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Allgemeiner Teil. 

Einleitung. 
U n s e r e  e i n h e i m i s c h e n  l ~ a c k t s c h n e c k e n  suchen  m i t  Vor] iebe  saprobe 

Biochor i en ,  wie  K o m p o s t h a u f e n ,  i a u l e n d e  L a u b b l ~ t t e r  u n d  f a u l e n d e  

Prize auf.  Sie  k o m m e n  desha lb  l e i ch t  m i t  N e m a t o d e n ,  die  ~hnl iche  

S u b s t r a t e  b e w o h n e n ,  in  Be r i i h rung .  Es  w a r  d a h e r  nahe l i egend ,  e i n m a l  

S c h n e c k e n  a u i  ihre  B e z i e h u n g e n  zu  ~ e m a t o d e n  zu  u n t e r s u c h e n .  

A n  f u n d  1300 u n t e r s u c h t e n  S c h n e c k e n  der  v e r s c h i e d e n s t e n  Gat -  

t u n g e n  k o n n t e  ich  30 ~ e m a t o d e n a r t e n  fes t s te l len .  ] ) a r u n t e r  w a r e n  

einige,  die  be re i t s  y o n  f r f iheren  A u t o r e n  m i t  S c h n e c k e n  in  Z u s a m m e n -  

h a n g  g e b r a c h t  w o r d e n  waren .  ( )kologisch  s ind  diese A r t e n  n i c h t  al le  
in die  g le iche  G r u p p e  e inzuo rdnen ,  d e n n  die  A r t  ih re r  B i n d u n g  an  

S c h n e c k e n  i s t  sehr  ve r s ch i eden .  

I c h  u n t e r s u c h t e  s~mt l i che  ffir  das  hies ige  G e b i e t  b e k a n n t e n  A r t e n  

y o n  N a c k t s c h n e c k e n  (s. L i s t e  Hr .  1) u n d  m a c h t e  n e b e n b e i  S t i c h p r o b e n  

bei  v e r s c h i e d e n e n  A r t e n  v o n  Geh~useschnecken .  Be i  l e t z t e r e n  k o n n t e  

Erklt~rung der in der Arbeit verwendeten Abkiirzungen: Maxim. Durchm. = 
MaximM-Durchmesser; Schwanzlg. = Schwanzlange; Mundhlg. = MundhShlen- 
lt~nge~ Spiclg. = Spiculumlt~nge; Gublg. ~ Gubernaculumlt~nge; Vulva % = Ab- 
stand der Vulva vom Kopfende in Beziehung zur KSrperlt~nge; l~h. = l~habditis. 

Z. f. Morphologie, Bd. 41. 22 
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ieh keine spezifisehe Nematodenfauna feststellen. Sie bevorzugen weni- 
get saprobe Bioehorien und kommen daher seltener mit Nematoden in 
Berfihrnng. 

Das Untersuehungsmaterial stammte aus der Umgebung yon Er- 
langen, Nfirnberg, Bamberg und dem Frgnkisehen Jura. Aul~erdem: 
stand mir noch Material aus dem Steigerwaid, yon Wiesbaden, dem 

Fiehtelgebirge, vom KSnigssee nnd yon UnterwSssen im Chiemgau znr 
Verfiignng. l~ber das Vorkommen von Nematoden an Sehneeken lagen 
sehon Arbeiten yon B. G. CmTWOOD und M. B. CmTWOOD (1932, 1934 
bis 1938 nnd 1937), B. G. CgITWOOD nnd ALLEN ?SCI~osg  (1934), 
CLAYS (1867), COBB (1888), COMTE und Bo?cN~,T (1903) und WILL. 
(1948) vor. 

Ffir die Anregung zu diesem Thema nnd die jederzeit bereite Unter~ 
stfitzung in allen Fragen danke ich meinem verehrten Lehrer, t terrn  
Prof. Dr. ~ .  J. STAMM~ in Erlangen, vielmals. Aueh mSehte ieh Herrn 
Prof. Dr. W. N~VgAUS in Er, langen ffir seine tlatsehlfige danken. I terrn 
Dr. G. OSC~E in Erlangen schnlde ieh Dank ffir wertvolle Hinweise auf 
Literaturangaben. 

1. Methodik. 
Die Preparation der Nacktschnecken mnB an lebenden, mit Nade]n 

festgesteckten Tieren durchgeffihrt werden. Ein vorheriges AbtSten 
oder Bet~uben mit Chemikalien fiihrt zu starken Kontraktionen und 
erschwert das Auffinden des Nematoden. 

Die beste Methode, die an den Schnecken gefnndenen saprobionten 
Nematoden zur Entwicklung zu bringen, war folgende: In  eine kleine 
Kultursehale wurde etwa 1 cm hoeh nematodensterile Gartenerde (fiber 
dem Bunsenbrenner auf 80 o erhitzt) gegeben, leicht befeuchtet und 
darauf die Oberreste der eben pr~parierten Schnecke gelegt. Nach 
2--3 Tagen hatten sieh die an der Schnecke gefundenen Larven oder 
Eier bereits gut entwickelt. Ich erzielte mit dieser Methode meist 
Massenkultnren. Legte man die Sehneckenreste anf das blanke Glas 
oder nnr auf eine Unterlage yon Filtrierpapier, so entwickelten sich 
zwar die Nematoden, aber nach wenigen Tagen zersetzte sich das Sub- 
strat stark, die F~nlnisgase nahmen fiberhand und die Nematodea 
gingen ein, wghrend sich die Kultnren mit Erde wochenlang hielten und 
die Nematoden pr~chtig gediehen. 

2, Liste der in und an Sehnecken gefundenen l~'ematoden. (Tabelle 1.) 
(Die mit einem * versehenen Nem~todenarten wurden bereits yon frtiherert 

Autoren an diesen Schneeken naehgewiesen. Die Zahl in der Klammer hinter dem 
Autorennamen becleutet die untersuchte Stiickzahl der Schneeken. Die Zahl irt 
Kl~mmer hinter dem Nematodennamen bedentet die befallene Stiickzahl der 
Sehnecken. L LarvMpgrasit, D Darmp~r~sit.) 
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Tabelle 1. 

3~[3 

Untersuchte Scimeckenarten Gefundene Nematodenarten 

Ario~ circumscriptus Joy . sT .  (44) 

Arion (Lochea) empiricorum 
FElZVSSAC (468) 

Arion (Microarion) intermedius 
No I~MAlq D (49) 

Arion (Mesarion) ,sub/uscus 
D~AP~R~. (21) 

Deroceraz (Hydrdimax) laeve 
M%LER (11) 

Deroceras reticulatum Mi)LLEt~ (177) 

Lehmannia marginata Mi)LL~,~ (7) 
Limax (Heynemannia) cinereo-niger 

WOLF (27) 

Limax (Heynemannia) ~naximus 
L r ~  (4) 

Limax (Malacolimax) tenellus 
NrsssoN (35) 

Alloionema appendiculata (L 2} 
Rhabditis doIichura (2) 
Rhabditis papillosa (1) 
Diplogaster lheritieri (2) 
Panagrolaimu8 detritophagus (2) 
Panagrolaimus superbus (1) 
Cheilobus schne,ideri (3) 
Bunone~  reticulatum (1) 

* AUoionema appendiculata (L 238) 
* Limaconema limacis (D 1) 

Rhabditis aspera (2) 
Rhabditis conica (1) 
Rhabditis icosiensis (8) 
Rhabditis maupasi (8) 

* Rhabditis papillosa (7) 
Rhabditis fetes (19) 
Rhabditis coarctata (1) 
Diplogaster austriacus (3) 
Cheilobus schneideri (5) 
A phelenchus parietinus (1) 
Panagrolaimus detritophagus (3) 
Alloionema appendiculata (L 5) 

Alloionema appendiculata (L 2) 
Limaconema denti/era n. sp. (D 1) 
Limaconema limacis (D 4) 
.Rhabditis papillosa (2) 

Rhabditis aspera (5) 
Rhabditis elongata (2) 
.Rhabditi8 pseudodolichura (1) 
Diplogaster gracilis (3) 
Diplogaster lheritieri (6) 
Panagrolaimus superbus (12) 
Diplogaster lheritieri (5) 
Limaconema denti/era n. sp. (D 15) 
Limaconema stammeri n. sp. (D2)  
Rhabditis papillosa (10) 
Rhabditis neopapillosa n. sp. (2) 
Rhabditis teres (1) 
Limaconema stammeri n. sp. (D 1) 
.Rhabditis dolichura (1) 
J~habditis papillosa (3) 
Diplogaster maupazi (1) 
Aphelenchoides parietinus (1) 
Rhabditis elegans (2) 
t~habditis papillosa (9) 
Diplogaster lheritieri (1) 
Panagrolaimus detritophagus (2) 
Cheilobu8 schneideri (3) 
Bunonema reticulatum (1) 
Criconema in]orme (1) 
Plectus cirratus (1) 

22* 
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Tabelle 1. Fortsetzung.) 

Untersuchte Schneckenarten Gefundene Nematodenarten 

Helix pomatia L ~ ] ~  (102) 

Sueeinea oblonga DaAPAR~_~CD (15) 

Rhabditis gongyloides (4) 
Rhabditis teres (12) 
Plectus rhizophilus (6) 

* Aphelenehoides parietinus (5) 
Rhabditis doliehura (3) 
Diplogaster maupasi (3) 

Die folgenden Nematodenarten wurden yon friiheren Autoren in und an 
Schnecken festgesteUt, konnten yon mir nich~ wieder gefunden werden. 

Untersuchte Schneckenart Gefundene Nematodenarten 

Arion (Lochea) empiricorum F]~ussAc 
Gyraulus convexiuseulus 
Helix aspersa 1VIi)LU~ 
Helix hortensis 
Limax agrestis ~ Deroceras reticulatum 

M?)LLE~ 
Limax einereus =Limax maximus 

L ~  
Opeas goodaUy 

Philvmyscus dorsalis B~NN]~¥ 

Planorbis trivolvis SAY 
Polygyra albolabrus ShY 

Suecinea avara 

Rhabditis eaussaneli (Frankreieh) 
Daubaylia seistamensis (Persien) 
Angiostoma helieis (Frankreich) 
Cephalobus persegnis (Nordamerika) 
Cosmoeeroides variabilis (Nord- 

amerika) 
Leptodera /lexilis 

Cosmocercoides variabili8 (Nord- 
amerika) 

Aphelenchoides parietinus 
Pathoaphelenchus parietinus (Nord- 

amerika) 
Daubaylia potomaca (Nordamerika) 
Aphelenehus avenae (Nordamerika) 
Cephalobus bi~tschlii (Nordamerika) 
AUoionema appendicuIata vat. dubia 

(Nordamerika) 

Auge r  den  hier  genann ten  A r t e n  werden in einer Arbe i t  yon  B. G. 
C~ITWOOD und  M. B. CmTWOOD ( 1 9 3 4 - - i  938) noch L a r v e n  yon  Rhabditis 
monhystera in Opeas goodally und  Polygyra albolabrus und  Rhabditis 
caussaneli in  Opeas goodally angef i ihr t  ; dazu  k o m m e n  noeh to te  Exem-  
p lare  yon  Dorylaimus stagnalis in Polygyra tridentata und  Actinolaimus 
spec. in Helisoma trivolvis. I eh  habe  diese A nga be n  n ich t  in dig Lis te  
e ingeordnet ,  da  meiner  Ans ieh t  naeh  B e s t i m m u n g e n  naeh L a r v e n  und  
t o t e n  Tieren  zu unsicher  sind. 

COBB (1888) l a n d  im K o t  yon  Helix pomatia in der  U m g e b u n g  yon  
J e n a  Anguillulina spec. und  Rhabditis spec. Diese Ar t en  di i r f ten  wohl 
ers t  sekund~tr auf den  K o t  aufgewander t  sein. R E I T ~  (1928) stel l te au~ 
ve f fau l t en  Sehnecken Rhabditis elongata und  Rh. teres lest ,  er g ib t  aber  
n icht  an, um welehe Sehnecken es sich hande l t .  Beide R h a b d i t i d e n  
l a n d  ich auf ]ebenden Schneeken,  sie s ind also wahrseheinl ich n icht  erst  
sekundi~r aufgewander t .  
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An folgenden yon mir untersuchten Schneckenarten konnte ich 
weder Darm- oder Larvalparasi ten noch freilebende Nematoden be- 
obachten : 

Arion (Kobeltia) hortensis FrI~USSAC (11) Cepaea nemoralis L I~E  (20) 
Deroceras agreste LI~E  (52) Goniodiscus rotundatus MffLL~R (12) 
Arianta arbustorum LI~]~ (24) Radix ovata DnAI~AR~AU9 (163) 
Limax/lavus L I ~ E  (2) Stagnicola palustris MiYLL:Et¢ (5) 
Cepaea hortensis MfJ-LLER (16) Zonitoides nitidus MiYLLE~ (12). 

3. Die iikologischen Beziehungen zwischen ~Nematoden und Schnecken. 
An Hand  der Tabelle 1 ist leicht zu ersehen, an welchen Schnecken 

die meisten Nematoden gefunden wurden. 
Auf Arion empiricorum wurden 11 freilebende Nematodenarten,  die 

saprobe Biochorien vorziehen, gefunden. AuBerdem ist diese Sehnecke 
der Wirt  einer larvalparasitisehen und einer darmparasitischen Art. 
Diese RTacktschnecke ist ein Allesfresser im weitesten Sinn (FlcOMMI~G 
1941). Sie ist ein Schi~dling und iiberall verbreitet.  Dutch den ihrer Art 
gem~$en weiten Aktionsbereich ist die Artenfiille ihrer Nematodenfauna 
leicht zu erkli~ren. An Arion eircumscriptus stellte ich 7 Nematoden- 
arten, die im Kompost  welt verbreitet  sind, Zest; aufterdem beherbergt 
diese Schnecke noch einen Larvalparasiten. Der Allesfresser Limax 
tenellus ist die nematodenreichste Nacktschnecke aug der Gattung 
Limax. Hier beobachtete ich 8 Arten saprob lebender Nematoden. Der 
grSftte Feld- und Gartenseh~tdling (Fx6MMING 1941) ist Deroceras reti- 
culatum. Man findet diese Schnecke vorzugsweise an Salat, Kohl und 
Riibenbli~ttern, die, ]eieht angefault, ein ideales Substrat  fiir die Kom- 
postnematoden darstellen. Es ist daher nicht weiter verwunderlich, wenn 
6 verschiedene im Kompost  lebende 2XTematodenarten in Verbindung mit  
dieser Schnecke gefunden wurden. L#nax cinereo-niger und Lin~ax 
maximus sind ausschlieftlich Freilandbewohner und yon mir nur im 
Wald gefunden worden. Sie besitzen eine ftir diese groi3en Nackt-  
schnecken geringe, frei ]ebende Nematodenfauna yon 3- -4  Arten. Sie 
sind abet  die haufigsten Wirte far  Darmparasiten.  

An den yon mir untersuehten Gehausesehnecken waren Nematoden 
relativ selten. Es wiire hier nur Helix pomatia mit 3 Nematodenarte~ 
zu nennen. 

4. t~inteilung in iikologische Grupl~en. 
a) Zu/allsbedingte 2%matodenverschleppung. 

Die Bindung an Schnecken der in dieser Gruppe behandelten ~'ema- 
toden ist eine rein zuf~llige. Es handelt sich in der Mehrzahl um Kom- 
post- und Erdformen, deren Lebensbereich vielfach in enge Berfihrung 
mit  dem yon Schnecken kommt.  Es ist also nicht welter verwunderlich, 
daft sie manchmal,  an ihnen haftend, verschleppt werden. 
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Tabelle 2. 

An wieviel  
Gef~mdene N e m ~ t o d e n a r t  Schnecken- 

a r t en  

tChabditis 
.Rhabditis 
.Rhabditis 
Rhabditis 
Rhabditis 
Rhabditis 
Rhabditis 
J~habditis 
Rhabditis 
Rhabditis 

aspera :Bi~TSClYLLI (1873) . . . . . .  
coarctata LEUC:KART (1891) . . . . .  
conica REITE~ (1928) . . . . . . . .  
dolichura SCHNEIDER (1866) . . . . .  
degans MAUPAS (1897) . . . . . . .  
elongata SCHNE~DE~ (1866) . . . . .  
gongyloides REITE~ (1928) . . . . .  
icosiensis MnVPAS (1916) . . . . . .  
maupasi CAUL. SEUaAT (1916) . . . 
pseudodolichura K6RNP,~ (1952) . . . 

Rhabditis teres SCm~EIDE~ (1866) . . . . . .  
Diplogaster austriacus FucHs (1938) . . . . . .  
Diplogaster maupasi POTTS (1910) . . . . . .  
Diplogaster gracili8 B?)TSCItLI (1876) . . . . .  
Diplogaster lheritieri M~tr~As (1919) . . . . . .  
Panagrolaimus detritophagus FUCHS (1930) . . . 
Panagrolaimus superbus ]~vc~s (1930) . . . . .  
Cheilobus quadrilabiatus COBB (1924) . . . . .  ! 
Aphelenchoides parietinus ~BASTIAN (1865) . . . 
Bunonema retic~latum RIcn~rE~s (1905) . . . .  
Criconema informe MICOLEZTXY (1921) . . . . .  
Plectus cirratus B A S T ~  (1865) . . . . . . .  
Plectus rhizoph~lus DE MAz~ (1880) . . . . . . .  

M a n  k a n n  diese N e m a t o d e n a r t e n  in  d e n  v e r s c h i e d e n s t e n  E n t w i c k -  

l u n g s s t a d i e n  a n  d e n  S c h n e c k e n  f inden .  L a r v e n ,  E i e r  ode r  a d u l t e  T ie re  

w e r d e n  i m  Sch l e im  v e r s c h l e p p t .  E i n m a l  l a n d  ich ein zu  d ieser  G r u p p e  

gehSrendes ,  vol l re i fes ,  l ebendes  N e m a t o d e n w e i b c h e n  y o n  Rhabditis teres 
i m  ~ a g e n  e iner  N a c k t s c h n e c k e .  Es  b e s t e h t  also die  MSgl ichke i t ,  d a d  

die S c h n e c k e n  m i t  de r  N a h r u n g  l ebende  s ap robe  N e m a t o d e n  a u f n e h m e n ,  

ohne  sie zu  besch~digen .  Diese r  F a l l  t r i t t  a b e r  sehr  se] ten ein, d e n n  

d u r c h  R a d u l a  u n d  K i e f e r  de r  S c h n e c k e  w e r d e n  die  a u f g e n o m m e n e n  

N e m a t o d e n  woh l  m e i s t  v e r l e t z t .  

b) Als  Dauerlarve in der Leibesh6hle der Schnecke. 

Bei  dieser  2. G r u p p e  k a n n  m a n  bere i t s  y o n  e iner  A n p a s s u n g  an  das  

L e b e n  m i t  de r  S c h n e c k e  sprechen ,  w e n n  a u c h  de r  A u f e n t h a l t  in  de r  

Schnecke  im  L e b e n s z y k l u s  d ieser  N e m a t o d e n  n i c h t  B e d i n g u n g  ist .  I h r e  

D a u e r l a r v e n  w a n d e r n ,  w e n n  die  MSgl i chke i t  v o r h a n d e n  ist ,  in  die 

Le ibeshSh le  y o n  N a c k t s c h n e c k e n  ein. Sie b l e iben  aber ,  so lange  sie sich 

in  der  S c h n e c k e  au fha l t en ,  i m  D ~ u e r ] a r v e n s t a d i u m ,  n e h m e n  k e i n e  

N a h r u n g  auf  u n d  l eben  also n i c h t  pa ras i t i s ch .  

1. Rhabditis papillosa SCHNEIDER (1866). (Abb.  1 a---f  u n d  2 a u n d  b.) 

Diese  R h a b d i t i s a r t  w u r d e  b i she r  n u r  in  f a u l e n d e n  P i l z e n  u n d  y o n  

SChnEIDER auf  Arion empiricorum gefunden .  B e i  m e i n e n  U n t e r -  
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suehungen stellte ieh gleieh beim ersten Untersuehungsobjekt,  ebenfalls 
einer Arion empiricorum, ein ~assenvorkommen dieses Nematoden auf 
der verfaulten Sehneeke lest. Der Fall wiederholte sieh mehrmals, so 
dab e s  nahe lag, an eine 
Bindung dieses Nemato- 
den an Naektschnecken 
zu denken. 

Ich ging yon der An- 
nahme aus, einen Parallel- 
fall zu Rhabditls pellio, 
dem:  bekannten Regen- 
wurmnematoden,  vor mir 
zu haben. Wie allgemein 
bekannt  und yon LIEBER- 
J ~ H ~  (1858) zum ersten- 
real besehrieben, wandern 
dort die Nematodendauer-  
larven dureh die Nephri- 
dien in den lebenden 
2gegenviurm ein und ver- 
barren dort meist bis 
zum Tod des Wirtstieres. 
Auf den in Verwesung 
iibergehenden Resten des 
t{egenwurms linden sie 
ihre optimalen Lebensbe- 
dingungen, werden raseh 
gesehleehtsreif und leben 
mehrere Generationen, 
bis das Substrat  wieder 
ungiinstig fiir sie wird, 
sei es dutch zu groge 
Troekenheit  oder dutch 
Nahrungsmangel.  Es wer- 

If 
Abb. 1 a--f. 

IL 

~,C 

;0Z 

e,f  

Rhabdilis ~)apiUosa SCHNEIDER (1866). 
a Kopf  la tera l ;  b m~iRnlieher Schwartz ven t ra l ;  e weib- 
licher Sehwaaz  ven t ra l ;  d Kopf  der  Daue r l a rve  aus 

der  Sehneeke; e Sehwanz tier Daue r l a rve  la tera l ;  
f Schwanz der Dauerlarve ventral. 

den wieder Dauerlarven gebildet, die, falls die M6gtichkeit vorhanden 
ist, in einen t~egenwurm einwandern. VOELK (1950) bewies Mlerdings 
aueh ein sukzessives Abwandern der Dauerlarven noch zu Lebzeiten 
des Wirtes. 

Es galt als erstes festzustellen, auf welchem Weg die Rhabditis 
papillosa-Larven in die Nacktschnecken gelangen. Das Ausgangs- 
material  fiir diese Versuche waren zwei Reinkulturen yon Rh. papillosa, 
die ich aus befallenen Nacktschnecken geziiehtet hatte. Die eine Kul tur  
war gut feucht; sie enthielt aueh noeh nach 3 Wochen in Massen 
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Gesehlechtstiere, w~hrend die andere sehr trocken war, so dab die 
adulten Tiere mit  der Zeit verschwanden und zum SehluB nut  noeh 
Dauerlarven vorhanden waren. 

Diese Larven waren Winklarven, d. h. sie sal3en an erhabenen Stellen 
des Substrats, hat ten sieh mit  dem Sehwanz verankert ,  das Vorderteil 
fiber das Substrat  erhoben und bewegten sieh lebhaft hin und her. I m  
Gegensatz zu diesen ausgetroekneten Schneekenkulturen winkten die 
Dauerlarven der Rh. papillosa-Kulturen, die auf mensehlichen F/~kalien 
geziichtet wurden, nieht. 

Zu einem Infektionsversueh benStigte ich unbefallene Naekt-  
sehnecken. Ieh nahm daher eine Art, an der ieh bisher noeh nie Rh. pa- 
pillosa festgestellt hat te  und die aueh mit  dem fiir diese Rhabditis an- 
gegebenen Bioehorion (Prize) nieht in Berfihrung gekommen war, und  
zwar Deroceras reticulatum Mi~LL~R. Die Sehneeken wurden naeh griind- 
lieher Reinigung u n t e r  fliegendem Wasser, wobei sie Sehleim abson- 
derten, einzeln fiber die Kul tur  mit  Winklarven krieehen lassen. 

Unter  dem Binokular konnte ich beobachten, wie sieh die Wink- 
larven mit  groger Gesehwindigkeit auf die Sehneeken sehl/£ngelten. Ieh 
nahm ein Versuehstier aus der Kulturschale heraus, setzte es auf eine 
Glasplatte und beobaehtete weiter. Diejenigen Larven, die nicht auf  
den Riieken oder Mantel der Sehneeke gelangen konnten, wurden mit  
dem Sohlensehleim abgesehwemmt und vertroekneten in der Sehleim- 
spur. Die Mehrzahl der anderen bewegte sieh auf das Atemloch der 
Naektsehneeke zu und versehwand darin. Sie bohren sieh also nieht 
dureh die Rfieken- und Fugmuskulatur ,  sondern gelangen dutch eine 
bereits vorhandene ~)ffnung, ghnlich den Regenwurmnematoden, in die 
Sehneeke. 

Ieh infizierte auf diese Art und Weise 20 Exemplare yon Deroceras 
reticulatum. 3 Tage naeh der Infektion wurden 10 Versuehstiere pr/~- 
pariert  und unter dem Binokular auf Nematoden untersucht. 

Meine Vermutung best~tigte sich; in der N~he der Mitteldarmdrfise 
im Eingeweidesaek wimmelte es yon Nematodenlarven.  Alle infizierten 
Deroceras reticulatum waren auf diese Art  befallen. 

Es galt nun zu beweisen, dab die aus der pr~parierten N~cktschneeke 
entnommenen Dauerlarven sieh zu Rhabditis papillosa entwiekeln. U m  
das Zuchtsubstrat  m6glichst natiirlieh zu gestalten, verwandte ieh 
Schneckenfleiseh. Damit  abet  nieht irgendwelehe, an der Schnecke 
bereits haftende Nematodeneier zur Entwieklung gelangten, kochte ich 
die Schneckenteile einige Minuten in etwas Wasser. Dann gab ieh sie auf 
sterilisierte, befeuehtete Gartenerde in eine KultursehMe. Die gefun- 
denen Dauerlarven aus den infizierten Deroceras reticulatum wurden 
einzeln mit  der Nadel auf dieses Substrat  fibertragen. Naeh 2--3  Tagen 
hat te  sich eine Reinkultur yon adulten Rhabditis papillosa entwickelt. 
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Dieser Versuch wurde noeh einige Male wiederholt. Jedesmal hatte ich 
dasselbe Ergebnis. 

Unter natiirlichen Verhgltnissen entwiekeln sich die Larven erst, 
wenn die Nacktschnecke durch irgendwelche &uftere oder inhere Um- 
st~nde eingeht. AuI dem ]eieht in Verwesung iibergehenden Substrat 
linden sie sehr gute Lebensbedingungen. Ich konnte auch diese An- 
nahme im Versueh best~tigt sehen; denn ieh lieg zwei der kfinstlich 
infizierten Nacktsehnecken am Leben und ffitterte sie einige Zeit welter, 
bis sie yon selbst eingingen. Nuch 2 Tagen befand sich auf ihren ver- 
wesenden KSrpern eine Massenku]tur yon Rhabditis pal)illosa. 

Es kSnnen beliebig viele Generationen aufeinanderfolgen, ohne daft 
eine Einwanderung in eine Schnecke notwendig ist. Erst wenn die 
Lebensbedingungen wieder ungiinstig werden, bilden sich Winklarven, 
die in eine Schnecke einzuwandern versuchen, um zu einem besseren 
Substrat zu gelangen. 

Bei einzeln auf steriler Erde gehaltenen und mit Dauerlarven yon 
Rh. papillosa infizierten Limax cinereo-niger, deren Kot  ]eden Tag unter- 
sueht wurde, konnte ich mit diesem abgegangene Dauerlarven fest- 
stellen. Bei frisch pr~parierten Limax einereo-niger land ieh dieseDauer- 
]arven auch im Mittel- und Enddarm und im Eingeweidesack. Die 
Dauerlarven sind also nieht darauf angewiesen, don Tod des Wirtes 
abzuwarten, sondern kSnnen denselben auf diesem Weg ver]assen, wobei 
sie sich aus der LeibeshShle in den Darm einbohren miissen, was ich 
allerdings nieht beobaehten konnte. 

Ich mSehte an dieser Stelle daran erinnern, daft Rh. papillosa yon 
ihrem Erstbesehreiber und sp/~ter yon R~ITm~ (1928) nut an fau]enden 
Pilzen gefunden wurde. Dieses Vorkommen list jetzt leieht erkl~rlich. 
Die Dauerlarven dieses Nematoden wurden yon an Pilzen fressenden 
Naektsehnecken mit dem Kot  abgegeben und fanden auf dem ange- 
fressenen und deshalb leieht in F£ulnis iibergehenden Pilz gute Lebens- 
bedingungen und entwickelten sich zu adu]ten Tieren. 

Ist  das Eindringen der Dauerlarven in eine Nacktschnecke nStig ? 
Diese Frage tauehte im Zusammenhang mit den Untersuchungen an 
Alloionema appendieulata Sc~N~ID~ auf, fiir deren Weiterentwieklung 
aus der Dauerlarve ein Eindringen in die Naektschnecke Bedingung ist 
(s. unten). Ieh setzte daher Winklarven aus einer Rh. 19apillosa-Kultur 
auf eine frisch gekochte Sehneeke. Bereits naeh 3 Tagen entwickelten 
sich die Dauer]arven zu Gesehleehtstieren und pflanzten sich rege fort. 

Ich w~ederholte diesen Versuch noeh mit Winklarven aus einer 
Kultur, die nur noch solche enthielt. Sie waren in dichten Biindeln 
zusammengeklebt, bewegten sieh nut noch wenig, die &ugeren waren 
bereits eingetrocknet und ganz steifl Ieh setzte ein ganzes Biindel in 
Leitungswasser; die Tiere 15sten sich sofort voneinander und sanken zu 
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Boden. Nach einer Stunde suchte ich unter dem Binoku]ar die wenigen 
heraus, die sieh etwas bewegten, setzte sie auf gekochte Schnecke und 
sterile Erde. ~ a c h  3 Tagen war aueh diese Ku]tur  angegangen und die 
Larven hat ten sich zu Gesehlechtstieren entwickelt. 

Rhabd/t/s- f-~ . ~ 200t~" 
larven ~ ~ 

f I I I I I g [ 

Rhabdifislarven 

Mit diesen beiden Versuehen 
dfirfte bewiesen sein, dab ein 
Einwandern der Winklarven 
in die Nacktschnecke nieht un- 
bedingt nStig ist. Allein aus- 
schlaggebend fiir die Entwick- 
lung zur Geschlechtsreife aus 
dem Dauerlarvenstadium sind 
die Lebensbedingungen. Sind 
die Ern~hrungsmSgliehkeiten 
erschSpft, so werden Dauer- 
larven gebildet, die nun ihrer- 
seits wieder in giinstigere Sub- 
strate zu gelangen versuchen. 
Wie dies geschieht, ob durch 
selbstgndiges aktives Wandern 
oder dureh passives Verschleppt- 
werden in der LeibeshShle einer 
Nacktschnecke, ist yon den 
Umst~nden abh~ngig. Beide 
Wege sind m5glich. 

Die Bevorzugung einer be- 
s t immten Nacktsehneckenart  
dureh die Dauerlarven von Rh. 
papillosa konnte ich nicht fest- 
stellen. In  Gehgusesehneeken 
land ich diesen Nematoden 

AliffeldorlndrOTenzelIen b 
Abb .  2 a u. b. Rhabdit is  ~gapillosa SCHx%'EIDER 
(1866). a S c h n i t t  d u t c h  d ie  !Yl i t te ldarmdrf ise  yon  

Deroceras reticulatum m i t  Rbabdi l i s -Larven;  
b d a s s e l b e  v e r g r S B e r t .  

jedoch hie. 
Die Biologie yon Rh. papillosa und Rh. pellio ist naeh den vorliegen- 

den Untersuehungsergebnissen sehr ~hnlich. In  beiden F~llen finden 
wir eia Einwandern der Larven in den ,,Wirt", wodurch sie in ein 
besseres Substrat  gelangen. Dort  erfo]gt ein langsames Abwandern 
(Vo~LK 1950). Auf den Resten des toten Wirtes aber entwickeln sich 
die Dauerlarven rasch zu adulten Tieren und pflanzen sieh viele Gene- 
rationen hindurch sehr lebhaft fort. 

N~ch OSCHES (1952) System der Gattung Rhabditis stehen sieh die 
beiden genannten Rhabdit iden auch systematisch sehr nahe. In  die 
weitere Verwandtsehaft gehSrt Rh. producta SC~EID~R (1866). Sie 
wurde yon REITER (1928) bei Innsbruck in faulenden Pilzen gefunden, 
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sonst: bisher nicht mehr in grSgerer Menge. Aul Grund dieser Angaben 
w/~re es immerhin m6glieh, dag aueh bei dieser Rhabditis eine Bindung 
an Naektsehneeken besteht. Mir begegnete die Art nieht. 

Bei der Frischprg@aration der Naektsehneeken land ieh die meisten 
Rh. papillosa-Larven im Eingeweidesaek, im Gewebe der Mitteldarm- 
driise. Um in der Lokali- ~-V~oN~-~ ,. 
sierung sieher zu g e h e n -  
leieht konnten die Larven 
dureh die bei der Preparat ion 

- ,| 

reichlich fliegende Lymphe 
verschwemmt werden - -  ent- 
schlog ich reich, Schnitt- 
pr/~parate herzustellen. Zu 
diesem Zwecke verwandte 
ieh von mir selbst mit  Rh. 
papillosa Dauerlarven infi- 
zierte Deroceras reticulatum. 
Fixiert  wurde mit Bouin 
und die Sehnitte mit  HKm- 
alaun-Eosin gef~rbt. 

Diese Sehnitte (Abb. 2a  
und b) bewiesen einwandfrei 
das Vorkommen der Dauer- 
]arven im Gewebe der Mittel- 
darmdr~se, aber im Gegen- 
satz zu den Sehnitten yon 
Arion empiricorum mit A1- 
loionema-Larven stel]te ieh 
hier keine Abwehrreaktion 
des WirtskSrpers lest. Die 
Driisenzellen waren nieht im 

b/ 
L~ 

e 

A b b .  3 a - -e .  Rhabditis neopapillosa n. sp. a K o p f  
l a t e r a l ;  b we ib l i che r  Schwartz  v e n t r a l ;  c weib] icher  
Schwartz  l a t e r a l ;  d m ~ n n l i c h e r  Schwartz  v e n t r a l ;  
e Spicul~un l a t e r a l ,  u n d  G u b e r n a c u l u m  i n  A u f s i e h t .  

geringsten ver/~ndert. Man 
sah auch keine Lymphoeyten  in der Umgebung der Fremdk6rper.  Die 
Kerne der Driisenzellen fanden sieh in normaler Lage an der Basis der 
Zellen. Es kann auch nicht zu einer Abkapselung kommen, denn diese 
Dauerlarven sind sehr widerstandsf/ihig und leben praktisch frei beweg- 
lich in diesem Gewebe. 

2. Rhabditis neopapillosa n. sp. (Abb. 3 a - - c  und 4a  und b). Die Be- 
schreibung dieser neuen Art wird im systematischen Tell gegeben. Rh. 
neopapillosa ist wie Rh. papillosa ein Saprobiont, der sieh auf sich zersetzen- 
dem Substrat  fiber viele Generationen h~lt, bis die Lebensbedingungen 
ungfinstig werden. Dann bildet die Art Dauerlarven aus, die, wenn 
sieh ihnen die M6gliehkeit bietet, in eine Nacktschnecke einwandern. 
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W~hrend einige wenige Larven die Schnecke mit  dem Kot  verlassen 
kSnnen, verbleibt die Mehrzahl bis zum Tod der Schnecke in deren 
Eingeweidesack, um sich auf der Leiche zu adulten Tieren zu entwickeln 
und sich stark zu vermehren. 

Der Aufenthalt  in der ~Tacktschnecke ist jedoch zur Entwicklung 
nicht nStig, da Dauerlarven in Kul tur  auf frisches Substrat  gebracht 

- ~ 2oo.,u 

a b 
Abb. 4 a u . b .  Rhabd i t i s  neopapil losa 
n .  sp.  a V o r d e r t e i l  tier D a u e r l a r v e ;  

b Schwartz der  D a u e r l a r v e  la teral .  

OSCHE (1952) bet rachte t  

sich sofort zu geschlechtsre~fen Tieren 
entwickeln. 

I m  Gegensatz zu Rh.papillosa scheint 
Rh. neopapillosa sehr selten zu sein. 

3. Rhabditis caussaneli MAurAs 
(1900). MAVPAS (1900) land in Arion 
empiricorum Dauerlarven, die sich zu 
der hermaphroditisehen Art Rh. caus- 
saneli entwiekelten. Ihre MundhShle 
s t immt genau mit  der yon Rh. papillosa 
und Rh. neopapillosa fiberein. Das 
Weibchen entspricht mit  seinem koni- 
s chen Schwanz dem vonRh.neopapillosa 
genau. Dennoeh handelt es sich nicht 
um die gleiche Art, da M~v]~AS bei Rh. 
caussaneli auf 1000 Weibchen nur 1,4 
Mannchen land, die keine Begattung 
mehr durchffihrten und als Residual- 
m~nnchen anzusprechen sind. W~hrend 
Rh. caussaneli demnach ein extremer 
]-Iermaphrodit ist, stellt Rh.neopapillosa 
eine zweigeschlechtliche Art  mit  aus- 
geglichenem Geschlechtsverh~ltnis dar. 

Rh. caussaneli als hermaphroditische 
Komplement~rar t  yon Rh. papillosa. Da Rh. neopapillosa der herma- 
phroditischen Rh. caussaneli aber noeh mehr gleicht (sie ist morphologisch 
yon ihr praktiseh nicht zu unterscheiden), dfirfte wohl diese Art  die zwei- 
geschlechtliche Komplement~rform zu Rh. caussaneli darstellen und den 
~Tbergang zu der nahe verwandten, jedoeh mit  kuppelfSrmigen weib- 
lichen Schwanz versehenen Rh. papillosa darstellen. 

Den Hermaphrodi ten Rh. caussaneli selbst land ich bei meinen Unter- 
suchungen in Arionen und Limaces hie. 

c) Larvalparasitismus. 

Hier ist die Bindung an die Nacktschnecke eine engere geworden, 
denn der Aufentha]t in der Schnecke ~st liir die D~uerlarven dieses 
Nematoden die Bedingung fiir die Weiterentwicklung. 
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Ieh fand nur eine einzige At't, die in diese Gruppe einzuordnen ist. 
Die Dauerlarven hi~uten sieh in der Leibesh6hle der Naektschneeke und 
nehmen endosmotiseh Nahrung auf. Sie verlassen abet als Larven den 
Wirt und werden erst auBerhalb gesehleehtsreif. 

Alloionema appendiculata SCHNEIDER (1859). (Abb. 5 a und b, 6 a- -d ,  
7 a--c ,  8 a--f.) Obwohl sich schon viele Autoren mit der yon SCH~EIDE~ 
entdeckten Alloionema appendiculata besch~ftigten, wurden nie An- 
gaben fiber den Grad der Parasitierung yon Arion empiricorum mit 
diesem Nematoden gemacht. Nur FR6MMING (1950) brachte in seiner 
Arbeit fiber die Farbvarieti~ten bei dieser Nacktschnecke eine Angabe 
fiber die Zahl yon Wurmparasiten. Es geht aber daraus nicht hervor, 
ob es sich hies" um Alloionema handelt. 

Da ich einen Fundort  yon Arion empiricorum kannte, die zu 95% 
parasitiert waren, konnte ich jederzeit reiehlich Untersuchungsmaterial 
besehaffen. Ich z~ihlte bei 30 Nacktsehnecken die in ihnen wohnenden 
Alloionema-Larven aus. Dabei stellte ieh lest, dab die Anzahl zwischen 
2--417 Stfiek variierte. Das Mittel lag zwisehen 20--30 Individuen. 
])as Verhaltnis der m~nnliehen zu den weiblichen Larven sehwankte 
(es ist an den Larven die Anlage der Spicula bereits deutlieh zu sehen) ; 
es lieB sieh keine Gesetzm~13igkeit dabei feststellen. 

Ieh konnte aueh keinen Untersehied zwischen der HShe der Para- 
sitierung yon jungen und alten Nacktschneeken linden; sie waren im 
Mittel alle gleich stark befallen. Die extrem hohen Zahlen allerdings 
wiesen Alttiere auf. 

Nach meinen Beobaehtungen war die Parasitierung der Arion em- 
piricorum mit Alloionema appendiculata immer gebietsweise besehr~nkt. 
In einem verseuehten Gebiet fand ieh mit absoluter Sieherheit mindestens 
jede dritte Arion empiricorum befallen. Andererseits hatte ich reiehlieh 
Untersuehungsmaterial yon UnterwSssen im Chiemgau und Veilbronn 
in der Fr/~nkisehen Sehweiz und land nieht eine einzige Sehneeke mit 
Alloionema-Larven in der Ful~sohle oder im Eingeweidesack. 

Die auswanderungsreifen Larven fanden sieh immer im ersten Drittel 
der FuBmuskulatur, seltsamerweise abet hie im Mittelfeld der Sohle, 
sondern stets im reehten oder linken Seitenfeld, und zwar im Verh~lt- 
nis 1 : 1. Friihere Larvenstadien land ich ins Eingeweidesack, in und in 
der N~ihe der Mitteldarmdrfise und in den Blutgef£gen, die Zwitter- und 
Mitteldarmdrfise versorgen. Dasselbe stellten bereits SCmXEIDER (1866) 
und CLAYS (1867) fest. 

Bei allen yon mir beobaehteten parasitierten Arion empiricorum 
konnte ieh nie eine Seh~digung des Wirtes dutch Alloionema-Larven 
feststellen. Ich hielt einige Naektsehneeken monatelang im TelTarium 
bei normalen Lebensbedingungen und sie ffihlten sieh trotz ihrer 
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zahlreichen Mitbewohner sehr wohl. ~Nach SCA~O (1930) wurde eine 
pathologische Wirknng der Parasiten auf die Schnecken bisher nicht 
festgestellt. 

Alloionema appendiculata land ich auf Arion empiricorum und ver- 
einzelt bei Arion intermedius und Arion sub/uscus. Auch s~mtliche 
fffihere Autoren gaben nie einen anderen Wirt  ffir sie an. Geh~use- 
schnecken und Limaces werden nie yon Alloionema aufgesucht. Diese 
Annahme wird best~tigt durch meine Beobachtung, da~ Exemplare yon 
Helix pomatia und Deroceras reticulatum, die ich am selben Standort  
ring, nie mit  diesem Nematoden befallen waren. Die drei Arten yon 
Schnecken lebten in einer engen Lebensgemeinschaft, ja sie wurden 
praktisch Seite an Seite gefunden. Der Boden ihres Biotops war sehr 
stark mit  den freilebenden Form yon Alloionema verseucht und die 
MSglichkeit einer Infektion in reichem M~l~e gegeben. 

Zum gleiehen Ergebnis gelangte ich auch im Kulturversuch. Ich 
setzte in eine Reinkultur yon Alloionema-Dauer]arven einige Deroceras 
reticulatum. Es gelang mir nicht, eine Infektion zu erzielen. Der gleiche 
Versuch mit  einer unbefallenen Arion empiricorum wiederholt, fiihrte 
schon nach wenigen Tagen zum Ziel. 

Alloionema appendiculata t r i t t  in einer Gro•- und einer Kleinform 
auf .  Die Beschreibung beider Formen siehe unten. 

SCtt~EID~R (1860) fai~te die grol~en, aus den parasitischen Larven 
sich entwickelnden Formen (Abb. 6 a - - d ,  7a- -c )  und die kleinen, frei 
lebenden und geschlechtsreif gewordenen Naehkommen yon Alloionema 
appendiculata als Variet~ten auf. Er  sah die GrSl~endifferenz und die 
abweichende Schwanzform ~ls ihre einzigen Unterschiede an. Einige 
Jahre  sp~Lter verSffentlichte CLAUS (1869) seine Untersuchungsergebnisse 
fiber die Beobachtungen an diesem Nematoden und glaubte e inen 
Generationswechsel, und zwar eine Heterogonie, festgestellt zu haben. 

Ich versuchte parasitische Larven, die sich frisch aus der Schnecke  
ausgebohrt batten,  einzeln zu zfichten. Es gelang mir jedesmal, die 
Tiere zur Geschlechtsreife zu bringen, sowohl Mi~nnchen als auch Weib- 
chen. Die Eier der einzeln aufgezogenen Weibchen blieben abet i m m e r  
ungefurcht. Es entwickelten sich in keinem Falle Embryonen.  Eine 
par~henogenetische oder hermaphroditische Fortpflanzung der grol3en 
Formen ist also nicht mSglich. 

CLAus fiihrte als sti~rkstes Argument seiner Auffassung seine nega- 
t iven Ergebnisse bei Xreuzungsversuehen der beiden Formen an. Ich 
k~nn ihm in diesem Punkte  nicht zustimmen, denn meine Kreuzungs- 
versuche verliefen zu 70% posit!v. 

Fiir die Kreuzungsversuche zwischen der Grol3- und Kleinform yon Alloionema 
appendiculata wurden Einzelkulturen in Glasschi~lehen, die nach dem Veffahren 
HIRSea~AXI~ (1951) hergestellt worden waren, verwandt. Sie wurden halb mit. 
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steriler Erde geffillt, etwas befeuchtet und mi~ einem kleinen Stiickchen abge- 
kochtem Sehneekenfleisch besehick~. Darauf wurden dann herausgesuchte weib- 
liehe, parasitische Larven, die eben aus der Schnecke ausgewandert waren, einzeln 
in 20 solcher Seh/~lchen gese~z~. Das Aussuchen der weibliehen Larven macht keine 
grOl3en Schwierigkeiten, denn sie sind ers~ens an der GrSSe und den tr/~geren Be- 
wegungen zu erkennen und zweitens besitzen die m/~nnlichen Larven an der Stelle 
der sp/~teren Spicula eine deutliche Aufhellung und ihr Sehwanz ist eharakteristisch 
nach ventral gekrfimmt. Zu diesen ausgesuchten Weibchen gab ich je drei M/~nn- 
chen aus Kulturen die bereits mehrere Generationen frei lebend gezfichte~ waren 
und s~ellte die Sch/ilehen in die feuehte Kammer. Nach 4 Tagen waren yon dell 
20 Kreuzungsversnchen 14 gelungen und bereits reichlich Larven im ersten und 
zweiten LarVenstadium vorhanden. Ich zog diese auf und, im geschlechtsreifen 
Zustand untersucht, erwiesen sie sieh als anatomisch genau gleich der kteinen Form. 

!eh kreuzte umgekehrt auch 12 Mgnnehen der grof~en Form mit Weibehen der 
Kleinform. Die ftir diese Versuehe benOtigten nnbefruchteten Weibehen mul3ten 
aus geschleehtlich noch nicht differenzierten Larven in Einzelkulturen gezfiehtet 
werden. Man kann zwar unter dem Binokular die befruchteten Weibchen an der 
verkleb~en Vulva erkennen, abet diese Methode ist doeh nieht vSllig einwandfrei; 
mir ersehien sie jedenfalls zu ungenau. Bei diesen Kreuzungsversuehen erwiesen sieh 
7 als positiv. Auch hier fand ich nach 4 Tagen bereits Larven in Massen, die, auf- 
gezogen, der Kleinform gliehen. 

CLAUS h a t  nur  in einem Fa l l  bei  seinen Kreuzungen  E m b r y o n e n  
beobach te t  und  glaubt ,  sie seien yon  auSen durch  die Vulva  einge- 
drungen.  Diese A n n a h m e  hMte ich ffir sehr unwahrscheinl ich.  F i i r  das  
Versagen seiner i ibr igen Kreuzungsversuche  is t  meiner  Ans ich t  nach  die 
technische Durchf i ihrung  veran twor t l i ch .  E r  setzte  seine Pgrchen  auf  
e inen Objekt t r~ger ,  ¥e rmut l i ch  in reines Wasse r  und  war te t e  auf die 
Kopu la t ion .  Diese Bedingungen  sind fiir diesen ohnehin schon kr i t i schen 
Versuch eben doch zu unnat i i r l ich .  

Auf  Grund  meiner  Beobach tungen  und  Kreuzungsversuche  k o m m e  
ich zu der  Ansicht ,  daf~ es sich bei  Alloionema appendiculata nur  um 
GrSl]enunterschiede und  n ich t  nm einen Generat ionswechsel  h~ndel t .  
M~n k a n n  viel le icht  yon  einer Groin- und  einer  Kle in form sprechen,  
deren  morphologischer  Unte r sch ied  einzig a n d  allein aus den verschie-  
denen Ern~hrungsbedhagungen resul t ier t .  Die Daue r l a rven  der  k le inen 
Form,  die Ms Folgeerscheinung der sich immer  wel te r  versch lech te rnden  
Lebensbed ingungen  der frei  l ebenden  F o r m  aufzufassen sind, wandern  
in die Nack t schnecke  ein, nm wieder  Reservestoff  ffir weitere  Genera-  
t ionen  aufzuspeichern.  Der  La rvenkSrpe r  wird  so pra l l  m i t  Reserve-  
stoffen gefiillt ,  dal3 m a n  die i~mere Organisa t ion  schwer e rkennen  kann .  
E r s t  au$e rha lb  de r  Schnecke,  naeh  der  Hi~utung, verschwinden  diese 
aufgespeicher ten  Reservestoffe  und  die A n a t o m i e  des Tieres is t  k la r  zu 
erkennen.  Bei  dieser S tof faufnahme wachsen  die Tiere zu den grof3en, 
auswanderungsre i fen  L a r v e n  heran.  Aus  diesen l~iesenlarven werden  
natf i r l ieh auch l~iesengeschlechtst iere,  also die Grof3form. Ih r e  Nach-  
k o m m e n  leben auf e inem wei t  ungi ins t igerem saproben  Subs t ra t .  Sie 
werden daher  zu k le ineren Tieren mi t  , , larvMen Mal3en" und  daher  
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l~ngerem Schwanz. Es best~tigen sich hier die Untersuchungen OsCttEs 
(1952) fiber die Variabflit~t der GrSl~e und die RelativmaBe der Nema- 
toden in Abh/~ngigkeit yon der Ern~hrung. 

Ich versuchte aueh einige Male, kleine Larven ,  die noch ira Mittel- 
darmdrfisengewebe lebten, im Kulturversuch zur Geschlechtsreife zu 
bringen. Das gelang abet nieht. Nur auswanderungsreife Larven der 
Ful~muskulatur kann man ohne Schwierigkeiten auSerhalb der Schnecke 
zur Geschlechtsreife und Fortpflanzung bringen. 

Die Dauerlarve der Kleinform lies sich in keinem Substrat zur Ge- 
schlechtsreife bringen. Ich versuchte die Zucht auf gekochter Schneeke, 
Schneckensehleim, H~molymphe der Schnecke mit PeniciUinzusatz (urn 
Bakterien zu verhfiten) und Agar. Diese Dauerlarve muS, im Gegensatz 
zu derjenigen yon Rh. papillosa und Rh. neopapillosa n. sp., wieder in 
eine Schneeke eindringen, um sich weiterentwickeln zu kSnnen. Trocken- 
heit oder mangelnde Ern~hrung haben die Dauerlarvenbildung veran- 
last.  Auf welchem Weg die Larven in die Schnecke gelangen, konnte 
nicht sicher festgestellt werden. Infektionsversuche verliefen positiv. 
Wahrscheinlich dringen die Larven dutch das Atemloch in den dort 
mfindenden Eingeweidesack ein, /~hnlich wie Rh. ~a~gillosa. Sie leben 
erst ira Eingeweidesack, der Mitteldarmdriise und den Blutgef~Sen und 
tragen bereits Phasmidien mit Sel~retbgndern. Spgter suehen sie dann 
die FuSmuskulatur auf und wachsen hier zu den bekannten auswande- 
rungsreifen Larven der GroBform heran. Diese Larven in der Schnecke 
besitzen weder MundSffnung noch Anus, wie bereits SCJ~NEIDE~ (1859) 
riehtig erkannte, sondern nehmen die Nahrung endosmotisch durch die 
gesamte Kutikula auf. Eine Voraussetzung ffir das larvalparasitische 
Leben in der Schneeke ist sicher das hohe osmotische Adaptations- 
vermSgen yon Alloionema. Das Leben der ,,frei lebenden" Kleinform 
auf dem stark zersetzten Substrat einer faulenden Schneeke erfordert 
auch das VerraSgen einer hohen osmotisehen Adaptationsfi£higkeit (vgl. 
Oscl~E 1952). 

Die mit Reservestoffen dick angeffillte Larve bohrt sieh naeh einiger 
Zeit aus der FuSmuskulatur der Schnecke aus, hgutet sich aul~en ein- 
real und wird zum Geschleehtstier der grol~en Form. M~nnehen und 
Weibchen kopulieren. Die Weibchen sind vivipar, ihre Larven ent- 
wickeln sieh bereits zu adulten Weibehen und M~nnchen der Kleinform 
(Abb. 8 a~-d). Auch hier finden wir M/~nnehen und Weibchen, die mit- 
einander kopulieren. Die Weibchen sind ebenfalls vivipar und ihre 
Larven, die nie Phasmidien mit Sekretanh/£ngen tragen, entwiekeln sich 
wieder zu Geschlechtstieren der kleinen Form. Diese kann sieh mehrere 
Generationen hindurch fortpflanzen, ohne des Aufenthaits in der 
Schnecke zu bediirfen. Austrocknung des Substrats oder schleehte Er- 
n~hrungsbedingungen veranlassen nun diese Kleinform, wieder Dauer- 
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tarven zu bilden, und der Kreis hat sieh gesehlossen. Naeh den vor- 
liegenden Beobachtungen hat man die Larvenzeit in der Naektsehneeke 
als fakultativen Larvalparasitismus anzusehen. Diese Meinung ver- 
traten aueh bereits FILn~J~w und SCHCUaMA~s-STEKgOV~r (194i). 

CIIITWOOD und MCINTOSH 
(1934d beriehteten von einer 
Alloionema appendiculata vat. 
clubia, die sie in der Fug- 
muskulatur und in den 
Fiihlern yon Succinea avara 
fanden. Ich konnte in Suc- 
cineen nie Alloionema fest- 
stellen, entdeckte aber in 
einer Arion empiricorum yore 

letur -... : ~ " .... " " 
- _ . . .  . . 

' ~ / . . . : .  - ' ¢ ~  ,- . .- . . : - .  

• ~ - ~ ,  . .:~-. .... :.. Alio/onemo~) }:r'~, /.s~ . 
/GPVO .]/_-~<:~r]/,,~e.| I.:A....~/ 1" ." 

geweidesack, 3 adulte Weib- ! ~; / :  
then und ein M~innchen einer " @ ~ ~%~ ?'" ' 
Alloionema, diedieGr6Beder ~ ~ / ~  ~ /  / 2 o o / l -  

Kleinform hatten und mor-,411mo~ne~ _ ~ ~ < f ~ / : : .  "'~/" phologisch, aueh im Bau 
der Mundh6hle, vollkommen Fd ~ 
Alloionema appendiculata 

gliehen. Auch vereinzelte 
sehr kleine (573 # lange) ~ ((( 1OO/z 
Larven ohne Phasmidien 
and Sekretanhgnge, aber mit ~ ~ <  
MundSffnung und Anus, fand ~ ,  ~ ~c 
ich im gleichen Wirt. Ob es .~ ...... .:~ 51 /, 
sich bei diesen Funden um ~ ~  ] f f ~ / x  
die yon CmTWOOD besehrie- 
bene neue Variation man- ~' ~'{"<~'~ ~ ' ~ ' ~  b 

Z/anderzellen --2--~ delte, konnte leider nicht 
Abb .  5 a u. b. A l l o i o n e m a  append icu la ta -Loka l i s i e -  

festgestellt werden, ebenso r u n g s s c h n i t t e ,  a S c h n i t t  d u t c h  d ie  Fnl~sohle  y o n  

wenig, ob es sich nicht A~ion empiricorum; b dasselbe, im Aussehnitt 
vergrSl~er t .  

um zwei versehiedene Arten 
handelte; denn ieh konnte aus Materialmangel bider keine Kreuzungs- 
versuche anstellen (Abb. 8e~f).  

Um die Lage der Parasitenlarven im Wirt mit Sicherheit festzustellen, 
untersuchte ich auch Schnittpr~parate, denn am Frischpriiparat ist 
wegen des physiologiseh bedingten spontanen Auswanderns der Larven 
niehts auszusagen. 

Wie sehon durch Frisehpr~paration bekannt, wurden die auswande- 
rungsreifen Larven nut in der l%Bmuskulatur der Naektsehneeke 

Z. f. Morphologie, Bd. 41, 2 3  
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gefunden; ich konnte auch durch meine Schnittserien keinen anderen 
Befallsort feststellen. Wennmandiese  Schnit tebetrachtet  (Abb. 5aund b), 
so fi~llt anf den ersten Blick die Anreicherung der Kerne des Wirts- 
gewebes um den FremdkSrper anf. Der Parasi t  lebt im FuBmuske]- 
gewebe. Anscheinend wird dieses Gewebe zu einer Abwehrreaktion 
gegeniiber dem FremdkSrper angeregt. Naeh PFLUGFELDEt~ (1950) wur- 
den in der LeibeshShle des Regenwurms, so lange die in ihm parasitieren- 
den Rh. pellio leben, keinerlei Abwehrreaktionen festgestellt. Erst  tote 
Tiere effahren eine eigenartige Inkrustierung, die dureh angelagerte und 
abgestorbene Wanderzellen gebildet wird. Eine solche Inkrust ierung 
konnte ich bei meinen Alloionema-Larven nicht festste]len, allerdings 
land ich auch hie tote Larven in der Fui~sohle der Schnecken. Bei 
n~herer Untersuehung der Sehnitte zeigte sieh aber, dab auch um diese 
Parasitenlarven sich zum GroBtei] Wanderzellen angesammelt  hatten,  
vor allem um das Schwanz- und Kopfende der Nematoden.  NEUHAVS 
(1949) beobachtete an mit  Trematoden infizierten Bithynia tentaculata 
ebenfalls das gehgnfte Anftreten yon Wanderzellen im Bindegewebe in 
der N~he der Parasiten. Er  fiihrt die Anreicherung dieser Wanderzellen 
anf eine Reaktion des SehneckenkSrpers gegen die Stoffweehselendpro- 
dukte der Parasiten zuriick. Die Anhi~nfung der Wanderzellen um die 
Alloionema-Larven hat  sicher diese]be Ursaehe. Die Wanderzellen wur- 
den noch begleitet yon einer Anzahl yon Bindegewebskernen, die sieh 
vor allem lateral am Parasiten anordneten. PFLUGFELDER fiihrt in seiner 
Arbeit auch die KoPPsehen Uberpflanzungsversuche yon Rh. pellio anf 
Amphibien an, die er selbst wiederholte. Aueh hier wurden in der 
Sehleimhaut des Froschmagens und Darms Abwehrreaktionen in Form 
yon Lymphocyten  und Eosinophilen beobaehtet.  Infolge der starken 
Infil tration des umgebenden Gewebes mi t  Lymphocyten  gelingt es hier 
den Parasiten verh~ltnism~Big leicht, die Museularis mucosae zu dureh- 
brechen und in die Submucosa einzudringen. Im FuBgewebe der Schnecke 
hat  keine Infil tration mit  Wanderzetlen stattgefunden; sie beschri~nken 
sich nut  anf den Bezirk unmittelbar  um den KSrper des Parasiten. Es 
ist anzunehmen, da~ die Abscheidung yon Stoffwechselendprodukten 
in das Wirtsgewebe zur AnflSsung desselben fiihrt und damit  ein leich- 
teres Abwandern der Parasi tenlarven garantiert.  

Pathologische Erscheinungen machten sich bei den befallenen Indi- 
viduen nicht bemerkbar ;  ieh konnte jedenfalls keine Geschwiirbildungen 
oder sonstige Krankheitserscheinungen beobachten. 

SCH~EID~ (1860) und CLAYS (]869) stellten bereits lest, dab die 
Reizung der Schneckenful3sohle zu intensiven Kontrakt ionen ein spon- 
tanes Auswandern zur Folge hat. Auch das Einlegen der Nacktschnecken 
in Wasser soll zu diesem Ergebnis iiihren. Diese letztere Angabe kann 
ich nicht bestgtigen. Ieh sammelte meine Arion an heiBen Sommertagen 
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direkt aus dem Wasser yon seiehten Berieselungsanlagen. Sie lagen also 
mindestens stundenlang im Wasser. Trotzdem konnte ieh ein Aus- 
wandern der Larven nieht bemerken. Dagegen war das Reizen des 
ersten Drittels der Fugsohle mit  einem Minntienstift und das Kneten 
yon Mantel nnd gi icken mit  einer Pinzette immer erfolgreich. Die Kon- 
traktionsreaktionen der Sehneeke waren immer mit  einer starken 
Sehleimabsonderung verbunden. Negativ war die Reizung der Sehwanz- 
driise und das Abzwieken der F/ihler, obwohl letzteres eine Verletzung 
der Naektsehneeke darstellt. Versuehe, dutch Reizung mit  Chemikalien 
die Larven zum Auswandern aus der Naektsehnecke zu bewegen, waren 
zum Teil positiv, zum Teil negativ. Positiv alle diejenigen, die die 
Sehneeke zur Sehleimabsonderung veranlagten, wie : Injektion yon 1 em 3 
verdiinnter Milehsaure oder die Einwirkung yon starken Chloroform- 
d~mpfen. Negativ war die Injekt ion yon 0,1--0,4 em 3 verd i inn temNH s 
und 1 em 3 Aqua dest. und die Bepinselung mit  0,1--10%iger Coeain- 
15sung. Es erfolgte bei diesen Versuehen aueh keine Sehleimabsonderung 
der Sehneeke. Reizte man naeh einem der erfolglosen Versuehe ent- 
weder meehaniseh mit  dem Minntienstift oder ehemiseh mit  Milehs/~ure, 
so erfolgte ein spontanes Auswandern der Larven. 

Zusammenfassend ist also zu sagen, dag das spontane Auswandern 
der Larven nach einer meehanisehen oder ehemisehen I~eizung, die eine 
iibermi~gige Sehleimproduktion hervorrief, erfolgte. Die Larven wurden 
bei der Sehleimabgabe und den starken Muskelkontraktionen aus der 
Sehneekensohle herausgepreBt. Sie verhalten sieh abet  nieht nnr passiv, 
sondern betefligen sich aueh selbst akt iv an diesem Vorgang. Dutch die 
Sehnittpriiparate stellte ieh feet, dab die Larven nieht immer senkreeht 
zur Sehneekensohle im Gewebe sitzen. Sic bohren sieh abet  stets mit  
dem Kopf voran aus der Sehneeke aus. Sie ~nderten also im FMte eines 
Auswanderns ihre Lage selbstandig. Dutch Nadelstiehe fund um den 
Kopf der sieh ausbohrenden Larve konnte ieh das Ausbohren noeh 
besehleunigen. Ob die Sekretabsonderung aus den Phasmidien des 
Larvensehwanzes eine i~olle beim Auswandern spielt, ~hnlich der Fort- 
bewegung der Gregarinen, bleibt fraglieh. 

Auger der spontanen Auswanderung der Larven infolge Reizung 
oder Tod der Naektsehneeke (hier ist das Auswandern auf jeden Fall 
aktiv), kommt  es aueh zu einem sukzessiven Verlassen der Sehnecke 
ohne meehanisehe t~eizung. Die Ursaehe hierfiir diirfte wohl in der Aus- 
wanderungsreife der Larven liegen. Ich konnte 6frets beobaehten, dag 
aus einzeln gehaltenen parasitierten Arionen ohne vorhergegangene 
l~eizung der Sehnecke Alloionema-Larven auswanderten. Es waren in 
diesem Falle abet  immer einzelne Tiere und nie ein spontanes Aus- 
wandern si~mtlieher in der Ful3muskulatur sitzender Larven, wie im 
Falle einer ehemisehen oder meehanisehen l~eizung des Wirtes. 

23* 
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d) Adultparasitismus. 

Die Endstufe der Spezialisierung wurde mit der Familie Oxyuridae 

erreicht. In der adultparasitisehen Gruppe handelt es sieh um 3 Arten 
der Gattung Limaconema n. gen. (Gattungsdiagnose s. unten), die als 
strenge Parasiten im Darm und Magen yon Arion und L i m ax  leben. Sie 
weisen keinen Generationsweehsel und keine frei lebende Generation auf. 

1. Limaconema limacis DUJA~DI~ (1845) n. gen. n. nora. (Abb. 9 a--d,  
10a--e). Ich land M~nnchen und Weibehen meist in groger Zahl im 
Mitteldarm und Magen yon Arion empiricorum und Arion sub[uscus. 
Ebenso konnte ieh Larven, die noeh nicht die GrSge der ausgereiften 
Tiere und ihre Gesehleehtsmerkmale ausgebildet hatten, im Magen der 
genannten Wirte feststellen. Sie besaBen abet bereits den gezaekten 
Sehwanz, so dab man mit Sieherheit die Identi tat  yon Larven und Ge- 
sehleehtstieren annehmen konnte. Diese Larven besagen eine rhabditis- 
f6rmige MundhShle, die anseheinend bei der Weiterentwieklung stark 
in die Breite gedriickt wird. Im untersuehten Kot  der Wirtstiere wurden 
nur abgegangene Eier festgestellt. Diese miissen wieder yon anderen 
Naektsehneeken gefressen werden und kommen im Darmtrakt  und 
zum Teil sehon im Magen zur Entwicldung. 

Ich versuchte verschiedene Mule, Limaconema limacis auSerhalb des 
Wirtes zu ziichten, um zu sehen, ob eine freilebende Generation einge- 
sehaltet ist. Ich Melt die reifen, aus dem Darm genommenen M~nnchen 
und Weibchen bis zu 3 Tagen in It~molymphe mit Penicillinzusatz 
lebend. Dieses Zuchtsubstrat bekam ich auf folgende Weise: 

Bei der Preparation der Nacktschnecke wurde die - -  vor allem bei Limax - -  
reich!ich fliegende Lymphfltissigkeit aufgefangen. Ich filtrierte sie dann durch 
Watte ab und ~ersetzte sie im Verh~ltnis 1 : 1 mit einer PenicillinlSsung, die 50 IE 
Penicillin je Kubikzentimeter Aqua dest. enthielt, um zu starkes Bakterienwachs- 

turn zu vermeiden. Darnach g~b ich die LSsung in sehr kleine Zuchtschalen, die, 
nachdem sie mit den Nematoden beschickt waren, in die feuchte Kammer gestellt 
wurden. 

In  diesem N~hrsubstrat wurden die Eier abgelegt, entwickelten 
sich aber in keinem Falle weiter. Limaconema l;macis ist also ein strenger 
Darmparasit. 

2. Limaconema stammeri n. gen. n. sp. (Abb. l l a - - d ,  12a--d,  13a--c).  
Ieh land M~nnchen, Weibchen und grSBere und kleinere Larven meist 
in grol3er Zahl im Enddarm yon Limax  cinereo-niger und L i m a x  maxi-  
mus. Im Kot  gehen Eier mit Embryonen, aber auch bereits ausge- 
schliipfte LarVen ab. Diese Larven besitzen ebenfalls eine rhabditisartige 
Mundh6hle, man kann das Cheilostom bei dieser Art bereits unter- 
seheiden. Die Larven hguten sieh zweimal, bleiben in der zweiten I-Iaut 
steeken und werden zu Dauerlarven. Diese mfissen wieder in eine neue 
Naektsehneeke einwandern, h6ehst wahrseheinlieh dutch das Atemloeh, 
und yon dort gleieh in den dort miindenden Enddarm. Far  diese An- 
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nahme  spr icht  das  al leinige V o r k o m m e n  im E n d d a r m ,  im Gegensatz  zu 
Limaconema limacis. Meine Versuche,  Limaconema stammeri n. Sp. auBer- 
ha lb  seines Wir tes  zu kul t iv ieren ,  gelangen re la t iv  gut.  Die reifen, aus  
dem E n d d a r m  en tnommenen  M~nnchen und  Weibchen  leb ten  8 - - 1 0  Tage  
in H ~ m o l y m p h e  der  Nack t schnecken  mi t  Penic i l l inzusatz .  Vor a l lem 
die M~nnehen waren  sehr widers tandsf~hig ,  w~hrend  die We ibchen  nach  
dem Geb~ren der J u n g e n  eingingen.  Die L a r v e n  en twicke l ten  sich bis 
zu einer  gewissen Gr6ge und  wurden  dann  zu Dauer la rven .  Es  gelang 
n ich t  sie zur Reife zu br ingen.  Eine  frei lebende Genera t ion  is t  also 
n ich t  vorhanden ,  sondern  Limaconema stammeri n. sp. i s t  ein s t renger  
E n d d a r m p a r a s i t  yon  Nack t schnecken .  

3. Limaconema denti/era n. gen. n. sp. (Abb. 1 4 a - - e ,  1 5 a - - c ) .  I ch  
f and  M~nnchen und  Weibehen  sehr vere inzel t  im E n d d a r m  yon  L i m a x  
6inereo-niger und  Arion  sub/uscus, z u s a m m e n  ]nit  Limaconema stammeri 
n. sp. und  Limaconema limacis. Aus  Mate r i a lmange l  konn te  keine  
Zi ichtung versueh t  werden.  Es  is t  aber  anzunehmen,  daft die En twick -  
lung dieses N e m a t o d e n  denselben Weg  n immt ,  wie die seiner anderen,  
schon besprochenen  Artgenossen.  Jedenfa l l s  is t  Limaconema denti]era 
~. sp. sehr selten. 

Systematischer Teil. 
F a m i l i e  Rhabditidae C~ITWOOD und  C~ITWOOD (1937). 
Unterfamilie Bhabditinae C~rrwoon und CHITWOO1) (1937). 
Gattung Rhabditis I)UJARDIX (1845). 
(Einteilung der Untergattungen nach Ose~E 1952.) 
Rhabditis ( Rhabditis) coarctata L~uc~A~T (1891). 
SACHS (1950). 
Olcologie. Fand sich im/)finger und an Mistk~fern, soll auf Fleisch nicht ziicht- 

bar sein. Ich land den Nematoden an Arion empiricorum yore Steigerwald aus einem 
I{iibenfeld. Er lieg sich auf dem Schneckenfleisch gut ztichten. 

Rhabditis (Rh.) conica (REITEt¢ 1928), OSC~E (1952). 
Okologie. Bisher in G~rtenerde und saprob lebend. Ziiehtung auf Fleisch miB- 

lang. ¥on mir auf toter Arion empiricorum aus dem Fiehtelgebirge gefunden; 
sieher sekundi~r nach dem Tod der Sehneeke aufgewandert. 

Rhabditis (Rh.) icosiensis M~tvPAs (1916). 
I~mrr~ (1928). 
Okologie. Larven an Mistk/~fern, adulte Tiere bisher im ])finger und saproben 

Biochorien gefunden. Von mir an verfaulter Arion empiricorum (Steigerwald) aus 
einem Riibenfeld gefunden. /)er Nematode, sieher durch den /)linger auf dem 
I~tibenacker verbreitet, wanderte sekundfir auf die tote Schneeke anf. 
Rhabditis (Rh.) teres Se~X~IDER (1866). 

I~IT~R (1928). 
O]cologie. Gemeine Art, bevorzugt saprobe Biochorien. Von t~ErrE~ bereits 

einmal an faulenden Schnecken gefunden. Von mir an Helix pomatia (Fri~nkiseher 
Jura), Arion empiricorum (Steigerwald) und einmal ein reifes VVeibehen mit lebenden 
Embryonen im Magen yon Limax cinereo-niger beobachtet. Letzteres, in Einzel- 
kultur angesetzt, hatte zahlreiche Nachkommen, die sich zu einer blfihenden Kultur 
entwickelten. /)er Nematode wurde also nicht im geringsten yon den Magens/~ftert 
der Schnecke angegriffen. 
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Rhabditis (Choriorhabditis) aspera BiYTSCHLI (1873). 
REITER (1928), VO~LK (1950). 
O]cologie. Wurde bisher an faulenden Pflanzen, zusammen mit Rh. pellio in 

Regenwtirmern und an aasbesuchenden K~fern gefunden. Von mir an Deroceras 
reticulatum (aus Erlangen und l~r~nkischer Jura) und an einem Eigelege yon Arion 
empiricorum. Deroceras reticulatum ist h~ufig in Feld und Garten und kommt daher 
]eicht mit diesem Nematoden in Beriihrung. 

Rhabditis (Choriorh.) elongata SC]ZNEID~S (1866). 
REIT~S (1928), VO~.LK (1950). 
Okologie. Bisher in saproben Biochorien und an Regenwiirmern, vor allem in 

Gemiiseg~rten und im Kompost festgestel]~. Von mir an Deroeeras retieulatum 
(EEangen) gefunden. Diese Schnecke sucht das gleiche Biochorion auf wie der 
Nematode. 

Rhabditis (Choriorh.) gongyloides (REITER 1928), BASSEN (1940). 
Olcologie. An ~aulendem Kohl und in Gartenerde beobachtet. Von mir an einer 

Helix pomatia (Erlangen) aus dem Terrarium. Zufi~lliges Zusammentreffen. 
Rhabditis (Choriorh.) maupasi CXVL. SEV~AT (1919). 
REITEI~ (1928), VOELK (1950). 
()kologie. Bisher in und an faulenden Regenwiirmern gefunden. Von mir an 

Arion empiricorum (Steigerwald). Die Biologie der Regenwurm- und Schnecken- 
nematodes ~hnelt sich stark; es kSnste in diesem Falle eine engere Bindung zwischen 
Schnecke und Nematode vorliegen. 

Rhabditis (Choriorh.) neopapillosa n. sp. (Abb. 3a - -e ) .  

MaBe (in g). 
Weib chen: M~nnchen: 

L~nge 1441--2573 L~nge 1338--1470 
Maxim.Durchm. 102--127 Maxim.Durchm. 71--77 
Schwanzlg. 153--192 Schwanzlg. 48--60 
Vulva % 47--53% Spielg. 60--70 
Mundh]g. 12--14 Gublg. 26--38 

Mundhlg. 14 
a = 19--21 
b :  6--7 
c = 25--28 

a = 14--20 
b = 7--10 
c = 9--15 

Ich l a n d  die Dauer la rven  dieser Ar t  zusammen mi t  denen  von  Rh. 
papillosa im Eingeweidesaek u n d  vereinzelt  im Darm yon  Limax cinereo- 
niger yon  zwei Fundor t en ,  u n d  zwar in einem Exempla r  yore K6nigssee 
und  in mehreren Limaees von  Pommelsbrurm (Hersbrueker Schweiz). 

Die adu l ten  Tiere sehen Rh. papiUosa sehr /~hnlieh, der Bau  der 
Mundh6hle  ist genau derselbe. Unterseheiden k a n n  m a n  die beiden 
Ar ten  nu r  an  der mgnnl iehen  n n d  weiblichen Sehwanzform. Wghrend  
wir bei Rh. papillosa einen ausgesproehenen Kuppelsehwanz mi t  auf- 
gesetztem Spitzchen beim weibliehen Geschleeht vorfinden,  ist derjenige 
yon  Rh. neopapillosa relat iv lang, sehlank u n d  koniseh. Die Phasmidien  
sind aber aueh hier auI  halber  Sehwanzh6he gut  siehtbar.  Die mi~nnliche 
Bursaformel  ist die gleiehe wie die yon  Rh. papillosa, Mlerdings mi t  dem 
Untersehied,  dab bei letzterer Papille 1, 2, 3, 4 und  8 den Bursarand  
erreichen, dagegen bei Rh. neopapillosa dasselbe nur  yon  Papille 1 u n d  8 
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festzustellen ist. Das Gubernacu lum ist distal gabelig gespMtet und  
gleieht dem yon  Rh. papillosa, gEITE~ (1928) ha t  diese Gabelung bei 
Rh. papillosa anscheinend iibersehen. Die Spicula haben  keine beson- 
deren Ken~zeichen.  

Die Dauer la rven  in der Schnecke sind leicht zu e rkennen  u n d  nicht  
m i t  den Larven  yon  Rh. papillosa zu verwechseln. Morphologisch sind 
es typische Dauer la rven  mi t  geschlossenem Mund, ihre Cuticula ist 
ziemlich eng u n d  rein l~tngsgestreift. Sie fallen un te r  den Larven  yon  
Rh. papillosa sofort auf durch ihre GrSl3e u n d  St~trke. 

Mal3e der Rh. neopapillosa-I)auerlarven (in #). (Abb. 4a und b) 
L~nge 1294--1397 a = 21--25 
Maxim.Durchm. 56--61 b = 7--8 
Mundh]g. 19 c ~ 15--16 

Rh. neopapillosa liel3 sich auf gekochter Schnecke gut  zi ichten; sic 
ha t t e  al]erdings keine so schnelle Vermehrung  wie Rh. papillosa. Rh. 
neopapillosa entwickelte sich bei opt imalen Bedingungen  zu grS~eren 
F o r m e n  als ihre nahe Verwandte.  Auf K u l t u r e n  mi t  menschlichen 
F~kal ien  sank die GrS~e der Einzel individuen.  Rh. neopapillosa liel~ 
sich mi t  Rh. papillosa nicht  f ruchtbar  kreuzen, sie ist also eine gute Art.  

Okologie. Ich l and  diesen Nematoden,  d . h .  seine Dauer ta rven  in  
Limax cinereo-niger (KSnigssee und  Fr~nkischer  Jura) ,  im Eingeweide- 
sack und  im Enddarm.  Dieser Nematode  ist zusammen mi t  Rh. papil- 
losa als typischer  frei lebender Schneckennematode  zu bezeichnen. 

Rhabditis (Cheriorh.) papillosa SCHNEIDER (1866). (Abb. l a--f, 2a--b.) 
]~EIT~ (1928). 
Beschreibung der Rh. papilIosa-Dauer]arve aus der Schnecke: Diese Larve hat 

ein sehr charakteristisches Aussehen, so da6 man sie einigermaBen sicher als/~h. 
papillosa ansprechen kann. Auffi~llig siad auf jeder Seite zwei ziemlich kr~ftige 
Cuticularl~ngsstreifen (Seitenfelder). Au~erdem ist die Cuticul~ leicht quer ge- 
ringelt. Diese l~ingelung ist ~m Schwanzende besonders deutlich. 

Der Kopf der Larve ist zugespitzt wie bM den meisten Rhabditis.Dauerlarven. 
Die Mundh6hle ist yon den Lippen abgesetzt, das Prisma sehr lang und schmal 
(fast 4ram so lang wie breit), im Gegensatz zu dem fast quadratischen des adulten 
Tieres. Die Manschette des 0sophagus ist bereits vorhanden (Abb. 10b bei 
OSCHE 1952). 

Das beste Merkmal dieser Larve sind die, au~ halber H6he des Schwanzes, gut 
sichtbaren Schwanzpapillen. die Phasmidien, die bereits angelegt sind und zu den 
groi~en Schwanzpapil]en des reifen M~nnchens und Weibchens werden. ~ach ihnen 
hat diese l~habditis ihren INamen. 

Mal3e der Dauerlarve (in /~): 
L~nge 764--882 a = 25--29 
Maxim.Durchm. 28--30 b = 5--6 
h~undhlg. 12--14 c = 12 

Okologie. ]~isher wurde diese Rhabditis nur in faulenden Pilzen, feuchter Erde 
und auf der Hau~ yon Arion empiricorum gefunden. Sie l~I3t sich leicht auf Fleisch 
ztichten und ist gegen AuBeneinfliisse sehr widerstandsf&hig. Ich land sie Ms I)auer- 
larve in der LeibeshShle yon Arion empiricorum (Erlangen, Fr~nkischer Jura, 
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S~eigerwald), Arion circumscriptus (Fr~nkiseher Jura), Limax cinereo-niger (Bam- 
berg, ~r~nkischer Jura), Limax maximus (Erlangen), Limax tenellus (Erlangen) 
und Deroceras laeve (B~mberg). t~h. papillosa ist der hi~ufigste Schneekennematode 
der freilebenden l%rmen. Schneeken werden als Verschlepper benutzt und dienen 
tot  als Substrat (vgl. Rh. pellio und andere l%genwurmnematoden). 

/ 
J 

/ 

I P I 
a,b 

d g/~c,d 
_~_bb. 6 a - - 4 .  Alloionema appendiculata SCHNEIDER(1859) 
Gro~form. a Kopf  la teral ;  b 0sophagus  un4  Mundh6hle her-  
ausgequetseht; c Vorderteil; d mhnnlieher Schwanz lateral. 

gefunden. Von mir an Limax teuellus (Erlangen). 

t~habditis ( Choriorh. ) 
pseudodolichura K6R~]~ 
(1952). 

Okologie. Lebt in stark 
zersetztem Eiehen-, Linden- 
und Birkenmulm, also sehr 
saprob und ist verh~ltnis- 
mi~Big selten. Ich land ein- 
real ein reifes Weibchen im 
Eingeweidesack einer Dero- 
ceras reticulatum (Erlangen) ; 
es seheint zuf~l]ig dorthin 
gelangt zu sein. 

Rhabditis (Caenorhabdi- 
tis) dolichura SCHNEIDER 
(1866). 

M~VPAS (1900), VOELK 
(1950). 

Okologie. Bisher in fau- 
lenden organischen Sub- 
stanzen und yon COBB im 
Kot  yon Helix pomatia. 
Von mir an Succinea oblonga 
(Erlangen), Limax maximus 
(Steigerwald), Arion circum- 
scriptus (Erlangen), gefun- 
den. Da]  dieser weitverbrei- 
tete Nematode auch voa  
Schneeken verschleppt wird, 
ist nicht welter verwunder- 
lieh. 

Rhabditis (Caenorh.) ele- 
gans MAvPAs 1897. 

R f f ~  (1951). 
Okologie. Bisher in fet- 

tem Humus und im Mulm 
Diese Nacktschneeke kommt 

meist an Baumpilzen und unter der Rinde yon Nadelb~umen vor; sie teilt also mit  
dem Nematoden dasselbe Biochorion. 

G~ttung Cheilobus COBB (1924). 
Cheilobus quadrilabiatus CoBB (1924). 
Syn. Rhabditophanes brassicae F r o g s  (1930). 
Okologie. Besonders h~ufig an faulenden Pilzen und sonstigen faulenden 

Pflanzenteilen. Von mir an Arion circumscriptus (Erlangen), Limax tenellus (Er- 
langen) und Ario~ empiricorum (Terrarium), gefunden. Cheilobus quadrilabiatus ist  
einer der h~ufigsten frei lebenden Nematoden, die man zusammen mit Schnecken 
findet. Er  kommt dureh seine Vorliebe fiir faulende Pilze leicht mit Schnecken in 
Beriihrung und li~l~t sich yon ihnen verbrei~en. 
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Unterfamil ie  Bunonematinae MICOLETZKY (1922), [C~ITWOOD (1935)]. 
Ga t tung  Bunonema JAGEI%SKIOLD (1905). 
Bunonema ( Bunonema ) r eticulatum t~ICHTEI~S (1905). 
SACKS (1949). 
(}/cologie. Bisher  au~ ~¢[oosrasen, 

W a l d h u m u s  und  Det r i tus  h~ufig. Wurde  
yon  mir  an  Arion circumscriptus (Er- 

a 

,e 

i 

T 2°°~ / 

zootz 

I 

Abb. 8 a--g. 

a 

.-kbb. 7 a--c. 

Abb. 7a--c. Alloionema appendiculata SCH~'EIDER (1859), GroBform. a "Weiblieher Schwanz 
lateral; b Schwartz, tier sieh aus der Schneeke bohrenden Larve mit Phasmidien und 

Sekretb/tndern; e Spieula trod Gubernaeuhlm in Aufsieht. 

Abb. 8a--g. Alloionema appendiculata SCg¢,'EIDER (1859). a t~opf der l~21einform latral; 
b mhimlieher Schwartz tier X:leinform lateral; c weiblicher Schwartz der Kleinform lateral; 
d Spieulum und Gubernaeulum der Kleinform lateral; e Kopf tier adult in der Naekt- 
sehnecke gefundenen _411oionema; f weibticher Schwartz tier adult in der Naektsehnecke 
gehmdenen Alloionema; g Vorderteil der adult in tier Naektsehneeke geftmdenen .Alloionema. 

langen) und  Limax  tenellus (Fr/~nkischer Jura )  festgestellt .  Der  Nematode  wird  
yon  Nacktschnecken,  die Baumpilze und  Flechten besuchen,  verbrei tet .  

Unterfamil ie  Alloionematinae CttITWOOD und  MCINTOS~ (1934). 
Ga t tung  Alloionema Scm~EID~R (1859). 
Alloionema appendiculata SCHNEIDER ( 1 8 5 9 ) .  (5a und  b, Abb. 6 a - - d ,  7 a - - c ,  
8 a - - g ) .  CLAYS (1869). 
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AUoionema appendiculata t r i t t  in zwei F o r m e n  auf  der  Gro~- und 
Kle in  form. 

Mal~e yon  Alloionema appendiculata GroBform (in #).  (Abb. 6 a - - d ,  
7 &--c).  

Weibchen: 
Lgnge 2264--2675 
Maxim.Durchm. 147--176 
Schwanzlg. 153--184 
Vulva % 48--57% 
Mundhlg. 8--9 

a : 12--15 
b : 10--11 
c :  14 

Mannchen: 
L~nge 1176--1617 
Maxim.Durchm. 88--132 
Schwanzlg. 77--102 
Spiclg 31--39 
Gublg. 29--34 
Mundhlg. 6--8 
a = 9--13 
b =  7 
c = 13--18 

MaBe yon AUoivnema appendiculata Kleinform (in #). (Abb. 8a und d). 
Weibchen: M~nnchen: 

L/~nge 922--1073 L~nge 561--926 
Maxim.Durchm. 59--96 Maxim.Durchm. 29--45 
Schwanzlg. 117--143 Schwanzlg. 77--92 
Vulva % 49--53 % Spiclg. 27--29 
Mundhlg. 8--9 Gublg. 19--23 

~hmdh]g. 8--9 
a = 12--16 a = 12--29 
b = 5--6 b = 4--6 
c = 7--8 c = 6--10 

Die innere  Organisa t ion  yon  Alloionema wurde  yon SCHNEIDER und  vor  
al lem yon  CLAUS (1869) bere i ts  e ingehend beschrieben,  so da6  ich da rauf  
n ich t  mehr  e inzugehen brauche.  AuBerl ich un te rsche iden  sich die be iden  
F o r m e n  nur  in der  Gr6ge und  in der  Schwanzform.  W g h r e n d  die Weib-  
chen der  GroBform einen sehr  p h m p e n ,  gedrungenen,  konischen Schwanz 
mi t  a b g e s e t z t e r  Spi tze  besi tzen,  zeichnen sich die der  Kle in form durch  
einen viel  schlankeren,  r e la t iv  langeren Schwanz aus. Bei  den M~nnchen 
wiederhol t  sich diese Abwandlung .  Wi r  l inden  auch hier  bei  der  gro6en 
F o r m  den gedrungenen  und  kfirzeren Schwanz im Gegensatz  zum 
schlanken  d e r  k le inen  Form.  Die Ste l lung und  Zahl  der  m~nnl ichen 
Schwanzpap i l l en  is t  bei  be iden  F o r m e n  die gleiche. Es  s ind 2 p rgana l  
beidersei ts ,  1 adanale ,  1 pos t ana l  beidersei ts  ven t ro - l a t e ra l  gelegen und  
e ine  einzelne pos tana le  dorsale  Schwanzpil le .  Genau ven t r a l  ! iegt vor  
den  be iden  pr~ana len  Pap i l l en  noch eine grSBere Warze ,  deren F u n k t i o n  
u n b e k a n n t  ist. 

Die Phasmid ien  der  paras i t i schen  La rven  mi t  den Sekre tb~ndern ,  
d ie  bere i ts  bei  den  noch in den  Gef~13en und  der  Leibesh6hle lebenden 
L a r v e n  vo rhanden  sind, werden bei  der  H~u tung  zum Geschlechts t ier  
abges t re i f t  und  sind bei  den Weibchen  und  Mgmnchen der  GroB- und  
Xle in fo rm n ich t  mehr  zu l inden.  

N~ther will ich die MundhSh!e yon  Alloionema beschreiben.  Sie wurde  
y o n  den i rSheren  Au to ren  nie ber i icksicht igt ,  obwohl  sie sehr k lar  
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gegliedert ist. Sie unterscheidet  sich bei den beiden Formen nu t  in den 
GrSl3enverh~iltnissen der M~nnchen. Das Cheilostom ist als chitinisierter 
Lippensti i tzenring ausgebildet. Die Mundh6hle selbst ist in einen 
vorderen becher- und  einen hinteren tr ichterf6rmigen Abschni t t  geteilt. 
Die W~inde des vorderen Abschnit tes  sind leicht konkav  nach aul~en 
gew6lbt und zeigen zwei starke t~inge, das kiirzere Pro- und  das l~tngere 
Mesostom. Der 0sophagus  setzt aul~en in der Mitte des Mesostoms an. 
Der hinters, t r ichterf6rmige Teil der Mundh6hle besteht  aus Meta- und 
Telostom. Das Metastom ist dorsal als Platte,  die mit  vielen kleinen 
Z~hnchen besetzt  ist, ausgebildet. Diese Zahnpla t te  sieht man besonders 
deutlich nach Quetsehung der Mundh6hle in Aufsicht. Das ventrale 
Metastom ist nur  ein schmaler Streifen. Das Telostom ist der engste 
Teil des Trichters und  seine W~nde sind leicht kutikularisiert. 

Okologie. Bisher parasitische Larven  in der Ful~muskulatur und  im 
Eingeweidesack yon Aries empiricorum. Auf faulendem Schnecken- 
fleisch und im feuchten Boden verseuehter Standor te  immer als Klein- 
form. Wurde  yon mir in Arion empiricorum (Steigerwald, Fiehtelgebirge, 
Niirnberg, K6nigssee), Arion circumssriptus (Wiesbaden, Frankischer  
Jura) ,  Arion intermedius (Erlangen), Arion sub/uscus (Ntirnberg) immer 
als Larvalparas i t  gefunden und  jeweils die Kleinform daraus geztichtet. 
Alloionema appendiculata ist der haufigste Nematode  bei Arionen. 
Wurde  niemals in der Gat tung  Limax gefunden. Lebt  als fakultat iver  
Larvalparas i t  in der Sehnecke und ]~l~t sieh yon ihr verbreiten. 

Fami l i e  Cephalobidas CmTWOOD und CHITWOOD (1934). 
Unterfamilie PanagroIaiminae THO~NE (1937). 
Gattung Panagrolaimus !~ueHs (1930). 
Panagrolaimus detritophagus FUeHS (1930). 
SACHS (1950, Rffm~ (1951). 
Ol~ologie. Bisher allgemein an faulenden organischen Substanzen festgestellt, 

Ieh land ihn an Limax tenellus (Erlangen), Arion circumscriptus (Wiesbaden). 
Arion empiricorum (Unterw6ssen). Der weitverbreitete 1krematode l~iBt sich unter 
anderem auch yon Schnecken verschleppen. 

Panagrolaimus superbus FVCHS (1930). 
Ritm~ (1951). 
Okologie. Unter Tannenrinden bei Pissodes piseae lebend. Von mir an Arion 

empiricorum (Steigerwald) und Arion circumscriptus (Frgnkischer Jura) gefunden. 
Dieser Nematode seheint weir verbreitet; er l~l]t sieh yon den unter den Baum- 
rinden lebenden Nacktschnecken verbreiten. 

Fami l i e  Diplogasteridae STXI~R (1919). 
Unterfamilie Diplogasterinae MICOLETZXY (1922). 
Gattung Diplogaster SCHVLTZE (1857). 
(Einteilung der Untergattungen nach WEI~GXaT-~g 1951.) 
Diplogaster (Diplogaster) austriacus FvcHs (1938). 
Okologie. Bisher nut im Fichtenmulm gefunden. Von mir an einem Eigelege 

yon Arion empiricorum aus dem Terrarium beobachtet. 1N~ematoden sicher erst 
sekundgr aufgewander~. 

Diplogaster (Mesodiplogaster) maupasi POTTS (1910). 
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Okologie. Kommt an Larven yon Wasserkiifern, im Uferschlamm und an 
faulenden Disteln vor. Wurde yon mir an Limax maximus (Steigerwald) und 
Suecinea oblonga (Erlangen) gefunden. Dieser Nematode liebt saprobe Biochorieu 
und kommt daher leicht mit Schnecken in Bertihrung. 

Diplogaster (Diplogaster) gracilis Bi~TSC~LI (1876). 
PAESLER (1946), VOELK (1950), WEI~G:4~TZC~R (1951). 
Okologie. An saproben Substanzen und an aasbesuehenden K/ifern. Von mir 

an Deroceras reticulatum yon faulenden Endivien (Erlangen). Der Nematode ]iebt 
faulende Pflanzennuhrung und wird yon der dort ebenfalls h/~ufigen Schneeke 
versehleppt. 

Diplogaster (Mesodiplogaster) lheritieri MACPAS (1919). 
PAESL]~R (1946), SACHS (1950), WV, I~GXRT~E~ (1951), HmSCHMA~ (1951). 
Okologie. Lebt allgemein saprob. Wurde auch sehon an Pilzen gefunden, von 

mir an Succinea oblonga (Erlangen), Arion circumscriptus (Erlangen), Lehmannia 
marginata (Frgnkischer Jura), Deroceras reticulatum (Erlangen) und Limax tenellus 
(Fr~nkischer Jura) festgestellt. Kommt durch seine Vorliebe fiir Pilznahrung h~ufig 
mit Nacktschnecken in Beriihrung und wird wahrseheinlich yon ihnen verbreitet. 

F a m i l i e  Plectidae C~rITWOOD und C~ITWOOD (1937). 
Unterfamilie Plectinae C~ITWOOD und C~I~WOOD (1937). 
Gattung Plectus ~BASTIAN (1865). 
Plectus eirratus BAST~ (1865). 
PAESSLER (1946). 
Okologie. Bisher in feuchten Wiesen, Pferde- und Rindermist und faulendem 

Kartoffelkraut gefunden. Von mir an Limax tenellus (Fr~nkischer Jura) beob- 
achtet. Sicher zufallig mit der Sehnecke in Berfihruug gekommen. 

Pleetus rhizophilus DE MAN (1880). 
Okologie. Bisher in feuchter, sandiger Erde und Waldboden, vereinzelt auch 

im Siil~wasser. Von mir an Helix pomatia (Ntirnberg und Fr~ukischer Jura) fest- 
gestellt. Zuf~lliges Zusammentreffen mit einer Sehnecke. 

F a m i l i e  Crieonematidae T~o~z~ (1943). 
Unterfamilie Criconematinae TArLOR (1936). 
Gattung Criconema I-IoFM/4Z~Z~E~ und MEZ~ZEL (1914). 
Criconema in]orme MICOL]~TZK¥ (1921). 
Okologie. Bisher im Wiesengel~nde, aber sehr selten, l~i~nnehen unbekannt. 

Einmal ein Weibchen an Limax tenellus (Fr~nkischer Jura), Zufallsfund. 
F a m i l i e  Aphelenehidae STEI~E~ (1949). 
Unterfamflie Aphelenchinae S c ~ u u ~ s - S T ~ K ~ o v ~  und TEu~ (1938). 
Gattung Aphelenchoides FlSCHE~ (1894). 
Aphelenchoides parietinus BAST~ (1865). 
FRA~Z (1942), P~_ESLE~ (1946), SAC~S (1950). 
OIcologie. Weltweit verbreitet, meist in der Erde, aber aueh im Wasser, sehr 

saprob lebend. Von COBB bereits im ])arm yon Schneeken gefunden. Von mir 
an Helix pomatia (Xfirnberg), Arion empiricorum (Fr~nkischer Jura), Limax 
tenellus (Fr~nkischer Jura). Ich land diesen Nematoden niemals im Darm yon 
Sehnecken, sondern nur im KSrperschleim. 

Famflie Oxyuridae COBBO~D (1864). 
Subfamflie Cosmocercinae RAILLIET (1916). 
Ga t tung  Limaconema n. gen. 
Die 3 yon  mir  gefundenen Ar ten  darmparasi t ischer  Schnecken- 

nematoden  k o n n t e n  in  keine bestehende Ga t tung  eingereiht  werden. 
Eine  dieser Ar ten  konn te  ich als die schon yon  I)UJARDIN (1845)be-  
sehriebene Angiostoma limacis wieder erkennen.  I)ie Ga t tung  Anglo- 
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sternum mi t  der  G a t t u n g s t y p e  Angiostomum nigrovenosum R u b .  bes teh t  
heu te  n ieh t  mehr ;  in ihr  waren  die versch iedens ten  N e m a t o d e n a r t e n  
frfiher vereinigt .  Die fr i ihere G a t t u n g s t y p e  wird  heu te  Ms Rhabdias 
bu/onis STIL~S und  ttASSALL (1905) geffihrt .  I n  diese G a t t u n g  sind die 
fo lgenden 3 A r t e n  n ich t  e inzuordnen.  I ch  stel l te  daher  eine neue Gat-  
t ung  auf, fiir die ich den N a m e n  Limaconema vorsehlage.  

Die G a t t u n g s t y p e  is t  Limaconema limacis DUJARDIN (184-5) n. nora., 

syn.  Angiostomum limacis D~raA~I)IST (1845) und  Leptodera angiostoma 

SChnEIDER (1866). 
Ga t tungsd iagnose  : Mund  mi t  6 Lippen,  deren jede eine Papi l le  t r~gt .  

Cuticu]u in beiden Geschleehtern  gest re i f t  oder  geringelt .  MundhShle  
gut  ausgebi lde t  mi t  zahnar t igen  Bi ldungen  an  der  Ubergangss te l le  in 
den  0sophagus .  0 sophagus  im vorderen  Tell  zy l indr isch  oder  mi t  Schein- 
bulbus,  h in ten  mi t  e inem r ieht igen Bulbus,  mi t  sehr schleeht  zu erkennen-  
dem K l a p p e n a p p a r a t  endend.  Der  E n d b u l b u s  is t  vom D a r m  dureh  eine 
Einschni i rung  ge t rennt .  M/~nnchen: Schw~nz h in te r  der  K l o a k e  raseh 
ver j i ingt ,  Schwanzform koniseh,  Bursa  (Caudalfliigel) mi t t e lb re i t  und  
leptoder ,  3 pr~- und  5 - - 6  pos tanMe Papi l len.  H o d e n  ein/istig. Sp icu la  
gleieh lung und  ziemlieh kriift ig,  Gube rnaeu lum vo rhanden  und  sehiff- 
ehenfSrmig. Weibehen :  Sehwanz ziemlieh lung, sehlank und  koniseh.  
Vu lva  mehr  oder  weniger  mi t te l s t~ndig .  Gonade  doppel t .  0v i -  oder  
v iv ipar ,  Pa ra s i t en  yon  Naek tsehneeken .  

S te l lung in der Subfamil ie  der  Cocmocercinae t~AILLIET (1916). 

1. Sehw~nz in beiden Gesehlechtern plump und ge runde t . .  Amblyonema 
Schwanz in beiden Gesehleehtern spitz endend . . . . .  2 

2. Miinnchen mit Cutieularrippen auf der VentrMseite . . . 3 
Mgnnehen ohne Cutieularrippen . . . . . . . . . . . .  4 

3. M/~nnehen mit einem taschenf6rmigen Caudaflfigel beiderseits 
der Kloake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CosmocercelIa 
Mannchen ohne tasehenf6rmigen Caudalflfigel . . . . . .  Cosmocerca 

4. M~nnehen mit sehr breiten Caudalflfigeln und nur 3 Papillen NyphacieUa 
M/~nnehen mit mittelstarken Caudalflfigeln mit 8--9 Papillen Limaconema n. gen. 
M~nnchen mit sehr schmalen Caudalfltigeln oder keinen und 
fiber 12 Papillen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aplectana 

Best immungsschl i i sse l  der  Ar t en  der  G a t t u n g  Limaconema n. gen. 

1. Cuticula in beiden Geschleehtern stark geringelt, MundhShle 
ohne verst~rktes Cheilostom, Mannehen mit 9 deutlichen 
Schwanzpapillen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Limaconema denti. 

/era n. ap. 
Cutieul~ in beiden Gesehleehtern nicht auffallend geringelt, 
MundhShle mit stark ehithfisiertem Cheilostom, M/~nnchen 
mit 8 Sehwanzpapillen . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

2. M/~nnlicher und weiblieher Sehwanz in einer nicht konstanten 
Zahl yon Zaeken endend (meist 5--7) . . . . . . . . .  Limaconema lima- 

Ci8 DUJARDIN 
M~nnlieher und weiblieher Sehwanz in einer feinen Spitze 
endend, nie mit Zacken . . . . . . . . . . . . . . . .  Limaconema stam- 

meri n. sp. 
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Limaconema limacis DtrJA~I)I~ (1845) n. gen. n. nora. Abb. 9 a - - c ,  

10a - - c .  Syn. Angiostoma limacis DuZA~Olig (1845), syn. Leptodera 
angiostoma SCI t~EID~  (1866). 

/fAIl\~kV 

i 

e C 

Abb .  9a - -d .  Limaconema ~imacis I)IYJ~RDIN (1545) %. gen. n .  /t0~t. 8, J~opf l a t e r a l ;  b V o r d e r  o 
t e i l ;  c m ~ n n l i c h e r  Schwartz  v e n t r a l ;  4 S p i c u I u m  u n d  G u b e r n a c u l u m  l a t e ra l .  

Mal3e (in/z) : 
Weibchen: M~nnchen: 

L~nge 5441--9735 L / ~ n g e  4092--6278 
Maxim.Durchm. 118--235 Maxim.Durchm. 88--176 
Schwanzlg. 250--399 Schwanzlg. 153--183 
Vulva % 35--51% Spiclg. 108--120 
Mundhlg. 24-31  Gublg. 30--36 

~undhlg. 17--27 
a = 42--46 ~ = 35--40 
b = 20--31 b = 17~21 
c = 20--31 c = 26 

Kopf  mi t  6 Lippen,  die je eine Papi l le  t ragen.  Mund6ffnung sehr 
weir und kreisrund.  Mundh6hle  sehr breit ,  aus 2 Absehn i t t en  be- 
stehend. Der  vordere  ist beeherf6rmig und  wird yon dem sehr s tark 
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ausgepr~gten Cheilostom gebildet. Die W~nde des Beehers sind leicht 
konkav naeh auflen gewSlbt und an ihrer Basis im Quersehnitt s tarker  
als an der Mund6ffnung. Der 2. Tell der Mundh6hle ist trichterfSrmig 
und viel sehm~ler, die 3 ~bergangsstellen des 0sophagus bilden sie. Sie 

700~ 

i 
C 

a&c,d 

/ # 

e e 

A b b .  10a - -e .  Limaconerna limacis DUJARDIN (1845).  a W e i b l i e h e r  S e h w a n z  l a t e r a l ;  b de r -  
s e lbe  v e n t r a l ;  e I~op f  d e r  i n  d e r  S e l m e e k e  g e f u n d e n e n  L a r v e ;  d S e h w a n z  d e r s e ] b e n ;  e El .  

sind mit  starken Cuticulaleisten besetzt ; bei der dorsalen kann man sogar 
einzelne Rillen unterseheiden. 

Der 0sophagus besitzt auBerdem noeh Verst~rkungsleisten, die in 
HShe des tr ichtedSrmigen Mundh6hlenabsehnittes sehr stark werden. 

Der 0sophagus beginnt mit  einem langen zylindrisehen Teil, der 
sich am Ende etwas versehm~lert und in einen deutlichen Bulbus fiber- 
geht. Der Bulbus besitzt einen sehr siehtbaren Klappenapparat .  

Mdinnchen. Die Gonade ist einfaeh. ])er Sehwanz ist spitzkoniseh, 
and  relativ kurz und endet in einigen Zaeken, deren Zahl nieht konstant  
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ist und zwischen 4--6 schwankt. Die Bursa (Caudalfliigel) ist leptoder 
und gut ausgebildet. Von den 8 Schwanzpapillen stehen 3 pri~anal und 
5 postanal. Die Stellung der Papillen 5, 7 und 8 variiert. Sie stehen aber 
immer in einer Gruppe zusammen und dureh einen grSBeren Abstand 
yon den fibrigen getrennt. Die Spieula sind mittelgroB und kri~ftig, das 
Gubernaculum sehr primitiv und sehiffchenfSrmig. 

a 

i i i i 1 

a,d zO0~ 

b 

Abb. 11 a - -4 .  L i m a c o n e m a  s t a m m e r i  n .  gen .  n .  s p .  a K o p f  la teral ;  b Vorder te i l ;  
¢ weibl icher  Schwartz la tera l ;  4 Bulbus  m i t  K l a p p e n a p p a r a t .  

Weibchen. Die Gonade ist doppelt. Der Schwanz ist konisch und 
nicht sehr schlank und endet ebenfa]ls in einigen Zacken (6--7), die 
Phasmidien sind vorhanden und stehen kurz vor dem Schwanzende. 
Diese Art ist ovipar, die Eier sind ellipsoid. 

Oleologie. Bisher bekannt als Darmparasit yon Arion empiricorum. 
Von mir gefunden im ]:)arm und Magen yon Arion sub/uscus (Erlangen, 
Windsheim ) und yon Arion empiricorum (Windsheim). Meistens ~¢[assen- 
befall. Infektionskreis stark ortsgebunden. 

Limaconema stammeri n. gen. n. sp. (Abb. l l a - - d ,  12a--d,  13a--c).  
Ich widme diese Art meinem sehr verehrten Lehrer, t ter rn  Prof. Dr. 
H. J. STAMMER in Erlangen. 
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MaBe (in /~) : 
Weibchen: 

L~nge 8137--12322 
Maxim.Durchm. 176--279 
Schwanzlg. 306--413 
Vulva % 47--52% 
Mundh]g. 14--21 

= 44--~6 
b = 26--44 
c = 22--29 

Mgnnohen: 
L~nge 7380--9512 
Maxim.Durchm. 162--250 
Schwanzlg. 179--230 
Spiclg. 101--125 
Gub]g. 65--70 
Mundhlg. 36--48 
a = 36--~6 
b : 25--28 
c = 41--46 

A b b .  12 a - - d .  L i m a c o n e m a  s l a m m e r i  n .  g e n .  n .  s p .  a m ~ n n l i c h e r  S c h w a r t z  v e n t r a l  ; b S p i e u l u m  
u n d  G u b e r n a c u l u m  s c h r a g  y o n  o b e n ;  c S c h w a r t z  d e r  L a r v e ;  d K o p f  t i e r  4 T a g e  a l t e n  L a r v e .  

Kopf  mi t  6 Lippen,  die je eine Papille t ragen.  MundSffnung sehr 
welt u n d  kreisrund.  MundhSh]e sehr breit,  aus 2 Abschn i t t en  be- 
stehend. Der vordere ist schMenfSrmig u n d  wird yon  dem sehr gut  ent-  
wickelten Cheilostom gebi]det. Die W~nde  des Cheilostom sind ge- 
schwungen und  ihr Durchmesser  verr inger t  sich vom distMen zum proxi- 
malen  Ende.  Sie sind im Querschni t t  g le ichmi~ig  stark. Der 2. Ab- 
schni t t  der MundhShle ist becherfSrmig. Das Prostom ist knSpfchen- 
art ig verst~rkt ,  das Mesostom ist eine RShre u n d  das Metastom ist 

Z. f. Morphologie, Bd. 41. 2 4  
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dorsM als eine Platte mit kleinen, spitzen Zahnchen besetzt, ausgebildet. 
Der 0sophagus beginnt mit einem langen zylindrisehen Tefl, der sich 
am Ende etwas verschmalert nnd in einen deut]ichen Bulbus iibergeht. 
Der Bulbus besitzt einen schwer sichtbaren Klappenapparat.  

M#innchen. Die Gonade ist einastig. Der Schwanz ist spitzkonisch 
und etwas ]anger als der yon Limaconema limacis. Er endet in einer 

a & c 

Abb .  1 3 a - - d .  Lgmaeonema sfammeri n. gen. n.  sp. a, V o r d e r t e i l  de r  La, r v e ;  b K o p f  de r  
8 Ta~e M t e n  L a r v e ;  4 K o p f  d_er Dauerlo~rve;  e E i  m i t  E m b r y o .  

feinen Spitze. Die Bursa ist peloder aber mit leptoderem Charakter und 
gut ausgebildet. Von den 8 Schwanzpapillen stehen 3 pra- und 5 post- 
anal, die Stellung der Papillen 6, 7 und 8 variiert. Sie stehen aber 
immer in einer Gruppe beisammen und sind dutch einen grSl~eren Ab- 
stand yon den fibrigen getrennt. Die Spieula sind mittelgrol3 und 
kraitig, das Gubernaculum schiffchenfSrmig. 

Weibchen. Die Gonade ist zweiastig, die Vulva mehr oder weniger 
mittelstandig. Der Schwanz ist konisch, sehr schlank und endet in 
einer feinen Spitze. Die Phasmidien sind vorhanden und stehen im 
letzten Drittel des Schwanzes. Am ~bergang des )/Iittel- zum Enddarm 
liegen zwei gut sichtbare Analdriisen. Diese Art ist ovovivi- bis vivipar, 
die Eier sind ellipsoid. 
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Okologie. Enddarmp~ras i t  von L i m a x  cinereo-niger (K6nigssee, Fr~n-  
kischer Jura)  und  yon  L i m a x  max imus  (Fr~nkischer Jura) .  Ich f~nd die 
Pa.r~siten racist in  M~ssen, ~ber sehr or tsgebunden,  d . h .  Schnecken 
~us bes t immten  Gebieten waren n icht  befallen. 

Limaconema denti/era n. gen. n. sp. (Abb. 14 a - - e ,  15 a--e) .  

C 
/ 

b 

Abb. 14~--c .  L i m a c o n e m a  d e n t i f e r a  n .  g e n .  n .  s p .  a Vorclerteil ;  b K o p f  la tera l ;  c Bulbus  
rni t  K l u p p e n a p p a r a t .  

Mal3e (in it): 
Weibchen: )Ignnchen (nur 2 gemessen) : 

L~nge 4650--6743 Liinge 5348 
M~xim.Durchm. 191--255 M~xim.Durchm. 190 
Schw~nzlg. 294--342 Schw~nzlg. 188 
Vulva % 49--62% Spiclg. 84 
Mundhlg. 9--10 Gublg. 31 

Mundhlg. 10 
= 24--26 ~ = 28 

b = 11--26 b = 14 
c ~ 13--22 c ~ 28 

Cuticul~ deutl ich quergeringelt .  Kopf  sehr gech'ungen, ~ber mi t  6 deut- 
]ich abgesetzten Lippen,  die je eine P~pille tr~gen. Mund6ffnung schmal 

24* 
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und nicht zu sehen. Mundh6hle im Verg]eich zum Kopf klein und schmal. 
Kein Cheflostom. l~ShrenfSrmige MundhShle, breiter a]s hoch. Auf der 
dorsalenlJbergangsstelle sitzt ein kleiner Zahn; dfeser ist aber sehr schwer 
zu erkennen, Der Osophagus setzt auf halber t t6he der chitinisierten 
Mundh6hle an. Er  ist um die Mundh6hle und auf halber Lgnge etwas 
angeschwollen und endet in einem deutlichen Bulbus mit Klappenapparat,  

t 
20a~a 

zoo/x 

a,b 

Abb .  15 a- -c .  L i m a c o n e m a  d e n l i ] e r a  ~ .  g e n .  n .  s p .  a W e i b l i c h e r  Schwartz  v e n t r a l ;  
b mgnnl i che r  Schwanz v e n t r a l ;  c Spiculum u n 4  Gube rnaeu lum lateral .  

M i i n n c h e n .  Die Gonade ist eingstig. I)er Schwanz ist konisch und 
endet in einer feinen Spitze. Die Bursa ist gut ausgebildet und peloder 
(s. rome).  Von den 9 Schwanzpapillen stehen 3 prii- und 6 postanal. 
Die Papillen 4 und 5 stehen dicht beisammen und auf HShe des Anus. 
Die Spicula sind mittelgrol~ und krgftig, das Gubernaculum schiffchen- 
f6rmig und mit einem gezghnten Rand versehen. 

W e i b c h e n .  Die Gonade ist zweigstig, die Vulva mehr oder weniger 
mittelstgndig. Der Schwanz ist konisoh und sehr schlank und endet 
in einer feinen Spitze. Die Phasmidien sind vorhanden und liegen im 
]etzten Drittel des Schwanzes. Der Enddarm ist breit und yon 3 groBen, 
auffglligen Dfiisen umgeben. Diese Art ist ovovivipar, die Eier sind 
ellipsoid. 
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()kologie. Als Darmparasit vonLimax cinereo-niger (Fr~nkiseher Jura) 
und Arion sub/uscus (Windsheim). Diese Art kommt in beiden Gat- 
tungen unserer grol3en Naektsehneeken vor, Mlerdings hie in Massen- 
infektion. Sie ist sehr selten. 

Zusammen/assung. 

t. In der vorliegenden Arbeit wurden die Beziehungen zwisehen 
Sehnecken und Nematoden untersucht. Es warden dabei insges~mt 
29 Nematodenarten gefunden. 

2. Bei der Einteilung dieser Nematoden in 6kologisehe Gruppen lg!3t 
sieh eine steigende Anpassung an das Leben mit der Sehneeke fests~ellen. 
Sie beginnt bei rein zufi*lliger Nematodenversehleppung im KSrper- 
sehleim der Sehneeke (23 Arten), lguft fiber das Leben Ms Dauerlarve 
in der LeibeshShle der Sehneeke (3 Arten) zum fakultativen Larval- 
parasitismus (1 Art) in LeibeshShle und Fugmuskulatur der Sehnecke 
und endet mit dem Adultparasitismus (3 Arten) im Darmtrakt.  

3. Von den freilebenden Nematoden ~reten in der Haup~saehe reine 
Kompost- und Erdformen an Naektsehneeken auf, denn die Lebens- 
bereiehe dieser Arten fibersehneiden sieh. Die Nematodenfauna der 
Landgehgusesehneeken ist relativ gering, da diese Sehneeken Krgnter 
und Strgueher Ms Bioehorien bevorzngen. 

4. Als Dauerlarven in der LeibeshShle yon Naektsehneeken wnrden 
regelm•gig Rhabditis papillosa SCHNEIDER (1866) und Rh. neopapillosa 
n. sp. gefunden. Ihr Einwanderungsweg dureh das Atemloeh der 
Schnecke wurde beobaehtet. Rh. neopapillosa n. sp. wurde nea be- 
sehrieben. 

5. In die Gruppe der fakultativen Larva]parasiten ist nut  eine Art 
einzureihen, n~mlieh Alloionema appendiculata SCI{NEIDEI~ (1859). Der 
von CLAUs (1869) bei diesem Nematoden angenommene Generations- 
weehsel wurde widerlegt. 

6. An Sehnittpr~paraten yon parasitier~en Arion empiricorum wurde 
eine deutliche Anreieherung yon Lymphoeyten um den Larvalparasiten 
in der FnBsohle der Sehneeke beobaehtet. Es handelt sich um eine 
Abwehrreaktion des Wirtes. 

7. Das Sl0ontane Auswandern der Alloionema-Larven aus der 
FuBsohle der Sehnecke wird durch fiberm/~gige Sch]e improduk t ion -  
als Folge ehemiseher oder mechaniseher Reizung oder den Tod des 
W i r t e s -  veranlal3t. ])as sukzessive Verlassen des ~rirtes erfolgt mit 
dem Erreichen eines bestimmten Entwieklungsstandes der Alloionema. 
Larven. Eine Seh~digung des Wirtes dureh diese Larven ist nicht 
festzustellen. 

8. Ffir die zu der Gruppe der Adultparasiten gehSrenden Nema- 
toden wurde eine neue Gattung: Limaconema n. gen. aufgeste]lt. Diese 
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G a t t u n g  w u r d e  i n  die  S u b f a m i l i e  d e r  Cosmocercinae RAILLI~T (1916)  

e i n g e r e i h t .  D ie  W i r t e  d e r  d a r m p a r a s i t i s c h e n  N e m a t o d e n  s i n d  i n  d e r  

G a t t u n g  L i m a x  n u r  die  b e i d e n  g r S B t e n  A r t e n  (Limax maximus  u n d  

L i m a x  cinereo-niger), i n  d e r  G a t t u n g  Arion n u r  Arion empiricorum u n d  

Arion sub/uscus. 
9. Z w e i  n e u e  p a r u s i t i s c h e  i m  S c h n e c k e n d a r m  l e b e n d e  ~ e m a t o d e n :  

Limaconema stammeri n. ffen. n. sp. u n d  Limaconema denti/er an. 
gen. n. 8p. w u r d e n  b e s c h r i e b e n  u n d  i h r e  B io log ie  s o w e i t  wie  m S g l i c h  

g e k l ~ r t .  
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