Sand, kleine 

Tiimpel mit Schlamm, var. arenicola. L. Hasslein 5. 7. 1939, 5 Stiik- 

ke. (M.) L. 55 H.31 D.21mm 

A OD One 

SOwae le eee, 

Bach bei Beutenmthle. var. arenicola, bauchig. Hasslein 1950, 

2 Stucke. 1 55) Sl, S10) ID, BS} wechoo! 

Dies lea.) 

Muhlbach bei Munningen. var. arenicola, tot gesammelt. L. Hasslein 

1950, 3 Stucke. E52 28) De 9 mm 

AG i Zor) AG 

Ao: 200 

Bach bei Hausen. Grofe und bauchige var. arenicola, wenig erodiert. 

L. Hasslein 1950, 3 Stticke. L. 68 H.35 D. 29mm 

64 384 25 

DOlvan oon ae 22 

Sechta bei Unterschneidheim. Sehr grofe, bauchige Formen, Wirbel 

stark erodiert, wenig dickschalig, var. tenuis, ponderosa-Form. cf. 

Haas undSchwarz 1913, 6 Stucke, leg. Haas und Gurke, Taf. 2, 

Fig.7; Zwiesele, 84 Stucke. Nach Mitteilung von Hasslein jetzt 

ausgerottet durch Verschmutzung. (M.) L. 83 H.37 D.32mm 

Gi one ae 

MOU dG iKa0 

Eger bei Trochtelfingen. Flu8 durch Bopfinger Industrieabwasser voll- 

kommen verdorben, dazu kanalisiert. Im nebenliegenden Aushub leere 

Schalen. var. arenicola, ziemlich kraftig. L. Hasslein 29. 9. 1941, 

6 Schalen. (M.) L. 58 H.32 D.—mm 

DAs 29 

Eger bei Deiningen. var. typica mit leichter Schnabelverbreiterung 

und leichtem arenicola-Einschlag. L. Hasslein 11. 9. 1935, 9 Stticke. 

(M.) i yooN ies 1) Dy 2enam 

DA eZ ilea 20 

Ste olan 728 
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201. Eger bei Enkingen. var. tenuis, braunrotlich, beinahe Altwasserform. 

L. Hasslein 30. 7. 1939, 6 Stucke. (M.) Li: 710) Hs) De2itimam: 

202. Bach bei Monchsdeggingen. var. arenicola, engringig und eckig. Hass- 

lein 1950, 1 Stuck. L. 49 H.29 D. 19mm 

203. Bach bei Merzingen. var. arenicola, tot gesammelt. Hasslein 1950, 

1 Stuck und 6 Schalen. L. 35 H.19 D. 14mm 

59 33840 0—- 

204. Bautenbach bei Mottingen. Engringige var. arenicola. Hasslein 1950, 

3 Sticke. L. 51 H.28 D: 20mm 

ATs \o20) 7 ieels 

39 Zilia 

205.Retzenbach bei Mtihlenhof. GrofBe var. arenicola, tot gesammelt. 

L. Hasslein 1950, 1 Sttick. L.70 H.36 D.29mm 

206. Mauch bei Bihlingen. Grofe var. tenuis, im Alter stark erodiert, auch 

vorne. Hasslein 1950, 7 Stucke. L. 68 H.34 D.24mm 

635.5 Soo 

Din 3 5 20 aaa) 

207. 

209. 

210. 

211. 

212. 

Mauch bei Maihingen. Kleine var. arenicola/tenuis, wenig erodiert. 

L. Hasslein 1950, 10 Stticke, tot gesammelt. 

L. 55 H.28 D: 23mm 

56 3 Z9F eae 

Sy ete Paid sk) 

.Mauch bei Fremdlingen. Sand. var. tenuis mit arenicola-Einschlag, 

maBige Wirbelerosion, dunkelbraun, Schale ziemlich flach. L. Hass- 

lein 30. 9. 1941, 12 Stucke. (M.) L. 70 H.33 D. 26mm 

655; oO ae 

ON =) Salgao 

Mauch bei Pfafflingen. L. Hasslein 1948. Kleine var. tenuis/arenicola, 

4 Sticke. L. 53 H.28 D.20mm 

49% 20 all 

48. 2 Ags 

45 2 23 eae 

Schwalb bei Buhl. L. Hasslein 1948. 3 Schalen, stark inkrustiert, 

Kummerform, var. arenicola. L. 40 H.23 —mm 

Goldbach bei Baldingen. Lettiger Grund mit scheckigen Schlamm- 

nestern, fast typica, etwas zu arenicola neigend. L. Hasslein 

30. 9. 1941, 4 Sticke. (M.) L. 60 H.31 D.22mm 

42 25 14 

JO 22a ele 

Goldbach am Goldberg, Ries. Grund: Sand und tertidre Kalkbrocken. 

var. arenicola. L. Hasslein 10. 11. 1940, 7 Stucke. (M.) 

lh.) 45°25) Deis mame 

AD ae ow y kG 

At aA) reli 
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213. Birkhauser Bach bei Loépsingen. Lettiger Grund. Fast typisch bis var. 

tenuis, bauchig. L. Hasslein 13. 7. 1941, 6 Stucke. 

iE 56. EE 29702 nam! 

BB PAT Pity AL) 

cao CAN ayia I) 

M. Donau zwischen Ulm und Regensburg 

Diese Donaustrecke bedarf noch der griindlichen Untersuchung, und zwar 

konnte diese nur in einem sehr trockenen Sommer mit Erfolg durchge- 

fuhrt werden. 

214. 

215. 

216. 

Pallitfe 

218. 

219. 

220. 

221. 

222. 

Donau bei Gtinzburg. Walser 1870, Nachrichtenblatt. 

Donau bei Ingolstadt. Zwanziger 1927, Arch. f. Mollkde. 

Donau-Buhne bei Niederwinzer. Wirbel leicht erodiert, var. crassa, 

langoval, dunkelbraun. Modell 3. 8. 1921, 4 Stucke. (M.) 

Ey 63) He S252 oanm 

BS ailhyy y 

560s 3023 

Donau bei Regensburg, oberes Worth. var. crassa, kleine Formen des 

Kalkschlammes. Zwiesele, 51 Stucke. (M.) cf. Clessin 1908. 

Unio batavus var. elongata Clessin 1910, Nachrbl. 42; Kobelt, Ikon. 17, 

Fig. 2478. L. 57 H.32 D.22mm 
56 son 24 
55u 3022 
aS) 35). 2 

Wehrlochweiher (Regensburg). Clessin 1908, Smmlg. naturw. Ver. 

Regensburg. 

Umschlaghafen Regensburg. Fossil bei der Ausbaggerung gefunden. 

Clessin 1910. 

Schutter bei Ingolstadt. var. aren./tenuis, hinten uberkrustet.G. Zwan- 

ziger 1918, 2 Stticke. (M.) L. 56 H.28 D.21 mm 

DOM 26y tae Zi 

Haunstadterbach bei Ingolstadt. var. arenicola. G. Zwanziger, 

1 Sttick. (M.) L. 52 H.28 D: 22mm 

Sandrach bei Ingolstadt. Kleine, festschalige var. arenicola. G. Z4wan- 

ziger 1918, 1 Stuck. (M.) 

N. Paar 

Hier fehlt noch jede Untersuchung. 

223. Paar oberhalb Merching. var. arenicola. Grund kalkschlammig-sandig. 

Model s.7. 1923; 1 Stick. (N.) eee Ale 2 Om eek: Siam 
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Wie im ganzen niederbayerischen Sandland sind noch eingehende Unter- — 

O. Abens 

suchungen notwendig. 

224. 

225. 

226. 

221. 

228. 

229. 

230. 

Sandelzhauser Bach bei Klein-Gundertshausen. Bach feinsandig bis 

schlammig. var. aren./tenuis, haufig leicht verkurzt. Modell 

30. 5. 1928, 21 Stucke. (M.) L. 56 H.29 D. 24mm 

aS 30 Dale 

53 Al 18 

Sandelzhauser Bach bei Sandelzhausen. var. aren./tenuis. Modell 

29.5. 1928, 54 Stucke. (M.) I. 56) His Zee apm 

53 29 20 

53 27 21 

Empfenbach bei Haid. var. tenuis, sparlich. Modell 27. 6. 1928, 

2 Stucke. (M.) L. 48: H.29' D.16 mm 

49 28 20 

Abens bei Lindkirchen. Grund fein quarzitischer Sandschlamm. var. 

arenicola, groB, bauchig, mit der Alge Hildenbrandtia besetzt. Mo- 

dell 18.5. 1928, 2 Stucke. (M.) ee Wels) 18), AY sequen 

50 30 24 

P. Altmuthl 

Odenbach oberhalb Cadolzhofen. Schmaler, raschflieBender, steiniger 

Bach. In den Kolken leben die Muscheln, ebenso an den Lehmwanden. 

GroBe, langovale bis etwas kurzovale Form, von starker Ahnlichkeit 

mit pseudolittoralis Cless. L. Hasslein 28. 10. 1931, 12 Stucke. (M.) 

L. 92 H.48 D. 37mm 

Oli 4229 

80% 43:35 W335 

Linker Seitenarm der Altmihl bei Hirschlach. Ganz junge Stucke. 

L. Hasslein 1939, 7 Stiicke. (M.) L. 4—19mm 

Altmiihl bei Treuchtlingen. cf. Haas und Schwarz 1913, Taf. 2, 

Fig. 5, 130 Stticke. Senckenberg-Museum. 

. Altmiihl unterhalb Solnhofen. cf. Haas und Schwarz 19138, 220 

Stucke. Senckenberg-Museum. 

_Altmiihl bei Altendorf. In einem Winkel des rechten Ufers zwischen 

Ort und Eisenbahnbriicke in Massen zusammengeschwemmt, tot, var./ 

tenuis. Modell 8. 8. 1923, 75 Stticke. L. 54 H.28 D. 21mm 

Dull ol 20 

48 26 ik 
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233. 

234. 

230. 

236. 

231. 

238. 

239. 

240. 

241. 

242. 

243. 

244. 

245. 

246. 

Altmiihl bei Dollnstein. Etwas oberhalb der Ortschaft am rechten Ufer. 

Steilufer, Sandschlamm-Grund, dicht bewachsen. var. aren./tenuis. 

Modell 8. 8. 1923, 2 Stiicke. (M.) le 46, He 25D) 17mm 

41 24 16 

Altmuhl oberhalb Beilngries. cf. Haas und Schwarz 1913, 7 Stuk- 

ke. Senckenberg-Museum. 

Altmiihl bei Dietfurt. Grund sandig, var. aren./tenuis, 1 clavus-Kriippel 

dabei. Modell 5. 8. 1921, 15 Stticke. (M.) ive ole 29. D2 1mm 

DOP eee voi 

AN lapel Tiana LS) 

Altmuhl bei Eggersberg. cf. Haas und Schwarz 1913, 13 Stucke, 

Senckenberg-Museum; aus Baggersand bei Schleuse 10, var. arenicola, 

Modell 5. 8. 1921, 28 Stucke. (M.) le OO glo Z5 mm 

DOs Oo Zo 

DBE PAs) 

Altmthl bei Kelheim. Oberhalb Kelheim am linken Ufer, etwas ver- 

ktirzte Form. var. arenicola/tenuis. Modell 4. 8. 1921, 1 Sttick. (M.) 

L. 39 H.24 D.17mm 

. Sed cey-e Cae ol 6) 

Altmiihl bei Kelheimwinzer. Grund: grober Kalksand; stark verschilft. 

var. arenicola, ziemlich bauchig. 1 Stuck auf ca. 200m trockenliegen- 

dem Grund! leg. Modell 4. 8. 1921. (M.) L. 46 H.25 D.21 mm 

Kanalhafen Kelheim. var. typica L. Hasslein 23.6. 1933, 1 Sttick. (M.) 

Schwarzach bei Freystadt. v. Ammon, 2 Stiicke. Kleine Form. (M.) 

L. 41 H.22 D.14mm 

2 pe AS wart LO) 

Sulz bei Mariahilf (Berching). var. arenicola, Wirbel vorne liegend. 

Modell 6. 8. 1921, 6 Stticke. Te 52) We 252 D8 Ie mama 

SO eon ail 

BL eA = PAD 

Sulz bei Beilngries. cf. Haas und Schwarz 1913, Taf.2, Fig. 6, 

20 Stiicke, Senckenberg-Museum. var. arenicola, Bachform. Modell 

5. 8. 1921, 13 Stucke. (M.) 1: 2440 Ee 25) Df mm 

44 25 Lg 

AB ce 20 19 

Anlauter bei Nenslingen. cf. Haas und Schwarz 1913, 16 Stucke, 

leg. Blendinger, Senckenberg-Museum. 

Q. Schwarze Laaber 

Fossil in den Tuffen bei Alling und unterhalb Eichhofen. Clessin 1908 

(Ber. naturw. Ver. Regensburg). 

Schwarze Laaber bei Alling. cf. Haas und Schwarz 1913, 4 Stucke, 

leg. Clessin; Kobelt, Ikonogr. 17, 1911, Fig. 2484 als U. consen- 

taneus var. rugatus Cless. (non Menke). 

Schwarze Laaber bei Hart. Clessin 1912. 
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R. Naab 

Im Gebiet der Naab sind die Untersuchungen noch lange nicht ausrei- 

chend. Das fiir den Schneckensammler sterile Gebiet konnte auch noch 

keine Sammler anlocken, so beschranken sich die Aufsammlungen auf ge- 

legentliche Funde. 

247. ,,Naab“. cf. Kobelt, Ikonogr.17, 1911, Fig. 248, als U. consentaneus 

var. 

248. Haidnaab bei Neustadt-Kemnath (Bahnhof). cf. Haas undSchwarz 

1913, 49 Stiicke, Senckenberg-Museum; Ikonogr. 20, 1914, Fig. 2901/02. 

249. Fichtelnaab bei Neusorg. Ebenda, 27 Stucke. 

250. Hartbach bei Neusorg. Ebenda, 4 Stucke. 

251. Naab bei Schwarzenfeld. Langgestreckte var. tenuis, schwarz erodiert. 

Th. Schmierer, 2 Sticke. L. 67 H.34 D. 24mm 

59 2 sto eae 

252. Ostlicher Naabarm bei Schwandorf. cf. Haas und Schwarz 1913, 

38 Stiicke, Taf.2, Fig.9, Senckenberg-Museum. In dieser Laufstrecke 

ist die Naab eher teichahnlich, mit vielen Maandern und ganz geringer 

Stromung. 

253. Naab bei Pielenhofen. cf. Clessin 1910, Nachrichtsblatt 42. 

254. Naab bei Maria-Ort. cf. Clessin i908; cf. HaasundSchwarz 1913, 

4 Stticke, leg. Clessin, Sandbank oberhalb der Fahre, etwas starker 

erodiert. Modell 3. 8.1921, 14Stiicke. (M.) L. 74 4.36 D.30mm 

OT 33 eee 

64.525 eae) 

255. Linker Donau-Arm bei Maria-Ort. Ein fritherer Naabunterlauf, bei 

Hochwasser von Donauwasser durchflossen. Langoval mit spitzem 

Schnabel, ziemlich bauchig, hell bis dunkelbraun, var. typica bis crassa. 

Modell13. 8. 1921, 17 Stiicke. (M.) EG. °63 Ho32 De25umme 

DO vee Gul Aa 

Hie a0) 2S 

S. Regen 

Auch das Gebiet des Regen ist noch wenig abgesammelt, es ist aber auch 

nicht viel zu erwarten; besonders interessant sind die sich mehrenden 

Falle des Zusammenlebens von Crassunio crassus mit Marg. margariti- 

fera L. 

256. Teisnach bei Teisnach. var. archaica, schwarz, maBig erodiert. K. Alt- 

noder 1923, 3 Stucke. (M.) L. 62 H.33 D. 24mm 

GO 331 fan 23 

Die 20 eae) 
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201. 

298. 

209. 

260. 

261. 

262. 

263. 

264. 

265. 

Rinchnach bei Rinchnach. var. archaica, maig erodiert, lebt mit einer 

langgestreckten Form der margaritifera zusammen. A. Micheler 

1923, 1 Stuck; K. Altnoder 1924, 5 Stucke. (M.) 

L. 63 H.34 D.25mm 

BO) Ree PASh ae 

BB) PAS ays sic PA 

Rinchnach bei der Pfistermthle. var. archaica, sehr stark erodiert. 

K. Altnoder 1924, 4 Stticke. (M.) L. 63 H.33 D. 24mm 

a) = PAD US} 

He SO) | 2G 

Regen zwischen Pielmiihle und St. Lorenzen. cf. Haas und 

Schwarz 1913, 6 Stticke. Senckenberg-Museum. 

Regen zwischen Rainhausen und Gallingkofen. Ebenda, 38 Stucke. 

Regen bei Sallern. Typenfundort des Unio nessorhynchus Held und 

Unio silen Held. cf. Haas und Schwarz 1913, 4 Stucke, leg. Cles- 

sin; als Regen bei Regensburg, Kobelt, Ikonogr. 17, 1911, Fig. 2481, 

als U. consentaneus var. ater Clessin; var archaica-fluviatilis Mod., 

Modell 3. 8. 1921, 6 Stticke. (M.) L. 83 H.44 D.28mm 

US SE NS 

Os — Bin > AAG 

Regen bei Reinhausen. cf. Clessin 1908; Haasund Schwarz 1913, 

5 Sticke, leg. Clessin; var. archaica, kurz vor der Mundung. Mo- 

dell 3. 8. 1921, 3 Stiicke. (M.) 15.29) D. 22) mam 
Ake 26a) AS 

78 40. 35 

Otterbach bei Unter-Lichtenwald. cf. Clessin 1910, Nachrbl. 42; 

HaasundSchwarz 1913, 1 Stuck, lege. G. Bertram. 

Wanzenbach an der Mundung. Ebenda, 5 Stticke, leg. Bertram. 

Perlbach bei Falkenstein. cf. Clessin 1874 (Nachrbl.), neben Marg. 

T. Laaber 

Aus den Gebieten der GroBen und Kleinen Laaber ist fast nichts be- 

kannt. 

266. 

267. 

GroBe Laaber bei Gieseltshausen, Kr. Rottenburg. var. tenuis/aren., 

bauchig und eckig, rotlich. Modell 1929, 5 Stucke. (M.) 

le o9 E27 Ds 2.5 mm 

Do OG 20) 

Aer os Oa amie 

Kleine Laaber bei Oberlindhart-Winkelmihle (bei Neufahrn, Ndb.). 

Kleine var. tenuis. J. Schwind 25. 3. 1932, 3 Stucke. (M.) 

L. 42 H.27 D.20mm 

Dr Ua rieel aes ie ia Ud) 

BON Za ly 
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U. Donau zwischen Regensburg und Isar 

In dieser Donaustrecke fehlt noch die Untersuchung des Sttickes von Do- 

naustauf bis Irlbach, also das Straubinger Gebiet. Die Muschelfauna ist aus 

dem offenen Strom voéllig verschwunden und auf die Buhnen und Altwasser 

beschrankt. 

268. Donau bei Weichs. cf. Clessin 1908 und 1910, fa. lata Clessin. In den 

Buhnen unterhalb der Regenmundung fehlend, daftir an der AuBen- 

seite des Dammes im Uferschlamm sitzend. Regenwasser flieBt hiex 

vorbei, daher geringe Erosion. Modell 3. 8. 1921, 10 Stticke. (M.) 

LY 62Hiy33 3s 2 2poaro 

Mie ei) 2S 

DOs Oe ie 

269. Donau bei und gegenuber Schwabelweis. Clessin 1908. 

270. Donau bei Irlmaut. 1 Klappe, am auferen Fuf des Donaudammes. 

Modell 2. 8. 1921. (M.) 

271. Donauabschnitt bei Kreuzhof, rechtes Ufer. Clessin 1908. 

272. Donau bei Bogen. var. typica sowie var. crassa. Die Typen fur die ent- 

sprechenden Stromformen meiner biologischen Nomenklatur. cf. Mo - 

dell 1922; Geyer, Land- und SuBw. Moll. III, 1927, Taf. 25, Fig. 6, 

leg. Hofmann 1921, 5 Stticke (M.); HAsslein 1950, 5 Schalen. 

Li. 67, Asi) S25 amin 

665 SSopanae 

GA wa 2S 

273. Donau bei Hofstetten. 3 Schalen der var. crassa. L. Hasslein 1950. 

L. 68 H.37 D.—mm 

274. Donau-Buhne bei Irlbach. var. typica zu tenuis tbergehend, ferner 

crassa. Model11 8. 12. 1927, 4 Stticke. (M.) L. 64 H.34 D.24mm 

G4 hoon Ze) 

AO Dae reo 

275. Donau bei Stefansposching. Am Ufer oberhalb der Wagenfahre. var. 

crassa. Boden kiesig-sandig. Model] 8. 12. 1927, 5 Stucke. (M.) 

L633) De Zena 

G2i Soom nel 

SPA Gis cu, AEs 

276. Donau bei Sommersdorf. In der Nahe des Waldchens unterhalb Stein- 

kirchen gegentber Sommersdorf, an der unteren, kiirzeren Buhne 

zahlreich, var. crassa bis tenuis, in der oberen seltener var. arenicola. 

Modell 8. 12. 1927, 6 Stiicke. (M.) Ly 72, H.38 D529 mama 

6a 426 

63 37 24 

277. Donau bei Mettenufer. An einer kleinen, vorspringenden Buhne ober- 

halb des Ortes. Kleine var. crassa und aren./typica, sehr kurz und 
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278. 

279. 

plump, etwas an serbische Donauformen erinnernd. Modell 8. 12. 

1927, 5 Stticke. (M.) L. 58 H.33 D.24mm 
580.320 25 
BiGn 1229) #020 

Donau bei der Eisenbahnbrucke Deggendorf. var. typica sparlich, im 

Alter eirund, vorherrschend var. crassa, in der oberen Buhne var. 

crassa und mehr vereinzelte typica. Modell 8.—12. 1927, 45 Stucke. 

(M.) L. 71 H.36 D.25mm 
Vag ea os 
Tl 8. 27 

Donau bei Deggendorf, am Sporn unterhalb der StraBenbrucke. Wir- 

belskulptur vereinfacht. var. typica und tuber aren. bis crassa gehend 

und z. T. den Formen der mittleren Donau ahnlich. Modell 7. 8. bis 

22. 10. 1927, 21 Stucke. (M.) LE 70, 3%) D226 mm 

68 39 26 

67 37 23 

V. Isar 

Fur das FluB8gebiet der Isar liegen meine Arbeiten Uber das Amper- und 

Wurmgebiet vor, so da ich hier jeweils kurz darauf Bezug nehmen kann. 

Einzelne Nachtrage werden ausftihrlicher behandelt. Im Gebiete der 

Loisach und der tbrigen Isar ist, wie ich schon friiher sagte, sowohl die 

Najadenverbreitung wie die Untersuchungsdichte geringer. 

a) Wurm 

280. 

281. 
282. 
283. 
284 

285. 

286. 
287. 
288. 
289 
290. 
291. 
292. 
293 

294, 

Staltacher See. var. tenuis. A. Weber 9. 1913, 1 Sttick. (M.) 

los 236) E223 3) mom 

Bodenbach bei Staltach. Modell 1939, Taf. 2, Fig. 8. 

Zeismeringer Bach beim Auweiher. Model11 1939, Taf. 2, Fig. 12. 

Zeismeringer Bach beim Karpfenwinkel. Model11 1939. 

. Bach stdlich Ambach. Model1 1939, Taf. 2, Fig. 7. 

Wurmsee bei Seeshaupt. var. typica bis crassa, nesterweise zusammen- 

lebend. Farbe rotgelb. Zwiesele, 118 Stticke. (M.) 

L. 65 H.34 D.28mm 

GOR SNS 2 san 22 

60 30 22 

Wurmsee bei Anried. Model11 1939. 

Wurmsee bei Bernried. 

Wurmsee bei St. Heinrich. 

. Wurm bei Percha. 

Wurm bei Muhltal. 

Wurm oberhalb Gauting. Modell 1939, Taf. 2, Fig. 11, 14. 

Wiurmkanal bei Karlsfeld. Modell 1939, Taf. 2, Fig. 15. 

. Schwabenbach bei Karlsfeld. Model11 1939, Taf. 2, Fig. 16. 

Fischweiher bei Feldmoching. var. typica. A. Weber 4. 1912, 2 Stuk- 

ke. (M.) Oe ee elie 23) Dalya ease 

SO Wn elecy ullig) 
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295. Graben bei den Ludwigsfelder Teichen. Model1 1939. 

296. Wurmkanal bei SchleiBheim. cf. Modell 1939; var. tenuis. A. We- 

ber, 7 Stucke. (M.) iy 57. 33) D2 2mm 

ay eer Coms 2 ILS 

48)" 26; 7g 

b) Amper 

Alles nach Model! 1941. 

297. Staffelsee-Ach bei Uffing. Modell 1941, Taf. 3, Fig. 4. 

298. Staffelsee-Ach bei Oberhausen. Taf. 3, Fig. 5. 

299. Staffelsee-Ach bei der Mtindung. 

300. Aubach bei Delling. Taf. 3, Fig. 8. 

301. Aubach beim Pilsensee. Taf. 3, Fig. 7. 

302. Ammersee bei Ried. Taf. 3, Fig. 11. 

303. Ammersee bei Stegen. Taf. 3, Fig. 9. 

304. Ammersee-Stidwest. 

305. Amper bei Stegen. Taf. 4, Fig. 1. 

306. Amper beim Inninger Bach. Taf. 4, Fig. 2. 

307. Amper bei Grafrath. Taf. 4, Fig. 3—4. 

308. Amper bei Schdngeising. Taf. 4, Fig. 5. 

309. Amper bei Zellhof. Taf. 4, Fig. 6. 

310. Amper bei Furstenfeld. Taf. 4, Fig. 7. 

311. Amper bei Esting. 

312. Amper bei Dachau. Taf. 4, Fig. 8. 

313. Alte Amper bei Unter-Berghausen. 

314. Amper bei Moosburg. 

315. Augraben bei Steinebach. Taf. 3, Fig. 12. 

316. Worthsee bei Steinebach. 

317. Worthsee-Stdostwinkel. Taf. 3, Fig. 15. 

318. Worthsee bei Schlagenhofen. Taf. 3, Fig. 16. 

319. Worthsee bei Oberndorf. Taf. 3, Fig. 13—14. 

320. Worthsee-Kanal bei Bachern. Taf. 3, Fig. 17. 

321. Inninger Bach, Oberlauf. Taf. 3, Fig. 18. 

322. Inninger Bach, Unterlauf. 

323. Strazelbach bei Roggenstein. 

324. Teich bei Bruck. 

325. Grobenbach. 

326. SchleiBheimer Kanal in Dachau. Taf. 3, Fig. 9. 

327. Bach bei Theining. 

328. Windach bei Unterfinning. Taf. 4, Fig. 10. cf. Geyer 1927, Taf. 26. 

329. Graben bei Eismerszell. Taf. 4, Fig. 11. 

330. Maisach bei Windach. 

331. Maisach bei Grunertshofen. 

332. Maisach bei Mammendorf. 

333. Graben zwischen Palsweis und Thal. 

334. Maisach bei Germerswang. 

335. Maisach bei Palsweis. 

336. Maisach bei Hisolzried. 

337. Maisach bei Bergkirchen. Taf. 4, Fig. 13—14. 

338. Maisach bei Kienaden. Taf. 4, Fig. 12. 

339. Maisach bei Gtinding. Taf. 4, Fig. 15. 

340. Maisach bei Mitterndorf. 

341. Graben bei Eschenried. 

342. Wiesengraben bei Esterhofen. 



Hans Modell: Najaden-Fauna der oberen Donau 265 

343 

347 

302 

357 

362 

363 

. Webblinger-Bach. Taf. 4, Fig. 21. 

344, 

345. 

346. 

Prittlbach bei Prittlbach. Taf. 4, Fig. 22. 

Glonn bei Odelzhausen. 

Glonn bei Handenzhofer Miihle. Taf. 4, Fig. 20. 

.Glonn bei Unter-Weikertshofen. 

348. 

349. 

350. 

Spile 

Graben bei Lauterbach. 

Steindlbach bei Sulzemoos. 

Steindlbach bei Walkertshofen. Taf. 4, Fig. 23. 

Glonn bei Erdweg. 

.Glonn bei Arnbach. 

3153}. 

354. 

355. 

356. 

Graben bei Arnbach. 

Graben bei Puchschlagen. Taf. 4, Fig. 18. 

Roth bei Schwabhausen. 

Graben bei Niederroth. 

. Roth bei Frauenhofen. 

358. 

359. 

360. 

361. 

Roth bei Indersdorf. Taf. 4, Fig. 19. 

Glonn bei Indersdorf. Taf. 4, Fig. 17. 

Glonn bei Petershausen. Taf. 4, Fig. 16. 

Glonn bei Miihldorf. 

.Glonn bei Hohenkammer. 

.Glonn bei Kienberg. 

364. 

365. 

Mauerner Bach bei Niederndorf. 

Miihlgraben des Mauerner Baches bei Niederndorf. 

c) Loisach 

366. 

367. 

368. 

369. 

370. 

O71. 

Rohrsee bei Kochel. Ein schmales Altwasser, das sich links der Loisach 

unter der StraBenbriicke Kochel — Schlehdorf durchzieht. var. tenuis, 

sehr bauchig. Model] 20. 3. 1927, 1 Stuck. (M.) 

Evol He 34226 mm: 

Loisach bei Kochel. Im Abflu8 des Kochelsees, meist unterhalb der 

Briicke am rechten Ufer, tot, bauchige var. tenuis. Model] 20. 3. 1927, 

7 Sticke. (M.) L: 80 H.42 D. 29mm 

TA e39) e730 

135 8B). Be 

Sindelbach bei Habach. Kleine var. tenuis. Der Bach geht zum Rohr- 

see. Th. Bauerlein 1921, 1 Stuck. (M.) lee 44) 25) Date mim 

Rottach bei Fischbach. 2 Schalen, var. tenuis. v. Ammon. (M.) 

Wenigbach im Beuerberger Moos. var. tenuis, sehr flach. E. Pfeiffer 

1923, 3 Sticke. (M.) I Ih Tel 78} ID), ats} voakan 

Abe e260 Ve LG 

AA COAG i ets Lee 

Tegernseer Bach bei Beuerberg. MittelgroBe Form, dunkel, stark ero- 

diert, etwas quadratische var. tenuis. Der Fundort liegt bei Hofstatt. 

Bach sandig. Ein Stiick hat einen riesigen Schalenauswuchs statt der 

Kardinalzihne. A. Weber 1923, 4 Stticke; Modell 1. 6. 1925, 

42 Stucke. (M.) ly 2 da 30) Dadam 

GS ca oneD 

Gly SANs BeA8 
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372. Muhlbach sudlich Moosaurach. Kommt aus dem Ko6nigsdorfer Filz. 

Kleine, flache var. tenuis, engringig. W. Michel 1930, 1 Klappe. (M.) 

L. 42 H.25 D.—mm 

373. Rottach bei Konigsdorf. Kleine var. typica/tenuis. P. Anton, 1 Stiick. 

(M.) Le, 150 253 SO rama 

374. Bach zwischen Degerndorf und Wolfratshausen. var. typica/arenicola, 

flach. A! Weber 14.3. 1927, 7 Stucke. (M.) JO Ash sis) 1B), 9) iaauon 

OE BS) 22 

DA eS eeake) 

375. Loisach bei Wolfratshausen. MittelgroBe var. typica/arenicola, flach 

und oval. A. Weber 14. 3. 1927, 2 Stucke. (M.) 

L. 60 H.34 D.20mm 

60> 2633) aee20 

d) Obere Isar 

376. Griesbach bei Tolz. Junge Stucke, v. Ammon. (M.) 

Ie. 30) He19) DOr 

260 7 6 8 

2642305 7 

377. Isar-Altwasser bei Harlaching. cf. Reuleaux 1888, Nachrbl. 20. var. 

tenuis. Fundort im jetzigen aoe Garten Munchen, ca. 1910 erlo- 

schen. (M.) L. 50 4.36 Dei7 mm 

Si ae). 1S) 

378. Isar bei Moosburg. 1 Sttick aus einer Kiesschicht 30 cm tiber dem Isar- 

spiegel, 4m vom Ufer. Czermak 1934. var. crassa. (M.) 

L. 58 Be 3) Di 22mm 

e) Untere Isar 

379. Auerbach bei Auerbach (zur Sempt). var. typica. leg. M. Fortsch 

1931, 1 Stuck. (M.) L440) 27 Des mom 

380. Sempt. Starkschalige var. arenicola. FlieBt unterhalb Moosburg von 

rechts zur Isar. W. Blume 1924, 6 Stticke. (M.) 

Ios 60733 Di 23mm 

Din oO mane 

56s SO) arama 

381. Zacherlmtihlerbach bei Bad Ast. Tiefe 15—20cm, Breite 50cm, ziem- 

lich rasch flieBender Wiesengraben, var. arenicola/tenuis. W. Blume 

1924, 9 Stticke. (M.) L. 60 H.34 D.28mm 

44. 24 16 

ADieg 2Op aed 

382. Johannisbach bei Landshut. Zwanziger 1918 (Nachrbl. 50). 

383. Pfettrach bei Landshut. Zwanziger 1918. 

384. Weiher bei der Kumpfmiihle (bei Landshut). Zwanziger 1918. 
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V. Donau zwischen Isar und Erlau 

Diese ziemlich najadenreiche Strecke konnte ich 1927 absuchen. Auch 

hier sind die Najaden auf die Buhnen und Altwasser beschrankt. Da die 

Buhnen aber vielfach durchstrémt sind, kommen starkschalige Formen 

haufiger vor. Die kleineren Nebenbache konnte ich leider nicht genug ab- 

suchen. 

385. 

306. 

387. 

388. 

389. 

390. 

391. 

392. 

393. 

Donau-Buhne bei Pleinting. var. typica, var. crassa bis gegen tenuis 

mit gerundetem Hinterende. Model1 30. 10. 1927, 20 Stucke. (M.) 

L. 74 7.39 D. 31mm 

69 34 - 24 

Gi 3a 24 

Donau-Buhne bei Hilgartsberg. Ein Stiick var. typica, sonst langovale 

crassa. Modell 30. 10. 1927, 9 Stiicke. (M.) L. 63 H.36 D.25mm 

(SE OKO 1) P45) 

De a line 24: 

Donau-Buhne oberhalb Vilshofen (St. Barbara). Hohe und kurze var. 

typica und crassa, ein clavus-Kruppel. Wirbel leicht erodiert. Modell 

30. 10. 1927, 17 Stucke. (M.) Ee 40) ae 30. 262mm: 

GO 397 25 

632,539) 228 

Donau-Buhne unterhalb Vilshofen. var. crassa, groB, var. arenicola, 

ganz flach, hinten abgestumpft, var. tenuis, verlangert, var. typica, 

sparlich. Modell 30. 10. 1927, 26 Stucke. (M.) 

L. 71 H.39°D: 29mm 

5) ia) 745) 

Donau-Buhne bei der Wolfachmiindung. Kleine var. tenuis/arenicola, 

dunkelbraun, Wolfachform. Modell 30. 10. 1927, 8 Stucke. (M.) 

EE. 50°. 28-Di16 mm 

BY oN) 2 aks) 

AT e200). 8 

Donau bei Erlau. Einzelne Schalen, var. crassa, Stromform, an der 

Erlaumtindung. Modell 14. 9. 1919. 

Renzlinger Bach bei Englfing (zur Schéllnach). Fur einen Margaritifera 

fuhrenden Bach ist Unio crassus ziemlich haufig, var. tenuis/archaica. 

Modell 27. 11. 1927, 10 Stucke. (M.) L. 61 H.32 D.24mm 

DOMimZ On tea. 

DOW eo OMe 2S 

Schéllnach bei Englfing. An der Einmtindung des Renzlinger Baches. 

var. tenuis/arenicola. Model] 20. 11. 1927, 2 Stticke. (M.) 
I Bel PAe IDE 224 raobaal 

BM AT PAD 

Brunnbach bei Schada (zur Schdllnach). Grund feinsandig. Nordlich 
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der Eisenbahn einige Stiicke var. tenuis/archaica. Model] 27. 11. 1927, 

4 Stticke. i. °60/Hea33 4D y2 Samim 

Syit 28 Pall 

49 27 20 

394. Ilz bei Hals. Rest einer stark erodierten Schale. Model11 1919. (M.) 

W. Vils 

Ein FluB des tertiaren Sandlandes, nur an einigen Strecken abgesucht. 

395. Kleine Vils bei Vilsheim. Stroémung starker als sonst. Verktrzte und 

kurzovale Formen vorherrschend. Model1 7. 4. 1923, 9 Sticke. (M.) 

L. 74 H.42 D. 29mm 

WBrer Sy SO. 
12. REARS 

396. Kleine Vils bei Langenvils. An schlammigen Stellen haufig, Stromung 

etwas starker. Modell 7. 4. 1923, 12 Stucke. (M.) 

L. 74 H.38 D. 29mm 

Ol Slay ee 

67 36.326 

397. Kleine Vils bei Gundihausen. Grund sandlehmig, Wasser ziemlich 

kalkhaltig. Bach 4—5 m breit, 1—1,5 m tief. W. Blume 1923, 3 Stucke. 

(M.) L. 80 H.40 D.30mm 

WD; bP Oa 

60"; 33a 

398. Kleine Vils bei Miihldorf. Strémung maBig, Grund mehr sandschlam- 

mig, pflanzenfrei, teilweise etwas lehmig. Langgestreckte var. crassa, 

sparlich typica, ferner rhomboideus-Formen. Modell 5. 4. 1923, 

28 Stucke. (M.) L. 69 H.35 D. 30mm 

OO rol aeemam 

65. 39, 26 

399. Kleine Vils bei Altfraunhofen. Fein sandschlammig, wenig bewachsen, 

ca. 3—4m breit, 1m tief. Die Formen entsprechen etwa den Teich- 

formen anderer Arten. Model1 5. 4. 1923, 4 Stticke. (M.) 

IR Toy ale oie) ID) 2xeps00san 

12 40 ee 

A6i 2H call 

400. Kleine Vils bei Reifersberg. Im weichen Sandschlamm der Ufer. Mo- 

dell 5. 4. 1923, 60 Stucke. (M.) Le 74 3930: 26mm 

io ene OA 

69 36H 220 

401. Kleine Vils bei Ankam. Auf kiesigem Grund, groB, langoval. var. 

arenicola/tenuis. Model115. 4. 1923, 15 Stticke. (M.) 

L. 68 H.34 D.26mm 

Oia S226 

61) Bake tea2 

ona 
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402. Kleine Vils bei Vils. Unter einer Brticke im weichen Schlamm. var. 

arenicola/tenuis. Mode116. 4. 1923, 4 Stucke. (M.) 

Ie AOE Values 1D) 245) veahaat 

62.) BaoOm aD 

Saleey Sia 272 

403. Tiimpel bei Hélzl, Gem. Baierbach. var. typica, juv. W. Blume 1923, 

8 Stucke. (M.) Ee 4348225, Doan 

Ae 2S. eel 

Nae? Opa Syy ALS) 

404. Wiesengraben bei Gurnhub, ca. 1,5 m breit, 10—20 cm tief. var. tenuis, 

eines mit verdrehter Schale. W. Blume 1923, 3 Stucke. (M.) 

L. 49 H.28 D.20mm 

BO ail) aad ey 

HIS a 193) te AUK) 

405. Vils bei Grafenmiihle. Auffallend klein. A. Micheler 1923, 4 Stucke. 

(M.) OOM oo) DZ 

Ooysot ee 

D2) 2 Oe ail 

406. GroBe Vils bei Vilsbiburg. var. crassa bis arenicola/tenuis, ziemlich 

flach, mit Hildenbrandtia-Algen besetzt. W. Blume 1923, 4 Stucke. 

(M.) i> 61 Hes 370s 25mm 

GON Sey 223 

SHE owl pay ae) 

X. Wolfach 

407. Wolfach bei der Hacklmithle. Juragestein anstehend, var. arenicola. 

Micheler 1923, 3 Stticke. (M.) 15, Bish Jel, A) 1D), AA vaavaa) 

Slee Zon 2.0, 

AO Dili) 

408. Wolfach bei Knadlarn. Grund sandig, Fundort auf Urgestein, im Bach- 

bett Jurasand. var. arenicola. Micheler 19238, 2 Stucke. (M.) 

15. > BO) Bele Si) IW) Zit iaatiaal 

ADE 2oR al 

409. Wolfach bei der Miindung. var. tenuis. Modell 30. 10. 1927, 1 Stick. 

IG, 30) Jel, AID). IS) ioabaal 

Y. Inn 

Weite Teile des Inngebietes sind noch ungenugend untersucht. 

a) Oberer Inn 

410.Sims bei Stefanskirchen. AbfluB des Simssees. var. tenuis auf Sand- 

grund. Model1 17. 9. 1921, 2 Sticke. (M.) Few HO) daly A Oa ssageboat 

AGaate2 One ele 

411.,,Tegernsee“. cf. Rossmassler, Ikonogr.I, 1835, Fig.128. Auch 

Zwanziger hat mir einige Schalen mit diesem Fundort gegeben. 
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b) Unterer Inn 

412.SchloBweiher Schwindegg. Kleine, weitringige Form, var. tenuis. 

OG asichiot 1923" 3:stucke? (ME) L. 42 H.23 D.14mm 

Si) acai 

2 onal 9 

413. Dorfen. Kleine kalkschalige var. tenuis. G. Zwanziger, 1 Stuck. (M.) 

L. 43 H.25 D.16mm 

414. Rott bei Pocking. Langgestreckte Altersform var. typica/tenuis der 

Sandfltisse. A. Weber 8. 1923, 2 Stucke. (M.) 

L. 80 H.38 D.—mm 

64 34 24 

See Kl) 212, 

415. Rott ,,bei Passau“. Kobelt, Ikonogr. 17, 1911, Fig. 2479. leg. Walser. 

Genauer Fundort nicht feststellbar. 

416.Inn bei Neuhaus. Unio phaseolus Held, eine var. crassa/arenicola. cf. 

Kobelt, Ikonogr. VI, 1879, Fig. 1649. Fundort wird als Inn bei Passau 

angegeben. 

c) Salzach 

417. Schinderbach beim Abtsdorfer See. Lettiger diluvialer Seeton im Grund 

und an den Seitenwanden des Abflusses. Stark seeformen-ahnliche var. 

crassa. Model1 8. 9. 1926, 50 Stucke. (M.) 

418. Waginger See bei Petting. Grund in der Nahe des Abflusses kalk- 

schlammig, var. crassa. Zwiesele, 3 Stucke. (M.) 

LD. 61) 31S: 26 mam 

56. soles Ze 

50 Zier) 

419. Achen bei Petting. An den Ufern weicher Schlamm, gegen die Mitte zu 

sandig. var. crassa. Zwiesele, 87 Stiicke; Modell, 15 Stucke 

8. 9. 1926. (M.) E768) Ee 339523) nam 

64 33 26 

O25) 932 eae 

420. Achen bei Kirchdorf. Grobsandig, schnellflieBend, 7—8 m breit, 1 m tief. 

Alle Stiicke inkrustiert, var. crassa/arenicola. Modell 8. 9. 1926, 

103 Stiicke. (M.) L. 67 H.35 D.27mm 
66 34 28 
G41 BoC maT 

421. Grabensee-Ostufer. An einer engbegrenzten Stelle am nérdlichen Teil 

des Ostufers, am Waldende. Ahnlich der bodamica, aber mehr var. te- 

nuis. Modell 12. 9. 1927, 12 Stticke. (M.) Ibe wal lel; oil) 1D) yAalbromaa 

Dili 2a 

Seer PATS a hk 
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d) Alz 

422. Chiemsee kei Herrenworth. Modell 1927. 

423. Chiemsee ,,bei Traunstein“. Rossmassler, Ikonoger.I, Fig. 410. 

Z. Donau von Erlau bis Budapest 

Die nun folgende Donau-Strecke ist samt ihren Nebenflussen noch lange 

nicht genugend untersucht. Ich zahle daher die wenigen Literaturnotizen 

auf und fuge das mir zur Verfugung stehende Material ein. 

a) Donau 

424. Donau bei Wien. Rossmassler, Ikonogr.I, Fig. 128; II, Fig. 491 b, 

U. consentaneus pulcher. 

425. Donau bei Budapest. GrofBe typische Stromform, Skulptur schon schwa- 

cher, aber noch cytherea. Hazay, 2 Stticke. (M.) 

b) Ybbs 

426. Url bei Seitenstetten, NO. Kleine var. tenuis, Bachform. Edlauer 

1931, 8 Stucke. (M.) Be 47 E25): tomm 

45 24 15 

43 24 15 

427. Url bei St. Peter. Kleine var. tenuis. Fuchs, 8 Stucke. (M.) 

L. 43 H.24. D.14mm 

As 022) 5 2004 

DOr Donate 

428. Aschach bei Eferding, nachst der Schwimmschule. var. tenuis. Edl- 

auer 1931, 7 Stucke. (M.) 1os4250- 303.2 mom! 

AO 26:3 2h9 

AOea 2, ae els 

429. Mollands, Loss. Neolithische Jagdstation, NO. ,,Herzogl. Ratibor’scher 

Ziegelofen. Jagdstation in Wohnhohle. Neben der Feuerstelle Mam- 

mutknochen und Steinwerkzeuge in groBer Anzahl gefunden.“ Bach- 

form des Sandgebietes. A.Edlauer 1932, 5 Stticke. (M.) 

L. 63 H.35 D.24mm 

CSIs ea yt ih AS) 

AG ZO nell 

c) Kamp 

430.Kamp bei Plank. cf. Haas und Schwarz 1913, 10 Stticke, leg. 

Sturay, Taf. 2, Fig. 5. Senckenberg-Museum. 
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431. Kamp bei Gars. cf. Haas und Schwarz 1913, 330 Stticke, leg. A. 

Hackl, als U. cytherea nessorhynchus bezeichnet, Senckenberg-Mu- 

seum. Kleine, braune Form, mafig erodiert, z. T. nieder. (M.) 

Le 53 Hi 28 De )Simama 

Die 32 Cela 

De P26 

432. Mithlkamp bei Hadersdorf, NO. cf. Zelebor 1851. var. archaica. 

A.Edlauer 12. 7. 1931, 15 Stucke. (M.) Ee (eu Maly sys) 1D), 277) iaahaa 

66 - 34. 28 

Ol Sie 

d) Thaya-March 

433. Thaya. Gro, spitzoval und flach, als U. consentaneus thayacus Kob. 

bezeichnet. 5 Stucke. (M.) Lb. 67 E37 s 26mm 

OG) wee 

CPA Ss). Zl 

434. Thaya bei Thaya. Fast typisch und archaica, teils spitzoval, teils flach, 

stark erodiert, als U. consentaneus orthorhynchus bezeichnet. 1 Sttick. 

(M.) I OS) aly a) 10), 117) inauion) 

435. Thaya bei Laa. cf. Haas und Schwarz 1913, 5 Stucke, leg. Zele- 

bor,Zelebor 18ol als Us nigricans Zel- 

436. Thaya bei Themenau. cf. Haas und Schwarz 1913, 1 Sttck, leg. 

Tschapek. 

437. Thaya bei Unter-Thurnau. Haas und Schwarz 1913, 88 Stucke, 

leg WAH acc kelsat! 2. hiss 6. 

438. Thaya bei Eibenstein. cf. Haas und Schwarz 1913, 6 Sticke, leg. 

Hackl. 

439. Thaya bei Drosendorf. cf. Haas und Schwarz 1913, 234 Stucke, 

les dvack | 

440.Thaya an der Hackermihle bei Siissenbach, NO. 77 Stticke, leg. 

Hackl ch Havas: und +s ch wiainrz: 

441. Thaya bei Freistein. Ebenda, 16 Stticke, leg. Hackl. 

442.Thaya bei Vottau, Mahren. Ebenda, 16 Sticke, leg. Hackl. 

443. Thaya bei Weitra. Zelebor 1851. 

444. Thumeritzbach bei Drosendorf, NO. 112 Stiicke, leg. Hackl. cf. Haas 

und Schwarz 1913. | 

445. Schelletaubach bei Vottau. Ebenda, 3 Stucke, leg. Hackl. 

446. March bei Theben. Rossma4ssler, Ikonogr. II, Fig. 491, als U. con- 

sentaneus minor; cf. Haasund Schwarz 1913, 1 Stuck, leg. Tscha- 

pek. 

447. March bei Durrnkruth. Zelebor 1851. 

448. March bei Thebensee. Zelebor 1851. 

449. March bei Neudorf. Zelebor 1851. 

450. March bei Marchegg. cf. Zelebor 1851 als U. dubius Fritz. Ovale var. 

typica, ganz wenig erodiert, grtin gestrahlt. L. KuScer 1918, 1 Stuck. 

(M.) L. 64 H.35 D.24mm 
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451. March bei PreBburg. cf. Haas und Schwarz 1913, Taf. 2, Fig. 7. 

1 Stuck, leg. L. Parreys. 

452.Igla zwischen Hasensprung und Altenberg. var. archaica, maBig ero- 

diert. cf. Canon 1935; leg. Canon 4. 1932, 2 Stticke. (M.) 

i. 58 H. 30 D. 23 mm 

BOE OT) Ue) 

453.Igla zwischen Prucknermthle bei Pyimelkov und Bransouze. var. 

archaica, mafig erodiert. cf. Canon 1935; lege. H. Canon 4. 1932, 

2 Stucke. (M.) L. 54 H.28 D.20mm 

AS) AG AS) 

454. Kleine Igla bei Sachsenthal. Kleine langovale var. aren./palaeoz., maBig 

erodiert mit gleichmaBig stehenden Zuwachsringen und etwas recht- 

eckigen Umrissen. cf. Canon 1935; leg. H. Canon 4. 1932, 1 Sttick. 

(M.) Mig Anti daly AG ID Al iaahaa 

455. Kleine Igla bei Zeisau. Canon 1935. ; 

456. Pirnitzbach (zur Igla). Canon 1935. 

457. Jedlauer Bach bei Mirdschau. Canon 1935. 

458. Kozlauer Bach nordlich von Luka. Canon 1935. 

e) Giinz 

460. Gunz bei Steinamanger. var. tenuis, maBig erodiert. Szép 1891. (M.) 

Es OB) Bl AS) iD), I) reahoal 

AQ’ E22 ALT 

44 24 16 

461. Perintbach bei Steinamanger (Szombathély). Langovale, schmale var. 

aren./tenuis, maBig erodiert.Szép1891.(M.) L. 58 H.30 D.20mm 

AO ONE ty LTA 

AS Le 2ORe ele 

462. Repeze-Bach unterhalb Lutzmannsburg. Szép 1891. (Mal. Bl. 11). 

463. Gunz (Gyongy6s) bei Bakofa, Com. Vas. Modell 1924. 

464. Felsé-R6nok, Com. Vas. Modell 1924. Langovale, ziemlich flache 

und gerade Form, var. typica/aren. 1 Sttick. (M.) 

ey o9e Et 303D¥21 mm 

465. Sar-Bach bei Egervar, Com. Vas. Modell 1924. 

466. Zsitva-FluB bei O-Gyalla, Com. Komarom. Modell 1924. 

f) Neutra 

467. Neutra bei Neutra. cf. Rossmassler, Ikonogr. II, Fig. 491. 

Unio pictorum latirostris Kiister 

Zwiesele, der beste Kenner der Schweizer und Neckar-Najaden 

stellte bereits 1912 die Formen der Zentralschweiz mit den Donaumuscheln 

zusammen und trennte sie ausdriicklich von den ihm im reichsten Mae zur 
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Verftiigung stehenden Neckar-pictorum ab. Schmitter 1922 erkannte 

dagegen Rassenunterschiede uberhaupt nicht an und behauptete den nahen 

Zusammenhang der pictorum der Zentralschweiz mit denen der Basler 

Umgebung und des Rheingebietes. Es stand ihm dazu aber viel zu wenig 

Vergleichsmaterial zur Verfugung. Haas 1940 lieB die Zentralschweizer 

dagegen wieder getrennt stehen. Betrachtet man sie genauer, so weist die 

lange Schalenform entschieden auf die alpine Klimalage, sagt aber nichts 

liber die Abstammung aus. Von den ebenfalls langgestreckten Seeformen 

Bayerns sind sie durch den langer gezogenen Vorderrand unterschieden, 

die damit zusammenhangende Zurtickverlegung des. Wirbels, der aber wie 

bei der Donauform abgesetzt ist, ist ebenfalls nur biologisch zu werten. Kurz 

gesagt, es handelt sich um eine Gruppe isolierter, im gleichen Sinne wie die 

bayerischen Seeformen und unter gleichen Voralpenbedingungen umge- 

wandelter pictorum, deren Zusammenhang mit den Rheinformen sehr frag- 

lich erscheint, wahrend der Zusammenhang mit den Donauformen wahr- 

scheinlicher ist. Gegen Einwanderung vom Rhein her, spricht ihr Fehlen 

in den Seen des Mittellandes, iberhaupt ihr Fehlen in den Seen, in denen 

Unio tumidus in der Schweiz vorkommt. Dagegen ist es sehr wohl moglich, 

daB sie mit Wanderfischen uber die obere Donau und Rif gekommen ist, 

wo Sie vereinzelt noch vorkommt. Der weitere Weg muB sie uber die Schus- 

sen zum Bodensee gefiihrt haben und dann durch die Aare. Ihre Verbrei- 

tungszeit mu aber vor der der Rheinfauna und des tumidus gelegen ge- 

wesen sein. Dafi sie sich in der Schussen und den anderen Gewassern des 

Bodenseegebietes nicht ansdéssig machen konnte, ist biologisch bedingt, 

ebenso nicht im Bodensee selbst mit seinen stark wechselden Wasserstanden. 

Sie stammt in der Zentralschweiz also aus einer Zeit, da die Rheinfauna 

noch nicht die Aare erreicht hatte, woftir auch die anderen Muschelbefunde 

sprechen. Eine ahnliche Beweisfiihrung hat Ortmann ftr die Fauna des 

Erie-Sees durchgefuhrt. 

Im Ubrigen unterscheidet sich der U. pictorum der oberen Donau von 

den Nachbarrassen als eiszeitbedingte Form durch die starkere Absetzung 

seines Wirbels, meist stark senkrecht abgestutzten Vorderrand und eine 

betrachtliche Entwicklung des Schnabels. Auch bei ihm gibt es, wie bei 

Anodonta in den Voralpenseen ausgesprochen rostrate Formen, die, wenn 

auch abgeschwacht, in dieser Form nur im norddeutschen Vereisungsgebiet 

wiederkehren und dann noch einmal im ostalpinen Vereisungsgebiet, sonst 

aber fast vollig fehlen, deren Zusammenhang mit der Eiszeit somit aufer 

Frage steht (longirostris, rostrata, orthorhynchus, arca, platyrhynchus wur- 

den solche Formen genannt). 

Aus dem Rassengebiet wurden folgende Formen benannt, fallen also in 

die Synomie der Rasse: 

Unio latirostris Kuster 1833. Altmuhl. 

— decollatus Held 1837. Chiemsee. 

— arca Held 1837. Chiemsee. 

— retusa Held 1836. HB Avenir. 

— praeposterus Kuster 1854. Regen bei Regensburg. 
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pictorum var. flavus Zelebor 1851. Donau bei Griinau (nom. nud.) 

— var. acutirostris Brot i Vierwaldstattersee. 

subplathyrhynchus Brot. Vierwaldstattersee. 

actephilus Bourg. 1862. Vierwaldstattersee. 

proechus Bourg. 1862. Vierwaldstattersee. 

pictorum var. moussonianus 

Clessin 1867. Zugersee. 

clessini Drouet (Teil) 1892. Donau bei Lauingen. 

pictorum fa. grandis Clessin 1911. Donaub. Regensb., Petroleumtanks. 

— fa. ventricosa Clessin 1911. Donau b. Regensburg, Kreuzhof. 

— fa. curta Clessin 1911. Donau bei Weichs. 

— var. acutirostra Clessin 1911. Naab. 

— var. longirostris Clessin 1911. Donau bei Schwabelweis. 

limosus lacustris Zwiesele 1912. Vierwaldstattersee. 

— helveticus Zwiesele 1913. Vierwaldstattersee bei Kussnacht. 

pictorum sarnensis Zwiesele 1913. Sarnersee. 

A. Zentralschweiz 

Zwiesele hat in seiner Arbeit ,,.Unio pictorum in der Schweiz, Stutt- 

gart 1913“ eine gute Zusammenfassung gegeben. Die Kobelt’schen Ab- 

bildungen von Unio proechus in der Ikonographie stellen eine Form des 

Unio crassus dar! 

or ®e 

1. Vierwaldstattersee bei Alpnachstad. Zwiesele 1912, Taf.2, proechus 

Bourg. = var. tenuis, Muscheln des Vierwaldstattersees, Taf. 1, links. 

Modeli 28. 7. 1935, 1 Stick. (M.) L. 84 H.27 D.19mm 

92) 029823 

O37 21 19 

2. Vierwaldstattersee, Inseli bei Luzern. Zwiesele 1913, Taf.3, als 

U. actephilus Bourg. L. — H.— D.—mm 

Sab 1838} Aw 

. Vierwaldstattersee bei Stansstad. Zwiesele 1913, Taf. 1, rechts. 

. Vierwaldstattersee, Alpnacher Becken. Zwiesele 1913. 

. Vierwaldstattersee bei KuBnacht. Zwiesele 1913, Taf. 4, als lacu- 

stris Zwiesele = var. typica und helveticus Zw., Taf. 5. 

6. Vierwaldstattersee bei Morleschachen. Zwiesele 1913, als U. acte- 

philus Bourg. 

7. Vierwaldstattersee zwischen Meggen und Rain. Bourguignat, als 

Uvactepulus: Bours. Awiesele. 1915) Kobel t ikon.) Ni vs ak7, 

Fig. 2498—2500 als actephilus. 

8. Vierwaldstattersee zwischen Luzern und Seeburg. Zwiesele 1913. 

9. Vierwaldstattersee, Ennetbtirgen unweit Buochs (Gersauer Becken), 

Zwiesele 1913. 

10. Reuss bei der Kapellbrticke in Luzern. Zwiesele 1913. 
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11. Lowerzer See, Inneres. Zwiesele, U. pict. in der Schweiz, Taf. 7, 

rechts, als U. moussonianus Cless. Langgestreckte var. tenuis/aren. mit 

breiten, sehr haufig dekurvierten Schnabeln, ziemlich bauchig, eng- 

ringig, dunkelbraunrot, Wirbel leicht erodiert. Z wiesele, 114 Stucke. 

(M.) L.100 H.39 D.29mm 
96 36 125 
Fle 34a 

12. Lowerzer See beim AbfluB. Zwiesele 1913, Taf. 8, als U. pict. lacu- 

stris Zwiesele. Langgestreckte, meist spitzschnabelige (orthorhynchus) 

Altersform zur var. typica, im Alter braunrot gefarbt. Vereinzelt 

dekurvierte Stticke. Daneben die Formen wie im See-Inneren. Z wie- 

sele, 83 Stucke. (M.) L. 97.7365 D260 mma 

94.537 42m 

NO yee, Zar! 

13. Aergerisee, oberer Teil bei Unter-Aergeri. Zwiesele 1913, Taf. 7, 

links. 

14. Aegerisse, unterer Teil. Zwiesele 1913. 

15. Zugersee bei Cham. Zwiesele 1913, Taf. 6. Ruhige Bucht, tief- 

schlammiger Grund, im Alter U. limosus lacustris Zw. = var. typica/ 

tenuis, var. typica und arenicola; Kobelt, Ikon. 17, Fig. 2501—2505, 

als moussonianus Cless. Von einer langgestreckten typica ausgehend zu 

geradschnabligen oder etwas breiter geschnabelten, rotlichen bis hell- 

gelbbraunen, schwach, aber flachig erodierten Stiicken. Zwiesele, 

98 Stucke. (M.) L. 88 H.34 D.27mm 

83) ola | 

940 SO nai 

16. Zugersee bei Buonas. Zwiesele 1913, kleinbleibende var. tenuis/ 

aren., spitzschnablig bis dekurviert, rotlich- bisdunkelbraun; Kobelt, 

Ikon. 17, Taf. 464. (M.) L.72 H.29 D.19mm 
70.) 26) 20am 
66 26 19 

17. Zugersee bei Béschenroth. Zwiesele 1913. Kleine Form, engringig, 

gelbbraun bis rétlichbraun gefarbt, dekurviert, U. moussonianus Cles- 

sin. Zwiesele, 12 Stiicke. (M.) LL, 64 2. 24. tema 
58.5 24am led 
Bl 122 eel 

18. Sarner See bei Zollhaus (Giswil). Z wiesele, Naj. vom Lungern- und 

Sarnersee, als U. pictorum sarnensis Zwiesele, S.5, Taf.3. Zwiesele 

1910 und 1911 (cf. Zwiesele 1913, Taf. 1.) 

B. Jagst 

Da vom Kochergebiet nur mehr Quellbache die Donaufauna fuhren, 

kommt U. pictorum dort nicht in der Donaurasse vor. 
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1G), 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

29. 

Dalles 

Sechta bei Dalkingen. cf. Zwiesele, U. pict. i. deutschen Donauge- 

biet, Taf. 4, Fig. 6. Nach Wirbelstellung und Abstutzung des Vorder- 

randes zur Donauform gehorig. var. tenuis/arenicola, Altwasserform, 

am Wirbel und Schnabel stark erodiert. Zwiesele, 2 Stucke. (M.) 

LL 90 He 39) DD, 29mm 

Sechta bei Rohlingen. Grobe FluBform, ziemlich bauchig, fast typica 

oder etwas arenicola, auch Altwasserform. Wirbel immer erodiert, 

Farbe hell, gegen den Wirbel rotbraun. Zwiesele, 13 Stucke. (M.) 

by axe ale SID PA seouan 

Ul 335 25) 

WO oats wD: 

Jagst bei Schwabsberg. Junge Stucke var. typica, altere var. tenuis 

und arenicola/tenuis, alle am Wirbel erodiert. Vorderrandform ent- 

schieden latirostris. Zwiesele, 65 Sticke. (M.) 

IUpetsysy late ays) 1D) PAS seabaa) 

80) 35. 25 

Wee SS 1826 

Jagst bei Jagstheim. var. typica bis tenuis, ganz typische Donau- 

bzw. Wornitzform. Wirbel meist erodiert, bei 2 Stticken aber die er- 

weiterte Wirbelskulptur wie an Wornitzstucken. Zwiesele, 44 Sttk- 

ke. (M.) L. 94 H.38 D. 28mm 

MGs aon 2 

(Oe wal 22 

Jagst bei Schonau. var. tenuis/arenicola mit erodierten Wirbeln, koénn- 

ten ebensogut aus der Glonn stammen! Vorderrand abgestutzt, ziem- 

lich engringig, gelb mit braunlichen Wirbeln. Zwiesele, 4 Stticke. 

(M.) Ji By Val 335) ID) As} soavoa 

Jagst bei Schrezheim. Junges und altes Stitick der Donaurasse. Z wie - 

sele, 2 Stiicke, var. typica/tenuis. 

Jagst bei Ingersheim. var. typica/tenuis, meist langgestreckt mit ver- 

breiteter Schale an der Hinterrandsecke. Die Skulptur leicht erodiert, 

aber die Skulpturerweiterung noch erkennbar. Zwiesele, 24 Stiik- 

ke. (M.) IES 1a, Sa) 1D; 2X8 veovan’ 

865s) 3510228 

A eS 0 

.Jagst bei Ellwangen. var. arenicola/tenuis und typica/tenuis, stark 

erodiert, dunkelgelbbraun. Limosus-Form mit breitem, abgerundetem 

Schnabel. Zwiesele, 4 Stticke. (M.) Ne Tee al Sil IDEAL heaeal 

Jagst bei Crailsheim. Ausgehend von einer ganz reinen typica, in der 

Jugend bilden sich unter Sandeinflu8 kurzere, groBe var. arenicola 

oder grofe typica, andererseits unter SumpfeinfluB ganz langgestreck- 

te, plattschnablige longirostris-Formen aus. Alle hellgefarbt. Auch die 

Wirbelskulptur ist z. T. erweitert. Zwiesele, 54 Stticke. (M.) 

L. 96 H.42 D.30mm 

(oi 8)p eben te} 

O40 236), we 27 
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C. Wiirttembergische Donau 

Fehlt in der obersten Donau von Donaueschingen bis Sigmaringen. 

28. 

29. 

30. 

ol. 

32. 

30. 

Donau bei Sigmaringen, Badenstadt. Zwiesele 1915. Nur einige 

leere Schalen. 

Donau-Altwasser bei Erbach. Zwiesele 1915. Klares Wasser. var. 

typica, groB8. Zwiesele, 5 Stucke. (M.) L. 98 H.38 D.28mm 

Donau-Altwasser bei Munderkingen. Zwiesele 1915, Taf. 1, Fig. 1. 

Zieht in einem grofen Bogen unterhalb Munderkingen rechtsseitig bis 

Rottenacker; Buchner 1910, Taf. 11. Grofe Altwasserform, gelb- 

braun und leicht erodiert. Sehr zahlreich, oft in mehreren Schichten 

ubereinander, bis 150 Stuck auf 1 qm! Zwiesele, 64 Stucke. (M.) 

L.120 H.45 D. 37mm 

LEO a 44 oe 

00 sc ASS 

Donau-Altwasser bei Rottenacker. Zwiesele 1915. var. typica und 

Altersformen. Zwiesele, 108 Stucke. (M.) L.115 H.44 D. 38mm 

LTO 48 a6 

LOWS 42 eas 

Donau-Altwasser bei Oepfingen. Zwiesele 1915. Frisches, klares 

Wasser. Muscheln haufig, wenig erodiert, dunkelgraubraun, var. tenuis, 

ziemlich spitzschnablig. Zwiesele, 25 Stticke. (M.) 

E3105 A. 39° Des2) nam 

114 44 35 

hey ae AO) 28) 

Kleines Altwasser bei Oepfingen. Zwiesele 1915. Klein, allmahlich 

versumpfend mit schwarzem Schlammegrund. Taf. 1, Fig. 6. Muscheln 

sehr stark erodiert. Zwiesele, 2 Stucke. (M.) 

Enis 47 DSS Oammne 

. Donau-Altwasser oberhalb Dettingen. Z wiesele 1915, sehr sparlich. 

var. typica/tenuis, Zwiesele, 1 Sttick. 

. Donau-Altwasser bei Berg. Z wiesele 1915, sparlich vertreten. 

. Donau-Altwasser bei Nasgenstadt, Zwiesele 1915. Sparlich vertre- 

ten, klares Wasser, hellfarbige pictorum. 

. Donau bei Ehingen. v. Seckendorf 1845. 

. Donau-Altwasser bei Donaustetten. Zwiesele 1915. Sparlich ver- 

treten. 

. Donau-Altwasser bei Ober-Dischingen. Zwiesele 1915. Haufig vor- 

kommend. 

. Donau-Altwasser bei Ersingen. Zwiesele 1915. 

. Donau-Altwasser bei Donaurieden. Zwiesele 1915. 

.Gogglinger Ried bei Ulm. Zwiesele 1915. Riesenstucke der var. 

typica. Klares Wasser, reicher Pflanzenwuchs. Zwiesele, 27 Stuk- 

ke. (M.) 30 Eales Game 

yey SXo} 

120 es O93) ao 
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43 

44. 

45. 

46. 

4. 

48. 

49. 

50. 

.Donau-Altwasser bei Wiblingen-Ulm. Zwiesele 1915; Buchner 

-1909. Sparlich vertreten. 

Die meisten dieser Altwasserbewohner sind durch die Donauregulie- 

rung ausgerottet. 

Stadioner Bach unterhalb des Altwasserzuflusses. Zwiesele 1915. 

Unio pictorum bleibt im oberen Teil des Baches auffallend klein. Un- 

terhalb des Altwasserzuflusses sind sie groB wie im Rottenacker Alt- 

wasser, aus dem sie stammen. Erster méglicher Ausgangspunkt zur 

Uberwanderung in das obere Rheingebiet! var. typica/tenuis und 

arenicola. Zwiesele, 30 Stucke. (M.) Li: 79%. 39D, 28) mm 

oe Ey. 728) 

84 34 24 

Riss bei Ersingen. Zwiesele 1915. Grofe breitschnablige, rotbraune 

Form, eher an Seeformen erinnernd. Zwiesele, 1 Stuck. Zweiter 

moglicher Ausgangspunkt zur Uberwanderung in das obere Rhein- 

gebiet Schussen! 

Westernach-Altwasser bei Delimensingen. Zwiesele 1915. Frisches 

Quellwasser, maBiger Schlammgrund, reicher Pflanzenwuchs. AuBer- 

ordentlich muschelreich, zwischen Ortschaft und Bahnhof Dellm. Gro- 

Be var. tenuis, erodiert. — 1937 muschelleer gefunden! Zwiesele, 

103 Stticke. (M.) L. 98 H.38 D.26mm 

Qa OO wee on 

Oa SO oi. 

Westernach bei Dellmensingen. Zwiesele 1915. Form ziemlich klein 

bleibend. 

Rot-Altwasser bei Dellmensingen. Zwiesele 1915. Riesenformen, 

fast typisch, aber dunkelgefarbt, spitzschnablig, Wirbel maBig erodiert. 

Zwiesele, 29 Stticke. (M.) L.114 H.46 D.34mm 

IID etsy I Be) 

DS yA 3.3 

Rottum oberhalb Laupheim. Zwiesele 1915, Taf. 1, Fig. 5. Hier be- 

sonders zahlreich. Tief dunkel- oder graubraun gefarbt. Zwiesele 

bemerkt hier die besonders nahe Verwandtschaft mit den Formen der 

Zentralschweiz, des Sims- und Chiemsees! Langgestreckte var. tenuis 

aus weichem Sandschlamm. Schnabel mafig breit, Wirbel leicht ero- 

diert. Zwiesele, 173 Stucke. (M.) L. 80) H. 32. D.:24 mm 

HOU oir 23 

Gai ARSE 

Rottum bei Laupheim. Zwiesele 1915. Zwiesele, 59 Stucke. (M.) 

IS teiflals sis) JD) Asi aaaram 

ee eee: 
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D. Donau zwischen Iller und Lech 

Diese Strecke ist noch wenig untersucht worden. 

ol. 

52. 

D3. 

54. 

D0. 

6. 

57. 

D8. 

09. 

60. 

Donau-Altwasser bei Lauingen. Zwiesele 1915. Der Fundort lag 

an der Bretterlande. Grofe Altwasserform, rotgefarbt mit langem, 

spitzem Schnabel oder breitem Schnabel (orthorhynchus). Jugendfor- 

men typica, ziemlich bauchig. Zwiesele, 147 Stucke. (M.) 

L195 He 36-228 nama 

93.2 SD aaa 

SO ail. 218) 

Donau-Altwasser bei Gtinzburg. Zwiesele 1915. GroBe Altwasser- 

form, fast typisch, A4hnlich der aus dem Roggenburger Weiher. Z wie- 

sele, 6 Stucke. (M.) L.103 H.46 D.32mm 

LOL 4 2ae ee 

E. Siidliche Donauzufliisse zwischen Iller und Lech 

Roth bei Unterroth, Kr. Illertissen. GroBe Form wie in der Biber. 

M. Dopfer, i Schale 1941. (M.) L. 91 H.39 D.—mm 

,Mindel“. Clessin 1871. Haufig. Genauerer Fundort nicht gegeben. 

Mindel-Altwasser bei Offingen. Zwiesele 1915, Taf. 2, Fig. 6. Ganz 

ahnlich der Chiemseeform, rostrat, arca, orthorhynchus und recurvi- 

rostris. H. Zwiesele, 23 Stiicke. (M.) L. 94 4.37% D225 mami 
Ns 27 

90 eS 2aeen26 

SchloBweiher Jettingen. Riesenteichform, Zwiesele 1915. H. Zwie- 

sele, 23 Stucke. (M.) L.107 H.48 D. 32mm 

OT AS wok 

Roggenburger Weiher. Riesenform, var. typica. Zwiesele, 31 Stuk- 

ke. (M.) L. 122, H.50 Di 39mm 

BE Ee ioy S35) 

. 109) AGRy aes 

Biber bei Asch. Gro8e var. arenicola, erodiert. Zwiesele, 25 Stucke. 

(M.) L. 103 H.44 D. 32mm 

102° 44.35 

102. 44. +33 

F. Wornitz 

Wornitz bei der Gansebriicke oberhalb Wornitz. L. Hasslein 1932, 

1 Schale einer groBen Form wie bei der Sandmuhle. (M.) 

L. 93 H.44 D.—mm 

Wornitz bei der Sandmiihle unterhalb Wornitz. Nur Altersformen, auf- _ 

fallend gro8, von der langgestreckten var. typica bis zu verkurzter und 
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61. 

62. 

63. 

hoher typica/arenicola, engringiger tenuis/arenicola bis zur langge- 

streckten tenuis. Die groBten Stticke des Wornitzgebietes. L. Hass- 

lein 1932, 7'/2 Stticke. (M.) L.110 H.46 D. 36mm 
104 42 ae) 

103 42 34 

Wornitz zwischen Zumhaus und Ungelsheim. var. arenicola/tenuis, 

etwas ktirzer oder langer. Skulpturen unregelmafig erweitert. Z wie - 

sele, 39 Sticke. (M.) L. 80 H.32 D. 23mm 

LO OZ 25 

LN B83 

Wornitz oberhalb Mosbach. Haas und Schwarz UML BY, Dene Bi Amhilieds (6)p 

36 Stticke, Senckenberg-Museum. 

Wornitz bei Dinkelsbthl. Bertram 1912; Haas und Schwarz 

1913, 6 Stiicke; Zwiesele 1915, Taf. 4, Fig. 1, 2. Grund schlammig. 

_ Die jiingeren Stticke var. typica/tenuis mit stark erweiterter Wirbel- 

64. 

165, 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

skulptur, im Alter vereinzelt mehr verkuirzte und bauchige Stucke var. 

arenicola/tenuis, sonst meist langgestreckte und hinten rostrat aus- 

gezogene Stticke, dunkelbraungelb, Wirbel leicht erodiert (var. tenuis). 

Zwiesele, 77 Stucke. (M.) L.106 H.41 D.29mm 

LOM era Onn 28 

JB} ee Bio) aa) 

Walkweiher bei Dinkelsbtihl. Bertram 1913. 

Wornitz bei Wassertridingen. var. tenuis, meist mit groBter Schalen- 

hohe an der Schnabelbasis, im Alter stark erodiert, braungefarbt. Die 

ausgesprochenste Sumpfform des Wornitzgebietes. L. Hasslein 4. 7. 

1927, 7 Stucke. (M.) 1g (5) lal 324 1D), ZSysacvaah 

GiieZ Oi ez 

GS 29 call 

Wornitz bei Auhausen. L. Hasslein 1948, 2 Stticke, var. typica und 

typica/arenicola. L. 85 H.34 D.24mm 
OS eae Zoro 

Wornitz bei Lochenbach. var. typica/tenuis. L. Hasslein 1948, 2Stuk- 

ke. L. 95 H.40 D. 28mm 

13) eS 2283 

Wornitz bei Lehmingen. L. HAasslein i948, var. typica, 1 Stuck. 

ILS iG lel, Sal) ID) Al saowan 

Wornitz-Altwasser bei Ottingen. L. Hasslein 1948, var. tenuis, 

2 Stucke. L. 89 H.35 D.24mm 

GOM Soy 24: 

Wornitz oberhalb Freibad Ottingen. Am linken Wornitzufer in einer 

flachen Mulde. Wirbelskulptur regelmafig oder erweitert. var. typica, 

weitringig bis tenuis, engringig, einzelne arenicola. H. und H. Modell 

9. 8. 1936, 30 Sticke. (M.) yl Sil) 23mm 

GAT u2 Oy ae) 

Gin 29 12.0 
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71. Wornitz bei Ottingen. Grund vorwiegend sandig, hellgefarbte, weit- 

ringige var. typica, mit etwas Neigung zu Sandform oder Sumpfform. 

L. Hassilein 16. 6. 1935, 5 Stucke. (M.) IGG a(B) 1elGul IE 2a inaion 

Toa Oo nae 

64 Zoo Sale 

72. Wornitz bei Munningen. Grober sandiger Grund, var. arenicola mit 

tenuis-Einschlag. L. Hasslein 5. 7. 1939, 2 Stucke. (M.) 

L. 74 H.33 D.23mm 

Bey ah IB) 

73. Wornitz-Altwasser bei Munningen. Mit dem Flu8 in Verbindung ste- 

hend. Mittelgrofe var. tenuis/arenicola, von einer typica ausgehend. 

Schnabel etwas verlangert, engringig, braungefarbt. Wirbel ein wenig 

erodiert. L. Hasslein 11. 7. 1939, 6 Stticke. (M.) 

L. 92 H.41 D.31mm 

To. yale ee 

1S a OCU eee 

74. Wornitz bei Munningen, beim EinfluB des Altwassers. Reichlich vor- 

handen, var. tenuis/arenicola, im Alter braungelb, Wirbel erodiert. 

L. Hasslein 11. 7. 1939, 6 Stucke: (M.) LiCl He 30 De 2almama 

12). 305 sO 

Oh 287220 

75. Wornitz bei Wechingen, Briicke. Grund: Sand und Geroll. Wirbel- 

skulptur von der typischen zur Halbmondform gehend. Kleine var. 

tenuis/arenicola. Im Alter braun, gegen die Wirbel rotlichbraun, Um- 

rif etwas gerundet, Wirbel erodiert. L. Hasslein 11. 9. 1935, 6 Stuk- 

ke. (M.) Dey 165s 32 3) e2aanara 

(OMe Ryle Zl 

62.9 28% 320 

76. Wornitz bei Fessenheim. Sandiger Grund, etwas Schlamm. var. tenuis/ 

arenicola, kleine Form, langschnablig oder etwas kurzer. L. Hass- 

lein 6. 1939, 9 Stucke. (M.) Beals 0) 1B). All soaian 

TOR LD sie S722) 

Olea Se 2 

77. Altwasser bei Muttenau, nahe Fessenheim. Grund schlammig. var. 

tenuis/arenicola, teilweise etwas verktirzt bis zu langgestreckten, gro- 

Ben Stucken. Wirbel immer erodiert, Farbe dunkelbraun. L. Hass- 

lein 6. 1939, 8 Stucke. (M.) L. 94 H.38 D.21mm 

82. 38. 24 

1853) 3026 

78. Wornitz-Arm bei Rudelstetten. var. typica/tenuis mit manchmal sehr 

variabler Skulptur. L. Hasslein 30. 7. 1939, 6 Stticke. (M.) 

7. L. 69 H.29 D. 20mm 

OSike G2 Ieee 

Gait 19 
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79. Wornitz bei Wornitzostheim, FluBerweiterung. Eine etwas ruhigere 

Erweiterung des Flusses mit Sand- und Schlammabsatzen. var. areni- 

cola/tenuis, von typica ausgehend. Wirbelskulptur unregelmafig, im 

Alter tief erodiert. 

80. Wornitz-Altwasser bei Heroldingen. var. tenuis, im Alter geradschnab- 

lig rostrat. L. HAsslein 1950, 2. Stucke. L.101 H.41 D.29mm 

84° 36:- 25 

81. Wornitz-Altwasser bei Hoppingen. var. typica/arenicola. L. Hass- 

lein 1950, 2 Stucke. L. 90 H.37 D. 28mm 

Oilae Jee Onn = OLA: 

82. Wornitz bei Harburg. Bei der Badeanstalt. Kleine Flu8form der var. 

typica mit leichter Neigung zu tenuis. Farbe gelb, im Alter rotlich- 

braun. Zwiesele, 70 Stticke; L. HAasslein1937, 9 Stucke. (M.) 

oe rie s21) 723, nom 

10.) 23008 222 

G26 2) 

83. Wornitz-Altwasser bei Ebermergen. var. tenuis/arenicola, ziemlich 

engringig und bauchig. Die mehr zur Sandform (arenicola) neigenden 

Stiicke haben spitzen Schnabel und sind flacher, die zu tenuis neigen- 

den haben ihre gro8te Hohe am Schnabelansatz und sind etwas bau- 

chiger. L. HAsslein, 5 Stucke. (M.) Oo) 3) e726 mim 

TOP Nao) 3) 22 

RO Noo wee 

a) linke Zufliisse 

84. Klarweiher bei Unterschwanningen. Grund Schlamm. Von var. typica 

ausgehend, im Alter reine tenuis, rostrat, oder var. arenicola/tenuis 

mit etwas zurtickliegendem Wirbel und gleichmaBigem, fast typischen 

Umri8. Epidermis gelbbraun, diinnschalig. L. Hasslein 6. 4. 1936, 

) Stucke. (M.) L957 38, D226 mm 

QZ oO at 

O9-L 5 B0n 1) 20 

85. Gansbach bei der Furfallmtihle. Harter, lettiger Untergrund, an man- 

chen Stellen speckiger Schlamm. var. typica/tenuis, kleinbleibend. 

L. Hasslein 27. 7. 1941, 1 Stuck. (M.) L. 44 H.21 D.12mm 

b) rechte Zufliisse 

86. Bach bei Beutenmiihle (zur Wornitz). var. typica/tenuis. Hasslein 

1950, 2 Sticke. IG s) shy eID PAlicanan) 

OG. fi7Z Giga ie 0) 

87. Eger bei LOpsingen. Sandgrund, aber Schlammnester. Die begleitende 

Schneckenfauna tragt Altwassercharakter. var. tenuis/arenicola, grok, 

Schnabel mit Algenbezug, dunkelbraun. L. Hasslein 13. 7. 1941, 

4 Stucke. (M.) i. °88 Hi. 37° Dy 28 mm 

Coa OO azo 

SASSER es Hae 
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Zweitellos ist der heutige Eger-Lauf der Rest des alten Tales der oberen 

Jagst, das zur Wornitz ging. Die Muschelfauna, aber auch wie Hasslein 

angibt, die Schneckenfauna, tragt mehr Altwassercharakter, zeigt also, da 

es sich um einen mdadandrierenden Flu handelt, der das alte Tal nicht 

weiter erodieren Kann. 

88. Eger bei Deiningen. Grund lehmig. var. typica, ganz rein, etwas te- 

nuis- oder arenicola-Einschlag bedingt nur individuelle Variation. 

Wirbelskulptur meist unregelmaBig. L. Hasslein 11. 9. 1935, 7 Stuk- 

ke. (M.) L. 68 H.30 D. 20mm 

64. 28 -16 

635) 2 0feele 

89.Eger bei Enkingen. var. typica mit ganz leichtem arenicola- oder 

tenuis-Einschlag. Wirbelskulptur meist ausgedehnt oder unregelmafig. 

L. Hasslein 31. 7. 1939, 7 Stucke. (M.) Le?) W230 Ds 20mm 

io, ea. All 

Orie SOR aan) 

90. Mauch bei Pfafflingen. Sandig mit Schlamm untermischt. Hellgefarbte 

var. tenuis, engringig, flach mit variierender Wirbelskulptur. L. Hass- 

lein 13. 7. 1941, 6 Stiicke. (M.) L. 68 H.30 D.21mm 
66 (28 2 ay 
59 2.26 “aly 

91. Muhlbach stidlich Oettingen, an der StraBe nach Munningen. Sand- 

schlamm sammelnde, kleine Tumpel. var. typica mit etwas arenicola- 

Einschlag. Skulptur teilweise unregelmafig. L. Hasslein 5. 7. 1939, 

4 Stucke. (M.) Le 61) He 26, Dornan 

De) eA US 

Siew rari «27 

G. Donau zwischen Lech und Regen 

Im Lechgebiet fehlt die Art, die genannte Donaustrecke ist noch sehr 

ungleichmafig untersucht. 

92. Schutter bei Ingolstadt. Zwanziger 1927. 

93. Bach bei GroBmehring. Donauformen mit breitem Schnabel, im Alter 

dunkelgefarbt. ,,.Kurz vor der Einmtindung in die Donau“. L. Hass- 

lein 20. 6. 1933, 8 Stiicke. (M.) L. 89 H.35 D.27mm 
84 29 36755 
BL 88 se 

94. Donau-Altwasser bei Donauworth. Zwiesele 1915. 

95.Donau bei Ingolstadt. Zwiesele 1915; Zwanziger 1917. Gg. 

Zwanziger, 2 Sticke. (M.) ISA ie) Ielsi0) ID), 248) Taga 

OOM e2 Gene 0) 

96.Donau bei Kelheim-Winzer. Die Buhnen waren fast ausgetrocknet. 

Normalform mit verbreitertem Schnabel. Kalkschlammboden. Mo- 

dell 4. 8. 1921, 2 Stiicke. (M.) L. 98 H.38 D. 30mm 

Nr a) ait) 
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97 

98 

99 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

. Linker Donau-Arm bei Maria-Ort. Dieser Nebenarm ist eine alte Nab- 

mundung mit Nabgerdllen und Sand. var. typica bis palaeozoica. 

Modell 3. 8. 1921, 5 Stucke. (M.) Ig a lal Si) 1D). 2G) vecboal 

C2 SO 20 

HL Role O2 

. Donau-Buhne bei Niederwinzer. Grund fein kalkschlammig, z. Z. fast 

trockenliegend und von breiten Schlammrissen durchzogen. Die Mu- 

scheln darin bis 30cm tief vergraben lebend. var. typica, 1 Sttick fa. 

curta Clessin. Mode113. 8. 1921, 7 Stucke. (M.) 

L. 94 H.44 D.29mm 

By SIR ZK8} 

OOM rh paZo 

. Donau-Abschnitt beim oberen Worth. Clessin 1908. 

H. Alimiihl 

Odenbach unterhalb Cadolzhofen. Gipskeupergebiet. Bach 2,5—3m 

breit, schwaches Gefalle, starker Pflanzenwuchs und _ reichlich 

Schlamm. var. typica mit tenuis-Einschlag, Wirbelskulptur: Langhok- 

ker. L. Hasslein 28. 10. 1931, 10 Stticke. (M.) 

L. 94 H.39 D. 28mm 

TI BB VARS) 

MO Be aS 

Nesselbach oberhalb Stadeln. Sandgrund. Formen stark erodiert, var. 

tenuis. L. Hasslein 21. 11. 1932, 6 Stucke. (M.) 

eis a7) Nal, Sis) 1D). PAS aaah an) 

LA oil yA 

Mb BO BU 

Lettengraben bei Altenmuhr, Kr. Gunzenhausen. Schlammgrund. 

GroBe, = stark und tief erodierte Altwasserform. Im Alter manchmal 

herabgezogene Schnabel und dann dunkelbraun und tiefer erodiert. 

L. Hasslein 21. 11. 1932, 9 Stucke. (W.) L.101 H.42 D.33mm 

Mie a Sl 

OSra aS oil 

Linker Seitenarm der Altmuhl bei Hirschlach. Ganz junge Stticke, von 

6—22 mm Lange. L. Hasslein 1939, 14 Stucke. (M.) 

Altmthl bei Altenmuhr. Sand mit Schlamm durchsetzt. var. tenuis, 

klein, engringig. L. Hasslein 25. 3. 1926, 8 Stticke. (M.) 

by Sa sl IDE PAUieaveat 

Sia Zo even 0) 

LS WAFS) Sue NOUS) 

Altmuhl bei Treuchtlingen. Haas und Schwarz 1913, Taf. 3, Fig. 7, 

18 Stucke. Senckenberg-Museum. 

Altmuhl unterhalb Solnhofen. Haas und Schwarz 1913, 2 Stticke. 

Senckenberg-Museum. 
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107. Aitmuthl bei Dietfurt. var. tenuis im Baggersand, klein, engringig. 

Modell 5. 8. 1923, 2 Stucke. (M.) lL. 60° H. 26 DP 21mm 

70 30 — 

108. Altmtihl oberhalb Beilngries. Haas und Schwarz 1913, 2 Sticke. 

Senckenberg-Museum. 

109. Altmuhl bei Beilngries. Haas und Schwarz 1913, 6 Stucke, Mus. 

Nurnberg, leg. D. Geyer. 

110. Altmthl bei Eggersberg. var. arenicola im Baggersand bei Schleuse 10. 

Kleinbleibend, engringig. Modell 5. 8. 1921, 4 Stucke. (M.) 

Le 58° He26 Wel mare 

DO) ae ee alee 

02%. 24s 2 akg 

111. Kanalhafen Kelheim. var. typica, kleine Donauform. L. Hasslein 

23. 6. 1933, 18 Stucke. (IM) L. 80 H.34 D.23mm 

C3) Woe aes 

MOG 30 se 

I. Ludwigskanal 

Der Ludwigskanal wurde 1913 von Haas und Schwarz, 1921 von 

mir untersucht. Das Vorkommen der Donaurasse geht im Kanal uber die 

Grenze des Donaugebietes etwas hinaus und hat die Scheitel-Wasserhal- 

tung des Kanals zum Teil durchwandert. 

In der Zone des Uberganges kommen beide Rassen nebeneinander und 

durcheinander vor, verhalten sich also wahrscheinlich wie verschiedene 

Arten, was aber erst durch umfangreiche statistische Feststellungen zu 

erweisen ware. 

112. Ludwigskanal bei Dietfurt-Schleuse 44. Donaurasse, var. typica mit 

ausgebogenem Unterrand, Haas und Schwarz 1913, Taf. 3, Fig. 9, 

eine ausgesprochene Sandform. Haas und Schwarz 1913, 22 Stucke; 

Modell 5. 6. 1921, 4 Stucke. (M.) Le 98 47D eow nam 

GOs Aaa ee 

QO 14 ae 

113. Ludwigskanal bei Ottmaring. var. tenuis, langschnablig. Modell 5. 8 

1921,,2 Stucke. (ML) bs 91 Hs 3 842 7enoml 

67 3817228 

114. Ludwigskanal bei Beilngries. var. typica, Donaurasse, Schnabel etwas 

verlangert. Modell 6. 8. 1921, 2 Stucke. (M.) L. 83 H.36 D.46mm 

SG t GO ae 

115. Ludwigskanal bei Plankstetten. var. typica und clavus-Kruppel, bei 

denen die Lticke der Areola durch den stark verbreiterten Kardinal- 

zahn der rechten Schale geschlossen wird. Grund stark sandig. Mo- 

del6. (821924 Stucker) (IM) 13 101 45.3 imma 

95-2430" S38 

Or Ae 32 
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116. 

aie 

118. 

19: 

120. 

Tee 

122. 

123. 

124. 

125. 

126. 

127. 

128. 

Ludwigskanal bei Eglasmuhle. var. typica, Donaurasse, z. T. rostrat. 

Modell 6. 8. 1921, 2 Stucke. (M.) L. 96 H.41 D.29mm 

Say atin a ca AS) 

Ludwigskanal bei Berching. var. typica, Donaurasse, bauchig. Modell 

6. 8. 1921, 1 Stick. (M.) L.103 H.45 D.39mm 

Ludwigskanal bei Muhlhausen. var. typica, z. T. der Form von Diet- 

furt ahnlich (Sandform). Model16. 8. 1921, 8 Sticke. (M.) 

Dealers p32 mam 

LY A 33 

104 45 32 

Ludwigskanal bei Wappersdorf. GroBe Form, var. typica. Modell 

6. 8. 1921, 2 Stticke. (M.) 22 56.2.9 mam 

100) 43°34 

Ludwigskanal bei Buchberg. var. typica, Donaurasse. Modell 6. 8. 

1921, 1 Stuck. (M.) L.113 H.56 D.33mm 

Ludwigskanal bei Neumarkt. Haas und Schwarz 1913, 5 Stticke. 

Mus. Nurnberg. 

Ludwigskanal bei Kettenbach. var. typica der Donaurasse, die hier 

etwas dickschaliger, bauchiger und engringiger baut als die Rhein- 

rasse, die daneben vorkommt. Modell] 7. 8. 1921, 3 Stucke. (M.) 

L.110 H.48 D.34mm Donaurasse 

104. 44 = = 34 Donaurasse 

103 45 32 Rheinrasse 

Ludwigskanal bei Berg. Donaurasse, var. crassa-stagnalis, ahnlich wie 

in den Donaubuhnen. Model] 7. 8. 1921, 2 Stucke. (M.) 

L.107 H.47 D.34mm 
GOR ies Oro 

Ludwigskanal bei Richtheim. Donaurasse, mit Anklangen an die Diet- 

furter Form. Modell 7. 8. 1921, 11/2 Stticke. (M.) 

L. 78 H.37 D.—mm 

69 34 24 

Ludwigskanal bei Loderbach. Donaurasse, aber Unterrand gebogen, 

Vorderrand etwas zusammengedruckt und Schale flacher. Modell 

@. 8.51921, 1 Stuck. (M.) Ibs WB) Jak, SD). 8} Tana) 

Ludwigskanal bei Rasch. Donau- neben Rheinrasse. Schale aufgebla- 

sener und Vorderrand steiler abgestutzt. Modell 7. 8. 1921, je 1 Sttick. 

(M.) L. 80 H.34 D.25mm 

K. Naab 

Flernitz beim Bahnhof Neustadt-Kemnath. Haas und Schwarz 

1913, 1 Sttick. Senckenberg-Museum. 

Naab bei Schwandorf. Haas und Schwarz (6stl. Naabarm) 1913, 

Taf. 3, Fig.11, 88 Stticke, Senckenberg-Museum; grofe var. archaica/ 
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tenuis mit zurtickliegenden, stark erodierten Wirbeln und bauchiger, 

ziemlich diinner Schale. K. Altnoder 1924, 4 Stucke. (M.) 

ib.) 83> He 34-29 mama 

(ii owed 25) 

pees! 25) 

129. Naab bei Nabburg. Fast typische FluSform, gro, Wirbel erodiert. 

Kutsthardt 5. 1922, 1 Sttick. Mus. Munchen. 

L. 96 H.41 D. 29mm 

130. Naab bei Maria-Ort. Grund kalksandig und schlammig bis quarzsandig, 

etwas oberhalb der Fahre, var. typica bis tenuis/palaeozoica. Cles- 

sin 1908, Haas und Schwarz 1913, 9 Stticke, leg. Clessin; Mo- 

dell 3. 8. 1921, 15 Stucke. (M.) Lae4 ce So De2ommuin 

SOAS oe aS 

ld Ose ee: 

L. Regen 

131. Regen zwischen Reinhausen und Gallingkofen. Haas und Schwarz 

1913, Taf. 3, Fig. 8. 39 Stticke, Senckenberg-Museum. 

132. Regen bei Sallern. Am linken Ufer oberhalb Reinhausen, besonders 

beim Bad. Fundort des U. praeposterus Kstr. = var. archaica. Wirbel 

weit zurtickliegend, stark erodiert, plastische Jahresringe, Schalen- 

verdickung und breite Schlofplatte. Grund: Grobsand bis Schlamm. 

Haas und Schwarz 1913, 4 Stiicke, leg. Clessin; Modell 3. 8. 

1921, 13 Stucke. (M.) L. 83 H:.33 D. 25mm 

GPS Ie) SD 

19 2 O22 

133. Regen bei Reinhausen. Unterhalb des Reinhauser Steges. Grund: fei- 

ner Quarzsand. var. archaica. Clessin 1908; Modell 3. 8. 1921. (M.) 

L.106 H.40 D.30mm (Clessin) 

OU 29a 

Dov 2D eG 

M. Isar 

a) Untere Isar 

134. Johannisbach bei Landshut. Z wanziger 1918, Nachrichtenblatt. 

135. Pfettrach bei Landshut. Zwanziger 1918. 

136. Tumpel bei Landshut. Held. 

b) Amper 

Im Jahre 1941 konnte ich meine Untersuchung tuber das Ampergebiet 

veroffentlichen, ich wiederhole hier nur die Fundorte. 
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137. 

138. 

139. 

140. 

141. 

142. 

143. 

144. 

145. 

146. 

147. 

148. 

149. 

150. 

151. 

152. 

153. 

154. 

155. 

156. 

157. 

158. 

159. 

160. 

161. 

162. 

163. 

164. 

165. 

166. 

167. 

168. 

169. 

170. 

Ammersee bei Stegen. 

Ammersee bei Eching. 

Ammersee bei Schondorf. cf. auch Zwiesele 1915. 

Ammersee bei Utting. 

Ammersee bei Rieden. 

Ammersee bei St. Alban. 

Ammersee Ostlich Diessen. cf. auch Kuster. 

Ammersee bei Fischen. 

Ammersee bei Aidenried. 

Ammersee bei Muhlfeld. 

Ammersee bei Herrsching. 

Ammersee bei Ried. 

Ammersee bei Breitbrunn. 

Ammersee bei Buch. 

Pilsensee. 

Fischbach bei Herrsching. 

Amperhafen Stegen. 1956 zugeschittet! 
Amper bei Stegen. 

Amper beim Inninger Bach. 

Amper bei Grafrath. 

Amper bei Dachau. 

Amper bei Moosburg. 

Maisach bei Palsweis. 

Glonn bei Dietenhausen. 

Glonn bei Odelzhausen. 

Glonn bei Unterweikertshofen. 

Glonn bei Erdweg. 

Glonn bei Indersdorf. 

Glonn bei Petershausen. 

Glonn bei Mihldorf. 

Glonn bei Hohenkammer. 

Glonn bei Kienberg. 

Roth bei Frauenhofen. 

Roth bei Indersdorf. 

c) Wiirm 

171. 

172. 

173. 

174. 

175. 

176. 

177. 

178. 

179. 

180. 

181. 

182. 

183. 

184. 

185. 

186. 

187. 
122. 

Staltacher See. 

Graben zwischen Staltacher- und Fohnsee. 

Fohnsee. 

Graben zwischen Fohn- und Gr. Ostersee. 

GroBer Ostersee. 

Wurmsee ostlich Starnberg. 

Wurmsee bei Starnberg. 

Wurmsee bei Possenhofen. 

Wurmsee bei Feldafing. 

Wurmsee bei Garatshausen. 

Wurmsee bei Tutzing. 

Wurmsee bei Hohenried. 

Wurmsee bei Bernried. 

Wurmsee beim Bernrieder Park. 

Wurmsee bei Anried. 

Wurmsee bei Seeshaupt. 

Wurmsee bei der Seeshaupter Muhle. 

Wurmsee bei der Bodenbachmtndung. 
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189. 

190. 

HOHE 

192. 

193. 

194. 

195. 

196. 

OMe 

198. 

199. 

200. 

201. 

202. 

203. 

204. 

205. 

Wiirmsee bei St. Heinrich. 

Wurmsee bei Pichetsried. 

Wiurmsee bei Mandl. 

Wiurmsee bei Leoni. 

Wiurmsee bei Percha. 

Wurm sudlich Leutstetten. 

Wurm bei Leutstetten. 

Wutrmkandle um SchleiBheim. Schnabel 1910, var. tenuis. Bayr. 

Staatssammlung. L. 97 H.42 D.32mm 

10: diene: 

N. Donau zwischen Regen und Isar 

Donau-Altwasser bei Regensburg. Z wiesele 1915. GroBe Altwasser- 

form, var. typica. Zwiesele, 18 Stucke. (M.) 

L.109 H.47 D: 32mm 

107. 44— 338 

104 45 34 

Regen-Donau-Buhnen bei Reinhausen. Regenform in der Jugend, im 

Alter Donauform, z. T. fa. latirostris Clessin. Modell 3. 8. 1921, 

7 Stucke. (M.) Li. 100 H.33 DT 31 mam: 

OO ie ora 0 

9055 4226 

Donau-Buhnen bei Weichs. Grund: Kalkschlamm, z. Z. trocken liegend. 

Mischung mit Regenformen, sonst var. typica, Stromform, leicht ero- 

diert und fa. curta Clessin 1908; Model113. 8. 1921, 6 Stucke. (M.) 

L.115 H.49 D.33mm 

110. 48 34 

Hoh 34 eae 

Donau-Abschnitt bei Kreuzhof. Clessin 1908 und 1911. 

Donau-Altwasser bei Irlmaut. In den schmalen, ausgetrockneten Alt- 

wassern langs des Donaudammes am rechten Ufer. GroBe, dickschalige 

Stromungsformen, teils etwas tenuis (latirostris). Model] 2. 8. 1921, 

3 Stucke. (M.) L.109 H.49 D. 35mm 

LOS) ol 36 

104 44 32 

Donau-Abschnitt bei den Petroleumtanks. Clessin 1908. 

Donau-Abschnitt gegentiber Schwabelweis, rechtes Ufer und bei 

Schwabelweis, linkes Ufer. Clessin 1908. 

Donau-Buhne bei der Walhallastation. Grund: feiner Kalkschlamm. 

var. typica bis crassa-amnica. Schale nicht sehr kraftig. Nach Cles- 

sins Formenaufstellung: fa. recurvirostris, acutirostris, longirostris. 

Modell 8. 1917, 5 Stucke. (M.) L.111 H.45 D.32mm 

. 103. 42 30 

LOD 42 oi 

Donau-Abschnitt bei Donaustauf, linkes und rechtes Ufer. Clessin 

1908. 
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207. 

208. 

209. 

210. 

211. 

212. 

213. 

.Donau bei Hofstetten, Kreis Straubing. 2 Schalen, var. arenicola. 

L. Hasslein 1950. L. 85 H.38 D:—mm 

Donau bei Bogen. Stromform, var. typica. M. Hofmann 1921, 3 Scha- 

len. (M.) ERPs) Jalveys) DE = Syaqhaal 

Donau-Buhne bei Irlbach. Die Buhne ist gro8 und umschlieBt mehrere 

Inseln. Am Pfahlwerk der Buhne fanden sich haufig grofe var. typica. 

Modell 8. 12. 1927, 13 Stucke. (M.) L.108 H.47 D.34mm 

LO hea ei 0 

106°.>-42>" 30 

Donau bei Stefansposching. Am Ufer entlang, oberhalb der Wagen- 

fahre. var. typica bis crassa. Mode118. 12. 1927, 6 Sticke. (M.) 
L. 88 H.35 D.29mm 

Oo Oee 22.0 

(Ole OO) HZ) 

Donau-Buhne bei Sommersdorf, Gde. Steinkirchen. An der unteren 

Buhne zahlreiche var. typica, an der oberen seltener var. arenicola/ 

crassa, verkurzt. Modell 8. 12. 1927, 9 Stucke. (M.) 

L.109 H.44 D.31mm 

100 41° .30 

OO aia Oi ten2o 

Donau bei Mettenufer. In einer kleinen, vorspringenden Buhne ober- 

halb der 1927 abgerissenen Ortschaft. var. typica bis arenicola, klein 

bleibend. Modell 8. 12.1927, 6 Stticke. (M.) L. 77 H.37 D.27mm 

HE S30) 26 

CARA BB Gee 

Donau bei der Eisenbahnbriicke Deggendorf. An der Eisenbahninsel 

am Donauufer vereinzelte Schalen. Siidlich der Insel 2 groBe Buhnen, 

an deren oberen Querdamm Muscheln in Massen angetrieben. In den 

Buhnen selbst ebenfalls haufig. var. typica mit orthorhynchus, var. 

tenuis, sparlich, var. arenicola und crassa, z. T. dekurviert, auch Krup- 

pel. Modell 17. 8., 22. 10., 8. 12. 1927, 43 Stucke. (M.) 

L.108 H.41 D.30mm 

LOM ASIN AsOT tit 

104. ° 42-28 typ. 

E98 425) 30 vanen. 

Donau bei Deggendorf. Am Sporn, sdl. Ufer. var. typica, var. arenicola 

mit herabgezogenem Schnabel und var. crassa. Modell 7. 8., 22. 10. 

1927, 22 Sticke. (M.) 1 93. e4 0) D2 nam 

SBN Oleh my PAL 

84 36 8 28 
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O. Donau zwischen Isar und Inn 

214. Donau bei Pleinting. An der Buhne oberhalb Pleinting. Grund: sandig. 

215. 

216. 

217. 

218. 

219. 

220. 

Muscheln am unteren Abschlu8Bdamm angetrieben. var. typica, longi- 

rostris und crassa. Mode11 13.10. 1927, 16 Stucke. (M.) 

L.104 H.42 D.32mm 

DO aha ) BS 

94 34 35G7 ok 

Donau-Buhne bei Hilgartsberg. Am unteren Ende der groBen Insel, 

etwas zwischen EKinod und Hilgartsberg. Grund: groberer Schlamm- 

sand. var. typica/crassa. Modell 30. 10. 1927, 7 Stticke. (M.) 

> 1h. 93) Be 39s a3 0 mara 

93 40 29 

90 41 28 
Donau oberhalb Vilshofen, St. Barbara. 2 Buhnen. Muscheln besonders 

in den Ecken gegen die offene Donau zahlreich. Grund: Kalkschlamm. 

var. typica und arenicola, letztere verkurzt und dekurviert. Modell 

30. 10. 1927, 8 Stucke. (M.) L. 82 H.36 D. 25mm 

16 34. 26 

UES =O ae 

Donau-Buhne unterhalb Vilshofen. Am oberen der beiden Buhnen- 

querdamme gegen die Wolfachmtindung. Grund: weicher Kalk- 

schlamm, unteres Buhnenende mit Sand und vielen Dreissenien. Mu- 

scheln gro8 und kraftig, var. typica/crassa und arenicola. Modell 

30. 10. 1927, 14 Stiicke. (M.) L. 93 H.39 D.28mm 
82" St om 
81.3626 

Donau bei der Wolfachmiindung. Die Buhne ist stark mit Dreissenien 

besiedelt, die in ganzen Dtinen am Strande liegen. Muscheln var. 

tenuis in Wolfach-(Jurakalk)formen. Modell 30. 10. 1927, 8 Stucke. 

(M.) 

P. Wolfach 

Wolfach bei der Mtindung, zwischen den Eisenbahnbrticken. Haufig. 

Grund sandig bis sandschlammig, viele Kalksteine im Bett. Tiefe 1m, 

Breite 8m. var. typica mit leichtem arenicola- und tenuis-Einschlag. 

Modell 30. 10. 1927, 24 Stticke. (M.) L. 98 H.41 D.32mm 

SOR Se) 217) 

St a a a6 

Q. Vils 

Vils bei Grafenmthle. Nahe Station Mattenham, 5km oberhalb Vils- 

hofen. Urgebirg anstehend, Kalk- und Tertiarsand. Eigenartige Skulp- 

tur bei dem kleineren Sttick. A. Micheler 1923, 2 Stucke. (M.) 

Leia hie. J 2osnoma 

Ome 2 Opie call 
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R. Inn 

a) Sims 

Clessin ftihrte 1873 den Simssee als Fundort auf. 

221. 

222. 

223. 

224, 

aha) 

226. 

227. 

228. 

Simssee bei der Antworter Achen. Westlich der Antworter Achen Ufer 

stark mit Simsen bewachsen und vermoort. var. tenuis, die kleinen, 

zierlichen Simsseeformen, die stark zu arca und echten Seeformen 

neigen. Modell 13. 5. 1919, 65 Stticke. (M.) L. 76 H.28 D. 22mm 

HOPS 29 a 22 

(Bi SO Ps 

Simssee bei der Krottenmthle. Beim Bootshaus weicher, mooriger 

Schlamm, seichtes Wasser. Langgestreckte var. tenuis, haufig, orthor- 

hynchus-Form. Weiter am Strande gegen Krottenmuhle uberall. Mo- 

dell] 13.11. 1920, 46 Sticke. (M.) L. 83 H.32 D.24mm 

03. 4° ola 24 

Ow OOM 22 

Simssee bei Hirnsberg. In einer flachen Bucht mit hartem Sand- 

schlamm am Stidende der Hirnsberger Bucht, var. crassa, am Wirbel 

abgerieben (korrodiert). Model] 14. 5. 1919, 31 Stucke. (M.) 

Lepr o0, Os 23 non 

HO es 2G 22 

Leta Des ee 

Simssee bei Pietzing. Am Nordende der Pietzinger Bucht flaches Ufer 

mit hartschlammigem Grund. var. typica, arca und var. crassa. Mo- 

dell 14. 5. 1919, 36 Stiicke. (M.) B80 32) 235.1m 

Go SD, Cao 

MOMs Oo tatra2 

Simssee bei Edling. Strand flach. var. crassa auch in arca-Formen. M 0 - 

dell 15. 5. 1919, 18 Stiicke. (M.) L. 81 H.29 D. 24mm 

1620.31). 24 

WAS eal ae io 

Simssee bei Inzenham. In der Bucht stdlich der Krottenmuhle. Am 

Strand in langen Diinen ausgeworfen. Vor dem Strand eine 20 m breite 

Schilfzone. var. typica und crassa, auch orthorhynchus, den Diessener 

Formen ahnlich. Modell] 14. 5. 1919, 89 Stucke. (M.) 

L. 87 H.30 D.24mm 

Rowe Ola 3 

Toe GM VAD) 

Simssee bei Baierbach. Kleine Simsseeform. O. Gaschott 1923, 

5 Stucke. (M.) i. 69) He 27 )2 ian 

(Gay ne Altec 20) 

Be a PAa) au salS) 

Sims bei Stefanskirchen. Simsseeform, dunkler braungefarbt mit stark 

erodierten Wirbeln. Th. Bauerlein 1921, 1 Stuck. (M.) 

Ly fone 33.0024 mim 
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b) mittlerer Inn 

229. Nasenbach beim Soyensee. Langsam flieBender Bach mit weichem, 

sandschlammigen Untergrund. var. tenuis mit verbreiterten, aber spit- 

zen Schnabeln. Erosion gering, fa. longirostris und recurvirostris. Sehr 

haufig. Modell 20. 5. 1923, 65 Stticke. (M.) L. 98 H.39 D.29mm 

95 OUR mal) 

Stee ois) 9 29) 

c) Achen — Alz 

230. Ferchensee bei Bernau. Starkschalige Altwasserform, schwarz gefarbt, 

tief erodiert. M. Kolb 1922, 1 Sttick. (M.) L. 97 H.40 D.34mm 

231. Chiemsee bei Seebruck. — Der Chiemsee wurde von mir 1919/22 untersucht und 

die Ergebnisse 1927 verdffentlicht. Ich bringe hier nur eine Wiederholung der 

Fundorte. 

232. Chiemsee bei Arlaching. 

233. Chiemsee bei Schutzing. 

234. Chiemsee bei Stottham. 

235. Chiemsee bei Chieming. 

236. Chiemsee suidlich Chieming. 

237. Chiemsee nordlich Hagenau. 

238. Chiemsee bei Hagenau. 

239. Chiemsee, Sudufer gegenuber Hagenau. 

240. Chiemsee bei Lachsgang. 

241. Chiemsee Gstlich der alten Achenmtndung. 

242. Chiemsee bei Feldwies. 

243. Chiemsee ostlich der Rothbachmundung. 

244. Chiemsee westlich der Rothbachmtndung. 

245. Chiemsee bei Neumuhle. 

246. Chiemsee beim FerchenseeabfiuB. 

247. Chiemsee im Irschener Winkel (bei Bernau). 

248. Chiemsee bei Schollkopf. 

249. Chiemsee, Bucht stidlich Harras. 

250. Chiemsee bei Harras. 

251. Chiemsee bei Stock. 

252. Chiemsee bei Schafwaschen. 

253. Chiemsee bei Holzen. 

254. Chiemsee bei Keilbach. 

255. Chiemsee bei Miihlen. 
256. Chiemsee bei Gstadt. 

257. Chiemsee bei Gollenshausen. 

258. Chiemsee bei Mitterndorf. 

259. Chiemsee bei Lambach. 

260. Chiemsee, Stidspitze von frauenworth. 

261. Chiemsee bei der Krautinsel. 

262. Chiemsee bei Herrenworth-Nordostufer. 

263. Chiemsee bei Herrenworth-Nordwestufer. 

264. Chiemsee bei Herrenworth-Ostspitze. 

265. Chiemsee bei Herrenworth-Stdufer. 

266. Blausee bei Rimsting, Ostufer. var. tenuis. S. LOweneck 1932, 

2 Stucke. (M.) Le 77, 31D. 22mm 

69° 2751220 
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d) Salzach 

267. 

268. 

269. 

270: 

Atle 

272. 

213. 

214. 

Mattsee bei Mattsee. Ufer ganz flach, kalksandig bis schlammig. Form 

Shnlich der des Chiemsees, var. tenuis mit arca. Modell 12. 9. 1927, 

17 Sticke. (M.) L. 91 H.35 D.26mm 
3a 35.4226 
BS se,) 24 

Grabensee, Ostufer. Grund kleinsteinig, sehr flach, davor Schilf. 

1 Sttick mit clavus-Verletzung. Modell 12. 9. 1927, 16 Stucke. (M.) 

1G NL Tal. Sas ID) AS canon’ 

See Sl hy 248 

GS a8 Sill ae 

Obertrumersee bei Anzing. Strand flach hinter einer Schilfzone. Mu- 

scheln nicht selten, var. crassa bis arenicola. Modell 13. 9. 1927, 

7 Stiicke. (M.) L. 75 H.30 D.24mm 
Tee OT. Oak 
TD OA oN) 

Obertrumsersee bei Fisching. var. tenuis, langgestreckte orthorhyn- 

chus-Formen, schwachschalig, wie Grabensee-Ostufer. Modell 13. 9. 

1927, 2 Stucke. (M.) I 35) Jel a5) 1D) 25) raha 

CEN i OR) Gite APA 

Wallersee bei Henndorf. Ostufer zwischen Schlacht und dem Fischer, 

Strand ca. 12m steinig, dann in 50cm Tiefe Schlammsand mit Mu- 

scheln vom Ammerseetypus, var. arenicola bis crassa, clavus-Kruppel, 

auch mit verkrimmten Schalen (siehe Abb.). Modell 12. 9. 1927, 

31 Stiicke. (M.) L. 96 H.38 D.29mm 
OTs 1360 8 Of 
957) 327. 96 

Wallersee beim AbfluB (Fischach). Ca. 6—8&m tief, 1,5m breit, weich- 

schlammig bis moorig. Die Unionen in den erdigen Seitenwanden, die 

Anodonten tot im tiefen Wasser in Massen. var. typica bis typica/ 

tenuis, orthorhynchus, ahnlich wie im Amperhafen Stegen. Modell 

11. 9. 1927, 62 Stucke. (M.) | L.102 H.42 D.31mm 

LOO 424% 30 

LO Opis Oy eae i 

Tachinger See, Westufer. var. tenuis mit stark vorgeschobenen Wir- 

beln. H. Zwiesele, 42 Stucke. (M.) ER i ea PA DE Pea aaunal 

We 28 24 

Wes) 28 23 

Tachinger See, Stidufer. Grund in Ufernahe steinig und schilfig, dann 

weicher, weiBer Sandschlamm. var. tenuis und typica. Modell 7. 9. 

1926, 32 Stiicke. (M.) Sok S22 oma 

ORR 3 Otani 2d: 

(iB) ae PAS he Hl 243) 
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275. Waginger See bei Horn. Tiefe 12m. Th. Bauerlein 4: 6, 1924 

2 Sticke. (M.) Gis Bee slens pp lid Bara) 10 0090) 

AQ De aah calG 

276. Waginger See bei Tettenhausen. Grund grobsandig und schlammig, 

var. tenuis/arenicola, engringig. Th. Bauerlein 1923, H. Modell 

7. 9. 1926, 21 Stticke. (M.) Li *63cH. 31. DeZ2o imam 

SPA A aN 245) 

Clee Aone eG 

277. Waginger See bei Krautenbach. Grund schlammig und schilfig, Mu- 

scheln in 0,4—3m Tiefe. Th. Bauerlein, H. Modell 7. 9. 1926, 

39 Stucke. (M.) Li. 78 H.30) WD) 25s 

14) 29H 224 

12° 20) es 

278. Waginger See bei Fisching. var. tenuis, langgestreckt und spitzschnab- 

lig, var. crassa, auch decollata (typica). H. Zwiesele, 82 Sticke; Th. 

Bauerlein, 12 Stucke. (M.) i. 91 A 33.0) 26 mam 

(Ae 29a 2 

LOSS 2 Seen) 

279. Waginger See bei Waging, SO. (Fischinger Waldchen). Langgestreckte 

var. tenuis. H. Zwiesele, 63 Stucke. (M.) L. 93 H.32 D.27mm 

9052. 3226 

88 oy S426 

280. Waginger See bei Petting. Zwiesele, Muscheln des Waginger Sees. 

GroBe Formen, var. typica/crassa, fa. normalis Zw., manchmal rostrat. 

Zwiesele, 55 Stucke. (M.) L.107 H.42 D.35mm 

1003 40> = 230) 

93. 4380 2aZ9 

281. Waginger See bei Waging. var. tenuis mit recurvirostren und rostraten 

Schnabeln. H. Zwiesele, 164 Stucke. (M.) L.100 H.37 D. 33mm 

GOs 32s ene. 

79. 34 224 

282. Achen bei Petting. Im losen Sandgrund mit Schlamm untermischt in 

ca. 1m Tiefe zu Hunderten. AuBerst starkschalig, orthorhynchus-Form. 

Modell 8. 9. 1926, 50 Stiicke. (M.) L. 122 H.44 D.39mm 

LOS ey Aviation 

LOE Ae eS 9 

283. Achen bei Kirchhof. Stro6mung rasch, Grund kiesig. var. crassa und 

typica/arenicola. Modell 8. 9. 1926, 2 Stticke. (M.) 

‘L.101 H.55 D. 30mm 

ea Wich Xs) 

284. Wohrsee bei Burghausen. Altwasser. var. typica. Th. Bauerlein 

17. 9. 1921, 3 Stucke. (M.) 79) E322 mm 

O42 Oma 

OA 2 Te aoe 
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e) Unterer Inn und Rott 

285. Inn-Altwasser bei Dietmaning. Durchstromte Altwasser in den Inn- 

auen. var. typica, Altwasserform. G. Brand-Erlach 1920, 14 Stucke. 

(M.) L. 108 H.46 D.34mm 
103.2 458. 30 

992) All 698 
286. Rott bei Pfarrkirchen. Im Hochwasserbett des Flusses, tot. var. typica, 

im Alter zu tenuis neigend, dunkel, schwerschalig und stark erodiert. 

A. Micheler 1923, 5 Stticke. L. 95 H. 41 D. 30mm 

90>. 38° 28 

Oo ae oOe 20 

287. Rott bei Sulzbach, Kr. Pfarrkirchen. var. tenuis/arenicola, meist etwas 

abgerieben. A. Weber 10. 1922, 10 Stucke. (M.) 

LL. °82°H: 36D. 25 mm 

BUbst oo. ee 20 

MOORE ire 

288. Rott bei Pocking. var. tenuis/arenicola, ziemlich grof, flache Sand- 

form. A. Weber 8. 1923, 3 Stticke. (M.) L. 98 H.43 D.29mm 

C942 39,15 124 

WOU OOK ee 

S. Osterreichische Donau 

289. Donau bei Wien. Rossmassler, Ikon. I, Fig. 196; II, Fig. 587. 

290. Donau, Pratersiimpfe bei Wien. Zelebor 1851; Adensamer 1936, 

Abb. I, hie. .25, 2830. 

291. Donau, Simpfe der Brigittenau. Zelebor 1851. 

292. Donaubucht bei Griinau. Zelebor 1851, als U. pictorum var. flavus 

Zel. 

293. Donau bei Hainburg. Zelebor 1851. 

294. Donau bei Budapest. Kleine var. typica, das jlungere Stuck mit mehr 

mittelstandigem Wirbel (Rassentibergang!). W. Israel] 1917, 2 Stucke. 

(M.) L. lplenn DR aaavaa 

295. Wien, Kaiserwasser, Alter Donauarm bei der Reichsbrucke. Reine var. 

typica. A.Edlauer 1931, 3 Stucke. 1G, ey ale ayey ID)» Asrioavoa' 

Sate 230m) 4720 

81 BLS. PALE 

296. Schwechat-Flu8, NO. Adensamer 1936, Abb. 1, Fig. 24, 7. 

297. Laxenburger Teich, NO. Adensamer 1936, Abb. 1, Fig. 26. 

T. Thaya — March 

298. Thaya bei Unter-Thurnau, NO. Haas und Schwarz 1913, 75 Sticke, 

leg. Hackl, im Senckenberg-Museum. 
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299. Thaya bei Eibsenstein. Haas und Schwarz 1913, 8 Stticke, leg. 

Hackl. 

300. Thaya bei Drosendorf, NO. Ebenda, 88 Stiicke, leg. Hackl. 

301. Thaya bei der Holzer Miihle bei Siissenbach, NO. Ebenda, 29 Stiicke, 

leg. Hackl. 

302. Thaya bei Freystein, Mahren. Ebenda, 2 Stiicke, leg. Hackl. 

303. Thaya bei Vottau, Mahren. 2 Stticke, ebenda, leg. Hackl. 

304. Thaya bei Waidhofen, NO. Urgebirgsform, var. palaeozoica. A. Ed- 

lauer 1932, 3 ‘Stucke. (M.) Ih: * 7:2, Fi 302 Ds 2osnome 

Of oo, pole eal 

66 229. =20 

305. Obrava bei Strelitz. var. typica/palaeozoica. L. KuSéer 1919, 6 Stiik- 

ke. (M.) L. 90 H.38 D. 29mm 

Say ZY 

Os. Somme) 

306. March bei Thebensee. Zelebor 1851. 

307. March bei Marchegg. Fast var. typica. L. KuSéer 1919, 8 Stticke. (M.) 

Lange, niedere Formen. L. 92 H.41 D.30mm 

Oo alee 2G 

922236) eal) 

Unio tumidus Retz. 

Unio tumidus Retz., dessen alteste Vorfahren in den Oligozanschichten 

des Nordalpengebietes liegen (Unio schlechi Mod.), ist heute diesem Ge- 

biete fremd. Die klimatischen Bedingungen der Hiszeit allein kénnen 

sein Erldschen nicht verschuldet haben, denn heute geht er im Nor- 

den bis Stockholm und Stid-Finnland. Biologische Ursachen allein k6n- 

nen ebenfalls nicht die Ursache sein, daB er das Gebiet der oberen Donau 

nur zu einem kleinen Teil wieder besetzen konnte und dort auch keine 

eigene Rasse wie die anderen Arten ausgebildet hat, denn als Art ist er sehr 

anpassungsfahig und hat bei seiner Schalenform, die zwischen crassus und 

pictorum die Mitte halt, die Moglichkeit, Biotope beider zu besetzen. Im 

norddeutschen Gebiete vertritt er an vielen Stellen biologisch den sparli- 

chen U. crassus, fur den der Grund zu feinsandig ist, aber auch den picto- 

rum, dem der sandige Grund weniger zusagt. In Stidwestdeutschland da- 

gegen hat tumidus sich zu ausgesprochenen Stromungsformen mit schwe- 

rer Schale entwickelt und geht auch weit in die palaeozoischen Gebiete 

hinein, wenn die Stromung ausreichend ist. So hat die junge, nacheiszeit- 

liche Entwicklung des U. tumidus, die vom Pliézin der Wetterau durch- 

geht, daneben noch ein zweites Zentrum in den mitteldeutschen Gebirgs- 

zugen erhalten und auBerdem das stidrussische Entwicklungszentrum der 

Art seit dem Pliozan unverandert peibehalten. 

Das tumidus-freie Gebiet der nordalpinen Rassen beginnt bei Hainburg 

an der Donau. Von Westen her versucht die Rheinrasse ihr Gebiet vorzu- 

schieben. Einstweilen ist sie aber auf das Gebiet der Schweizer Jurasenke 
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beschrankt und hat dazu einen Vorposten im Seetal noérdlich Luzern. Ein 

zweiter VorstoB der Rheinrasse tumidus depressus Don. ging in den stark 

eingeschnittenen unteren Kocher (zum Neckar), ein dritter geht durch den 

Ludwigskanal und hatte 1921 die Scheitelhaltung des Kanals erreicht (bei 

Richtheim) und damit die Moéglichkeit in das obere Donaugebiet einzudrin- 

gen. Ungiinstig ist der Umstand, daB ihm nach dem Verlassen des Kanals 

ein ganz anderes Biotop, die starksandige Altmuhl bevorsteht (abgeseher 

davon, dali der Kanal 1945 in der Scheitelhaltung zerstort wurde). 

Nach allem scheint es, dafi die Hohenlage des oberen Donaugebietes eine 

der Hauptursachen ist, daf die Art nicht schon lange wieder dort einge- 

wanhdert ist bzw. dort nicht die Eiszeit Uberstehen konnte. Die Hohenlage 

(rostrata-Lage) der Anodonten und des U. pictorum entspricht biologisch 

der Nordgrenze der Art in Skandinavien, so daf}i die Hemmnisse wohl auf 

dem Gebiete der Glochidienentwicklung zu suchen sind. 

Daneben hat das praktische Hemmnis des Donaudurchbruches sicher eine 

Rolle gespielt, keinesfalls aber der Urgebirgscharakter der Durchbruchs- 

strecke, denn U. tumidus ist im Thaya-March-Gebiet auf Urgestein gut ent- 

wickelt. An Namen sind fur den 

Unio tumidus zelebori Zel. 1851 

der mittleren Donau folgende gegeben worden: 

Unio tumidus var. solidus Zelebor 1851. March bei Theben. 

— — var. corrossus Zelebor 1851. March bei Thebensee und 

Neudorf 

— zelebori (Parreys) Zelebor 1851, nom. nud. Thaya bei Laa. 

— bardus (Bourg.) Servain 1881. Plattensee bei Sio-Fok. 

— dubreili Servain 1881. Plattensee bei Sio-Fok. 

Nomenklatorisch liegt die Sache ziemlich verzweifelt. 

Bei Unio ist der Name solidus vergeben durch (Mysca) solidus Don. 1822, 

eine tumidus-Form aus England, ferner durch solidus Lea 1833, eine 

Pleurobemine, corrosus ist praeokkupiert durch’ corrosus Villa 1841, eine 

Form des Unio mancus; zelebori dagegen ist durch Unio zelebori Dunker 

1867 (jetzt Hyridella) nicht praeokkupiert und seine Beschreibung ,,sehr 

schone und kleine Abart des tumidus“ und die Fundortsangabe Thaya bei 

Laa genugend gekennzeichnet, so dafi die von mir 1924 verwendeten Na- 

men compressus (error, non Zelebor) und solidus hinfallig werden. 

A. Osterreichische Donau 

1. Donau bei Hainburg. Zelebor 1851. 

2. Donau bei Aspern. Zelebor 1851. 
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B. Thaya — March 

3. Thaya bei Laa. Als U. zelebori (Parreys, nom. nud.) Zel. 1851. 

4. March bei Durnkruth. Zelebor 1851. 

5. March bei Thebensee. Als U. tum. var. corrosus Zel. 

6. March bei Neudorf. Ebenso. 

7. March bei Theben. Als U. tum. var. solidus Zel. 1851. 

8. March bei Marchegg. var. palaeozoica/crassa. L. Kuscer 1919, 8 Stuk- 

9. Thaya bei Znaim. Kleine Form, var. archaica. L. KuSéer 1919, 1 Stuck. 

ke. (M.) Le 76 E36 Dieu 

167 2238 

G2 Bo 

(M.) Ly 02°27 D. 2.0 mam: 

10. Iglava bei Wladislava. var. palaeozoica/crassa. L. Kuséer 1919, 3 Sttik- 

ke. (M.) L. 92 H.47 D. 34mm 

91 44 

80) 40. a2 Th 

11.Igla zwischen Prucknermuhle bei Primelkov und BransouZze. var. pa- 

laeozoica. Canon 1935, leg. Canon 1932, 2 Stucke. (M.) 

L. 85 H.44 D.33mm 

86 44 31 

Nachtrag: 

Mit der Arbeit von P. E.Salzmann 1956 ergeben sich fur das Amper- 

gebiet folgende Erganzungen: 

033. 

034, 

530. 

536. 

156. 

157. 

158. 

159. 

160. 

A. Anodonta anatina attenuata Held. 

Alte Ammer ob. Ammersee. 

Ammersee b. d. Schwedeninsel. 

Ammersee a. d. alten Ammermundung. 

Ammersee b. Bierdorf. 

B. Anodonta cygnea solearis Kstr. 

Alte Ammer ob. Ammersee. 

Ammersee im Fischener Winkel. 

Ammersee b. d. Schwedeninsel. 

Ammersee a. d. alten Ammermtndung. 

Ammersee b. Wartaweil. 

also eine relative Zunahme der Art im Stdteil des Ammersees. 
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C. Unio pictorum lIatirostris Kstr. 

307. Alte Ammer ob. Ammersee. 

308. Ammersee a. d. alten Ammermundung. 

309. Ammersee b. Bierdorf. 

310. Ammersee b. Wartaweil. 
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Erklarung zu Tafel I 

Margaritifera margaritifera (L.) 

: Regen 

: Barenzeller Bach bei Zwiesel 

: Altbach bei Kirchberg 

: Rohrbach bei Frauenmuhle 

: Farrnbach bei Langbruckmuhle 

: SchloBauer Oh bei Augrub 

: Mettner Bach bei Metten 

: Rinchnach bei Rinchnach 

: Erlach bei Unter-Simbach 

: Kohlbach bei Nieder-Kandlbach 

: Falkensteiner Perlbach 

: Auerbacher Oh bei Oberbrechhausen 

: Seebach oberhalb Seebach 

Unio tumidus zelebori Zel. 

March bei Marchegg 

Igla zwischen Prucknermuhle und Bransouze 

Thaya bei Znaim 
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Erklarung zu Tafel II 

Margaritifera margaritifera (L.) 

Fig. 1: Lallinger Bach bei Lalling 

Fig. 2: Renzlinger Bach bei Englfing 

Fig. 3: Schodllnach bei Jetzing 

Fig. 4: GroBe Ohe bei Ranfels 

Fig. 5: Ilz bei Hals 

Fig. 6: Grillabach 

Fig. 7: Wuhrbach bei Griesbach 

Fig. 8: Schinderbach bei Froschreute 

Fig. 9: Ranna beim Stierbach 

Fig. 10: Kleine Michel bei Gsenget 

Fig. 11: Suidl. Gegenbach beim Ungarsteig 

Fig. 12: Biberbach bei Biberbach (mit Jugendskulptur!) 

Fig. 13: Auerbacher Oh bei Gottmannsdorf a w be 

Unio tumidus zelebori Zel. 

Fig. 14: Rakosbach bei Budapest 

Fig. 15: Iglava bei Wladislawa (mit SchloBzahnen der linken Schale) 



Erklarung zu Tafel III 

Pseudanodonta complanata complanata (Rossm.) 

Fig. 1—2: Jagst bei Schwabsberg 

Fig. 3: Stadioner Bach bei Munderkingen 

Fig. 4: Altmtihl bei Eggersberg 

Fig. 5: Wornitz oberhalb Freibad Ottingen 

Fig. 6: Wornitz zw. Zumhaus und Ungelsheim 

Fig. 7: Wornitz bei Dinkelsbthl 

Fig. 8: Muhlbach an der StraBe Ottingen — Munningen 

Fig. 9: Eger bei Deiningen 

Fig. 10: Altmuhl bei Ornbau I 

Fig. 11: Altmuhl bei Altendorf 

Fig. 12: Ludwigskanal bei Richtheim 

Fig. 13: Naab bei Mariaort 

Fig. 14: Linker Donauarm bei Mariaort 

Fig. 15: Regen bei Sallern 

Fig. 16: Donau bei Irlbach 

Fig. 17: Donau bei Niederwinzer 

Fig. 18: Rott bei Sulzbach 

Fig. 19: Donau bei Mettenufer 

Fig. 20: Wolfach bei der Miindung 

Fig. 21: Donau bei Niederwinzer 

Fig. 22: Donau unterhalb Vilshofen 

Fig. 23: Donau bei Deggendorf 

Fig. 24: Donau bei Deggendorfer Eisenbahnbrticke 

Fig. 25: Donau bei Weichs 

Fig. 26: Deggendorfer Eisenbahnbrticke 

Fig. 27: Donau bei Hilgartsberg 

Fig. 28: Donau oberhalb Vilshofen 

Fig. 29—30: Donau bei Niederwinzer 
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Erklarung zu Tafel IV 

Anodonta anatina attenuata Held 
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: Vierwaldstattersee bei Kastanienbaum 

: Thunersee bei Lachen 

: Thunersee bei Einigen 

: Pfaffikonersee 

: Sempachersee 

: Zurichsee bei Ufenau 

: Lowerzersee 

: Zugersee bei Cham 

: Zurichsee bei Rapperswil-Hurden 

: Etzwilen, Kt. Schaffhausen 

: Bodensee, Weg z. Reichenau-Nd. 

: Bodensee bei Nonnenhorn 

: Jagst bei Westhausen 

: Bodensee bei Wasserburg 

: Bodensee bei Ziegelhaus 

: Aal bei Aalen 

: Schreckensee bei Blitzenreute 

: Weiher sdl. Neuravensburg 

: Lautersee bei Kisslegg 

: Buhler bei Buhlerzell 

: Rot bei Honig 

: Ach bei Oberhaid 
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Erklarung zu Tafel V 

Anodonta anatina attenuata Held 
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: Lein bei Welzheim 

: Jagst bei Schrezheim 

: Eger-Arm bei Lopsingen 

: Jagst bei Schonau 

: Mauch bei Fremdingen 

: Westheimer Bach bei Anhausen 

: Wornitz-Altwasser bei Muttenau 

: Sechta bei Unterschneidheim 

: Weiher von Brunn, Kr. Ansbach 

: Seebach oberhalb Kuhnen 

: Weiher bei Bad Clevers 

: Freibergersee bei Oberstdorf 

: Donau bei Fridingen 

: AbfluB des Waldsees bei Worishofen 

: Naab bei Schwandorf 

: Klosterweiher Ottobeuren 

: Mindel bei Gernstall 

: WeiBensee-Ach bei See 

: Schwansee bei Fiissen 
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Erklarung zu Tafel VI 

Anodonta anatina attenuata Held 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

: Eichrichgraben unt. Ornbau 

: Altmthl bei Eggersberg 

: Ludwigskanal bei Buchberg 

: Ludwigskanal bei Berching 

—6: Ludwigskanal bei Dietfurt 

: Naab bei Burglengenfeld 

: Naab-Altwasser bei Kallmtinz 

: Schmutter bei Diedorf 

: Abens-Altwasser bei Seemtihle-Lindlkirchen 

: Wangenbach bei Unterwangenbach 

: Kl. Vils bei Vilsheim 

: Holzmtihlenweiher bei Schonficht 

: Kl. Vils bei Vils 

: Wolfach bei der Hacklmuhle 

: Seidlweiher sdl. Mainburg 

: Kl. Baumoserweiher bei Bodenwohr 

: Kochelsee bei Kochel 

: Burggraben Altfraunhofen 

: Walchensee bei Walchensee 

: Regen-Donau-Buhne bei Rainhausen 

: Linker Donau-Arm bei Mariaort 

: Walchensee bei Zwergern 

: Karpfsee bei Schlehdorf 

: Schlierach bei Schliersee 
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Fig. 

Fig. 
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Fig. 
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Erklarung zu Tafel VII 

Anodonta anatina attenuata Held 

: Donau-Buhne bei Irlbach 

: Donau bei Deggendorf 

: Tegernsee bei Egern 

: Seehamersee 

: Hechtsee bei AbfluB 

: Kirchsee 

: Spitzingsee bei Perfalldenkmal 

: Alz bei Seebruck 

: Schliersee bei AbfluB 

: Simssee bei der Antworter Achen 

: Taubensee bei Kossen 

: Nasenbach bei Soyensee 

: Inn-Altwasser bei Erlach 

: Inn-Altwasser bei Dietmaning 

: Thumsee bei Bad Reichenhall 

: Achen bei Petting 

: Grabensee bei Zellhof 

18: Walchsee, Westufer bei Od 

19—20: Tachinger See, Stdufer 

21: Mattsee bei Sauloch 

22: Waginger See bei Tettenhausen 
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Tafel VIII 



Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 
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Fig. 
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Fig. 

Fig. 
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Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Erklarung zu Tafel VIII 

Anodonta anatina attenuata Held 

: Rott bei Pocking 

: Obertrumersee bei Fisching 

: Hallstattersee bei Englanderhaus 

: Abtsdorfer See, Nordufer 

: Attersee bei Buchberg 

: Traunsee bei Stein 

: Jesowitzer Bach oberhalb des Hoditzer Teiches 

: Odenburg, Teichmiihle 

: Star¢-Bach bei Trebitsch 

: Wien, Kaiserwasser bei der Reichsbrucke 

: Thaya, N.-Ost. 

: Hoditzer Teich (z. Igla) 

: March bei Goding 

oMARDRoOKHhWNHH 
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Anodonta cygnea solearis Kstr. 

14: Zugersee bei Buonas 

15: Zuirichsee bei Ufenau 

16: Moosseedorfersee bei Urtenen 

17: Bodensee, Reichenau-Nd., bei Gnadensee 

18: Bodensee bei Bregenz-Strandbad 

19: Bodensee bei Giebelbach (Lindau) 

20: Bodensee bei Nonnenhorn 

21: Wornitz-Altwasser bei Ebermergen 



Erklarung zu Tafel IX 

Anodonta cygnea solearis Kstr. 

Fig. 1: Ach bei Oberhaid 

Fig. 2: Wielandsweiher 

Fig. 3: Schwaigfurter Weiher bei Schussenried 

Fig. 4: Degersee bei Lindau 

Fig. 5: Durnhofer Muthlweiher 

Fig. 6: Eichrichgraben unterhalb Ornbau 

Fig. 7: Alpsee bei Fussen 

Fig. 8: Frauensee bei Reutte 

Fig. 9: Schliersee sdl. Schliersee 

Fig. 10: Donau bei Deggendorf 

Fig. 11: Kleinhesseloher See in Munchen 

Fig. 12: Tiumpel bei Geisenhausen 

Fig. 13: Wolfach bei der Hacklmuhle 



Tafel IX 



Tafel X 



Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 
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Erklarung zu Tafel X 

Anodonta cygnea solearis Kstr. 

: Ferchensee bei Bernau 

: Obertrumersee bei Fisching 

: Simssee bei Krottenmthle 

: Kochelsee bei Schlehdorf 

: Donau-Auen bei Aspern 

: Wien, Kaiserwasser bei der Reichsbrticke 

: Rott bei Pfarrkirchen 

: Nasenbach bei Soyensee 

: Wallersee bei AbfluB 

: Weiher bei Wimpasing 

: Nymphenburger Kanal 

: March bei Goding 

: Thaya-Altwasser bei WeiBstetten, Sd.-Mahren 
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Fig. 

Fig. 

Fig. 

Erklarung zu Tafel XI 

Crassunio crassus cytherea (Kstr.) 

iL8 Zurichsee bei Rapperswil-Hurden 

2—3: Lowerzersee bei AbfluB 

: Sempachersee 

: Thunersee bei Lachen 

: Aare bei Thun-Scherzlingen 

: Eisweiher bei Lachen (Thunersee) 

: Rheinlache bei Vaduz 

: Zugersee bei Cham 

: Moosseedorfersee bei Urtenen 

: Ruggelb, Liechtenstein 

: Rhein bei Stein 

: Bodensee zw. Wasserburg und Nonnenhorn 

: Bodensee bei Giebelbach-Lindau 

: Ach bei Kisslegg 

: Ach bei Oberhaid 

: Bach bei Aigeltshofen 

: Bodensee bei Reutenen 

: Aal bei Aalen 

: Lein bei Abtsgmiind (batavoid) 

: Lein bei Welzheim 

: Rot bei Honig 

: Rot bei Rot 

26: Rot bei Finsterrot 

: Buhler bei Obersontheim 

: Jagst bei Jagstheim 

: Jagst bei Schonau 

: Sechta bei Rohlingen (z. Jagst) 

: Zwergbach bei Haunsheim 

: Ostrach bei Ostrach 

: Muhlkanal bei Schwaigfurter Weiher 

: Donau bei Fridingen 

: Westernach-Altwasser bei Dellmensingen 

: Muhlbach bei Kappel-Buchau 

: Rottum ob. Laupheim 

: Haunstadterbach bei Ingolstadt 

: Ehrlos bei Ehingen 

: Stadionerbach bei Bettigkofen 

: Westernach bei Westernach 

: Mindel-Altwasser bei Salgen 

: Hartweiher bei Unterkammlach 

: Krumbach bei Krumbach 

: Paar bei Merching 

: Worishofen 

: Jagst bei Schrezheim 
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Erklarung zu Tafel XII 

Crassunio crassus cytherea (Kstr.) 

: Anhauser Bach bei Anhausen 

: Hungerbach bei Leeder 

: Alte Wertach bei Widergeltinger Muhle 

: Schmutter bei Diedorf 

: Gunz, Muhlbach bei Frickenhausen 

: Gunz bei GUnzburg 

: Roth bei Unterroth 

: Ach unterhalb Wurzach 

: Sechta bei Unterschneidheim 

: Wornitz bei Dinkelsbtihl 

: Rddelbach bei Amorbach 

: Wornitz bei der Gansebrticke ob. Wornitz 

: Eger bei Deiningen 

: RoBmeiersdorfer Bach bei Wachfeld 

: Westheimer Bach bei Auhausen 

: Birkhauser Bach bei Lopsingen 

: Heidenheimer Rohrach bei der Wolfsmuhle 

: Wornitz bei Ottingen 

: Mauch bei Fremdingen 

: Wornitz ob. Freibad Ottingen 

: Wornitz bei Munningen, tiefere Stelle 

: Odenbach bei Cadolzhofen 

: Altmuthl bei Eggersberg 

: Altmuhl bei Dietfurt 

: Sulz bei Beilngries 

: Schwarzach bei Freystadt, Opf. 

Fig. 27: Altmtihl bei Kelheim 

Fig. 28: Donau-Buhne bei der Wolfachmundung 

Fig. 29: Donau bei Eisenbahnbrticke Deggendorf 

Fig. 30: Donau unt. Vilshofen 

Fig. 31: Donau bei Deggendorf 

Fig. 32: Donau bei Erlau 

Fig. 33—34: Donau bei Bogen 

Fig. 35: Donau-Buhnen bei Weichs 

Fig. 36: Abens bei Lindkirchen 

Fig. 37: Griesbach bei Tolz 

Fig. 38: Naab bei Mariaort 

Fig. 39: Rinchnach ob. Pfistermuhle 

Fig. 40: Naab bei Schwarzenfeld 

Fig. 41: Sandelzhauser Bach bei S. 

Fig. 42: Regen bei Reinhausen 

Fig. 43: Empfenbach bei Haid 
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Erklarung zu Tafel XIII 

Crassunio crassus cytherea (Kstr.) 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 
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: Renzlinger Bach bei Englfing 

: Brunnbach bei Schada 

: Teisnach bei Teisnach 

: Regen bei Sallern 

: Gr. Laaber bei Gieseltshausen 

: Laaber bei Oberlindhart 

: Wolfach bei der Miindung 

: Sindelbach bei Habach 

: Rottach bei Fischbach 

: Loisach bei Kochel 

: Rohrsee bei Kochel 

: Graben im Beuerberger Moos 

: Muhlbach sdl. Moosaurach 

: Auerbach bei Auerbach 

: Tegernseerbach bei Beuerberg 

: Kl. Vils bei Vilsheim 

: KI. Vils bei Ankam 

: Kl. Vils bei Mtinchsdorf 

: Vils bei Grafenmuthle 

: Wiesengraben bei Gurnhub 

: Dorfen 

: Rott bei Pocking 

: Grabensee, Ostufer 

: Schinderbach bei Abtsdorfersee 

: Achen bei Kirchdorf 

: Sims bei Stefanskirchen 

: Url bei St. Peter 

: Url bei Seitenstetten 

: Aschach bei Eferding 

: Mollands, NOst. Wohnstat. m. Mammut 

: Muthlkamp bei Handersdorf 

: Thaya bei Thaya 

: Igla zw. Hasensprung und Altenberg 

: Igla bei Sachsenthal 

: Gunz bei Steinamanger 

: Perintbach 

: Igla zw. Prucknermiihle und Bransouze 

: Rohrach bei Laub 

: Fels6ronok 

: Donau bei Budapest 

: Kanalhafen Kelheim 

: Goldbach am Goldberg 

: Thaya bei Thaya 

: Schdllnach bei Englfing 

: Isar bei Harlaching 

: Donau-Buhne bei Pleinting 

Fig. 47: March bei Marchegg 
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Tafel XIV 



Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 
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Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 
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Erklarung zu Tafel XIV 

Unio pictorum latirostris Kstr. 

: Lowerzersee bei AbfluB 

: Zugersee bei Cham 

: Zugersee bei Boschenroth 

: Sechta bei Rohlingen 

: Jagst bei Crailsheim 

: Jagst bei Jagstheim 

: Gr. Altwasser bei Opfingen 

: Rottum bei Laupheim 

: Wornitz-Altwasser bei Wassertrudingen 

: Wornitz bei Dinkelsbtihl 

: Westernach-Altwasser bei Dellmensingen 

: Donau-Altwasser bei Lauingen 

: Klarweiher bei Unterschwaningen 

: Mauch bei Pfafflingen 

: Eger bei Deiningen 

: Gogglinger Ried bei Ulm 

: Altmuthl bei Eggersberg 

: Wornitz bei der Sandmuhle unt. Wornitz 

: Roggenburger Weiher 

: Ludwigskanal bei Plankstetten 

: Odenbach unt. Cadolzhofen 

: Mindel-Altwasser bei Offingen 

: Ludwigskanal bei Dietfurt 

: Ludwigskanal bei Muhlhausen 

: Altmthl bei Altenmuhr 

: Nesselbach ob. Stadeln 

: Naab bei Schwandorf 

: Lettengraben bei Altenmuhr 



Erklarung zu Tafel XV 

Unio pictorum latirostris Kstr. 

Fig. 1: Naab bei Mariaort 

Fig. 2: Regen bei Sallern 

Fig. 3: Regen bei Reinhausen 

Fig. 4: Donau bei Bogen 

Fig. 5: Donau bei Weichs 

Fig. 6: Donau bei Sommersdorf 

Fig. 7: Donau bei Kelheim-Winzer 

8 Fig. 8—9: Donau-Buhne bei Pleinting 

Fig. 10: Regen-Donau-Buhne bei Reinhausen 

Fig. 11: Bach bei GroBmehring 

Fig. 12: Donau bei Budapest 

Fig. 13: Vils bei Grafenmuhle 

Fig. 14: Donau bei Stefansposching 

Fig. 15: Donau bei der Deggendorfer Eisenbahnbrucke 

Fig. 16: Wolfach bei der Muindung 

Fig. 17: Inn-Altwasser bei Dietmaning 

Fig. 18: Ferchensee bei Bernau 

Fig. 19: Simssee bei Inzenham 

Fig. 20: Rott bei Sulzbach 

Fig. 21: Simssee bei Pietzing 

Fig. 22: Simssee bei Inzenham 

Fig. 23: Mattsee bei Mattsee 

Fig. 24: Waginger See bei Fischinger Waldchen 

Fig. 25: Simsse bei Pietzing 

Fig. 26: Grabensee, Ostufer 

Fig. 27: Wien, Kaiserwasser bei der Reichsbrucke 

Fig. 28: Obertrumersee bei Anzing 

Fig. 29: Wallersee bei AbfluB 

Fig. 30: Grabensee, Ostufer 

Fig. 31: Thaya bei Waidhofen 
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Erklarung zu Karte I 

Anodonta anatina attenuata Held (o) und deren rostrate Formen (e) im oberen Donau- 

gebiet. Haufung der rostraten Formen in den Voralpenseen, den Moranengebieten und 

deren Abfliissen. Isoliert dazu die alten eiszeitlichen Riickzugsgebiete in Wornitz, Alt- 

muhl und Naab. 



Erklarung zu Karte II 

Unio pictorum latirostris Kuster (0) und dessen rostrate Formen (e). Als Schlamm- 

bewohnerin konzentriert sich die Art auf die Vorlandseen und die Flltisse des Sand- 

landes. Die rostraten Formen zeigen das gleiche Bild wie bei anatina. 
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Erklarung zu Karte III 

Anodonta cygnea solearis Ktister (e). Man beachte das gehaufte Vorkommen langs des 

Alpenrandes und vergleiche die rostraten Formen von anatina als Vorlaufer der 

cygnea-Entwicklung. 



Erklarung zu Karte IV 

Margaritifera margaritifera (L.) (e), auf den Bayerischen Wald und Bohmerwald be- 

schrankt, unmittelbar an die bédhmischen Vorkommen anschlieBend; donauabwarts 

bis zur Zwettl. 

Unio tumidus depressus Don. (A), im Schweizer Mittelland, vom Oberrhein kommend; 

im Neckar und im Ludwigskanal. 

Unio tumidus zelebori Zel. (A), im March-Gebiet, donauaufwarts bis Hainburg und 

Aspern bei Wien. 

Pseudanodonta complanata complanata (Rossm.) (0), fast nur nordlich der Donau aus 

den eiszeitlichen Riickzugsgebieten stammend, bis Wien. Rasse compacta (Zel.) in 

Thaya und March. 



o@ 

AI
 

9
7
1
8
 

yj
 



A
 
9
}
4
8
y
 



Erklarung zu Karte V 

Crassunio crassus cytherea (Kuster) (e). Diese Karte zeigt am besten die Lticken un- 

serer Kenntnisse, da die Art von den Voralpenseen durch das ganze Gebiet als Bach- 

form geht. 
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