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Vorliegende Arbeit gibt einen Beitrag zur Systematik der Sipunculoideen. In derselben 

habe ich die Arlen beschrieben, welche der deutsche Forschungsdampfer Po s e i d o n  auf seinen 
Fahrten in den Jahren 1902 bis 1912 in dcr Nord- und Ostsee gesammelt hat. Von dem Direktor 

des hiesigen zoologischen Institutes, Herrn Prof. 'Dr. K. Br a nd t, ,vurde mir das Material gi'Lligst 

zur Bearbeitung anvertraut. Um einen weiteren Oberblick iiber die Sipunculoideen-Fatina der 

Nordsee zu erhalten, wandte ich mich ru1 die Koniglich Biologische Anstalt auf Helgoland uncl 

an das Hamburger Naturhislorische Museum mit der Bille um weitercs Material. Von Hclgolancl 
wurden mir verschiedene Fangausbeuten aus cler Umgebung, der Station i'Lberlassen, clesgleichen 

slellte mir Herr Prof. Dr. Mi c h  a e 1 s c n die reiche Sipunculidensammlung des N aturhistorischen 

1useums zu Hamburg uncl cine Anzahl noch unbeslimmter nordischcr uncl arkti�cher Formen 

zur V crfiigung. An dieser Slclle sei es mir crlaubt, bciclen Anstalten fi'Lr ihr liebenswiirdiges 

Entgegenkommen bcstens zu danken. Durch clas Oberlassen norclischer und arktischer Formen 
aus elem Hamburger Museum wurde es mir ermoglicht, auch die Fauna der an die Nordsee 

grcnzenden .nordischen uncl weiterhin der arktischcn Mecrc mit in Bctracht zu ziehcn. 
Die Unlersuchungen wurclen vom Sommersemester 1911 bis Sommcrsemeslcr 1912 im 

hiesigcn zoologischcn Inslitut und im Institut ffrr Meereskundc untcr Anleitung meincs hoch

vcrehrlcn Lehrcrs Hcrrn Geheimen Regicrungsrats Professor Dr. K. B r  a n d t ausgefi.ihrt, elem 
ich hicrfiir sowic fiir die Anregung zu clieser Arbeit meinen verbindlichsten Dank ausspreche. 
Ferner sci es mir hicr gcslaltet, Herrn Prof. Dr. R e i  b i s  c h  for die mannigfache Unterstiitznng 
uncl die Einfii.hrung in die Systematik, sowic den Assistenten des hiesigen zoologischen Instituts 
Hcrrn Privalclozcnt Dr. K a u t z  s c h  uncl Herrn Dr. N o l l  c for ihr freundliches Entgcgenkommcn 
herzlich zu danken. 

Allgemeines. 

Die Sipunculoidca oder Gephyrea achaeta, aus den beiclcn Familicn dcr Sipunculiden uncl 
Priapuliclcn beslehcnd, hat man erst neuerdings von den Echiuroicleen oder Gephyrea chaetifera 
abgelrc1111t, mit clenen sie frii.her die Klasse Gcphyrea bilcleten. Diese Klassc wurde 1847 von 
Q u a t  r e f  a g e s  aufgestellt. In seiner anatomischen Arbeit frber den ,,Echiurus de Gaertner" 
1847 beschafligt er sich mil der systematischen Stellung der Echiuren. Er wendct' sich gegen 

die Cu v i e r  sche Auffassung, welche die Echiuren und Sipunculiden zusammen zu den Echino
derm en slellcn will, uncl crklart sich mit clenj enigen Systcmatikern einer Meinung, wclche die 

Echiurcn als Annclidcn auffassen. Andererseits gibt er jcdoch zu, claB gewisse Ahnlichkeilen 
mit den Slrahlcnlicren und spezicll mil den Holothuricn vorhanclen scien. Er kommt clann zu 
dem Resullat, daB man die Echiurcn wohl als Anneliden belrachlen mfrsse, abcr als einen ,,lype 
de lransilion". Bei dcr wcileren Fragc, mit welchen Anneliden die Echiuren nun zusammenzu

slellen scicn, nimml er den Cu v i e r  schcn Standpunkt ein, der sic Seitc an Seite mil den Sipuncu-
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liden stellt, entgegen der Ansicht L a m a r  ck ' s und seiner Vorganger, die sie mit den Lumbri

ciden vereiniglen. Echiuren und Sipunculiden faBt Q u a t  r e f  a g e s  dann in seiner neuen Klasse 

Gephyrea oder Bruckentiere zusammen. Der Jame selbst soll andeuten, daB es sich um Tiere 

handelt die van den Wiirmern zu den Echinodermen uberleiten, die also sozusagen eine Briicke 

(pffupa) zwischen diesen beiden Typen bilden sollen. Seine neue Klasse teilt Qu a t r  e f a g  e s  dann 

weiter in die beiden Ordnungen der Gephyrea armata (mit Borslen versehen) und Gephyrea 

inermia (ohne Borslen) ein, cine Einteilung, die sich bis auf den heutigen Tag crhaltcn hat, 

nur hat man statt Gcphyrea armata den amen Gephyrea chaetifera eingef
i

ihrt und nennt die 

Gephyrea inermia auch Gephyrea achaeta. Zu der ersten Ordnung stellt er die Echiuren, zu 

der zweiten die Sipunculiden und Priapuliden. Bis zur Stunde hat sich die Klasse der Gephyreen, 

eingeteilt · in die beiden eben genrurnten Ordnungen, erhalten. Neuerdings jedoch will man die 

Klasse ganz aufheben, da die drei in ihr vereinigten Familien der Echiuriden, Sipunculidcn und 

Priapuliden zu wenig gegenseitige Obereinstimmung aufweisen. In diesem Sinne sprich t sich 

He r u b e  1 in seiner Sipunculidenmonographie 1907 aus: ,,Bref, il n'y a pas de Gephyriens. La 

classe etablic par de Qu a t r e f a g e s  n'a aucune realite", und macht den Vorschlag, die drei Fa

milien der Echiuriden, Sipunculiden und Priapuliden zum Rang von selbstandigen Klassen zu 

erheben. Damit fiele dann die Klasse Gephyrea ganz fort. Da der Her u b e  1 sche Vorschlag 

jedoch einstweilen noch keineswegs allgemeine Zustimmung gefunden hat, habe ich mich an 

eine andere, neuerdings oft gebrauchte Einteilung gehalten, bei der die Gephyreen nicht mchr 

als einheitliche Klasse aufgefaBt werden, sondern in die beiden Annelidenklassen der Gephyrea 

chaetifera oder Echiuroideen und Gephyrea achaela oder Sipunculoidea aufgelost erscheinen. 

vVie schon oben gesagt, zcrfallen die Sipunculoidea in die beiden Familien der Sipunculiden und 

Priapuliden. Die Syslematik letztgenru111ler Familie bietet wenig Schwierigkeilen in Anbelracht 

der wenigen Gattungen und Arlen und der deutlichen au.Beren Unterscheidungsmerkmale. Bei 

den Sipunculiden gestaltet sie sich jedoch bedeutend schwieriger, da diese Formen rein auBer

lich belrachtet nur sehr wcnige f(lr die Syslemalik brauchbare Merk.male besilzen. Ich will 

daher zuersl 11ber das gr6Bcrc Gebiet ·der Sipunculidensyslemalik berichlen, soweil mir die ein

schlagigen Werke zur Verfiigung slanclen, und dann ganz kurz auf die Priapuliden ei ngehen. 

Von systemalischen vV er ken ncnne ich hier nur die Hauplarbeilcn, die von grundlegender Be

deulung sind und die for micli bei der Bearbeilung meines ordseemalerials besondcrs in 

Frage kamen. 

N ach cler schon gcnannten Arbeit von Q u a t  r e f  a g e s  ,,uber den Echiurus de Gaertner" sin cl 

als ersle wichtige systcmatischc Arbei ten uber Sipunculiden Di e s i  n g's S y s  l e  m a  He 1 m i n  -

t h  u 111 1851 und seine ,,Rev i s i o n  d e  r Rh y n g o d  e e n" 1859 zu nennen. In diesen chriften

findet sich 111it groBer Umsicht eine Lisle aller bis dabin bekannlen Gephyreen aufgeslellt. Im 

J ahre 1865 erscheinl cine gr6Bere Arbeil von Qu a Lr e f a g  e s. Die Gephyrea inermia teilt er hier 

in die vier Familien der Priapulea, Loxosiphon ea, Aspiclosiphonea 'und Sipunculca ein, lelztere 

wieder in die Unlerorclnungen Sipunculus, Phascolosomum, Nematosomum uncl Phymosomum. (Mit 

Phymosomum grenzt er Ar ten ab, die er wie folgt beschrcibl: ,,espcces chez lesquelles le corps 

proprement dil est mcdiocrement allong6 et plus ou moins forlement granuleux ou tuberculeux.) 

' 

s 



5 J. Fischer: Sipunculoideen der Nord- und Ostsee. 89 

J edoch alle systematischen Einteilungsversuche aus dieser Zeit zeigen dieselben Unzulr.aglich

keilen. Bei den im allgemeinen glatlen Formen der Sipunculiden isl mit einer rein auBerlichen 

Korperbesch reilrnng wenig gedient; nach den auBerlichen Beschreibungen ebengenannler Forscher 

halt es on sehr sch wer, die ,einzelnen Arlen wieder zu erkennen, und sie von einander zu unler

scheiden. Kc f e r  s l e i  n's Verdiensl isl es, hier vVandel geschaffen zu haben. Er ist der erste, 

der die Nolwendigkeil erkennl, bei der Systematik dieser auBerlich so gleichmaBigcn For

men analomische Merkmale mit in Bclracht zu ziehen. Schon in seiner ersten Arbcit ,,Bei

trage zur Kcnnlnis dcr Gattung Pliascolosonza F. S. Le u c k  a r l" 1862 spricht er diesen Gcdanken 

aus. Ich zilicre worllich: ,,Bei der im allgcmcinen so charaklcrloscn Form muB man auf meh

rcrc Feinheilcn itn auBeren Bau achlcn, ohnc die man kaum crkennbare Beschrcibungen licfcrn 

kann. Zu diescn feineren Kennzeichen gchorcn in ersler Linic Ringe von Hakchcn, welche bei 

einigcn Arlen am Vorderende des Russels sich 'finden. Ferner muB auf die Tcntakcln, ihre 

Anordnung, Form uncl Zahl genau gcachlel wcrclcn uncl auch manchc Vcrhaltnissc im inneren 

Bau, wic z. B. die Ansalzslellen dcr Rclrakloren des RiLssels, darf man nicht ubergehen." In 

diesen Salzen isl dcr Grundgedanke dcr ncucrcn Sipunculidensystematik ausgesprochen, uncl in 

diesem Sinne wircl sic von clieser Zeil an weilergefiihrt. In einer groBeren Abhancllung 1865 

ffthrl Kc f c r s  l e i  n seine Unlcrschciclungsmethoclc zum crstcn Male systematisch durch. Bc

ri."1cksichligung finclen die Gallungen Sipunculus, Phascolosonza, Dendrostoma und Petalostonza, 

lelzlcre Gallung war von ihm 1862 neu aufgeslcllt warden. Die zahlreichcn von ihm be

schricbcnen Phascolosonzen lcill er in zwci groBc Scktionen ein, jc nach elem Vorkommen oder 

Fchlcn von Haken. J eclc clicscr Scklionen cl,rnn wieder in zwci Unlerabteilungen, jc nach dcr 

gcsondcrlen oder nichl gcsondcrlcn Langsmuskulalur uncl benulzl clann weiter zur \.rtunter

schciclung analomische Merkmalc. In elem Ke f c r s  l e i  n'schcn Sinne isl auch die ersle 

The c l'schc Si punculiclenarbci.t 1875 ahgefa Bl, sic legt besondercn \V crl auf anatomische Unter

schciclu ngsmcrkmalc. Von clcr Gallung Plwscolosonza F. S. L c u c k a r t  lost er die Gallung 

P!iascolion los. Schon 1865 hallc Kc f e r  s l c i n  in Bezug auf die von ihm beschriebenc Art 

Phascolosoma strombi l\I o n  l. gesagl: ,,Der inncrc Bau isl so cigenarlig, claB spaler, wenn er von 

ancleren Fundorlcn und bcnachbarlcn Arlen bcslatigl wird, man mit vollem Recht eine neue 

Gallung grCtnclen muB." Th 6 c 1 fand die Ke f e r  s t  e i n'schen Angaben bei sei11c11 U11tersuchungen 

vollig beslaligl. Als benachbarle Arlen slclllc er die Arlen Phascolion tuberculosum Th 6 e 1 und 

P!tascolion spetsbergense The c 1 auf, von den en letzterc Arl sich spalcr allerclings als eine bloBe 

Yariclal von Plwscolion stronzbi M o n  l. hcrausslellte. Auf die eben angefuhrtcn Abwcichungen 

hin gri."mdcl nun Th 6 e 1 die Gallung Plwscolion u11cl nennt die Arl Plzascolosonzunz strombi Mont. 

jclzl Pliascolion strombi. In cincr zwci J ahrc spaler crscheincndcn groBeren analomischen uncl 

syslcmalischen Arbeil wenclcn sich Ko r c n uncl D a n  i e 1 s s e 11 (1877) gegen dicse von Thee 1 

neu aufgeslclllc Gallung und crkcnnen ihre Berechtigung nichl ai1. 

In Bczug auf die Bemcrkungcn Kc f e r  s t e i n's schrcibcn sic: ,,Kc f e r  s l e i 11 already 

noticed these points, bul he had nol vcnlurecl on the strength of them to establish a new genera." 

Die oben worllich angefuhrlc Bcmerkung Ke fer s t e i n's isl aber doch sicher nicht in dies cm 

Sinne aufzufassen; im Gegenleil scheint er von, der Berechtigung zur Aufslellung einer neuen 
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Gattung ziemlich fest iiberzeugt gewesen zu sein, wollte jedoch noch weitere a.natomischc Unter

suchungen von Exemplaren •anderer Fundorte abwarlen, chc er ein definitives Urteil fallte. 

Ko r en und D a n i e  1 s s e n  haben die schon gena.nnten Unterschiede im inneren Bau, 
von denen sie :auffiilligcrweise das Fehlen des cinen Segmentalorganes nichl nennen, auch be

obachlel, sie crscheinen ihnen aber nicht ausrcichend, um daraufhin cine neue Gatlung zu 

griinden. Tro lz dieses Einspruchcs von Kor e n  und D a n  i e 1 s s e n  hat sich die Gallung Phascolion 

behauptet. z,vei neue Galtungen Onchnesoma und Tylosoma wcrden in der Arbeit der beiden nor
wegischen Forscher ncu aufgestellt. 

Als n.iichste bedeutendc systematische Arbeit ist dfo Si punculiden-Monographie von 
Se l e  n k a ,  d e  Ma n und B ti 1 o w  zu nennen. Hier findet sich cine genauc Zusammenslellung 

aller bisher bekannlen und eine groBe Zahl neu aufgeslelller Arlen, meist aus lropischen 

Gebieten. Die Gattungcn und Arten sind in groBen Bestimmtrngstabcllen nach dcm Ke f c r -

s t  e i n'schen Prinzip aufgestellt, so dal3 dicse Monographie bis heulc fiir jcdcn Sipunculiden

forscher von gr613ter Wichtigkeit ist. Die Gattung Phymosoma, die schon Qu a t r  e fa g e s  auf

slellte, wird von S e  1 c n k a ncu begriindct und in ihr alle dicjcnigen P/zascolosoma-Arlcn vcrcinigt, 

deren Langsmuskulalur in Strange gesondcrt ist. Ferner wird die Galtung Plzascolion Th cc 1 
von S e  1 e n  k a festgclegt und ausgcbaut, indcm er samtlichc Phascolosomen, die nach ihrem 

innercn Bau zum ncuen Genus gehoren, hicr cinordncl und die Gallung selbsl durch dnige neu 
aufgeslelllc tropische Arten erweitert. 

Von neueslen Arbeiten will ich hier die fur mich bcsondcrs wichtigc zweitc Th cc l'sche 

Arbeil ncnnen (1905). In dcrsclben finden sich sehr genaue Beschrcibungcn und gutc Bestimmungs

tabellen der nordischen Formen, an die ich mich' bei der Beslimmung meiner Arlen meist ge

halten habe. Die von Ko r,e n und Da n i e l s sen aufgeslcllte Galtung Tylosoma zweifclt Thee l 
an und hall die beiden als Tylosoma Liitkeni beschriebenen vViirmer fur zwci Excmplarc der Art 

Phascolion tuberculosum Thee 1 mit eingezogenem Russel. Die etwas cigcnarlig anmutende Ko r c n 

und Da n i e  1 s s e n'sche Art soll niimlich keinen Riissel ·und keine Tcnlal(eln besilzen, sonst aber 
ganz wie eine Sipunculide gcbaut sein. Obgleich mir die Ausfiihrungcn Theel' s nicht un

wahrscheinlich crschcinen und die Figuren sehr an Phascolion tuberculosum erinnern, kann ich 

mir wiederum nicht vorstellen, dal3 die beiden norwegischen Forscher, die doch vielc Sipuncu
Hden in allen moglichen Kontraktionszustanden vor Augen gehabl haben, sich auf dicse ,veisc 

haben tiiuschen lassen. Von nordischen Gallungcn sind in der Abhandlung aufgefuhrl: Sipunculus, 

Plzascolosoma, Phascolion, Physcosoma,1) Aspidosiplzon und Onc!mesoma. 

Damil wiiren die systematischen Hauptwerke iiber Sipunculiden crschopft, soweit wie sic 
far meinc nordischen Formen in Belracht kamcn; von allcrneueslcn ,v crken ware nur noch das 

H c r u b  e 1 schc zu nenncn (1907), <lessen Fundorlslabellen' Ji.is mich von bcsondercm Intercssc warcn. 

Uber Priapulidensyslemalik ist, wie schon obcn gcsagl, bcdculend weniger zu berichlcn. 
Die ersle kurze Beschreibung des Priapulus caadatus La m a r c  k findet sich bei .Jo h. La u r. 
O d h e  1 i u s  (175°1), wo das Tier unler dem N amen Priapulus !tumanus aul'geftthrl wird. In L i n n e' s 

1) Die urspriinglich Phymosoma genannte Gattung anderte Selenka 1897 in Pbyscosoma um. Zool.
Anz. XX 1897. S. 460. 
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S y s t e m  a n a t  u r a e (1758) steht es bei den Vermes Molluska. 0. F. Mu 11 e r  gibt in der 

Z o o l o g ic a  D a n ic a c  Pr o d r o m u s  (1776) eine lmrze Diagnose und 0. F a b r ic i u s  cine Be

schreibung des Tieres und seiner Lebensweise in der F a u  n a G r  6 n 1 a nd i c a  (1780). L .a m a rc k 

sondert <las bisher der Gattung Holothuria zugeordnete Tier von dieser ab, griindet die Gattung 

Priapulus auf diese einzige bekannle Art und gibl ihr den Speziesnamen caudatus. Cuv i e r  stcllt 

die neue Gattung da1111 zu den Echinodcrmen, dagegen erhebt jedoch Qu a l r cf a g c s  Ein

spruch, der auf ciner genaucrcn analomischen Kennlnis des Tieres fuBend die Gatlung seiner 

neuen Klasse Gephyrea einreihl. Im Jahrc 1862 erscheint eine eingehende a.nalomische Arbeit 

von Eh 1 e r  s ,,Dber die Gattung Priapulus", in der zwei neue Arlen aufgeslell t werden, Priapulus 

glandifer und Priapulus brevicaudatus. Beide Arten, die nur ganz geringe Abweichungen vom 

Hauptlypus zeigen, werden von K o r e n  und D a n  i c 1 s s e n  in der Fa u n  a 1 i t  t o r  a 1 i s  No r

w e g i a e 1877 nicht als besondere Arlen anerkannl. Die norwegischcn Forschcr stellen als neue 

Art den Priapulus bicaudatus auf, der statt eines, zwei Schwanzanhange bcsitzt. 

Von S iebold wird 1862 eine neue Gattung Halicryptus mit der einzigen Art Halicryptus 

spinulosus aufgestellt. Die Familie der Priapuliden besteht mithin heute aus zwei Gattungen, 

Priapulus und Halicryptus, von denen die erste zwei, die zw.eite nur <Cine Art enthalt. 

Sipunculoidea. 

D e n  A n n c l i d c n  ah nlic h g e b a u te Wur m e r  v o n  :walz e n for m i g e r  G e

s t a l t , o h n e n a c h w e i s b a r e M e t a m e r i e. B o r s t e n f e h 1 e n. V o r d e r k 6 r p e r  

r u s s e 1 a r t i g a u s g e b i 1 d c t , cl u r ch R e t r a k t o r e n i n d e n e i g e n tl i c h e n K 6 r p e r 

r ii.ck z i e h  b a r. M u nd 6 f f  n u n  g a m  V o  rd e r e  n d e  d c s  Rus s e  1 s g e 1 e g e n. Ne rv e n -

slr a n g a n  d e r  Ba uc h s e i t e  v c rla u f e nd 

1. Mundoffnung von einem Tentakelkranz umgeben. Russel langgestrcckt, oft mil Haken

versehen. Darm in Schlingen oder in Form einer Spirale die Leibeshohle durchziehend. Afler

offnung dorsal, am Vorderende des Korpers, dicht an der Russelbasis gelegen. 2 S egmental

organe in der Na.he des A[lers gclegcn. 1. Familie Sipunculiden. 

2. Tenlakellffru1z in dcr Umgebung dcr Mundoffnung fchlcncl. RtLsscl kurz. Mund nnd

Schlundkopf mit hornru·tigen Zahnen bewaffnet. Darm in geradcr Richtung vom Vorclcr- zum 

Hinlerende des Korpers ziehend. Afteroffnung terminal gclegen. 2. Familie Priapuliden. 

I. Familie Sipunculiden.

K 6 r p c r z y 1 i n d r i s c h , i n c i g e n tl i c h e n K 6 r p c r u n d R u s s e 1 g e s c h i e d e n. 

De r Rus s el i s l  <l u rc h  R e t r a k t o r e n  i n  d e n  Korp e r  e i n z i e h b a r. M u ndof f

n u n g v o n e i n c m T e n l a k e 1 k r a n  z u 111 g c b c n. A f t e r a n d e r R fr c k e n s e i t e a u s -

m tL n d c n d , m c i s t d i c h t v o r d c r R tL s s c 1 b a s i s. D e r D a r m b i 1 cl e t g r o B e S c h 1 i n -

g e n o cl c r i s l i n F o r m c i n c r S p i r a 1 e a u f g e w u n d e n. S c g m c n t a 1 o r g a n  e , m e i s t

z w e  i a n  d c r Z a h  1, i n  cl e r  Nii h c cl c s  A f t e r  s a u  s m tL n d c n cl. Ge sch l e  ch t s  o r  g a 11 c 

·a n d e r B a s i s d e r v e n l r a 1 e n R e t r a k t o r e n g e 1 e g e 11. H a u t p a p i 11 e n u n d H a k e n

m e i s l v o r h a n d e n.
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Bestimmungstabelle der bis jetzt aus der Nordsee bekannten Sipunculiden-Gattungen. 

A. Liingsmuslrnlatur dcr inneren Korperwancl in einzelne Strfu.1ge gesonclert.
a) Zahlreiche T e n t  a k e 1 n den Mund kreisformig ·umstellencl. Korper ohnc Papillcn.

s i p u 11 cu 1 u s.
b) Tentakeln auBerhalb der Mundoffnung und dorsalwarts in einem nach obcn offcncn

Dreiviertelkreis stehend. Hautpapillen vorhanden. P h y s co s o m a.
B. Langsmuslrnlatur der inneren Korperwand kontinuierlich und nicht in Strange gesondcrl.

a) After unwcit der Rfrssclbasis gelegen.
I. Darm in Form einer Spirale aufgewunclen. 2 Segmenlalorgane, 2 bis 4 Relrakloren.

a) Schildchen fehlend. Ph a s  co 1 o s oma.
�) Schildchen vorhanden. As p id o s i p h o n.

II. Darm 11ich t in Form einer Spirale aufgewunden. 1 Segmentalorgan. 2 Rctrakloren.
Ph a s  co 1 i o n.

b) After auf den Rfrssel in die Na.he der Mundoffnung verschoben. Kleine Tierc mit
langem, di.in11em Rfrssel. O n c h n e s o m a.

Bestimmungstabelle der bis jetzt aus der Nordsee bekannten Sip'unculiden-Arten. 

G a t t u 11 g S i p u n c u 1 u s.
Vier in gleicher Rohe entspringende Retraktoren, clere11 Basis sich gewohnlich uber 6

bis 7 Liingsmuskelbimdel erstreckt. 32 Langsmuskelbiindel. Halcen fehle11d.
Sipunculus nudus L.

Vier Relraktoren, deren Basis von 4 Langsmuskelbi.i.ncleln entspringl. 24 L:fogsmuskel-
bundel. Haken fehlend. Sipunculus norvegicus Ko r e n  u. D a 11 i e 1 s s e n.
Ga t t  u n g P h y s co s o m a.

Zwei lange Scgmentalorgane. 4 Retraktoren. Langsmuskulatur des Korpers in 24 Bi.'tndel
aufgelost. Papillen und Hal<.en vorhanden. Physcosoma Lovenii K o r e  11 u. Da n i e  1 s s c TL
G a l t u n g P h a s c o 1 o s o m a.

A. 4 Retraktorcn.
a) Haken unregelmii.Big angeordnet. Haulpapillen am Hinlerende des Korpcrs und

ru1 der Rii.sselbasis stark hervortretend. P!tascolosoma, valgare (B 1 a i 11 v.).
b) Haken in Ringen angcordnet. Haut glall. Plzascolosoma elongatum K c  f.
c) Haken fehlcnd. Hinterende des Korpers in eine Spilzc cndigcnd. 4 Retraklorcn,

2 lange ventrale, u11d 2 kurze dorsale. Haut derb, mil klcinen Papillcn versehcn.
Phascolosoma margaritaceum S a r s.

Pit. margaritaceum 
{

P!tascolosoma H anseni Se 1 c n k a.
selff ahnlich Phascolosoma Trybomi Th r c 1.

B. 2 Retraktoren.
a) Ten lakeln vorha11den.

a) Halcen vorhanden, Darm <lurch besondere Lange auffallend.
P!tascolosoma ab yssorum Ko r e n  u. Da n i e  1 s s e n.

... 
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�) Haken fehlend. Kontraktiles GefiiB mit zottenartigen Anhangen versehen. Haut 

mit charakteristischen Zickzacklinien. Phascolosoma procerum Moe b i  u s. 

b) Tentakel zu einer Scheibe reduziert.

a) Haken vorhanden. Retraktoren zum groBen Teil miteinander verbunden.

Phascolosoma Sarsii K o r e n  u. D a n  i e 1 s s e n. 

�) Haken vorhanden oder fehlend. Retraktoren nicht verbunden miteinander. 

Phascolosoma Sabellariae T h  e e 1.

Phascolosoma improvisum T h  e e 1.

Phascolosoma minutum K e f. (G. P a u  1 1909). 

= Phascolosoma Johnstoni Fo r b e  s.1) 
G a L t u n g P h a s c o 1 i o n. 

Korper mit deutlichen pferdehufartigen Haftpapillen versehen. Haken vorhanden. Ein 

starker dorsaler und ein schwacherer am Grundc gespaltener ventraler Retraktor, ganz im 

Hinterende entspringend. Ein Scgmentalorgan. N crvenstrang zwischcn den Wurz.eln des ven

tralen Retraktors verlaufend. Phascolion sfrombi Mo n t. 

Korper ohne Spur von pferdchufarligen Haftpapillen. Retraktoren etwas vor dem Kor

percndc entspringend uncl sich durch GroBe nicht voneinander unterscheidend. 

Phascolion tuberculosum T h  e e 1. 
G a t t  u n g A s p i d o s i p h o n.

Vorder- und Hintcrschildchcn mit dcutlichen Fnrchen versehen. Haken in 80 und mehr 

Ringen am Riissel hinter der Tentakelkronc beginnend. Zwei zum groBten Teil miteinander 

verwachsenc Rctraktoren. Darm in Form einer Spirale. Aspidosiphon mirabilis T hee 1. 

= Aspidosiphon Miilleri Di e s i  n g? 2) 

G a L L u n g O n c h n c s o m a.

a) Karper birnenformig, mil sehr kleinen Papillen bcsetzt, vallig glatt erscheinend.

RCLssel weil i"Lber dreifache Karperlange im ausgestreckLen Zustande erreichend.

Onchnesoma Steenstrupii K o r e n  u. D a n  i e 1 s s e n. 

b) Karper birnenformig, dicht mil fcstcn, flachen unregelmaBig angeordneten braunen

Schuppen bedeckl. Russel hochslens dreifache Korperlange erreichend.

Onchnesoma squamatam Ko ren u. D a n  i e 1 s s e n. 

A. Gattung Sipunculus. L.

Von clieser Gattung lag 111ir in 111cine111 Material kein Tier vor. 

B. Gattung Phascolosoma F. S. Le uckart. 1828.

K a r p e r h a u t 111 e i s t m i t s e h r k 1 e i n e n P a p i 11 e n v e r s e h e n. T e n t a k e 1 n

z a h 1 r e i c h , i n e i n e r o d e r 111 c h r e r e n R e i h e n d i c M u n d 6 f f n u n g u m s t e 11 e n d ..

1) Der ame Phascolosoma minutum Kef. = Petalostoma minutum Kef. wurde neuerdings von Southern

(Gephyrea of the coa ts of Ireland 1913, S. 28) in Phoscolosoma Johnstoni Forbes umgeandert, da Forbes diese

Art zuerst unter diesem Namen beschrieben hat. 

2) outhern behauptet (Gephyrea of the coasts of Ireland 1913, S. 31), dal3 Aspidosiphon mirabilis Theel

und Aspidosiphon Miilleri Diesing identi ch seien.

WissenscbafU. Meeresuntersuchuoguu. K. Korn.mission Abteilung Klei. Bd. 16. 
13 
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I-I 'a k e n a m R ii s s e I v o r h a n d e n o d e r f e h I e n d. D e r D a r m k a n a I b i I d e t e i 11 c 

deutliche Spira l e, di e m eis t mit einem Spinde lm us ke l v ers ehen is t. Re

tra ktor en s ind in der Vi erz ahl v orhanden, z wei dors ale un d z wei ve n

t r a I e o d e r a b e r e s f i n d e n s i c h n u r z w e i v e n t r a I e. L a 11 g s m u s k u I a t u r 

11 i c h t i n S t r a n g e g e s o n d e r t. Z w e i S e g m e n t a I o r g a n e. G e s c h I e c h t s o r g a 11 e a n 

d e r B a s i s d e r v e n t r a I e n R e t r a k t o r e n .  N e r v e n s t r a 11 g a n d e r B a u c h s e i l c 

z w i s c h e n d e n R e t r a k t o r e n v e r 1 a u f e n d .  

Phascolosoma vutgare (BI a in ville). 

Sipunculus vulgar is D e BI a in vi 11 e 1827.

Phascolosoma papillosum 1840.

Syrinx Harveii F or b es 1841.

Phascolosoma vulgare D i es in g 1851.

Phascolosoma vulgare K e fer s t e in 1862, 65.

Phascolosoma margaritaceum K e  fer s tei n 1865.

Phascolosoma elongatum K e fer s tei n? 1862 u. 65.

Sipunculus obs cur us Q u at r e fa g es 1865.

Phascolosoma 
Phascolosoma 
Phascolosoma 

luteum 
} dubium T h e e I 1875.

valid um 
Phascolosoma papillosum K or e n u .  D a n  i e Is s en 1875 u. 1877.

Phascolosoma H arveii (Forbes) K or en u. D an i e Is s en 1875 u. 1877.

AuBer e K o r p erhaut diinn, g latt ers chei n en d, nur b ei m ikr os ko pi

s cher V er gr o Berun g fin d et m a n di e g a n z e  Haut dicht mit klei n c n Haul

k 6 r p e r n v e r s e h e n. A n d e r R ii s s e I b a s i s u n d d e m z u ie i n c r S p i l z c a u s g e -

z o g en em Hi nter e n d e  is t di e Haut r auh, d eutlich v on d er iibri g c n Korpcr

haut unters chiede n u n d  mit gr o Ber e n  s c hl a uchfo rmi g en Papi l l e n  b e

s etzt. T enta ke l 16 bis 40 a n  Za hl . Hake n a m  Rus s e l  s ich fi n d e11d. Liings

m u s k u I a t u r n i c h t i n S t r ii n g e g e s o n d e r t. V i e r R e t r a k l o r e n. Z w e i I a n g e , 

n i c h t d u r c h M e s e n t e r i e n b e f e s t i g t e S e g m e n t a I o r g a n e. D a r m i n F o r m e i n e r 

Spira l e  au fg e wunden, ohn e Spinde lm us ke l. K o ntr akti l es GefaB v orha n

d e n. N e r v e n s t r an g v e n t r a I z w i s c h e n d c n R e t r a k t o r e n v e r I a u f e n d. 

Dies e mir von Helgoland in zwei groBen Exem plaren vorliegende Art s limmlc auBerlich 

genau mit der von Theel fiir Phascolosoma valid um T hee I = P!tascolosoma vulgare BI a i n  v. gc

gebenen Abbildung iiberein. (75, T .  I, Fig. 5.) 

D er eigentliche K 6 r p er war von rostgelb er Farbung, an der Russ elbasis und dem zu 

eiuer Spitze aus gczogenen Hinterende dunkelbraun. Dies e dunkel gefarb l en Zonc n sin d auch. 

<lurch starkere Driis enausbildung deul lich von dcr frbrigen Korperhaut unlerschicden . Wah

rend sic sich hier a ls deullich sichlb arc schlauchformige Dr fr s e n  crheben , lre len die ldcincn 

Haulkorper dcr i.ibrigen Korperhaut nicht iib er die Oberfla che hervor. Die Haul selbsl i sl 

• 
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auBerst dunn, bei meinen Spiritusexemplarcn. hatte sie sich streckenweise ganz von dem 
darunler liegcnden Hautmuskelschlauch abgehoben. Dunkelbraune H a k e n  fanden sich hinter 
der Tcntakelkrone, sie sind langgestreckt und an uer Spitze schwac'h umgebogen, wie S e 
l e n  k a und Thee 1 sie abbilden. Die innere Anatomie zeigte die fur vorliegende Art charak
terislische Anordnung der Organe. Vier kraftige R ii c k  z i e h  m u s k  e 1 n entspringen in der 
vorderen Korperhalfte, die ventralen genau am Anfang des mittlenm Korperdrittels, die dor
salen zwischen diesen Ansatzstellen und dem After. Die beiden am Grunde verdickten S e  g
m e n  la 1 o r g a n  e sind ziemlich h111g und nichl durch Mesenterien an der Korperwand be
fesligt. Sie liegen elwas hoher wie die A.fteroffnung. Die Darmspirale war bei dem einen 
mciner Exemplare zweimal um die beiden ventralen Retraktoren herumgeschlungen und reichte 

• 
ni cht bis an das Hinterende des Korpers. Von einem S p i n  d e  1 m u s k  e 1 habe ich nichts be-
obachlcn konnen, auch war der D a r m  hinten nicht befestigt, sondern lag frei in der Leibeshohle. 

In der Her u b e  1 schen Sipunculiden-Monographie (07, S. 215) hat sich bei der Syno
nyma-Angabe fitr diese Art ein Irrtum eingeschlichen, den icli an dieser Stelle erwahnen mochte. 
Es isl Plzascolosoma luteum Thee 1 = Phascolosoma margaritaceum S a r  s gesetzt. An einer anderen 
Stelle ist jedoch richtig Plzascol. Luteum Thee 1 dem Plzascolosoma vulgare B 1. gleichgesetzt (07, 
S. 175), so daB cs sich wohl um ein Vers,ehcm handeln wird.

In der von mir oben gegebenen Synonyma-Angabe fur vorliegende Art, habe ich auch 
P!tascolosoma elongatum K c  f. mit cinem Fragezeichen versehen aufgefii.hrt. Trotz der S e  1 e n  k a 
schcn Angabc (83, S. 20), daB nach seinen Untersuchungen Plzascol. elongatum K e  f. spezifisch ver, 
schiedcn sci von Plzascol. vulgare Bl., mochte ich doch noch einmal auf die Ansichten von 
K c f  c r s le i n. selbst, ferner auf die von K o r  e n  u. D a n  i e 1 s s e n  und von M o e b i u s  auf
merksam machen. Alle drei Forscher wollen Plzascolosoma elongatum K e  f. und Plzascolosoma vul

gare B 1. wcgen Mangel an spezifischen Unterschieden vereinigen. Vergleicht man Abbildungen 
u nd Bcschrcibung en, so findet man inbezug auf den i n ner e n  Bau iiberhaupt keinen Unterschied. 
Die a u B c r e n  Unlerschicdc aber, die sich nur auf Form und Anordnung der Hautpapillen be
zichen, erscheinen mir nicht wichtig genug, um daraufhin zwei verschiedene Arlen zu griinden. 
Auf solch' klcinc und rein auBerliche Unterschiede hin kann man doch nur eine Varietal ab
grcnzen und dann ware Phascolosoma elongatum K e f. als Varietal von Plzascolosoma vulgare B 1 a i n  -

vi 11 e anzusehen. 
Fundorl: He l g ola n d  zwei Excmplarc. (In Kiemen von Gadus morrhua.) 

; __ -- Von sonsligen l�undorten nenne ich: S t. V a a s t  l a  H o u g u e  i n  d e r  No r m a11d i e
(K e f e r  s l e i 11 1865). K o r s f j o r cl u. B e r  g e 11 s f j o r cl (K o r e n  u. D a n  i e 1 s s e 11 1877). 
]) i c p p  e (D e B 1 a i n  v i  11 c) - Ro s c o  f f  - S t. Ma 1 o - No r cl s e e  (Po m m e r  a n  i a) -
E n g l i s ch e K iL s le (Fo r b c s). B e rg e n  u. B e r g  e n s  f j o r  cl - V i  11 a f r  a 11 c a  (Mi t t  e 1-
m c c  r) - To r (Ro t e s  Me e r) [a n g e fii h r t  b e i  S e l e11k a 1883] - Ni z z a  (W. Fi s c h e r  
1895) - ,v c s  l k i"L s t e v o n  S k a  n d i n  av i c n - Gr 6 n 1 a n  cl (Th e e 1 1905). K iL s t e v o n  
n c l g i e n - lI o 11 a n  cl - B a y v o n F e r r  o 1 (S 1 u i t e r 1899) - L u s s i 11 - L e s i 11 a 
(S l o s s i c h 1882) - A z o r c n (S 1 u i t e r 1900) [ a n g e f ii h r t b e i H e r u b e 1 1907]. K i 11 a r y 
H a r b o u r  - Bo fi n - Ba 11 i 11 a k i 11 (K ii s t  e v o n  r' r 1 a n  cl) [S o u t h er n  1913]. 

13*
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Phascolosoma margaritaceum (M. Sa rs). 

Sipunculus margaritaceus M. Sa r s 1851.

Phascolosoma Oerstedii Ke f e r  st e i n  1865.

Phascolosoma Oerstedii Th e e 1 1875.

Phascolosoma f ulgens Thee 1 1875.

Phascolosoma albidum Th e e 1 1875.

12 

Hinterende des Korpers in eine Spitze e ndigend. Haut derb, mit sehr  kleinen 

Papillen versehen. H,aken am Russel fehlend. Inn enfl.ache  der Korperhaut  sta rk 
irisierend. Vier Retr;aktoren,  zwei  liingere dorsale u nd zwe i  kurzere  ventrale. Darm-

spiral,e lancr fr,ei innen mit e inem Spin d elmuskel  versehen. Konlraktiles  Gefa.B 
bl ' 

vorhand,en. Zwei kurze Segmentalorgane. Nervenstrang zwi schen den Retrakloren 

an  d,er Bauchseite verl,aufe'l1.d. 
Die K 6 r pe r 1 ii n g e der beiden vorliegenden Exemplare betrug elwa 25 mm. Die 

H a ut war von perlgrauer Fiirbung, ziemlich derb und fest, ich hatte es also mit der von 
Thee 1 unterschiedenen Varietiit Phascolosoma margaraticeum ,,F orma finmarchica" zu tw1. lhr 
gegeniiberr steht die Varietiit Phascol. margaritaceum ,,Forma sibirica", deren Haut dunn und fast 

durchsichtig sein soll. Der Fundort meiner Exemplare - Tromsoe - stimmt mit dcm von 
Thee 1 angegebenen Verbreitungsgebiet Hir die Varietiit Phascol. margarilaceum ,,F orma fin

marchica" uberein. H ak e n  sind nicht vorhanden. Ke fe r st e i n  gibt in seiner Bcschreibung 
fur Phascolosoma margaritaceum an ,,Hinter den Tentakeln eine glatte Zone am Russel, daru1 
eine Zone sehr zerstreut stehender kleiner Haken". Trotz genauester Untersuchung fand ich auf 
der Russelhaut keine Spur von Haken. Demnach hal Ke f e r  st e i n  bei seiner Beschreibung 
vorliegende Art kaum vor sich gehabt sondern wie Se 1 e n  k a (1883) und Ko r e n u. D a
n i e 1 s s e n  sch on vermuteten, P!zascolosoma vulgare, unter dessen Synonymen ich auch die Art 
Phascol. · margaritaceum Kc f. 1865 mit aufgeflthrt habe. Die H a ut p a p  i 11 c n sind sehr klein 
und nur mil bewaffnetem Auge wahrnehmbar, am Riisscl und am Hinterende des Korpers 
stchen sie dichter zusammengedriingt. Re l r a kt o r e  n sind in dcr Vierzahl vorhanden, und 
zwar entspringen die dorsalen fast genau in der Milte des mitllcren Korperdrillr..ls, die vcn
tralen etwas weiter nach vorn, im Anfang dies es Drillels. Der D a rm zeichnct sich <lurch be
sondere Lange aus; er ist mit · einem S p i n  cl e 1 m u sk e 1 versehcn, dcr abcr nicht aus dcr 
Darmspiralc heraustrilt und mithin nur dazu dient, die einzelnen Darmschlingen unlereinander 
zusammenzuhalten. Der Darm liegt vollig frei in der Leibeshohle, bei dcm einen meiner Exem
plare war er nach oben umgcbogcn, weil die Spiralc im vollig ausgcstr-ccklen Zuslande bei 
ihrer Lange keinen Platz in der Leibeshohle gefunden hiitle. Auch der O e s oph a g u s  zeichnet 
sich durch besondere Lange aus, wii.hrend der Enddarm sehr kurz ist. Die beiden S e g m  e n  -
t a  1 o r g a n  e sind nichl durch Mesentcrien an der Korperwand befcsligt. Der Ne r v c n st  rang 
verliiuft normaler vVeise zwischen den vcntralen Retraktoren. 

Fundort: T r o m s o e. 

Von weileren Fundorlen sind zu nennen: L o f o t e n  - T r o m s o e - K o m a g f j o r d 
H a m  m e r f e st - Gr 6 n l an d S p i t  z b e r  g e n  (K o r e n u. D an i e 1 s s e n  1877).

• 
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P o r t  W 1 a d i 111 i r N o r w c g c n (F i s c h  e r 1895). F i n 111 a r k - H a 1 b i n s c 1 K o 1 a -

N o v  a j a S e 1111 j a K o n  y a  111 - B a y  i n  d e  r B c h  r i n g s  tr  a.Be (The c 1 1905). K u s  t e 
v o n  Ma r o  k k o (S 1 u i t  c r 1912). 

Phascolosoma procerum Moe bi us. 1875. 

Phascolosoma pyriformis Th cc 1 1875. 

Hinterc'nde d e s  Korpcirs deullich z ugcs pilz t. Russel d urch bcsondere Lange 

auffallend. Kor p cr h1a u t  111it charaktcristischen Z i ckzacklinicn versehen. Haken 

fehlen. Pap i llcn sind klein. Tentakelzahl variierend von 28-40. Zwei Rctr aktoren. 

Zwci  frieic S e g m e n t alorgane. Darm in Form ein,er Spir.ale aufgewundcn. Kontraktiles 

Gcf.a.B 111i t v i elcn blindsackartigen Aussli:dpungcn v erschen. Nervenstrang zwischen 

den Rctraktoren v erlaufen<l. 

Die mir von zwei Stationcn der Nordscc und cincr des Kattcgats vorlicgenden Exem

plarc hatlen cine La n g e  von clwa 10 mm. Dies scheint die normale Lange ausge

wachsener Individuen zu sein, denn sowohl The c 1 (05, S. 71) wie auch S 1 u i t  e r  (12, S. 11) 

geben diese Lange fi'1r die von ihnen beslimm ten Tiere an. Es handelt sich also bei dieser 

Art um verhallnismaBig geringe Korperlange bei langcm Ri.issel. Bei dem einen meiner Exem

pl are ma13 cler R its s e 1 bis zur Einslul pung allein sch on 20 mm, errcichle mithin cloppelte 

Kerperlange. Thee 1 gibt als Rt'tssellange bei volliger Ausstulpung 40 mm und S 1 u i t  e r  

20 mm an. H a k e n  fohlcn am R i'Lssel. 

Ein Haulprti.parat zeigte mir bci 100facher Vergro13erung die fi'tr diesc Art charak

lerislischen Zi c k  z a ck 1 i n  i e n ,  die mir aus Kalkplaltchen zusammengesetzt erschienen. Die 

P a {Ji 11 e n  waren klein und slimmlen mit den bei Th e e 1 angegebenen gut ubcrein. 

Die innerc Analomie zeigte keinerlci Abweichungen von den bisherigcn Angabe11-

Ch araklerislisch sind die gleich ins Auge fallcnclcn b 1 i n d  s a ck a r t  i g e n  A n h  ii n g c am 

unlcrcn Tcil des konlraklilcn Gefiilks. Der N" e r  v c n s t  r a n g  vcrliiuft am hinleren Ende des 

Korpcrs zwischcn dcr Basis dcr ganz im Hinlcrcncle inscricrlen Rctraktoren. In dcr von 

Mo c bi u s  fttr clas Originalcxcmplar gcgebcncn Abbildung (75, Taf. III Fig. 5) findct Th cc 1 

den Verlauf des N ervcnslrangcs irrlinnlich cingezeichnct, dicscr vcrlauft in dcr Mo c b i  u s  schen 

Zcichnung au13erhalb dcr Rclraklorcn. Vicllcicht liegl abcr mu- scheinbar cin lrrlum in der 

Zcichnung vor. Nimml man an, das Tier ware von clcr Bauchscilc zwischcn den Relrakloren 

gcoffnet, nichl, wic mru1 cs gcwohnlich zu lun pflcgt, vom Ruckcn aus, so kommt bcim Auscin

andcrbrcilen des Unlcrsuchungsobjeklcs clas N crvcnsyslcm scitwarts von den Retraktorcn zu 

licgcn. Ganz klar licgcn jcdoch die Verhallnisse in der von 1 o c bi u s  gegebenen Abbiltlung 

nichl. Die Th c e 1 schc Zeichnung zcigt an cincm wie iiblich dorsal geoffnetem Ticrc die 

Lagcrung gen au der N alm· enlsprechcnd (05, Taf. 2 Fig. 26). \Vie bei allen PILascolosomen ver

liiufl auch hicr dcr Ncrvenstrang zwischen den ventralcn Retraktoren. Die bciden R e  t r  a k 

t o r  c n selbsl cnlspringcn cl was vor dcm hinlcrslen Ende des Tiercs, konnen aber auch weiler 

nach vorn riickcn, wie es z. B. in dcr Thee 1 schcn Zeichnung abgebildet ist, wie S 1 u i t  e r  es 

bei seinen Exe111plaren fand (12, S. 11) und auch ich es von mcinen beiden Tieren bestaligen kann. 

Fundorle: 03 III S l. 41 ; 03 VII St. 65. 1910 V K. 8. 

, 
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Von sonstigen Funclorten fiihre ich an: B a s  s R o c k  (Edinburg) M o e b i  u s. W e s  t -

k us t e v O 11 Sc h w e  cl e n  (T h 6 e 1 1903). Ka l t  e g a t  - Sk a g e r r  a k (Her u b e  1 1907). Ka r 1 s 6 

(Norwegen) Sl u i t e r  1912. Kii.s t e n  v o n  Ir l a n d  (So u t h e r n  191'3). 

Phascolosoma eremita Sa rs. 1851. 

Sipunculus eremita M. S a r s  1851. 

Phascolosoma boreale Ke f e r  s t e i n  1865. 

P!zascolosoma digit at um T hee 1 1875. 

AuB e r e  K o r p e r h a u t  g l a t t  e r s c h e i n e n d ,  n u r  b e i  m i k r o s k o p i s c h e r  Ve r 

g r 6 B e r u n g s i e h t m a n k 1 e i n ,e P a p i 11 e n a u f cl e r K 6 r p e r h a u t z e r s l r e u t. 27 b i s 

40 T e n t a k e 1 n. H a k e n n i c h t v o r h a n cl e n. L a n g s m u s k u 1 a t u r n i c h t i n S l r a n g e 

g e s o n cl e r t. Z w e i R e t r a k to r e n  i m m i t t  1 e r e n K 6 r p e r d r i t t e 1 e n  l s p r i n g e n d. 

Z w e i k u r z e u n cl f r  e i e S e g m e n l a 1 o r g a n e. D a r m i n F o r m e i n e r S p i r a 1 e a u f -

g e w u n cl e n  , n i c h  t b e f e s t i  g t. K o n t r  a k t  i 1 e s G e fa B e i n  f a  c h. N c r v c n s l r a n g 

z w i s c h e n cl e n R e t r a k t o r -e n v e r  1 a u f e n cl. 

Die K 6 r p e r  1 a n  g e der von mir untersuchten Exemplare schwankte zwischen 8 und 

14 mm. Das Hinterende des Korpers ist deutlich elwas zugespitzt. Die Farbung war ein 

helles Gelbbraun. Auf der mit schwachen Transversalfurchen versehenen auBeren Korper

haut siehl man die kleinen rotbraun gefarbten Pa p i  11 e n  nur mit bewaffnelem Auge. Sie 

sind von langgestreckt schlauchf ormiger Gestalt uncl stimmen in ihrem Habitus mil den von 

Se 1 e n  k a gegebenen Zeichnungen ii.herein (83, Taf. V Fig. 54-55). AuBer cliesen Pa pill en 

fielen mir bei der mikroskopischen Belrachtung von Hautpraparalen uberall zcrslrcut licgcnclc 

hellgelblich gefarbte P 1 a t  t c h  e n  von unregelma.Biger Gestalt auf, die ich fur der Haut einge

lagerte Chilinplattchen halte. Weder K e  f e r  s t e i n  noch Ko r e n  u. D an i e 1 s s c n crwahnen 

dicse Gebilde, nur biei T hee 1 (05, S. 57) find ct sich die Angabe ,,skin furnished wilh lraaes 

of incrustations". w·ahrscheinlich sind cliese ,,incrustations" die von mir bcobachlelcn PHUlchcn. 

H a k e n  sind nicht vorhanclen. Die innerc Anatomic entsprach v ollig den von Kc f c r s  l c i n  

(65, S. 437-38) uncl Ko r e n  u. D a 11 i e 1 s s en (77, S. 134-35) gegcbcncn Bcschrcibungcn unc.l 

Abbildungen. Es fanden sich zwei R c l r a k l  o r e  n ,  die im miltlercn Korperdrillel anselzlcn. 

An ihrer Basis lagen die von Ko r e n  u. D a n  i c 1 s s e n  beschriebenen krauscnf ormigcn Or

gane, die nach neuerer Auffassung Genitalorgane clarstellen. Die Da r m  s pi r a 1 e zcichnct 

sich durch einen besonclers kurzcn Enddarm aus. Die beiclen Segmenlalorgane sinc.l nichl an 

dcr Korperwand befcstigt. Der N e r v e n s l r a n g  ve r l a u f t  zwischen der Basis cler Relrak

toren. Ein kontraktiles GefaB ist vorhanden. Die meisten der mir vorliegcnden Excmplare 

stammten von P o r  t W 1 a cl i m i  r (N 6 r d  1 i c h  e s  E i sm e e r). 

Von Ka r aja k (G r o n l a n d) lag mfr ein Exemplar vor, das ich nach seinem inne-n

analomischen Bau zu eben genannter Art slellen muB, obglcich es auBerlich in Farhe unc.l 

Dicke cler Haut von den andern von mir untersuchten Exernplaren ziemlich hecleulcnd ah

weichl. Die Haul ist derb, von fast schwarzer Farbung, c.leullich mit Transversalfurchcn Ycr

sehen. Kleine Pap i  11 e n  fanclen sich auf dcr Korperhaut zerslrcul. Bei mit Xylol aufgehclllcn 

Haulpriiparalen konnle ich feststellen, daB die Papillen in ihrer Form mit den mir von Pha -s 
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colosoma eremita bekannten ubereinstimmten. Die ganze Haut erscheint bei starker VergroJJ.erung 
uberall dicht mit gelblichen und braunlichen Chilineinlagerungen versehen, die den von mir 
bei Exem plaren von P or t W 1 a d  i m i  r beobachteten Plattchen ahneln, doch stehen sie bei 
dcm vorliegenden Exemplare viel dichter und bilden zum Teil dicke Leisten von dunkelbrann
licher Farbung, die auBerlich auf der Korperoberflache den Eindruck transversaler Furchen 
machen. Bei Th e e 1 (03, S. 73) fand jch di,e Angabe, daB man von der Art Phascolosoma

eremila zwei Farbenvarietaten unterscheiden konne, und zwar eine mehr oder minder dunkel
braunc und eine lichtbraune Varietat. Die dunklerc Varietal soll sich in den Gewassern um 
N o v a  j a S e m  1 j a und S p i  t z b e r g  e n  sowie in der K a r a - S e e finden, wahrend die helleren 
Exemplare mehr in der Gegend von F i n  m a r k  e n  und G r  6 n 1 a n d  anzutreffen sind. Das 
von mir untersuchte dunkel gefarbte Exemplar stammt nun aber gerade aus der See um 
G r  6 n 1 an d (Ka r j a k), so daB man die Farbenvarietaten nicht so genau nach bestimmten 
Gebieten wird abgrenzen konnen. Meiner Ansicht nach handelt es sich hier auch gar nicht 
um eine b 1 o Be Farbenvarietat. Solche Varietaten abzugrenzen ist immer miBlich, da Exem
plare von verschiedenen Fundorten fast immer in bez?g auf die Farbung Unterschiede zeigen. 
In unserm Fall jedoch weicht das Exemplar nicht our in der Farbung, sondern auch in anderer Be
ziehung ab, so in der Dicke der Haut und den Chilineinlagerungen. Spateren Forschern, denen mehr 
Exemplare von verschiedenen Fnndorten zur Verfiigung stehen, wird es vorbehalten bleiben, die 
beiden vorkommenden Varietaten dcr Art Phascolosoma eremita scharfer gegeneinander abzugrenzen. 

Fundort: Po r L W 1 a d  i m i  r (N 6 r d  1 i c h  e s  E i s  m e  e r). K a r  j a k (G r 6 n 1 a n d). 
Von sonsligen Fund or ten fand ich folgende Angaben: 0 s t  k ii s t  e v o n  No r d  -

am e r i ka (1873 V·e r i l l). - F inma r k  - Tr o m s  o e - Ha m m  e r f  e s t  (M. S a r  s 1851 
und K o r e n u. D an i e 1 s s e n 1875, 77). K ii s t  e n v o n G r 6 n 1 a n  d (K o r e n  u. D a n  i e 1 s s e n 
1877). No r d  s e e  (G r ub c). Gr 6 n 1 an d - S p i t z  b e r g e n  - I s  1 a n d  - No v a j a S e  m 1 j a 
- Ha 1 b i n s  e 1 K o  1 a (Thee l 1905). Kar 1 s 6, No r w  e g e n  (S 1 u it e r  1912).

Phascolosoma abyssorum Kor e n  u. D a n i e l ssen. 1877. 

Kar p e r zylin d r i s c h, am. Hi nte r e n d e  ct w a s  z u g e s p i t z t. Au Be r e  K o r 
p c r hau t halb du r c hs i cht i g ,  g lat t, iib e r a l l  m i t  s e h r  kle i n e n  lan g g e 
s t rec kle n Hau t k o r per n b e d e c k t. Ru s s e l  a n  d e r  Ba s i s  m i t  g a n z  f e i n e n  Pa
p i 11 e n v e r s e h e n. 20 b i s 24 T e n t a k e 1 n. H a k e n s i n d v o r h a n d c n. L a n g f m u s -
k u 1 a L u r n i c h t i n S t r a n g e g e s o n d e r t. Z w e i R e t r a k t o r e n. Z w e i f r e i e S e g -
m e 11 l a 1 o r g a 11 e. D a r m i n a u f f a 11 e n d 1 a n g e r S p i r a 1 e b i s z u m H i n t e r e n d e d e s 
K 6 r p e r s z i e h e n d. S p i 11 d e 1 m u s k e 1 n i c h t b e o b a c h  t et. K o n t r a k t i 1 e r S c h 1 a u c h 
v o r h a 11 d e n. N e r v e n s t r a n g z w i s c h e n d e n R e t r a k t o r e 11 v e r 1 a u f e 11 d. 

Diese von K o r e n  u. D an i e 1 s s e n  als s e 1 t e n  bezeichnete Art lag mir in einem 
kleineren Exemplar vor. Die Farb u n g war ein helles Gelb. Die K 6 r pe r h a  u t ist durch
scheinend und erscheint elem unbewaffneten Auge vollig glatt, bei starkerer Vergro.Berung 
findel man jedoch i°Lbcr die ganze Korperhaut unregelmaBig zerstreut kleine Ha u t  d r ii s e n ,  
die keine hervorragencle Papillen hilden sollen, ,vie sowohl Kor e n  u. D a n i e  1 s s e n  als auch 
Thee 1 bemerken. Die von mir beobachteten Hautkorper wichen von den Thee 1 schen 
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ab. In T hee 1 s Arbeit sind deutl ich her vor r agende 'Papillen abgeb ildet , wie ich sie nicht 
gefunden habe (03, Tl. ·6 Fig . 76-81). Bei meinem Exe mplar handelte es sich um lang
gestreckte H autkor per , in denen man eine n  deutl ichen Liing sspalt als Porus und innere Drusen
zellen unterscheiden ko nnte. (Tafel Fig . 1.) Die H a k en sind von braunl icher Fa r bung Ul1(1.

an der Spitze umgebo gen, wie e s  meine Tafel in F igur 2 zeigt. Ich ziihlte etwa 11 Ring,e, 
Kor e rr u. Da n ie 1 s se n geben 10 b is 12 Ringe an, T he e  1 ziih lte deren elwa 14. Wic schon 
Th 6 e 1 beobach tete, sin d d ie hinteren Hakenre ihen unregelmaBig, d. h. es fallen Haken aus, 
nnd auch an Gro.Be stehen sie hinter den Haken dcr vorderen Reihen zuruck. Die .Unter
suchung des inneren Baues zeiglc keine rlei Abweich ungen von den b ishcrigen Angaben. 
Charaklerislisch ffrr diese Art ist der. lange D a r m ,  der s ich in zahlreichen Schlingen bi s 
zur .au.Bers ten Spitze durch d ie gauze Leibeshohle hindurch z ieh t. Ein S p i n  de 1 mu sk e 1 ist 
nich t vo r handen, der Dar m liegt frei. Die bei den kraft igen Re t r  a k t  o re n entspr ingen vor 
der Korpermitte und der Ne rv en st rang verlauft zwischen ihrer Basis zum Hinterende des Korpers. 

Fundor t: No rd  see , Station A. V II N. 1. 
Al tere Fundortsangaben: B er g en f j or d (Kor c n u. D an i e 1 s sen 1877). S p it z -

ber g en (vV . Fis c h er 1895). Kuste v on Ir la nd 540 17' N. Br., 110 33' Vv. L. (Sou
th e r  n 1913). 

Phascolosoma Johnstoni For hes. (Southern 1913.) 
Plzascolosoma minutum Ke f. 1863. 
Petalostoma minutum K e  f. 1865 . 
Plzascolosoma sabellariae und Phase. improvisum T h  6 e 1 1905. 

K 6 r p e r 4-5 m a 1 s o 1 a n g w i e d i c k. R ii s s e 1 1 ii n g e r a 1 s d e r K 6 r p e r .  H a u t 
m i t  mik r osk opis c h en P a p il l en be dc ck t. Z we i  bla t t fo rmige Tentak ei. Zwei 
R e  t r  a k t  o r e  11. vV e 11 i g e Darm w i 11 d u n g en, z we i k u r z e Se g 111 e 11 t a  1 o r gan c. 

Fundorte: St . Vaast. la Hougue (Kefers tein). St. Malo (Selenka 1885). Ki"tslen von 
S chweden (Theel) . H el go land (Paul 1909). Kar lsoe - Azore11? (S l uHer 1912) . 

B. Oattung Phascolion H. Theel. 1875.
Korper haut d i c h l  h inter der Mitlc -d e s  Korpers mcisl mit ei n em 

meh r od e r  min d er breit e111 GtLrlel v on sogena n n len Haftpapillcn besclz l. 
D i ese d ie nen d en me ist i n  Dcntalium- u nd a n der en Schalen lebe nd en 
T i e r e n z u 111 F e s t h a lt e n i n d cm <l i e S c h a 1 e a u s f u 11 e n d e n S a n d. D e r S a n  d 
b ildet e i nc fes te Masse und w i rd von d em <lu r ch d i e Hautclri"Lse n abgc
so11clerten S chl e im z usan1mengckil lct. HauldrtLsen f inclcn sich auf elem 
g a n  z e n  K 6 r per. H ak en s in d I as t i mm c r v o r  h a  n cl e n. Mun d 6 f In u n g v o n  

c ine m Te n t akel k r_a nz u mstellt . I nner e Ko r per h aut ni c ht i n  Sl ra n g e  gc
s o 11 cl c r t. 1 b i s 3 · R e t r a k t o r e n. I m G e g e 11 s a l z z u r G a l l u n g P h a s c o 1 o s o m a , 
die dieser Ga t t u n g  sehr na hc slc ht , i sl dc r Darm ni chl in F o rm ei ncr 
Spi r alc au f g ewu n d e n, so n d,er n du rch z ieht d ie Leibcshohlc in ci ni g en 
g r 6 B e r e n S c h 1 i n g c n .  K o n l r a k l i 1 c s G e f a B 111 c i s l v o r h a n cl c n. E i n c i n z i g e s 
S c g m c n l a 1 o r g a n. N e r v c n s l r a n g a 11 d e r B a u c h s c i l e v c r 1 a u f c 11 cl. 
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Aus nordischen Me eren sind bis je tz t  nur zwei Arten bekannt deren eine Phascolion' ' 
strombi, wohl zu den am all erhaufigsten sich hier findenden Sipunculiden gehort. 

1. Hinter der Korp ermitte ein Gurtel pferdehufartiger, dunkelbraun gefa;bte� Haft
p apill en. Hau tp apill en nicht hervortre tend. Haken vorhanden o der fehl end. 

Phascolion strombi Mo n t a g u .  
2. Haftp apill engiirtel vollig fehl end. Hau tp apill en hervortre tend. Haken imm er vor-

handen. Phascolion tuberculosum Thee 1.
Phascolion strombi Mon t a gu .  

Sipunculus strombus G .  Mo n t a g u .  (1804. Transa c tions Linn. So cie ty VII London.) 
Sipunculus bernhardus E .  F o rb e s. A .  History of British Starfishes London 1841.

Sipunculus capitatus H. R a thk e .  No va Ac ta A c .  Le.op . Car. XX 1843.

Phascolosoma dentalii M,. D i e si n g. Syst. helm . Vindobona e 1851.

Phascolion strombi H. Thee 1 1875.

Phascolion spetsbergense H. Thee 1 1875.

In be zu g auf weitergehende Synony ma -Angaben verweise au ch auf S e 1 e n  k a's Sipuncu 
liden-Mono graphie 1883 (S. 50-52) und Thee 1 s Arbeiten. 

Ko rp e rh a u t  m it kl e in e n  Pa p il l e n  .b e set z t ,  die a m  Hin t e r e n d e  u nd 
a n d e r R ii s s e 1 b a s i s d i c h t e r s t e h e n u n d s t a  r k e r h e r v o r tr e t e n. H i n t e r 
d e r  Ko rp e rmitt e fin det si c h  e in m e hr o d e r  m in d e r  br e i t e r  Giir t e l  v o n  
c h a r a k t e ris lisch en H a ftp a p ille n ,  v o n  bra u nl i c h e r  F a rb e  u n d  p f e r d e hu f 
a rti g e r  G e st a l t. Da s Hin t e r e n d e  d e s  Ti e r e s  is t f a s t  im m e r g e l bl i c h  p i g
m e n t i e rt. H a k e n v o r h a n d -e n , k 6 n n e n j e d o c h f e h 1 e n. Z w e i R e t r a k t o r e n , d i e 
i m  o b e r e n  T e il m i t e in a n d e r  v e rw a c hs e n  sin d; e in s t a rk e r  d o rs a l e r  u n d
e in b e d e u t en d  f einer e r  v e n tr a l e r ,  d e r  a m  G ru n d e  in z w e i  Wu r z e l n  g e
sp a l t en ist. B e i d e  Retr a k t o r e n  e n tsp rin g e n  g a n z  im Hin t e r e n d e  de s 
K 6 r p e r  s. D e r  D a rm b i 1 d e t  k' e i n e S p i r a 1 e , s o n d e r  n n u r e i 11 i g e S c h  1 i 11 g e n. 
E i n k u r z e s S e g m e n t a 1 o r g a n. K o 11 tr a k t i 1 e r S c h 1 a u c h v o r h a n d e n. N e r v e n -
s l r a n g z w i s c h e n d e n  W u r z e 1 n d e r v e n t r a 1 e n R e t r a k t o r e n v e r 1 a u f e n d. 

Diesc mir in z ahlreichen Exemplaren vorlie gende Art z eichnet sich durch groBe 
Variationsfahigkeil aus. Thee 1 hat 1875 Phascolion spetsbergense als eine neu e Art aufgesell t, 
die sich durch ihre GroBe sowie das Fehl e11 von Haken von Phascolion strombi unterscheiden 
sollte, hat sie aber 1905 wieder zuriickgezo gen, da er au ch bei der neu aufgestelllen Art Haken 
fand; die abweichenden nordischen Form en soll en nun als Varietal be tra chte t werden. 

Aus dem Hamburger Naturhistorischen Museum standen mir zum Vergl eich mit den mir 
aus der N ordse e vorlie gend en Stiicken, von S k o r  i k ow und W. Fis che r bestimm te Exem
plare von Phascolion strombi var. spetsbergense zur Verfiigung. Diese Tiere z eichne ten sich durch 
bedeutende Gr6Be, Dicke und dunkl ere Farbung vor meinen Exempl aren aus. Einen Haken
k'.ranz habe ich an den von S k o r  i k o w  bestimmten ganz besonders gro.Ben Exempl aren nicht 
gcfunden. Na ch Thee 1 soll sich au ch Phascolion spetsbergense von Phascolion strombi <lurch die 
Form und Gro.Be der Haftorgane unterscheiden. Hierzu m o chte ich bem erken, daB gera de in 

Wissensohaltl. Meeresun tersnobungen. K. Kommission Abteilung Kiel. Bd. 16. 14 
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bezug auf diese ,eigenartigen Organe Abweichungen im weitesten Ma.Be sich bei den von mir 

untersuchten Nordsee-Exemplaren fanden, bald waren sie deutlich mit unbewaff11etem Auge 

sichtbar, bald wieder bei Lupe11vergr0Berung kaum zu erken11en. Diese Abweichungen sind also 

fiir ei11e U11terscheidung von Phascolion strombi und Phascolion spetsbergense kaum zu verwe11den. 

In bezug auf die i 11 n e r e  A n  a t o m  i e habe ich vollige Obereinstimmung zwischen mein cn Nord

sec-Exemplaren u11d den als Phascolion spetsbergense bestimmten Tiere11 gefunden. Es ist wohl 

das Gegebene, Phascolion spetsbergense als Varietat von Phascolion strombi bcstehe11 zu lasscn. 

Eine Beobachtung mochte ich hier noch anfiihren, welche mir die T h  e,e 1 schc Hypo

these von der urspri."mglichen Vierzahl der Retraktoren zn bestatige11 scheint. Bei verschiedenen 

Fig2 
Jij.! 

02. VII N. 11.

02. VIII N. 6.

02. XI N. 4.

meiner Exernplare fand ich den dorsalen Retraktor mehr oder 

minder tief in zwei Wurzeln gespalten. Thee 1 spricht in seiner 

Arheit 1905, Seite 18, die Vermutung aus, dal3 es sich bei der 

Art Phascolion strombi um einen aus zwei Relraktoren verwach

senen dorsalen Retraktor handelt. vVortlich fii.hrc ich hier die 

betreffende Stelle an: ,,Here a dorsal retractor still remains side by 

side with the ventral ones and it is very probqble, that it is formed 

by the coalescense of the two primitively separate ones". Fiir 

<liese Vermutung scheint rnir meine Beobachtung die Beslatigung 

zu liefern. Die eingefii.gten Abbildungen zeigen in Figur 1 <lie 

Spaltung des dorsa]en Retraktors am deutlichsten, in Figur 2 ist 

die Spaltung weniger tief, immerhin noch deutlich zu erkennen, 

wahrend in Figur 3 sich nur zwei Strange unterscheiden ]assen, 

zwischen den en aber noch eine diinne Muske]Jame]]e ausgespanntist. 

Die Art Jag mir von folge11den Stationen vor: 

03. H. III St. 49.

03. VII St. 62.

03. VII St. 65.

03. VIII N. 5 (2 Excmplare). 04. VII St. 27.

04. VII St. 28.04. VIII N. 3.

05. V N. 11.

05. V N. 6.

07. II N. 3.

07. XI Zwischen N. 4 u. N. 3 (5 Exemplare).

08. V N. 16.

04. VII St. 30 (2 Exemplarc).

04. VII St. 31 (3 Exemplare).

05. III St. 14.

05. III St. 16.

05. VI St. 51.

Von sonstigen Fundorten nenne ich : H e 11 e b a k a m  S u n d e - N o r  w e  g e 11 - F a r o c r 

(nach K e f e r  s t e i n  1865). K ii. s t e v o n B o h u s (S c h  w e d e n) u 11 d H o 11 a n  d b i s z u m  u n d 

- 0 r e s u n d - S p i t z b e r  g e n  - K ii. s t e v o n N o r w c g e 11 u n d E n g 1 a n d  (nach e 1 e n k a

1883). K a r i s  c h  e s  M e e r  (W. F i s c h  e r  1895). N e u - F u n d 1 a n d  u n d W e s  l - Gr o n  1 a nd -

O s t -Gr o n l a nd - I sl a n d  - N o w aja S e m lja - Sibi r i c n  - Ha lhi ns e l  Ko l a

A t l a n t i sch e Kftslen d e r V e r e i n i glen Sla ale n - K ii.sle n vo11 En g l and -
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S ch o l l land Ir 1 and (Th 6 e 1 1905). Kan a 1 1 a Man ch c - No rd k tL st e v o 11 :r rank

r ci ch - Mil lclmcer (Golf von M arsci,lle - Lyon - Tries t) - Kattegatt - F ranz-Jo

so phs-Land (Hcrubcl 1907). Golf von Gascognc (Slui lcr 1900). Si"Ld-Georgicn (Theel 

1911). Dublin-B'ay - D ougie-Bay - Galway-Bay i;n Irlan d (Southern 1913). 

Die Arl hal cin wcilcs Verbreitungsgebiet, sic ist frbcr den ganzen N ordallanlischc11 Ozcan 

vcrlcill, von Europa l>is Amerika (Th 6 e 1 1905). 

Gattung Physcosoma. 

Die urspr-Ctngliche G attung Phymo s o ma wird auf Sclcn k a's Vorschlag 

(1897) P h y s c o  s o m  a g c nan n t (Zool. Anz. XX S. 460). 

B ci allcn Phys cos omen ist die Langs mus kulat ur dcr Korpcrhaut in 

ci n z cln c St ran ge aufgclost . Die Zahl der Mus kelstrange ist bei den vcr

s c hic dencn A rte 11 wcchs clnd, doch muB man bei der s ystematis chc11 Vcr

w cn dun·g dies cs Merkmales vo rs icht ig s ein, da s ich individuelle Ab

w c i c h u n g c n b c i e i n er u n d cl c r s e 1 b en A r t f i n cl e n. B e i j u n g e n I n cl i v i cl u c n i s t 

c i n c S o n d c r u n g i n B fr n cl e 1 m c i s t n o c h n i c h t e i n g e t r e t e n, cl a s i e s i c h e r  s t 

wah rcnd des Jugencllebens vollz ieht, wie Selenka angibt ,  wahrend bei 

al l crcn Excmplarcn die St range o ft dcrart mit einancler anast omos ierc11, 

d a B c s m c i s t r e c h t s c h w e r i s t , e i n e f e s t e A n z a h 1 a n z u g e b en. B e i cl e n 

m c i s l c n A r l c n s i n cl H a k e n v o r h a n d c n. Z w i s c h e n cl e n H a k e 11 r i n g e 11 1 i e g e n 

o f L c h a r a k t c r i s t i s c h e H a k e n p a p i 11 c n. D i e a u 13 e r e K 6 r p e r h a u t i s t s t e t s

mil Papill c n  hedeckt, s ie z eigen eincn fii.r alle Phys co s ome 11 ch ara k

l c r i l i c h c 11 B a u. D i e A u s f fr h r u n g s 6 f f n u n g 1 i e g t i n e i n e m h e 11 en F e 1 d e ,

clas Yo n klci11en far b lo s en Chilinplattch en erfii.llt ist, wah rencl clcr

frhrigc Tcil clcr Papillc clicht mit mcist braun pigment i crtcn Plattchen

b c d c c k l i s l , cl i c i n m c h r o d er m i n d e r k o n z e n t r i s c h e 11 R e i h en 1 i e g en.

Rclrakl o rcn fin dcn s ich in dcr V icrz ahl. Der Darm ist in F orm einer

Spir alc aufgewunclcn u 11d mcist vo n einem kraftigen Spinclelmuskel

durchz ogcn, clcr die Spiralc am Hintcrendc des Korpers bef cs l igt. Die

bci dcn Scgmcnt al o rga11e s ind meist mit langen Mes entcrien a n  dcr Kor

p c r wan cl b cf est i gt . Fast allc Physcosomen si11cl tropische Forme1!, nach Sc 1 c n k a (1883) 

mach l uur Physcosoma Lo venii K o r  c n u. D a ·n i c 1 s s e 11 cler N orwegischcn Kfrslc uncl Phys

cosoma granulatum F .  S. L e u ck art des Mitt e 1 me ere s cl av on e i 11 e A us n ah m c. Als 

nordi che Form ist in dieser Aufzahlung Physcosoma Agass i zii Kc f er stein aufzufuhren ver

gcss n wordcn, dcsscn Fundort Vancouver es aus elem tropischen Forme11kreis heraushebt .  

Physcosoma Agassiz ii Ke f. 

Au13crc Korpcrhaul d'cr b, mit z ahlreichcn Papillc11 vcrs ehcn, die 

zicmlich glcichmti.Bi g v ertcilt s in.cl, am Hinteren de des Korpers u11d an 

dcr Rtts s cl b as is jedoch am dicht esten steh en uncl clo r·t auch am gr6Btcn 

s i n cl. II i n L c r c s K 6 r p e r c n cl c z u g e s p i t z l .  H a k c n r i n cr e v o r h a n cl e n. I n n e r e 
H* 

s 

c 
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K 6 r p e r h a u t i n 25 L a n g s m u s k e 1 b ii. n d e 1 a u f g e 1 6 s t. V i e r R e t r a k t o r e n. D a r m 

m i t  11-12 "Ti n d u n g e n. D a r m s p i r a l e  d u r c h e i n e n  s t a r k e n S p i n d e l m u s k e l  a m  

h i n t e r  e n  K 6 r p e r  e n d  e b e  f e s t  i g t. E n d  d a r m  z i e m  1 i c h  1 a n  g. E i n  k o n  t r  a k t  i 1 e r  

S c h 1 a u c h. Z w e i 1 a n  g e S e g m e n t a 1 o r ,g a n  e , d i e m i t M e s e n t e r  i e n  a n  d e r  

K 6 r p e r w a n d b e f e s t i g t s i n d.

Das mir vorliegende Exemplar hatte eine K 6 r p e r  1 a n  g e von 23 mm. Der Rii.ssel 

war eingestii.lpt und ma.B in diesem Zustand etwa 11 mm. Die derbe, braungraue ·Haut war ziem

lich dicht mit braunroten kegelformigen P a p i  11 e n  besetzt, welche das charakteristische Aus

sehen e1ner Physcosoma-Papille zeigten (Fig. 4 der Tafel). H a k e n  fanden sich in 21 Ringen am 

Ri.i.ssel. Wie .aus Figur 5 hervorgeht, sind sie den Haken von Physcosoma Agassizii Ke f. sehr 

ahnlich (vergl. 67, Taf. VI Fig. 4). Zwischen den Hakenringen zerstreut fanden sich uberall so

genannte H a k e n  p a p  i 11 e n ,  sie sind bedeutend kleiner als die Hautpapillen und zeigen noch 

keine vollige Oberdeckung mit Chilinplattchen, nur die Ausmii.ndungsoffnung ist von drei oder 

sechs oder noch mehr kleinen Plattchen umgeben. Die innere K 6 r p e r  h a  u t ist in etwa 25 

Langsmuskelstrange aufgelost, doch anastomosieren die Strange stark miteinander. R ct r a k

t o r e  n sind in der Vierzahl vorhanden, die ventral en entspringen im hinteren, die dorsal en 

auf der Grenze des hinteren und mittleren Korperdrittels. Der Verlauf des O e s op h a g u s ist 

abweichend von dem der typischen Art. Nachdem dieser eine Zeitlang am verwachsenen oberen 

Retraktorstamm entlang gelaufen ist, beschreibt er, so bald er frei geworden, eine S c h  1 i n  g e 

(Fig. 3, S.), indem er sich einmal um den Retraktorstamm herumwindet und verlauft dann erst 

zur eigentlichen Darmspirale. Diese ist mil einem kraftigen Sp i n  de 1 m u s k  e 1 versehen, 

der am hinteren Korperende inseriert. Am Enddarm findet sich ein breiter, starker Be

festiger, ii.ber den der Spindelmuskel hinweglauft, um sich weiter vorn zu inserieren. Die 

S e g m  e n  t a  1 o r g a n  e sind mit besonders langen Mesenterien an der Korperwand bef esligt, die 

lang ausgezogene Spitze ist jedoch frei. Im ausgestreckten Zustand reicht das Segmentalorgan 

bis zur Basis des ventralen Retraktors. Der N e r v e  n s t  r a ng verlauft an der Bauchseite 

zwischen den Retraktoren. (In bezug auf inn ere Anatomie vergleiche Fig. 3 der Tafel.) 

Die Abweichung im Verlauf des Oesophagus, die man als Abnormitat auffassen kann, 

wiirde, bei mehreren Exemplaren konstatiert, unter Berucksichligung der Abweichungen im 

Bau der Haken und der der Papillen, zur Aufstellung einer Varietal berechtigen. 

Fundort: V a n  c o  u v e r. 

Oattung Aspidosiphon Dies i  n g. 1851. 

V o n  a l l e n  a nde r e n  S i p u n c u l ide n a r t e n  u n t e r s c h e ide n s i c h  die A pi

d o s i p h o n e n  d u r c h  d i e  S c h i ldc h e n  a m  V o r d.e r- u nd Hi n t e r e ndc d e s  Ko r 

p e 'r s. M a n n e n n t s i e V o r d e r - o d e r A f t e r s c h i 1 d u n d H i n t e r - o d e r S c h w a n z -

s c h i 1 d c h e n. E s s i n d d i e s a u s C h i l i n p 1 a t t c h e n z u s a m m e n g e s e l z l e g e -

f u r c h t e o d e r g e k 6 r n e 1 t e H y p o d e r m i s a b s c h e i d u n g e n. D i e M u n d o f f n u n g 

i s t  d o r s a l v o n  e i n e m  H a l b- o d e r  D r e i v i e r t e l k r e i s  v o n  T e n t a k e l n  u m 

s t e l l t. H a k e n  s i n d  m e i s t  v o r h a nde n ,  e b e n s o  H a u t p a p i l l e n, d i e  a m  V order-

s 
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u n d H in t c r e n d e v o r d e n  S c h  i 1 d c h  en a m di c h  t e s t e n s t  e h e n. I n n e r  e L a 11 g s  -

m u s k u 1 a l u r k o n l in u i e r  1 i c h  (n u r e in i g e t r  o p i s c h e F o r m e n  b i 1 d e n  e i n e A u s -

n a h  m e , in d e m h i e r di e L a n  g s m u s k u 1 a l u r in S tr a n  g e a u  f g e 1 6  s t  i s t). z we i 

Relra kt o re n ,  zum gr6Bt en T e il ve rw ach s en u n d  nu r a n  d er Ba si s frei. D er 

D1a rm i sl in Fo rm e in er S p ira l e  a uf g e wu nden u n cl mei s t  mi t ein er kraf

t i g e n S p i n d c 1 m u s k e 1 v e r s e h e 11 Z w e i S c g m e 11 t a 1 o r g a n c .  N e r v e n s l r a n g a n  

cl c r V e 11 l r a 1 s e i l e z w i s c h e n d e n R c t r a k t o r e n v e r 1 a u f e n cl. D i c A r t e n d i c s e r 

G a l  tu 11 g 1 e b e n  v o r  w i e g e n  d in d e n  warm e re n M e e r e n. Au s unscrn nordischen 

Me eren sind bi s jelzt nur zwei Arlen bekannt, Aspidosip/zon armatum Ko re 11 u. Da ni e 1 s s en 

und Aspidosiplzon mirabilis Th c e 1. In der Sele11ka schcn Monogra phie ist bei der Verbreitungs

angabe (83 S. 113) fi"Lr den nordischen Kreis nur Aspidosiplzon armatum ge11annt. Die Art Aspido

siplzon mirabilis, die auf Seite 121 e ben genannler Schrift ohne Funclortsangabe verzeichne t ist, 

muB h ier hinzu gefiigt werden. 

Schilclch en gefurcht. Haken 11ur run vorderen Teil des Russels. Hinter der Tcntakel-

krone c twa 80 Hakenringe . Aspidosiplzon mirabilis Th c e 1. 

Schildchen gekornclt. Haken 11bcr den ganzen Ihi.ssel au sgc streu t. Etwa 600 Hakenringe. 

Aspidosip/zon armatum Ko r en u .  D a n  i e 1 s s e 11. 

Aspidosiphon mirabilis Th c e I. 1875. 
= Aspidosiphon Millleri Diesing'? 1) 

Afl c r  u n d  Sc hwa nz s c hjl cl c h e n  mi t Fu rch e n  ver s c h e n. H a k e n  in e lwa 

80 R i n g e n a m v o r d c r e n T e i 1 d e s R iL s s e 1 s , H a u t p a p i 11 e n a u f d e r g a 11 z e n 

K 6 r p e r o b e r f 1 a c h e v o r h a n d e n. L ii n g s m u s k u 1 a t u r k o n l i n u i e r 1 i c h .  D a r m -

sp ir a l c  mil ein c m  sl a rk en Bef c sli g e r  v c rs c h e n ,  d e r  a m  S c h wa nz s c hild

c h en i n s e r ic r l. Zwe i v c nlr a l c  R c lra k t o r c n ,  di e zum groBt c n  T c il e  mit

e i n a n d c r v c r w a c h s c n s i n d. Z w c i f r e i c S c g m e n l a l o r g a 11 e .  N e r v c 11 s t r a n g 

z wi s c h c n  d en H.elr a kl o r en v er l a u fcn<l. 

Die F a rb u n g de s mir vorlie gendcn Excmplarc s war c ine ge lblichc, da s \' ordcrschilcl war 

lief dunkelbraun, wahrcnd da s Schwanzsch ild c ine hcllcrc gclblichc Farbu 11g zc igte. Uber Struktur 

und Au fbau des Schildchens fi11clcn sich im anatomisch en Tc il cler Arbeit naherc Angaben. 

Ha k e n  fanclen sich nur am Vordcrencle des Ri"Lssels in vielen Re ihen angc ord11et, Thee 1 

11iht ihrc Zah l au[ 80 an, es sind aber wohl no ch be d eule 11cl mehr. In bezu g auf die Anord

nung clieser Hakenringe finclen sich in den verschicdene11 Th c c  1 schen Be schrcibungen ni cht 

m ilc inander Ctbereinslimm endc Angaben. In der erstcn Abh andlung (1875, S. 17) lic st mm1 ,,Epine s 

de la b a s  c probo scidiennc dispo sce s en 80 anne aux," clann finde t sich auf der folgenden Seite 

rl ic Angabc: ,,derricre la c ouronne lenla culaire se trouvent environ 80 anne aux avec de s ep ines". 

e l  e n  k a 11bernimml in seiner Mono graphic (83, S. 121) von T h c e 1 die Anga be ,,Haken an der 

Russe lba sis in 80 o der mehr Ringen angeordnet. In dcr Arbeil vom J ahre 1905 bringt Thee 1 

1) outhern (Gephyrea of the coasts of Ireland, 1913
) 

S. 31) behauptet, daB Aspidosiphon mirabilis

Theel mit Aspidosiphon Miilleri Diesing identisch sei. 

s 

s 
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dann wieder die Angabc ,,hooks ... present only on the anter ior part of the probosc is" (05, 

S. 92). Na.ch meinen Beobachlungen isl diesc lctzte Angabe au ch die r ichtigc, die Hakenr inge

fanden sich bei meinem Exemplar etwa erst in 5 mm Enlfcrnung von der Rilssclbasis.

Auf d iese Hakenringc folglc c ine Menge miregelm�i.l?>ig ,rngeordnclcr, braun gcfarbtcr 

Z ah n  ch e n. Die Haken sclbsl stim mlen mit der Th cc 1 schen Zc ichnung i"Lbercin, auch die 

H a u t  d r its en zeiglen die e igenarlige Form, d ie ebengenannter Forscher abb ilclet. In 

einem hellen Hof l iegen, etwa in der Mille die Ausfohrungsoffnnng, um den hcllercn Kreis 

herum konzentr isch angeordnct mchrere Reihcn von Ch ilinpliiltchen. Die Dr ilsen fanden sich 

auf der ganzcu Korperhaut zerstreut uncl auch auf dem Sch ildchen selbsl. Am R iL s s e 1 bc

obachtcte ich e in eigenart igcs Organ, desscn niiherc Untcrsuchung le icler w egen e iner m ifi

glilcktcn S chn ittser ie n icht durchgeffthrt wcrdcn konntc. F igur 6 ze igt den Verlauf dieses ,,Gc

faBes" (Fig. 6 G), w ic ich es ncnucn will, ohno dam it irgend c ine bcst immte Angabc in bczug 

auf seine Funktion machen zu wollen. Es zog sich vom Vordersch ildchen au.Ben am Rilssel 

entlang, b is zur E instiilpung desselben. 

D ie innere Anatom ic ze igte keincrlei Abweichungcn von den Th cc 1 schen Angaben. 

Fundort: Nor d s e e Station 03, VII St. 65. 

Thee 1 fand seine Exemplare an der We st k iL s l e  v o n  Sc hw e d e  n (B o h u s  1 an) 

und an d e  r We st k iL st e v o n  No rw e g en i. S. v o n  B c r g e n  (,,r e c  f of Ju t l a n d "). 

Gattung Onchnesoma Koren u. Dan iel ssen. 1875 und 1877.

Z u  cli e se r  S ip u n c u l i d en g a ttu n g  g ehor e n  d i e kl c i n st en de r b i s jetz t b e 

k a n n t e n F o r m e n. K 6 r p e r b i r n e n f 6 r mi g , R ii s s e 1 i m m e r 1 a n g e r a 1 s d c r K 6 r -

p er. H a u  t en t w ed er g a n  z g 1 a t  t, n u  r 111 it g a n  z k 1 e i n  en Pap i 11 en ve r se h en 

(Onclznesoma Steenstrupii) o d e r  m i t sc h i l dfor m i g en b r a u n e n  Pla tten b edeckt 

(Onclznesoma squamatum) H aken f eh l en d. Wen i g c  Tc n t akcl o de r  n u r  Tc n takel

s ·c h e i b e. I n n e r e L a n g s m u s k u 1 a t  u r n i  c h t i n S t r a n g e g c s o n d e r t. E i n R e -

tr a k t o r , d e r g a n z i m H i n t e r e n d e d e s 1
(

'6 r p e r s e n t s p r i n g t. D a r 111 i n S c h 1 i n -

g e n d i e L e i b e s h 6 h 1 e d u r c h z i e h c n d. A f t e r m e h r o d c r 111 i n d c r d i c h  t i n d i e 

Na c h b a r  sc h a f t  d c r Mu n d  6 f f  n u n  g v c r s  c h  o b  c n (The c 1 1905). E i n  S e  g 111 c n l a  l

o r g a n. N e r v e n s t r a n  g a n d c r B a u c h s c i t e v e r 1 a u f e n d. 

Onchnesoma Steenstrupii Koren u. Dan ielssen. 1875 und 1877.

Sipunculus pyriformis D a n i c l sse n. Vcdcns k. Forhandl. Chr istian ia Aarcl 1859. 

Plzascolosoma pusillum M. S a r s. V id. Forh. Aaret 1868. 

K 6 r•p e r b i r n e n f 6 r m i g , 111 i t a u B e r s t 1 a n g e m u n d d iL n n e 111 R iL s s c 1. 

H i n t e r c11cle de s Korp er s dc u l l i c h  z u g e sp i tz t. Ha u t  di ck, m i t se h r  kle i n c n  

keg e l formi g e n  Pap i l l c u  b c se tz l ,  di e am Ril sse l b e so n der s di c h t  u n d  i n  

Q u e r r e i h e n a n g c o r cl 11 c t s t c h c n. E i n S e g m e n t a 1 o r g a n , d a s 111 i t z a h 1 -

r e i c h e n  Fade n a n  d c r  Korp e rw a ncl b ef est i g t  ·i st. Da rm i n  ma n n i g fa c h  

g e w u 11 d e n c n S c h 1 i n g e n d i e L e i b c s h 6 h 1 e d u r c h z i c h e n cl. K o n t r a k t i 1 e s G e -

Ui B n i c h t b e o b a c h t e t , H a k e 11 u n d T en t a k e l n f e h 1 e n. 
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Der K 6 r p e r  vorliegender Art erreicht · nur eine Lange von wenigen Millimetern, wah

rencl sich der R ii.i s s e 1 durch ganz besondere Lange auszeichnet. Die genaue Lange ist meist 

rccht schwer anzugeben, weil der ausgestulpte Ri'Lssel meist spiralig aufgerollt ist nnd die 

einzelnen Spiralschlingen schlecht auszumessen sind. 

Das Hinterende des Korpers ist mit einer deutlichcn Spitze vcrsehen, von der aus 

Langsfurchen strahlig nach der Korperrnille hin ·verlaufen, diese Langsbander besilzen nach 

T 'h e e 1 eine ·einigermaBcn konstante Zahl (20-30) und sind mit groBen dunklen H ·a u t k 6 r -
p e r  n und kl einen hell en Plallchen bcdeckt. Bei Betrachlung mit starkerer Vergr6Berung 

losen sich die dunklen Hautkorper in zahlreiche kleine Plaltchcn auf, die ich fiir Chilinplatten 

ansehe. Aus solchen ChilinplaUen selzen sich die samtlichen Erhebungen der Spitze des .Kor

perendes zusammen. Bei den meisten dcr von mir nntersuchlen Exemplare waren die 
Plaltchen hell und farblos, bei einigen jcdoch hell- bis braungelb, so daB die ganze Spitze 

roslrot gefarbt crschien und auch der iibrige Teil des Korpers bcsaB dann in mehr 

oder weniger ausgcsprochenem Ma.Be diese Farbung. Diesc eben genannlen Langsbii.nder er

slrecken sich von cler Spilzc elwa bis zur Korpermitte, dann Lrelen Querfalten auf, die sich 

hin und wieder kreuzen, so da.B cine Art Netzstruktur entsteht. Eigentliche echte Papillen 

mit AusfLLhrungsgang habe ich nur vcreinzclt auf der Korperhaut gesehen. Am Riissel stehen 

dicht gedrangt klcine Pa p i  11 e n  in Reihen angeordnet. Die von Thee 1 beschriebenen 

,,culicular folds", die in mehr oder minder regelmaBigen Intervallen rund um den Riissel 

verlaufen, halle ich fLLr zufallige, clurch den Kontraktionszustancl bedingte Hautfalten. D i e  
i n n e r  e A n  a t om i e ,  so weit ich sie an aufgeschniltenen Exemplaren und Aufhellpraparaten 

unlersuchle, slimmle mil den von K o r  e n  u. D a n  i e 1 s s e n, Th e e 1 und S h i p  1 e y ge

machten Angaben uberein. Es findet sich nur ein Re t r  a k t  o r ,  der ganz im Hinterende des 

Korpers clirekt an der Spilze entspringt. Der D a r m  1zieht in zahlreichen Windungen durch

die Leibeshohle und bildet keine Spirale. 

Aus cler N ordsee lag mir die Art von folgenden Stalionen vor: 

02. III N. 8. 07. VIII N. 8.

02. XI N. 8. 07. XI I . 7.

02. III N. 10. 07. XI N. 17.

02. VIII N. 11. 08. 5. N. 10.

03. II N. 8. 08. 8. N. 8.

03. V N. 9. 08. 8. N. 10.

03. VIII N. 8. 08. 8. N. 17.

03. XI N. 7. 09. II N. 10.

04. V N. 10. 09. II N. 7.

04. VIII N. 8. 09. VIII N. 7.

05. 2. N. 5. 10. V N. 7.

05. II N. 14. 04. 3. St. 3.

05. XI N. 7. 06. IV St. 28.

05. V N. 8.

----
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Von sonstige11 Fundorte11 11 e1111e ich: Mo 1 d e f j or d - C hr is ti ans u n d � B er g e n  -
f j or d - H a rd a 11 g er f j or d - S on d f j or d (K or en u. D an i e 1 s s en 1877 ). vV e s  t -
kiist e v o 11 Skandinavi en - Ska g err a k(Theel1905). Mi t te l rn e e r?-(L oBi a n c o
1904). Kiiste vo n Ir l and (Sout hern 1913). 

Onchnesoma squamatum Koren· u .  Da nielssen. 1875 u. 1877. 

Phascolosoma olivaceum M. Sar s 1868. 
Phascolosoma squamritum K or e  11 u. D a 11 i e 1 s s e 11 1875 u .  1877. 
Phascolion squamatum S � 1 e 11 k a 1885. 
Kor p er k eu l e 11f ormi g, i'Lb erall d.ich t rni t gr0Be 11 v o rs t e hend e n  Schi l

d e r n b e d e c k t. E c h t e P a p i 11 e n v o r h a n d e n. · 8 b i s 9 k 1 e i n e T e 11 t a k e 1. H a k e n 
f e h 1 e n. E i n f r  e i e s S e g rn e n t a 1 o r g a 11 . D a r m a u s e i n i g e 11 S c h 1 i n g e n u n d e i n e r
Spi ra le zusarnm eng ese tz t. Ein R e tra k t orrnuske l. 

Diese Art l a g  mir von folgenden Sta.Lio ne11 vor: 
08. VIII N. 17 (4 Exernplare ).
08. V N. 10.
07. XI N. 7.

09. II
10. V

N. 17.
N. 7.

Von sonstigen Fundorten nenne ich: W e s t k ii st e v o n No r w e gen - N o r d a t  1 a n  -
tisc her Oz e a n  (Thee l 1905). Westkii.s t e  v on Ho ll and (Sou th ern 1913). 

I I. Familie Priapuliden. 

Kor p e11 z y l indrisc h in Russe l, St a mm und Sch wanzan han g (Pria pulus) 
od er nu r in R tis s e I u n d St am m g e s  on d e  r t  (Ha licryp tus). R iis s e I ste ts k u r z .  
Mundoffnun g nn d Inn enf lache des Sch l und k opf es m i t Za hnbe waffnun g 
v e r s e h e n. T e n t a k e I k r a n z g a n z f e h 1 c n d. A f t e r a m H i n t e r c n d e d e s K o r p er s 
a u s m 11 n d e n d. D e r D a r rn b i 1 d e t k e i n e S c h 1 i n g e 11 , s o n d e r 11 z i e h t  i 11 g e r a d e r 
Ri c h  tun g v om Vo r d  e r  - z um Hin t e r e nd e des Kor p e r  s. Z a h  1 r e  i c h  e Re tr a k
t o r e n v o r h a n d e n. G c s c h 1 c c h t s o r g a 11 c a u s z w e i i m H i 11 l c r e 11 d e d e s K o r p e r s 
11 e b e 11 d e m A f t e r a u s m ii 11 d e n cl e n S ch 1 a u c h e n b e s t e h e n d. 

Bestimmungstabelle der beiden vorkommenden Gattungen. 

A .  Am Hinlcrende des Korpers fi11den sich ein ode r  zwei Anhange, die man a ls 
,,Schwa11zanha 11g" bezeichnct. Sie bestch cn aus einem Grundslock und zahlreichen davon aus
gehe11den bl aschenformig cn Ausstiil pungcn. Lange und ku rzc Rclra k loren sind vorhanden. 
Langsmuskulatur in Strange aufge lost. Priapulus La m a r c  k. 

' B. Schwm1zanhang fchle11cl. Nu r ku rzc Re trakloren. Lingsmuskulalur nicht in lrange 
a ufgelost. Halicryptus v. S i e b o 1 d. 

Priapulus caudatus Lama rck. 

Priapulus luunanus Linne. Sysl. Nal. Ed. X 1758. 
H olothuria pria pus Lin n 6. Syst. N a l. Ed. XII 1767. 
Holotharia priapus 0. F ab ri ciu s. Fauna g ronlanclica 1780. 

N 
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Priapulus caudatus La m a r c  k. Hi st. Nat. des An i m. san s vert. III, Ed. I, 1816.

Priapulus hibernicus M. Coy. An n. and Mag. of Nat. Hi st. I, Ser. XV, 1845.

Priapulus caudatus . E h 1 e r  s 1862.

Priapulus' glandifer E h 1 e r  s 1865.

Priapulus brevicaudatus E h 1 e r  s 1865.

Priapulus multidentatus M o e b i  u s  1871.
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Kar per i n  d rei ve r s c hied e n e Tei le a b g eg re n z t, i n.R ii s se l, S ta m m
u n d S c h w a n z a n h a n g. R ii s s e 1 m i t 25 L a n g s r i p p e n v e r s e h e n. D i e M u n d O f f -
n u n g  i s t  v o n  Z a h n e n  u m s tell t, e b e n s o  i s t d ie i n n e re F l a c he d e s  S c h l u n d
k o P f e s m i l Z a h n b e w a f f n u n g v e r s e h e n. S t a m m m i t a u B e r 1 i c h d e u t 1 i c h 
si c h t b a re n  R i n g f u r c he n  b ed e ck t, a u f  d e n e n  ze r s t re u t  d r iise n a r t i g e  O r
g a n e s i c h f i n d e n. S c h w a n z a n h a n  g a u s e i n e m G r u n d s t o ck u n d v i e 1 e n 
d av o n  a u sge he n d e n  b l a s c he n a r tig e n  A u s s tiil p u n g e n  z u sa m me n g e se tz t. 
Die i n n e re A n a t o mi,e zeig t a c h t  la n g e  u n d  za h l re i c he k u rze R et rak t o re n  
n e b e n  d e n  25 R iis se l re t rak l o re n .  La n g s m u s k u la t u r  i n  S t r a n g e  g e s o n 
d e r t. Da r m ka n a l  in g e rad e r  R i c h t u n g  v o m  V o rd e r- z u m  Hi n te re n d e  d e s 
K 6 r p e r s z i e h  e n  d. G e s c h  1 e c h  t s o r g a n  e a u  s z w e i K e i m d r ii s e n g e b i 1 d e t, d i  e 
d u r c h e i n e n A u s f ii h r u n g s g a n g n e b e n d e m A f t e r a u s m ii n d e n. N e r  v e n -
s t r a n g a 1 s w e i B e r S t r e i f e. n a n d e r  B a u c h s e i t e d e s T i e r e s d u r c h s c h i m -
m e r n d. 

V orliegende Art zeichnet si ch d urch ziemli ch weitgehende Variati on smog lichkei ten aus, 
besonders in bezug auf d ie An satzslellen der Hauptretrakt oren und <lurch d ie Form der Zahne 
des Schlund kopfes. Im J ahre 1865 stellte Eh 1 e r  s auf Un terschiede i n  eben genan n tem Si n ne 
hi n zwei neue Art en auf, den Priapulus glandifer und den Priapulus brevicaudatus; beide Art en 
wurden jedoch spater zuriickgezogen, eben so wie d ie von Moe b i  u s  aufgestellle Art Priapulus 

multidentatus, die besonders in der Form der Zahne Un terschiede vom N ormaltyp des Priapulus 

caudatus zeigcn sollte. Im J ahre 1808 wurde von B a i rd d ie Art Priapulus tuberculato-spinosus 

aufgestell t, d ie D e G ue r n e 1898 genauer beschrei b t  und Mi c h  a e 1 s e n  1889 als Priapulus 

caudatus var. antarcticus auffiihrte. Auch d ie Berechtig ung dieser Varietat wurde wieder i n  
Zwei fel gezogen. In seiner neueslen Sipunculoideen-Arbeit vom J ahre 1911 hat sich T hee 1 
ei ngehend mi t der Frage beschaf tig t, in wie wei t d ie ei nzelnen Formen der Art Priapulus 

caudatus aus nord ischen und arkt i schen Gewassern si ch von den in an tarkti schen Reg i onen ge
f unclenen un lerscheiden. Indem er si ch auf Un terschiede im Bau der Zahne st iitzt, kommt er 
zu elem Resul tat, daB man sehr wohl ei ne antarkti sche Varietat Priapulus caudatus La ma r ck 
forma tuberculato-spinosus von den n ord i schen und arkt i schen Formen abg renzen kon ne. Da 
mir Exemplare von Priapulus caudatus aus der N ord- und Ostsee, von G ron land und Spi tz
beraen und auch solche aus an tarkt i schen Gegenden zur Verfiig ung standen, habe i ch mi cli 
mil elem Verg leich der Exemplare von verschiedenen Gegenden beschaf ti g t  und besonders d ie 
Form der Zahnc un tersucht und sie mi lei nander verg li chen. Abgesehen von dem Un terschied i n  
d r F orm der Zahne und im An satz der Ret raktoren, von denen wei ter un ten d ie Rede sei n 

Wissensohaftl. Meeresuntereuchungen. K. Kommisslon Abteilunir Kiel. Bd. 16. 15 

u 
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soll, ist der auBere Habitus und die innere Anatomie von Exemplaren der verschiedensten 
Gegenden immer vallig iibereinstimmend. Der K a r p  e r  laBt deutlich drei Abschnitte er
kennen, den mit Langsrippen versehenen R ii s  s e I, den mit deutlichen Ringfurchen und Haut
driisen bedeckten eigentlichen K a r p e r  oder S t  a m  m und den eigenartigen, sofort ins Auge 
fallenden S c h  w a n  z an h a n g. Die den Riissel auBerlich bedeckenden 25 Langsrippen werden 
von vielen kleinen kegelformigen S t  a c h e  In gebildet, von einer breiten Basis aus laufen diese 
ganz allmahlich nach oben spitz zu, erscheinen aber an der Spitze schrag abgeschnitten. 
Zwischen je zwei solcher Rippen sieht man durch die Riisselhaut hindurch ein Langsmuskel
biindel schimmern. Diese Mu s k e  1s t r a n ge liegen in 25 Strangen der Ringmuskulatur auf. 
Der eigentliche Karper ist mit Ringfurchen versehen, die je nach dem Kontraktionszustand 
des Tieres mehr oder minder deutlich hervortreten. H a u  t d r fr s e n  finden sich zerstreut auf 
der ganzen Flache des Stammes. Im allgemeinen sind es kleine zylindrische oben abgestumpfte 
Hauterhebungen, doch kannen sie auch langgestreckte schlauchformige Gestalt annehmen. Am 
Ende des Stammes, an der Stelle, wo dieser ziemlich unvermittelt in den Schwanzanhang frber
geht, finden sich kleine Erhebungen, kugelige Karper ,,von eigenartig mattem Glanz, 0,5 bis 1 mm 
groB, die in rundlichen Gruppen zusammengelagert sind", wie E h  1 e r  s sich treffend aus
driickt. Durch diese eigenartigen warzenformigen Karper sollte sich nach S k o r  i k o w  (1902) 
die antarktische Varietat Priapulus caudatus L a m. var. antarctic us Mi c h. von den nordischen 
Formen unterscheiden. W artlich sagt S k o r  i k o w: ,,Die V arielat Priapulus caudatus var. antarcticus

Mi c h  a e Is e n  unterscheidet sich von der typischen Art Priapulus caudatus L am a r c k  da
durch, daB sie am B:interende · des Karpers, unmittelbar iiber dem Schwanzanhang, einen 
Giirtel dicht nebeneinander stehender \i\Tarzen hat, die ·hell gefarbt, bei graBeren Exemplaren 
mit dem unbewaffneten Auge gut zu sehen sind." Gegen diese Ansicht ffrhrt T hee I an, daB 
er bei samtliche� Exemplai:en, die aus Granland, Spitzbergen, der Westkiiste von Schweden 
und der Ostsee stammten, immer diesen \i\T arzenbesatz am Hinterende gcfunden habe, ma:t1 
also daraufhin keinen Unterschied griinden kanne. 

Schon friihere Arbeiten deutscher Forscher beweisen die Unhaltbarkeit der S k o r  i- •
k o w  schen Theorie. So beschreibt E h 1 e r  s in seiner grundlegenden Arbeit iiber Priapulus cau

datus L a m  a r c  k (1862) diesen Giirtel von aus G r a n  1 a n d  stammenden Individuen und A p c  1 
(1885) gibt in diesem Sinne folgende Beschreibung von aus K i e  I bezogenen Exemplai·en: ,,Ver
schieden von den eben beschriebenen (den Hautdriisen) sind die warzenformigen Erhebungen, 
welche wir im Bereich der letzten Stammesringe auftreten sehen. Die Zahl dcrselben ist be
deutenden individuellen Schwankungen unterworfen oft nur 5 oder 6 oft so aroB daB die ' ' t, ) 

gauze Oberflache dieses Korperteiles dicht bcdcckt isl und nur die ventrale Medianlinie, in dcr 
das Bauchmark verlauft, frei bleibt." Diese Angabe stimmt mit meinen Beobachtungen auf 
das genaueste iLberein. Diesen Gurtel habe ich bei Excmplaren der verschiedcnsten Fundorle 
immer, wenn auch nicht frberall gleich deullich, getroffen. Doch war er bei den aus anlai·kl�
schen Gebieten stammcnden Tier en unzweif el haft scharfcr ausgepragt und lrat bcsser he1:vor, 
so daB der Gfrrtel leicht niit unbewaffnetem Auge als weiBlicher Aufsatz u ber dem Schwanz
anhang erschien, wahrend er bei den nordischen Exemplaren oft nur bei schwacher Lupen-
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vcrgroBcrung sichtbar wurde. Mithin isl der auf das Fehlen oder Vorhandensein des Waxzen
besatzes gegrfrndete Unterschied zwischen arktischen und antarktischen Formen hinfallig, wie 
T h  6 e 1 1911 fcststellle und wie es schon aus fruheren Angaben obengenannter deutscher 
Fors ch er klar hervorging. 

Als drittcr Tcil schlieBt sich an den Stamm der S c h  w a n  z a n  h a n g ,  der aus einem 
Grundstock und vielen daran hangenden blaschenformigen · Ausslulpungen besleht. 

Die i n n  c r e  A n  _a t o m  i e des Priapulus caudatus zeigle mir 8 R e t r  a k t  o r e  n ,  die nur 
selten in gleichcr Hohc im hintercn Korperende entsprangen, meist fand ich die andere, auch 
oft ·auftrelende Anordnung, bei der nur 6 lange Retraktoren im hinteren Korperende sich 
finden, wahrend 2 kii.rzere Hauplrctraktoren weiter nach vorne ihren Ursprung nehmen. Das 
Verhalten der Relraktorenansatzstellen unterliegt individuellen Schwankungen, man kann darauf
hin nicht einmal Varietaten, geschweige denn Arlen griinden. AuBer d·�n 8 langen Hauptretrak
loren finden sich zahlreiche kurze Retraktorcn. Beide Muskelsysteme sind vorne am Schlund
kopf inseriert. AuBer den bis jetzt genannten Ruckziehmuskeln finden sich noch 25 Retrak
toren im Russel. Diese schimmern durch die di.inne Ri.isselwand hindurch und liegen immer 
zwischen je zwei der obengenannten Langsrippen, die der Ri.isselhaut auBen aufliegen. Die 
Lan g s m u s k  u 1 a t  u r ist in einzelne Strange gesondert, wic schon Eh 1 e r  s angibl. A p e  1 da
gegen meint, die Langsmuskulatur stelle eine zusammenhangende Schicht dar, nur die Kon
traktion dcr Ringmuskulatur brachte in dieser Schicht schmale Langswiilste hervor, die den 
Eindruck geordneter Langsmuskelstrange machten. Dieser mir etwas gesucht erscheinenden 
Theorie kann ich nicht beistimmen, bei groBen Exemplaren habe ich immer eine deutliche 
Sonderung in Langsmuskelbundel wahrnehmen konnen. N ach dem Ri.issel zu gehen sie in die 
25 R ii s s e 1 r e  t r  a k t  o r  c n iiber, wahrcnd sie im hinteren Korperende in die 15 Langsmuskel
streifen des Schwanzanhanges verlaufen. Der Schwanzanhang, d. h. ·der Grundstock desselben, 
isl an sich kontraktil, isl jedoch keineswcgs in 'die Leibeshohle selbst zuri.ickziehb'ar. Die Ge
nitalorgane liegen als wciBliche Schlauche am Hinterende des Tieres, erstrecken sich ziemlich 
weil in die Lcibeshohle hinein und munden durch einen Ausfi.ihrungsg'ang neben dem After. 
Der 1N e r  v e n s  t r,a n g schimmert als weiBer Streif en durch die Korperhaut hindurch, er liegt 
an der Bauchseitc auf der Ringmuskulatur. Der V e r d  a u  u n g s  t r  a k t  u s  zieht sich in gerader 
Richtung, ohne Schlingen und Windungen zu bilden, vom Vorder- zum Hinterende des Tieres. 
Ventral isl der Darm von einem Mu s k e  1 f a d e  n b e g 1 e i t  e t. 

Von bcsondercm Interesse fi.ir mich war der S c h  1 u n cl k o p  f mit seiner inneren 
z a h  n b e w a f f  n u n g. Wie schon oben gcsagt, ist gerade die F o r m  d e  r Zah n e bei Ticren 
a us verschiedenen Gegenden mannigfachen Variationen unterworfen. Durch die neueste_ T hee 1-
sche rbeit (1911) angeregt, habe jch die Priapulus-Zahnformen von Exemplaren der ver
schiedenslen Fundorlc unlersucht und miteinander vcrglichcn. Die Ziihne des Priapulus caudatus

L a m  a r c  k sind slark hornartige, meist dunkclbraun gefarblc Gebilde, die aus einer Haupt
odcr Zentralspilzc und ciner verschiedenen Anzahl von N eben- oder Seitenspitzen bestehen. 
Auf die Zahl der Scilenzahne ist das Hauptgewicht zu legen. Bei Formen aus nordischen 
Meeren finden sich nach T hee 1 s Angaben 7 Pentagone von Zahnen und jeder Zahn tragt 
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jederseits vom Hauptzahn 1 oder 2, selten mehr Nebenzahne, die oft von elwas unregel

maBiger Gestalt und Anlage sind. In eifler Anmerkung sagt Thee 1 weiter: ,,in the full grown 

specimens, the lateral spines of the teeth of the seven pentagons are strong and range from one 

to two, seldom three". Hiermit stimmt meine Untersuchu.ng eines vollig ausgewachsenen Excm

plares aus G r o n  1 a n d  uberein; es fanden sich hier 1 Hauptzahn mit 1 oder 2 Nebenzahnen 

jederseits, zuweilen auch auf der einen Seite 2, auf der anderen nur 1 Nebenzahn. Das Bild 

war jedoch ein anderes bei einem groBen ausgewachsenen Exemplar aus H e  1 g o  1 a 11 d; jedcr-
seits vom Zentralzahn fanden sich ganz regelmaBig 3 N eben

zahne (Fig. 4 und 5), dieser Befund entspricht den Angaben 

von E h 1 e r  s 1861, der als typische Zahl en fiir die von ihm 

'untersuchten Exemplare 3 Seitenzahne angibt, wenn auch, wie 

er bemerkt, sich auch zahlreiche Abweichungen von lliesem 

N ormaltypus sich fanden. 3 N ebenzahne fand ich auch oft. 

bei den Exemplaren aus S p i t z  b e r g e n ,  wenn sie :rnch 

meistens nach dem von Thee 1 angegebenen Prinzip gebaut 

:waren. Fur den Priapulus caudatus der N o r  d s e e ,  S p i t z -

b ,e r g  e n  und G r o n  1 a n d  kommt mithin neben der von Th c e 1 

angegebenen Stellung von 1 und 2 selten 3 Nebenzahnen 

jederseits vom Hauptzahn auch oft die Form mit · 3 Neben

zahnen jederseits vom Hauptzahn vor, so daB man zusam

menfassend sagen kann, d i  e Z a h 1 d e r  N e b e 11 z a h n e 

b e i m Priapulus caudatus n o r d i  s c h  e r  M e e r  e v a r i i  e r  t 

z w. i s  c h  e n  1 u n d 3. AuBerdem find en sich als Ausnahmen F ormen mit 4 und mehr N eben

zahnen, die ich aber nur vereinzelt gefunden habe. ' 

Bei den antarktischen · Formen, die mir zur Verfii.gung standen - sie stammten aus 

Si.id-Georgien - fand ic.h vollige Dbereinstimmung mit den von Thee 1 gemachten Angabe11. 

Es waren 3 u n d 4 N e b  e n  z a h  n e j e d e  r s  e i t s  vorhanden. Hier kommt es jedoch beson

ders auf d i e  Z a h  1 4 a n ,  denn wie ich eben zeigte, ist- die Dreizahl nicht fiir antarklische 

Formcn charakteristisch, da sie auch bei nordischen Formen sich finden. 4 Seitenzahne habe 

ich jedoch in charakteristischer Ausbildung nur bei den Tieren gefunden, die mir aus anlarkli

schem Gebiet vorlagen. 

· Von den Ostseeformen wurde der Priapulus der Kieler Bucht 1871 von Moe bi u s  als

neue Art Priapulus multidentatus beschrieben. Er selbst schreibt dari.ibcr worllich: ,,Der Pria

pulus der Kieler Bucht unterscheidet sich von dem Priapulus caudatus nach Eh 1 e r  s Be

schreibung durch zwei kurze Retraktoren des Rii.ssels und mehr Seitenzahne. \Venn die 

E h  1 e r  s schen Artunterschiede Gii.ltigkeit behalten, ware die Kieler Form neu und konnte multi

dentatus heiBen (71 pag. 106). Le n z  kommt spater auf die von Mo e b i  u s  aufgeslcllte Art 

zuri.ick. In bezug auf die Zahl der Seitenzahne fand er Schwankungen, indem er bei einer An

zahl von Exemplaren konstant 3 Seitenzahne fand, bei anderen 4, 5 und mehr und er mcint nun, 

daB man auf die Zahl der Seitenzahne nicht ein zu groBes Gewicht legen durfe, da sie indi-
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viclucllcn Schwankungcn ausgesclzt scicn. Le n z  legt clas Hauplgewicht for die Ablrennung der 

ncuen Arl in den Unlcrschicd cler Ansatzstellcn clcr Retrakloren, indem beim Priapulus multi

denialus i:ihnlich wie beim Priapulus brevicaudatus E h 1 e r  s zwei Retraktoren weiter nach vorne 

enlspringen und nichl wie beim Priapulus caudatus La m a r c  k alle 8 Relraktoren auf einer Hohe 

i hren Ursprung nehmen. Drei J ahre spaler sprichl L e n z  clann die Ansicht aus, daB die fiir 

Priapulus multidentatus aufgeslelltcn Unlerschiede sich nicht als so charakleristisch herausgestellt 

hallcn, wic Mo c b i  u s  und er selbst urspriinglich angcnommen haltcn, und laBt durchblicken, 

claB er Zweifel an der Bercchligung der neucn Art hege. 
Von mir untersuchle Exemplare von Priapulus caudatus aus der Gollandtiefe ·zeigten starke 

Abweichungen von der lypischen Form in bezug auf die Zahl und Anordnung der Nebenzahne. 

\V cnn man tLbcrhaupt auf die abweichcnde Zahl der Seitenzahne Gewicht legt, wie es Thee 1 in 

scin r neueslcn Arbeit wieder durchfiihrt und seine Varietal Priapulus caudatus var. tuberctllato

spinosus B a i r  cl zu Recht besteht, dann muB man auch die Ostseeformen, welche Mo e b i  u s  als 

ncuc Art Priapulus multidentatus aufstellen wolltc, als Varietal auffassen uncl ich schlage vor, 

sic Priapulus caudatits var. multidentatus 1\1 o e b i  u s  zu nenncn. Der ganze Habitus des Zahnes 
w icht von clcr lypischen Zahnform des Priapulus caudatus ab. 

·wahrcncl bci Lclzlercm die Nebenzahne fast in ciner Ebcnc

lic11cn, somit also glcichmaBig angcordncl sind, isl bei elem

Pria pulus caudatus var. multidentatus dcr Zahn von ganz unregcl

maBigem. Ausschcn (Fig. 6 und 7). Am bcslen und auffalligstcn

lrilt dcr nlerschied wohl bcim Vcrglcich der Zeichnungcn

hcrvor. Die Nebenzahnc sitzen an allcn moglichcn Stellen der

Basis des Zahncs auf, ihrc Zahl ist cine u11regelmaBige, ich

zahllc bis zu 7 Nebcnzah11cn auf jeclcr Scile des Hauplzahncs.

Ofl lragl auch dcr Hauplzahn noch Ncbc11zackcn, wie ich cs

beim lypischen Priapulus caudalus Zahn nic bcobachlet habc.

Bci den von mir unlcrsuchlen abweichcndcn Exemplaren

handelle cs sich jcdenfalls um Formc11, die dcnc11 · ahnlich

warcn, wic 1\1 o c b i u s  und L c n z sic vor sich halle11. Eine

bcsondcre Arl darauf zu grtmden, isl unzulassig, da sich in

hczug aul' inn re Analomic nicht die gcringsten Abwcichungcn

fanclen. z usam menfassend hatten wir mi thin beim Priapulus caudatus

folg nde drei Moglichkeitcn der Zahnbildung zu unlerscheiden.

\' 0 Ill 

1. Di e Z a h l  d c r  S c i l c n z�i.h n e  s c h w a n k l  z w i s c h c n  1 ·u11cl 3 je d e r s e i t s

II a u p l z a h n. 

2. Z a h n m i l m c i s l 

Priapulus caudatus 

P.riapulas caudatus L a rn a r c k  d e  r n o r  d i s  c h  e 11 Me e r  e. 

4 N e b c n z a h 11 c 11 j e cl e r s c i l s v o m H a u p l z a h n. 

var. tuberctilato-spinosus Ba i r d  a u  f a n t  a r k  t i s  c h  e s  Ge b i  et 

b e sch r a n k t. 

:3. n i c · c i L c 11 z a h n e s i n  c1 u 11 r c g  c 1 ma B i g a n  g e o r cl 11 c t u n d s t e i g e n  a n  Z a h l 

bis auf 7 jcdcrsci ls  vom Ilauplzah11. Priapulus caudatus var. multidentatus Mobius Ostsee. 

c 
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Wie schon weiter oben gesagt, stelle ich die neue Varietat auf, indem ich mich auf die 

Thee I sche Auffassung stiitze und der Zahl der Seitenzahne systematische Bedeutung zu

spreche, doch kann man e b e n  s o  g u t 'i n d  iv i d  u e 11 e S c h  w a 11 k u n g e 11 i n  d e  r Z a h  I 

de r S e i t  e n  z a h  n e a n  n e h  m e n. Dann wi,irden die bciden Varietaten Priapulus caudatus var.

tuberculato-spinosus B a i r d  und der Priapulus caudatus var. multidentatus Mo e b i  u s  wegfallen. 

Diese Ansicht, die schon haufig geauBert worden ist, z. B. von De G u e r n e, sie scheint mir 

sogar m e  h r  Vv a h  r s  c h  e i n  Ii c h  k e i t  zu besitzcn, da man nie die von mir oben angefiihrten 

Gruppen scharf vo11einander unterscheide11 kann, sondcrn sich iLberall Obergange finden. 

Priapulus caudatus lag mir von folgenden Stationen vor: 

03. III St. 17. 07. VIII A. 67.

03. V 0. 8. 07. VIII KL 105.

03. V 0. 14. Gotlandtiefe.

05. V S. 4.

Von anderen Fundorten sind zu nennen: N o r w e g e n  - G r  6 n l a 11 d (K e f e r  s t  e i n  

1865). S p i t  z b e r g  e n  - N o r  d s e e  - 0 s t s  e e - Ki e I e r  B u c h  t (W. F i s  c h  e r  1895). S ii d
G e o r g i e n  (M i c h  a e I s e n  1889). 

Halicryptus spinulosus v on Si e b o 1 d. 1862. 

K 6 r p e r v o n z y I i n d r i s c h e r G e s t a I t , i n R ii s s e I u n d e i g e 11 tl i c h e n K 6 r p e-r 

g ·e s o n .d e r t. R ii s s -e I m i t 25 L a n g s r i p p e 11 v e r s e h e n , d i e v o n k I e i n e n k e g e I -

f6 r m i g e n E r h e b u n g e n g e b i I d e t w e r d e n. D e r g a n z e e i g e 11 tl i c h e K 6 r p e r i s t 

m i t R i n g f u r c h e n v e r s e h e n u 11 d d i c h t b e d e c k t m i t k I e i n e n s c h a r f e n  S t a c h e I n. 

M u n d 6 f f n u 11 g u n d S c h I u 11 d k o p f m i t Z a h 11 b e w a f f n u n g v e r s e h e n. Z e h n R ii s s e 1-

r e t r a k t o r e 11. D a r m i n g e r a d e r R i c h t u n g d i e L e i b e s h 6 h I e d u r c h z i e h e n d. 

G e s c h l e c h t s o r g a n e  a l s  zw e i  v e r a s t e l t e  Ko r p e r  z u  b e i d e n  S e i t e n  d e s  En d
d a r m e s g e I e g e n. N e r v e n s t r a n  g a n d e r B a u c h s e i t e d u r c h s c h  i m m e r n d. 

Die Farbe der von mir untersuchten Exemplare wcchselte von hellgelb bis dunkelbraun. 

In bezug auf i1111ena11atomische Verhaltnisse fand ich vollige Obereinstimmung mit den An

gaben von v o n  S i e b o 1 d s und E h I e r  s. 
Fundort: Dahme. Danziger Bucht: 

06 .. II 0. 10. 
06. II 0. 13.
07. VIII A. 73.
07 .. VIII A. 91.

07. VIII A. 96. 

07. VIII KL 102.

02. VIII 0. 16.

auBerdem: S p i t  z b e r g  e n  - 0 s t  s e e  (Ke f e r  s t e i n 1865). W e i  B e s  Me c r (S k o r  i k ow). 

Obersicht fiber die auf den einzelnen Stationen gefangenen Arten. 

N ordsee und Skagerak. 40 m. 

N. 1. 54 ° 41' 11. Br., 6 ° 12' 6. L. Feiner Sand. Juli 1906 (06. VII N. 1). Phascolosoma abyssorum.
- Koren u. Danielssen.

• 
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N. 3. 56 ° 2' n. Br., 3 ° 16' 6. L. Feiner Sand.· J anuar 1907 (07. I N. 3). Phascolion strombi 

Mont. 

August 1904. 73 (69) m. S. (Salzgehalt) = 35 °loo (04. VIII N. 3). Phascolion strombi Mont. 

N. 3 bis N. 4. Zwischen beiden Stationen 56 ° 36,5' n. Br., 2 o 23' bis 56 o 41' n. Br., 2 o 15' 6. L.

November 1907. Phascolion strombi Mont. (07. XI N. 4 bis N. 3). 

N. 4. 56 ° 41' n. Br., 2 ° 15' 6. L. Feiner Sand. November 1902. 85 (84) m. S. = 35 °loo (02. XI 

N. 4). Phascolion strombi Mont.

N. 5. 57 ° 24' n. Br., 3 ° 41' 6. L. Feiner Sand. 64 m. Februar 1905 (05. II N. 5). Onchnesoma 

Steenstrupii. GroBe Anzahl von Exemplaren. 

August 1903. 63 (61) m. S. = 35 °loo (03. VIII N. 5). Phascolion strombi Mont. 2 Exem

plare. 

N. 6. 57 ° 54' n. Br., 4 o 48' 6. L. Feiner Sand mit Schlick. Mai 1905. 104 (102) m. S. = 35,21 °loo

(05. V N. 6). Phascolion strombi Mont. 

August 1902. 102 (101) m. S. = 35,2 °loo (02. VIII N. 6). Phascolion strombi Mont. 

N. 7. 58 ° 8' n. Br., 5 ° 19' 6. L. Schlick. 250-300 m. Februar 1909 (09. II N. 7). Onchnesoma 

Steenstrupii Koren u. Danielssen (viele Exemplare). 

Mai 1910 (10. V N. 7). Onchnesoma Steenstrupii Koren u. D�ielssen. Onchnesoma 

squamatum. Koren u. Danielssen. 

August 1909 (09. VIII N. 7). Onchnesoma Steenstrupii Koren u. Danielssen. 

November 1904. 289 (284) m. T. (Temperatur) = 5,53 o, S. = 35,13 °loo (04. XI N. 7).

November 1905 (05. XI N. 7). Onchnesoma Steenstrupii Koren u. Danielssen. 

November 1907 (07. XI N. 7). Onchnesoma Steenstrupii Koren u. Danielssen u. Onchne

soma squamatum. Koren u. Danielssen (mehrere Exemplare). 

N. 8. 58 o 19' n. Br., 5 o 43' 6. L. Toniger Schlick (300-360 m). Februar 1903 (340 m). (03. II 

N. 8.) Onchnesoma Steenstrupii Koren u. Danielssen.

Marz 1902 (02. III N. 8). Onchnesoma Steenstrupii Koren u. Danielssen. 

Mai 1905. 338 (335) m. S. = 35,12 °loo (05. V N. 8). Onchnesoma Steenstrupii. 

Juni 1905 (05. VI N. 8). Onchnesoma Steenstrupii. 

August 1903. 360 (350) m. S. = 35,21 °loo (03. VIII N. 8). Onchnesoma Steenstrupii. 

August 1904. 328 (325) m. S. = 35,14 °loo (04. VIII N. 8). Onchnesoma Steenstrupii Koren 

u. Danielssen.

August 1907 (07. VIII N. 8). Onchnesoma Steenstrupii Koren u. Danielssen. 

August 1908 (08. VIII N. 8). Onchnesoma Steenstrupii Koren u. Danielssen. 

November 1902. S. = 35,16 °loo· 350 m (02. XI N. 8). Onchnesoma Steenstrupii. 

N. 9. 57 o 52' n. Br., 7 o 20' 6. L. Ton. Mai 1903. 445 m. S. = 35,17 °loo (03. V N. 9). Onchnesoma

Steenslrupii. 

Mai 1907 (07. V N. 9). Onchnesoma Steenstrupii. 

N. 10. 57 o 32 1 n. Br., 7 o 36 1 6. L. Schlick. Februar 1909 (09. II N. 10). Onchnesoma Steenstrupii.

Marz 1902 (02. III N. 10). Onchnesoma Steenstrupii. 

Mai 1904 (04. V N. 10). · OJ1chnesoma Steenstrupii.) 
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Mai 1908 (08. V N. 10). Onchnesoma Steenstrupii und Onchnesoma squamatum. 

August 1908 (08. VIII N. 10). Onchnesoma Steenstrupii. 

32 

N. 11. 57 o 17' n. Br., 7 o 47' 6. L. Sand, z. T. grob. Mai 1905. 57 (56) m. T. = 5,59 °, S. = 35,07 °loo

(05. V N. 11). Phascolion strombi. 

Mai 1910 (10. V N. 11). Onchnesoma Steenstrupii. 
Juli 1902 (02. VII N. 11). Phascolion strombi Mont. 
August 1902. 64 (62) m. S. = 35,09 °loo- (02. VIII N. 11.) Onchncsoma Sleenstrupii Koren 

u. Danielssen.

September 1912 (12. IX N. 11). Onchnesoma Steenstrupii Koren u. Danielssen. 

N. 14. 56 o 13' 11. Br., 7 o 2 1 6. L. Sand. Februar 1905. 33 (31) m. S. = 34,23 O/o0. (05. II N. 14.) 

Onch11esoma Steenstrupii Koren u. Danielssen. 

N. 16. 59 o 3 1 11. Br., 4 o 55 1 6. L. 2L!3 111. Schlick. Mai 1908 (08. V N. 16). Phascolion strombi

Mont. 

N. 17. 58 o 55' n. Br., 4 o 10' 6. L. 284 m. Schlick. Februar 1909 (09. II N. 17). Onchnesoma squa

matum. 

Februar 1909 (09. II N. 17). Onchnesoma squamatum. 
August 1908 (08. VIII N. 17). Onchnesoma Steenstrupii Koren u. Danielssen und Onchnc

soma squamatum Koren u. Danielssen. 

November 1907 (07. XI N. 17). Onchnesoma Steenslrupii Koren u. Da11ielssen. 

1903. Marz 1903. St. 17. 54 ° 16' n. Br., 4 ° 2' 6. L. Schlick (03. III St. 17). Priapulus caudalus. 
Marz 1903. St. 49. 55 o 18' n. Br., 6 ° 19' 6. L. 51 m. S. = 35,20 °loo Schlick. Phascolion

strombi Mont. 03. III St. 49. 

Marz 1903. St. 41. 57 ° 46' 11. Br., 11 ° 1' 6. L. 40 m. S. = 24,94 °loo Schlick. Phascolosoma 

procerum 'lvloebius (03. III St. 41). 

Juli 1903. St. 62. 55 ° 5 ' n. Br., 7 o 12 1 6. L. 32 m. S. = 33,48 °loo feiner Sand mit Schlick 

(03. VII St. 62). Phascolion slrombi. 

Juli 1903. St. 65. 55 ° 39' 11. Br., 2 ° 31' o. L. 72 bis 69 m. S. = 35,02 °loo feiner Sand mit 

Schlick (03. VII St. 65). Phascolion slrombi Monl. Phascolosoma procerum Moebius. 

Aspidosiphon mirabilis Theel. 

1904. Marz 1904. St. 3. 56 ° 31' n. Br., 4 ° 28' 6. L. 62 m. S. = 35,05 °loo feiner Sand (04. III St. 3). 
Onclmesoma S tccnstn�pii. 

Juli 1904. St. 27. 56 ° 52,5' 11. Br., 3 ° 22' o. L. 66 m. S. = 35,14 °loo fciner and (0-1. VII 
St. 27). Phascolion strombi. 

Juli 1904. St. 28. 57 ° 20,5' n. Br., 2 ° 8 1 o. L. 85 m. S. = 35,02 °loo schlickiger Sand (04. 
VII St. 28). Phascolion strombi. 

Juli 1904. St. 30. 58 ° 33,5' 11. Br., 1 ° 55' o. L. 88 m. S. =,35,07 °loo feiner schlickigcr Sand 

(04. VII St. 30). Phascolion slrombi. 
Juli 1904. St. 31. 58° 7' n. Br., 2 ° 49,5' o. L. 87 m. S. = 35,08%0 Schlick (01. VII SL. �1). 

Phascolio11 slrombi. 

s 
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1905. Marz 1905. St. 14. 58 ° 0' n. Br., 1 ° 48' o. L. 80 m (05. III St. 14). Phascolion strombi. 

Marz 1905. St. 16. 57 ° 9' n. Br., 0 ° 13' w. L. 86 m. Feiner Sand mit Schlick (05. III 

St. 16). Phascolion strombi. 

J uni 1905. St. 51. 56 ° 19,5 ' n. Br., 0 ° 17' o. L. 90 m. Feiner Sand. Phascolion strombi 

(05. VI St. 51). 

1905. September 1905. St. 8. 61 ° 16' n. Br., 1 ° 2' w. L. 187 m. Feiner Sand (05. IX St. 8). Phas

colion slrombi. 

1906. April 1906. St. 28. 59 ° 7' n. Br., 4 ° 39' o. L. 240 m (06. IV St. 28). Onchnesoma Steen

strupii. 

Kattegatt. 

1910. Mai 1910. K. 8. 57 ° 35' n. Br., 11 ° 10' o. L. 42 m. Phascolosoma procerum Moebius (10. 

V K. 8). 

Ostsee. 

Mai 1903. St. 0. 8. 54 ° 54' n. Br., 13 ° 12' o. L. 46 m. Priapulus caudatus. 

Mai 1903. SL 0. 14. 55 ° 13' n. Br., 15 ° 31' o. L. Priapulus caudatus. 

Februar 1906. 0. 10. 54 ° 38 ',n. Br., 14 ° 47' o. L. 66 m. Halicryplus spinulosus. 

Fcbruar 190G. 0. 13. 53 ° 41' n. Br., 20 ° 32' o. L. 51 m. Halicryptus spinulosus. 

A ugusl 1907. A. 67. 55 ° 23' n. Br., 16 ° 2' o. L. 85,5 m. Mud. Priapulus cauclalus (07. VIII 

A. 67).

Augusl 1907. A. 75. 55 o 22' n. Br., 17 ° 14' o. L. 75 m. Sand mit Schlick durchselzt und 

Ton. Halicryplus spinulosus. 

Augusl 1907. A. 91. 56 o 54' n. Br., 17 ° 59' o. L. 52 m. Feiner und scharfer Sand. Hali

cryplus spinulosus. 

August 1907. A. 96. 57 ° 1G' n. Br., 20 o 4' o. L. 218 m. Wcicher Mud. Halicryplus spinu

losus, Priapulus cauclnlus. 

Faunistische Bemerkungen. 

Bevor wir eine Aufzahlung der bis jetzt aus der Nordsee bekannten Sipunculiden geben, 

mussen wir erst den Begriff ,,N o r  d s e e" beslimmen. Die Grenzen dieses Meeres werden von ver

schiedenen Forschern abweichend angegeben, und sie werden in gewissem Sinne immer mehr 

oder minder willkiirlich sein, da bestimmte geographische Grenzen schwer festzulegen sind. 

Folgende Grenzen ha.be ich meiner Arbeil zugrunde gelegt: Im N orclen bilclen die Shetland

Inseln und der 61. Breilengrad, im Westen die Linie Shetland-Inseln-Orkney-foseln-Ostkiiste 

von England und die Linie Dover-Calais, im Su.den die Kusten von Frankreich und die der 

Niederlandc und im Oslen die nordfricsische und ji.itische Kiisle und der 8. Langengrad die 

Grenze. Das Skagerrak und Kallegalt isl a.ls Dbergangs- und Austauschgebiet zwischen Nord

uncl Oslsee aufzufassen. 

Wiesoosobaftl. Meeresuntersuobuogeo. K. Kommissioo Abteilung Kiel. Bd. 16. 
16 



118 J. Fischer: Sipunculoideen der Nord- und Ostsee. 34 

Die Nordsee ist kein in sich abgeschlossenes Gebiet, sondern steht durch Verbindungs

straBen mit dem Ozean in Zusammenhang. Es handelt sich hier besonders um die breiten nord

lichen Verbindungswege, die zum Nordatlantischen Ozean fiihren und um den schmalen siidlichen 

Armelkanal. Durch diese ZugangsstraBen konnen sowohl von Norden Tiere aus arktischen Meeren 

einwandern, als auch durch den Kanal sudliche Formen vorzudringen vermogen. Die Fauna der 

Nordsee ist aus diesem Grunde keine fest abgegrenzte, sondern eine Mischfauna. Fur die Sipun

culiden kommt eine Einwanderung von Norden und Suden ganz besonders in Betracht, da sie 

schwimmende Larven besitzen, die durch Meeresstromungen weit verschleppt werden konnen. 

In der eigentlichen Nordsee sind die Sipunculiden, soweit sie bis jetzt bekannt sind, mit 

15 Arten vertreten. Im Dbergangsgebiet des Skagerraks und Kattegatts geht die Zahl der Arten 

bedeutend zuriick und auch hier kann man die Abnahme nach der westlichen Ostsee zu deut

lich b.eobachten; w:ahrend sich im Skagerrak noch 8 Arten find en, geht die Zahl derselben im 

Kattegatt auf 4 zuruck, in der westlichen Ostsee kommen Sipunculiden uberhaupt nicht mehr vor. 

Die Priapuliden sind in der Ostsee und im Dbergangsgebiet durch zwei Gattungen mit je 

einer Art vertreten, wahrend sich in der Nordsec nur eine Gattung mit einer Art findet. 

Um die Verhaltnisse in bezug auf das Abnehmen der Zahl der Arlen von der Nordsee 

durch das Dbergangsgebiet hindurch zur Ostsee deutlich zu machen, zugleich aber auch, um die 

einzelnen Arten und ihr Vorkommen in den einzelnen Meeresabschnitten moglichst iibersichtlich 

aufzufuhren, gebe ich folgende Dbersichtstabelle: 

Ubersichtstabelle der in der Nord- und Ostsee sich findenden Sipuncu/oideen. 

N a m e d e A t Nordsee
Skager-

Kattegat 
Westl. Ostl. r r rack Ostsee Ostsee

Sipunculus nudus . + - - - -

Sipunculus norvegicus + - - - -

Physcosoma Lovenii . + - - - -

Phascolosoma Tryba mi - - + - -

Phascolosoma margaritaceum + - -
- -

Phascolosoma abyssorum + - - - -

Phascolosoma vulgare . + + + - -

Phascolosoma procerum + + + - -

Phascolosoma elongatum + + - - -

Phascolosoma Sabellariae 
} Phase.

Phacolosoma improvisum 
minutum (Phase. Johnstoni) + + - - -

Phascolion strombi + + - -

Phascolion tuberculosum + + -
- -

Aspidosiphon mirabilis (Asp. MUlleri) + + - - -

Oncluiesoma Steenstrupii + + - - -

Onchnesoma squamatum + - - - -

Priapulus caudatus + + + + + 
Halicryptus spinulosus - -

+ + +
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Das deutlich ins Auge fallende Abnehmen der Arten an Zahl von der Nordsee nach der 

Ostsee zu durch das Dbergangsgebiet des Skagerraks und Kattegatts hindurch hangt wahrschein

lich eng mil dem abnehmenden Salzgehalt zusammen. N ach Br a n d  t ist der EinfluB des ab

nehmenden Salzgehaltes ein wesentlich physikalischer und beruht auf der mit ihm verbundenen 

Anderung des osmotischen Druckcs. 

Im folgenden will ich einen kurzen Oberblick uber die Verbreitung der Nordseeformen 

in das angrenzendc. arktische und lusitanische Gebiet geben. Das Nordmeer kann man in drei

groBe faunistische Hauptregionen einteilen, in die a r k  t i s  c h  e ,  die b o r e  a 1 e und die 1 u s  i 

t ,a n i s c h  e Region. Die arktische Region umf aBt kurz gesagt das Gebiet nordlich vom Polar

kreis, das boreale Gebiet das Ki.istenplateau Skandinaviens vom Polarkreis nach Siiden hin, die 

Nordsee, das Skagerrak, das Kattegalt, die Shettland- und Faroerinseln und die West- und Sud

Kuste von Island. Als lusitanisches Gebiet pflegt man den sudlichen Teil des Kanals und die 

daran grenzenden Meeresteile zu bezeichnen. 

Die Gattung Sipunculus hat in der N ordsee nur zwei Vertreter, Sipunculus nudus und 

Sipunculus norvegicus. Die dritte oft noch angef-i.i.hrte Art Sipunculus priapuloides Kor e n  und 

D •a n  i e 1 s s e n  isl nach T hee 1 s (1905) und S 1 u i t  e r  s (1912) Untersuchungen mit Sipunculus 

norvegicus identisch. Wahrend Sipunculus nudus nordlich nur bis zur Rohe von Irland gefangen 

wurde, dringt Sipunculus norvegicus ins arktische Gebiet vor, doch uberschreitet er die Grenze 

nicht allzuweit nach Norden hin, und wenn man ihn bei den Lofoten gefunden hat, so ist 

hier der EinfluB des warmen Golfstromes in Betracht zu ziehen. Im Su.den sind beide Arten 

weit verbreitet, Sipunculus nudus besonders im Mittelmeer. 

N ach der Her u b e  1 schcn Auffassung handelt es sich hier um Formen arktischen und 

subarktischen rsprungs, die bei der vVanderung nach dem Su.den im Norden zuri.i.ckgeblieben 

sind. Sipunculus nudus soll seine zweite Heimat im Mittelmeer gefunden haben und von dort 

aus dann weit in den Siiden hinein Auslaufer geschickt haben, so daB er bis zum Bismarck-

archipel vordringt, wahrend Sipunculus norvegicus bei seiner Si.idwanderung an den Kusten 

Skandinaviens entlang gezogen und dann zum Golf ,von Gascogne, cler Ki.isle Portugals uncl zu 

den Azoren gelangt sei. Diese Theorie will mir nicht recht einleuchten. Im ganzen allgemein 

betrachtet erscheinen die Arlen der Gattung Sipunculus doch als typische W armwasserbewohner. 

In 'cliesem Sinnc spricht sich auch S e 1 e n  k a aus, wenn er schreibt: ,,Die warmeren Meere be

hcrbergen die groBtc Anzahl von Spezies uncl nur wenige Arten kommen in hoheren Breiten vor, 

lelztcre sind meist klein und bewohnen betrachtliche Tiefen. Ober den 45. 0 hinaus leben in der 

nordlichen Hemisphare nur zwei Arten." 

Hieraus scheint mir hervorzugehen, daB es sich bei der Gattung Sipunculus um cine mehr 

oder minder tropische hanclelt und es ist vielleicht nicht minder berechtigt, gerade iri einem der 

H er u b e 1 schen Ansicht cntgegengesetzlen Sinne unsere nordischen Sipunculus-Arten als auBerste 

Auslaufcr von aus Suden nach Norden vordringenden Arlen aufzufassen. Fi.ir diese Tatsache 

scheint mir auch zu sprechen, daB die Fundorte fur Sipunculus norvegicus, die Her u b e  1 anfuhrt, 

alle im Golf strom gelegen sind und den Gedanken sehr nahelegen, daB sie mit diesen vom 

Su.den zu den Kii.sten Skandinaviens und bis zu den Lofoten im Larvenzustand heraufgefiihrt 
16* 
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worden sind. Ahnlich liegen die Verhallnisse bei Sipunculus nudus, der mir vom Siiden <lurch 

den Kanal in die Nordsee eingedrungen zu sein scheint, da er im Kanal haufig und an der Kfrsle 

von Belgien und Holland in einigen Exemplaren gefangen wordcn ist, wahrend der Fundort irn 

Norden von Holland wiederum auf ein Vordringen mil elem Golfslrom hinzuweisen scheinl. 

Die Gattungen P!tyscosoma und Aspidosiphon, die wohl ebcnso wie die Gatlung Sipunculus 

als Warmwasserformen zu bezeichnen isl, haben in der N ordsee nur jc einen Vertreter, Physco

soma Lovenii K o r  e n  u. D a n  i e 1 s s e n  und As pidosiphon mirabilis T h e e 1. Eine zweite Art der 

Gattung Aspidosiphon - Aspidosiphon armatum D a n i e  1 s s e n  u. K o r e n  ist von der Weslkiiste 

von Norwegen 64 o 2' n. Br., 15 ° 35' 6. L. bekannt, gehort mithin nicht in den von mir ab

gegrenzten Begriff ,,N ordsee". D.ic Art Physcosoma Lovenii ist nur in einem cinzigcn Exemplar 

aus dem Bergen-Fjord bekannt und auch die Art Aspidosiphon mirabilis Thee 1 ist nur an ganz 

wenigen Fundorten festgestellt ·worden, so daB man heute noch wenig Genaues frber das Ver

breitungsgebiet dieser beiden Gattungen in nordischen Meeren sagen kann. Vielleicht liegen die 

Verhaltnisse ahnlich wie bei der Gattung Sipunculus und es handelt sich um auBerste Auslaufer 

von nach Norden vordringenden sfrdliche Formen. Eine jiingst erschienene Arbeit von S o u t  h e r  n 

(1913) erklart Aspidosiphon mirabilis Thee 1 fur identisch mit Aspidosiphon Miilleri D i e s i  n g und 

Aspidosiphon armatus K o r e n  und D a n i  c 1 s s e n  und weist so auf cine Verbreitung dieser Form 

vom Mittelmeer aus nach Norden hin. 

Die Gattung Phascolosoma ist von alien vorkommenden Gattungen in der Nordsee mit den 

meisten Arlen vertreten. Von diesen ist Phascolosoma margaritaceum nur vereinzelt in der Nord

see gefangen worden. Die meisten Fundortsangaben beziehen sich auf arktisches Gebiet. Von 

Thee 1 wird die Art noch als ,,true arctic form" bezeichnet. Her u b e  1 gibt als Fundort in 

seiner Tabelle (1907) unter anderem auch clas Kattegatt an. Hier liegt ein Irrtum vor. H 6 r u b e  1 

setzt Phascolosoma luteum Thee 1 = P!tascolosoma margaritaceum, P!tascolosoma luteum isl jedoch 

keineswegs mit Phascolosoma margaritaceum synonym, sondern mit Phascolosoma vulgare Bl. 

Phascolosoma procerum M o e b i u s  ist in der N ordsee und im Katlegalt weit vcrbrcitet und 

wurde bis jetzt als boreale Form aufgefaBt, cloch hat sie S 1 u i t  e r  (1912) bei Ka r 1 s o c  in Nor

wegen feststellen konnen, sie dringt also auch ins arktische Gebict vor. Ahnlich liegt der Fall 

bei Phascolosoma abyssorum, das im allgemeincn nur aus der Nordsec bekannt isl <loch rribt 
' b 

W. F i s  c h  e r  als Fundort S p i  t z b e r g  c n an (1895).

Die Art P!tascolosoma vulgare isl in der N ordsee weil verbreilcl, dringl ins �u-klischc Ge

biet vor, findct sich aber auch im Kanal und im Mittelmecr, also im lusilanischen Gcbiet. 

Die beiden von Thee 1 aufgestelllcn Arlen P!tascolosoma Sabellariae und P!tascolosdma un

provisum sind nach G. Pa u 1 s Untersuchungen (1909) idenlisch mil P!tascolosoma minutum K e  f e r  -

s t e i n  (1862) und also auch mit Phascolosoma J ohnstoni F o r b e s  (So u l  h e r  n -1913). Diese Art isl 

aus der Umgebung von Helgoland bekannt, sic findet sich auch im Kallcgall, Ke f e r  s l c i n  fand 

sie an der Kiiste der Normandie bei S t. V a  a s  t. 1 a Ho n g  u e. 

Die Gattung Phascolion isl mil zwei Ar ten in der N ordsee vertrelcn. Phascolion strombi 

findet sich in der ganzen Nordsee weit verbreitet, geht hoch hinauf ins arklische Gebiet, ist im 
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Kallegall, aber auch im Kanal, im Miltelmeer, im Adrialischen Meer und an den Kiisten der 
V ereiniglcn Slaalen vcrbreitet, 1911 hat T h  6 c 1 sie auch im antarktischen Gebiet feststellen 
konncn. Die zwcilc Arl Phascolion tuberwlosum Thee 1 ist im Kattegatt gefunden warden, sie 
kommt auch im arklischcn Gebiet vor .. 

Die Gallung Onchnesoma mil ihren z,:vei Arlen Onchnesoma Steenstrupii und Onchnesoma

sqamatum isl bis jelzl sichcr nur aus arktischcm und borcalem Gebiet bekannt. In meinem 
Material la gen bcidc Arte11; in zahlrcichcn Exemplaren aus der N orwegischen Rinne vor. 
L o B i  a n  c o  will Onchnesoma Steenstrupii im Mittelmeer gefunden haben. Wie Th e c 1 schon 
bemerkt, ist jcdoch die von ihm gegcbene Abbildung so wenig charakteristisch, daB es zweifel
hafl erschcint, ob ihm die wirklich in Frage kommende Art vorgelegen hat. Ihrer Kleinheit 
wegen mogcn jcdoch diesc beidcn Arlen vielf ach bei de1i 'F.angen nicht aufgebracht worden 
sein und cs ist nicht unmoglich, daB die Gattung Onc/rnesoma eine weitere Verbreitung besitzt 
als man bis jetzt anzunehmen geneigt ist. 

Priapulas caudatus L a m  a r c  k isl in Nord- und Ostsee sowie in den angrenzenden 
nordischen und arktischen Meeren weit verbrcitet, wahrend Halicryptus spinulosus v. S i  e b. aus 
der Ostsee und dem nordlichen Eismeer, jedoch bis jetzt nicht aus der Nordsee bekannt ist. 

Anatomische Bemerkungen. 

Anlage und innerer Aufbau des Aspidosiphon-Schildchens. 

Am vorcleren und hinteren Korperende der Aspidosiphon-Arten findet sich eine Chitin
bildung, die man mil dem N amen ,,S c h i  1 d c h  e n" belegt hat. Schon seit langer Zeit hat man 
ihre Formen als syslemalische Unterscheidungsmerkmale der einzelnen Arten benutzt, doch erst 
in neuerer Zeit sind diesc eigenarligen Bilcltmgen genauer untersucht und Erklarungen iiber 
ihre mulmaBliche Enlslehung gecrebcn warden. So find en wir bei H er u b e 1 in seiner Arbeit 
,,Re ·hcrchcs sur lcs Sipunculidcs" (1907) cine gcnaucrc Beschreibung, die sich auf das Schild
chen von Aspidosiphon Miilleri bezicht, doch bcfindet sich der Au tor im Irrtum, wenn er schreibt: 
,,Tous lcs aulcurs (D a n i c l s s c n  c t  Ko r e n  1881; S e l e n k a ,  De M a n  e t  B u l o w  1883; 

S 1 u i l c r 1884; S c 1 c n k a 1885; S 1 u i t  e r  1891, 1898; Ho r s t  1899) qui ont decrit des Aspidosi

plwns, onl negligc de nous donner des details s ur la structure des boucl�ers." Von eben ge
n annlen Forschern hal sich allerdings auch mcines vVissens nach keiner genauer mil elem 
Studium des Schildchcns befaBt, doch hat z. B. Jo u r d a n  in seincm Aufsatz ,,Les corpuscules 
sensilifs cl les glandes cutances des Gephyriens inermes" (1891) eine, wenn auch kurze, so doch 
wichlige Angabe in Hinsichl auf den Aufbau dieses Gcbildes gemacht und Th e e  1 (1875 und 
1906) cine genauc auBcrlichc Beschrcibung des Schildchens von Aspidosiphon mirabilis Thee 1 

gcgeben. 
Die von H 6 r u b e  1 aufgcslelltc Thcoric der mulmaHlichen Entstehung des Schildchens 

slehl im volligcn vVidcrspruch mil Jo u r cl a n s  kurzer, aber deutlich ausgesprochener Angabe. 
Da mir reichlichcs Malerial von Aspidosiphon venabalum aus dem r aturhistorischen Museum 
zu H ambiirrr zur V erfiigung sland - die beidcn Exemplare von Aspidosiphon mirabilis Thee 1, 

l 
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die sich in der mir aus der Nordsee vorliegenden Sammlung befanden, reichten zur Unler

suchung nicht aus - habe ich zur weiteren Aufklarung der striltigen Fragen in bezug auf den 

Aufbau des Schildchens Schnittserien durch das Vorderschildchen der Art Aspidosiphon venabulum 

hergestellt. 

AuBerlich stellt ein S c h i  1 d c h  e n  eine fest umgrenzte, dunkelbraun gefarbte Zone des

Karpers dar. Das Schwanz- oder Hinterschildchen umfafit das ganze Hinterende des Tieres, 

wahrend das Vorder- oder Afterschildchen nur dorsal den Karper umgreift und einen Sattel 

bildet. 

Will man sich genauer uber die Zusammensetzung orientieren, so betrachtet man ein 

durch N elk en al auf gehelltes Schildchen unter dem Mikroskop und sieht dann, daB es aus einer 

groBen Anzahl fest aneinander stoBender Chitinplattchen gebildet ist. Zweierlei Schildchen

formen lassen sich bei den verschiedenen Arten unterscheiden, die man als gekarnelte und ge

furchte bezeichnet hat. Im ersten Falle haben wir es mit einer Anhaufung von mit Chitin

plattchen bedeckten Buckeln zu tun, die sich aus der kontinuierlich mit Plattchen bedecklen 

Grundflache erheben; im zweiten Falle zeigt die mosaikartig getaf elte Grundflache Furch en, die 

ebenfalls mit Chitinplattchen ausgelegt sind und vom Rande bis zur Mitte des Schildchens ver

laufen. Von beiden Schildchenformen lagen mir Beispiele vor: Aspidosiphon venabulum mit ge

k6rnellem Schildchen und Aspidosiphon mirabilis T hee 1 sowie Aspidosiphon Miilleri mit gefurchten 

Schildern. 

Betrachlen wir das gekarnelte Schildchen von Aspidosiphon venabulum auBerlich genauer, 

so finden wir auf den Buckeln kreisrunde Offnungen, meisl e i n  e an der Spitze, oft auch noch 

seitliche, ich zahlte bis zu vier Offnungen an einem Buckel. (Fig. 8 der Tafel.) Es handelt sich 

hier um Ausfiihrungsgange von Driisen, die durch die Chilinbuckel geschiitzt sind. 

,v as das gefurchte Schildchen anbelangt, so habe ich der T h  e e 1 schen Beschreibung 

wenig hinzµzufiigen. Vorder- und Hinlerschildchen heben sich bei den gefurchlen Formen meist 

durch einen Aufsatz vom eigentlichen Karper ab. Dieser Aufsatz findet sich auch am Schildchen 

von Aspidosiphon mirabilis. T hee 1 beschreibt ihn jedoch nicht. In meiner Fig. 7 der Tafel habe 

ich den Aufsatz mit a bezeichnel. Diese Bildung zeigt dieselben Furchen und Erhebungen wie 

das eigentliche Schildchen, sie verlaufen etwa bis zur Mille dcsselben. Auf den erslen Blick 

halt man die dunkelbraunen Langslinien fi:Lr Erhebungen und die dazwischen verlauf end en 

helleren Teile fiir Furchen. Diese Anschauung ist jedoch irrig, auch T hee 1 scheinl sich in 

diesem Irrlum befunden zu haben. Durch genaue Betrachtung unter dem Mikroskop geht deul

lich hervor, daB die dunkelbraunen Langsradien die Furchen sind, die dazwischenliegenden 

helleren Teile dagegen gerade die Erhebungen. Um die verschiedenen Teile des Schildchens 

deutlich hervortrelen zu lassen, habe ich in der Obersichtsfigur (Fig. 7 der Tafel) Furchen und 

Erhebungen mit Buchslaben bezeichnet und hoffe, daB die Zeichnung die Verhaltnisse dcutlicher 

hervortreten laBt als eine langere Beschreibung. 

Wie schon oben gesagt, bestehen die Schildchen aus einer Anzahl fest aneinanderslo.Bender 

Chitinplaltchen von unregelma.Biger Gestalt (Textfigur 8). N ach der Tiefe zu verjiingen sich 

die Pliiltchen und sloBen mit ihren Kanten nicht mehr zusammen. Dies zeigl die Belrachlung 

.. 
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bei tiefer Einstellung (Textfigur 9). Die Zahlen beziehen sich auf dieselben Platten wie in 

Textfigur 8. 

Wie hat man sich nun die Entstehung und das Wachstum dieser Chitinbildungen vor

zustellen. Jo u r d a n sagt: ,,Nous remarquons dans l'epaisseur de la cuticule des nodules co

lores en brun jaunatre sur la nature desquels il est impossible d'avoir une opinion bien arrete. 

11 faut sans doute voir en eux des produits d'une transformation de la cuticule"; er laBt also 

die Chitinplattchen durch Umbildung der Cuticula gebildet werden. Eine ganz andere Ent

stehungstheorie stellt H e r  u b e  1 auf: ,,Les glandes (Drusen) secretent des plaques chitinenses 

tres fortes, qui, vu leur solidite et leur nombre, donnent au bouclier une grande resistance." 

Hier werden mithin die Chitinplattchen als gehartete Sekrete der Hautdriisen aufgefaBt. Auf 

.f!g.8. 

Grund meiner Untersuchungen muB ich mich Jo u r dan s A uffassung anschlieBen. Fur H e r  u b e  1 

ist es sehr schwierig, auf Grund seiner Entstehungstheorie eine Erklarung des vVachstums und 

der verschiedenen Schichten zu geben. Er nimmt hier zu einer eigenartigen Auffassung seine 

Zuflucht, indem er die Driisen, welche die Chilinplattchen abscheiden, sich von der Epidermis 

loslosen und durch die Cuticula hindurch bis zur Oberflache derselben frei wandern laBt. 

,,L'epithelium est compose de hautes cellules, qui secretent, comme c'est le cas habituel, la cuti

cule. De place en place l'epiderme forme des sortis de papilles; ce sont des papilles glandu

laires. Le processus evolutif des papilles glandes est le suivant. Elles prennent naissance aux 

depens de cellules epidermiques qui s'enfoncent sous la lame epitheliale. La, elles grossissent. 

La croissance continuant, elles soulevent l'epiderme, dont les cellules petit a petit s'aplatissent: 

La papille glande est formee. Mais ce n'est pas tout. La papille ne tarde pas a se detacher de 

l' epiderme, qui se renferme sous elle. Elle est done fondamentalement constituee. 1. de cel

lules d'origine epidermique, modifiees en cellules glandulaires. 2. d'une zone limitante de cel

lules d'origine epidermique, modifiees en cellules pavimentenses. A parlir de ce moment on 

ne peut plus dire, qu'on a affaire a des papilles, ce sont des elots glandulaires dissemines dans 

la cuticule et qui sont d'autant plus vieux qu'ils sont plus pres de la peripherie." 

/ . 
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Auf einem Querschnittsbilde, das H er u b e  1 in seiner Arbeit gibt, werden diese losge

losten und fur sich bestehenden W anderdrusen gezeichnet. N ach eingehender Betrachtung 

einer Anzahl von mir hergestellter Schnittserien und Vergleich derselben mit der H er u b e 1-

schen Zeichnung bin ich zu der Ansicht gekommen, daB die ,,elots glandulaires" Her u b e  1 s 

nichts anderes sind als schief geschnittene Dru.sen. In den seltensten Fallen werden Dru.sen 

beim Langsschnitt genau in der Mitte durchschnitten, wie z. B. der in Figur 9 der Tafel zeigt, 

meistens werden sie nur sagittal getroffen und dann sieht rn.an auf dcm Qucrschnilt durch cin 

Schildchen solche Bilder, wie sie Her u b e  1 gezeichnet und als losgeloslc Dri.tscn angc

sprochen hat. 

Bei genauerer Durchsicht einer Reihe aufeinanderfolgender Schnille habe ich auch die 

Zusammengehorigkeit der einzclnen Driisenquerschnitte konslaliercn konncn. Die flaschen

formigen Dru.sen) die sich in groBerer Anzahl im Schildchen finden, bilden sich aus Epidermis

zellen, sie wachs-en bis zur Oberflache des Schildchens empor. Das Vorkommen einzelner los

geloster und mit der Epidermis nicht in Zusammenhang stehender Drfrscn habe ich n i e bc

obachtet, und bezweifle auch, daB sie sich ii.berhaupt vorfinden. Beslrcilct man ejnc Wanderung 

losgeloster Drusenzellen von der Epidermis zur Oberflache, so fallt damit auch die Entslchung 

der Plattchen durch Sekretion aus den Drusen weg, jedenfalls ist es dann sehr schwicrig, sjch 

ein Bild vom Wachstum des Schildchens zu machen. 

Bedeutend ,einfacher ist dann die alterc, von Jo u rd a n  aufgcslellte Annahme, wclchcr 

die Plattchen von der ,,Cuticula" gcbildet werdcn Hi.fit. Hier ist jeclcch der N amc Cu ti c u  I a 

zurii.ckzuweisen. Dieser muB unbedingt fur tote Sekrete reserviert bleiben; die sekrelbildende 

Schicht heiBt E p i  d e r m i s  oder noch besser H y  p o  d e r m i s. Diesen N amen fi.thrc ich slalt 

des Jo u r d a n schen Namens Cuticula ein. Die Ableitung der Plallchen durch Umwancllung dcr 

Hypodermis ist nicht nur einfacher, sie findet auch cinen wichtigen Slttlzpunkt bci genauerer 

Betrachtung der einzelnen Chitinplaltchen [Fig. 9 (pl) und besondcrs Fig. 10 dcr Tafel]. 

Diese Plattchen zeigen schon bei schwachcr mikroskopischer VergroBcrung cine deut

liche konzentrische Schichtung, die man am beslen mil der von Slarkekorncrn vcrgleichen kann. 

Wendel man jedoch sehr starke VergroBerungen an (900fachc), so sichl man auBer den konzen

trischen Ringen bei beslimmter Einslellung des Mikroskops cine groBc Anzahl dichl aneinanclcr

stoBender wellenartig verlaufender Schichlreihen, die das ganzc Plallchen ausfiUlen (Fig. 10 dcr 

Tafel). Diese auBerst feinen, ganz gleichmaBig aufeinanderfolgcndcn Wcllenlinien von chichlen 

sind durch die Her u be 1 sche Sekretionstheorie nicht zu erklaren. Eine solche Schi hlung wic 

sie hier vorliegt, ist nur durch eine ganz gleichrnaBige Anlagerung einer Schichl an die andere zu 

verslehen, die beim OberflieBen von Driisensekret sicher nicht eintrelen wird .. 

Hier bietel die Jo u r d a n  sche Anschauung ohne Zweifel die einleuchlcndere Erklarung 

nur muB man sie insofern moclifizieren, als man die Chitinplallchen nicht aus der Culicula enl
slehen laBt, sondern aus schichlweiser Ablagerung dcr Hypodermis, die ihrerseils wieder von 
der Epidermis gebildel ist. Bei genauer Betrachtung der zwischen zwei Chilinplallchcn sich be
findlichen Hypodermis kann man bei besonders dfrnnen Schnilten zuweilen sehen wie die 

' 

Wellenlinien der Schichlen auch in dcr Hypodermis vcrlau fen (vgl. Fig. 10 dcr Tafel bei H). 

' s 
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Bcim Zusammentrclcn aller einzel11en klci11en Plattchen cntstcht auf diese Weise ein so 

fest zusammengefugtes und regelmaBig gebautes Gcbildc, wic es uns in einem Aspidosiphon

Schildchcn vorliegt. Zwischcn Dri:tscn u�d Chitinplattchcn bcstcht jcdoch insofern ein Zu

sammenhang, als lelzlere ohnc Zweifel zum Schutze dcr Drilscn dicncn. 

Zurn SchluB mochtc ich noch cinmal die Haupltalsachcn kurz zusammcnfassen: 

1. Ei n S c h i l d c h c 11.i s t c i n e  A n s a m mlu n g  f e s t  a n e i n a n d c r s t o B e n d e r

c h i l i 11 p 1 a t t c h e 11.

2. E i n e i n z c 1 n e s P 1 ii t t c h c 11 z c i g t i m Q u c r s c h 11 i t t s b i 1 d d e u t l i c h c k o n -

z e n  l r i s c h  c S c h  i c h  t u n g. 

3. D i c C h i t i  n p 1 a t  t c h  c 11 c n t s t c h c 11 d u r c h  A b 1 a g c r u n g k o n z e 11 t r  i s c h  c r

S c h i c h l c n. D i e s e S c h i c h l c 11 w c r d c 11 v o 11 d c r H y p o d c r m i s a b g e s o n d c r t , d i e 

ih r c r s e i t s  c i n e  A b s o n d c r u n g  d e r  Ep i d e r m i s i s t. 

Fragt man nach Bcdeutung und Zweck des Schildchens, so kann wohl kaum ein 

Zweifel darfrbcr bcstehen, daB es sich um ein Schutzorgan handelt. Da die mcisten dicscr 

Ticrc Schncckcnschalcn bcwohnen, dient das V o  r d  e r  s c h  i 1 d c h  c 11 bci cingczogcnem Rfrssel 

- <lcr Ritsscl Hi.Bt sich bis zum Schildchcn zuri.i.ckzichc11 - dirckt als V crschluB dcr Schalcn

offnung; <lcnsclbcn Sinn als Schutzorgan hat das Hi n t  c r s  c h i  1 d c h  e n  bei Artcn, die wie

z. B. Aspidosiplwn mirabilis Th 6 c 1 in den am Hinterendc offcncn Dcntaliumrohren wohncn. Bei

Arlen, die in am Hinlercn<lc gcschlosscnen Schalcn '\Voh11ung fanden, wiirde die Funktion des

Ilinlcrschildchcns als Schulzorgan hinfallig wcrden. Bci von mir untersuchtcn Excmplarcn dcr

Art Aspidosip/wn venabulum S c  1., die in am Hinterende geschlossenen Turitellaschalcn sich fanden,

habc ich fcstslcllcn konncn, daB das Hinterschildchen sehr schwach entwickelt war; cs bestand

nur aus cinigcn, ganz zerslreut liegendcn Plaltchcn, von eincr kompaktcn Masse, wie sie das

Vor<lcrschildchcn dersclben Excmplare zeigte, konnte keinc Rede sein. '\Vieweit die Rcduktion

des Schildchcns geht und ob sie i'.tberhaupt i m m  c r eintritt, kann erst durch Untcrsuchungen

an cincr groBcrcn Anzahl Schalen bcwohnender Arten einwandfrci fcstgestellt werden.

Wiesenschartl. Meeresuntersucbuogeo. K. Kommission Abteilung Kiel. liq. 16. 
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Tafelerklarung. 

Figur 1. Hautprapai.·at mit Hautdriisen vom Hintercndo <les Korpers von Phascolosoma abyssorum Koren 

u. D a n i e 1 s se n.

a. Driisen.

Figur 2. Haken vorn: Russel von Phascolosoma ab yssoram Ko r e n  u. Da n ie, 1 s s e n. 

a. von unten gesehen.

b. von oben.

c. von der Seite.

Figur 3. Physcosoma Agassizii Ke f. geoffnct. 

vR. ventral-er Rctraktor. 

dR. dorsaler Retraktor. 

Figur 4. 

:Figur 5.

Figur 6.

Figur 7.

D. Darmspiralc.

Sp. Spinclelmuskel.

Bf. Befestiger.

Sg. Segmentalorgan.

S. Schlinge des Danns.

A. After.

n. N ervenstrang.

Hautpapillcn von Physcosoma Agassizii Ke f. 

Haken vom Russel von Physcosoma Agassizii Ke f. 

Aspidosip!ton mirabilis Thee 1. (10 X.) 

G. Gefii13artiges Organ.

Vorderschildchen von Aspidosiphon mirabilis The c 1. 

a. Aufsatz.

r. Furche.

o. Erhebung.

Figur 8. Driisenpapillen von Aspidosip/wn venabalum S e 1 en k a. 

a. Driisenausfiihrgange.

Figur 9. Qucrschnitt <lurch das Vorderschilclchen von Aspidosip!ton venabulum. (380 X vergr.) 

pl. konzentrisch geschichtcte Chitinplattchcn. 

dr. I-Iautdriise. 

e. Eptdermis.

h. I-Iypodermis.

Figur 10. Zwei einz.elne Chitinplatten dersclben Art stark vergro13ert. (900 x.) 

Pl. Plattchen. 

I-I. I-Iypodermis, in welchcr die Plattchcn liegen. 

• 
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