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OBTDflCHEHIE. 

rcajvitxaTr,! 9Kcne^iiij,iu, coBepmciinori no B ti c o u a ii m e- 

jr y noBej^mio bi 1886 rofly b'l SaKacniiiCKiu Kpau, cnaaajia 

om.io npc^no-iovKeiio na^arr. hi, o^homt, MeTtipex'L-TOMiiOM'L ccnnr- 

neiiiii, o^iroBpeMemio na pycciioiri. u irinenitOMt aiJHKax'i,. r. 

Ivoiiiiiiiu'l, ii.ieirt BKcrie^iiiJ,iii reoJioriiuecKiixt iBCJi'lb^ocaHiil, 

iipiiini.TL iia ceoa paspaooTity 1-ro TOiia, bx Koxopml ,T,o.T<Reirr. 

6u.n, bouth jiaxepiajT., cooTB'IiTCTByioini rt ero cnei^iajitHOCTii; ;i,Ba 

c.Tli^yioiHTixT. TOiia npe,T;iia:!naMa;[irci> ,pji :!OO.ionriieciaixT, n do- 

TamniecKiixTj KOJi.ieKu.iii, paapadaTtiBae.Mi,ixt, iisb'Ijcthhmii cneii,ia- 

jincTajiu. Ho OKOiwaiiin ate qtoh paooxr.t npe^nojiarajioci. npu- 

CTynilTt KT. MGTBepTOMy TOMy, KOTOpuil ^O.T,KeHT> 6i,TJT, COflep- 

'iiiaTB MapmpyTH n Bee, hto othociitca bx oojacw. reorpatjtiu bt» 

odlHIipiIOMt CMIiIC.tI). 

]Me;KAy t'Lh-l, BCj'Ii^cTBie OTitaaa B7> AenocuHXT, cpe^- 
CTBaxt iia iKflanie Tpy^OBT. sKcne^inyir, npiiBefleme BrL iicno.mc- 

nic n.'uovKeimaro BLime njiaHa BCTp'IiTiuo npenaTCTBia; noBTOity 

OT^'IijiLiii.in cxaTLii duju Hane'iaxaHH bt. cooTB'fe'rcTByioni.iix'i. vuyp- 

na-iaxT,. TaitT., dojiwiiaa MacTi> aoojoriMecituxT. padoTT, noirtme- 

iia BTi ,, Jahrlnicher fiir Zoologie", opmimioni'iecKin jtaTcpiajT.— 

m. MCiK^ynapofliiOMt •/itypiiaji'fi „Oniis", naciitOMLia—y E. PefiT- 

Tepa, bt> B'liirl;, doTainiuecKifi m'^Lrr, iiano.inaeT'L codoio o^inrr. 

tomt, Tpy^oBT) II m n e p a t o p c ii a r o doTaiiiMecicaro ca^a BT. 

C.-IIeTepdyprl;, a odiii,aro OT^'f>;ia gctl na^CH^a iiailTii nii^a- 

'rejin. IIpe^BapiiTejiBTruu ot'ictt, ^ifCTicvumiu BLrnie.ri) bt. 1887 r. 

tn. TiKft.iiicfi OTA'l!.ii.in,TMT) iiii^aiiicMT,, it bt> tomt, '.Kc ro,i,y 6\,u% 

iiarre'iaTaiiT. bt, Petermanns Mittheilungen, Br,irr. 8 n 9. 

Tmluiici,, Man, 1888. 

Ha'ia.TMiiiKT, 3Kciie;i;. /1,-p'r, P. Paflfle. 



ilo iiesaBiicjiinmiT. oti. mciih oCcTO)iTe.ir.cTBaiii» OKOiiiiaTe.ir.- 

noe iiOHB.ionic ]!!> cb'Ltt, mtofo n^aiiin :iaT)iiiy.ioct, 30 iiacTOJima- 

ro iipejieim. Ono npe^CTaiuite'n. coopanie craTeii, Bcero to.ibko 

bt> ]Ti[Tii,T,ccf[Ti[ aiKeiiiLifipaxt, Koxopue oysyTi. pa;joc.iani>i yje- 
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naaa, C7> Koi'oparo 6hjii bssth ottiickii. HaitoiienT., iie^ocTaeTT, 

0111,0 AByKpM.'IMXT), cilTMaTOIJpi.I.lI.IX'B II irfjKOTOptlXX KOJLliaTI.IXT>; 

0 pi.ioaxT) ',[;e r. repneiimxcinn, flocTaciui, to.ii.ko npeABapnTe.iB- 

jimh otiiotT), TaKT. KaiiT, no^pooHaa paspadoTKa axofi rpynni.i, no 

en 0K0n<iaTnii, nyrv"["f. iiane'iaTana in, n.'^aninxT. Ai,-a^ejtin na- 
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Verliiiltnisse, die al)zuiin<iern nicht in meiner Macht lag-, 

liaben das endliche Ei'sclieinen dieses Bandes bist jetzt verzo- 

gert. Derselbe erscheint als ein Sammelwerk der verschiede- 

ncn Beitrage nur in 50 Exeniplaren und wird an die Spezial- 

gelelirten und Gesellschaften meinerseits versendet werden. In 

der systematischen Anordnung der einzelnen Beitriige konnte ich 

niclit ganz genaue Reihenfolge einlialten, da die Pagination 

die Trennung niclit gestattete; dies fand bei den Krebsen statt, 

die Separatabdriicke weisen bei ibnen die fortlaufenden Seiten- 

zalilen der Zeitscbrift auf, der sie entnommen wurden. Endlich 

felilt nocb der Beitrag tiber die Zweifliigler und Netzfltlgler 

und einiger Annulaten, und tiber die Fisclie kann ich nur den 

vorlaufigen Bericht des Herrn Herzenstein geben, da eine griis- 

sere Arbeit, welclie in den Schriften der Kaiserlichen Alcade- 

mie der Wissenschaften in St.-Petersburg veroiTentlicht werden 

soil, noch niclit abgesclilossen ist. 

Das gesammte zoologische Material wurde von folgenden 

Spezialisten bearbeitet: 

Siiugetliiere—Dr. G. Radde Tiflis, Dr. A. S. 

Walter. Tiflis, Jena, Dr. W. Blasius Braunschweig. 1 —102 

Yogel—Dr. G. Radde, Dr. A. Walter, Dr. 

Reptilien und Amphibien—Dr. 0. Boettger, 

Krankt'mt a/M Dr. A. Walter. Tiflis, Jena  1—116 

Dresser, London 1 -243 

Fische — S. Herzenstein St.-Petersburg  

Kiifor—E. Reitter-Modling  

Lepidopteren—IT. Cristoph St.-Petersburg.. 

Ilymenopteren—F. Kohl, A. Ilandlirscb, F. 

1— 4 

1— 43 

1— 38 

Morawitz. St.-Petersburg 1- 24 



Orthopteren—J. Redtenbaclier Wien 1— 12 

Hemipteren—Dr. G. Honvath Budapest.... 5— 9 

raid 117 — 144 

Mollusken—Dr. 0. Boettger Frankfurt a. M. 1— 68 

Den verehrten Herrn Mitarbeitern und sonstigen freund- 

lichen Rathgebern sage icli hiermit meinen verbindlichsten Dank. 

Tiflis, Januar 1890. 
Chef de Expedition Dr. Gr. Radde. 

Arachniden—E. Simon Paris.... 

Galeodiden—Dr. A. Walter Jena, 

Krustaceen —Dr. A. Walter Jena. 

1— 29 

103—117 

118—131 





Wissensehaftliehe Ergebnisse 

der im Jahre 1886 

in 

Transkaspien 

von 

Dr. Gc. Radde, Dr. A. Walter und A. Konscliin 
M 

ausgefuhrten Expedition. 

   

Uaiul 1. 

Zoologische Abtheilung. 

1. Lieferung. 

Die Saugethiere. 

Bearbeitot von Dr. Gr. Eadclo, Dr. A. Walter und Dr. W. Dlasius. 

 >0::-<  

Jena, 

Gustav Fischer. 

1889. 





Die Saugethiere Transkaspiens. 

Von 

Dr. Gr. Radde und Dr. A. Walter, 
mit Beitragen von Professor Dr. 1Y. Blasius. 

Wissenscliaftliclie Ergebnisse der im Jahre 1886 in Transkaspien von 
Dr. Gr. E-adde, Dr. A. Walter und A. Konschin ausgefiilirten Expedition 

und der Erganzungsreise Dr. A. Walter's im Jahre 1887. 

Mit einer Tafel. 

Erkliirung. 

Die Resultate der im Jahre 1886 Allerhochst befohlenen Expe¬ 
dition nach Transkaspien sollten, so vvurde anfanglich beabsiclitigt, in 
einem zusammenhangenden Werke in vier Bilnden erscheinen, und zwar 
gleichzeitig in russischer und in deutscker Sprache. Herr Konschin, 
das Mitglied der Expedition fur geologische Untersuchungen, sollte die 
seinem Fache entsprechende Abtheilung in einem Bande liefern, die 
zoologischen und botanisclien Sammlungen sollten, von einer Reihe 
namhafter Specialisten bearbeitet, zwei weitere Bande fiillen, und erst 
nachdem diese Vorarbeiten vollendet, konnte dann der vierte Band in 
Angriff genommen werden. Er sollte ausser eingehend bekandelten 
Marschrouten alles enthalten, was in das Gebiet der Geographic im 
weiteren Sinne des Wortes gehort. 

Indessen gelang es nicht, die bedeutende Summe zur Herstellung 
eines solchen Werkes zu erstehen, und es musste daher in anderer 
Weise mit den Publicationen verfahren werden. Demnach erscheinen 
die Specialia in den beziiglichen Zeitschriften; so der grosste Theil 
der zoologischen Arbeiten in diesen „Jahrbuchern", der ornithologische 
Beitrag in dem internationalen Journal „Ornis", alle Insecten bei 

1 



2 Dr. G. RADt>E und Dr. A. WALTER, 

E. Keitter in Wien. Die Pflanzensaramlungen werden einen Band der 
„Acta horti Petropolitani" fallen. Fur den allgemeinen Theil hofft 
man einen Yerleger zu finden. 

Zur weiteren Orientirung des Lesers in der Sachlage sei erwahnt, 
dass siimmtliche zoologische und botanische Materialien druckfertig 
sind und im Verlaufe dieses Jahres die Presse wohl verlassen durften, 
und dass ferner der vorliiufige Bericht liber die Expedition in Dr. A. 
Petermann's Geographischen Mittheilungen 1887, HeftS und 9 erschien. 

Tiflis, im Mai 1888. Dr. G. Radde. 

Nachdem wir zu Tiflis im Laufe des Winters 1887/88 den grossten 
Theil unserer Ausbeute an transkaspischen Saugern bestimmt und die 
Grundlage zu einem Manuscripte iiber dieselben angefertigt batten, 
wurde in Deutschland eine vollkommene Neuausarbeitung nothwendig. 
Bei den mebr als diirftigen Literatur- und sonstigen Hulfsmitteln der 
fernen kaukasischen Metropole war nicht nur das sichere Determiniren 
vieler Arten unmoglich, sondern vor allem jede eingehendere Beriick- 
sicbtigung der Verbreitung transkaspiscber Formen ausserhalb unseres 
Reisegebietes so gut wie vollig ausgescblossen. Dem ersten Miss- 
stande half zum Theil die grosse Liebenswlirdigkeit des Herrn Prof. 
Dr. Wilhelm Blasius in Braunschweig ab, welcher einige besonders 
schwierige Formen (Otonyderis hemprichii Peters und Mutela stolics- 
kana, Blf.) in bekannter erschopfender Weise fiir uns behandelte und 
uns damit zum grossten Danke verpflichtet hat. Die letzten Reste 
zweifelhafter Species, einige Nager, konnte ich endlich dank der Libe- 
ralitat des Herrn Prof. Dr. Mobius, unter liebenswiirdigster Mithiilfe 
des Herrn Dr. Reichenow, in den reichen Schatzen des neuen Mu¬ 
seums fur Naturkunde zu Berlin vergleichen. Fiir diese Moglichkeit 
sagen wir hier genannten Herren unsern warmsten Dank. 

Unzulanglichkeit einschlagiger systematischer und faunistischer Li¬ 
teratur war aber auch an einer kleinen Universitat wie Jena em- 
pfindlich fuhlbar und machte die Arbeit zeitraubend genug, um gegen 
den ursprlinglichen Plan die Reptilien, Amphibien, Mollusken und die 
erste Hiilfte der Binnencrustaceen Transkaspiens vor den Mammalien 
in diesen Jahrbuchern zum Druckc kommen zu lassen. 
Jena. Dr. Alfred Walter. 
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Bevor wir zur systematischen Aufzahlung der transkaspischen 
Maramalien schreiten, ist es erforderlich, kurz das von uns behandelte 
Gebiet zu umschreiben. Dasselbe figurirt in der Abhandlung unter 
den zwei abwechselnden Namen Transkaspien und Turkmenien. Unter 
diesen zwei gleichwerthigen Bezeichnungen verstehen wir den Siidtheil 
des alten aralo-kaspischen Beckens. Als Grenzen fiir den uns be- 
schaftigenden Strich lassen sicli angeben: im ganzen Westen die Ost- 
kiiste des heutigen Kaspi von der Halbinsel Mangyschlak bis zur 
Mundung des Atrek; im Norden die Hochebene des Ust-jurt, das Stid- 
ende des Aral und die Chiwa-Oase; im gesammten Osten der Bogen- 
lauf des mittleren Amu-darja bis zu seinem Austritt aus den afghano- 
bucharischen Gebirgen; im Siiden der Nordfuss aller nordafghanischen 
Gebirgsziige bis zum Heri-rud, westlich von letzterem das System des 
Kopet-dagh im weitesten Sinne und endlich der Unterlauf des Atrek. 
Beziiglicli des Kopet-daghs, als eines Theiles der Sudgrenze, sei noch 
zu betonen erlaubt, dass wir in ihm die Grenze nicht dem Fusse ent- 
lang fuhren, sondern sie nahezu in der Mitte des senkrecbten Durch- 
messers iiber die centralen bocbsten Kammketten legen. Bis zu diesen 
steigen viele Formen der Ebene an Wasserlaufen und in tiefen Schluch- 
ten an, in eben solchen tiberwanden siidlich der Ketten beimische 
Formen die Hohen und sanken umgekelirt in die Turkmenenwiiste ab. 
Erst jenseits der Kamme begegnen wir einzelnen Formen, die Turk¬ 
menien wirklich, bisber wenigstens, fremd sind. Man darf sich nicht 
daran stossen, dass ein erheblicher Theil der Grenzlinien mit den 
neuen politischen zusammenfallt. Letztere haben, wenigstens an der 
persiscben Grenze Turkmeniens, thatsachlich die natiirlichen vielfach 
genau getroffen. Ob Gleiches von der Grenze gegen Afghanistan gelten 
darf, konnen wir freilich nicht behaupten, da dort die politische Lage 
unserer Forschung unuberwindliche Schranken entgegenstellte und nach 
dem einzigen armlichen Saugerverzeichniss, welches den Arbeiten der 
englischen Grenzcommission entsprang, kein Urtheil zu bilden ist. 

1* 



4 Dr. a. RADDE und Dr. A. WALTER, 

I. Chiroptera. 

Es fehlen Transkaspien durchaus die Bedingungen zu einer reichen 
Chiropterenfaima. Die endlosen Sandwiisten wie die salzigen durren 
Hungersteppen scliliessen jede Waldform aus. Nur schwach erinnern an 
eine solche die Dickichte von Tamarix mit eingestreuten Populus diversi- 
folia-euphratica, die einzig und allein in den engen Betten der wenigen 
grosseren Fliisse angetroffen werden. Sonst finden wir geringen Baum- 
wuclis noch in den sparlichen Garten persischen Ursprunges im so- 
genannten Oasenlande langs dem Fusse des Kopet-dagh und an wenig 
Punkten dieses Gebirges, endlich in den licliten Bestanden von Juni- 
perus auf den Hohen im Westtheile und iknen entsprechenden von 
Pistacia vera im Ostende des Gebirgsstockes. Die persischen Garten 
bergen fast ausschliesslich Maulbeer- und Apricosenbaume, die ja beide 
fast nie Hohlungen oder Astlocher bieten; Tamarix, Populus. diversi- 
folia und Pistacia liefern solche noch seltener und konnen somit nie 
Schlupfwinkel flir Fledermause gewahren. Das Gebirge ist an Hohlen 
durchaus nicht reich, und der Mensch kam den tagscheuen Thieren 
in Turkmenien bisher durch Bauten kaum entgegen, als Nomade sich 
mit losen Jurten begniigend. Selbst die Reste alter Befestigungen 
sind durch ihre primitive und rohe Bauart, aus wenigen Lehmmauern 
bestehend, selten zu Yerstecken der Fledermause geeignet. Bei der 
Yereinigung 'solch ungiinstiger Bedingungen, wie Wasser- und Vege- 
tationsarmuth, vollige Offenheit des Gebietes und Mangel an Aufent- 
haltsorten, ist daher die durch uus aus Transkaspien erbrachte Zahl 
von 9 Arten Chiropteren als wenn auch nicht vollig erschopfende, so 
doch als relativ hohe zu betrachten. Das lange schon der Forschung 
zugangliche und viel bereiste, dazu weit gtinstiger gestaltete Russisch- 
Turkestan kann jedenfalls noch heute die gleiche Zahl nicht aufweisen, 
und dieselbe wird selbst durch das Faunenregister des wechselreichen 
und ausgedehnten Persien nur wenig tibertroffen. In der bisher vor- 
liegenden Literatur finden wir fast nichts liber Chiropteren unseres 
Gebietes. Das einzige Einschlagige ist EversmAnn's *) Entdeckung der 
von ikm als Vesjiertilio tarconiamis beschriebenen Varietat des Fe- 
sperago serotinus Schreb. am Ust-jurt. Sonst lesen wir nur noch iiber 
das Vorkommen von Fledermiiusen in den Hohlen gegenliber Tachta- 
basar am Murgab bei Lessar 2). Diese Bemerkung findet nur Er- 

1) In: Bulletin Soc. Imp. Naturalistes Moscou 1840, No. 1, p. 21. 
2) Siidwest-Turkmenien, 1884, p. 73 (russisch). 



Die Saugcthierc Transkaspions. 5 

wahnuug, weil sie zum ersten Male die originelle Bezeichnuug der 
Saryk-Turkmeneu fiir Fledermause als „Hahne ohne Federn" bringt. 
Hier nacli Aufuhren jener Hohlen ist es wohl der geeignetste Ort zur 
Scliilderung einer interessanten Erscheinung aus denselben. Audi mir 
(Waltek) berichteten, wie fruher Lessar, die Eingeborenen, es hauseten 
dort solcbe Massen bezeichneter Gescliopfe, dass ihr Fliigelschlag jedes 
Licbt verlosche. Danach hoffte icb auf reiche Chiropterenausbeute in 
jenen sonderbaren Troglodytenbauten, deren Lage und detaillirte Be- 
schreibung im allgemeinen Theile der Expeditionsergebnisse gegeben 
werden soli. Alle Kaume der ausgedehnten (kunstlichen) Hohlen einen 
ganzen Tag lang (am 9./21. April 1887) durcbsuchend, fand icb indes 
bloss 5 lebende Exemplare von ffliinoloplius ferrmn-equinum Schreber 
und 3 von Synotus barbastellus Schkeb. Dafiir aber bingen allent- 
balben an den Wanden zahlreiche Mumien genannter zwei Arten, und 
zwar vollkommen eingetrocknet, in vollig natiirlicber Stellung, so dass 
sie beim zweifelbaften Laternenscheine zu mehrfachen Fangversucben 
verleiteten. Die fruher offenbar reichbesetzte Fledermauscolonie der 
Hohlen war eben bis auf wenige Exemplare ausgestorben. An ein 
Erfrieren kann bei der Tiefe der Raume nicht gedacht werden, und es 
bleibt kaum eine andere Deutung ubrig, als dass zeitweilig die stets 
iiberaus dumpfe Luft eine Beschaffenheit annimmt, welches zu plotz- 
licher Abtodtung der Tbiere in ihrer Schlafstellung fiihrt. 

Bei der Aufzahlung unserer transkaspischen Chiropteren-Arten 
wahlen wir eine Reihenfolge, die dem Systeme Dobson's 1) entspricht, 
und behalten auch die von Dobson angewandten Genusnamen bei, die 
abweichenden Kolenati's 2) in Klammern setzend. 

1. Jthinolophus ferrmn-equinum Schreber. 

Eine bedeutende Zahl von Exemplaren stammt aus der Hohle von 
Durun, wo wir diese Art in grossen Colonien am 7./19. und 8./20. 
April 1886 antrafen. Ferner sammelten wir Exemplare der Art bei 
Pul-i-chatun am Tedshen Anfang Juli 1886, in den Hohlen von Tach- 
tabasar am Murgab 9./21. April 1887, in einer kleinen Hohle am linken 
Kuschk-Ufer, unfern Tschemen-i-bids 23. April/5. Mai 1887 und bei 
Askhabad Anfang Juni 1887. 

Aus diesen Fundortsangaben ist ersichtlich, dass Bh. fernmi- 

1) Dobson, G. E., Catalogue of the Chiroptera in the collection of 
the British Museum, London 1878. 

2) Kolenati, Monographie der europaischen Cliiropteren, Briinu 1860. 
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cgxiinum durch Turkmenien weit verbreitet ist, und zwar gleichmassiger 
als alle iibrigen Arten uber die Flaclie vertheilt. 

Unsere Exemplare sind, obzwar sonst durchaus typisch, meist 
etwas schwaclnvuchsig und sehr hell. Wohl diese helle Wustenform 
hat derzeit Severzow veranlasst, seine J2/iiwo7op72i(s-Stucke aus dem 
nordlick an unser Gebiet grenzenden Turkestan als Bhin. earyalc 
Blas. (freilich mit einem ?) zu bezeichnen 1). Schon Dobson 2) weist 
auf die Wahrscheinlichkeit hin, dass Severzow nur Bh. ferrum-equi- 
num vorgelegen hat, und wir glauben dieses strict behaupten zu konnen, 
auch abgesehen davon, dass Severzow selbst 1. c. von einer Zwischen- 
form zwischen Bh. euryale und Bh. ferrum-equimmi spricht. Trotz 
speciell auf diese interessante Form (die Bh. euryale) gerichteter 
Aufmerksamkeit suchten wir sie in zwei Jahren vergeblich durch ganz 
Turkmenien und Nordchorassan. Sie fehlt aber auch ganz Persien 
und selbst schon den Kaukasuslandern vollkommen. Bhinolophus 
euryale Blas. scheint eben eine der strengst mediterranen Thierformen 
zu sein und sich nirgend weit vom Mittelmeere zu entfernen. Die ost- 
lichsten Verbreitungspunkte liegen nach Dobson3) im Thale des 
Euphrat, nordlich davon dringt sie nicht so weit ostlich, nicht mehr 
bis zum Kaukasus, geschweige denn bis Central-Asien vor. 

2. Hhinolophus clivosns Cretschm. 

Diese Hufeisennase besitzen wir nur in einem transkaspischen 
Exemplare, das am 7./19. April 1886 in der Hohle von Durun unter 
Bh. ferrum-equinum gefangen wurde. Es stimmt in alien Stiicken, 
so beziiglich des Hufeisenrandes, der Gestalt der vorderen Querflache 
auf dem Hufeisen, der Phalangenproportionen, der Schwanzlange, der 
Anwachsstelle der Flughaut erst iiber der Fusswurzel am Schienbeine 
der Hinterextremitat etc., mit den Beschreibungen dieser Species uberein. 

1) Die verticale und horizontale Verbreitung der Thiere Turkcstans, 
in: Mittheil. der Gesellschaft von Freunden der Naturwissenscli. etc. zu 
Moscau, T. VIII, Lief. II (russisch), u. die Saugetliiere daraus englisch: 
The Mammals of Turkestan, by Dr. Severtzoff, tibersetzt von F. 0. 
Craemers, in: Annals Mag. Nat. Hist. (4. Series), Vol. 18, 1876. 

2) Observations on Dr. Severtzofe's „Maminals of Turkestan" 
(translated bv F. C. Craemers) , in: Annals Mag. Nat. Hist. (4. Series), 
Vol. 18, 1876, p. 132. 

3) Catalogue of the Chiroptera etc., 1878, p. 116, 
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Nur dor obere Winkel am Ohreinschnitt ist niclit so stumpf, wie es 
Blasius abbildet1) uud Kolenati augiebt2). 

Unser Fund des lihinol. clivosus in Westturkmenien rciht sich 
gut an den Nachweis der Art in Transkaukasien durcli Kolenati s) an. 
In Persien scheint sie bislang noch nicht beobaclitet zu sein, jedenfalls 
kcmnt sie W. F. Blanfoed i) von dortlier nicht, und Dobson 5) ver- 
merkt fiir sie iiberhaupt keinen asiatischen Fundort. 

3. Synotus barbastellus (Scheeber) Daubent. 

3 Exeniplare aus den Hohlen gegenuber Tachtabasar auf dem 
recbten Ufer des Murgab, wurden am 9./21. April 1887 gesammelt. 

Sie stimmen vollkommen mit europaisclien iiberein. 

4. Otonycteris hemprichii Peters. 

Neuo Beitriige zur Kenntniss der Chiropteren, in: Monatsbericlito Akad. 
Wissensch. Berlin 1859, p. 223 (28. Februar 1859). 

Cakus & Gebstackee, Handbuch der Zoologie, Bd. 1 (1868—1875), p. 85. 
Dobson, Catalogue Clur. Brit. Mus., June 1878, p. 182. 
J. Scully, On the Mammals of Gilgit, in: Proc. Zool. Soc. London 1881, 

p. 199. 

Die Worte, mit denen Peters 1850 diese Art zugleicli als Ver- 
treterin einer der Gattung Nydicejus nahe stelienden neuen Gattung 
bescbrieben hat, lauten: 

„Zwei Exemplare dieser neuen Gattung befinden sich im (Berliner) 
zoologischen Museum, vvelche aus der Sammlung der Herren Hempeich 
und Ehrenberg stammen sollen. Sie hat durch den Bau der Ohren 
und des Ohrdeckels die grosste Aehnlichkeit mit der Gattung Plecotus 
und war unter diesem Namen auch aufgestellt; jedoch sind die Nasen- 
locher nicht nach hinten erweitert, noch auf der oberen Seite gelegen, 
sondern sie sind einfach sichelformig und nach vorn gerichtet wie bei 
der Gattung Vespertilio. In der Gestalt des Schadels nahert sich diese 
Gattung am meisten dem Nydicejus, und ebenso stimmt sie auch hin- 

1) Naturgeschiclite der Saugethiere Deutschlands etc., Braunschweig 
1857, p. 33, Pig. 10. 

2) Monographie der europaischen Chiropteren, Brunn 1860, p. 148. 
3) 1. c. p. 150. 
4) Eastern Persia, Vol. II, Zoology and Geology, London 1876. 
5) Catalogue of the Chiroptera etc., p. 121. 
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sichtlick der Gestalt und Zahl der Zahue ganz mit Nycticejus (plani- 
, • "d \ -i . 3.1 1 1-1 1 1.3 

rostns Pet.) uberem: ' ""g- * j"" 23 = 

Otonycteris hempricMi n. sp.; supra dlbescenti-briinneus, siMus 
albas, alis dilate brunneis. 

Long. tot 0,110 l); cap. 0,025; aur. 0,030; tragi 0,015; caudac 
0,045; antibr. 0,058; exp. alar 0,320. 

1st diese Art ubereinstimmend mit Gray's Plecolus christii?" 
Das mir vorliegende Exemplar (von Herrn Dr. A. Walter bei 

Jolotan am Murgab, Transkaspien, am 25. Marz 1887 erlegt) entspricht 
durchaus der obigen Beschreibung in Form und Farbung der einzelnen 
Theile. Auch die Maasse stimmen so gut, als man es erwarten kann, 
mit den von Peters angegebenen Maassen liberein; ich messe an dem 
in Weingeist aufbewalirten Exemplar: Long. tot 0,125 (Herr Dr. A. 
Walter wahrscheinlicli im frischen Zustande 0,130); cop. 0,025; aur. 
0,030; tragi 0,016; caudae 0,050 (Herr Dr. A. Walter wie oben 
0,053); antitr. 0,060; exp. alar. 0,320. Die inneren Ohrrander stehen 
nur 0,007 m von einander entfernt, so dass sie sich liber dem Kopfe 
fast zu beriihren scheinen. 

Beschreibung. Gebiss = 30 Zahne nacli der Formel: 
^ ^ ^ ^ 
srs • t- —7;— r • jro = 30. — Der einzige obere Schneidezahn jeder- o.^ 1 o 1 J.o 
seits ist sehr stark und mit starkem Seitenhocker versehen. Der erste 
Ltickenzahn des Unterkiefers bedeutend kleiner als der zweite. An 
den zwei ersten unteren Backenzahnen das hintere Prisma weit niedriger 
als das vordere und etwas nach aussen vorgezogen. Die breite Schnauze 
nebst den Wangen bis liinter die relativ grossen Augen fast nackt, 
nur mit zerstreuten straffen Haaren besetzt und weiss. Die sehr 
grossen und breiten Ohren langer als der ganze Kopf, auseinander- 
stehend und diinnhautig durchscheinend. Ihr Aussenrand endet unfern 
des Mundwinkels mit ihm in gleicher Hohe, ist unten convex, gegen die 
Spitze leicht concav ausgeschweift. Der Innenrand ganzrandig leicht bogig. 
Die Ohrspitze abgerundet. Der schmale Tragus ragt ungefahr bis zur 
Mitte der Ohrhohe vor, besitzt an der Basis einen schwachen Zahn, dicht 
iiber diesem seine grosste Breite, die von der Mitte an wenig abnimmt. 
Er endet fingerformig gerundet. Dabei ist seine Spitze leicht nach aussen 
gewandt und mit einigen Zacken am Ende des Aussenrandes versehen. 
Die Flughaut ist bis zur Zehenwurzel angewachsen. Das starke Sporn- 

1) Meter. 
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bein tragt keinen seitlichen Hautlappen. Yom Schwanz ragt nur das 
letzte Glied und eine Spur des vorletzten kurz aus der Schwanzflug- 
haut vor. Die ersten Phalangen des 3.-5. Flugfingers fast gleich, 
die des 5. nur um den Gelenkkopf kiirzer als die gleichen des 3. und 4. 
Der Daumen lang und frei. Schwanzflughaut mit ca. 14 Muskel- 
streifen. Flughaute nackt. An der Innenseite des Ohres der Kiel 
mit langen weissen Wimperhaaren bedeckt, wenige solcher auch weiter 
auf der Oberflache. An der Aussenseite nur an der Basis des Aussen- 
randes kurze feine weisse Wimpern. Farbe der ganzen Unterseite 
milchweiss. Der ziemlich lange, lockere Pelz des Riickens unten milch- 
weiss, an den Haarspitzen ganz leicht rothlich raucbgrau iiberflogen, 
doch so, dass das Weiss der untern Haarhalften sich uberwiegend 
geltend macbt. Gesicbt weiss, Klauen ^Yeiss. Die Flugbaute durcb- 
scheinend rauchfarben, die Oberarmfiugbaut besonders bell und der 
Flughautsaum eine weisse Leiste. Lange von der Scbnauzenspitze bis 
zur Schwanzwurzel 8 cm. Scbwanzlange 5,3 cm, also Totallange 13,3 cm. 
Die sehr bedeutende Flugweite lasst sich wegen zerscbossener Fltigel 
nicbt genau messen. 

Das asiatiscbe Vorkommen dieses Anfangs obne Heimatbangabe 
bescbriebenen und spater mit der fraglichen Heimatb „Aegyptenul) 
bezeiebneten Art ist neuerdings nacbgewiesen. Nach Scully's Liste 
der von Major Biddulph im Juli 1876 in Gilgit gesammelten Sauge¬ 
thiere kommt die Art sogar in Gilgit (Kaschmir) vor. Die Verbrei- 
tung in Transkaspien scheint noch unbekannt gewesen zu sein. 

Prof. Dr. W. Blasius. 

1) Die Angabe iiber das Vorkommen in Aegypten dnrfte indess 
wohl richtig gewesen sein, da Lataste die Otonycteris liemprichii Peteks 
in Nordafrika nachgewiesen hat, vgl. E. Lataste, Etude de la Faune des 
Vertebres de Barbarie (Algerie, Tunisie et Maroc) — Catalogue provi- 
soire des Mammiferes apelagiques sauvages, in: Act. Soc. Lin. Bordeaux, 
1885, Vol. 39, und daraus ausgezogen bei Kobelt, Die Saugethiere Nord- 
afrikas (Nachtrag), in: Zool. Garten 1886, Jahrg. 27, p. 313. Fiir die 
Fauna des russischen Eeiches ist sie neu. 

Diese schone Art begegnete mir einzig bei Jotolan am Murgab in 
der Siidspitze der Merw-Oase (im weitesten Sinne) und auch dort in 
nur zwei Exemplaren, die beide geschossen wurden. Sie kam erst spat 
am Abende zum Vorscheine, und zwar aus den Lehmtrummern alter 
Festungsreste, um nahe vom Orte iiber dem Murgabthale in ziemlich 
langsamon flatternden Fluge ganz regelmassige Kreistouren auszufuhren. 
Beide Exemplare hielten sich dabei in ziemlicher Hohe iiber dem Boden, 
etwa 20 Meter iiber dem Thalgrunde, A. Walter, 
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5. Vesperugo (Cateorus Kol.) serotinns (Daub.) Schreber 
var. tnvcomanus Eversm. 

Evkksmann, Mittheil. iiber einige neue und einige wenig gekannte Sauge- 
thiere Russlands, in: Bulletin Soc. Imp. Nat. Moscou 1840, No. 1, 
p. 21 (Vespertilio turcomanas). — Beandt, Die Handfliigler des 
europ. u. asiat. Russland, in: Mem. Acad. St. Petersb. T. 7, 1855, 
p. 35 (Vespertilio tarcomanus Ev.). 

4 Exemplare, deu 25. Marz/6. April 1887 im alten Kara- 
wansarai des Posten Imam-baba am Murgab (linkes Ufer) gefangen, 
liegen uns vor. Fiir sie treffen Blasius' Worte1): „ Vespertilio tur- 
comanns Eversm. ist eine hochst interessante, sehr hellfarbige und 
etwas kleinere Localvarietat von Vesperugo serotinus" vollkommen zu. 
In alien wesentlichen Stiicken (Gebiss, Proportionen, Ohr- und Tragus- 
form etc.) stimmen auch unsere Exemplare genau mit Vesperugo sero¬ 
tinns Schreb. iiberein, untersclieiden sich nur durch erlieblich geringere 
Grosse und kellfarbigeren Pelz von derselben. 

Die Varietat wird vornehmlich interessant durch ihre gut um- 
schriebene Verbreitung, als Wustenform par excellence. Das kaspische 
Meer trennt sie im Westen scharf von der Grundform, die sich in den 
Kaukasuslandern allein findet. Jedenfalls besitzt das kaukasische 
Museum zu Tiflis eine Reihe von Exemplaren des Vesperugo serotinus 
von verschiedenen Punkten Transkaukasiens, Kutais, Tiflis, Karajas, 
Elisabethpol, Nucha (also auch aus der heissen unteren Kura-Steppe), 
die alle europaischen durchaus gleich sind, ohne im geringsten zur 
turkmenischen Varietat kiuzuneigen. Nordlich vom Kaukasus und Kaspi 
scheint der blosse Uebergang der Wiiste und Hungersteppe in besseren 
Steppengrund] die Westgrenze zu bedingen. Wenigstens finden wir 
nirgend eine Angabe iiber eine Beobachtung der var. tarcomanus in 
den siidrussischen Steppen westlich vom Ural-Flusse, oder vollends 
der Wolga. Ueber die Nordgrenze liegt in erster Linie Eyersmann's2) 
Nachricht vor. Sie lautet: „ Vesperugo turcomaniislJkm. [findet sich 
—^nordwarts etwa bis zum 48. Breitengrade." Aus dein Becken des 
Balchasch-Sees fiihrt dann auch neuerdings Nikolsky 3) die var. tur- 

1) Naturgesch. d. Siiugetliiere Deutsclilands, p. 77. 
2) Kurze Bemerk. iiber Vorkommen u. Verbreit. einiger Saugetli. 

u. Vogel in den Wolga-uralisclien Gegenden u. d. Steppen der Kirgisen, 
in: Noveaux Mem. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1855, p. 270. 

3) Ueber d. Wirbelthierfauna auf d. Grunde des Balchasch-Beckens, 
11. Beilage zu den Arb. d. Petersb. NaturforschergeselL, T. 19, Abtheil. 
f. Zool. u. Physiol., 1888, p. 84 (russisch). 
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comanas Eversm. auf, freilich nur im Citate nach Severzow 1. c. 
Nur bei Eyersmann 1. c. ist eine Andeutung fiir die Ostgrenze der 
Verbreituug gegebeu, indem es dort heisst: „findet sich iiberall in den 
Steppen vom Kaspischen Meere bis zu Chinas Grenzen". Jener Zeit 
fiel die chinesische Grenze wohl ungefahr (die Notiz Eyersmann's ist 
ja auch nur als ungefahr zu betrachten) rait dem Ostende des eigent- 
lichen aralo-kaspischen Wiistenbeckens zusammen. In die Gebirge am 
Ostrande des letzteren steigt unsere Form schwerlich auf, wurde bis- 
lang im Pamir, in Kaschghar, Kaschmir etc. nie gefunden. Ebenso 
scheint nach dem heutigen Kenntnissstand der Parapomisus in Afgha¬ 
nistan und das Chorassaner Scheidegebirge gegen Persien der Varietat 
die slidliche Verbreitungslinie zu ziehen. Aus dem jetzigen Persien 
besitzen wir jedenfalls keine sicheren Daten liber ihr Vorkommen, 
denn de Philippi's1) Auffiihrung des F. tarcomanus vom Hochlande 
Nordwest-Persiens, zwischen Tabris und Kaswin, diirfen wir entschieden 
in Zweifel ziehen, weil in jener Strecke nahe liegenden Gegenden nur 
die typische Form bekannt ist (wie durch ganz Transkaukasien) und 
die var. tarcomanas Eyersm. zwischen Kaswin und ihren wirklichen 
Heimstatten nordlich vom Kopet-dagh nie erwiesen ward. In Siid- 
persien tritt eine andere Varietat, die F. serotinus var. schirazensis 
Dobson auf. Wenn nun auch die seinerzeit nicht mehr ausdehnbare 
Verbreitungsangabe Blasius' (1. c.) fiir die var. turcomanus: „bisjetzt 
nur in den Steppen zwischen dem Kaspischen Meere und Aralsee ge¬ 
funden" (d. h. in den Schluchthangen des Ust-jurt, wo Eyersmann 2) 
sie zuerst entdeckte) heute erheblich zu erweitern ist, so gelang es 
doch bisher nicht, das Wohngebiet dieser Form weit iiber das aralo- 
kaspische Becken hinauszufiihren. Im Haupttheile desselben behauptet 
sie allein den Platz, mit Ausschluss der typischen Grundform. Nur 
fiir Turkestan fiihrt Seyerzow 1. c. (der die var. turcomanus trotz 
Blasius 1. c., Kolenati 1. c. etc. wieder als selbstandige Art betrach- 
tete und darin selbst nach Dobson's 3) erneuter Correctur bei Nikolsky 
1. c. Nachahmung fand) die typische Art, wie auch die turkmenische 
Varietat auf. Da indess, wie so oft bei Seyerzow, genaue Fundorts- 
angaben mangeln, so bleibt es unentschieden, ob wirklich in Tur- 

1) Viaggio in Persia, 1865, p. 343 (citirt nach Blanford, Eastern 
Persia, Vol. 2, Zoology and Geology, 1876, p. 21). 

2) In: Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 1840, No. 1, p. 21. 
3) Observations on Dr. Severtzoff's Mammals of Turkestan, in: 

Ann. Mag. Nat. Hist. 1876, 4. series, Vol. 18, p. 131. 
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kestan beide neben einander vorkommen. Vielleicht ist dort der 
typisclie F. serotimis Schreb. an das zum Theil bewaldete Gebirge, 
die var. tiircomamis Eversm. an die Wiiste und Steppe gebunden, 
was uns wahrscheinlich scheint. 

G. Vesjierugo (Nannngo Kolen.) pl/pistvclliis (Daub.) Sciireb. 

Drei Exemplare der Zwergfledermaus scbliesst unsere transkas- 
piscbe Sammlung ein. Das erste wurde in Germab im Kopet-dagh 
(ca. 2500' Meereshohe), am 12./24. Mai 1886, das zweite am Fusse 
des Kopet-daghs liber Askbabad Ende Juli 1886 und das dritte am 
Amu-darja (Station Amu-darja) den 10./22. Marz 1887 gescbossen. 
Alle drei Exemplare fallen durcb sebr belle Farbung, ein licbtes Lebm- 
gelb auf. Bei dieser bellen Gesammtfarbung wird der Flugbautsaum 
so zart, dass er weisslicb gerandet erscbeint und darin an dieses fur 
V. hihlii Natterer bekannte Verbalten erinnert. Yon letzterer sind 
unsere Stiicke aber sofort durcb ibren zweispitzigen ersten Vorderzahn, 
ibre geringere Grosse etc. zu unterscbeiden. Ebenso deutlicb unter- 
scbeiden sie sich vom V. abramus Temm. durcb den Ausscbnitt des 
ausseren Ohrrandes, durcb die geringe Grosse des Penis etc. Ueber- 
baupt stimmen alle festen Charaktere einzig zu V. pipistrellus 
Dobson1) erwabnt auch scbon solcb heller Wiistenexemplare, „spe- 
cimens inhabiting sandy district", von Vespertigo jpipistrellns Schreb. 

Diese ja uberhaupt zu den ^Yeitestverbreiteten Fledermausen zahlende 
Art scheint auch in Transkaspien liber das ganze Gebiet, wenn auch 
vielleicht weniger gleichmassig und jedenfalls in geringerer Hiiufig- 
keit als Ehinoloplms ferram-eqimiim Schreber, vertheilt zu sein, 
erlangten wir sie doch sowohl im Westtheile des Kopet-dagh, als auch 
am Oxus. Zwischen diesen zwei Punkten wurde sie noch bei Askba¬ 
bad, auf der Strasse nach Mesched unfern der Quelle Kuhrt-su (Wolfs- 
wasser) am 21. Mai/3. Juni 1886 und in Merw am 4./16. Marz 1887 
beobachtet. 

Sebr auffallend ist es, dass Blanford 2) die Zwergfledermaus aus 
Persien nicht erbringen konnte, sondern bloss die Wahrscheinlichkeit 
ihres Vorkommens nach Eichwald's3) Daten liber Transkaukasien 

1) Catologue of the Chiroptera etc., p. 224. 
2) Eastern Persia, Vol. 2, p. 23. 
3) Fauna caspio-caucasica, 1841. 
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vermerkt. Dnrch ganz Transkaukasien ist sie (und zwar in ganz 
typischer, von cler europaischen nicht oder kaum abweichender Form) 
in der That die haufigste und allgemeinstverbreitete Art, schon von 
Menetries1) um Lenkoran nachgewiesen (denn leicht lasst sie sich 
aus dessen Notiz sub Anra. 2 erkennen)2). Bestatigt wurden diese 
Nachweise durch einige ira kaukasischen Museum zu Tiflis befindliche, 
aus Lenkoran stammende Exemplare. Nehmen wir die transkaspischen 
Fundorte Germab und Kuhrt-su im Kopet-dagh, hart an der neuen 
persisch-russischen Grenze, bisher in Persisch-Chorassan belegen, hinzu, 
so darf die Art nun wohl auch sicher der persischen Fauna zugezahlt 
werden. 

Dass V. pipistrellus Schreb. in Severzow's Liste der turkesta- 
nischen Saugethiere 1. c. fehlt, erklart sich wohl aus einer Ver- 
wechselung ihrer Wustenform mit dem F. dbramus Temm. Dobson 3) 
zeigt namlich erst, dass die von Severzow unter besonderen Nummern 
aufgezahlten zwei Arten F. Mythii Wagner und F. aJcolcomuli Temm. 
var. almatensis Sev. in eine, und zwar den F dbramus Temm., zu- 
sammenfallen, und schliesst daran Folgendes: „The species most prob¬ 
ably alluded to under the above two names by Dr. Severtzoff 
is F pipistrellus^ of which many specimens were collected by Dr. Sto- 
liczka at Yangihissar. — F dbramus has not been found, so far as 
I can determine, north of the Himalayas." 

7. Vespertilio (Myotus Kolen.)" miivimis Schreb. 

Eine grosse Zahl von Exemplaren entnahmen wir der Hohle von 
Durun am Fusse des Kopet-dagh den 7./19. und 8./20. April 1886. 

Alle wichtigen Charaktere stimmen mit denen europaischer Stiicke 
iiberein, nur sind die transkaspischen relativ kleinwiichsig und in der 
Pelzfarbe etwas heller und mehr gelblich. F murinus wurde in 
starken (jede nach Hunderten zahlenden) Colonien neben drei anderen 
Arten und zum Theil mit ihnen vermengt in genannter Hohle, nament- 
lich in den Seitennischen und engen Rohren derselben, angetroffen. 

1) Catalogue raisonne etc., 1832, p. 17. 
2) Nachtraglich erst bemerken wir, dass Brandt spater die Exem¬ 

plare M^n^tries' gemustert und sclion sicher als F pipistrellus be- 
stimmt hatte, vgl. Die Handfliigler des europ. u. asiat. B/Ussland etc., in: 
Mem. Acad. Sc. St. Petersb. Sc. Nat., Tom. 7, 1855, p. 34. 

3) Observations on Dr. Severtzoff's „Mammals of Turkestan", in: 
Ann. Mag. Nat. Hist., Vol. 18, 1876, p. 131. 
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8. Vespevtilio {JBvachyotus Kolen.) mystacinus Leisler. 

Eiu Eude Juli 1887 in Askhabad gefangenes Exemplar ward uns 
nach Tiflis eingesandt. 

9. 31iniopterus schveibersii Natter. 

Eine sehr bedeutende Zahl von Exemplaren erbeuteten wir am 
7./19. und 8./20. April 1886 in der Duruner Hohle, wo die Art zu 
Tausenden liauste und namentlich mit T7". miirinus oft in engste Ge- 
sellschaften vereint war. Wie enorm die Zahl der dort angesammelten 
Fledermause war, erleuchtet vielleicht daraus, dass ein in eine Delle 
der Decke abgefeuerter Schuss Vogeldunst 123 Stuck der zwei ge- 
nannten Arten todtete oder wenigstens hinabwarf und uns lieferte. 

II. Insectivora. 

Zur uberhaupt armen Saugerfauna des transkaspischen Wiisten- 
beckens liefert die Ordnung der Insectivoren mit die geringste Arten- 
zahl. Wir konnten selbst nur drei Species dieser Gruppe aus dem 
Gebiete erbringen, denen nach friiheren Literaturangaben noch eine 
vierte sich anschliessen liess. 

a) Erinacei. 

10. JErinacens cmritiis (Gmel.) Pall. 

Brandt, J. JF., Zool. Anli. z. Lehmann's Keise nach Buchara und Sa¬ 
markand, Petersb. 1852, (Erinaceas auritus). 

Nikolsky , Materialien zur Kenntniss der Wirbelthierfauna Nordost- 
Persiens und Transkaspiens, in: Arbeiten der St. Petersburger 
Naturforschergesellschaft, Tom. 17, 1. Liefr., 1886, p. 384 (russisch). 

Entschieden gehort der durch ganz Transkaspien verbreitete Igel 
dieser Art an. Die 3 von uns dort erbeuteten Exemplare stimmen 
vollkommen mit einem siidrussiscken des kaukasischen Museums zu 
Tiflis tiberein. Den E. albiilas Stoliczka, der von Scully1) fur 
Merutschak am Murgab, einem dicht neben unserer Reiseroute be- 

1) The Mammals and Birds collected by Capt. C. E. Yate C. S. J., 
in North-Afghanis tan, in: Journ. Asiat. Soc. Bengal, Vol. 56, Part 2, 
No. 1, Calcutta 1887, und daraus die Mammalien allein, in: Ann. Mag. 
Nat. Hist., 5. series, Vol. 20, 1887, p. 379. 
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legenen Grenzpunkte Afghanistans, verzeichnet ist, vermochten wir leider 
nicht zu vergleichen. Aus der kurzen Beschreibung Scully's seiner 
afghanisclien Exemplare werden die Unterschiede vom E. auritus 
Pall, nicht recht ersichtlich. 

Dank seiner streng nachtlichen Lebensweise begegneten wir leben- 
den E. auritus nicht oft, tiberzeugten uns aber von seiner grossen 
Haufigkeit durch ganz Turkmenien, von der Ostkiiste des Kaspi an 
bis ostlich vom Murgab an den iiberall im Sande sichtbaren Spuren, 
noch deutlicher an den iiberaus zahlreich aufgefundenen Hauten des- 
selben. Offenbar ist es der dort allgemein verbreitete Steppenfuchs, 
Canis Jcaragan Erxl. = melanotus Pall., dem der Igel so oft zur 
Beute wird. Nach Brandt's oben citirten Angaben wies Lehmann 
den E. auritus schon 1840 im aussersten NW. unseres Gebietes, bei 
der Festung Nowo-Alexandrowsk (Halbinsel Mangyschlak) nach. Ni- 
kolsky 1. c. fand 1885 (wie auch wir spater) Haute in der Umgebung 
Tschikischljars. 

11. Erinaceus hypomelas Brdt. 

Brandt, Erinaceus Jiyjgomelas^ in: Bull. Acad. St. Petersb. 1836^ No. 4, 
p. 32 (dans le pays des Turcomans). '-.y . 

Brandt J. F., Zool. Anh. z. Lehmann's Reise nach Buchara u." Samar¬ 
kand, St. Petersb. 1852, p. 300. 

Eversmann, Kurze Bemerkungen iiber d. Vorkommen u. d. Verbreit. 
einiger Sliugethiere u. Vogel in d. Wolga-uralischen Gregenden und 
den Steppen der Kirgisen, in: Nouv. Mem. Soc. Imp. Nat. Moscou, 
1855, p. 269. 

Auf Grand der zwei vorstehenden Literaturquellen nehmen wir 
diese Form in's transkaspische Faunenregister auf, indem Lehmann 
sie bei Nowo-Alexandrowsk beobachtete, Eversmann am Ust-jurt 
zwischen dem Kaspi und Aralsee kennen lernte. Wir vermochten sie 
im Innern Turkmeniens nicht zu erhalten, und es scheint nicht un- 
wahrscheinlich, dass sie, wie auch mehrere Nager, am Hohenzuge des 
Ust-jurt ihre Slidgrenze erreicht. 

lb) Soriccs. 

12. Crocidura avanea Sciireber. 

Drei noch junge Exemplare erlangten wir am 24. Mai/5. Juni 
1886 zu Germab im Kopet-dagh. Sie stimmen in alien Stucken, in 
der Farbenvertheilung, Schwanzlange, Form der G Schwielenhocker auf 
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den Fusssohlen, Riissellange und vor allem in den Gebissverhaltnissen, 
wie endlicli in der so charakteristischen Nvinkeligen Umbiegung des 
Oberkieferrandes iiber der Mitte des vorletzten Backenzahns (an dessen 
Aussenrand), so vollkommen rait europaischen Exemplaren der Cr. aranea 
Schreb. tiberein, dass, obgleich die Stticke noch nicht vollig ausge- 
wachsen, kein Zweifel an ihrer Zugehorigkeit herrschen kann. 

13. Pachyura sp• (etvusca Sayi ?). 

Ein Exemplar einer echten Pachyura fand sich unter Solpugen, 
Scorpionen und Insecten, die Herr Dr. G. v. Sievers 1873 in der 
Turkmenensteppe (genauere Ortsangabe fehlt) gesammelt und (in Al- 
kohol aufbewakrt) dem kaukasiscken Museum zu Tiflis iiberlassen hatte. 
Da dieses Stuck in allem Wesentlichen recht wohl zu den Beschreibungen 
der Pachyara etrusca Sayi = Croc, suaveolens Pall, bei Blasius *) 
stimmt, waren wir Anfangs geneigt, es direct dieser Art unterzuordnen. 
Die Unterschiede der Pachyura-Species, deren Anderson 2) 1873 schon 
10 aus Siidasien auffuhrt, scheinen aber derart minutiose zu sein, dass 
bei den meist ausserst diirftigen Beschreibungen, ohne Vergleichs- 
material (und uns stand keine der indischen Formen zu Gebote) doch 
keine definitive Entscbeidung getroffen werden kann, und wir es daher 

1) Naturgesch. der Saugeth. Deutschlands, p. 147. 
2) On the species and dentition of the southern Asiatic shrews, 

preliminary to a monograph of the group., in: Proc. Zool. Soc. London, 
1873, p. 227—235. Die Zahl ist in Anderson's spiiteren Arbeiten: 
Anatom. and. zool. researches comprising an account of the zool. res. 
of the two expeditions to Western Yunnan in 1868 u. 1875, Vol. 1, 
London 1878, und im Journ. Asiat. Soc. of Bengal, die wir nicht 
einsehen konnten, sondern nur nach dem Jahresbericht fiir 1878 kennen, 
noch bedeutend vermehrt. Endlich finden wir ganz neuerdings in den 
Ann. Mag. Nat. Hist. Lond. 1888, No. 6, June, p. 427—429, auch durch 
Dobson noch zwei neue indische Arten des Genus Pachyara beschrieben. 
Das dort als im Manuscript schon vorliegend bezeichnete Werk des be- 
kannten Chiropteren-Forschers wird hoffentlich bald erscheinen und die 
schwierigen Pacliyura-^ctQn wie die Sorices iiberhaupt klaren. Sehr 
interessant ist es jedenfalls, dass Indien eine ganze Reihe von Soriciden 
des Genus Pachyura aufweisen kann, welches nach W. nur eine oder 
hochstens zwei Arten bis in die eigentlichen Mittelmeerllinder und in 
Asien, so weit bekannt, nur eine noch zweifelhafte (eben die uns vor- 
liegende) Art nach N. bis Transkaspien sendet. Nordlich vom Amu- 
darja tritt quasi fiir dieses Genus das rein den Kirgisensteppen und 
Turkestan bis Siidsibirien eigenthiimliche Genus Diplomcsodon Brdt, 
mit nur einer bekannt en Art auf. 
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vorziehen, die Artbestimmung vorlaufig zweifelhaft zu lassen. Yon 
zwei Pachyiira- Exemplaren aus Tiflis, die wohl sicher zur medi- 
terranen P. etrusca Savi gehoren dtirften, weicht das turkmenische 
StUck merklich uur durch nielir gelbliche Pelzfarbe ab, was vielleiclit 
nuv auf das Alter des Alkoholexemplares zu beziehen ist. 

Das Genus Talpa scheint Transkaspien vollkommen fremd zu sein 
und nur ein biologisches Aequivalent im Nagergenus Ellobhis = 
Chthonoergiis dort zu besitzen. 

Carnivora. 
Unter den Carnivoren nimmt in der transkaspischen Fauna die 

Familie der Katzen die hervorragendste Stellung ein. Die Caniden 
erreichen noch nicht die Mannigfaltigkeit der siidlicheren und ost- 
licheren Gebirgsgegenden mit grosserer Abwechselung der Naturlage. 
Aermlich sind die Musteliden vertreten, und charakteristisch fiir unser 
Gebiet wird der absolute Mangel eines Beprasentanten des Genus 
Ursus, welches sonst keinem der anliegenden Landergebiete fehlt. 

Felidae. 

14. JTelis tigris L. 

Bei den Turkmenen, Kurden und Grenzpersern unter den beiden 
Namen Jul-bars und Babr bekannt. Die erste Bezeichnung ist aber 
entschieden mehr gebrauchlicli. 

Bei der Seltenheit wirklich ausgedehnter Dickichte und Bohr- 
partien in Transkaspien ist der Tiger dort keineswegs zu den wirklich 
haufigen Erscheinungen zu zahlen. Ziemlich regelmassig, wenn nicht 
wirklich standig, haust er nur in den Tamarixdjongeln des unteren 
Tedshen, wohin ein Nachzug aus Ost-Chorassan und West-Afghanistan 
freisteht. Im Sommer 1887 hielten sich in der Gegend von Karybend 
mehrere Exeraplare auf und konnten taglich nahe dem Orte am 
Tedshen-Ufer gespurt werden. — Yon ahnlichen Dickichten am un¬ 
teren Murgab wird der Tiger durch den dicht bevolkerten, vollig 
baum- und strauchlosen Pendch-Gau gegen die Afghanengrenze ab- 
geschnitten. Dagegen erscheint er zum Winter im Thale des mittleren 
Kuschk. Um die Zeit haben nach vollendeter Ernte die Saryken die 
Kuschk-Oase verlassen, worauf zahlreiche WTildschweine aus der 
umliegenden HochwUste und den Bergen Afghanistans auf die abge- 
ernteten Felder riicken. Ihnen folgen die Tiger. Im Februar 1887 
hatten dort Kosaken zwischen dem Posten Mor-kala und Tschemen-i- 

2 
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bid einen starken Tiger auf der Saujagd erlegt. Ziemlich regelmassig 
scheint er endlich im Kopet-dagh dicht slidlich des Bendesen-Passes 
vorzukommen, wo gleichfalls im Rohr und Gestrupp einiger Gebirgs- 
bache (dem Sumbar tributar) reichlich vorhandene Wildschweine ihm 
Nahrung liefern. Im Laufe des Jahres 1886 sind dort zwei erlegt 
worden. Am unteren Atrek, Sumbar und Tschandyr versicherten die 
dort haufig jagenden Officiere aus Tschikischljar und Dusu-olum, nie 
einen Tiger gespiirt zu haben. Nikolsky1) erwahnt der Erbeutung 
dreier junger Tiger bei Tschikischljar, deren Felle er an letzterem 
Orte gesehen, doch stammten dieselben wohl sicher aus der Gegend 
von Astrabad oder Gass in persisch Massenderan. An anderen Punkten 
des Gebietes scheint sein Erscheinen ein zufalliges und unregelmassiges 
zu sein. Nach den in den neuen Stadten Transkaspiens, namentlich 
in Askhabad, feilgebotenen Tiger- und Pantherfellen darf keineswegs 
auf die Haufigkeit dieser grossen Katzen in Turkmenien geschlossen 
werden, da die Mehrzahl derselben aus Persien, und zwar einerseits 
aus Ostpersien iiber Mesched, andrerseits aus Massenderan liber Tschi¬ 
kischljar eingefiihrt werden. 

Bei der geringen Haufigkeit des Tigers gelten ihm in Transkaspien 
auch keine systematischen Jagden. Die seit der russischen Besitz- 
ergreifung des Gebietes dort von Europaern erlegten wurden alle zu- 
fallig geschossen. Die Turkmenen wenden auch gegen dieses ge- 
furchtetste Thier das Tellereisen als, soweit uns bekannt, einzigen ihnen 
gelaufigen Fangapparat an. In eigens dazu construirten machtigen 
Schlageisen sollen am Tedshen schon mehrfach Tiger gefangen sein. 
Yom wirklichen Stellen solcher Eisen konnten wir uns selbst im 
Mai 1887 bei Kary-bend tiberzeugen, doch blieb damals der Erfolg aus. 

15. Felis pardus L. 

Zaroudnoi, Oiseaux de la contree Trans-caspienne, in: Bull, de Moscou 
1885, No. 2, p. 279. 

Der persische Name „Pelang oder Pelengu ist meist auch den 
Turkmenen gelaufig, kaum seltener hort man daneben auch den ttir- 
kischen „Kaplanlt. 

Der Panther scheint in Transkaspien entschieden haufiger als der 
Tiger, aber uberwiegend Gebirgsthier zu sein. Turkmenen wie Kurden 

1) Materialien zur Kenntniss der Wirbelthierfauna Norost-Persiens 
und Transkaspiens, in : Arbeiten der St. Petersb. Naturforscliergesellscliaft, 
Tom. 17, Liefr. 1 188G, p. 384. 
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bericbten fast an jedem Punkte des Kopet-dagh iiber sein Yorkommen. 
Der grossc Reichthum des Gebirges an Bergschafen (Ovis arkal Brdt.) 
und Bezoarziegen (Capra aegagrus Gm.), vereint mit den Schaf- und 
Ziegenheerden der Kurden bieten diesem Raubthiere dort den Unterhalt. 

In Askhabad sahen wir ausser Fellen des typischen F. pardus L. 
eines, das von diesen in der Schwanzlange, der langen gegen das 
Ende sehr erheblich verlangerten Behaarung des Schwanzes, wie in 
der gesammten Farbung und Zeichnung sehr erheblich abwich. Das 
auch auffallend starke Thier sollte im Kopet-dagh erlegt sein. Leider 
konnten wir das interessante Stiick nicht erwerben und auf der Reise 
auch keine Bestimmung oder irgend genaue Untersuchung vornehmen. 
Sie erschien uns aber noch am meisten der F. tulliana Val. ahnlich, 
die lange allgemein als Synonym der F. uncia Schreber, = F. irbis 
Ehrbg. betrachtet wurde (vgl. daruber unter anderem Gray1), Blyth2) 
etc.), bis Danford und Alston, die Anfangs3) die Form gleichfalls 
ftir F. uncia Schreber hielten, sie dann4) aber als eine auffallende 
helle und langhaarige Yarietat der F. pardus L. erkennen zu konnen 
glaubten, eine Yarietat, die vornehmlich Kleinasien angehort, aber nach 
erwahnten Autoren in ahnlicher Form auch aus Siidpersien erbracht ist. 
— Fur das Yorkommen der achten F. uncia Schreb. im transkaspischen 
Gebiete konnten wir keinerlei Anhaltspunkte gewinnen, obgleich sie 
aus alien angrenzenden Landerstrecken vermerkt ist. So meldet Blan- 
ford 5) sie aus Persien*), derselbe Autor aus dem Pamir und Ladak6), 

1) Catalogue of Carnivorous, Pachydermatous and Edentate Mammalia 
in the British Museum, London 1869, p. 9. 

2) Synoptical list of the species of Felis, inhabiting the Indian 
region and the adjacent parts of Middle-Asia, in: Proc. Zool. Soc. Lond. 
1863, p. 183. 

3) On the Mammals of Asia Minor, in: Proc. Zool. Soc. Lond. 
1877, p. 272. 

4) On the Mammals of Asia Minor, ibid. 1880, p. 51. 
5) Eastern Persia, Yol. II, p. 35. 
6) List of Mammalia collected by the late Dr. Stoliczka etc. in 

Kaschmir Ladak, Eastern Turkestan and Wakhan, with descr. of new 
species, in: Journ. As. S. Bengal, Yol. 44, Part 2, p. 105—112. 

*) Die Angabe findet Bestatigung durch Einsch, Reise nach West- 
sibirien, in: Yerh. Zool.-bot. Gesellsch. Wien 1879, p. 118, der Exem- 
plare dieser Art aus den „persischen Gebirgen" im Leidener Museum 
mit einem aus dem Tarbagatai vero;leichen und ubereinstimmend finden 
konnte. 

2* 
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aus Sudostbuchara, dem Thale des oberen Amu-darja, Regel1), der 
von drei seiner kurzen Schilderung nach Interesse erregenden, aber 
scliwer kenntlichen Varietiiten spricht, aus Gilgit in Nordwest- 
Kaschmir Scully2). Nach Osten verbreitet sie sich dann laut Blan- 
ford 3) durch ganz Tibet, wahrend sie endlich nach Seyerzow 4) 
nordlich und nordostlich von Turkmenien in russisch Turkestan haufig 
ist, doch nicht niederer als in einer Hohe von 4000' anzutreffen. Aus 
Transkaspien nennt sie strict nur Christoph5), doch diirfte dieser 
Angabe sehr wahrscheinlich ein Irrthum zu Grunde liegen. Wie ge- 
sagt, sahen und horten wir in Turkmenien nichts rait Sicherheit auf 
F. uncia Schreb. Beziigliches. 

16. Felis jubata Schreb. 

Eichwald, Fauna caspio-caucasica, 1841, p. 26. 
Eveksmann, Beitrage zur Mammalogie u. Ornithol. des russ. Reiches, in: 

Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 1853. 
Zaroudnoi, Oiseaux de la contree Trans-caspienne? in: Bull. Soc. Imp. 

Nat. Moscou 1885, No. 2, p. 279. 
Yon alien grossen Katzen ist der Gepard zweifelsohne die haufigste 

in Turkmenien. Durch das ganze Gebiet verbreitet, wird er sowohl 
in der Ebene, namentlich an den Flusslaufen, als auch im Gebirge ge- 
funden. Alljahrlich bringen die Turkmenen junge Gepards zum Ver- 
kauf in die Stadte und Militarposten, wo wir mehrfach gefangene zu 
sehen Gelegenheit hatten. Die Dressur des Jagdleoparden zur Jagd 
ist den Turkmenen unbekannt und scheint auch in Persien allmahlich 
in vollige Vergessenheit zu gerathen. Ob der Schah von Persien 
diesen Sport noch iibt, konnten wir nicht mit voller Bestimmtheit 
erfahren. 

Felis catus domesticus. 

Unter den Hausthieren der Turkmenen fanden wir auch die Haus- 
katze, und zwar in der gleichen Form, wie sie durch Europa verbreitet 

1) Lettres adressees a Mr. le Vice-President Dr. Renard, in: Bull. 
Soc. Imp. Nat. Moscou, 1883, No. 3, 1884, p. 224. 

2) On the Mammals of Gilgit, in: Proc. Soc. Lond. 1881, p. 201. 
3) Note on the „Africa-Indien" of A. von Pelzeln and on the Mam¬ 

malian Eauna of Tibet, in: Proc. Zool. Soc. Lond. 1876, p. 633. 
4) The Mammals of Turkestan (transl. by J. C. Cuaemers), in: Ann. 

Mag. Nat. Hist. (4. series), Vol. 18, 1876, p. 49. 
5) Lettre adressee & Mr. le Vice-President de la Societe (Reisebrief 

aus Achal-Teke), in: Bull. S. Imp. Nat. Moscou 1882, No. 3, Moscou 
1883, p. 223. 
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ist, Sie wird aber in nicht grosser Zahl gehalten, weil in den stets 
bewegten Nomadenjurten Schaden durch kleine Nager kaura erheblich 
sein kann. Eegelmassiger findet sich die Katze bei den Kurden des 
Kopet-dagh, und es verdient hier ihr leichtes Yerwildern Erwahnung. 
Audi hier bestatigt sich das in Europa ja allgemein bekannte Hangen 
der Katze mehr am alten Wohnorte als an ihrem Herrn. Die Kopet- 
dagh-Kurden, obgleich nomadisirende Hirten, lassen sich doch an ge- 
eigneten Weideplatzen und Wasserstellen des Gebirges auf Monate und 
halbe Jahre fest nieder, an solchen Orten dann ihr Jurtenlager wenig- 
stens zum Theile in Erd- und Steinhiitten verwandelnd. Zweimal 
trafen wir an solchen schon langst verlassenen Huttencomplexen dort 
zuriickgebliebene und vollig verwilderte Hauskatzen (am Kuhrt-su, an 
der Strasse nach Mesched und am Eliasbrunnen) *). 

Ein sehr grosses einfarbig schwarzes Fell aus Serachs, das von 
einem bei Pul-i-chatun am Tedshen erlegten Thiere stammt, muss als 
das einer verwilderten Hauskatze angesprochen werden, trotz Angabe 
der Einwohner, ein solches Thier lebe wild in den Bergschluchten des 
ostlichen Kopet-dagh. 

Viele direct aus Europa wie aus Persien eingefiihrte Hauskatzen 
treffcn wir zudem in den russischen Hausern der Stadte und Posten 
und in den persischen Laden aller Orte Transkaspiens. Sehr haufig 
sind unter diesen, wie schon im Kaukasus, gelbe und namentlich zwei- 
und dreifarbige Exemplare. 

Die jagdliebenden Officiere mehrerer Militarposten versicherten, 
ausgesprochen gestreifte Wildkatzen mehrfach erlegt zu haben, und 
diese liessen sich nach deren Beschreibung einzig auf F. catus ferns 
beziehen. An einigen Punkten, so in den Dickichten des Murgabthales 
um Sary-jasy und Imam-baba, war die Moglichkeit, dass es sich um 
verwilderte Hauskatzen gehandelt hatte, ausgeschlossen. Die aus 
Persien bekannte1) europaische Wildkatze mag somit vielleicht in die 
Tamarixdickichte der transkaspischen Eliisse vordringen? Exemplare 
der Art konnten wir aber nicht erhalten. 

17. Felis manul Pall. 
Unsere Collection enthalt zwei leider sehr schlecht priiparirte und 

*) A. Regel, Lettres adressees a Mr. le Vice-President Dr. Renard, 
in: Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, annee 1883, Moscou 1884, No. 3, p. 221 
u. 222 (Correspondance), bericlitet Aehnliches und mehr noch liber ver¬ 
wilderte Hauskatzen in Ostbuchara. 

1) Blaneord, Eastern Persia, Vol. 2, p. 35. 
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unvollstandige Felle einer Wildkatze, die sehr gut mit der ausfiihr- 
lichen und wohl bis keute besten Beschreibung des Manul durcli 
J. F. Brandt1) ubereinstimmen. Das eine, ein Geschenk des Capitain 
Rodsewitscii in Askhabad, stammt von einem bei Geok-tepe erlegten 
Exemplare, Avabrend wir das andere in Serachs am Tedshen erhielten. 
An letzterem Orte sahen wir noch ein weiteres zu dieser Art gehoriges 
Fell unter vielen der folgenden Species. Am Murgab begegneten wir 
ihr zweimal, fanden die Fahrten selbst im hohen Sande. 

18. Felis (Cliaas) caiidata Gray. 

Eversmann, in: Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 1848, p. 200, F. servalina 
Jardine. 
Als F. servalina Jard. ward diese Art von J. F. Brandt 2) 1841 

der Fauna des russischen Beicbes zum ersten Male eingereiht und 
ausfiihrlich bescbrieben. Eine noch bessere, vollkommen mustergtiltige 
Beschreibung lieferte sodann Eversmann 1. c. nach einem vom Ust- 
jurt (zwischen dem Kaspi und Aralsee), also schon aus unserem Ge- 
biete, ihm zugegangenen lebenden Exemplare, das auch er fiir F. ser¬ 
valina Jard. hielt. Severzow3) folgte den zwei erwahnten Autoren 
in der Bestimmung seiner turkestanischen Exemplare unserer Katze 
als F. servalina Jard. 1874 konnte dann J. E. Geay 4) in iiber- 
zeugender Weise zeigen, dass es sich hier um eine von der afrikani- 
schen F. servalina Jard. fraglos verschiedene, wie es scheint, Mittel- 
asien eigenthiimliche Species handelt, die er als Chaus caudatas ^the 
Steppe-Cat of Bokhara" beschrieb und abbildete. Auf der schonen 
Abbildung PI. V ist nur der Schwanz etwas zu buschig und dick, wie 
auch die Laufe etwas zu dick gerathen. 

Durch ganz Transkaspien ist diese Art entschieden hiiufig, besonders 
in den Tamarixdickichten des Tedshen- und Murgabthales, wo man 
ihre Fahrten allenthalben findet. In Serachs am Tedshen sahen wir 
einige Dutzend Felle dieser Art, die von turkmenischen Jagern er- 
handelt waren. Die Turkmenen (bei Serachs der Stamm der Saloren 

1) Observations sur le Manoul (Felis Manul Pall.), in: Bull. Acad. 
Sc. St. Petersbourg 1841, Tom. 9, p. 37—39. 

2) Note sur une espece de chat (Felis servalina Jardine), nouvelle 
pour la Faune de Russie, in: Bull. Acad. Sc. St. Petersb. 1841, Tom. 9, 
p. 34—37. 

3) Verticale und horizont. Verbreit. der Thiere Turkestans, 1873 
(russisch). 

4) On the Steppe-Cat of Bokhara (Chaus caudatus), in: Proc. Zool. 
Soc. Lond. 1874, p. 31—33, PI. V u. YI. 
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oder Salarn) faugen die Wildkatzen reichlich in Tellereisen. Das 
schone Exemplar unserer Sammlung ^Yurde am 3./15. April 1887 
zwisclien Imam-baba und Sary-jasy am Murgab aus dem Neste eines 
Milvus ater (das auf einer Populus diversifolia etwa 10 Meter hoch 
aDgelegt war) herabgescliossen. In Persien scheint F. caadata Gray 
nocli niclit aufgefunden zu sein. Wohl aber kommt sie nach Scully 1) 
siidlicli von Turkmenien noch in Afghanistan vor, und zwar wird von 
ihm Maimaneh (in Nordafghanistan unweit des linken Amu-darja-Ufers 
und unweit der neuen russischen Grenze) als specieller Fundort an- 
gegeben. Nach Osten reicht ihre Verbreitung durch Ostbuchara, denn 
fraglos hat A. Kegel 2) eben diese Art beim Nennen der kleinen 
Schilfkatze vom oberen Amu-darja in Ostbuchara im Auge, obgleich 
Noack3) dazu in Parenthese F. minuta? setzt, eine Form, die sicher 
nicht so weit nach Norden und iiber die Hochgebirgspasse vorgedrungen 
sein kann. Noch aus Kaschgar fiihrt Blanford 4) eine Katze unter 
der Bezeichnung „F. sp. near F. pardinus {? Chans caadatus Gray)" 
auf, die aller Wahrscheinlichkeit nach hierher zahlt. Nach Norden ist 
sie laut Severzow l..c. durch ganz russisch Turkestan, laut Nikolsky 5) 
bis in's Gebiet des Balchasch-Beckens verbreitet und im Thale des Hi 
sogar noch ausserst haufig. Im NW. scheint sie kaum iiber den Ust- 
jurt hinauszugehen. 

19, Felis chcms Guldenst. = catolynx Pall. 

Eversmann, Einige Beitr. zur Mammalogie u. Ornithol. des russ. Reiches, 
in: Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 1853, p. 200. 

Langkavel, Die Verbreitung der Luchse. Diese Zeitschr., Bd. 1, 1886, 
p. 713. 
Ueberaus haufig ist der Rohrluchs an alien Flusslaufen Trans- 

kaspiens, die Rohr, Djongel oder Gestriipp und darin viele Fasane 
(hier immer Ph. principalis Sclater, nur am Atrek und Tschandyr 

1) On the Mammals collected by Capt. 0. E. Yate of the Afghan 
Boundary Comission, in: Ann. Mag. Nat. Hist. (5. series), Vol. 20, 1887, 
p. 379. 

2) Correspondance, in: Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, annee 1883, 
Mosc. 1884, p. 224. 

3) Die Hausthiere und die wildlebenden Saugethiere am oberen 
Amu-darja, in: Zool. Garten, Jahrg. 26, 1885, p. 154. 

4) List of Mammalia collected by the late Dr. Stoliczka etc., in: 
Journ. As. S. Bengal, Vol. 44, Part. 2. 

5) TJeber d. Wirbelthierfauna auf d. Grunde des Balchasch-Beckens, 
1. c. p. 88, 
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JPh, iicrsicus Severz.) bieten. In ganz besonclerer Menge bcwohnt er 
die Tamarixdickichtc am Murgab. Auf jedem Kosakenposten der Mur- 
gablinie findet man Fellc des Thieres, und in Aimak-dshary wics ein 
Kosak uns 5 soldier vor, die ev in kurzer Zeit erbeutet hatte. In 
Sary-jasy wurde ein Exemplar im Militarposten auf einem Holzstosse 
erlegt, nacbdem es in wenig Tagen sammtliche Hulmer an der kleinen 
Marketenderbude geraubt batte. Von diesem Posten erbielten wir 
durcli die Herren Capitain Pokrowsky und Lieutenant Nefsky 3 
Exemplare, darunter zwei (S u. ?) von enormer Grosse. Am 29. 
Marz/10. April 1887 fanden wir zwisclien Imam-baba und Sary-jasy 
5 eben geworfene Junge dieser Art. Sie lagen olme Nest im Sande 
zwiscben dicbtem Tamarix. Die alte Katze verliess ibre Jungen in 
eiligster Flucbt. Audi im vollig straucblosen Pendeb-Gau gegen die 
Afgbanengrenze feblt F. chaus nidit und wablt dort Spalten und 
Hoblen der Erosionssdilucbten im oberen Murgabufer zum Aufentbalte. 
In soldien begegneten wir ibm am 8./20. April 1887 bei Taditabasar. 
Hier wie stets in mehr bewobnten Strecken wird er als frecber Dieb 
des Hausgefliigels lilstig. Am ganzen Laufe des Tesben ist die Art 
gleidifalls zu finden, docb scbeinbar weniger baufig als am Murgab. 
Die Fabrten fanden wir ferner in den Robrsiimpfen um Geoktepe der 
Merw-Oase, um Ljutfabad, Artyk und selbst im Djongel des Askbabad- 
Fliisscbens. Vom unteren Atrek ist uns ein Balg durch den Lieute¬ 
nant Jaseavitsch in Tsdiikischljar zugegangen. Eyersmann 1. c. 
kannte die Art scbon vom Ust-jurt zwiscben dem Kaspi und Aralsee. 

20. Felis (Lynx) caracal Sciireber. 

Langkavel, Die Verbreitung der Luclise. Diese Zeitsdir. Bd. 1, 1886, 
P. 713 *). 

Irrthumlicber Weise meint Noack (in: Zool. Garten, 1885, 
Jalirg. 26, p. 154), die von A. Regel in seinen Reisebriefen (in: Bull. 
Moscou 1883, No. 3, p. 224) aus Ostbuchara, am oberen Amu-darja ver- 
zeichnete Samantschi-Katze vielleicht auf F. manul Pall, beziehen zu 
konnen. Sdion Regel's kurzen Angaben: lange Beliaarung, busdiiger 
Sdnvanz und (vor allem) gleichmassig graubraune Fiirbung lassen sofort 
die F\ chaus Guldst., diese in Innerasien verbreitetste Katze, erkennen. 
Zum Ueberfluss nennt Regel in einem spiiteren „Naclitrag zu den Reise¬ 
briefen fiir d. Jalir 1884", in: Bull. Moscou, annee 1885, No. 3 u. 4, 
1886, p. 71, den Samantsclii selbst Felis chaus. 

*) Langkavel sclireibt: ,,111 Turkmenien kommt F. chaus in den 
bewaldeton Bergen, F. caracal in den Stcppen vor", die Notiz Erman's 
yrcliiv, Bd. 3 entnelimend. J3eide Arten sind ja, wie aucli hier gezeigt, 
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' Audi der Karakul ist durch ganz Transkaspien verbreitet und 
manclicn Ortcs dort cntschiedcn nicht sclten, wenn er auch an Haufig- 
keit liiuter Felis chaiis Guldst. weit zuriickbleibt. Namentlich wieder 
am Murgab und Tedslien wurden uns melirfach Felle dort erlegter 
Karakals gezeigt. Von seinem Yorkommen im Westtheile des Kopct- 
dagh konnten wir uns durch ein lebendes Exemplar tiberzeugen, das 
in Tschikischljar vom Lieutenant Pomeranzew mit einem Gepard zu- 
sammen gebalten wurde und nebst diesem von den Turkmenen des 
Auls Kara-kala am oberen Sumbar erworben war. Das Thier, obzwar 
jung aufgezogen und ein Jalir in Gefangenscbaft, zeigte sich im Gegen- 
satz zum vollig zalimen Gepard wiithend und boshaft. Das einzige 
Exemplar unserer Collection, jetzt im kaukasisclien Museum zu Tiflis 
aufgestellt, stammt aus Kuchnabad am Tedslien. 

Der durch Persien verbreitete Karakal erreicht in Turkmenien 
seine definitive Nordgrenze, reiclit niclit mehr nach Turkestan hinauf, 
ganz wie er von Nordpersien und Kleinasien (wolier ihn Danford und 
Alston 1. c. melden) aus nicht nach Transkaukasien ubertritt. 

Canidae. 

21. Canis lupus L. 
Bei alien Turkmenenstammen Kuhrt*). 
Durch's ganze Gebiet haufig, thut der Wolf in der Ebene wie im 

Gebirge den Heerden der Nomaden viel Abbruch. Er halt sich indes 
in Transkaspien scheinbar ausschliesslich an's Kleinvieh (Schafe und 
Ziegen), ohne sich an Pferde zu wagen, welche die Turkmenen daher 
unbesorgt Nachts frei weiden lassen. Ganz besonders zahlreich sind 
die Wolfe in der Hiigel- und Bergwiiste zwischen Tedshen und Murgab, 
und ostlich des letzteren, entlang der Afghanengrenze. 

22. Canis aureus L. 

Nikolsky , Zur Wirbelthierfauna Nordost-Persiens mid Transkaspiens, 
1. c. p. 384. 
Bei Turkmenen und Kurden Tschekal. 

in Turkmenien haufig, nur giebt es dort liberhaupt keine bewaldeten 
Berge, und dort ist F. chaiis wie in Transkaukasien weit iiberwiegend 
Bewolmer der Djongel oder Sumpfstreifen an den Wasserliiufen der 
Ebene, denselben Aufenthalt mit F. caracal theilend. 

*) Andere Autoren schreiben stets Kurt oder Kurd, die Turkmenen 
dolmen aber das u in der Aussprache stark, so dass das eingeschobene 
li nothwendig sclieint oder durch u ersetzt werden miisste. W. 
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An den Flusslaufen, in Rohr und Sunipfpartien allenthalben vor- 
handon, scbeint hides dcr Schakal in Transkaspien kaum so massenhaft 
aufzutreten ma an geeigneten Oertlichkeiten Transkaukasiens. Am 
liaufigsten soil er laut Angaben in den Schilfniederungen des unteren 
Atrek, um den See Delili, sein. Am unteren Amu-darja scbeint er im 
Westtlieile des Gebietes seine centralasiatiscbe Nordgrenze zu erreiclien, 
weiter ostlicb aber iiber den Strom binaus nacb Bucbara einzugreifen (es 
fallt dieses nicbt auf, wenn man beacbtet, dass der Amu-darja ungefahr 
SO.—NW. fliesst), von wo er durcb Brandt1) aufgefiibrt wird. Im 
eigentlicben russiscben Turkestan feblt er scbon und findet durcb 
Severzow nur in dessen nacbtraglichen Bemerkungen zur engliscben 
Uebersetzung seiner Arbeit mit der ausdriicklichen Bemerkung „am 
Oxus" Erwabnung. 

23. Canis corsac L. 
Eicjiwald, Fauna caspio-caucasica, p. 25. 

Den Turkmen en ist der Korsak woblbekannt, und zwar bis in den 
Osten des Gebietes. Felle in Transkaspien erlcgter Exemplare saben 
mr nur beim Kosakenrittmeister Karandejew in Dusu-olum am Sum- 
bar. Die Tbiere waren am Atrek gescbossen, wurden uns von jenem 
eifrigen Jiiger aber in Uebereinstimmung mit den Aussagen der Ein- 
geborenen als entscbieden selten bezeicbnet. 

24.- Canis Izavmjan Erxl. == melanotns Pall. 

Bei den Turkmenen Tilki (die Bezeicbnung fiir Fucbs scblecbtweg 
im Tiirki). Was wir an Fellen und lebenden Exemplaren des Fucbses 
in Transkaspien saben, scbien alles dieser Art anzugeboren. C. Jcaragan 
Erxl. ist durcb ganz Turkmenien in grosster Hiiufigkeit verbreitet, und 
zwar sowobl in der reinen Sandwiiste als aucb in der Lebmsteppe und 
im Gebirge zu Hause. In wirklicb enormer Zabl bevolkert er die 
Bergwiiste nordlicb der Afgbanengrenze, wo man tiiglicb einige seben 
und oft an einem Tage 10 und mebr Baue finden kann. Dort allein 
scbeint ibm aucb systematiscb nacbgestellt zu werden. Nacb dem Be- 
ricbte des Pristaw Wolkownikow in Jolotan am llurgab finden sicb 
in diesem Orte (Jolotan) einige Saryk-Turkmenen, die Jiiger von 
Profession sind und den Winter iiber zum Lebensunterbalt in jener 

1) Zool. Anh. zu Lhiimann's Heisc nach Bucbara und Samarkand, 
]). BDl. 
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Wiiste der Jagd obliegen. Yon genanntem Herrn wurde uns ihr Fang- 
crgebniss (es kommt bei ilmen, wie bei den Turkmenen tiberhaupt, 
cinzig das Tellereisen zur Verwenduug) fur den Winter 1886/87 als 
in 14000 Fuclisfellen (daneben 7000 Felle von Antilope siibgatturosa, 
JEquas hemionas und Ganis lupus) bestehend angegeben. Der vorher- 
geliende Winter soli 12 000 Fiichse geliefert haben. Die Felle gehen 
alle nach Buchara, stehen aber relativ sehr niedrig im Preise. Die 
erstaunliche Haufigkeit des Steppenfuclises in erwalmtem Gebietstheile 
berulit fraglos auf den unzahlbaren Massen dort hausender Meriones 
und Spermophilas. Die Eoliren dieser Nager durchsetzen Hiigelhange 
oft derart, dass dieselben machtigen Kugelfangen gleiclien und fiir 
Reiter fast unwegsam werden, weil die Pferde bei jedem Schritte in 
die Baue einsinken. 

Canis familiavis L. 

Zwei Rassen des Haushundes finden wir in Turkmenien. 

a) Der turkmenische WMndhund. 

Er ist unter die reinsten und constantesten Rassen zu stellen. 
Heute finden wir ihn in reinem Idealtypus langs der transkaspischen 
Bahnstrecke und um die neuen europaischen Siedehingen nicht melir 
gar haufig. Nach authentischen Nachrichten wurden von Sko- 
beleav einige hundert Exemplare des schonen Hundes nach Russland 
geschafft. Dazu kommt, dass in den mit russischen Ortschaften und 
Posten besetzten Gebietstheilen die eingefiihrten russischen Hunde 
aller Rassen bereits reichlich fiir Bastardirung gesorgt haben. Er- 
leichtert wurde diese durch den Umstand, dass russische Officiere und 
Beamte sich nach Moglichkeit in den Besitz der Windhunde setzten, 
nicht aber dann die liiufischen Hiindinnen der sorgsamen Aushiitung 
unterzogen, wie sie der Turkmene zu iiben pflegt. Seitens letzterer 
wird zur Laufzeit das Hintertheil der Rassehiindin mit Tuchern ver- 
bunden oder mit einem Flechtwerk dem unerwtinschten Zudringling ver- 
schlossen und nur zur Deckzeit einem reinen Hunde geoffnet. Zu 
Folge solcher Maassregeln finden wir in den entlegeneren und in den 
ostlicheren Theilen Transkaspiens noch haufiger unverfalschte Wind¬ 
hunde, wie auch haufiger Turkmenen, die dem Hetzsport obliegen. Die 
fernestwohnenden Saryken an der Afghanengrenze aber scheinen nicht 
hierher zu zahlen, da ich bei ihnen selten Windhunde und nie den 
Gebrauch derselben sah. Das hohe Hiigelterrain der Grcnzwiiste, 
welches selten weite Ausschau gestattet, diirfte wohl der Grund dazu 
sein. 
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Dcr hiesigc AYiiulhund in ungestortcr Form ist von geringcr Grosso 
und iiusscrst feincm Ban, dessen trefflich entwickelte Musculatur in- 
des sofort die grossc Leistungsfaliigkeit beurkundet. Bei, dem heissen 
Klinia cntsprcchender, diinncr Korperbehaarung sckmiickt ilin lockiger 
zicmlicli langer Behang an den Ohren, deren Verhaltniss zum Kopfc 
otwa dem beim englisclien Windlmnde nahe kommt, welchem er auch 
in der Grosse nalier steht als den deutschen, russischen und polnisclien 
Rassen. Audi die Ruthe ist durch welligen, doch undicliten Behang 
ausgezeichnet. Die reinste und haufigste Farbe scheint ein Sandgelb 
zu sein, neben dem ein fables Grau als gleichwertliig steht, seltener 
ein blauliches Stahlgrau. Schwarze Exemplare sail ich gleiclifalls 
melirfacli in scbeinbar tadellosem Bau, doch miisste solchen wohl ein 
gewisses Misstrauen entgegengebracht werden. Schwarz kann eben in 
jenem Wustenklima niclit als Ursprungsfarbe gelten. Das sehr liber- 
wiegende Scliwarz in dortigen Scbaf- und Ziegenkeerden ist ein directes 
Resultat kiinstliclier Ziichtung, der gescliatzteren dunklen Felle halber, 
also eines Momentes, das beim \Yindliund nimmer in Betraclit kommen 
kann. Den Jagdgebraucli zu sehen, hatte ich nur zweimal Gelegenheit 
und zwar diente beide Male nur der kleine Steppenhase, Lepus leh- 
mannii, zum Objecte, der im gtinstigen Terrain dem Windhundc wenig 
Mtihe macht. Der Fuchs kann gleichfalls in vollig freier Ebene nicht 
zum Probestein fur die Tiichtigkeit dienen. Ist er ja tiberhaupt in 
geeignetem Terrain das leichteste Stuck Arbeit fiir jeden Windhund. 
Es ward aber durchgehend angegeben und behauptet, dass der turk- 
menische Windhund auch die fliichtige und ausdauernde Antilope sub- 
gutturosa olme sonderliche Miihe nehme. Wie gesagt, konnten wir 
uns davon durch den Augenschein nicht iiberzeugen, ebensowenig er- 
fahren, ob bei der Jagd auf dieses Wild der Windhund Anfangs auf 
dem Pferde herangetragen wird, ein Modus, den die transkaukasischen 
Tataren der Kuraebene in Anwendung bringen. 

Die jetzt in Transkaspien ausserst haufig gewordenen Kreuzungs- 
producte mit rasselosen cingefiihrten Hofhunden, mit Settern etc. sind 
wie alle Windhundbastarde miserable Koter. Die Kopfform und na- 
nientlich der cigcnthumliche Ohrbehang des turkmenischen Windhundes 
wird an solchen stets am stiirksten ausgepriigt erhalten. 

b) Der turkmenische Hof- und Schaferhund. 

Der bei weitem tiberwicgenden Meuge turkmenischer Hirtenhunde 
diirfte bis zu gewissem Grade eine 'i'ypusform zugesprochcn werden. 
Bei miissig hoheni Wuchse, etwa dem eines starken deutschen Fleischer- 
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Imndes gleich, siud sie kurz, aber sehr kraftig gebaut mit schwerem, 
dickem Kopfe und massigen Ohren; ziemlicli langhaarig, raulibaarig, 
meist von weisser oder gelber Farbuug, oder \Yeiss und gelb verscliieden 
gemischt; mit sehr starkem Gebiss. Sie sckeinen eine etwas abge- 
ilnderte oder verunreinigte Form des durch den ganzen Kaukasus und 
durcli Centralasien gcbraucliliclien tatarischen Viehliundes zu sein, 
welclier in Transkaukasien sich in sehr reiner, sehr constanter und in 
ihren Charakteren ausserst resistenter Easse zeigt. Neben dieser Form 
findet man aber bei den Turkmenen verschiedene vollig rasselose Koter, 
deren eine grosse Zahl in den russischen Orten benachbarten Aulen 
unverkennbar schon den Kreuzungseinfluss eingeflihrter europaischer 
Hunde bezeugt. 

25. Hyaena stviata Zimm. 

ZaroudnoIj Oiseaux de la contree Trans-caspienne, in: Bull. Moscou 1885, 
p. 279. 

Langkavel, Die gestreifte Hyane, Hyaena striata, in Asien, in: Zool. 
Garten, Jahrg. 27, 1886, p. 49. 

Die Hyane scheint in Transkaspien entschieden selten zu sein und 
sich an die niederen Partien des Kopet-dagh zu halten. Einen aus 
dem Westtheile des Gebirges stammenden Schadel zeigte uns der 
Lieutenant Pomeranzew in Tschikischljar, und in Askhabad wurde 
uns liber ein in den Yorbergen des Kopet-dagh erlegtes Exemplar 
berichtet. Russische Bergingenieure geben an, dass unter den Thier- 
knochen, welche sich in den brunnenartigen Schlotlochern der Hohlen 
bei Tachtabasar finden, auch die von Hyanen vertreten seien. Da 
offenbar alle Knochen dort von Thieren stammen, die, vor Witterungs- 
unbilden in den Hohlen Schutz suchend, in jenen Lochern verungliicken, 
so liesse sich aus den Resten sicher auf das regelmassige Vorkommen 
der Hyane in der Bergwiiste an der Afghanengrenze schliessen. Wir 
haben selbst unter den Raubthierknochen genannter Hohlen mit Sicher- 
heit freilich nur die turkmenischer Haushunde, von Canis lupus, 
C. learagan, erkennen konnen, sowie einige, wahrscheinlich zu C. aureus 
gehorige, haben ihnen aber auch nicht eingehende Untersuchung ge- 
widmet. 

Selbst begegnet sind wir der Hyiine in Turkmenien nicht und 
miissen Langkavel's Worte 1. c.: „Im Turkmenen-Gebiete wird sie 
nur noch vereinzelt angetroffen" durchaus bestatigen. Fiir den Pamir 
und Ostbuchara llisst sich aber ihr Vorkommen (das Langkavel nur 
mit berechtigtem Zweifel moglicherweise auf eine zweifelhafte Angabe 
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Bunge's iiber ein Aastliicr Dulte::<) bezielien zu konnen glaubte) nun- 
mehr mit voller Siclierlieit erbriiigen. A. Regel1) spricht mimlich 
(leutlich gcnug von Fellen der gestreifteu Hyane, welche ihm seine 
Jiiger neben vielen anderen Fellen um Baldsclmau in Ostbuchara be- 
schafft batten. 

26. Jtfeles taxus L. 

Das Fell eines am unteren Atrek gefangenen Daclises saben wir 
in Tscbikischljar und fanden an ibm keinen Unterscbied von europaischen, 
kein Hinneigen zuin persisclien Meles canescens Blf. Ein lebendes 
Exemplar hat Herr General Komarow in Askbabad und ein zweites 
Herr Eylandt ebenda besessen, die beide aus dem naben Kopet-dagh 
stammten. Haufig scbeint indess der Dacbs in Turkmenien nickt zu 
sein, wolil weil es den grossten Tbeil des Jabres an Mast feklt. 

Mustelidae. 

27. lAitva vulgarls Erxl. 

Da die grosseren Fliisse Transkaspiens durcb die Menge stets in 
ilmen gelosten feinkornigen Losslebmes zu triibe sind, um der Fiscli- 
otter das Fischen zu gestatten, ist dieselbe nur auf kleine Bergbacbe 
besclirankt und im iiberhaupt wasserarmen Gebiete entscbieden sehr 
selten. In Duscbak saben wir das frisclie Fell eines dort getodteten 
Exemplares und spiirten eines am 4./16. Marz 1886 am Kulkulau-Baclie 
im Kopet-dagh. 

28. JSIiistela (Martes) foina Briss. 

Mehrfach wurden uns Steinmarderbalge gezeigt, die aus dem 
Kopet-dagh stammen sollten. 

*) Diese Angabe Bunge's ist uns unbekannt geblieben, doch finden 
wir fast wortlich die gleiche in einem aus Baldschuan vom 3./15. 
Juni 1883 datirten Reisebriefe A. Rkgel's, in: Bull. Soc. Nat. Moscou 
1883, No. 1, p. 339. Es lieisst dort: „H6lilenbaue bewolmen das Stachel- 
scliwein und der Dulte, ein miher zu beobachtendes hyanenartiges Aas- 
thier." Da der Dnlte somit doppelt von dorther gemeldet ist, diirfen 
wir, mit Riicksicht auf Hegel's folgenden sicheren Erweis der Hyiino 
ebenda, das Wort wohl fiir dio bucharisclie Benennung der Hjiine 
nehmen. 

1) Naclitrag zu den Ileisebricfen f. d. Jahr 1884, in: Bull. Moscou 
1885, No. 3 u. 4, p. 72. 
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29. JPutorms (ffliabdogale) sarmaticus Pall. 

Der Tigeriltis Hess sich, obgleich in unserer Sammlung nicht ver- 
treten, mit Bestimmtlieit fiir Transkuspien nachweisen. Einen Balg 
salien wir in Kaaka, iiber ein bei Gaurs gefangenes Exemplar erhielten 
wir Kachricht durch General Komarow, und im Friihjalir 1887 wurde 
ein Stuck der Art von Herrn Eylandt bei Dort-kuju erbeutet. Blan- 
ford 1), der diese Art aus Persien nur rait einem ? anfiihrt, betont 
schon ihre weite Verbreitung durch Innerasien. Seitdem sind noch 
raelirere sicliere Fundorte bekannt geworden, die als Siidgrenze unge- 
filhr eine Linie von Klein-Asien 2) bis Kandahar3) zu ziehen gestatten. 

Eichwald's4) Angabe: „ilf. putorius L. in orientis orae caspiae 
jugo usturtensi rarius observaturu diirfte nicht verwerthet werden, da 
der gemeine Iltis Transkaspien sicher fehlt und selbst in Transkaukasien 
bislang nicht nachgewiesen wurde. 

30. Putorius stoliczkanus (Blanford). 

Mustela stoliczkana Blanford : On a apparently undescribed weasel from 
Yarkand, in: Journ. Asiat. Society Bengal, Vol. 46, 1877, p. 260. 
Blanford hat die Art nach zwei von Stoliczka und Scully 

gesammelten Exemplaren mit folgender Diagnose beschrieben: 
„Miistela ad M. vulgarem proxime accedens sed valde major, 

superne fusco-arenaria, subtus albida, caudd longiore, quartam partem 
totius longihtdinis subaequante, cam dor so concolore; labris ambobits 
genisqae inferioribus albis, macula atrinque post anguhm oris ftdva 
alteraque ante ocidum iitrumque alba, palmis plantisqae confertim pilis 
indutis. Long, tota cam caudd 12,2, caudae, pilis inclusis, 3; cranii 
1,8; pedis posterioris a calcaneo 1,4 poll. Angl. — Hob. Yarkand" 

Der mir vorliegende Balg eines am 18. Februar 1886 bei Askhabad 
Transkaspien, erbeuteten Exemplares entspricht vollstandig dieser Be- 
schreibung; nur fehlt die Fleckung in der beschriebenen Weise hinter 
dem Mundwinkel und vor dem Auge. Ich glaube jedoch, dass auf 
diese kleine Abweichung in der Zeichnung kein besonderer Werth zu 
legen ist, da die tibrigen Kennzeichen in auffallender Weise tiberein- 

1) Eastern Persia, Vol. 2, 1876, p. 43. 
2) Danfokd & Alston, On the Mammals of Asia Minor, in: Proc. 

Zool. Soc. Lond. 1880, p. 53. 
3) Scully, On some Mammals frojn Kandahar, in: Ann. Mag. N. 

Hist. 1881 (5. Series), Vol. 8, p. 227. 
4) Fauna caspio-caucasica, p. 25. 
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stimmen, besonders die liellbrauue Wusten-Farbung des Ruckens und des 
Sclnvanzes, und die scharf begrenzte weisse Fiirbung der Lippen, der Innen- 
seite aller Extrcmitaten und der Unterseite, sowie endlich die Grossen- 
verhaltnisse. Zur Veransclianliclmng der geniigenden Uebereinstimmung 
in den Maassen lasse ich hier die wichtigsten von Blanford gegebenen 
Ausmessungen, in Centimeter iibertragen, folgen und fiige die ent- 
spreclienden Maasse des vorliegenden Balges und des dazu gehorigen 
Schadels liinzu: 

Nacli Blaxford 
Totallilnge mit Einschluss des Scliwanzes 31,00 cm 

Scliwanz der Haare . 7,G2 

Hinterfuss v. Fersenbein an ohne Krallen 3,56 
Lange der B-iickenliaare 0,7G 
Kopflange oben gemessen 4,57 
Ungefalire Llinge des Schadels von der 

Flliclie des Hinterhauptsbeines bis zu 
den Alveolarrandern der Vorderzalme 4,25 

Breite des Scliadels in der Sclieitelgegend 2,10 
„ „ „ an den Jochbogen . 2,40 
„ „ „ liinter den Postorbi- 
talfortslitzen 1,00 

Liinge der Nasenbeinnalit 0,77 

Lange des knocliernen Gaumens von den 
vorderen Alveolarrandern bis zur liin- 
teren Nasenoffnung (Choanen) . . . 1,85 

des oberen Fleisclizalins am 
Aussenrande 0,50 

Breite des liinteren oberen Backenzalms 0,38 
Breite des knocliernen Gaumens zwisclien 

den hint, oberen Backenzalmen . . 0,75 
Liinge des Unterkiefers vom Gelenkkopf 

bis zur Sympliyse 2,50 
Hohe des Unterkiefers am Kronenfortsatz 1,25 

Expl. v. Askhabad 
31,G cm frisch*) 

(32,3 im Balge) 
7.6 cm frisch*) 

(8,3 im Balge) 
3.7 cm 
0,65 cm (circa) 
5,0 cm frisch*) 

4,17 
2,14 
2,47 

Liinge 

0,72 „ 
? (verwachsen in 
Folge d. Alters). 

1,90 cm 

0,54 „ 
039 „ 

0,72 „ 

2,46 
1,12 

Diese Maasse stimmen so gut iiberein, als man es nur irgend bei zwei 
Individuen derselben Art erwarten kann, bei welcher Alters- und Ge- 
schlechtsverschiedenlieiten grosse Untersehiede in den Maassen bedingen 

* Im frischen Zustande von Herrn Dr. A. Walter gemessen, der 
ausserdem nocli folgende IMaasse im frischen Zustande genommen hat: 
von der vorderen Ohrniuschelbasis bis zur Sclmauzenspitze 3,2 cm; 
Umfang hinter dem Schulterblatt 8,8 cm ; Umfang an der dicksten Stelle 
des Leibes 9,5 cm; Hohe am Widerist 9 cm. 
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konnen. An dem Balge von Askhabad liabe icli nocli folgende Maassc 
genommen: von der Schnauze bis zur Sclnvanzwurzel 24,3 cm (friscli 
24 cm; letzte Haare an der Sclnvanzspitze 1,4 cm; von der 
Sclinauzenspitze bis zur Mitte des Auges 1,65 cm; von der Mitte des 
Auges bis zur Mitte der Oliroflhung 2,00 cm; von der Sclinauzen¬ 
spitze bis ebendahin 3,55 cm; Unterschenkel ca. 3,8 cm; Vorderfuss 
2,4 cm ; liingste Bartborsten ca. 5 cm. In Bezug auf die Farbung und 
die Behaarung des vorliegenden Individuums ist nocli bemerkenswertli, 
dass die Scliwanzspitze einen etwas (kaum merklich) dunkleren Farben- 
ton besitzt, dass die Bebaarung am ganzen Korper und Schwanze 
ziemlicb kurz, straff und diinn ersclieint, dass die Oberseite des Vorder- 
fusses ganz weiss, die Oberseite des Hinterfusses mit Ausnahme des 
ausseren Theiles der Basalbalfte ebenfalls ganz weiss, sowie sammtliche 
Krallen weisslich, die hinteren Bartborsten ebenfalls weisslich, die 
vorderen braunlich erscbeinen. 

Wenn icli nun glaube, dass die von Blanford bescliriebenen 
Exemplare von Yarkand und das vorliegende aus Transkaspien zu einer 
und derselben Form gehoren, so bleibt nocli die Frage zu beantworten, 
ob diese Form von den naheverwandten anderen Pi^orms-Arten aus 
der Unter-Abtheilung Grale wirklich verscbieden ist oder nicbt. Nacb 
der BLANFORD'schen Bescbreibung allein war icli in dieser Beziebung 
bis jetzt bei meinen Studien tiber die Familie der Mustelidae unsicber 
geblieben. Nacb Yergleicbung des vorliegenden, offenbar zu einem 
sebr alten Individuum geborenden Balges und Scbadels mit zahl- 
reiclien Yertretern der verwandten Arten, besonders von vulgaris, bocca- 
mela, subpalmatus, erminea, sowie aucli alpinus und den bier wohl 
allein in Betracht kommenden nordamerikaniscben Formen richardsoni, 
longicaada, piisillus, xanfhogenys etc. bin icli zur Ueberzeugung ge- 
langt, dass es sicb in vorliegendem Falle um eine gute Art liandelt, 
die mit keiner anderen Form vereinigt werden kann. Wie sclion flie 
oben bescbriebene Farbungs- und Bebaarungsweise etwas Charakte- 
ristisclies bat, so sind nocli viel melir Eigenthumlichkeiten in der Schadel- 
bildung zu finden, die sich in dieser Yereinigung bei keiner der nacb 
der geograpbisclien Verbreitung etwa in Frage kommenden Arten 
finden. Es sei mir gestattet, einige derselben bier anzufubren: 1) Der 
Schadel zeigt sicb, im Profil gesehen, an der Stirn stark gewolbt, 
wahrend die Linie von der Stirn bis zum Hinterhaupt mit Ausnahme 
einer kleinen Wolbung an den Scheitelbeinen fast gerade verlauft. 
2) Der Schadel ist dicht hinter den Hinteraugenhohlen-Fortsatzen sehr 
stark eingeschnurt. Die Einschnurung ist bei den Individuen aus 

o o 
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Yarkand urn einige Millimeter weniger stark gewesen. 3) Von unten 
gesehen, zeigt sicli der Gesicktstheil des Schadels verhaltnissmassig 
sehr gross entwickelt, so dass der hintere Rand des knochernen Gaumens 
in der Mittellinie nur wenig vor der Mitte der Schadelbasis zu liegen 
kommt. 4) Die Ausbuchtung an dieser Stelle ist weit hufeisenformig 
und nicht schmal und eng, oder nacli vorn besonders stark zugespitzt. 
5) Die mehr oder weniger ebene Flache zwischen den knochernen Ge- 
horblasen und dem Unterkiefer-Gelenk misst jederseits in den ausseren 
Theilen von vorn nach hinten etwa nur 3 mm bei einer seitliclien Aus- 
dehnung von etwa 8 mm, sie bildet also ein quergestelltes, selir schmales 
Parallelogramm, wahrend bei den in Frage kommenden anderen Arten 
die Form sicli mehr quadratisch gestaltet. 6) Die Bullae osseae selbst 
liegen verhaltnissmassig nahe bei einander (ca. 4 mm) und bilden 
zwischen sich, da die Innenrander ziemlich steil abfallen, ein verhalt¬ 
nissmassig tiefes Thai. 7) Ebendieselben knochernen Gehorblasen 
gind von bohnenformiger Gestalt und heben sich ziemlich scharf, beson¬ 
ders auch nach vorn winklig, von der Schadelbasis ab; auch besitzen 
dieselben eine, wenn auch stumpfe, so doch deutliche Kante zwischen 
ihrer inneren und unteren Flache. 8) Die vordersten oberen Backen- 
zahne (^3) stehen fast parallel zu einander, nur etwas nach vorn con- 
vergirend, aber durchaus nicht divergirend wie bei boccamela. 9) Der 
nach innen und vorn gerichtete innere Hockerfortsatz des oberen 
Reisszahns (^1) ist etwas schwacher ausgebildet als das mit demselben 
divergirende vordere Ende desselben Zahnes. 10) Der obere Hocker- 
zahn (mi) ist in seiner inneren Halfte massig, aber deutlich erweitert 
und triigt hier in der Mitte der Kauflache einen Hocker. 11) Die 
aussere und innere Halfte der Kauflache dieses Zahnes bilden mit 
einander beinahe einen rechten Winkel, was sich besonders deutlich 
bei der Ansicht von hinten hervorhebt. 12) Die an den vorderen 
Rand der einander gegeniiberstehenden oberen Hockerzahne gelegten 
Tangenten fallen mit einander in einer Linie zusammen und schneiden 
sich also nicht winklig. 13) Die Spitzen der beiden vordersten oberen 
Backenzahne stehen ungefahr ebenso weit von einander entfernt wie 
die Innenrander der hintersten oberen Backenzahne u. s. w. — Um 
die Moglichkeit der Yergleichung der Maasse dieses Schadels mit den 
von R. Hensel bei anderen verwandten Arten gcgebcnen Schiidel- 
maassen zu geben, fiige ich noch folgcnde hinzu: 

Basilarllinge (wegen Defects am Hinterhaupt nicht zu messen) 
Scheitelllinge von dem Endo der Crista sagittalis bis zum vor¬ 

deren Ende der Nasenbeinnaht 3;81 cm 
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Sclimalste Scliiidelbreite iiber den Ohroffnungen ..... 1,90 cm 
Breite des Scluidels zwisclien den vorspringenden Mastoid- 

knochen 2,14 „ 
Geringte Schadelbreite an der Stirn (Einsclinurung sehr stark) 0,72 „ 
Breite zwisclien den Spitzen der Processus postorbitales . . 2,14 „ 
Geringste Schadelbreite zwisclien den Augenhohlen .... 0,98 „ 
Entfermmg der Aussenrander der Alveolen der oberen Eck- 

ziiline von einander 0,88 „ 
Gaumenlange von dem Hinterende der mittelsten Zalmalveolen 

bis znr Mitte der Choanen 1,84 „ 
Obere Zalmreihe von dem vorderen Eckzalin - Alveolarrande 

bis zum binteren Alveolarrand von m1  1,24 „ 
Abstand der Stirnwolbnng vom Gaumen ca. 1,0 „ 
Lilnge der Crista sagittalis (sehr gross in Eolge des Alters) 2,12 „ 
Sagittallange des oberen Reisszalins (jp1) an der Krone . . 5,4 „ 
Grosster Sagittaldurchmesser des oberen Hockerzahns (m) . . 2,0 „ 
Qnerdnrclnnesser des Scbadels zwisclien den starksten Wol- 

"bungen bint en (etwas unbestimmt) ca. 1,8 „ 
vorn ca. 1,3 „ 

Kronenlange der oberen Eckzabne (in der Mitte der Aussen- 
seite gemessen) 0,62 „ 

Unterkieferlange vom hinteren Eande der mittelsten Schneide- 
zahn-Alveole bis zur Mitte einer Tangente, die die Gelenk- 
kopfe von liinten bertihrt ca. 2,2 „ 

Unterkieferlange von dem Yorderende des Eckzalms bis zur 
Mitte des Gelenkkopfes 2,3 „ 

Zabnreihe von ebendaber bis binter Alveolarrand von m2 . 1,47 „ 
Holie des Unterkiefers zwiscben und  0,4 „ 
Sagittallange des unteren Reisszabns an der Krone . . 0,53 „ 
Grosster Sagittaldnrcbmesser des unteren Hockerzahns (m^) . 0,14 „ 
Kronenlange der unteren Eckzabne (in der Mitte der Aussen- 

seite gemessen) \ . . 0,54 „ 
Alles zusammengenommen, zeigt der Schiidel in manclien Be- 

zieliungen eine grossere Verwandtscliaft mit P. aljpinus, ja sogar mit 
xanthogenys, als mit vulgaris, erminea und boccamela, mit welch letz- 
terer Art die vorliegende nur in der Grosse und dem allgemeinen 
Farbungsprincip eine ungefahre Aehnlichkeit zeigt. 

Prof. Dr. W. Blasius. 

Pinnipedia. 

31. Phoca vitnlina L. vav. caspica Nilss. 
Der Seehund des Kaspischen Meeres soli das transkaspische Ufer 

fast nie beruhren. Wir fanden nur einmal am 26. April/8. Mai 1886 
ein ausgeworfenes todtes Exemplar am Strande des Schlammvulkan- 
liiigels zwisclien Tschikischljar und Hassan-kuli. 

3* 
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C. E. y. Baer1) tlieilt (auf die Autoritat Sherebzow's hin) mit, 
class im Busen Karabugas nacli Aussage der Turkmenen friiher See- 
Imnde regelmassig auf den Inseln hinter dem Eingange gelagert liatten, 
was mill nickt nielir vorkomme. Dei* zunehmende Salzgehalt in vielen 
ganz Haclien Busen der Ostkiiste bat dort die Fische verdrangt und 
mit ilmen naturgemass aucli die Seehunde. 

Glires. 

Wie in Steppen oder Wtistengcbieten gemeiniglich, sind es aucli 
in Transkaspien die Nager, welclie zur Saugethierfauna das erheb- 
licliste Contingent stellen und ihr den Stempel der speciellen Eigen- 
lieit aufdrucken. Indess steht das eigentliclie Turkmenien in Folge 
seiner den grossten Theil des Gesammtareals einnehmenden reinen 
Sandwiisten gegen die nordlich angrenzenden wirklichen Steppenflachen 
mit ausgiebigerer Vegetation sogar beziiglicli der Nager im Reichthum 
der zu beherbergenden Arten entschieden erheblich nacli. Auf s deut- 
lichste springt liier das bekannte Wiisten - Steppengesetz in's Auge. 
Der Arten sind nicht viele vorhanden, die vorkommenden aber meist 
iiber das gesammte Gebiet in oft grosser Haufigkeit vertheilt und da- 
lier zu wirklichen Charakterthieren par excellence geworden. Zum 
Wiistenbilde gehoren in Transkaspien alltiberall Spermophilus lepto- 
dactylus Lichtst. und Meriones opinms Lichtst., haufig als das ein- 
zige, aber nie und nirgend fehlende Leben; zu dem der eingeengten 
Hungersteppe theilweise noch letzterer neben Lejms lehmanni Sev. ; zu 
dem der Gerollhalden im transkaspischen Gebirge endlich Lagomys 
rufescens Gray. Auf genannte Formen trifft der Blick in den be- 
riihrten Bodenzonen stets. Sie sind dalier charakteristischer als manche 
grossere, an sich auffalligere und gleichfalls hiiufige Gestalt den 
Menschen aber mehr fliehender und damit sich selbst dem suchenden 
Auge leichter entziehender Thiere, wie der Antilopen, Wildesel etc. 
Von den im Folgenden namhaft gemachten Nagerarten sind von uns 
selbst nur 15 als im Inneren Turkmeniens, im eigentlichen transkaspi¬ 
schen Wiistenbecken und scinem schmalen Siidrande, der Hungersteppe, 
und im Kopet-dagh heimische festgestellt. Die weiteren nahmen wir 
nach iilterer Autoren, vornehmlich Eveusmann's und Brandt's, zuver- 
liissigem Zeugnisse auf, als Arten, die zum Theil den Rahmcn unseres 
Gebietes sicher beruhren, iiber denselben auch ein Weniges vorschreiten 

Caspisclio Studion; Nr. III. Bull. Acad. St. Petersb. 185G? p. 17. 
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imd daher cben als intercssante Grenzlauflingc nicht imberiicksichtigt 
bleiben kounten, wcnugleich sie dem Haupttheile des behandelten 
Strichcs fclilen. Eine Reihc solcher, die im NW. durch die kirgisi- 
schen Steppen sich reicli verbreiten, gelangt namlich bis an den trans- 
kaspischen nordwestliclien Wlistenrand, wird noch auf der turkmeni- 
sclien Halbinsel Mangysclilak und der Hoclisteppe des Ust-jurt be- 
troffen, olme aber hier dann nocli weiter gegen Siiden vorstreben zu 
konnen. Wenige dieser umgehen augenscheinlich das transkaspisclie 
Becken, um namentlich westlicker in Persien und Kleinasien in merk- 
licli slidliclieren Breiten wieder aufzutreten. An manclien soldier ist 
ersichtlicli, dass in den Kaukasuslandern die liohen Gebirgsketten selbst 
echten Steppenformen weniger vollkommene Scliranken zu setzen ver- 
mogen als die Hochwiiste Transkaspiens. Gleichzeitig bietet auch 
diese Gruppe einige Formen dar, die, obzwar vorwaltend indiselie, tiefe 
Passe der siidliclien Grenzgebirge iiberwanden und sich wohl erst 
neuerdings im hier behandelten Theile Centralasiens ansiedelten. 

32. Myoxus sp. 

Ein Petersburger Entomolog, Herr Konig, erbeutete im Sommer 
1887 einen Siebensehlafer in den Garten von Germab oder Kulkulan 
im Kopet-dagh. Wir haben das Exemplar nicht selbst gesehen, glauben 
nach der Beschreibung Herrn Konig's aber mit einiger Sicherheit auf 
Myoxus dryas Schkeb. schliessen zu diirfen. Letztere Form ist ja durch 
ganz Transkaukasien und Nordpersien iiberaus haufig. Sonst ware 
hier dem Fundorte nach noch an Myoxus pictus Blanford1) zu 
denken, falls dieser wirklich von dem ihm jedenfalls sehr nahe stehen- 
den M. dryas Scmt. artlich verschieden ist. Im baumlosen Gebiete 
kann der Siebensehlafer Transkaspiens nur auf einige Gartencomplexe 
persischen Ursprunges beschrankt sein;:'). 

1) Eastern Persia, Vol. II, p. 51—53, PL IV, Fig. 2. 
*) Laut mimdlichen Mittheilungen des Herrn Wilkins in Tasch- 

kent ist es diesem gelungen, auch in Russisch-Turkestan eine Myoxus- 
Art nachzuweisen, wahrend von dorther friiher kein Siebensehlafer be- 
kannt war. Die Species vermochte Herr Wilkins uns nicht sicher zu 
bezeichnen, doch stimmte seine Beschreibung gleichfalls am besten zu 
M dryas Schiieb. Durch diesen Fund wird das Verbreitungsgebiet der 
Schlafimiuse in Mittelasien bedeutend erweitert. 



88 Dr. G. RADDE und Dr. A. WALTER, 

33. Spermophilus leptoclactylns Lichtst. 

? Eichwald, Reise auf dem Caspisclien Meere etc. 1834, I. Abtli., p. 305 
u. 472, Arctomys turcomanus*). 

? Eichwald, Fauna caspio-cancasica, 1841, p. 28, Arctomys turcomanus. 

Bci den Saryk-Turkmenen der Afglianengrenze Alaka. 
Spermophilus leptodadylus Lichtst. ist die einzige Zieselart, welche 

wir im eigentliclien Turkmenien antrafen, sie aber durch's gauze Ge- 
biet in grosster Haufigkeit, nur iibenviegend an die Region der Sand- 
wliste gebunden. Im Sande um Usun-ada, Michailowo und Tschikisch- 
Ijiir, hart am Gestade des Kaspi, ward sie ebenso kaufig beobachtet 
wie bei Utsch-adshi und Repetek, nahe dem Amu-darja, und in der 
Bergwiiste langs der neuen Afglianengrenze, vom Tedshen bis Agamet 
und Kara-bil, ostlicli vom Murgab. An letzter Linie bewoknt Sp. lepto- 
dad. nebst seinem treuen Begleiter, Meriones opimus Lichtst., die 
mit diinner Grasnarbe bezogenen sandig - lehmigen Hiigel. Seltener 
fanden wir ihn im eigentlichen Steppen- und Oasenlande, so z. B. im 
Pendeh-gau zwischen Tachtabasar und Bend-i-nadyr auf der obersten 
Uferterrasse des Murgabthales und in der Merw-Oase, wo er selbst im 
Triiminerfelde des alten Merw sich aufhalt. Wir sammelten an ver- 
sehiedenen Punkten eine Reihe von Exemplaren, und zwar in Winter- 
und Sommerkleidern, die selir von einander abweichen, indem das 
Sommerkleid ausserst kurzes, kaum reclit fassbares einfarbiges Haar 
auf der Rtlckseite aufweist, wahrend die Behaarung des Winterpelzes 
ziemlicli lang, selir weicb und auf dem Riicken durcli einen langen 
scliwarzen oder dunkelbraunen Fleck jedes Granenhaares feinst ge- 
zeichnet ist. An den Seiten vor dem Uebergang zur weissen Baucli- 
snitc entbehrt das Haar dieser Zeiclmung, ist einfarbig glanzend gelb. 
iiin bei Bal-kuju am 24. Februar/G. Marz geschossenes altes S ergab, 
frisch im Fleisclie gemessen, folgende Ausmaasse: 

Korperlange von der Scliwanzwurzel bis zum Atlas . . 180 mm 
Kopflange oben  60 „ 

*) Eiciiwald's Arctomys turcomanus wird meist auf Sperm. fulvus 
Lichtst. bezogcn, olme dass sicli crmittoln liisst, ob auf Grund von 
Vcrgloich durch Eichwald gesammcltor Exomplare. Sein Fundort, die 
Insel Tsclieleken, ist aber in alien Stiicken der nahen Kustenwiiste so 
vollig gleicli, dass es uns wahrsclieinlicli scheint, sie belierberge auch 
nur den gleicli en Ziesel wie die naclistliegenden Uferstrecken, und auf 
dicsen fanden wir bloss den Sp. leptodactylus Lichtst. 
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Scliwanzlange mit dem Haare 110 mm 
„ olme das Haar 70 „ 

Von der Sclmauzenspitze bis zur Ohrmuscliel .... 43,5 „ 
Von der Schulterspitze bis zur Spitze der langsten Klaue 122 „ 
Llingste Klaue der Vorderextremitat 11 „ 
Fersenlange 40 „ 
Haarpinsel an der Innenzehe der Hinterextremitat ... 67 „ 
Umfang hinter den Schultern 160 „ 

1886 kamen am 24. Februar/6. Marz die ersten Exemplare nach 
dem Wintersclilafe im Sande urn Bal-kuju, unweit Askhabads, zum Vor- 
scheine. 1887 soil nach zuverlassiger Aussage dortiger Beamter der 
auffallend milde und schneearme Winter die Ziesel wie die Meriones 
liberhaupt urn den ublichen Schlaf gebracht haben. Einem am 11./23. 
April bei Molla-kary erlegten ? entnahmen wir 1886 noch 4 gegen 
2 Zoll lange Embryonen. Dagegen fand ich 1887 am Murgab am 
12./24. April die Weibchen stets schon von 2—4 Jungen begleitet, 
welche etwa die Grosse eines starken Gricetus phaeus Pall, besassen. 
Das trockene und heisse Frulijahr dieses Jahres liatte somit die Wurf- 
zeit bedeutend gegen das Vorjahr verfriiht. Zu angegebener Zeit 
trieben die Mannchen eifrig die Weibclien, so dass wohl eine zweite 
Paarung sclion bevorstand. Die Nahrung der Ziesel besteht ilber- 
wiegend in Pflanzenzwiebeln und tiberliaupt Wurzeln, nach denen man 
sie stets hastig scharren sieht. Daraus erklart sich wohl ihr gutes 
Einvernehmen mit Meriones opimns Lichtst., neben und sogar in 
dessen reichbesetzten Colonien die Ziesel ruhig leben. Zwischen bei- 
den Formen besteht eben keine Nahrungsconcurrenz, denn Meriones 
weidet tiberwiegend oberirdische Pflanzentheile, steigt auch gerne auf 
hohe Wiistenstauden und Straucher nach deren Fruchten. 

34, Spermophilus fulvus Lichtst. 

Brandt, Zool. Anhang zu Lehmann's Eeise, p. 303. 
Dieser grosse Ziesel soil nach Brandt von Lehmann am Ostufer 

des Kaspischen Meeres am 17. April 1840 gesammelt sein. Brandt's 
Angabe, Ostufer des Kaspischen Meeres, bezieht sich aber immer auf 
No wo-Alexandre wsk und Umgegend auf der Halbinsel Mangy schlak, 
also auf den aussersten nordwestlichen Grenztheil unseres Gebietes. 
1m Inneren Turkmeniens suchten wir die Art vergebens. 

35. Spermophilus brevicauda Brdt. 

Brandt, Zool. Anh. z. Lehmann's Reise nach Buchara uud Samarkand, 
p. 303. 
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Diese mis in Transkaspicn nirgeiuls begegnetc Art bat Leiimann 
am Ostufer des Ivaspiscben Mceres, bci Xowo-Alexandrowsk, erbeutet. 
Wciter siidlicb in's Tnnerc Turkmeiiiens schcint sic ihre Verbrcitung 
nicht ausziulelnieu. 

36. Oricctns iihacus Pall. 

1st cine luiuligo Erscheiming sowobl in der Ebene Turkmeiiiens, 
als auch an bebautcn Stellen des Kopet-dagh, und zwar fingen wir ihn 
melirfacli an, ja in mensclilidien AYolmungen. Seine Vorliebe fiir be- 
wobnte Bauliclikeiten, die uns Anfangs auffiel, weil die iibrigen (jeden- 
falls die meisten) Hanisterarten dock nur zufiillig in Hauser gerathen, 
ist schon langc bekannt und melirfacli mitgetlieilt. So nannten sclion 
Dicksox und Ross 1) den Cricetus phaeus, nur unter der irrthumlichen 
Bestimmung als Or. accedida Pall., direct einc der Hausmause von 
Erzerum. BeiBLANFOiiD-) heisst es„coming into houses". Ebenso fiihren 
Danford und Alston3) ihn als zahlreichen Hausbewohner in Ort- 
schaften Kleinasiens an und fiigen noch die Beobachtung hinzu, dass 
der kleine Hamster in Wohnungen erst Einzug halte, nachdem diese 
von Hausmausen gereinigt sind. Zu letzterer Beobachtung stimmt 
vicllcicht die Thatsache, dass im Friilijahr 1887 zu Pul-i-chatun, wo 
Cricetus jihneus besonders zahlreich in den Schuppen des Kosaken- 
lagcrs war, dort kein Exemplar der IIiis mtisculus L. var. baciriamts 
Blvtii sich finden licss, und andrerseits der Hamster in den von jener 
Maus uberschwcminten Postcn am Murgab vollig fehlte. 

Exemplare der Art sammelten wir an folgenden Punkten und 
Daten: Askhabad 25. Marz/6. April 1886 und im Mai 1887, Gcrmab 
im Kopet-dagh 23. Mai/5. Juni 1886 und Pul-i-chatun am Tedshen 
2(.>. April/11. Mai 1887. Alle unsere Stilcke sind durchaus typisch, 
die meisten von hell blaulichgrauer Ruckenfarbe, welche nur an einigen 
ol'ienbar sehr alten, weil besonders starken Exemplaren in's Gelbe 
zieht. de Eiupi'i's Cricetus isabcllinas aus Persien ist als selb- 
stiindige Art entschieden unhaltbar, da der unbedeutende Grossen- 
uuterschied nichtssagend schcint, und sonst in der von Blanford 4) 

1) A collection ofbird-skins from the neiglibourliood of Erzcroom etc., 
in: Proc. Zool. Soc. London, 183(J, p. 122. 

2) Eastern Persia, p. 58. 
o) On the Mammals of Asia Minor, in: Proc. Zool. Soc. London, 

1880, p. fil. 
•1) Eastern Persia, p. 5(J. 
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wortlich Aviedergegebenen Originalbeschreibung de Filippi's nicht der 
geriiigste ^veiterc Unterschied von Cricekts jphaeus Pall, sich finden 
lasst. Audi Scully1) sclieint dieser Meinung, indem er sclireibt: 
„aiid I believe that both G. falvus (Blanf.) and C. isabellimis (de 
Fil.) must be regarded as merely subspecies of G. phaeusu. 

37. Cricetus arenaritis Pall. 

Brandt, J. P. Zool. Anh. z. Lehmann's Eeise, p. 207. 
Brandt erhielt die Art durch Lehmann von Nowo-Alexandrowsk 

am Ostufer des Kaspischen Meeres. Wir fanden sie im Innern Trans¬ 
kaspiens nicht. 

38. Mus deciimamis Pall. 

Zu Krasnowodsk erhielten wir zwei Exemplare der Wanderratte. 
Sie ist Turkmenien urspriinglich nicht eigen, sondern erst neuerdings 
auf russischen Schitfen in die kleincn Hafen eingeflihrt. Mit den leb- 
haften Waarentransporten auf der neuen Bahnlinie in's Innere des 
Gebietes wird die Ratte jetzt wohl schon weiter bis zu den neuen 
Stadten Askhabad und Merw vorgedrungen sein. 

39. Mus sylvaticus L. 

Brandt, Zool. Anh. z. Lehmann's Reise, p. 305. 
Fehlt im eigentlichen Transkaspien, wurde wenigstens von uns 

dort nirgends gefunden, wohl aber durch Lehmann am Ostufer des 
Kaspischen Meeres (worunter bei Brandt 1. c. stets die Umgebung von 
Nowo-Alexandrowsk gemeint ist) nachgewiesen. Da die Waldmaus in 
alien vegetations- und culturreichen Gebieten Mittelasiens, nordlich, 
r)stlich und siidlich Transkaspiens heimisch ist, scheint sie hier nur 
das turkmenische Wiistenbecken zu'umgehen, es nur an seiner Nord- 
westecke auf der Halbinsel Mangyschlak zu beriihren. Es ware aber 
die Moglichkeit nicht ausgeschlossen, dass Lehmann's Collection nicht 
den echten Mus sylvaticus L., sondern den Mus tvagneri Eyersm. (der 
wahrscheinlich mit M. musculus L. var. bactrianus Blyth identisch 
ist?) einschloss. Nur in Petersburg konnte dieses entschieden werden. 

40. Hits musculus var. bactriamis Blyth. 

Der von vielen, namentlich englischen Autoren als selbstiiudige 
Art aufrecht erhaltene Mus bactrianus Blyth, welcher aber durchaus 

1) On the Mammals of Gilgit, in: Proc. Zool. Soc. Lond.7 1881, p. 205. 
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mit Lataste 0 und Anderen dem Mus nmsciilus L. untergeordnet 
werden muss, ist durch ganz Transkaspien verbreitet. Unsere Exem- 
plare stammen von den verschiedensten Punkten des Gebietes und 
weichen stets vom europaischen Typus durch den mehr in's Lehm- 
farbene, Gelbe, ja Rothliclie ziehenden Ton der Rtickenseite, so^Yie 
durch das Weiss der Unterseite ab. Die beiden Farben sind bald 
mehr, bald weniger scharf gegen einander abgegrenzt, wie auch die 
Oberseite bald mehr, bald weniger gelblich oder rothlich ist. Yiele 
stimmen genau mit Blanford's2) Beschreibung und Abbildung iiber- 
ein. Schon in Transkaukasien neigt die Mehrzahl der Hausmause 
dieser Abart zu, und es kommen dort schon Exemplare vor, die durchaus 
der var. bactrianas Blyth zuzuzahlen sind, wahrend andere in alien 
Abstufungen durch Trubung der Unterseite in Grau und Zurucktreten 
des Gelb auf der Oberseite bis zum reinen europaischen Typus hinuber- 
fuhren. Entsprechend der Fiirbung bieten auch die iibrigen Merkmale 
gleichmassige Uebergange, so das Verhaltniss der Ohrlange zum Ab- 
stand zwischen Ohroffnung und Auge, die recht variable Schwanz- 
lange etc. 

3£us musculas bactrianns finden wir an alien von Menschen be- 
wolmten Orten Transkaspiens in grosser Menge und, was wohl Beach- 
tung verdient, auch unabhangig von solchen in der freien unbewohnten 
Steppe. Auf letzteres Vorkommen glaubten wir schon schliessen zu 
diirfen, als wir diese Hausmaus im Friihjahr 1887 massenhaft in kleinen 
Erdhtitten antrafen, die eben erst langs der kaum vollendeten Bahnlinie 
zwischen Merw und dem Amu-darja aufgefilhrt waren. In wenig Wochen 
konnte eine solcheZahl vonMausen unmoglich zufallig undkunstlichhin- 
gebracht oder von wenigen eingeschleppten erzeugt sein. Ebenso 
waren am Murgab auf alien neu errichteten Militarposten sofort zahl- 
reiche Hausmause aufgetreten, die sich fraglos dort aus der Steppe 
zusammenzogen, da um einige weithin nicht einmal ein Saryken-Aul 
vorhanden ist. An der Afghanengrenze fanden wir dann (im April 
und Mai 1887) auch wirklich die Maus reichlich in vollig menschen- 
leerer Gegend. Leider hatten wir nie Gelegenheit, den Mas ivagneri 
Eversmann mit der hier behandelten Form zu vergleichen. Es scheint 
uns aber nach alien den ill. ivagneri Evm. betreffenden Literatur- 
angaben durchaus wahrscheinlich, dass er mit dem M. bactrianus 

1) Noto sur les souris d'Algerie, 1883. — Fauna des Vertobres do 
Barbaric Mammiferes, 1885. 

2) Eastern Persia, Vol. 2 p. 56 u. 57, PI. V, fig. 2. 
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Blyth identiscli ist, und nur bezliglich dieser dem M. muscalus L. 
unterzuordnenden Form eine Benennungstheilung derart vorliegt, dass 
sie in deu stidliclien, iiberwiegend von englischen Zoologen durch- 
forschten Theilen Centralasiens die Bezeichnung Blyth's, in den nord- 
licben, melir russisclien Forschern geoffneten aber die Eyersmann's zu 
tragen pflegt. 

41. Nesolcia indica Gray (= hardwiclcei Gray) 
var. Jmttoni Blyth. 

Mit zu den interessantesten Kesultaten unserer transkaspisclien 
Saugetbierstudien gehort wobl der Nacbweis des iiberwiegend indischen 
Genus JSfesoMa Gray {Spalacomys Peters) im russischen Theile Central¬ 
asiens. Das erste Exemplar der zunachst in Rede stebenden Art wurde 
am 8./20. April 1887 im Pendeh-gau ca. 4 Kilometer unterhalb Tach- 
tabasars erbeutet. Dort waren die von den Tbieren aufgeworfenen 
Erdbaufen nicht selten im unteren Murgabthale an Canalufern und 
Rainen zwiscben Luzernefeldern. Fiinf Exemplare wurden sodann Ende 
Mai 1887 in Askbabad gesammelt, wo das Tbier entscbieden baufig 
ist und auch menschlicbe Wobnungen beimsucbt (drei Exemplare wur¬ 
den z. B. fiir uns vom Feldscher Dartau in der Apotbeke des Militar- 
bospitals gefangen). Abgeseben von den beim Bestimmen kaum ver- 
wendbaren alteren kurzen Bescbreibungen und Notizen, ist die Art 
namentlicb durch Peters 1) (als Spalacomys indicus n. gen. et sp.), 
Blanford2) und 0. Thomas 3) so ausgiebig bebandelt, dass es unserer- 
seits kaum eines Zusatzes an diesem Orte bedarf. zumal specielle 
Schadelverhaltnisse bei der folgenden neuen Art vergleichsweise zur 
Spracbe kommen. Unser grosstes Exemplar, ein $ (eben das am 8.|20. 
April 1887 im Murgabthal erbeutete), ergiebt im Fleische an Maassen: 

Kopf und Rumpf (ohne den Schwanz . 180 mm 
Kopflange 48 „ 
Schwanzlange 120 „ 
Grosste Obrlange (an der OefFnungsseite) 16 „ 
Grosste Ohrbreite (das Ohr flacb gebreitet) 13,5 „ 

1) Ueber einige merkwiirdige Nagethiere (Spalacomys indicus etc.) 
des Konigl. zool. Museums, in: Abhandl. BerlinerAcad. 1860, p. 139—147, 
Taf. II, Fig. 1 a—d (mit vorziiglicher Darstellung des Sclilidels). 

2) Eastern Persia, Vol. 2, p. 59—60, PL. VI, Fig. 1 u. la. 
3) On the Indian species of the Genus Mus, in: Proc. Zool. Soc. 

Lond., 1881, p. 524—526. (Anderson's Specialarbeit iiber dieses Genus 
stand uns leider nicht zu Gebote, doch ist sie bei Thomas 1. c. aus- 
roichend beriicksichtigt.) 
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Iii Transkaspien meidet diese Art die Sandwuste, halt sich viel- 
niehr an den Lossgrund, folgt deshalb vorwiegend den Fluss- und 
Bachlanfen und bevorzugt entschieden Culturoasen. Augenscheinlich 
iibcrwand sie, den Flussthalern folgend, von Siiden, Afghanistan und 
Persien her, die Grenzgebirge und trat auf solchen Wegen in's trans- 
kaspische Becken ein. 

42. NesoMa boettgevi n. sp. 

Am 9.|21. Marz 1887 erbeuteten wir auf einer grossen Insel des 
Amu-darja, nahe der damals erst geplanten Ueberbriickungsstellc des 
Stromes durch die transkaspische Bahn, eine NesoJcia, die sogleich in 
nianchem Merkmale von der N. indica Gray (= N. hardwickei Gray) 
var. Tiuttoni Blytii abzuweichen schien. Die genau vergleichende 
Untersuchung des Stiickes ergab dann, namentlich am Schadel, eine 
Eeilie von Sonderheiten, die uns zwingen, das Thier als neue Art zu 
beschreiben. Wir widmen sie unserem geschatzten Mitarbeiter, Herrn 
Dr. 0. Boettger in Frankfurt am Main, dem um die Reptilien- und 
Molluskenfauna Inner- und Westasiens, speciell auch um unsere Samm- 
lungen so verdienten Forscher. 

In erster Linie fiel die bedeutend gedrungenere und breitere Form 
des Kopfes gegeniiber der nachststehenden Art, der N. indica var. 
Imttoni auf (letztere soli als nachstvenvandte Form in alien Theilen 
der Beschreibung zum Vergleichsobjecte dienen), welche bei spaterer 
Schadeluntersuchung klar ward. Deutlich abweichend war am frischen 
Exemplare die Gesammtfarbung, indem bei schwarzlich - schiefrigem 
Hauptcolorit an den Haarspitzen nur ein geringer grau-braunlicher 
Anflug bemerkbar wurde, wahrend die transkaspischen Stiicke der 
N. indica Imttoni, auch die zu gleicher Jahreszcit erbeuteten, ganz 
die bekannte, von Blanford l) trefflich wiedergegebene rostig-gelb- 
liche Pelzfarbe.aufweiscn. Die Unterseite ist grauweisslich, d. h. die 
Basis der Haare dunkel-schiefrig, die Endhalfte weiss, nicht isabell 
oder gelblich, wie bei der N. indica var. Imttoni. Die Farbung der 
Bauchseite stimmt somit eher mit der ausschliesslich indischen Grund- 
form als mit der durch Afghanistan und Persien bis Transkaspien 
reichenden Varietiit der zum Vergleiche angezogenen Art uberein. Die 
Sohlen der Ilinterextreinitaten sind bei unserer Species bis vor die 
vorderen Zehenbasen schieferblaulich-grau, so dass nur die zwei vordcr- 

1) Eastern Persia; Vol. 2 (p. 59—61); PL VI, Fig. 1. 



Die Saugethiere Trailskaspiens. 45 

sten Tuberkel und die Zeheuunterseite weiss bleiben. Es fiel ausser- 
lich auch die Bildung des Scliwanzes auf. In erster Linie erscheint 
derselbe wirklich vollig nackt. Peters1) sagt zwar in der Diagnose 
seines Spalacomys indicus {— N. indica Gray) „caiida nuda — pilis 
rarissimis et brevissimis obsita!'\ und auch Blanford 1. c. nennt den 
Schwanz der v. Imttoni nackt, giebt aber die Art der Beliaarung auf 
seiner iiberhaupt vorziigliclien Abbildung (PI. VI, Fig. 1) deutlich und 
genau wieder. Eben solche Behaarung finde ich bei N. indica immer 
wohl ausgepriigt, auch an Stiicken in der vollen Sommertracht, wogegen 
unser Thier vom Oxus nur bei allerscharfstem Hinblicken feinste, erst 
mit der Lupe deutlich kenntliche Harchen an den Schuppenringen 
wahrnehmen liisst. Zum Theil hierdurch, zum Theil durch die flache- 
ren, glatteren, regelmassiger zusainmenfliessenden Schuppen wird die 
gesammte Ringelung glatter, schliesslich auch noch durch die sehr 
prononcirte weisse Randung der Ringe ausgezeichnet. Erhebliche Eigen- 
heiten treten an den Extremitaten entgegen. Zunachst sind sie schlanker 
gebaut, was vornehmlich an den hinteren in's Auge springt. Auf der 
Sohle der Vorderextremitat ist dann der hintere aussere Tuberkel bei 
N. boettgeri der Lange nach gespalten, bei der verglichenen Art da- 
gegen einfach glatt und gleichmassig gewolbt, auch weniger kantig. 
Der hinterste innere Tuberkel bei ersterer an seinem distalen Rande 
weit starker herzformig ausgeschnitten oder gekerbt als bei der 
anderen, an der er sich gleichmassig wolbt. Auf den Sohlen der 
Hinterextremitat sind in der neuen Art sammtliche 6 Tuberkel flach, 
mehr platten- oder schwielenforraig, in N. ind. huttoni dagegen mehr# 

hockerformig und kantig. Im mittleren Hockerpaare tibertrifft bei 
N, b. der aussere Tuberkel den inneren um das Doppelte der Lange, 
wahrend diese Dififerenz bei N. ind. Imttoni sichtlich geringer ist (das 
fiir letztere geltende Verhaltniss ist genau auf Blanford's citirter 
Tafel, Fig. 1 a, verzeichnet). 

Sehr wesentliche DifFerenzen stellten sich an den Gaumenfalten 
heraus. Bei N. boettgeri ist die erste Gaumenfalte dicht an den vorder- 
sten Hockerwulst getreten, bei der N. ind. huttoni viel weiter ent- 
fernt. In diesem ersten Interspatium liegen bei ersterer zwei gut 
cntwickelte Papillen, wahrend solche bei alien Exemplaren der anderen 
zwischen die erste und zweite Falte fallen. Die zweite Gaumenfalte 

1) Ueber einige merkwiirdige Nagethiere (Spalacomys indicus etc., 
des Konigl. Museums, in: Abh. d. Konigl. Academie zu Berlin. 18G0 
p. 143. 
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tier K b. besitzt keine mittlere Einkcrbung, me es fur die andere 
Species gilt. Die dritte der N. b. erhalt bei nocli annahernd geradem 
Vorderrande erst eine tiefe mittlere Kerbe, besteht aber noch niclit 
aus zwei getrennten Bogen, wie die der K bid. hutt. Diese Yerhalt- 
nisse erhellen besser aus den beigegebenen Figuren. Mehr noch gilt 
das von den oft schwer klar schilderbaren Unterscliieden am Schadel. 
Der ganze Schadel der N. b. ist gedrungener, relativ kilrzer und breiter 
als der der N. ind. hutt. Das Foramen occipitale, bei ersterer oben 
gleiclimassig abgerundet, neigt bei der folgenden mehr zur Dreiecks- 
form. Als breiter Wulst zeigt sich bei ersterer die Crista occipitalis 
media, als wirklicher, ziemlich scharfer Kamm bei letzterer, hier auch 
seitlich von flacheren Einsenkungen begleitet. Das Foramen infra- 
orbitale am Schadel der N. b. ist kilrzer, aber tiefer in die Maxille 
eingeschnitten als an dem der N. ind. hutt. In der Seitenansicht des 
Schadels bleibt durch weniger weites Yorspringen des Fliigeltheiles 
vom Oberkieferjochfortsatze die Fissura infraorbitalis bei N. b. in Hirer 
ganzen Hohe .als ein ziemlich starker, 1,5 mm breiter Spalt oflen, wird 
bei der zum Vergleich dienenden Art hingegen nach oben verdeckt 
und hochstens ganz unten als minimaler Spalt frei. Das Foramen in- 
cisivum ist noch ein weniges kilrzer als bei der N. indica hutt, der 
Unterschied aber wenig auffallig. Ebenso ist das Foramen palatinum 
der N. b. kilrzer und porenformig, so dass es genau an die innere 
Vorderecke der Basis des letzten Backenzahnes zu liegen kommt, wo- 
gegen das langere, schon spaltformige der N. ind. hutt. von der Mitte 
des zweiten bis etwa zur Mitte des dritten Backenzahnes reicht. Am 
Oberkiefer fehlt der N. b. ein alien Schadeln der N. ind. hutt. eigener 
sehr deutlicher starker Tuberkel nahe vor dem vorderen Basisrande der 
Molarreihe zwischen dieser und dem Hinterende des Foramen incisivum 
(der wohl die Hinterenden der oberen Schneidezahne anzeigt). Das 
Gebiss bietet kaum nennenswerthe Unterschiede, wie, nach vorliegen- 
den Beschreibungen zu urtheilen, iiberhaupt nicht zwischen den ver- 
schiedenen Arten dieses Genus. Jedenfalls wird es in Oldfield Tho¬ 
mas'1) ausgiebiger Behandlung dieser nie verwerthet. Der sorgfaltigste 
Vergleich mit mehreren Schadeln der N. ind. hutt. zeigt diesbeziiglich 
nur, dass bei letzterer das erste und zweite Prisma des und das 
erste des m.2 an beiden Ecken, bei N. b. nur an einer, der inneren, 
etwas nach hinten ausgezogen, also bei der ersten Art am Hinterrande 

1) On the Indian species of the genus Mus, in: Proc. Zool. Soc. 
Lond.7 1881, p. 521—557: Subgonus Nesolcia, p. 523—530, 
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sehr seicht, aber rcgelmassig ausgeschnitten ist, bei der letzteren nicht, 
ein Moment, auf das liier natiirlich kein Gewicht gelegt werden soli. 

Am Unterkiefer pragen sich die vielleiclit wesentlichsten Sonder- 
heiten aus. Auf den ersten Blick fallt an unserer Art der weite Abstand 
des Processus coronoides vom Condylus des Processus -condyloides der 
anderen Art gegeniiber auf, oder die in weit flacberem Bogen erheb- 
lich grossere Lange (oder Weite) der Incisura semilunaris anterior. 
Der Condylus auf dem Proc. condyloides zeigt bei 2V". K in seinem 
vorderen Theile fast die doppelte Breite wie im binteren und ist am 
vorderen, dem Proc. coronoides zugewandten Rande gleichmassig ab- 
gerundet, bei N. ind. Imtt aber hier in eine feine Spitze ausgezogen. 
Ferner steht ein machtig entwickelter, zur Aufnalime der Schneide- 
zabnenden dienender Knoelienhocker auf der Aussenflache des Unter- 
kieferastes bei iV". b. sehr merklich weiter vom Rande der Incisura 
semilunaris posterior abgeriickt als bei N. ind., wo er jenem Rande 
fast anliegt. In reiner Seitenansicht kommt demnach die abgerundete 
Spitze dieses Hockers in ersterer Art derart zu stehen, dass sie den 
Condylus gar nicht, wohl aber einen Theil der Incisura semilunaris an¬ 
terior verdeckt, wohingegen umgekehrt bei N. ind. hutt. sie dem vor¬ 
deren Drittheile des Condylus vorlagert, dafiir aber die Incisura vollig 
frei lasst. Das Foramen raandibulare endlich ist bei N. b. kaum halb 
so lang wie bei N. indresp. nicht wie bei dieser nach oben in eine 
Furche ausgezogen. 

Alle die aufgefiihrten Schadelunterschiede erhellen indess besser 
aus den Zeichnungen und miissen mit Hilfe dieser es leicht machen, 
unsere Art und die mit ihr verglichene nachstverwandte auseinander 
zu halten. 

Die Zahl der Mammae lasst sich leider nicht angeben, da wir nur 
im Besitze eines <J sind. 

Als Ausmaasse ergiebt das Alcoholexemplar * 

Kopf und Rumpf bis zur Schwanzwurzel 163 mm 
Kopflange 95 „ 
Schwanzliinge 4G „ 
Ohrlange  15 „ 
Ohrbreite .    .... 12 „ 
Augenspalte nach Herausnahme des Schadels  5 „ 
Lange des Unterarmes ungefahr 21 „ 
Lange der Hand, oben gemessen incl. d. Mittelfingers m. Nagel 21 „ 

„ der Mittelfinger oben  9 „ 
Nagel des Mittelfingers, oben gerade gemessen .... 3,5 „ 
Unterschenkel oben ca. 28 
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Sohle der Hinterextremitlit bis zur Wurzel der Mittelzehe 25 mm 
Mittelzehe  8 5   
Niigel derselben, oben gerade gemessen  4 „ 

Liinge des Schadels oben von der Spitze des ISTasalia bis 
zum Oberrande der Crista occipit  35,5 mm 

Grosste Breite des Schadels mit den Jochbogen . . . 25,5 
Lange der Nasalia  11,5 
Llinge der Frontalia  12-13 „ 
Lange der Parietalia an der Sagittalnaht  9 V 
Lange der Parietalia am Seitenrande  10,8 
Grosste Breite beider Parietalia  11 
Geringste Breite beider Parietalia dicht iiber dem Inter- 

parietale  9 11 
Geringste Breite beider Frontalia zwischen den Yorder- 

enden der Supraorbitalleisten   5 11 
Liinge des Unterkiefers vom Condylus bis znm oberen 

Rand der Schneidezahnalveolen  28 11 
Hohe des Unterkiefers von Proc. coronoides bis zum 

Angulus  17 11 

Wie Eingangs erwalmt, wurde die Art auf einer Insel des Amu-darja 
unweit Tschardshuis, also schon auf bucharischem Grunde und hart 
auf der Ostgrenze des uns beschaftigenden Gebietes, welche eben jeuer 
Strom scharf zieht, aufgefunden. Die auf der etwa 6 Kilometer langen 
Insel recbt zahlreich vorbandenen Baue machten den Eindruck, als 
lebten die Tbiere gesellig in gut begrenzten Colonien, ahnlich wie 
z. B. Meriones opimus Lichtst. Ein solcher mit vieler Miihe voll- 
kommen blossgelegter Bau ergab aber nur das eine hier beschriebene 
Exemplar. Eine Fliiche von vielleiclit 10 Scbritten im Durchmesser 
war mit aufgetriebenen Htigeln des sandig-lehmigen Bodens und zabl- 
reichen Ausgangen bedeckt, die in ein ganz oberflachlicbes, aber die 
ganze Flaclie dicht durcbziehendes Rohrennetz mlindeten. Die Baue 
der N. indica var. huttoni fanden wir nie so ausgedehnt und gut um- 
grenzt, wahrend aucb sie bedeutende, vielleicht noch bohere Erdhaufen 
aufwirft. 

43. Arvicola arvalis Pall. 

Ein Exemplar wurde von uns bei Tschuli gefangen. Trotz etvvas 
auffallender Stiirke stimmt das Tbier docb einzig zur gemeinen Arv. 
arvalis Pall. Vom gewohnlichen Zahntypus dieser Art weichen an 
unserem centralasiatiscben Stiicke nur die 4 deutlichen Vorsprunge 
oder Kanten am Aussenraude des letzten oberen Backenzahns ab, 
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zwischen denen nur 3 deutliche Einspriinge liegen. Es kommt indes 
die Zahl bei einigen Yarietaten der Arv. arvalis Pall, vor, wie deut- 
lich aus Poljakow's1) Abbildungen des Zahnsystemes von 6 ver- 
schiedenen Localitaten entstammenden Exemplaren der Art ersichtlich 
ist. Der Fundort gebot durchaus auch einen Vergleick unseres Stiickes 
mit der von Danford und Alston2) in Kleinasien entdeckten, neuer- 
dings durch Scully 3) aus dem unmittelbar an unser Gebiet grenzenden 
nordlichen Afghanistan gemeldeten Arvicola guentheri Danf. et Alst., 
zumal da die citirte Originalbeschreibung die nahe Vervvandtschaft mit 
der Arvicola arvalis Pall, betont. Nach dem durch Danf. und Alst. 
1. c. PI. Y gegebenen Totalbilde, wie nach einigen Merkzeichen der Be- 
schreibung, scheint aber die A. guentheri der A. socialis Pall, sehr viel 
naher verwandt als der A. arvalis. Pall. Namentlich ist es das Verhaltniss 
der Schwanzlange zur Korperlange (d. h. Lange von Rumpf und Kopf), 
welches bei A. guentheri D. und A. und A. socialis Pall, vollkommen 
iibereinstimmt. Bei beiden letzten Arten erreicht namlich der Schwanz 
1U—1/5 der Korperlange und ist kaum langer als die Sohle des 
Hinterfusses, bei Arvalis dagegen ist sie bekanntlich etwa gleich 
Vs bis fast 1/2 der Korperlange und iiber doppelt so lang wie die 
Hintersohle, ein Yerhalten, das auch an unserem transkaspischen Stticke 
Statt hat. Die Behaarung der Fusssohlen sowie die Zahl und Stellung 
der Tuberkel auf den Sohlen etc. lassen aber die A. guentheri als eine 
wohl sicher selbstandige vollberechtigte Art erscheinen, die eben nur 
in der Arv. socialis Pall., nicht in der A. arvalis Pall, ihre nachsten 
Verwandten findet. 

Moglich ware es, dass die A, guentheri unserem Gebiete angehort, 
da wir hart an der Nordgrenze Afghanistans, also nachst dem Fund- 
orte Scully's, im Pendeh-Gau, eine Arvicola-knt beobachten, aber nicht 
erlangen konnten. Hervorzuheben ware aber bei dieser uns unbekannt 

1) Systematische Uebersicht der in Sibirien vorkommenden Arvi- 
coliden 1881, p. 75 des Separatabdruckes aus den Mem. Acad. St. Petersb. 
Beilage zu Tom 39, No. 2. Der franzosischen Publication dieser russisch 
erschienenen Arbeit durch Poljakow u. F. Lataste, in: Annali Museo 
Civico Stor. Nat. Genova 1883—84, Yol. 20, p. 253—301 fehlen leider 
alle dem russischen Original beigegebenen Zeichnungen. 

2) On the Mammals of Asia Minor., in: Proc. Zool. Soc. Lond. 
1880, p. 62—64, PI. Y. 

3) The Mammals and Birds collected by Capt. Yate in Northern- 
Afghanistan, in: Journ. As. Soc. of Bengal Vol. 56, Part 2, No. 1; 1887, 
p. 72 u. 73 in: Ann. Mag. Nat. Hist. 1887 (5. Series), Vol. 20; 
p. 383 u. 384. 

4 
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gebliebenen Arvicola des Murgabthales, dass sie von Afghanistan her 
d. h. von der neuen afghanisch-russischen Grenze im Frlihjahr 1887 
erst bis etwa 2 Kilometer nordlich Bend-i-nadyrs, aber noch nicht bis 
Tachtabasar vorgedrungen war und ausschliesslich auf die untere Stufe 
des Flussthales beschrankt ist, wo die Aide der Saryken mit ihren 
Feldparcellen liegen. Bei Tachtabasar und von dort flussabwarts 
findet sich in eben dieser Thalregion an Nagern ausschliesslich nur 
NesoMa indica Gray var. huttoni Blyth und Mus. musciilns L. var. 
bactrianus Blyth, wahrend die obere Stufe mit schon Steppencharacter 
und die angrenzenden Wtistenlehnen Meriones opinms Lichtst. und 
Sjiermophihts einnehmen. 

Endlich glauben wir in einem Steppencanale bei Neu-Merw einmal 
die Arvicola anijphibiiis L. beobachtet zu haben. Da das erlegte Thier 
im steilwandigen Canal nicht erreichbar war und sonst nirgends im 
Gebiete die Art gefunden wurde, wagen wir es nicht, sie direct der 
Fauna einzureihen. Es ware in diesem Falle doch vielleicht moglich, 
dass es sich um eine NesoMa gehandelt, die lebend sehr an Arv. 
amphibixis L. erinnert und oft in den Canalwanden wlihlt. Schwimmen 
haben wir NesoMa (wie jenes verlorene Exemplar) zwar nie gesehen, 

A n m e r k. Entbelirt das eigentliche Wlistenbecken Transkaspiens auch 
vollkommen jedes Vertreters der Gattung Arvicola, so diirften sich im 
Gebirge und Oasenlande vielleicht doch noch 2—3 Arten erweisen 
lassen, wofiir wir hier folgende Fingerzeige geben. Auf der Tour zum 
Ak-dagh zu Anfang Juni 1887 fanden wir an den besser begrasten 
Hiingen der nordlichsten Kopet-dagh-Ketten slidlich von Askhabad den 
Grund von Gangen einer Arvicola sp. dicht durchwiililt, ebenso am 
Sebir und Guljuli-Plateau in ca. 8—9000' Hohe. Alle die zahllosen 
Rohren waren damals an jenen Platzen verlassen, denn nirgend liessen 
sich Losung der Thier e, ihre Spur en oder die Frassfolgen entdecken, 
und gestellte Fallen lieferten nichts. Es scheint uns wahrscheinlich, 
dass die verlassenen Rohren von der A. socialis Pall, herriihren diirften, 
der durch ganz Transkaukasien und Nordwestpersien haufigsten und 
verbreitetsten Arvicola-Art. Es sprliche dafiir vielleicht auch gerade 
das Verlassen der Baue, denn nach Aussage der Molokaner von Salian, 
Prischib etc. an der Mugan-Steppe iindert auch in Transkaukasien Arv. 
socialis Pall, oft plotzlich ihre Wolmsitze in formlichen Auswanderungen*). 
Doch ist dies eine reine Vermuthung, da die Rohren allein die Arvicola- 
Arten nicht wie andere Nager uuterscheiden lassen. 

Bestiitigt wrerden die Aussagen durch Kessleh's Schilderung 
soldier Wanderung und Verheerungen ganzer Strecken; s. Eeise in 
Transkaukasien im Jahre 1875 zu zool. Zweckon, in: Beilage zu d. Arb. 
d. St. Petersb. Naturforschergesellsch. T. 8; 18787 p. 91. 
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doch diirfte sie dazu wohl fahig seiu. Das Vorkonimeu der N. boett- 
geri auf einer Amu-Insel darf freilich nicht zu Guusten der Annahme 
gcdeutet werden, denn jene Insel beherbergt auch den Lepus lehmanni 
Severz., der sicher nicht einen starkstroraenden breiten Flussarm iiber- 
schwimmt. Jene Insel ist eine vormalige, vom evvig sich andernden 
Flusse abgeschnittene Bucbtspitze, und zudem ist mehrfach der Strom 
so weit in harten Wintern gefroren, dass er von Lenten, ja Karawanen 
passirt wurde und somit auch Hasen wie den Nesolcien eventuell 
dann den Uebertritt auf die grossen Inseln ermoglicbte. 

44. 3fyodes migratorias Lichtst. = Georhyclms luteas Eversm. 

Brandt, J. F., Zool. Anli. z. Lehmann's Reise, p. 207. 

Durch Lehmann vom Ostufer des kaspischen Meeres (Nowo- 
Alexandrowsk) erbraclit. Im Inneren Turkmeniens fehlt die Form und 
darf nur als die Nordgrenze unseres Gebietes beriihrende, nicht dem 
Gebiete wirklich eigene Erscheinung betrachtet werden. Uns selbst 
ist sie tiberhaupt fremd. 

45. Ellobius (Chthonoergtis) talpinns Pall. (G. Fischer). 

Zaroudnoi, Oiseaux de la contree Trans-caspienne, in: Bull. Moscou 
1885, No. 2, p. 279. 

Ein Exemplar konnten wir am 27. April/9. Mai 1886 unserer 
Sammlung in der Hungersteppe nordlick von Tschikischljar einreihen. 
Es stimmt vollkommen mit sudosteuropaischen uberein und giebt sich 
sofort als echter Ell. talpinus durch die schwarzen Haarbasen des 
gesammten Pelzes zu erkennen, sowie auch durch die Zahl der Kanten 
oder Zacken am letzten unteren Backenzahn, namlich 3 aussere und 
4 innere, gegen 4 und 5 bei den spater beschriebenen Arten Ell fusco- 
capillas Blyth1) und Ell. intermedms Scully2) aus Afghanistan. 

Ausser bei Tschikischljar wurde diese Art von uns noch bei Askha- 
bad beobachtet, dort aber nur in einem ganz verstiimmelten Exem- 
plare aus den Klauen eines Cerchneis tinnunciilas erhalten. 

1) In: Journ. As. Soc. Bengal. Vol. 15, p. 141 nach Bi.anford, 
Eastern Persia Vol. 2, p. 59, Myospalax fuscocapillus. 

2) On the Mammals collected by Capt. Yate, of the Afghan Boun¬ 
dary Comission, in: Ann. Mag. Nat. Hist. 1887 (5. series), Vol. 20, 
p. 384—386. 

4* 



52 Dr. G. RADDE und Dr. A. WALTER, 

iG. Spalax typlilas Pall. 

Brandt, J. F., Zool. Anli. z. Leiimann's Eeise, p. 308. 
Eversmann, Kurze Bemerk. liber d. Vorkommen und d. Verbreit. einiger 

Siiugetliiere und Vogel etc., in: Nouv. Mem. Soc. Imp. Moscou 1885, 
p. 273. 

Spalax ward von Lehmann am Ostufer des kaspischen Meeres 
und von Eyersmann im Ust-jurt, der NW.-Grenze Transkaspiens nach- 
gewiesen. Im luneren Turkmeniens koimteu wir ihu nickt auffinden 
uud sckeint er eutscbieden zu feblen. Die Sandwuste, sudlich vom 
Ust-jurt ab, setzt seinem Vordringen von den Kirgisensteppen her 
augensckeinlich ein Ziel, obne dass damit der Art in Asien die wirk- 
liche Siidgrenze gezogen wlirde. Die Verbreitung dieses eigenthiim- 
lichen Nagers ist inleressant genug, um hier noch einige Worte zu 
beanspruchen. Westlich vom kaspischen Meere kemmt local der hohe 
Kaukasus die Ausdehnung nach Siiden, wie am Ostufer die turk- 
menische Sandwuste. Aus Transkaukasien ward Spalax bislang jeden- 
falls nicht bekannt, wahrend er im Steppengebiete am Nordfusse des 
Kaukasus nicht selten ist. Noch heute gelten fiir ihn die Angaben 
Pallas' 1) „ad Caucasum usque. Ad Terec fluv. majores dantur etc." 
und Eichwald's2) „ad Cubanum amnem et Terekium, non vero in 
ulterioribus Caucasiis observantur." Indess ubersah Blanford 3) augen- 
scheinlich (nur auf Eichwald's letzterwahnten Ausspruch gestiitzt) 
einige sichere Daten fiir das Auftreten des Spalax sudlich von Trans¬ 
kaukasien, da er sonst kaum geaussert hatte: „Fitzinger gives Meso¬ 
potamia and Persia amongst the localities for Spalax typhlus, but 
I canot find any trustworthy authority for the locality. In Schmarda's 
Mesopotamian list an unnamed species of Siplmeits is included; this 
may perhaps also be Sp. typhlus. Eichwald however, declares that 
this species has not been observed south of the Caucasus." Schon 1839 
zeigten Dickson und Ross4), dass Spalax typhlus um Erserum „is 
common all over the plain" und zerstorten jeden Zweifel an der An- 
gabe durch ein nach London eingesandtes Exemplar. Blasius 5) giebt 

1) Zoographia rosso-asiatica, 1811, T. I, p. 159. 
2) Fauna caspio-caucasica, 1841. 
3) Eastern Persia, Vol. 2, p. 59. 
4) Notes on a Collection etc., in: Proc. Zool. Soc. Lond. 1839, 

p. 122. 
5) Naturgeschiclite der Siiugetliiere Deutsclilands, 1857, p. 402. 
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neben Erserum auch Smyrna als Fundort an, und Danford & Alston1) 
konnten neuerdings die alten Notizen bestatigen. Ja Murray 2) fiihrt 
sogar Syrien unter den Wolingebieten des Sj). typlilus Pall, auf und 
Fitzinger3) giebt aus Westasien Syrien, Mesopotamien, Turkomanien^) 
Erzerum und Persien, freilich ohne einen Quellenliinweis, an. Da nun 
Spalax aus alien Landern am Westufer des schwarzen Meeres und 
der Balkanhalbinsel bis Griechenland bekannt ist, ferner aus Klein- 
asien und Syrien, wahrend er dem russischen Transkaukasien sowie 
dem Inneren Transkaspiens und Nordost-Persien zu fehlen scheint, so 
lasst sich scbliessen, dass die Art von der Balkanhalbinsel in ibre 
sudlicbsten Heimstatten in Westasien gelangte, wobingegen ibr ein 
weiteres Vordringen nacb Siiden aus den sudrussiscben Steppen durcb 
den boben Kaukasus, aus den Steppen der Kirgisen durcb die turk- 
meniscbe Wuste abgescbnitten wurde. 

47. 3Ieriones (Hhombomys) opimus Ltciitst. 

Eversmann, Mittbeil. uber einige neue und einige wenig gekannte Sauge¬ 
thiere Russlands, in: Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 1840, No. 1, Jfe- 
riones tamaricimis Pall. 

Brandt, Zool. Anb. z. Lehmann's Reise 1852, p. 305, Gerhillas (Rhom- 
bomys) opimus. 

Scbon 1840 wird diese Art von Eyersmann erst unter dem falscben, 
docb spater von ihm selbst corrigirten Namen Mer. tamaricinus Pall. 
aus dem Ust-jurt gemeldet. Dann bracbte sie Lehmann vom Ostufer 
des kaspiscben Meeres, der Halbinsel Mangyschlak. Wir fanden sie 
ausnebmend baufig von der Kuste an bis zum Amu-darja und bis zur 
Afghanengrenze durcb ganz Transkaspien. Und zwar beobacbteten wir 
sie sowohl in nackter Flugsandwiiste, als auch an berasten Wiisten- 
hiigeln und selbst in den Yorbergen des Gebirges. Die zahlreichsten 
Colonien beherbergt unfraglich die hohe Bergwliste an der Afghanen¬ 
grenze ostlich vom Murgab um Gele-tscheschme und Agamet. Wie 

1) On the Mammals of Asia Minor, in: Proc. Zool. Soc. Lond. 1877, 
p. 281 und ibid. 1880, p. 64. 

2) The geographical distribution of Mammals, 1886, p. 387. 
3) Versuch einer natliiiichen Anordnung der Nagethiere (Rodentia) 

in: Sitzungsber. d. math, naturwissensch. Classe d. Acad. z. Wien, Bd. 55, 
Abtheil. 1, 1867, p. 505. 

*) Das Auffiihren von Turkomanien durcb Fitzinger kann einzig 
auf den oben vermerkten Quellen Brandt's und Eversmann's (Fundorte 
Mangyschlak u. Ust-jurt) beruhen. 
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sckon bei Ganis karagan Erxl. erwahnt ^Yarcl, sind liier alle Hangc 
gleich Kugelfaugen von den Rohren der Meriones durchsetzt und der 
Boden von alien und neuen Bauen oft auf erhebliche Strecken derart 
miterminirt, dass das Reiten in holiem Grade erschwert wird. Hieriiber 
wusste aucli die russische Commission zur Feststellung der neuen 
Grenzlinie mit Recht zu klagen. Rings um Einen tont dort unausge- 
setzt das vogelartige Piepen der Thiere, in das sich einzig die 
wechselnden Laute der Saxicola isabellina Rtipp. mengen. Dieser mit 
hohem Nachahmungstalente begabte Steinschmatzer schlagt hier sein 
^Yiegenbett in Iceren Rohren des Meriones oder Spermophilus lepto- 
dactylus auf. Wir miissen hier einer allgemein ublichen Ansicht der 
russischen AYegebauingenieureentgegentreten, nach welcherdie Meriones 
und Spermophiliis bose Feinde jedes Versuches, dem Flugsand Halt 
zu bieten, seien. Die Nager sollen beim Rohrenbau den lockergescharrten 
Sand vortreiben und somit leichter vom Winde fortfiihren lassen. Nun 
fehlt aber Flugsand wie Flugsandwehen fast ganz an der Afghanen- 
grenze, wo gerade die allergrossten, jeder Zahlenschatzung spottenden 
Masscu der Nager angesiedelt sind. Es hat dort vielmehr ein win- 
ziger Carex die hohen Dunenwalle (wenn der Ausdruck gestattet ist) 
gefestigt. Nur solch ein niederes Gras kann, wie wir schon oft her- 
vorhoben, dem Sande Halt schafl'en, indem es einmal ein filzartig dichtes 
Wurzelwerk entfaltet, zum andern durch minimale oberirdische Ent- 
wicklung keine Stiitzpunkte fiir die gefahrlichen localen Sandanhaufungen 
bietet, die, iiber ihr Maass angewachsen, bei starkem Winde sofort 
iibersturzen. Die grosseren Wustenstrauche liefern solche Stauungs- 
punkte, lassen zudem durch ihr in niederschlagsarmem Klima und 
reinem Sandgrunde weitstreichendes grobes Wurzelwerk weder einen 
dichten schiitzenden Bestand, noch ein dichtes haltendes Wurzel- 
gcspinnst zu Stande kommen. Zu Schutzpflanzungen durften sie nie 
verwandt werden, sondern nur niederes feines Gras, und es ist zu ver- 
wundern, dass man einzelnen vorhandenen Wiistenstrecken bislang 
noch nie den dortigen Carex zum Muster entnahm. Die Bedeutung 
der Nager fur das Gedeihen der Grasnarbe scheint uns auf der Hand 
zu liegen. Wichtig muss schon ihre Drainage sein. Dazu spielt frag- 
los bei ihrer unendlichen Menge der Unrath eine Rolle, zumal da er bei 
Meriones nur aus den oberirdischen unwichtigen Theilen der Gewachse 
gewonnen ist, die Ernahrung der Thiere also keine Schadigung des 
ohnehin oberirdisch nur 2—4 Wochen dauernden Pflanzenlebens ver- 
ursacht. Endlich werden in die flachen Rohren erhebliche Mengen 
trockner Pflanzen zum Nostbau und Winterlager eingebracht, die mit 
Unrath versetzt gewiss zur Autbesserung des Grundes dienen miissen. 
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Merioncs opimus ist gleich seinen VerNvandten ausschliesslichcs 
Tagthier, abcr weit langer rege als der meist neben ilim liausendc 
Spennophilus leptodaclylus. Letzterer erscheint namentlicli morgens 
viel spater, erst wenn die Sonne lioch steht, wahrend Meriones meist 
schon mit Tagesgrauen seine Rohre verlasst, um sie erst mit oder nacli 
Soimenuntergang wieder zu bezielien. Gegen Ende des Sommers sielit 
man ihn liaufig auf hohen Strauchern, deren Friiclite ilim dann zur 
Hauptnahrung dienen. Die dichten Hiillhaare soldier Friichte findet 
man auch stets massenweis in den Bauen, wohin wahrscheinlich Winter- 
vorrath eingetragen wird. Audi zum Nestbau werden sie verwandt. 
Die Art lebt gesellig, und die verschieden grossen Colonien sind meist 
ziemlich wohl abgegrenzt und von einander getrennt. Wenig sclieu, 
lassen sich die Thiere durch die unmittelbare Nalie des Menschen 
kaum storen, so dass z. B. in Sary-jasy sicli eine Colonie noch zwischen 
den letzten Hiitten des grossen Militairpostens befindet. Ueber unsere 
an verschiedenen Oertliclikeiten, in Balgen und Alkoholexemplaren ge- 
sammelten Stiicke ist kaum etwas zu bemerken, da ja viele aus- 
reichende Bescbreibungen dieser wohlbekannten Form vorliegen und 
sie unter alien asiatischen Meriones-Avtm leicht an den 2 Furchen 
(Sulci) jedes oberen Schneidezahnes kenntlich wird. 

48. Meriones meridianus (L.) Pall. 

Brandt, Zool. Anh. z. Lehmann's Eeise, 1852, p. 305. Gerbilhis meri¬ 
dianus Desm. 
Brandt erwahnt nach Lehmann's Zeugniss diese Art vom Ust- 

jurt. Wir sammelten sie in mehreren Exemplaren bei Bal-kuju NO. 
von Askhabad am 24. Februar/G. Marz 1886, wo sie nicht selten war. 
Die Thiere leben nicht wie Mer. opimus Lichtst. in Colonien, sondern 
in Einzelbauen, deren Rohre stets unter das Wurzelwerk eines Wtisten- 
strauches fiihrt. Die Bestimmung der Art konnte durch Vergleich 
mit einem LicnTENSTEiN'schen Exemplare des Berliner Museums ge- 
sichert werden, den Herr Dr. Reichenow in liebenswiirdigster Weise 
erleichterte, wofiir wir hier unseren verbindlichsten Dank aussprechen. 

49. ? Meriones tamavieimis Pall. 

Ein am 1./12. Mai 1886 am Ufer des Sees Beum-basch, nordlich 
der Atrek-Mundung, geschossener Meriones mit einfurchigen Schneide- 
zahnen stimmt, nach der Zeichnung des Schwanzes und den gelblichen 
Sohlen der Hinterextremitat zu urtheilen, am besten zum Meriones 
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tamaricinns Pall. Da aber das Exemplar im AYeclisel des Haarklcides 
begrifieu, zudcm durcli den Schuss arg zerscbmettert war, wir endlich 
keiue der aus Persien bekamit gewordenen Arten des Genus vergleichen 
konntcn, so wagen wir es nicht, eine vollig sicliere Speciesbestimmung 
zu geben. Zur vermuthlichen Art gehort vielleicht aucli ein bei Bal- 
kuju neben Exeniplaren des ill", meridianus erbeutetes, leider nur als 
Balg praparirtcs zweifelliaftes Stuck. 

50. Alactaga (Scirteta) jacnlus Pall. typ. el vm\ vexil- 
lavins Eversm. = sabvar. flavcscens Brdt. 

Evbrsmann, Mittlieil. liber einige neue und einige wenig gekannte Sauge- 
thiere .Russlands, in: Bull. Soc. Imp. d. Nat. d. Moscou, 1840, p. 42, 
Dipus vexillariiis. 

Brandt, J. P., Remarques sur la classification des Gerboises etc., in: 
Bull. Cl. pliysico-mathem. Acad. Imp. St. Petersb. 1844, Nr. 14 u. 15, 
T. II, p. 221 u. 222, var. 1 macrotis subvar. (1, flavescens, Dipus 
vexillarius Eversm. 

Brandt, J. P., Anli. z. Leiimann's Heise, p. 304, Dipus jacalus Pall. 
Eversmann in: Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1853, p. 495, Dipus ja- 

culus Pall. var. 
Wir haben Alactaga jaculus Pall, in Turkraenien vergeblicli ge- 

sucht und lialten dafilr, dass sie gleich Spalax und anderen Nagern 
Transkaspien von den nordlichen Steppen her nur im Ust-jurt beruhrt, 
siidlich dieses in's eigentliclie transkaspische Wiistenbecken aber nicht 
vordringt. Eversmann erhielt schon vor 1840 aus dem Ust-jurt eine 
Reihe von Exemplaren einer Varietat, die er als neue Art, Dipus 
vexillarius, beschrieb. Spater von seinem Irrthum iiberzeugt, erwahnt 
er die Abart nochmals als im Ust-jurt heimisch, wahrend Brandt 
Nowo - Alexandrowsk als speciellen Fundort auffiihrt. Sollte Alact. 
jaculus thatsachlich dem Inneren Transkaspiens vollkommen fchlen, 
so batten wir an ihm eine Form, deren Yerbreitung nach Siiden in 
Westasien [ihnlich der von Spalax typhlus wird. Blanford1) ftihrt 
namlich den A. jaculus Pall, nec L. = decumanus Lichtst. aus 
Buschir in Siidpersien auf, und erwahnt eines wahrscheinlich zu eben 
der Art gehorigen Exemplares im Museum zu Genua aus Teheran, 
citirt endlich de Filippi's Angabe von der Haufigkeit dieser Species 
in alien Steppen Persiens. Diese siidlichstcn Wohngebiete der Art 
lassen sich mit den altbekannten reichbesetzten nordlichen Heimstiitten 
in den Kirgisensteppen etc., durch eine Reihe von Vorkommnissen am 

1) Eastern Persia, Vol. 2, p. 78—80. 
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AVestufcr des kaspisclien Meeres verbinden, falls eben am Ostufer 
jene augedcutete Unterbreclmng durcli die transkaspische Sandwiiste 
Statt hat. Augensclieinlich hat Al. jaculns Pall, im Vereine mit Al. 
acontion Pall., Meriones und noch einigen Steppenformen den hohcn 
Kaukasus an seinem Ostende, hart am Meeresgestade zu umgehen ver- 
mocht, da er in Transkaukasien auftritt, doch nur im untersten oder 
ostlichsten Theile der transkaukasischen Steppen, so namentlich haufig 
um Baku, woher ihn bereits Menetries 1) und Eichavald2) kannten. 
Bis an die persische Grenze verfolgt er die Steppe der westlichen 
Kaspikiiste, d^ der von Badde3) unbestimmt gelassene grosse Diyus 
der Mugan ja keine andere Art sein kann. 

51. Alactaga acontion Pall. 

Brandt, Zool. Anh. z. Lehmann's Reise, p. 304. Alact. (Scirteta) acon¬ 
tion = Dipas pygmaeus III. Pall. 
Es ist dies die einzige von uns aus Transkaspien erbrachte (Bipus) 

Alactaga-Avt. Ein altes S erlegten wir bei Karybend am Tedschen den 
19./31. Marz 1886 und erhielten ein junges Exemplar am gleichen 
Fundorte durch Herrn Zaroudnoi. Beobachtet wurde die gleiche Art 
noch bei Askhabad und konnte hier an einem lebenden Exemplare des 
Herrn General Komarow erkannt werden, wahrend ein bei Tschi- 
kischljar todt gefundenes sich nicht mehr bestimmen liess, aber auch 
hieher zu gehoren schien. 

Unsere Stiicke liessen sich nach den vorliegenden Beschreibungen 
fast eher noch auf Lichtenstein's Dipus {Alact) elater zuriickfiihren, 
wenn sich in der Literatur (wenigstens so weit sie uns erreichbar ist) 
nur ein wirklich zwingendes Moment fur die letztere Art finden wollte. 
Leider verfiigen wir nicht iiber das nothige Material aus beiden Formen, 
um endgiiltig ihre Zusammengehorigkeit klar zu stellen, indess diirften 
hier die folgenden Worte am Platze sein und andere zur Priifung an- 
regen. So viel wir ersehen konnen, sind Brandt's4) gegen den D. elater 
Lichtst. erhobenen Zweifel nie widerlegt, aber auch augensclieinlich 
nie recht beachtet. Jedenfalls figurirt in mehreren neueren Faunen- 

1) Catalogue raisonne etc. 1832. • 
2) Fauna caspio-caucasica, 1841, p. 27. 
3) Fauna und Flora des siidwestlichcn Caspi-Gebietes, Leipzig 1886, 

p. 8, Dipus sp.? 
4) Remarques sur la classification des Gerboises etc., in: Bull. Cl. 

pliys.-math. Acad. Imp. Sc. St. Petersbourg, 1844, No. 14 u. 15, T. II, 
p. 224. 
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listen, z. B. bei Peters1), Finsch2), Nikolsky3) etc. immer der D. 
elater Liciitst., oline dass je dabei ein Yergleicli der vorgelegencu 
Exemplare mit dem D. acontion Pall, gegeben oder nur angedeutet 
wird. Besonders ist dabei auch zu betonen, dass keiner der genannten 
neueren Autoren den D. acontion Pall, aus den PALLAs'sclien Fund- 
gebieten auffiihrt, sondern immer nur den D. elater Liciitst. (Nur 
Severzow 1. c. nennt D. acontion Pall, aus Turkestan, docli oline 
irgend welche Bemerkung.) Es scheint uns hier die zu kurze Dia¬ 
gnose Pallas' 4) ftir seinen D. acontion zu einem sich ununterbroclien 
hinziehenden Missverstandnisse gefuhrt zu liaben. Augenscheinlich 
wird heute liaufig, wo niclit allgemein,. der echte PALLAS'sche D. acon¬ 
tion als D. elater Light, vermerkt, weil Lichtenstein 5) walirschein- 
licli bei Beschreibung der als D. pygmaeus III. = D. acontion Pall. 
= D. jacuhts var. minor Pall, bezeichneten Form eine Varietat des 
Arttypus vorlag, er dagegen als D. elater eben den ecliten D. acon¬ 
tion Pall, bescbrieb. Wir glauben dies deutlich in Folgendem zu 
erkennen. Lichtenstein 1. c. p. 155 giebt fur D. pygmaeus III. = 
D. acontion Pall, als ein Merkmal an: „01iren= 2|3 Kopflangeu, ftir 
D. elater Lichtst. : „Ohren von der Lange des Kopfes". Nun aber 
lieisst es in Pallas' Diagnose 1. c. p. 182 fur den D. acontion Pall.: 

'nauribus capite longioribuswas Lichtenstein, der auf die Propor- 
tionen vornehmlicli Gewiclit legte, wohl iibersehen liaben muss. Es sei 
gestattet, liier Lichtenstein's Diagnosen der zwei in Rede stelienden 
Formen aus citirter Abhandlung wortlick neben einander zu stellen *). 

1) Uebersiclit iiber d. wahrend d. sibirischen Exped. von 1876 von 
Hrn. Dr. 0. Finsch gesammelten Saugetliiere, Ampliib. u. Fische, in: 
Monatsbericlite Acad. Berlin, 1877, p. 735. 

2) Reise nacli West-Sibirien 187G. Wissenscli. Ergebnisse. Wirbel- 
tliiere, in: Yerhandl. Zool. - bot. Gesellscli. Wien, 1870, Bd. 29, 
p. 122. 

3) Ueber die Wirbelthierfauna auf d. Grande des Balcliascli-Beckens, 
in: Arb. d. St. Petersb. Naturforsclier-Gesellsch., T. 19, Abtlieil. Zool. 
u. Physiol., 1888, Beilage 2, p. 90 (russisch). 

4) Zoograpliia rosso-asiatica, ,1811, I, p. 182. 
5) Ueber die Springmiluse od. Arten d. Gatt. Dipus, in: Abliandl. 

Acad. Berlin a. d. J. 1825 (Berlin 1828), T. 11, p. 155. 
*) Das kiirzere vergleicliende Citat LicimsNSTEiN'sclier Diagnosen 

durch Brandt 1. c. p. 224 muss einer anderon Quelle, vielleicht den 
uns niclit vorliegenden „Gcfcrcuo Darstell. neuer Saugetliiere" ent- 
nommen sein. 
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Dort heisst es: 
nDypiis pygmaens III. 

Leibeslange 41/2 Zoll; Oliren 2/3 Kopflange; Scliwanz 12^2 : 12 
(mit 12 ist stets die Leibeslange von der Sclinauzenspitze bis zur 
Schwanzwurzel gemeint, die zu beqnemerem Ausdriicken der Proportionen 
in 12 gleiche Tbeile zerlegt gedacht wird, v. Erlauterungen 1. c. p. 150), 
mit deutlicher Pfeilzeichnnng, obgleich nnr 1/2 Zoll Weiss an der Spitze 
und 1 Zoll Schwarz; Fuss 4:ll3 : 12, Mittelzelie anselmlich iiberragend, 
Zehenborsten sehr knrz; Parbnng durcli nichts ausgezeiclmet. In der 
kirgisisclien Steppe und (nach Pallas) iiberall mit dem Jaculus = Mus 
jaculus var. minor. Pall. Glires p. 296 = Dipus acontion Pall. Zoogr. 
rosso-asiat. I p. 182." 

„Di]?us elater N. 
Leibeslange Zoll; Ohren von der Lange desKopfes; Scliwanz 

15 : 12, mit sehr bestimmter Pfeilzeichnung, die Spitze 1|2 Zoll weiss, 
dann 1 Zoll dnnkelbraun und noch ein weisser Ping von 11 % Zoll, der 
vorziiglich an der Unterseite auffallt; Puss 42|3 : 12, Mittelzehe stark 
iiberragend, Zehenborsten unmerklicli; Farbung die gewohnliclie, nur 
durcli die Breite des Keulenstreifes ausgezeiclmet. Aus der kirgisischen 
Steppe." 

Vergleicken wir nun kritiscli die beim ersten Hinblick immerhin 
merklich scheinenden Unterschiede der zwei Artbeschreibungen: Die 
Leibeslange ist die gleiclie. Die Ohrliinge muss von vornherein aus- 
geschlossen werden, da, wie erwalint, Pallas' Diagnose des D. acon¬ 
tion stricte gegen diese Unterscheidung spricht und den D. acontion 
Pall, elier im D. elater Lichtenst. als in dessen D. pygmaeas III. 
= D. acontion Pall, finden lasst. Zudem ergiebt Brandt's Tabelle 
1. c. p. 223 u. 224 und der erlauternde Text als Resultat der Aus- 
maasse von 5 Exemplaren Folgendes: „Xr. 5 au moins par rapport 
a la longueur des oreilles, se rapporte bien au Scirt. acontion, les 
exemplaires 2, 3 et et 4 plus au Sc. elater, tandis que Texemplaire 
Nr. 1, par rapport aux oreilles, parait indiquer le passage entre le 
Sc. pygmaeus et elater. II faut encore observer que I'exemplaire Nr. 1 
et 2 vient de Tiflis*), les autres de Siberie." Wie wenig stichkaltig 
unter den Dipodidae das Yerhaltniss zwischen Leibes- und Schwanz- 
lange ist, erleuchtet am deutlichsten aus Brandt's Tabelle 1. c. p. 221 

*) Diese Worte sind nicht dahin zu deuten, dass die Exemplare 
aus der Umgebung von Tiflis stammten, wo es schwerlicli .einen Dipus 
geben diirfte, sondern vielmehr dahin, dass sie von Tiflis aus versandt 
wurden, wiihrend Hohenackek (der genannte Einsender) sie fraglos in 
der unteren Kura-Steppe sammelte. 
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u. 222 iibcr 8 Exemplare des D. jaculus Pall. Dort ist z. B. ver- 
zciclmet (die crste Zahl bedeutet die Leibes-, die zweite die Schwanz- 
liinge): Nr. 1=8": 7", 3"'; Nr. 7 = 6": 7", 6'"; Nr. 2 = 10", 2///: 
8", i)'" und Nr. 6 = 9", 10"' : 11" od. Nr. 8 = 7", 4"' : 10". Vor- 
nelimlich der Glaube an die systematische Bedeutung der Proportionen 
zwisclien Ohr- und Kopf-, sowie zwisclien Leibes- und Schwanzlange 
liess ja schon aus dem D. jaculus Pall, eine ganze Keihe von Arten 
bilden, die nur allmahlich ^Yieder eingezogen, auf ihren waliren Wertli 
als Varietiiten zuriickgefuhrt wurden. Die Vertheilung von Weiss und 
Schwarz an der Scliwanzfalme ist auch nacli Lichtenstein in beiden 
Formen gleicli, 1|8 : 1 Zoll, nur dass Schwarz und Dunkelbraun unter- 
schieden wird, was selbstredend ohne Belang ist. Es soli aber bei 
D. elater laut Lichtenstein und Giebel *) (der wohl nur die Liciiten- 
STEiN'sche Diagnose benutzte) noch ein weisser Ring liber dem Schwarz 
der Schwanzfahne folgen. Ein soldier kommt indess dem echten D. 
aconlion Pall, gerade so gut, wenn auch vielleicht nicht constant, zu. 
Jedenfalls fuhrt ihn Brandt 1. c. p. 226 beim Vergleich dieser Art 
mit dem D. jaculus Pall. an. Er fehlt auch nicht einem trans- 
kaukasischen Exemplare des kaukasischen Museums zu Tiflis, das ent- 
schieden zu D. acontion Pall, gehort. Seine Bestimmung wird durch 
Kessler 2) bestiitigt, der den kleinen D. der transkaukasischen Steppen 
ausdriicklich fiir D. acontion Pall, erklart, in ihm nur eine zu D. in- 
dicus Gray neigende Varietat sieht. — Das Ueberragen der Mittel- 
zehe ist bei beiden gleich. Die Behaarung mit Zehenborsten nach 
Lichtenstein bei D. acontion sehr kurz, bei D. elater unmerklich, 
ein unmoglicher Unterschied, da einmal die Grenze zwisclien den zwei 
Ausdriicken schwierig, die Behaarung der Zehen aber auch der Ab- 
nutzung ausgesetzt ist, wie wir es an unseren Exemplaren sehen. Es 
bliebe somit als einziger, bislang nicht widerlegter, oder richtiger nie 
mehr nachgepriifter Unterschied die Differenz: „Fuss 41|3 : 12 bei D. 
acontion und : 12 bei D. elateru ubrig. Daraufhin eine Art zu 

1) Die Saugethiere etc., 1859. 
2) Reise in Transkaukasien im Jahre 1875 zu zool. Zweckon, in: 

Arbeit, d. Petersb. Naturforsclier-Ges., 1878, T. 8, Beilage p. 92 (russisch). 
Wir geben hier Kessleii's Worte aus dem russisclion Texte ubersetzfc 
wieder: „4 fiir mich gefangene Exemplare, zwei alte und zwei junge, 
ermoglichten es mir, mich zu iiberzeugen, dass die Salianer Springliasen 
zu der Art Dipus acontion Pall, gehoren, obgleicli sie eine klimatische 
Varietat darstellen, die nahe an die in Afghanistan gefundene Art Alac- 
taga indica Gray (Al bactriana Blytii) grenzt." 
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lialten, scbeint wenig angebracht, zumal aus Lichtenstein's Arbeit 
nicht ersicbtlicb ist, ob er die Maasse an mehreren Exemplaren oder 
an je nur einem fand. 

Nacli diesem glauben wir uns vollberechtigt, unsere zwei trans- 
kaspiscben Exemplare, obgleicb sie aucb zum D. elater Lichtst. recht 
gut stimmen, als D. acontion Pall, aufzufiihren und die artliche 
Trennung genannter beiden Formen nicbt zu billigen, so lange nicht 
etwa acceptable anatomisch - osteologische Merkmale derlei fordern. 
Die bislang meist allein verwertheten ausseren Merkzeichen reichen 
insgesammt bei den uberaus variablen Dipoden zur festen Artunter- 
scheidung nicht aus und lassen die localen oder klimatischen Abande- 
rungen nicht scharf umschreiben, wodurch die geographische Verbrei- 
tung der einzelnen Species und Varietaten heute nur ausserst schwer 
und unvollkoraraen zu verfolgen ist. 

Unter unseren zwei transkaspischen Stiicken besitzt das alte $ 
einen deutlichen, ziemlich breiten, unrein weissen Ring iiber dem 
schwarzen Fahnentheil des Schwanzes, wahrend er beim jungen kaum 
kenntlich ist, weil an ihm hier mehr schwarze Haare eingemengt sind. 
Die Sprungballen der Zehen umgeben beim jungen etvvas starkere 
Zehenborsten, welche beim alten durch Abnutzung unscheinlicher sind. 

52. Dipus halticus III. = D. telum Lichtst. 

Eyersmann, in: Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1840, p. 47, Dijpas tehun 
Lichtst. 

Brandt in: Bull, phys.-math. Acad. Sc. St. Petersb., 1844, Nr. 14 u. 15, 
p. 214, Dipus halticus III. 

Brandt, Zool. Anh. z. Lehmann's Reise, p. 304, Dipus halticus. 
In den vorstehenden drei Literaturquellen wird dieser Art auch 

das Ostufer des Kaspi als Verbreitungsgebiet angewiesen. Durch Leh- 
mann ist Nowo-Alexandrowsk als specieller Fundort bekannt geworden. 
Uns begegnete sie im Inneren Transkaspiens nicht, und sie reicht wahr- 
scheinlich nicht siidlicher als bis Mangyschlak und zum Ust-jurt, jenen 
mehrfach hervorgehobenen Nordwestgrenzstrichen unseres Gebietes. 

58. Lagomys rufescens Gray. 

Zaroudnoi, Oiseaux de la contre Trans-caspienne, in: Bull. Moscou, 1885, 
Nr. 2, p. 276, Lagomys sp. 
In grosser Hiiufigkeit bevolkert Lagomys rufescens namentlich die 

Schluchten und Gerollhalden des Kopet-dagh und geht in ihnen von 
bedeutender Hohe an bis fast zum Gebirgsfusse hinab, wo wir ihn 
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z. B. unweit dor Station Bami antrafen. Die grossten Mengen hausen 
wohl im Thale von JTuchur, wo ich in den ersten Tagen des Juni 1887 
Hunderte diclit beisammen sah und zwar in der nachsten Niilie mensch- 
licher Wohnungen antraf. Mit Yorliebe batten sicb bier die Pfeifbasen 
in den Steinzaunen derFeld- und Gartenparcellen eingenistet. Yor den 
Eingangslocbern der Scblupfwinkel fanden sicb stets grosse Haufen 
weicber Graser und krautiger Blatter zum Vorratbe aufgescbicbtet, und 
die keineswegs scbeuen Tbiere liessen sicb in nacbster Nabe beim Ein- 
beimsen dieser beobacbten. Hier waren es besonders die Hausziegen, 
wie an oderen Stellen des Gebirges die Bezoarziegen und Bergscbafe, 
welcbe sicb den Fleiss der emsigen Nager zu Nutze machen und regel- 
nnissig die offen liegenden Vorratbe wegfressen. 

Ob ein Lagomys des grossen Balcbans gleicbfalls zu L. rufescens 
Gray gebort, vermocbten wir leider nicbt zu entscbeiden, da wir das 
Tbier bei nur kurzem Besuche jenes Gebirgsstockes nicbt zu Gesicbt 
bekamen, sondern bios die Losung und die Vorratbe an der Siidfront 
fanden. 

Diese Art ist durch das sudwestliche Centralasien weit verbreitet, 
in Afghanistan, Persien und dem Gebirge Turkmeniens zu Hause. Die 
Sandwiiste Turkmeniens setzt ibr eine scharfe Nordgrenze und trennt 
sie so streng von den mebr nordlicb vorkommenden Arten des Genus. 
Nicbt uninteressant ist es, dass Nikolsky1) Lag. rufescens Gray 
nicbt allein vom Kopet-dagb aus den Ali-dagh iiberschreitend, sondern 
sogar bis auf den Nordabfall des Massenderaner Gebirges dringend 
erwies, indem er ibn dort beim Orte Aber, siidlich oder wobl siidost- 
licb von Astrabad, sodann bei Nardyn siidlicb und bei Firusa gleicb 
nordlicb der Ali-dagb-Kette beobacbtet. 

54, Lepus lehmanni Seyerz. 

Biiandt, J. F., Zool. Anb. z. Lehimann's Reise, p. 308, Lepus tolai Pall. 
Nikolsky, Materialien etc., in: Arbeiten der Petersb. Naturforscherges. 

1886, T. 17, p. 385, Lepus sp. 
Seyerzow 2) konnte anliisslicb seiner Originalbescbreibung zeigen, 

dass L. lehmanni zuerst von Leiimann in Turkestan (am Syr-darja) 
und an der Ostkiiste des Kaspi (nach Brandt 1. c. speciell im Ust-jurt, 

1) Materialien zur Kenntniss der Wirbeltliierfauna Nordost-Persiens 
u. Transkaspiens, in: Arb. d. St. Petersb. Naturforscher-Gosellsch., 188G, 
T. 17, Lief. 1, p. 385, (russiscb). 

2) Verticale u. borizont. Verbreit. der Thiere Turkestans 1873. 
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bei Nowo-Alexandrowsk and auf dem Vorgebirge Airakli) entdeckt und 
gesammelt, nur von Brandt mit dem sibirischen L. tolai Pall, ver- 
wecliselt war. In Transkaspien scheint er die einzige Hasenart zu 
sein, vertheilt sich aber als ungemein haufige Erscheinung iiber das 
ganze Gebiet, sowohl die Sandwiiste, als Hungersteppe, die Tamarix- 
dickichte der Flusslaufe und das Gebirge bis zu 9000' bewohnend. 
(Severzow 1. c. giebt aus Turkestan sogar 10000' an, eine Hohe, die 
im Kopet-dagh nur wenige Gipfel erreichen). Wir trafen ihn liberall 
von Krasnowodsk, Michailowo und Tschikischljar an der Kttste an, bis 
zum .Anm-darja, wo er sich selbst auf einer grossen Insel des Stromes 
unweit Tschardschuis fand. Ebenso an der ganzen Afghanengrenze, 
langs der persischen Grenze, an der Atreklinie und am Tschandyr. 
Unendlich zahlreich ist er am Tedslien, Kuschk und namentlich am 
Murgab, im Hochgebirge dagegen verhaltnissmassig selten, wurde aber 
am Ak-dagh, wie erwahnt, noeh in 9000' Hohe beobachtet. 

Ueberhaupt scheint L. lehmanni in Centralasien die weitest ver- 
breitete Species des Genus zu sein, da wir sie heute schon aus Afgha¬ 
nistan , Nordpersien, Turkmenien, (Yarkand), dem Pamir aus dem 
NO. Kaschgars1), ganz russisch Turkestan bis an den Balchasch-See 
kennen. Am Balchasch muss er, nach Nikolsky's Faunenregister 2) 
zu urtheilen, fast direct mit dem Schneehasen Lepus variabilis Pall. 

1) In der englischen Uebersetzung von Sevekzow's citirter Arbeit 
durch Ckaemers , in: Ann. Mag. Nat. Hist. 1876 (series 5)? Vol. 18, 
p. 169, finde icli in einer Fussnote durch E. R. Alston die Arten 
Lepus pamirensis Gunth., L. jarkandensis Gunth., L. stoliczhanus Blf. 
und L. hypsibius Blf. zu L. lehmanni Severz. gezogen. Nach^Prtifung 
und Vergleich der kurzen und diirftigen Originalbeschreibungen der drei 
ersteren Arten (Gunther, in: Ann. Mag. N. H. 1875 (series 5), Vol. 16, 
p. 229 und Blanford W. T., in: Journ. As. Soc. Bengal 1875, Vol. 44, 
Part 2, p. 110) miissen wir uns Alston's Ansicht vollkommen anschliessen 
und genannte Artnamen als Synonyme zu L. lehmanni Sev. betrachten, 
da sie spater als dieser creirt worden sind. Ja wir glauben, dass noch 
einige weitere in den englischen Literaturquellen vertretene asiatische 
Lepus-Arten das gleiche Schicksal zu erleiden haben. Ob bei einer 
sorgfaltigen Sichtung der zahlreichen und durchweg unzulanglich be- 
schriebenen Lepus-Sipecies aus Mittelasien, die zweifellos eine bedeutende 
Beschrankung der Artenzahl erzwingen wiirde, der L. lehmanni Sev. 
Prioritlitsrecht beliielte, scheint freilich fraglich. Eben gehort er jeden- 
falls zu den bestbekannten Eormen. 

2) Ueber die Wirbelthierfauna auf dem Grunde des Balchasch- 
Beckens, in: Arbeit, der Petersb. Naturforscherges., T. 19, Abtheil. Zool. 
u. Physiol. 1888, Beilage 2, p. 91 (russisch). 
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zusammentreffen. Nikolsky theilt luimlich mit, class L. lehmanni 
Sev. massenhaft am Sudufer des Sees sicb findet, er aber die Losung 
auch am Nordufer reichlich bemerkte und L. variabilis Pall, in's 
Balchasch-Becken hineinreiche, nach Siiden aber nicbt liber Sergiopol 
hinaus. 

55. Hystrix sp. 

Eichwald, Eeise auf dem kaspisclien Meere (Periplus), 1834, Abtli. I, 
p. 274, H. cristata. 

Zaroudnoi, Oiseaux de la contre Trans-caspienne, in: Bull. Moscou 1885, 
No. 2; p. 279, Histrix hirsutirostris. 

Bei den Turkmenen Dsairah. 
Leider gelang es uns nicbt, ein vollstandiges und erwachsenes 

Exemplar des Stacbelschweines in Transkaspien zu erbalten, obgleich 
es dortselbst keineswegs selten ist. Daher muss auch in dieser Arbeit 
auf ein genaues Feststellen der Verbreitungs-, resp. der Bertihrungs- 
grenze beider westasiatischen Arten, Hystrix cristata L. und H. hirsu¬ 
tirostris Brandt, verzichtet werden. Erstere ist ja als Bewohner ganz 
Persiens lange bekannt, letztere tritt in russisck Turkestan an ihre Stelle, 
so dass eben in Turkmenien unbedingt die Nordgrenze der ersteren, die 
Siidgrenze der letzteren liegen muss. Wir halten auch dafiir, dass das 
Stachelschwein Transkaspiens die gemeine Hystrix cristata ist und das 
Verbreitungsgebiet der H. hirsutirostris erst nordlich vom Amu-darja, resp. 
nordlich von der Turkmenenwuste beginnt. Die gefangenen Exemplare, 
die wir einmal sahen, waren zu jung, um die Art erkennen zu lassen, 
und ein im Januar 1887 durch die Giite des Herrn Generals Komarow 
uns zugesandtes Sttick gleickfalls noch nicbt ausgewacbsen. Da es 
ausgestopft ist, lasst sicb der von Brandt benutzte Hauptunterscbied 
der Schnauzenbehaarung nicbt priifen, ebensowenig der Schadel. 
Aeusserlicb finden wir keine Unterscbiede gegeniiber transkaukasischen 
Stiicken der H. cristata L., bis auf ein weiteres Vorreicben der Seiten- 
stacheln nach vorne, ein Umstand, der vielleickt mit der Jugend des 
Thieres, vielleicht mit der Praparation zusammenhangt. Es fehlen 
dem Exemplare die von Brandt seiner H. hirsutirostris zugeschriebenen 
Nadeln mit erweiterter Spitze ganz hinten. Kurzum wir halten das 
transkaspische Stachelschwein fur H. cristata L. und fiihren es nur 
unbestimmt auf, weil wir kein altes ausgewachsenes Stiick in Handen 
hatten. Nikolsky 1) nennt zwar 11. hirsutirostris Brdt. von Gumysch- 

1) Material, z. Kenntn. d. Wirbelthierfauna NO.-Porsiens u. Trans¬ 
kaspiens 1. c., p. 385. 
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tepe und Naukjan, wovon erster Punkt an der Miindung des Gurgen, 
der zweite nordlich von Astrabad in Massenderan liegt. Indess ist 
nicht zu ersehen, dass Nikolsky dort Stachelschweine wirklich er- 
beutet und untersucht hat. Das Vorkommen der turkestanischen 
Form gerade in Massenderan an den Ostauslaufern des Albrus fallt 
auf, weil in den Westtheilen desselben Gebirgsstockes durch ganz 
Talysch die Hystrix cristata L. baufig ist. 

Mit Yorliebe halt sich das Stachelschwein an die Yorberge des 
Kopet-dagh, wo man haufig seine Baue wie auch Staclieln findet. 
Doch meidet es keineswegs die Steppe und den Wtistenrand, wo es 
dann meist an kleinen Htigeln oder Wallen die Rohren treibt. Auch 
die Flussthaler des Tedshen und besonders des Murgab beherbergen 
es reichlich, wie endlich das Flussgebiet des Atrek. Nahe der letz- 
teren Miindung fanden wir z. B. Baue am See Beum-basch in nackter 
ebener Steppe, und am See Delili haben die Officiere aus Tschikischljar 
mehrfach Stachelschweine erlegt. Eichwald 1. c. erwahnt seiner schon 
vom Balchan-Busen. 

Das streng nachtliche Thier geht vornehmlich den Zwiebeln der 
in Centralasien so iiberreich vertretenen Tulpen nach. Nahe um seine 
Baue findet man jede Tulpenstaude ausgegraben und stets nur die 
braunen Htillblatter der Zwiebel um das Loch zuriickgelassen. Als 
1887 mit ganzlichem Ausfall der Friihjahrsregen in Transkaspien fast 
keine Liliaceen aufkommen konnten, mussten sich die Stachelschweine 
am Tedshen vorwiegend an eine machtige weissbliihende Orobanche 
halten, die dort haufig unter Tamarix wachst. Auch diese Pflanze 
vermochten die Thiere aus dem steinfesten Lehmgrund des Fluss- 
thales auszugraben, um dann die Wurzeln und den grossten Theil des 
fieischigen Stengels zu verzehren, wahrend die Bluthenkolben stets 
liegen blieben. 

Ungulata. 

Die diirftige Zahl der Ungulaten Transkaspiens sticht sehr gegen 
den weit grosseren Reichthum der Nachbarfaunen ab. Nur 5 Species 
dieser Ordnung liessen sich in gesammt Turkmenien nachweisen, und es 
ist kaum auf eine Vermehrung dieser Ziffer durch weitere Forschungen 
zu hoffen, wofern nicht vielleicht im Ostende des Kopet-dagh noch die 
mehr ostliche Ovis vignci Blyth. gefunden werden sollte. 

56. Eqims hemionus Pall. 
Eversmann, in: Bull. Soc. Imp. d. Nat. Moscou 1840, p. 5G, JEqaus 

onager Pall. 
5 
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Eichwald, Fauna caspio-caucasica, 1841, p. 29. 
Beandt, Zool. Anli. z. Lehmann's Reise 1852, p. 309. 

Bei den Turkmenen durckweg Kulan. 
Eversmann 1. c. erhielt mehrfach Exemplare des Kulan aus der 

Hoclisteppe zwischen dem Aral und Kaspi. Brandt meldet ihn nach 
Lehmann 1. c. aus den truchmenischen (turkmenischen) Steppen. Letz- 
tere bevolkert derselbe in ihrer ganzen Ausdehnung noch heute in 
ziemlicli bedeutender Zahl, hat sich nur aus den durch den trans- 
kaspischen Bahnbau und die neuen Militarposten belebten Thoile weiter 
in unberiihrte Einoden zuriickgezogen. Um Beginn des Bahnbaues 
sind starke Heerden oft nahe der Linie urn Kasantschik, sowie zwischen 
Duschak und Kary-bend bemerkt worden. Jetzt scheinen sie dort ver- 
schwunden zu sein. Haufiger soli man solchen noch in den oden 
Steppenflachen nordlich des Atrek begegnen, und raassenhaft sind sie 
standig langs der Afghanengrenze, wie tiberhaupt in der Hiigelwliste 
zwischen dem Tedshen und Murgab vorhanden. Namentlich unfern 
des Brunnens Adam-ilen, zwischen Pul-i-chatun und Akrabat traf ich 
(Walter) ihrer viele im April 1887, neben zahllosen Schaaren von 
Antilojpe siibgutturosa Guldst. Die ausserst feinen Sinne und grosse 
Scheue des Wildesels machen seine Jagd so schwer, dass der europaische 
Jager auf derselben selten Erfolg findet. Die Saryk-Turkmenen sah 
ich dort die Piirsche mit dem Kameele ausiiben. Ein unbeladenes 
Kameel wird in langsamem Schritte, der ihm selbst ab und zu zu 
weiden gestattet, vom Jager allmahlich an die in der Ferne erkannten 
Wildesel herangetrieben, wobei der Jager mit sorgsamster Beachtung 
des Windes sich hinter dem Kameele birgt und falls es gelingt, auf 
Biichsenschussweite zu nahen, die Gabelbiichse unter oder vor der 
Brust des lebenden Schirmes richtet. Nach Versicherung des Pristav 
Wolkownikow hi Jolotan sollen die Saryken die meisten erbeuteten 
Kulans in starken Eisen fangen? Das Fleisch wird von den Turkmenen 
geschatzt und soli im Winter recht haufig auf den Basar zu Jolotan 
kommen.' 

Das einzige Exemplar unserer Collection, ein vollig ausgewachsener 
starker Hengst, der jetzt im kaukasischen Museum zu Tiflis aufge- 
stellt ist, ward der Expedition von seiner Excellenz dem Herrn General 
Komarow in Askhabad geschenkt. Das Thier war jung aufgezogen 
und soweit gezahmt, dass es nebst einer etwas jiingeren Stute frei in 
der Stadt und deren naher Umgebung sich tummelte, bis es durch 
Neckereien so wild und boshaft gemacht war, dass seine Abschaffung 
nothwendig wurdc. 
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Unser Exemplar ermangelt durchaus des dunklen Schulterstreifes, 
wie ihn Pallas 1) an seinem Eqims asinus [i L. Mas. {E. asinus /? 
onager Pall.) abbildet. Ebenso fehlte ein solcher dem schon er- 
wabnten zahmen ? in Askhabad und scheint, soweit unsere Erfahrungen 
reichen und wir erfragen konnten, tiberhaupt am Kulan Turkmeniens 
nicht vorzukommen, wie denn dieser tiberhaupt in allem den echten 
E. hemionus Pall, reprasentirt. Eveksmann 1. c. beruhrt schon, dass 
alle ihm zu Gesichte gekommenen Kulanhaute aus unserem Gebiete 
keinen Schulterstreifen besitzen, fuhrt die Art aber des stidlichen den 
PALLAS'schen nahegelegenen Fundortes halber als Eq. onager Pall. 
auf und schliesst seine Behandlung des erwahnten Merkmales, nebst 
alien anderen schon 1840 mit dem Satze: „Worin besteht eigentlich 
der specifische Unterschied zwischen dem hemionus und onager ?" 
Wir wollen bier nicht des weiteren auf die verschiedenen, die asia- 
tischen Wildeselarten zum Gegenstande der Betrachtung habenden Ab- 
handlungen und auf die diesbeztiglichen Meinungsverschiedenheiten 
eingehen, sondern nur angeben, dass der Wildesel ganz Turkmeniens 
bis zur Afghanengrenze, also bis zwischen den 36. und 35. Breiten- 
grad, der echte Eq. hemionus Pall. ist. Eichwald's Angaben tiber 
die Wildesel des ostlichen Kaspi-Ufers 1. c. p. 29 sind etwas aben- 
teuerlich und schwer deutbar. Es heisst dort vom Kulan: „longe pi- 
losum, subvillosum, muli simile, auriculis elongatis caudaque vaccina." 
Mehr noch fallt es auf, dass eine zweite Art daneben heimisch und 
den Eingeborenen als Bulan bekannt sein soil. Weder Turkmenen, 
Kurden, Perser oder Tataren kennen heute eine solche Bezeichnung, 
auch konnten wir bei alien Indigenen keine Kenntniss zweier Wildesel- 
Arten ermitteln. Unser oben erwahnter Kulan-Hengst lieferte uns 
frisch getodtet folgende Maasse ausserer und innerer Theile: 

Eumpflange von der Scliwanzwurzel bis zwischen die 
Schultern  1070 mm. 

Halslange bis zum Atlas  450 „ 
Kopflange vom Atlas bis zur Schnauzenspitze .... 530 „ 
Schwanzlange mit der Haarquaste  590 „ 
Haarquaste des Schwanzes allein  240 „ 
Hohe am Widerrist bis zum Ende der Scapula . . . 960 „ 

ii n ,, „ „ Rtickgrat 1110 „ 
Untcrsclienkel des Vorderlaufes  340 „ 
Oberschenkel 360 
Von der Fessel bis zum Hufe am Yorderlaufe .... 98 „ 

1) Icones ad Zoographiam Rosso-asiaticam Fasc. secundus, pi. 4 
(Zoogr. I, p. 2G4). 

5* 
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Untersclienkel des Hinterlaufes 440 mm 
Obersclienkel „  360 
Von der Fessel bis zum Hufe des Hinterlaufes . . . 112 „ 
Huflange am Vorderlauf  62 

„ „ Hinterlauf  69 „ 
Hufbreite in der Mitte am Vorderlauf  74 „ 

„ am verschmalerten Basalende  67 „ 
„ in der Mitte am Hinterlauf  71 „ 
„ an der breitesten Stelle liinten am Hinterlauf 74 „ 

Obrlange an der OefFnungsseite  240 „ 
j, „ „ Riickseite 210 „ 

Grosste Breite der OhrofFnung  63 „ 
Augenweite von Winkel zu Winkel  41 „ 
Langste Wimperbaare  16 „ 
Nustern in ungeblabtem Zustande lang  56 „ 

. 7) J7 77 breit  20 77 
Oben eingebogener feiner Niisternwinkel  10 „ 
Mundspalte  99 „ 
Langste Mahnenliaare  80 „ 
Zungenlange  275 „ 
Oesophagus  1000 „ 
Tractus intestinalis vom Diaphragma bis zum Anus . .22170 „ 
Somit Gresammtlange des Tract, intest. v. d. Zungemvurzel 

bis zum Anus  23170 „ 
Lange des Blinddarmes  640 „ 
Grosse Curvatur des Magens  640 „ 
Lange der Milz  372 „ 
Grosste Breite der Milz 160 „ 
Trachea  670 „ 
Penis nach dem Abbalgen des Thieres  290 „ 
Hode ohne Scrotum   82 „ 

57. Antilope subgnttuvosa GUldenst. 

Zaroudnoi, 1. c. p. 274. 
Nikolsky, Mat. z. Wirbelthierfauna Nordost-Persiens u. Transkaspiens, 

p. 386. 
Bei den Turkmenen, namentlich den Saryken, entlang der Afghanen- 

grenze, Kiik oder Giik, eine Bezeiclmung, die unter den kirgisischen 
Volkern der A. saiga Pall, zukommt und die somit vielleickt in Cen- 
tralasien als Collectivname fiir Antilope schlechtweg gilt. Daneben 
hort man auch von Turkmenen, nur seltener, die Benennung Geran, 
die sich unschwer als eine Verstiimmelung der turko-tatarischen oder 
persischen Dsheiran, das ja auch in's Kussische iibergegangen ist, er- 
kennen lasst*). 

*) Die Herkunft des Wortes Dsheiran mlissen wir hier dahinge- 
stellt sein lassen. Wir sclbst kennen es vornehmlich von transkaukasischen 
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Mehrere von mis im April 1887 an der Afghanengrenze erlegte 
Exemplare wichen in nichts vom wohlbekannten Typus oder von trans- 
kaukasischen Stiicken ab. Keineswegs zeigte sich an ihnen ein Hin- 
neigen zu der von W. T. Blanford beschriebenen var. jarlcandensis 
aus Ostturkestan 1). 

Es fallt auf, dass diese alt- und gut bekannte Form in ihrer Ver- 
breitung lange verkannt ist. Obgleich sie schon altere Autoren, von 
denen wir nur Eversmann2) und Brandt3) namhaft machen, vom 
Ust-jurt, Kisil-kum und aus Buchara nennen, sehen wir sie in Blan- 
ford's Verbreitungskarte der indiscben und persischen Gazellen 4) nur 
bis Nordpersien d. h. bis zum oberen Atrek und bis wenig nordlich 
von Mesched, ostlicher nur bis etwas nordlich von Kabul eingetragen, 
und zwar heisst es fur diese Nordgrenze nur „supposed range of 
G. sabgutturosaEbenso giebt Brooke5) fiir unsere Art als Gebiete 
des Vorkommens nur an: high plateau of Persia; Northern Baloo- 
chistan; Afghanistan. Noch 1876 erweitert Blanford nur ungewiss 
das Yerbreitungsgebiet weiter nach Norden, indem er schreibt6): 
„It extends into the countries east of the Caspian, and is said to be 
found as far as Bokhara; it is probably the gazelle of Meshed and 

Tataren, die aber viel persische Worte im Gebrauche fuhren. Pallas 
(Zoographia I, p. 252) sagt deutlich: „Persis Dshairan" und Nikolsky 
(Mat. z. Wirbelthierfauna Nordost-Persiens und Transkaspiens, p. 386) 
nennt die Bezeichnung Dsheiran farsisch und aderbeidshanisch. (Bei 
den Kirgisenstammen heisst diese Art nach Pallas 1. c. Kara-Kuruk, 
nach Pinsch, Reise nach West-Sibirien, p. 126, Kara-biruk und nach 
Nikolsky, IJeber d. Wirbelthierfauna auf d. Grrunde des Balchasch- 
Beckens, p. 93, Kara-kuirjuk). Dagegen kennt Blanford (Eastern Persia, 
p. 91) aus Persien nur die Benennung Ahu und fuhren Danpord und 
Alston (On the Mammals of Asia Minor, 1880, p. 55) aus dem tiirkischen 
Kleinasien fiir Gazella dorcas L. den einheimischen Namen Yairan (in 
englischer Schreibweise) auf. 

1) List of Mammalia collected by the late Dr. Stoliczka, when 
attached to the embassy under Sir Forsyth in Kashmir, Lad&k, Eastern 
Turkestan and Wakhan etc., in: Journ. As. Soc. Bengal, 1875, Vol. 44, 
Part. II, p. 105—112. 

2) In: Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 1848, p. 199. 
3) Zool. Anh. z. Lehmann's Reise etc., 1852, p. 309. 
4) Note on Gazelles of India and Persia with description of a new 

species, in: Proc. Zool. Soc. Lond. 1873, p. 314. 
5) On the Antelopes of the genus Gazella and their distribution, 

in: Proc. Zool. Soc. Lond. 1873, p. 546. 
6) Eastern Persia, Vol. 2, p. 91. 
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Herat" etc. Jetzt wissen wir durcli Nikolsky l) und Finsch 2) sicher, 
dass Antilojpe subgatturosa durch russisch Turkestan nach Norden bis 
zum Balchasch, bis zum Tarbagatai- und Saissan-Gebirge, also fast 
bis zum Altai hinaufreicht. Es dehnt sich somit diese Art liber einen 
sehr bedeutenden Theil von West- und Mittelasien aus. Ihre West- 
grenze erhalt sie in Transkaukasien in der Kurasteppe nahe von Tiflis, 
sudlicher nach Danford & Alston 3)j wahrscheinlich am linken Ufer 
des Euphrat. Im Siiden geht sie nach Blanford 1. c. bis sudlich 
und siidostlich von Schiraz und Karman, ohne aber die Kiiste des 
persischen Golfes zu erreichen. Im Osten ist sie noch aus Kandahar 
(Blanford 1. c.), aus Yarkand (Blanford4) und endlich im Nord- 
osten, wie gezeigt, aus dem Tarbagatai und Saissan bekannt. Diese 
Grenzen ihrer Yerbreitung beriihren diejenigen von vier oder noch mehr 
anderen Antilopen-Arten, namlich im Westen am Euphrat wohl die 
der A. dorcas L. nach Danford & Alston 1. c., im Siiden der A. 
ienetti Sykes und der A. fuscifrons Blf., im Norden und Nordwesten 
der Ant. saiga Pall. Mit Befremden lesen wir eine Angabe Pohlig's5), 
der zufolge „die persische Antilope", als die gemeiniglich A. subgut- 
turosa Guldst. schlechtweg bezeichnet wird, eine Varietat der in- 
dischen Hirschziegenantilope A. cervicapra sein soil. Nur in der Pelz- 
farbe und der Farbe des Biischelschwanzes weiche die persische Form 
von A. cervicapra ab, wahrend in der Grosse, Form und selbst Einzel- 
heiten der Zeichnung beide so weit libereinstimmten, dass Pohlig die 
persische Form nur fiir eine locale Naturrasse ansehen mag. Nun ist 
freilich A. salgiittiirosa GIildenst. mit der A. cervicapra absolut nicht 
zu verwechseln. Da aber noch nie die A. cervicapra in Persien iiber- 
haupt, geschweige denn im nordweslichen Theile desselben (dem Reise- 

1) Ueber d. Wirbelthierfauna auf d. Grunde des Balchasch-Beckens, 
in: Arb. d. St. Petersb. Naturforschergesellsch. 1888, T. 19, Abtlieil. 
Zool. u. Physiol. p. 93. 

2) Reise nacli West-Sibirien im Jahre 1876, in: Yerh. Zool. bot. 
Ges. Wien, Jahrg. 1879, Bd. 29, p. 126. 

3) On the Mammals of Asia minor, in: Proc. Zool. Soc. London 
1880, p. 55. 

4) List of Mammalia, collected by the late Dr. Stoliczka in Kashmir, 
Ladak, Eastern Turkestan and Wakhan etc., in: Journ. As. Soc. Bengal 
1875, Vol. 44, Part 2 (var. jarlmndensis). 

5) TJeber die wildlobenden Wiederkauer Nordpersiens, mid oiniges 
iiber dortigo Landwirthschaft, in: Berichte aus d. physiol. Laborat. u. 
d. Versuchsanstalt des landwirthschaftl. Institutes der Univ. Halle, p. 8 
eines Separatabdruckes aus Heft 7 (wohl des Jahres 1886?). 
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gebiete Pohlig's) gefunden wurde, ^Yahrend aus letzterem als einzige 
und biiufige Antilope die Antilope sabgiitturosa schon seit Gulden- 
staedt, Pallas etc. wohlbekannt ist und doch durch Pohlig keine 
Erwahnung erfahrt, so muss hier fraglos ein Irrthum vorliegen. Wir 
erwahnten hier nur der citirten Abhandlung, um zu verhiiten, dass 
die Notiz, wie so leicbt ahuliche bestimmt ausgesprocbene Angaben, 
etwa in zusammenfassenden faunistiscben oder tbiergeograpbiscben 
Arbeiten Aufnahme findet und zum lange fortlaufenden Febler gefestigt 
wird. Durch unser specielles Eeisegebiet, durch ganz Turkmenien ist 
die A. subguttitrosa Guldst. in grosser Haufigkeit verbreitet. Gleich 
dem Kulan, doch nicht ganz so rasch, zieht sie sich yon den neuer- 
dings mehr durch die Thatigkeit des eingedrungenen Europaers be- 
lebten Strecken zuriick und sammelt sich zu Unmengen in den ent- 
legensten Wiistentheilen. Die Fahrten fanden wir fast iiberall im 
Gebiete und trafen einzelne Stiicke oder kleine Rudel bei Krasnowodsk, 
Tschikischljar, am See Beum-basch, Jagly-Olum am Atrek, Kasantschik 
Artschman, am Wiistenrand nordlich von Besmein, am Tedshen nord- 
lich und siidlich von Kary-bend etc. etc. In unzahlbarer Menge aber 
bevolkerte die Art die Hiigelwiiste zwischen dem Tedshen und Murgab 
an der Afghanengrenze im Fruhjahr 1887. Am Abend des 27. April/ 
9. Mai 1887 sah ich (Walter) die gesammte Steppe um den Brunnen 
Adam-ilen, nahe vom Fusse des Elbirin-kyr buchstablich von diesen 
Antilopen bedeckt. Wohin auch das Auge sich richtete, stiess es auf 
Rudel derselben, die 6—150 und mehr Kopfe stark waren. Ich glaube 
nicht zu iibertreiben, wenn ich angebe, dass auf kaum mehr als ein- 
stiindiger Jagd mir gegen 2000 Antilopen zu Gesichte kamen. In 
stets nur weiter Feme hoben gegen sie sich kleine Trupps von Wild- 
eseln ab. Vom Kuschk ab bis zur Quelle Aghar im Elbirin-kyr war 
ich stets nur einzelnen Antilopen oder Paaren begegnet und staunte 
daher nicht wenig uber diese plotzliche Massenansammlung, zumal da es 
gerade die Satzzeit war. Hier am Fusse der vom Tedshenufer in die 
Wiiste vorgreifenden Gebirgszunge ist aber die Vegetation zwischen 
machtigen trockenen Salzseen relativ gut, obzwar in diesem regenlosen 
Fruhjahre auch hier schon am erwahnten Datum kein frischer Gras- 
halm mehr gedieh*). 

Die Wurfzeit fallt in Transkaspien in die zweite Halfte des April 

•*•) Wir geben dieso Beobaclitung, weil meist fur diese Art ange- 
goben wird, sie halte sich in Rudeln von kaum iiber 20 Stiick ? was 
auch dom gewohnliclion Verhalten entspricht. 
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alten Styles, denn 1886 wurden uns junge hochstens einige Tage alte 
Antilopen zu Tschikischljar am 28. April/10. Mai feilgeboten, wahrend ich 
1887 am 27. April/9. Mai um Adam-ilen eben geborene fing und etliche 
etwa eine Woche alte Tags darauf im Posten Pul-i-chatun vorfand. So 
weit meine wenigen Beobachtungen reichen, mindert selbst Sorge um die 
Nachkommenschaft die Yorsicht dieses scheuen Wildes nicht herab. 
Jedenfalls fing ich bei Adam-ilen eine ganz junge Antilope, die hasen- 
artig unter einer trocknen Artemisienstaude geduckt lag und bei der 
volligen Bodenfarbe nur an den grossen Augen bemerkbar wurde, ohne 
dass das Mutterthier weithin sichtbar war. Mehrtnals fuhren etwas 
altere Junge unter meinen Fussen aus todten Alhagi-Standen heraus, 
durch die ich eben ein Rudel getrieben, so dass es mir sicher schien, 
dass sie, weil zu so eiliger Flucht noch nicht fahig, von den Muttern 
im diirftigen Yersteck zuriickgelassen waren. Stets wurden auch ein- 
zelne Geissen schon weit fliichtig, ohne durch irgend ein Anzeichen 
die Anwesenheit der Jungen und ihre Sorge um diese anzudeuten, so 
dass man durch ihr Benehmen keinerlei Anhaltspunkt zur schwierigen 
Suche erhielt. Sehr rasch und leicht lasst sich die Antilope sub- 
gutturosa zahmen, und man findet daher in Transkaspien sehr haufig 
auf Schiitzen- und Kosakenposten wie auch in den Stadten vollig 
zahme, oft sogar vollig frei herumstreichende Exemplare. Auch auf 
diese Antilope piirschen, wie auf den noch um vieles scheueren Wild- 
esel die Saryk-Turkmenen hinter unbeladenem Kameele, sollen aber 
nach Angaben des Pristav Wolkownikow in Jolotan noch mehr in 
Tellereisen fangen. Jedenfalls wollte unser Gewahrsmann ausser den 
Aussagen der Jager auch an zahlreichen eingebrachten Exemplaren 
stets einen Lauf von Eisen zerschlagen gefunden haben. 

58. Capva aegagrus (Gmel.) Pall. 

Die Bezoarziege bewohnt neben Ovis arlcal Brdt. sowohl den ge- 
sammten Kopet-dagh bis zur Grenze Afghanistans, als auch den 

Anm. Eveesmann, in: Bull. Soc. Imp. d. Nat. d. Moscou 1848, p. 119 
erwahnt bei Beliandlung der Katzenarten des Ust-jurt, dass dieselben 
dort reiclic Beute an den Heerden von Antilope subgntturosa und 
A. saiga Pall, fanden. Es wiire danacli vielleiclit aucli die letztero 
noch als zeitweiliger Grenzfliiclitling am Ust-jurt dor Fauna unseres Ge- 
bietes anzureihen. Im eigentliclien Turkmenien felilt sie aber durchaus 
und tritt sclion in Turkestan vorwiegend nur im Winter nach Siiden 
schweifend ein, zu welcher Jaliroszeit allein sie vielleiclit aucli bis zum 
Ust-jurt, nicht aber woitor siidlicli scliweift. 
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Gebirgsknoten des grossen Balchan. In beiden Gebirgen reicht sic 
in Thalsclilucliten oft bis zur Steppenebene am Fusse hinab. Wie es 
scheint geht sie aber vom Balchan aus nicht viel weiter nach Norden 
auf die Hohenztige der kaspischen Kiistengebirge liber. Im Kuba- 
dagli bei Krasnowodsk fehlt sie jedenfalls und wird ebenso wenig von 
den Holien der Halbinsel Mangyschlak und um den Ust-jurt gemeldet, 
welclie Ovis arkal noch reiclilich beherbergen sollen. Turkestan fehlt 
sie bekanntlick auch, erreicht somit in Asien auf dem grossen Balchan 
ihre Nordgrenze und ist auf ihn fraglos vom Kopet-dagh aus iiber 
den Kuran-dagh und kleinen Balchan gelangt. Hier wie im Kopet- 
dagh kommen Rudel von 30—90 Stiick nicht gar selten vor. 

59. Ovis arfoal Brdt. 

Pallas, Zoographia rosso-asiatica I, p. 230; Aegoceros musimon (Truch- 
menis Dach-kutsch). 

Brandt, Zool. Anh. z. Lehmann's Eeise, 1852, p. 310, Ovis arTzal Brdt. 
Bei den Turkmenen, und zwar bei alien Stammen derselben Kotsch*), 

eine Benennung, die auch den Kurden des Kopet-dagh gelaufig ist, 
obgleich letztere noch eine eigene uns leider entgangene Bezeichnung 
besitzen, vielleicht die von Nikolsky (Mat. z. Wirbelthierfauna Nordost- 
Persiens etc. p. 386) citirte farsische Husfan-kutschi. Mit der Be¬ 
nennung arltal, welche Brandt fur den Namen dieses Wildschafes 
bei den Eingeborenen hielt und deshalb zum Speciesnamen erhob, 
horten wir das Thier nie belegen, ja das Wort war alien vollig fremd. 
Pallas 1. c., der die Art noch mit dem Corsischen Muflon und alien 
westasiatischen Wildschafen, ausser dem Argali, zusammenwarf, lasst 
es bei den Bewohnern von Chiwa Arkal heissen, was wir nicht con- 
troliren konnen. Es steigt aber diesbeziiglich ein Zweifel auf, weil 
durch ganz russisch Turkestan die dortigen echten Wildschafe des 
Genus Ovis s. str. den auch von den Russen vielfach adoptirten kirgi- 
sischen Namen archar oder arkar tragen, aus welchem wohl durch 
Verstiimmelung das arkal entstand. 

Leider vermogen wir iiber dieses interessante Wildschaf, trotz des 
reichen von uns gesammelten Materiales, kaum mehr als weniges aus 

*) -Die gleiclie Bezeichnung tragt nach Danford & Alston 1. c., 
1880, p. 55, im Tiirkisclien die in Kleinasien heimische Art 0. gmelini 
Blytii, wird nur von citirten Autoren englisch Kotch geschrieben. Die 
zweite dort angegebene Benennung Jaban koyun (es soli wohl koin 
heissen) bedeutet nur iibersetzt wildes Schaf, 
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der Lebensweise und Yerbreitung mitzutheilen, da uns von anderen 
Arten in Tiflis nur die dieser Art ganz fernstehende 0. anatolica Val. 
vorlag und uns ein eingehendes Vergleichsstudium an dem tiberaus 
reichen Materiale des akademisclien Museums zu St. Petersburg nicht 
vergonnt war. 

Ovis arlcal Brdt. bewohnt ungemein zahlreich den ganzen Kopet- 
dagh von der afghanischen Grenze, resp. vom Tedslien an (ob er iiber 
diesen hinaus nacli Afghanistan, d. h. aut die Barkut-Berge und den 
Parapamisus ubertritt, blieb uns unbekannt) nach AY. bis zum ausser- 
sten Westabfall des Gebirges. Seine Siidgrenze konnten wir selbst 
nicht feststellen, ihn aber noch bis siidlich vom Tschandyr, also bis 
nahe zum Siidwestrande des Kopet-dagh-Systemes verfolgen. Hoch- 
interessant ist nun die Angabe Nikolsky's 1), der zufolge diese Art in 
alien Zwischengliedern zwischen dem Systeme des Kopet-dah und dem 
des Alburs noch haufig vorkommt, so dass N. sie bei Nardyn, siidlich 
vom oberen Giirgen sammelte und selbst noch bei Aber beobachtete. 
Somit beriihrt der Arkal wohl am Albrus das Yerbreitungsgebiet der 
0. gmelini Blyth. Im NW. geht der Arkal iiber die beiden Balchane 
und die Kiistenketten am Ostufer des kaspischen Meeres bis an den 
Nordrand der Halbinsel Mangyschlak, wo man ihn nach Brandt 1. c. 
noch vom Yorgebirge Airakli kennt. Hier und im Ust-jurt zwischen 

- dem Kaspi und Aralsee, der an gleicher Stelle (Lehmann's Reise) von 
Brandt namhaft gemacht wird, liegt die nordlichste Verbreitungslinie 
der Art. In Folge der Zugrichtung des Kopet-dagh, NW—SO, und 
der ihm nordlich dicht vorlagernden Wiiste wird im Osten jene Linie 
um ungefahr 7 Breitengrade nach Siiden hinabgeriickt. 

Der Arkal ist keineswegs ein strenges Hochgebirgsthier, findet 
sich vielmehr vielfach in den niedersten Vorbergen und geht bis zur 
Kttste des Kaspi hinab, wo wir ihn z. B. unweit Krasnowodsk am 
Gestade (also ca. 80' unter dem Niveau des Oceans) beobachteten. 
Freilich reicht er gleich haufig im Kopet-dagh bis zu dessen bedeutend- 
sten Erhebungen zu 9—10000' hinauf, wurde am Ak-dagh in dieser 
Hohe von uns noch reichlich betroffen. Selten nur begegneten wir 
cinzelnen Stiicken, meist kleinen Hcerdcn von 5—20 Stiick, seltcner 
solchen von 60—100, die aber nach glaubwiirdigen An gab en mitunter 
bis auf 200 Kopfe anwachsen sollen. Seine Jagd ist in den nicht 

1) Mater, z. Kenntniss dor Wirbelthiorfauna Nordost-Persiens und 
Transkaspions, in: Arb. d. St. Petersb. Naturforscbcr-Ges., 1886, T. 17, 
Liefer. I, p. 386 (russisch). 
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sonderlich hohen Gebirgen verhaltnissmassig leicht und daraus die 
Menge der zur Winterszeit in die Orte Transkaspiens gelangenden 
Wildscliafe erklarlicli, so wie der erstaunlich geringe Preis von 21|2 

bis 4 Rubel fiir ein Exemplar im Fleisch mit Decke and Gehorn. Im 
Winter 1886/87 wurden allein yon einem deutschen Wurstmacher in 
Askhabad an 100 Bergschafe aufgekauft und verarbeitet, da das Fleisch 
sonst von den Russen auffallender Weise missachtet wird. Auf dem 
grossen Balclian sind einige turkmenisclie Jager sesshaft, die einzig 
der Jagd auf Arkals und Bezoarziegen leben. Die zaklreich auf der 
Holie dieses Stockes gefundenen Geliorne und Spuren zeugten uns von 
der grossen Haufigkeit des Bergschafes dort. 

Unsere aus Transkaspien mitgebrachten Exemplare stimmen gut 
zu den bekannten Beschreibungen. Namentlich sind die meisten in 
der von Severzow1) ausdriicklicli als eine Zwischenbildung zwischen 
den echten Oves s. str. und den Musmones betrachteten Richtung der 
Hornspitzen nach vorne und innen sehr constant. Unser altestes & lehrt 
indess, dass in sehr kohem Alter der Thiere dieses scheinbar cliarakte- 
ristische Merkzeichen dock nicht ganz Stick halt, indem an diesem 
Exemplare im Gegensatz zu 14 weiteren uns vorliegenden (darunter 
mehrere nur wenig schwachere) und vielen sonst noch besichtigten 
mannlichen Gehornen die Spitzen sich schliesslich ein wenig wieder 
nach aussen wenden. Ein seit Jahren im Tifliser Museum stehender 
Bock aus Krasnowodsk scheint uns in der Earbung von den Exem- 
plaren aus dem Kopet-dagh etwas verschieden, wir konnen den Ver- 
gleich aber nicht fiihren, da jenem Thiere die genaue Angabe der Er- 
beutungszeit fehlt, die bei Earbung des Pelzes in erster Linie zu be- 
riicksicktigen ist und wir selbst in Krasnowodsk nur ein $ erlangten. 
Es scheint uns ungemein wiinschenswerth, dass der 0. arhal Brdt. 
einer detaillirten vergleichenden Specialuntersuchung unterworfen wiirde, 
in welcher Exemplare von der Nord- und Siidgrenze seiner Verbrei- 
tung und diese gleichzeitig mit den nachst vorkommenden anderen 
Species verglichen werden und zwar besonders auch auf die anatomi- 
schen resp. osteologischen Merkmale hin. Severzow's feiner systema- 
tischer Scharfblick stellte 0. arJcal als Bindeglied zwischen die tiber- 
wiegend nordostlichen Om-Arten in seinem strengeren Sinne und seine 
mehr siidlich und siidwestlichen Musmones. Damit fallt ja thatsach- 
lich die Yerbreitung des 0. arlcal Brdt. vollkommen zusammen, und 
es ist dabei besonders zu beachten, dass letztere Form im Siidwesten 

1) Yertikalo u. horiz, Yerbr. d. Thiere Turkestans, 1873, 
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wie im Stidosten je eine Art der echten ilfwsmoM-Gruppe (d. 0. gmeJini 
Blyth und 0. vignei Blyth) direct beriihrt, im Norden nahe an die 
Grenze der turkestanischen Ows-Arten tritt, sie aber heute nirgend 
mehr wirklich tangirt. 

60. Sus scrofa L. (ajper). 

Nikolsky, Mat. z. Kenntn. d. Wirbelthierfauna Nordost-Persiens etc., 
p. 386. 
Bei den Turkmenen allgemein Dungus. 
Das Wildsckwein ist in Transkaspien nattirlick liberwiegend an 

die Flusslaufe gebunden. In den Tamarixdickicliten und Rokrbestanden 
dieser zeigt es sick in grosser Zahl. Die grossten Mengen diirfte wohl 
das Murgabgebiet bekerbergen, wofur yielleickt am deutlicksten sprickt, 
dass drei Officiere der Posten Imam-baba und Sary-jasy im Laufe von 
l1^ Monaten dort 75 Stiick fallten, obgleich sie liber nur sekr wenig 
freie Zeit und iiber eine sehr kleine, unter dortigen Bedingungen ganz 
unzulanglicke Meute verfiigten. Sicker steken dem Murgabtkale im 
Reicktkum an Sauen nur wenig die macktigen Typka- und Pkragmitis- 
flacken im Enddelta des Tedsken nack, wovon wir uns im Mai 1887 
durck Augensckein tiberzeugen konnten. Ungemein kaufig soil das 
AYildsckwein auck am unteren Atrek, namentlick um den See Delili 
sein. Zu Zeiten zerstreuen sick die Rudel auck weit liber die Wiiste, 
offenbar dort den Tulpenzwiebeln nackgekend. Ebenso finden sick 
Sckweine bis zu reckt bedeutender Hoke (ca. 6000') im Kopet-dagk, 
wo sie im Ostende des Gebirges von den weitlaufigen Pistacien-Hainen 
angezogen werden. 

Das transkaspiscke Wildsckwein ist durckweg kleinwiicksig und 
sckwack, offenbar der zu Zeiten ausserst dtirftigen Mast wegen. Viele 
Sommermonate kindurck erstarrt der Lossgrund der Steppe und der 
Flussufer buckstablick zu Stein und behindert jedes Wliklen. An 
Frlickten giebt es nur in ganz begrenztem Gebirgsgebiete einzig die 
Pistacien, und es bleiben somit vielerorts fiir's runde Jakr, an anderen 
flir viele Monate, Rokrwurzeln als einzige Nakrung iibrig. Am Murgab 
saken wir selbst eine bei 7 Friscklingen gesckossene alte Backe, die 
nur lll2 Pud = 60 russiscke oder ungefakr 48 deutscke Pfunde wog, 
und die ausgezeickneten Jiiger unter den Officieren von Sary-jasy und 
Imam-baba versickerten uns, dass dort der stiirkste Eber nie ein 
Gewickt von mekr als 6 Pud = 240 russ. Pfd., die Backe kaum liber 
3—4 Pud = 120—160 russ. Pfd. erreicke. Das Durckscknittsgewickt 
der Kciler soli 4—5, das alter Backon 2 Pud sein. Diese Sckwiicke 



t>ie Siiugethiere Transkaspiens. 77 

fiillt namentlich im Yergleiclie mit den Wildschweinen Transkaukasiens 
auf, welche haufig ein Gewicht von 13—14 Pud = 520—560 russ. Pfd. 
= 4 Ctr. 16 Pfd.—4 Ctr. 48 Pfd. deutsch, mitunter aber, wenn auch 
selten, in ungestorten Gegenden, von 18 Pud = 5 Ctr. 76 Pfd. deutsch 
erreichen. Die zu Anfang April am Murgab erlegten Wildschweine 
besassen meist ein schmutzig gelbes Oberkaar, viele abgescheuerte und 
nackte Flecken und waren von einem Ixodes arg befallen. Die Wurf- 
zeit der Backe fallt in Transkaspien ungefahr in die letzten zwei Marz- 
^Yocllen alten Styls. 1886 erhielten wir einen noch sehr jungen (kaum 
iiber 4—5 Tage alten) Friscliling am 20. Marz/1. April in Kary-bend, 
und 1887 wurden am 29. Marz/10. April und am 3.115. April am Mur¬ 
gab mehrere Rudel hoclistens 1—l1^ Wochen alter Frischlinge ein- 
gefangen. Die Streifung der Frischlinge geht in Transkaspien sehr 
friih verloren, was sich besonders leicht an den auf fast alien Posten 
gehaltenen Wildschweinen beobachten lasst. Ihre rasche Zahmbarkeit 
ist erstaunlich. 

Die Hausthiere Turkmeniens 

(mit Ausschluss von Canis familiar is und Felis catus domestic us, die 
schon weiter vorne unter den Carnivoren Platz fanden). 

Der Hausthiere thun wir hier nur anhangsweise kurze Erwahnung, 
da uns die nothige ausgiebige Kenntniss der Rassen abgeht, um die- 
selben etwa vergleichend besprechen zu konnen. 

Gamelus dromedarius L. 

Das einhockerige Kameel waltet in Transkaspien durchaus vor, 
ist bei den Turkmenen eigentlich allein vertreten und setzt ebenso 
auch die persischen und bucharischen Karawanen zusammen. 

Gamelus ba ctrianus L. 

Dem zweihockerigen Kameele begegnet man in Turkmenien nur 
selten und meist nur einzelnen Exemplaren. Relativ am haufigsten 
trifft man es um Krasnowodsk. Seit namlich die Zustande in Turk¬ 
menien ruhige und sichere geworden, haben einzelne Kirgisen-Horden 
begonnen, vom Norden her ihre Nomadenziige bis tiber Krasnowodsk 
hinaus nach Siiden auszudehnen. Bei den Kirgisen aber steht um- 
gekehrt wie bei den Turkmenen gerade diese Art fast ausschliesslich 
im Gebrauche. 

Endlich sieht man in Turkmenien ab und zu Bastardexemplare 
beider Kameelarten. Leider gelang es uns nic, zu erfragen, welche 
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Art Yater, welcke Mutter des Hybriden gewesen. Die Thiere trugen 
stets weit melir Dromedartypus, aber neben einem gut entwickelten 
Dromedarliocker noch den verschieden starken Ansatz zum zweiten 
Hocker. Wir konnen hier somit bestimmt auf die von Middendorff 1) 
in folgenden Worten aufgeworfene Frage: „ob das richtig sein durfte, 
was Wilkins aus Buchara bericlitet: dass das Kalb, welches einer 
Kreuzung zwisclien beiden Kameel-Arten entspriesst, stets nur einbucklig 
ausfallen soil", mit nein antworten. Es hat aber schon Eversmann2) 
die Avenigstens vorkommende Zweibuckeligkeit des Bastardkameeles 
richtig beobachtet, nur scheinen seine genauen Angaben spater iiber- 
sehen worden zu sein. Die Hybriden sollen wegen ausserordentlicher 
Leistungsfahigkeit besonders hoch im Preise stehen. 

Das turkmenische Pferd. 

Beziiglich der in Turkmenien vorhandenen zwei Pferde-Rassen 
konnen wir hier die kurze aber ganz vorziigliche Charakterisirung der- 
selben durch A. y. Middendorf3) wortlich wiedergegeben. 

1) Typus der Jomud-Pferde. 

„Die Jomud-Pferde kennen wir als sehr edle Abzweigungen der 
Araber, von ungewohnlicher Hohe (mindestens 2, gewohnlich 4, aber 
auch bis 6 Werschok), deren Hauptfehler in diesem hohen Wuchse 
liegt, da derselbe durch lange Beine verursacht wird, und im Zu- 
sammenhange damit das flachrippige Thier sowohl vorn als hinten zu 
schmal ist. Die Hinterhand unentwickelt, dabei die Schulter sehr frei. 
Die Hinterfiisse arm in den Schenkeln und etwas kuhhessig gestellt, 
was jedoch im Laufe sich ausgleicht." 

2) Typus der Teke-Pferde. 

„Der Teke-Hengst, der dem Originalaraber zunachst steht an 
weniger machtiger Grosse, an Ebenmassigkeit der Formen, Gedrungen- 
heit, kraftigen Nieren, mehr entwickelter Hinterhand und horizontalem 
Kreuze. Den Widerriist sah ich ausgesprochener als beim Araber, und 
den Kopf schmaler, d. i. die Stirn vom Auge aufwarts sich verengend." 

Auf der folgenden Seite heisst es bei Middendorff als Hinweis 

1) A. y. Middendorff, Einblicke in das Ferghana-Thai, in: Mem. 
Acad. Imp. Sc. St. Petersb., 1881, Tome 29 (serie 7), p. 294. 

2) ReisG von Orenburg nach Buchara. Berlin, 1823. 
3) Einblicke in's Eerghana-Tlial, in: Mem. Acad. Imp. Sc. Sfc.Petersb.; 

1881; Tome 29 (serie 7), p. 267. 
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auf den Ursprung der Rassen: „Niclit nur kamen die Araber den Islam 
verbreitend iiber das Land der Turkmenen, sondern iiberdies soli, nach 
Wilkin's Angabe, Tamerlan 5000 arabisclie Stuten unter yerscliiedene 
Turkmenen-Stamme und auch Nadir-Schah 600 Stuten unter die Teke 
vertlieilt kaben." 

Die Bezeiclinung Teke-Pferd fiir die zweite Rasse von Turkmenen- 
Pferden dtirfte vielleicht niclit streng richtig gewahlt sein, da in Achal- 
Teke auch die ecliten Teke-Turkmenen tiberwiegend das Jomud-Ross 
besitzen. Erst im Osten, am Murgab, waltet durchaus die kleinere 
Rasse vor und scheint entschieden zu der in Siidwest-Bucliara, am 
Ama-darja, gebrauchlichen hinzuneigen. 

Die Behaarung des reinen Jomud-Rosses ist sehr kurz und fein. 
Der Schweif lang aber diinn, ebenso die Mahne dtinn. Als Farbe er- 
scheint sehr oft Weiss und zwar meist mit dichter undeutlicher grauer 
Fleckung, die den Anschein eines grauen Schimmers am ganzen Thiere 
hervorruft. Nicht selten sind daneben helle Fuchsfarben und braune 
Exemplare; schwarze dagegen sehr selten und dann mit weisser Zeich- 
nung an den Fesseln. Der Hals ist auffallend lang und diinn, nament- 
lich am Kopfansatz oft fast entstellend schmal. Die Thiere beider 
Rassen machen den Eindruck grosser Sehnigkeit bei sehr schwacher 
Fleisch- und Fettbildung, wohl in Folge-des niichternen dtirren Hunger- 
steppenfutters. Erstaunlich ist die Geniigsamkeit der Turkmen- 
Pferde, namentlich auch ihr geringes Wasserbedtirfniss. Mit dieser 
Eigenschaft vereinigen sie eine geradezu fabelhafte Ausdauer, hervor- 
ragende Schnelligkeit und grosse Sicherheit. Letztere macht sich nicht 
allein beim ganz vorziiglichen Setzen, sondern auch (was a priori von 
reinen Steppen- und Wtistenthieren sich gar nicht erwarten lasst) beim 
Klimmen auf Felsgrund in gefahrlichsten Gebirgspartien geltend. 

Gute Traber sind uns unter den Turkmenen-Pferden nie begegnet, 
ja der Mehrzahl der Thiere scheint diese Gangart vollig fremd zu 
sein. Man sieht daher die Turkmenen auch ausschliesslich Schritt 
oder Galopp reiten. Im Galopp ist der Jomud-Hengst wohl untiber- 
trefllich. 

Leider geht die hochedle Jomud-Rasse in letzter Zeit sehr zu- 
rtick. y. Middendorff's Satz: „Seit Urzeiten bis heute fuhrten die 
slidostlichen Stamme der Turkmenen ein den Arabern gleiches beute- 
lustiges Leben und beider Hauptgut, das Ross, ist fast dasselbe ge- 
wesen und geblieben" — wird nun schwerlich mehr lange Geltung be- 
halten. Seit mit der russischen Einnahme Transkaspiens dem Turk- 
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menen das Raubhandwerk vollig benommen und er deshalb nicht mehr 
wie friiher von der Sclinelligkeit seines Rosses abhangig ist, vernack- 
lassigt er es entschieden, verliert das Interesse am Reinhalten des Schlages 
und wird namentlich immer mehr zum Verkaufe geneigt. Gerade der 
zahlreiche Verkauf an russische Officiere, die dann die Einzelexemplare 
mit sicli fortfiihren, drolit am schnellsten der ja iiberhaupt keineswegs 
an Kopfzahl sehr reichlich vorhandenen Rasse mit baldigem Schwunde. — 
Von der friiheren sorgsamen Pflege des vormals vornebmsten Gutes ist 
einzig noch das Einhullen in machtige Filzdecken wohl gewobnheits- 
massig tibrig geblieben. 

JEqutcs a sinus L. 

Der Esel gehort zu den meist verwendeten, niemandem und nirgend 
fehlenden Haustbieren Turkmeniens. Heisses trockenes Klima mit 
diirftigstem Steppenfutter ist ja bekanntlich fiir ihn gedeihlich. Die 
turkmeniscben Esel sind aber auffallend gross und stark, von geradezu 
eminenter Leistungsfabigkeit. Es iiberwiegen entscbieden belle Farben, 
gegen die z. B. dunkles Braun als Seltenbeit zuriicktritt. Meist findet 
man ein belles Grau, nicbt selten reines Weiss und sebr oft einen 
sandgelblichen Ton, der sebr nabe an die Farbung des Wildesels, Ku- 
lan, grenzt. Geboben wird die Aebnlicbkeit mit diesem noch durch 
den meist sehr prononcirten Riickenstreif und den schweren Kopf. 
Nicht selten ist auch der quere Schulterstreif der onager-Varietat ver- 
treten. — Wie in Mittelasien iiberhaupt dient ein Esel mit seinem 
Reiter zum Fiihrer jeder Kameelkarawane. Die bedeutendste Ver- 
wendung finden die Esel in Transkaspien heute wohl beim Herabtrans- 
portiren des Juniperusholzes von den Hohen des Kopet-dagh, dem die 
Gebirgskurden mit ganzen Eselkarawanen obliegen. 

Maulthier oder Maulesel kennt, resp. ziichtet und halt der Turk- 
mene nie, man sieht sie in Transkaspien einzig in Askhabad unter 
den von Mesched einruckenden persischen Karawanen. 

Das Rind in Turkmenien. 

Gegen Kameel, Pferd, Esel, Ziege und Schaf tritt beim Turkmenen 
das Rind sebr entscbieden in den Hintergrund. Bei den trockenen oder salz- 
haltigen sparlichen Steppenkrautern und diirftigen Wasserverhaltnissen 
kommt es auch nur elend fort. — Es uberwiegt dort ganz eine Zebu- 
Kreuzung und zwar wahrscheinlich entstanden aus der Kreuzung des 
Zebu mit der Kirgis-Rasse, wofiir das Vorwalten (ja fast die Allein- 
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herrschaft) der schwarzen Farbe zu sprechen scheint. Jedenfalls haben 
wir, wenigstens in ganz Westturkmenieu, kein Exemplar gesehen, an 
dem nicht wenigstens eine deutlicke Spur des Schulterliockers kennt- 
lick ge\Yesen ware. Meist ist derselbe recht stark entwickelt. Selbst 
bei den Russen der Stadte und Posten sieht man meist diese Rasse, 
nur selten ein aus Russland eingefiihrtes hockerloses Stiick. Einzig 
bei Duschak fanden wir in einem Turkmenenaul in verhaltnissmassig 
starker Rinderheerde einige Stiicke echter sudrussischer Steppenrinder, 
an den langen, schon geschweiften Hornern und ganzlichem Mangel 
des Buckels sofort kenntlick. Es stellte sich lieraus, dass die Thiere 
zur Eroberungszeit vom russischen Militair mitgebracht und spater von 
den Turkmenen erworben waren. Sie batten durch Kreuzung in der 
einen Heerde alle Stufen der Buckelentwickelung neben einander er- 
zeugt. Hier allein fand sich denn auch Roth als Farbe einiger Stiicke. 
Schwarz ist die im Gebiete fraglos vorwiegende Farbe, oft rein, oft 
mit weisser Zeichnung an den Fesseln, am Schwanze und auf der Stirn, 
Echte Schecken sahen wir nie, ebensowenig rothe Exemplare, abge- 
sehen von jenen erwahnten Nachkommen russischer Rinder in Duschak. 
Selten ist, namentlich am Gebirgsfusse vertreten, Gelbgrau (und dieses 
dann wohl auf den Zebuantheil zuriickzufiihren) oder ein Grau, das 
dem des Schweizerviehes ahnelt. Die Horner erinnern meist an die 
des Zebu. — Auch in reichen und grossen Aulen begegnet man ge- 
wohnlich nur geringzahligen Rinderheerden. Milch gehort daher im 
Gebiete zu den raren Artikeln, und Butter ist so gut wie unbekannt. Sie 
wird in reicherer Menge erst von den Kurden des Hochgebirges bereitet. 

Der reine Zebu (Bos indicus) kommt nur an wenig Punkten Trans- 
kaspiens fort, nur da, wo dichte Kanalnetze oder Flussenden etwas 
Sumpfterrain erzeugen. Wir begegneten ihm in Pendeh-Gau um Tachta- 
basar, nahe der Afghanengrenze, dann namentlich sehr schonen Exem- 
plaren in den Typhaflachen des Tedshenendes, endlich in zwei Exem- 
plaren bei einer Kurdenhorde im Kopet-dagh, wohin die Thiere aber 
eben erst aus viel westlicheren Theilen Persiens eingefuhrt waren. 

Die turkmenische Hausziege. 

Auch die Ziegen der Turkmenen gehoren alle oder zum grossten 
Theil nur einer Rasse an. Die Thiere sind von nicht sonderlicher 
Grosse mit Schlappohren und stets nur schwachem Gehorn. Als Farbe 
wiegt auch bei ihnen Schwarz oder Weiss mit schwarzem Kopfe vor, 
seltener sind braune Stiicke. Mehr noch als bei den Schafen, d. h. 
regelmiissig, werden dieZicklein getrennt gehalten und geweidet, da- 

6 
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mit sie nicht zu viel Milcli fortnehmen. Natiirlich findet man die 
grossten Ziegenheerden bei den Gebirgsnoraaden, kleinere aber auch 
iiberall in der Ebene. Im Preise steht die Ziege dem Schafe bedeu- 
tend nacli, indem eine starke Milchziege 2—21/2 Rbl. kostet, ein starkes 
Schaf 3—5 Rbl. 

Das transkaspische Hausschaf. 

Ovis aries steatopyga Pall. 

Eichwald, Fauna caspio-caucasica, p. 31, schreibt den Heerden 
der Turkomanen zwei Schafrassen zu, namlich Ovis jplatyurus und 
Ovis steatopyga. Wir entsinnen uns indess nicht, eine andere als die 
letztgenannte Form, das kirgisische Fettschwanzschaf, in Turkmenien 
beobachtet zu haben. Es bildet die Hauptmasse der dortigen Heer¬ 
den und den Hauptbesitz der Nomaden. Der Fettschwanz ist an den 
Thieren meist nicht sehr stark entwickelt. Wie die Mehrzahl der 
Fettschwanzschafe iiberhaupt, sind auch die transkaspischen fast aus- 
nahmslos ungehornt und durch lange herabhangende Ohren ausge- 
zeichnet. Das Haar ist eine lang herabhangende, meist beim alten 
Thier nur leicht wellige zottige Wolle. Es ist gleich alien Steppen- 
schafen auf salzhaltigem Grunde ein ausgezeichnetes Fleischthier und 
wird trotz des scheinbar so diirftigen Wiistenfutters erstaunlich feist. 
Die Milch wird, wenigstens zum Theil, neben der Ziegenmilch zu 
Kase verarbeitet, so am unteren Tedshen und im Gebirge. Die zum 
Melken bestimmten Mutterschafe werden friih von den Lammern ge- 
trennt und von ihnen gesondert geweidet, weshalb man oft ganze 
Heerden Lammer und wieder andere einzig aus alten Schafen be- 
stehende sieht. Eine grosse Zahl von Lammern wird des dann noch 
feinlockigen Felles wegen sehr jung getodtet, und namentlich die Sa- 
ryken des Pendehgaues liefern grosse Mengen solcher, die bisher direct 
von ihnen nach Buchara ausgefiihrt oder von Bucharen aufgekauft 
wurden, wahrend nunmehr Armenier das meiste an Ort und Stelle 
erwerben. Die sehr haufige, im Westtheil fast vorwiegende schwarze 
Farbe wird besonders geziichtet, weil die schwarzen Felle zu den 
grossen tartarischen Mutzen mehr gesucht werden. Dagegen ist aber 
rein weiss auch sehr haufig und liberwiegt in den Heerden der Steppe 
liber Krasnowodsk. Ferner finden sich viele weisse mit schwarzem 
Kopfe, einfarbig braune, letztere namentlich im Osten von Duschak ab 
und am Murgab, wo noch haufiger hellbraune mit dunkler braunem 
Kopfe begcgnen, neben viel weissen mit braunem Kopf, einer Farbe, 
die im Enddelta des Tedshen vorwaltet. 
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Sus scrofa domestica. 

Das Scliwein fehlte und fehlt als Hausthier der muhamedanischen 
Bevolkerung Turkmeniens selbstredend. Seit der russischen Besitz- 
nahme ist es an alle neuen russischen Orte gelangt. In sammtlichen 
Stadten findet man es jetzt schon, doch bisher meist nock in geringer 
Zalil, am haufigsten in Krasnowodsk, jenem schon 1870 eingenommenen 
Kiistenstadtchen. Eine starke systematisch betriebene Zucht war an 
einer kleinen Branntweinbrennerei zu Kelte-tschinar in den Vorbergen 
des Kopet-dagh siidostlich von Askhabad eingefuhrt und zwar mit dem 
allerbesten Erfolge. Auf den entlegeneren Posten am Murgab und 
Tedshen werden vielfach jung eingefangene Wildschweine zum Ersatz 
gehalten. 

Auf die im Yorstehenden gegebene Liste transkaspischer Mammalia 
zuruckblickend, sehen wir, nach Ausschluss der Hausthiere, 60 wild- 
lebende Arten dort verzeichnet. Von diesen aber gehoren nach unseren 
Erfahrungen nur 51 streng zum Faunenbilde Turkmeniens, wahrend 9 
(JErinaceus hypomelas Bkdt., Spermophilus fulvus Lichtst., Sp. hrevi- 
canda Bedt., Cricetus arenarius Pall., Mus sijlvaticus L., My odes 
migratorius Lichtst., Spalax typhlus Pall., Aladaga jaculus Pall. 
und Dipus halticus Lichtst.), die wir alteren Autoren, Eversmann 
und J. F. Brandt, entlehnten, unser- Gebiet nur in seinem aussersten 
Nordwestwinkel, um Ust-jurt und auf der Halbinsel Mangyschlak, be- 
ruhren. Die letzteren durften aber nicht unerwahnt bleiben, da sie 
zum Theil gerade besonderes Interesse darin erwecken, dass sie im 
NW. an Turkmenien heran- oder ein Geringes in dasselbe eintreten, 
im Inneren jenes Gebietes fehlen, um siidlich und sudwestlich davon 
auf's Neue zu erscheinen. 

Der Versuch eines Faunenvergleiches mit angrenzenden Gebieten 
wird nicht leicht, da dieselben nur theilweise und wenig zusammen- 
hangend erforscht sind. 

Fixr das siidlich anliegende Persien freilich liefert W. T. Blanford's 
wohlbekanntes vorzugliches und schones Werk (Eastern Persia, Vol. 2, 
1876) sehr Ausgiebiges. Blanford behandelt aber dort ganz iiber- 
wiegend den Osten und Siidosten Persiens. Die fiir unseren Zweck 
fast noch weniger bedeutsame, mehr zu der Transkaukasiens neigende 
Fauna Nordwest - Persiens findet bei ihm geniigende Berucksichti- 

G* 
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gung; aus ganz Chorassan, also gerade aus dem Grenzstriche gegen 
Turkmenicn, ist aber durch Blanford kaum eine Notiz gegeben. Aus 
letzterem Theile kennen wir (abgesehen von iilteren, meist gar unbe- 
stimmten und ungewissen Einzelangaben) als zuverlassiges und zu- 
sammenhangendes, iiberhaupt nur das kurze, mehrfach citirte Register 
Nikolskt's 1). Dass unter 15 von Nikolsky namhaft gemachten 
Arten (der Lepus sp. ist zu L. leJimanni Seyerz. zu ziehen) sich 3 
fiir die Fauna Persiens neue finden (es waren sogar 4, wenn die Hy- 
strix hirsatirostris Brdt. sich bestatigt), namlich Meriones opwms 
Lichtst., Lepus leJimanni Seyerz. und Ovis arJcal Brdt., zeugt am 
deutlichsten, wie diirftig Chorassan bislang bekannt war. 

Blanford nun filhrt 89 Saugerarten aus gesammt Persien auf, 
darunter freilich einige mit betontem Fragezeichen. Wir erwahnen 
als solche z. B. den mit zwei ? ? versehenen und in Parenthese ge- 
setzten Meliirsus labiatas Desm., den bis heute noch fraglichen Sci- 
arus persicas Erxl. und den im eigentlichen Persien schwerlich mehr 
heimischen Castor fiber L. Lassen wir solche aber auch bestehen, so 
fordern spatere Arbeiten unzweifelhafte Einschrankung der gegebenen 
Zahl. Schon die dem zoologischen Theile in Blanford's Werk p. 436 
angehangten Nota enthalten eine Beschrankung der Chiropteren. 
Dobson's allbekannter Catalogue of the Chiroptera etc. lasst sodann 
ersehen, dass die 12* Arten Chiropteren bei Blanford auf 9 (mit 
einigen Yarietaten) herabzusetzen sind. Es ist ferner kaum abweis- 
bar, dass Cricetus pJiaeus Pall, und Cric. isabellinus de-Fil. in eine 
Species zusammenfallen, noch sicherer Arvicola mystacimis de-Fil. 
und Arv. socialis Pall, (iiber letztere 2 Formen siehe namentlich 
Kessler 2)). Es blieben nun nach Betracht erwahnter Correctur der 
Chiropterenliste und Abzug der genannten Nager, ohne Auslassung 
aller zweifelhaften Formen, 84 Arten fiir Blanford's persische Fauna 
tibrig. Die Zahlreduction vermogen wir aber wieder auszugleichen, 
wenn wir die von Nikolsky erbrachten 3 Arten hinzuzahlen und 
schliesslich selbst noch weitere 3 sicher hinzuzufilgen vermogen, nam¬ 
lich Vesperiigo pipistrellus Sciireb., Felis lynx L. und Myoxus dryas 
Schreber (welche zwei letzteren auch die persischen Urwalder am 
Siidende des Kaspi bewohnen). Dann ist eben Blanford's urspriing- 
liche Zahl 89 aufs neue erreicht und sogar noch um eine Art uber- 

1) Mater, z. Kenntn. d. Wirbeltliierfauna Nordost-Persiens u. Trans- 
kaspiens, in: Arb. d. Naturforsclier-Ges. z. St. Pet., 1886, T. 17, Lief. 1 
(russiscli). 

2) Reiso in Transkaukasien zu zool. Zwecken im Jahre 1875, in: 
Arb. d. St. Petersb. Naturforscliergesellscli. 1878, T. 8, Beilage p. 91. 



Die Saugethiere TranskaspienS. 85 

troffen. Ja aus den kaspischen Waldern und chorassaner Gebirgen 
liesse sich auch im Meles taxus L. sicher noch eine weitere Nummer 
schaffen, wenn nur Meles canescens Blf. als wirklich selbstandige Art 
unanfechtbar erwiesen wiirde. 

Aus dem nordlich und ostlich vorlagernden russisclien Turkestan*), 
freilich ohne das Gebiet wirklich scharf zu begrenzen, erwies Sever- 
zow, wenn wir uns an die revidirte und mit Zusatzen versehene 
englische Uebersetzung der russischen Originalarbeit liber die verti- 
kale und horizontale Verbreitung der Thiere Turkestans halten, 73 
Species wildlebender Sauger. Die 7 Chiropteren des russischen Ori- 
ginalverzeichnisses reducirte Dobson bald darauf auf 4, wofiir aber eine 
dort noch nicht eingereihte aus den nachtraglichen Notizen am Schlusse 
der Uebersetzung hinzukommt und damit die Zahl 5 stehen muss. 
Den 72 so verbleibenden Nummern ist auf Wilkin's Autoritat hin, wie 
im systematischen Theile erwahnt, noch eine Severzow unbekannt 
gebliebene Species Myoxus hinzuzufiigen, endlich noch Cricetus phaeus 
Pall., von dem wir ein Sttick sogar aus Kuldsha zum Vergleiche er- 
hielten. Danach ist doch mindestens die Zahl 74 zu setzen (also noch 
eine mehr). 

Die reicheren Faunen Persiens und russisch-Turkestans sind so- 
mit durch Blanford und Severzow gut mit der armeren Turkmeniens 
vergleichbar, kaum aber die der iibrigen Grenzlander. Aus Nord- 
afghanistan gab neuerdings Scully1) einige Saugethiere bekannt und 
damit die allererste Basis fiir die dortige Fauna. Scully's Liste ent- 
halt aber erst 13 Arten. Ein kurzes, 9 Arten einschliessendes Ver- 
zeichniss der Mammalien von Kandahar, gleichfalls von Scully2) 
kennen wir aus sudlicher folgenden Theilen Afghanistans. Auch ausser- 
dem findet sich eben Kandahar noch hie und da in der Literatur ver- 
merkt. Diese Notizen lassen sich aber ebenso schwer zusammenlesen, 
wie die mit der allgemeinen Bezeichnung „Afghanistanu hier ver- 

*) Es wird russisch Turkestan in unserer Arbeit stets als nord- 
liches Grenzgebiet behandelt, obgleich der Lage nach bei der Aus- 
dehnpng Turkmeniens von NW.—SO. der grosste Theil ostlich unseres 
Gebietes lagert. Das Verhaltniss der Breitengrade, vereint mit der 
gesammten Hinneigung Turkestans nach Siidsibirien, rechtfertigt die 
Betraclitungsweise. 

1) On the Mammals collected by Capt. C. E. Yate of the Afghan 
Boundary Commission etc., in: Ann. Mag. Nat. Hist. (Series 5), Vol. 20, 
1887, p. 378—388. 

2) On some Mammals from Kandahar, in: Ann. Mag. Nat. Hist., 
1881, p. 222—280. 
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werthen. Weit schlimmer nocli steht es um die Gebirgslander, die 
zwischen der NO.- und O.-Grenze Afghanistans und dem Forschungs- 
felde Severzow's liegen, im SO. und 0. den aussersten Rand des 
aralo-kaspischen Beckens beriihren und von dort aus nach 0. fortziehen. 
Eine Reihe faunistischer Daten liegt zwar in recht zahlreichen kleinen 
Arbeiten vor, diese behandeln aber stets entweder nur einzelne eng 
umschriebene Thaler, oder aber nebeneinander zahlreiche weit ausein- 
ander liegende Gebirgsstriche, ohne Nachweis einer Uebereinstimmung 
oder Verschiedenheit der Localitaten. Yor allem lasst sich heute dort 
nocb kein fester Faunenbezirk abgrenzen. Aus dem direct angren- 
zenden Siidost-Buchara, einschliesslich des Pamir mit seiner Umgebung, 
sind die Nachrichten in Reisebriefen und mehr beilaufigen Anmer- 
kungen noch gar zu diirftig. Kaum aber durften wir schon, trotz 
scheinbar mancher Uebereinstimmung, die ausgiebigere Kenntniss Kasch- 
mirs, Kaschgars etc. damit zusammenschweissen. Es sei deshalb nur 
mitunter einzelnes speciell interessirendes und einigermaassen um- 
fassenderes daraus herausgegriffen und bei speciellem Yergleiche heran- 
gezogen, wie es schon im systematischen Theile geschah. 

Um den numerischen Yergleich iibersichtlich zu machen, vertheilen 
wir zunachst unsere 60 turkmenischen Saugerspecies auf die verschie- 
denen Ordnungen und setzen tabellarisch diesen die der persischen 
und turkestanischen Fauna zur Seite. 

Ordnungen der Mammalia: 
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Chiropteren  
Insectivoren  
Carnivoren  
Pinnipedier  
Glires  
Ungulaten  
(Cetaceen)  

10 sp. 
5 „ 

25 „ 
1 „ 

34 „ 
„ 

1 „ 

9 sp. 
4 „ 

17 „ 
1 

24 „ 
5 „ 
0 „ 

5 sp. 

23 „ 
o „ 

30 „ 
13 „ 

0 „ 
90 sp. | 60 sp. 74 sp. 

Wir ersehen aus der Tabelle, dass die numerische Vertheilung der 
Arten auf die einzelnen Ordnungen sich in den drei Gebieten recht 
gut entspricht. In alien dreien liefern die Glires das starkste Contin¬ 
gent. Die absolut geringere Zahl der Nager in Turkmenien hat ihren 
Grund fraglos im Ueberwiegen reiner Sandwiiste und in der erst kiirz- 
lich begonnenen Faunenforschung allda, sie steht aber schon jetzt 
durchaus nicht in wirklichem Missverhiiltniss zu der ohnehin erheblich 
geringeren Formenmenge Transkaspiens. Auf die Nager folgen im 
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Speciesreichtbum in alien drei betrachteten Faunen die Carnivoren. 
Ihre geringere Zahl in Turkmenien beruht Persien gegeniiber auf ge- 
ringerer Entwicklung des Genus Cants im ersteren, Turkestan gegen¬ 
iiber in der Armutli an Arten der Musteliden Turkmeniens. In wirk- 
lichem Miss verbal tniss erscbeint in der turkmenischen Liste einzig die 
Ordnung der Ungulaten. Es entstebt im Yergleiche zu Persien in 
erster Linie aus Persiens Antilopenreicbtbum (4 Arten gegen eine in 
Turkmenien), im Vergleiche zu Turkestan aus der reicben Zahl von 
Arten wilder Oves in den turkestaniscben Gebirgen. 

In den grobsten Ziigen finden wir den auffalligsten Unterscbied 
der turkmenischen Saugerfauna gegeniiber sammtlichen Grenzlandern, 
Persien, Afghanistan, den sudostlichen Gebirgen und Turkestan, im 
ganzlichen Mangel eines Yertreters aus den Genera Vrsus und Gervus 
in gesamint Transkaspien. (Auf die vagen Geruchte vom seltenen Vor- 
kommen eines Hirsches am Tedshen glauben wir kein Gewicbt legen 
zu durfen. Die ahnlichen Geruchte iiber den Westtheil des Kopet-dagb 
liessen sich direct auf Exemplare zuriickfuhren, die aus Massenderan 
eingefuhrt waren.) 

Persien und Turkestan nun einzeln genommen ergeben, nochmals 
erst die grobsten Ziige betrachtet, als wesentlichste Abweichungen von 
Turkmenien: 

1) Persien den Besitz der Transkaspien fremden Genera Tlerpestcs 
unter den Carnivoren und Sciurus unter den Glires. 

2) Turkestan das Yorbandensein des Genus Arctomys. 
Um schliesslich die feineren Detailunterscbiede der drei Faunen 

hervorzuheben, schalten wir die Artregister aller Ordnungen tabel- 
lariscb ein, um danach die Species der einzelnen Ordnungen in den 
3 Gebieten vergleichend priifen zu konnen. Bezuglich der Chiropteren 
sei noch Scully's reiche Liste von Gilgit eingereiht. 

Chiroptera 

Persien nach 
Blanford nebst Transkaspien 

Aenderungen 

Turkestan nach 
Severzow nebst 

Aenderungen 

Gilgit nach Scully. 
Nur fur 

Chiroptera 

1) Cynonycteris ample- 
xicaudata Geoffr. 

2) Triaenops persicus 
Dobs. 

i) i) 
equinum Sciireb. 

2) Ilhinolophus clicosus 
CllUTSCHM 
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Persien each 
Blanford nebst 

Aenderungen 
Transkaspien 

Turkestan nach 
Severzow nebst 

Aenderungen 

Gilgit nach Scully. 
Nur fur 

Chiroptera 

4) Plecotus auiitus L. 

5) Vesperugo serotinus 
Schreb. (c. var. 
schirazensis Dobs. 
und v. mirza de- 
Fil.). 

3) Synotus barbastellus 
Schreb. 

4) Otonycteris hempH- 
chii Peters. 

5) Vesperugo serotinus 
Schreb. var. tur- 
komanus Eversm. 

6) Vesperugo pipi- 
strellus Schreb. 

7) Vesperugo abramus 
Temm. (bei Blfd. 
als coromandelicus 
Blyth). 

8) Vesperugo Tcuhlii 
Natt. (c. var. leu- 
cotis Dobs.). 

9) Vespertilio emargi- 
natus Geoffr. var. 
desertorum Dobson. 

10) Vespertilio muri- 
nus Schreb. 

6) 

4) Vesperugo noctula 
Schreb. 

5) - 
(bei Severz. als v. 

blythii WAG. u. v. 
alcolcomuli Temm. 
= abramus Temm. 

2) Rhin. hipposideros 
Bechst. 

3) Synotus darjelin- 
gensis Hodgs. 

4) - 
5) - 

6) Vesperugo borealis 
Nils. 

7) Vesperugo discolor 
Natter. 

8) 

9) Harpiocephalus tu- 
binaris Scully. 

7) - 

8) Vespertilio mysta- 
cinus Leisl. 

9) Miniopterus schrei- 
bersii Kuhl. 

A priori war anzunehraen, dass in uberhaupt jiingst erst bekannt 
gewordenen Gebieten die Chiropteren die zu ausgiebigem Vergleiche 
ungunstigste Ordnung reprasentiren miissten. Die Kenntniss der 
Chiropterenfauna ist in alien verglichenen Theilen Asiens jedenfalls 
die diirftigste, wofern wir von den Insectivoren, speciell den Sorices, 
absehen. Trotzdem ist das vorliegende Material nicht uninteressant. 
Mit Persien hat Transkaspien nach augenblicklichem Kenntnisstande 
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nur 4 Arten gemein, von denen wir erst eine auch fiir Persien nach- 
wiesen (den Vespertigo pipistrellus Schreb.) uud aus denen eine zweite 
(Vesperugo serotinas Schreb.) kaum mitzahlen darf, da sie in Trans- 
kaspien in einer sehr festen, Persien fremden Varietat sich findet. 
Mit Turkestan scheint die Uebereinstimmung der Chiropteren eine 
grossere zu sein, denn von den 5 turkestanischen Arten fallen 3 mit 
unseren transkaspischen Funden zusamraen, und was besonders zu be- 
tonen ist, es besitzen Turkmenien wie Turkestan die allein dem aralo- 
kaspischen Becken eigenthiimliche var. turcomanus Eversm. der Ve¬ 
sperugo serotinus Schreb. Aus den zwei iibrigen Turkestanern ist 
Flecotus auritas L. uns in Transkaspien wohl nur entgangen, da die 
Art in alien Grenzgebieten vertreten ist. Das etwaige Vorkommen 
der Vesperugo noetida Schreb. in Transkaspien scheint uns weniger 
wahrscheinlich, denn sie ward auch aus Persien wie aus den siidost- 
lich angrenzenden Strecken nicht bekannt und ware jedenfalls schwerer 
als Flecotus tibersehen worden. Das einzige eigenartige in der trans¬ 
kaspischen Chiropterenliste ruft Otonycteris hemprichii Peters hervor, 
die in den irgend noch heranziehbaren indirecten Grenzstrichen nur 
noch in Kashmir (speciell Gilgit) nachgewiesen wurde. Diese schone, 
ausserst seltene Art ist aber iiberhaupt erst von so wenig Punkten 
und stets nur in wenig Exemplaren bekannt, dass wir ihre wirkliche 
Heimath oder Verbreitung nicht festzustellen und deshalb ihr auch 
kein weiteres Interesse als eben das eines seltenen Fundes in bislang 
ihr nicht zugeschriebener Breite und Lange abzugewinnen vermogen. 
Sehen wir von der Otonycteris hemprichii Peters vollkommen ab, so 
stimmt unsere transkaspische Chiropterencollection am genauesten mit 
der Transkaukasiens tiberein. Transkaspien besitzt, ausser jener aus- 
geschlossenen Art, keine, die nicht in Transkaukasien bereits bekannt 
wurde, und weicht nur noch darin ab, dass es statt der Vesperugo 
serotinus Schreb. typ. die Vesperugo serot. Schreb. var. turcomanus 
Eversm. und von der Vesperugo pipistrellus Schreb. eine der vorigen 
entsprechende helle Wlistenvarietat besitzt. Die Wustenvariationen 
der genannten zwei Species sind am Westufer des Kaspi in die Salz- 
steppen nicht eingedrungen. Ganz besonders hervorzuheben ist schliess- 
lich unser Fund des Rhinolophus clivosus Cretschm. in Transkaspien. 
Ist dieses doch die einzige ganz reine und exclusive Meditteranform 
unter den transkaspischen Saugern iiberhaupt und dient sie gleich- 
zeitig zur Herstellung ganz specieller Uebereinstimmung mit der 
Chiropterenfauna der Kaukasuslander. In Transkaukasien war die Art 
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durch Kolenati nachgewiesen. Brandt 1) konnte sie auf ein von 
Kolenati eingesandtes Exemplar hin schon 1885 als kaukasische 
Species verzeiclinen, spater Kolenati selbst2). Beide Angaben scheinen 
sonst iibersehen zu sein, denn Blasius3) nennt als Heimathsgebiete 
nur Nordafrika und einige europaische Mittelmeerlander, in den Alpen 
die Nordgrenze kennend. Dobson 4) schreibt sogar bios: „Hab. N. Eg 

Africa (Kordofan).4' Da ffli. clivosus Cretschm. weder in irgend einem 
Theile Persiens noch Turkestans bisher gefunden ist, scheint uns ihr 
Vorkommen in Westturkmenien, dem gegeniiber am Westufer des Kaspi 
sich die den Eh. cliv. beherbergende Steppenebene der transkaukasischen 
Kura-Steppe offnet, wohl bemerkenswerth. Die gleichfalls den Kau- 
kasuslandern eigne, bislang in den Grenzlandern Transkaspiens (Persien 
und Turkestan) nicht entdeckte Synotus barbastellns Schreb., die wir 
noch im Siidosten Turkmeniens erbeuteten, wird noch weiter ostlich, 
nach Scully's Gilgit-Liste zu urtheilen, durch die nahverwandte rein 
indische S. darjelingensis Hodgs. ersetzt. Wesentliche Verschieden- 
heiten bieten die Chiropteren Persiens durch die Genera Cynonycteris 
und Triaenops, Kaschmir durch Harpiocephalas. Soweit sich die 
letzten Verschiedenheiten in den angezogenen Faunen auf die kleinen 
Vespenigo-A.rtQn und auf Vespertilio mystacinus Leisl. beziehen, sowie 
endlich auf den weitverbreiteten Miniojpterus schreibersii Kuhl, diirfen 
wir sie zunachst auf die noch mangelnde Kenntniss der Gebiete schieben 
und ihnen erheblichere Bedeutung absprechen. 

Aus den Insectivoren diirfen wir ftiglich die Sorices an dieser 
Stelle vollkommen tibergehen, denn ihrer werden aus alien Theilen 
Innerasiens zu wenige und die wenigen meist noch diirftig bestimmt 
gemeldet. 

Die zwei Erinaceus-Artm Transkaspiens sind wohl tiberwiegend 
den nordlichen Steppen eigen (.Er. hypomelas Brdt. freilich unseres 
Wissens iiberhaupt nur aus dem Nordwestwinkel Turkmeniens durch 
Karelin und Lehmann 5) erbracht). Von ihnen geht, so weit bekannt, 
nur Erin. auritus nach Siiden bis an den Nordrand Persiens. und bis 
zur Afghanengrenze hinab. Im slidlichen Persien lost ihn dann Erin. 

1) Die Handflugler des europ. u. asiat. Russland etc., in: Mem. 
Acad. Imp. St. Petersb: 1855, T. 7, p. 41. 

2) Monographic der europ. Chiropteren, Brimn 1860, p. 150. 
3) Naturgesch. d. Saugeth. etc., 1857, p. 34. 
4) Catalogue of the Chiroptera etc., 1878, p. 121. 
5) Brandt, Erinaceus hypomelas Br., in: Bull. Acad. Imp. St. Petersb. 

1836, No. 4, p. 32, und Derselbe, Zool. Anh. z. Leiimann's Reise, p. 300, 
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macracantlms Blf. ab, in Afghanistan am Nordrande Erinac. albulus 
Stoliczka, wahrend um Kandahar neben Erin, macracantlms Blf. 
noch Erin, megalotis Blyth auftritt. Aus Ostturkestan, Jarkand und 
Kaschgar, nennt Blanford einzig Erin. albulus Stoliczka. 

Reiches und namentlich grosstentheils klares Vergleichsmaterial 
bieten die Carnivoren. Wieder stellen wir zuerst die aus Persien, 
Transkaspien und Turkestan bekannten Arten tabellarisch neben ein- 
ander, sehen hier aber anders als bei den Chiropteren von den diirftigen 
Notizen aus den siidostlichen Gebirgen in der Tabelle ab. 

Persien Transkaspien Turkestan 

Felis leo L. 
Felis tigris L.     
Felis pardus L.   
Felis uncia Schreb. — = irbis Ehrbg. 
Felis jubata Schreb. — — 
Felis catus L. ferus 

Helis manvl Pall. — 
Helis caudata Gray. — 

Felis chaus Guldst.     
Felis lynx L. — et var. cervaria Temm. 
Felis carracal Schreb. — 

Canis alpinus Pall. 
Canis lupus L. — — 
Canis aureus L.   — *) ? Canis corsac L.   
? Canis Tcaragan Erxl.     
? Canis vulpes L.   
Canis persicus Blf. 
? Canis famelicus Rupp. 
Canis sp. 
Hyaena striata Zimm.   ? 
Herpestes persicus Gray. 
Lutra vulgaris Erxl. — — 

Mustela foina Briss. — 
Mustela intermedia Severz. 
Mustela martes L. 

? Mustela sarmatica Pall. — ? 
Mustela stoliczlcana Blf. 

Mustela eversmanni Less. 
Mustela alpina 
Mustela erminea L. 
Mustela gale **) 

Meles canescens Blf. 

*) Canis aareus L. ist aus dem eigentlichen russischen Turkestan 
nicht bekannt, sondern auch von Severzow aus dem bocliarischen Ge- 
biete in seine Fauna naclitraglich aufgenommen mit der Angabe „ain Oxus". 

**) Da Severzow fast nie einen Autornamen angiebt, ist es schwer, 
sich iiber die hier gemeinte Form klar zu werden, da M. gale fiir 2—3 
Arten Synonym ist. Hier diirfte sich es am ehesten um Pallas' M. gale 
= M. vulgaris Briss handeln. 
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Persien Transkaspien Turkestan 

Meles taxus L.   
(Ursus arctos L.) 
Ui-sus syriacus HEMr. & 

Ehrbg. 
(? ? Ursus sp. Melursus la- 

biatus Desm.) 
Ursus isabellinus Horsf. = 

U. leuconyx Seyerz. 

Rein und allgemein numerisch lasst sich beziiglick der Carnivoren, 
wie aus den Tabellen erleuchtet, kein bestimmtes Uebergewicht der 
transkaspischen Fauna nach Persien oder Turkestan bin erkennen. 
Geben wir nach den einzelnen Familien und Genera, so stebt Tur¬ 
kestan fraglos weiter als Persien durch seine reiche Entwicklung der 
Musteliden ab, welcke aucb den grosseren Reicbtbum persiscber Ca- 
niden erheblich binter sicb zuriicklasst. In den Musteliden tragt 
Turkestan fraglos noch iiberwiegend nordiscben Character, der Turk- 
menien wie Persien schon abgeht. Was ferner Turkestan weiter als 
Persien abzurucken scheint, ist der Mangel des in Transkaspien und 
Persien haufigen Panthers F. pardus L., dem der Oxus feste Nord- 
grenze setzt, ebenso ganz entsprechend der Mangel des Felis carracal 
in Turkestan, sodann das kaum liber den Oxus sich nach Norden aus- 
dehnende Verbreitungsgebiet des Canis aareus L., das Yorkommen 
des sibirischen und vielleicht tibetanischen Canis alpinus Pall, und 
der doch wahrscheinliche Mangel der Hyaena striata Zimm. 

Die Hyane hat Severzow jedenfalls nicht nachweisen konnen, und 
es bleiben deshalb die Angaben Brandt's von ihrem Yorkommen sogar 
noch in den gegen den Altai ziehenden turkestanischen Gebirgsketten, 
die aus (nur in geriichtweisen Erzahlungen der Eingeborenen begriindeten) 
Notizen Lehmann's entsprangen, mehr als zweifelhaft. Mit gleichem 
Zweifel fiihrt auch Langkavel l) diese Notizen an. In Siidost-Buchara 
ist Hyaena striata dagegen, laut A. Regel's Angaben2), entschieden 
nicht selten. 

Andrerseits bestehen im folgenden die hauptsachlichsten Ab- 
wcichungen der persischen Carnivorenfauna: Vor alien Dingen unter- 
scheidet sie von der transkaspischen wie auch turkestanischen der 
Besitz des alien Steppen und Wiistentheilen Mittelasiens fremden Genus 

1) Die gestreifte Hyline, Hyaena striata, in Asien, in: Zool. 
Garten, 1886, Jahrg. 27, p. 79. 

2) Nachtrag zu den Reisebriefen fur d. Jahr 1884, in: Bull. Moscou 
1885, No. 3 u. 4, p. 72, 
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ITerpestes. Kaum weuiger bedeutsam ist das Vorkommen von Felis 
leo L. und der echten Wildkatze Felis catus, von denen hochstens 
letztere noch an die Siidgrenze Transkaspiens heranreicht. Es fehlen 
dafur Persien, wenigstens nach heutiger Faunenkenntniss, die Trans- 
kaspien und Turkestan gemeinsamen Felis manul Pall, und Felis 
candata Gray. Der zahlreicheren Caniden Persiens thaten wir schon 
Erwahnung, und die Musteliden sind augenscheinlick bisher dort noch 
viel zu wenig bekannt, urn irgend mit Vortheil herangezogen zu werden. 
Endlick bliebe als letzte Abweichung der persischen Fauna das Ein- 
treten des Meles canescens Blf. fur den in Transkaspien und Tur¬ 
kestan gefundenen Meles taxus L. tibrig, doch ist erstgenannte Art 
bislang nur mit Zweifel fur selbstandig zu halten. Es scheint dem- 
nach die Anlehnung der transkaspischen Carnivoren nach Priifung der 
Werthigkeit hervorgehobener Unterschiede an Persien um einiges enger 
als an Turkestan zu sein. Von beiden Vergleichsfaunen zugleich und 
uberhaupt alien umgrenzenden Gebieten ist Transkaspien, ausser in 
dem schon friiher hervorgehobenen Mangel einer TJrsas-kvt, auch durch 
das Fehlen der Felis lynx L. (sowie vielleicht auch durch wirkliches 
Fehlen der Felis micia Schreb.) verschieden. Mastela stoliczkana 
Blf. ist die einzige Art der transkaspischen Liste, die aus den slid- 
lichen und nordlichen Grenzlandern nicht bekannt wurde, sondern nur 
ostlich von Turkmenien (speciell in Kaschgar), doch gehort sie wohl 
sicher auch Nordpersien und Afghanistan an. 

Scinrus fulvus Blf. 
? Sciurus persicus Erxl. 
Sciurus palmar um L. 
illyoxus pictus Blf. 
Myoxus dry as Schreb. 

Grlircs. 

Persien Transkaspien Turkestan 

Spermophilus concolor 
Geoffr. 

Myoxus sp. (veres. dryas) 

Spermophilus fulvus Light. 
Spermophilus brevicauda Spermophilus sp. ? (brevicauda 

Brdt.) Brdt. 
Spermophilus leptodactylus 

Light. 

Benn. 
Spermophilus eversmanni 

Brdt. 
Arctomys baibacinus 
Arctomys caudatus 
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Persien Transkaspien Turkestan 

Cricetus phaeus Pall. 

Cricetus nigricans Brdt. 
Mus rattus L. 
Mus decumanus Pall. 
Mus musculus L. var. bac- 

trianus Blyth. 

Mus sylvaticus L. 
Mus eryihronotus Blf. 
Nesohia indica Gray. var. 

huttoni Blyth. 

Arvicola amphibius L ? 

Ai'vicola socialis Pall. (= 
mystacinus De-Fil. 

Meriones indicus Hardw. 
„ taeniurus Wagn. ? 
,, persicus Blf. 
,, hurianae Jerd. 
„ erythrums Gray 

? „ nanus Blf. 
,, tamaricinus Pall. 

,, opimus Lichtst. 

Alactaga jacidus Pall. (= 
decumana Lichtst. ?) 

Alactaga indica Gray 

JDipus macrotarsus Wagn. ? 
„ loftusi Blf. 

Cricetus arenarius Pall. 

Nesohia bottgeri n. sp. 

Arvicola arvalis Pall. 
? 

Myodes migratorius Lichtst. 
Spalax typhlus Pall. 
Ellobius talpinus Pall. 

Meriones meridianus Pall. 

Alactaga acontion Pall. 

Dipus halticus Illig == telum 
Light. 

Cricetus accedula Pall. 
Cricetus songarus 
Cricetus eversmanni 

?*) 

Mus wagneri Eversm. (et 
var. major Seyerz. **) 

? 

Arvicola gregalis 
leucura Seyerz. 

Ellobius talpinus var. rufes- 
cens 

Meriones collium Seyerz. 

Dipus sagitta var. telum ***) 

*) Mas decitmanns Pall., obgleicli von Severzow fiir Turkestan 
nicht angegeben, wird jetzt wolil fraglos in den dortigen Stiidten sich 
finden. 

**) Wie weiter vorno bemerkt, ist diese rorm mit der Mus mus¬ 
culus bactrianus Blyth wahrscheinlicli identiscli. 

***) Da Seyeuzow fast nie einen Autornamen den von ihm gebracliten 
Species anliangt; ist iiber diese wie manclie andere Tonn keine Klarheit 
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Persien Transkaspien Turkestan 

Lagomys rufescens Gray 

Lepus (caspius Hempr. & 
Ehrbg. **) timidus L. ? 

Lepus craspedotis Blf. 
Lepus lehmanni Sev. 
Bystrix cristata L. 

? Castor fiber L. 

Hystrix sp. (veres. crist. ?) 

JDipus lagopus Light. 
Platycercomys platyurus 

Light. 

Lagomys rutilus Sev. *) 

Hystrix hirsutirostris Brdt. 

Die Nagerfauna Transkaspiens stellt sich vortrefflich vermittelnd 
zwischen die von Turkestan und Persien. Die characteristischen 
Formen der siidsibirischen, kirgisischen und turkestanischen Steppen 
verwischen sich in Turkmenien allmahlich, um in Persien nur noch 
in wenigen Spuren kenntlich zu sein. Am deutlichsten mit tritt dieses 
in der allmahlichen Abnahme der Cricetus-kYtva entgegen, deren Tur¬ 
kestan noch 4 oder 5 Arten (denn der Cric. arenarius Pall, diirfte 
ihm kaum ganz fehlen) aufweist, Transkaspien und Persien nur je zwei. 
Und von diesen zweien beriihrt im einen wie anderen der beiden letzt- 
genannten Gebiete je eine bios den Nordwestrand derselben, namlich 
in Transkaspien Cr. arenarius Pall. , in Persien der fur Transkau- 
kasien typische Cr. nigricans Brdt. Ganz ahnlich steht das Genus 
Sjoermojphilus da. Turkestan besitzt 5 Vertreter desselben, Trans¬ 
kaspien nur einen ihm wirklich eigenen, nebst zwei Grenzlauflingen, 
Persien iiberhaupt nur einen. 

Auf der anderen Seite schwacht von S. nach N. sich das Genus 
Meriones ab, bietet in Persien 8 Arten, in Transkaspien drei und in 

zu gewinnen. Bkandt (in: Bull. Acad. St. Petersb. 1844, No. 14 u. 15, 
p. 214 u. 218) fuhrt D. telum Light, als Synonym zu J). Jialticus III. 
auf und stellt diesen in seine Sectio I des Genus Dijpus = Halticus, 
D. sagitta Schreb. hingegen in die Sectio II = Raltomys. 

*) Die Anmerkung E. R. Alston's zur englischen Uebersetzung von 
Severzow's Arbeit, in: Ann. Mag. Nat. Hist. 187G (Series 4), Vol. 18, 
p. 1G8 scheint diese Art mit Gunther's L. macrotis u. L. ladacensis, 
sowie mit Blanford's L. auritus und griseus identificiren zu wollen. 

'**) Der uns wohlbekannte Lepus caspius Hempr. & Ehrbg. ist 
nicht einmal als Varietiit yom europaischen L. timidus trennbar. 
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Turkestan vier. Bei der scheinbar nicht gleichmassigen Abstufung 
(Turkmenien koimen wir nicht die gleicbe oder eine hohere Zahl als 
Turkestan zuschreiben) ist naturlich der geringere Umfang des turk- 
meniscben Beckens und die kaum begonnene Erforscbung desselben in 
Betracbt zu zieben. Wicbtiger nocb in dieser Beziebung ist der Urn- 
stand, dass das siidlicbere Asien einige wichtige Repriisentanten seiner 
Fauna bis nacb Transkaspien vorgescboben bat, wo sie zwiscben die 
siidlichsten Vorposten mehr nordiscber Steppenformen eintreten, an 
der Turkmenenwtiste oder am Oxus aber ibre definitive Nordgrenze 
finden. Besondere Aufmerksamkeit verdient unter diesen das iiber- 
wiegend indiscbe Genus Nesohia, welcbes unseres Wissens im russi- 
scben Turkestan bisber nicbt nacbgewiesen ist, in Transkaspien da- 
gegen in zwei Arten vorkommt deren eine mit dem einzigen von Indien 
ber liber Persien und Afghanistan bis Kascbgar verbreiteten Vertreter 
des Gescblechts identisch ist. Hieber durfen wir auch Lagomys ru- 
fescens Gray rechnen, den Persien, Afghanistan und Transkaspien 
geraeinsam haben, der aber nacb N. iiber Transkaspien nicht hinaus- 
kommt, in Turkestan von einer anderen, schon zu den ostlicheren 
Formen gehorigen Art ersetzt wird. Eine bedeutsame Uebereinstim- 
mung der persischen und turkmenischen Nagerfauna gegeniiber der 
turkestanischen besteht endlich in dem schon oben erwahnten gemein- 
samen Mangel eines echten Arctomys, aus welchem Genus Turkestan 
zwei Arten aufweist. 

Es hangt aber doch die Nagerfauna Turkmenies mit der Turke- 
stans erheblich enger zusammen als mit der Persiens, besonders wenn 
wir nacb der Zahl zusammenfallender Arten urtheilen. Von den 24 
transkaspischen Glires finden wir unter den 34 persischen 10 Arten 
wieder (oder, falls die Hystrix sp. aus Turkmenien = H. cristata L. 
und unser Myoxus sp. = M. dryas Schreb. ist, 12), unter den 30 tur¬ 
kestanischen aber 12 (oder wenn, wie wir glauben, die Mus ivagneri 
Eversm. mit der Mus musculus L. var. bactrianas Blyth identisch 
ist und wir gewiss mit Recht die Mus decumanus Pall, als auch in 
Turkestan vorkommend annehmen, 14). Diese engere Zusammen- 
gehorigkeit Transkaspiens und Turkestans beziiglich der Nager erklart 
sich auch leicht aus den mehr ubereinstimmenden und directer inein- 
anderfliessenden Bodenverhaltnissen der beiden Striche. Gerade des- 
halb aber ist es von besonderem Interesse, dass der turkmenische 
Wustentheil, obgleich nur der Sudrand des nacb N. sich weiter aus- 
breitenden alten aralokaspischen Beckens, selbst aus der Gruppe der 
Nager schon einigen entschicden sudlicheren Formen Zutritt, durch 
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von S. her die Grenzgebirge schueidende Flussthaler, gestattet und 
ihnen mit dem Oxus inmitten der innerasiatischen gleichmassigen 
Ebene eine Greuze gesteckt hat, die mit der Zeit eine wichtige Faunen- 
scheide zu werden verspricht. 

Unffiilata. 

Fersien Transkaspien Turkestan 

Equus hemionus Pall. 
Antilope subgutturosa Guldst. 
Antilope benetti Sykes. 
Antilope dorcas L. 
Antilope fascifrons Blf. 

Capra aegagms Gml 

Ovis cycloceros Hutton. 
Ovis gmelini Blyth. 
Ocis arkal Brdt. 

Cervus maral Ogilby. 

Cervas dama L. 
Cervus caspicus Brooks. 
Cervus capreolus L. 

Siis scrofa L. aper. 

Antilope saiga Pall. 

Capra sibirica. 
Capra sp. 

Ovis polii Blyth. 
Ovis heinsii Severz. 
Ovis Tcarelini Severz. 
Ovis nigrimontana Severz. 

Cervus sp. 

Cervus capreolus L. var. py- 
gargus Pall. 

Die wenigen Ungulaten Transkaspiens schliessen, wie ersichtlich, 
drei durch alle drei verglichenen Gebiete und ganz Mittelasien iiber- 
luiupt verbreitete Arten, Equas hemionus Pall., Antilope subgutturosa 
Guldst. und Sus scrofa L., ein. Die zwei restirenden, Capra aega- 
grus Gml. und Ovis arJcal Brdt., sind zugleich persische Formen, die 
in Transkaspien Abschluss ihrer Verbreitung nach N. und 0. finden. 
Durch diese zwei Arten schmiegt sich Transkaspien directer Persien 
an. In der verschwindend kleinen Zahl seiner Ungulaten steht es aber 
gegen seine sammtlichen Grenzlander weit zuriick und vermag daher 
nur in geringem Maasse Vermittlung zwischen den Vergleichsfaunen 
zu iibernehmen, die untereinander gerade in dieser Ordnung die ent- 
schieden grossten Yerschiedenheiten zeigen. Sis wirkliches und hoch- 
interessantes Bindeglied steht der Ovis arlcal Brdt. da, welchen (wie 

7 



98 Dr. G. RADDE und Dr. A. WALTER, 

wir auch im systematischen Theile ausfuhrten) schon Severzow als 
Mittelform zwiscben den von ihm unterschiedenen zwei Hauptgruppen 
der Wildscbafe besonders bervorbob. Bis Transkaspien reicbt die 
nordlicbe und ostliche Gruppe der ecbten Oves von N. and 0. her 
heran, wahrend im S. und SW. (der Musmon vignei auch im SO.) das 
Verbreitungsgebiet der sudlichen und sudwestlichen Gruppe, der Mus- 
mones, Turkmenien direct beriihrt. Zwischen beide Verbreitungskreise 
schiebt sich nun hier in engem Streifen die Zwischenform des Arkal eiu. 

Abgesehen von dem durch die reiche Entwicklung echter Oves 
erzeugten eigenartigen Geprage der turkestanischen Ungulaten-Fauna, 
tragt diese sonst deutlich nordischen, sibirischen Charakter, namentlich 
im Vorhandensein der Capra sibirtba Pall, und der Antilope saiga 
Pall., endlich in der rein sibirischen var. pygargus Pall, des Cervus 
capreolus L. Letzterer gegeniiber besitzt Persien (und nur im Nord- 
westen) das typische Reh (Cervus capreolus L. typ) und zwar in 
schwacher Form, wie sie schon durch Transkaukasien gefunden wird. 
Der sibirische Cervus maral Ogilby, welcher auch Turkestan eigen, 
scheint durch den Kaukasus auch auf Persien liberzugehen, doch ist 
eine wirklich genaue Bestimmung des sogenannten Maral des Kaukasus 
und Nordpersiens nie vorgenommen und die Art daher zweifelhaft, 
zumal A. Milne-Edwards einen Cervus xanthopygus aus dem Kau¬ 
kasus beschrieben hat. Abgesehen von dem somit hoch zweifelhaften 
Maral treten in Persien schon die siidlicheren gefleckten Hirschformen, 
Cervus dama L. und der wahrscheinlich zur indischen Axisgruppe ge- 
horige C. caspicus Brooks, auf. Aus dem im Stidosten Turkmenien 
begrenzenden Afghanistan nennt Scully den Cervus Icashmirianus 
Falconer. Turkmenien, wie friiher erwiihnt, jeder Hirschart er- 
mangelnd, stellt eine weite Terrainliicke zwischen die mehr nordlichen 
und mehr sudlichen Charakter tragenden Hirschformen Mittelasiens. 

Der grossere Antilopenreichthum Persiens rekrutirt sich gleich- 
falls aus sudlichen Formen, einerseits die indische Antilope benetti 
Sykes, andererseits die vorwiegend afrikanische A. dorcas L. ein- 
schliessend, welch letztere in Westasien bis Kleinasien (woher sie 
Danford & Alston melden) und Persien vorgreift. Sie beide wie 
die persisch-baludschistanische A. fuscifrons Blf. erreichen den Siid- 
rand Transkaspiens, ja schon Nord-Persien nicht mehr. 

Im Ganzen haben wir in der transkaspischen Mammalien-Fauna 
ein trefflich verbindendes Glied zwischen der durch Severzow ein- 
gehend erforschten Fauna Turkestans und der vornehmlich durch 
Blanford uns noch besser bekannten Sudwest-Asiens zu sehen, welches 
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aber entsprechend seiner Bodenbeschaflenheit noch grossere Gemein- 
scbaft mit der ersteren besitzt oder kurz noch niebr den Charakter 
der sibiriscben als der persiscben Subregion des paliiarktiscben Ge- 
bietes an sicb tragt. Aus der rein mediterranen Subregion (von der 
wir die persiscbe entscbieden gesondert wissen wollen) ist uns nur eine 
wirklicb deutliche Spur und zwar unter den transkaspiscben Chiropte- 
ren im Bhinolojplms clivosas Cretschm. begegnet, der eine wirklicb aus- 
scbliesslicbe und cbarakteristiscbe Mittelmeerform reprasentirt. Bei 
der oben vorgenominenen Betracbtung der einzelnen Ordnungen ergab 
sieb das Scbwanken der Verwandtschaft unserer transkaspiscben Fauna 
nacb den beiden angezogenen Subregionen bin in der Art, dass die Carni- 
voren und Ungulaten das Uebergewicbt entscbieden etwas nacb Siiden, 
speciell Persien, senkten, die wenigen Insectivoren und vor allem die 
Nager ganz erheblicb, vveit bedeutender, nacb Norden. 

Mit Transkaukasien am Westufer des Kaspi constatirten wir eine 
grosse Uebereinstimmung der transkaspiscben Cbiropterenfauna, sonst 
finden wir aus den tibrigen Ordnungen nur Einzelgestalten dort wie- 
der, solche, die entweder das Nordende des Kaspi umgehend (oder 
von ihm her) am Ostfusse des Kaukasus Eingang in die Steppen des 
Kurathales fanden, z. B. Meriones tamaricinus und meridianus Pall., 
Cricetus arenarius Pall, etc., oder aus dem siidlich und siidwestlicb 
des Kaspi liegenden Tbeilen Persiens einzudringen vermochten, wie 
Antilope sabgutturosa Guldst., Felis tigris L. etc. (einige andere, wie 
Felis jpardus L., F. chaus Guldst. etc. konnen als weiter nacb W. 
reicbende Arten aucb von Kleinasien ber ibren Weg sucben). Im 
Uebrigen stebt ja die Fauna der Kaukasuslander zu der ganz Inner- 
asiens vielfacb in scbroffem Gegensatz. 

Zum Scblusse sei es gestattet, noch einen Blick auf die Verthei- 
lung der transkaspiscben Sauger liber die in Turkmenien unterscheid- 
baren Bodenformen zu werfen. Wir wenden dabei Tabellenform an, 
wie es Severzo^ im russiscben Original seiner Thiere Turkestans ge- 
than. Es stebt unsere Tabelle aber an Mannigfaltigkeit weit hinter 
der Severzow's zuriick, nicht allein weil uns die Unterscheidung der 
Zonen dort zu weit getrieben scheint, sondern namentlich weil Turk¬ 
menien weit geringere Gliederung des Bodens und weit geringere Ge- 
birgshohen besitzt als Turkestan. Mit wirklichem Rechte lassen sicb 
in Transkaspien nur 3 Bodenzonen neben einander stellen: 

1) Die Sandwiiste. (Mit einer ziemlich erheblichen geologischen 
Abanderung entlang der Afghanengrenze, die beziiglich der Sauger 
aber keinen Faunenunterschied bedingt.) 

7* 
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2) Die Lehmsteppe mit dem Oasenlande. Sie weicht faunistisch 
von der Wtiste tiberwiegend dadurch ab, dass in ihr sammtliclie 
Wasseradern des Gebietes am Wiistenrande enden und eine Reihe von 
Saugerarten sich ausschliesslich an die Ufer der Wasserlaufe halten. 
Entlang letzteren treten ja einige Arten, so etliche Katzen und von 
den Nagern Nesohia, von Suden her ins transkaspische Becken ein, 
neben etlichen entsprechenden siidlichen Vogel- und Reptilien-Formen. 

3) Das Gebirge (tiberwiegend Felsgebirge). Seine Hohe ist ftir 
jene Breiten eine so unerhebliche (10 000' als Maximum), dass eine 
diirftige Steppenvegetation bis nahe zu den Kammhohen hinaufreicht 
und so auch manche Thiere der Ebene mit sich zieht und dass die 
wenigen rein en Gebirgsthiere nahe dem Fusse ebenso haufig wie in 
den grossten Hohen getroffen werden*). 

So fliessen die Sauger der einzelnen Zonen vielfach durcheinander 
und liefern nur wenige ftir eine wirklich charakteristische Gestalten. 

In der nun folgenden Tabelle schliessen wir die Chiropteren aus 
und gewahren bios den von uns selbst in Transkaspien erwiesenen 
Arten Platz, denn den 9 aus der Literatur entnommenen Arten ist in 
den betreffenden Quellen keine ausreichende Angabe tiber die Natur 
des Kundortes beigeftigt. 

Mit einem + wird das Vorhandensein der Art in einer Zone be- 
zeichnet. Wo unter der Rubrik Lehmsteppe -\—h folgt, soli angemerkt 
werden, dass die Art sich ausschliesslich an Fluss- und Bachufer halt. 
(S. Tabelle auf S. 1093.) 

Zur Tabelle ist vor allem zu bemerken, dass eine Reihe nur in 
einer Rubrik verzeichneter Arten nicht als ftir die betreffende Zone 
charakteristisch gelten dtirfen, weil sic tiberhaupt nur je einmal ge- 
funden sind und, sich der Beobachtung auf Reisen besonders leicht 
entziehend, ihre Verbreitung mehr als andere verbergen. Es sind 
dieses: Crocidara aranea Schreb., Pacliyura spMustela stoliczkana 
Blf. und Arvicola arvalis Pall. Zweifelhaft bleibt auch Mustela 
foina Briss. , bei dem wir uns nur auf fremde Aussagen, die dahin 
gingen, der Steinmarder bewohne ausschliesslich das Gebirge, verlassen 
mussten. Endlich dtirfte sich Meriones meridianits Pall., den wir 
selbst in Transkaspien nur in der Wtiste beobachteten, sicher auch in 
der Lehmsteppe nachweisen lassen, da die Art in anderen Strichen 
gerade als Steppenbewohner bekannt ist. 

*) Einer Reihe von Vogelarten werden hier weit strengere Ver- 
breitungslinien gezogen. 



Die Saugothiere Transkaspiens. 101 

Sandwiiste Lehmsteppe Felsgebirge 

Erinaceus auritus Pall  
Crocidura aranea Sciireb  
Pachyura sp  

tigris L  . 
,, pardus L   
,, jubata Schreb  
,, manul Pall  
,, caudata Gray ....... 
,, chaus Guldst  
,, caracal Schree  

Canis lupus L   
,, aureus L  
,, corsac (L.) Pall.  
,, Tearagan Erxl  

Hyaena striata Zimm. ...... 
Meles taxus L  
Lutra vulgaris Erxl  
Mustela foina Briss  

,, sarmatica Pall  
,, stoliczhana Blf  

Spermophilus leptodactylus Liciitst. . 
Cricetus phaeus Pall  
Mus decumanus Pall  

,, musculus L. var. bactrianus Blyth 
Nesohia indica Gray var. huttoni Blytii 

,, bottgeri Walter 
Arvicola arvalis Pall, . 
Ellobius talpinus Pall. . 
Meriones opimus Lichtst. . 

,, tamaricinus Pall. . 
,, meridianus Pall. . 

Alactaga acontion Pall. 
Lagomys rufescens Gray 
Lepus lehmanni Severz. . 
Hystrix sp. . . . 
Equus hemionus Pall. 
Antilope subgutturosa Guldst. 
Capra aegagrus Gml. . 
Ov'is arkal Brdt. . 
Sus scrofa L. aper 

+ 

h 
+ 
+ 

-h 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

-f 

+ 1) 
+ + 

+ 
+ 
+ 

+ + 
+ + 
+ 
-t- 
+ 
+ 
? 
+ 2) 
+ 

+ 
+ 
+ 8) 
+ 
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Nach Ausschluss genannter Arten bleiben nur einige wenige als 
wirklich sicher nur einer der Zonen eigenthiimliche tibrig. 

1) Das einzige von Dr. v. Sievees gesammelte Exemplar trug die 
Signatur Turkmenen steppe. 

2) Aus der Ebene uns nur vom Unterlauf des Atrek bekannt. 
3) In der Lelimsteppe relativ selten, ganz liberwiegend Wustenform. 
4) Nie sonderlich hocli im Gebirge und iiberhaupt vorwiegend 

Wustenform. 



102 Dr G. RADDE und Dr. A. WALTER, Die Saugethiere Transkaspiens. 

Vor allem sind als solche drei vollig reine Gebirgsforraen kennt- 
licli, unter den Nagern Lagomys ntfescens Gray, unter den Ungulaten 
Capra aegagrus Gml. und Ovis arlcal Brdt. Letzteren dtirfen wir 
mit Fug und Recht sogar als einzige, aber typische Charakterform 
Turkmeniens iiberhaupt bezeichnen, denn sein enger Yerbreitungs- 
bezirk beschrankt sich auf alle turkmenischen Gebirge und streicht 
nur ein Geringes nach Nordpersien hintiber. 

Der Lehmsteppe allein gehoren an Ellobins talpinas Pall., Ala- 
ctaga acontion Pall, (welche indess auch im Wiistenrand mitunter sich 
zeigt) und die beiden Nesolcia-AYtm. Die letzteren scheinen sogar 
ausschliesslicli dem Ufersaum der Fliisse und Bache zu folgen. 

Aus angezogenem Grunde vom Meriones meridianus Pall, ab- 
sehend, finden wir keine einzige Form, die der Sandwiiste soweit eigen 
ist, dass sie die iibrigen Zonen vollkommen meidet. Trotzdem konnen 
wir aus der Liste einige fiir die Wiiste tiberaus charakteristische Arten 
auslesen. Durchaus miissen wir als eine solche den Spermophilus 
leptodactylus Lichtst. betrachten, der sich nur selten in's Steppen- 
terrain begiebt, und ebenso den Meriones opimus Lichtst., welcher 
zwar auch die Steppe und selbst niedere Theile des Gebirges bevolkert, 
aber nur local und in relativ geringer Menge, wahrend er neben Sper¬ 
mophilus in der Wiiste nirgends fehlt und dort in oft unschatzbarer 
Zahl auftritt. Die zwei Arten gehoren streng zum Bilde der Turkmenen- 
wiiste. 

Jena, Anfang November 1888. 
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Die Vogel Transcaspiens 
von 

Dr. G. Radde und Dr. A. "Walter. 

Wissenscliaftliclie Ergelmisse 

der im Jahre 1886 in Transcaspien von Dr. G. Radde, Dr. A. 
Walter und A. Konschin ausgefiihrten Expedition. 

(Mit einer Karte.) 

V o r w o r t. 

Unsere verhaltnissmassig bedeutende ornithologische 
Ausbeute aus Transcaspien — im Ganzen reichlich acht- 
hundert Balge — haben wir in Tiflis bearbeitet. Dabei 
traten uns naturlich dieselben Schwierigkeiten entgegen,. 
welche sich bei umfangreichen systematischen -Arbeiten Jeder- 
mann hierorts entgegenstellen: sehr fiihlbarer Mangel mog- 
lichst erschopfender Literatur, verhaltnissmassig nur geringes. 
vergleichbares Material und kein collegialischer Rath. Mit 
Hilfe der Arbeiten Severzows liber Turkestan, Blanfords 
liber Ost-Persien, S ar u d n o is, vvelcher die ersten Nachrichten 
iiber die Ornis Transcaspiens i885 brachte, sowie endlich 
der kleineren Arbeiten von Hargit t, Scully undBian c hi 
konnten wir iiber die meisten Formen klar werden. Einiges, 
was uns zweifelhaft erschien, oder nach der uns zu Gebote 
stehenden Literatur nicht bestimmbar war, wurde nach 
Moskau gesendet, woselbst Herr Lorenz die Giite hatte, 
unsere Bestimmungen zu revidiren und andere zu voilziehen. 
Hiefiir sagen wir ergebensten Dank und erwahnen seiner 
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bei den betreffenden Species. In Bezug auf unsere Stellung 
zum Arten- und Varietaten-Begriffe stehen wir auch in 
dieser Arbeit — im Gegensatze freilich zu vielen jiingeren 
Ornithologen — auf dem alten Standpunkte und ziehen es 
vor, nach Ueberzeugung womoglich eher artlich zu ver- 
einigen, als bei geringen Differenzen zu trennen. 

Tiflis, im Mai 1888. Dr. G. Radde. 
Dr. A. Walter. 

I. Rapaces. 

1. Vultur cinerens, Gml. 

N. Zaroudnoi, oiseaux de la contree trans-caspienne*) pag. 290 avec 
preface de M. Menzbier. 

Auf Aas in den Ebenen bei Askhabad, zwischen Ljut- 
fabad und Kaaka, namentlich in der Festung letzteren Ortes 
gemein, ferner bei Duschak. Dagegen wurde diese Art im 
Kopet-dagh weder wahrend unserer Reise vom Atrek aus, 
noch bei der mehrfachen Passage des Gebirges auf den 
Wegen nach Kotschan und von Mesched zuriick durch den 
Deregesgau bemerkt. Ebenso fehlte sie in den hochhugeligen, 
wusten Sandgebieten zwischen Murgab und Tedshen an 
der Afghanen-Grenze. Das lebende, ganz zahme Exemplar, 
welches wir in Tschikischljar sahen, stammte von der Massen- 
deran'schen Kuste. Die Art ist ungleich seltener als der 
Gansegeier. 

2. Gyps fulviiSy Briss. 
Zaroudnoi, I. c., p. 289. 

Ueber das ganze Gebiet, sowohl im Gebirge, wo er 
haufig brutet, als auch weit in die Ebenen ausschweifend, 
ebenso in den Chorassan'schen Hochlandern, siidlich vom 
Kopet-dagh. Bei Tschinaran 20 Exemplare. 

*) Bulletin de la soci£te imptSriale des naturalistes de Moscou, i885. 
"Nr. 2, pag. 262 — 332. Wo das franz<5sische Citat erwahnt wird, schreiben 
-wir Zaroudnoi, im fortlaufenden Text Sarudnoi. 
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3. Neophron percnopteruSj L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 290. 
Nikolsky*) Zur Kenntn. der Wirbelthierfauna des nordostl. Persiens 

und Transcaspiens, p. 386. 

Ueber das ganze Gebiet verbreitet, selbst in den grossten 
Einoden. Brutplatze an den hohen, steilen Lehmwanden des 
Atrek bei Tschat, ebenso am Murgab oberhalb von Tachta- 
basar und in den Steilschluchten des Kopet-dagh. Mit 
Milvus ater einzeln selbst in den Takyr-Gebieten (aus- 
bluhendes Salz) angetroffen. 1886 sahen wir am 14./26. Marz 
bei Kaaka die ersten Exemplare; 1887 kam er noch friiher 
an, in warmen Wintern bleibt diese Art zum Theile im 
'Tieflande. 

4. Gypaetos barbatus, L. 
Zaroudnoi, I. c, pag. 289. 

Der Lammergeier ist kein seltener Bewohner der 
transcaspischen Gebirge, wo er auch brlitet. Schon 1871 
erhielt das kaukasische Museum ein lebendes Exemplar von 
Krasnowodsk zugestellt. Nach Aas suchend, auch weit in 
die Ebenen ausschweifend, so z. B. bei Askhabad und Baba- 
durmas. Oft sahen wir den Bartgeier hart den Berglehnen 
entlang schweben. Ganz niedrig strichen mehrere liber die 
Garten von Germab, nach Aas suchend, wiederholentlich 
ab. Die in Askhabad gesehenen, mittelwiichsigen, ausge- 
farbten, alten Mannchen hatten ganz helle Brust- und Bauch- 
seiten, keine Spur der bekannten Rostfarbe. Am 2./14. April 
1887 sah Walter in der Askhabadschlucht einen Lammer¬ 
geier, welcher die gelben Dunenjungen aus einem Neste von 
Milvus ater ausraubte. Er hielt den Raub im Schnabel und 

*) Arbeiten der St. Petersburger Naturforscher-Gesellschaft Tom. 
XVII, 1886, Lief. I, p. 379—406 (russisch). 

NB. Da inNikolsky's citirter Abhandlung die meisten aufgefuhrten 
Arten aus Nordpersien, zum Theil schon aus dem Abfalle Massenderans 
stammen, so hat sein Bild einen total anderen Charakter als die Fauna 
Transcaspiens. Wir citiren daher ihn nur bei den Arten, die faktisch an 
Punkten unseres Forschungsgebietes beobachtet wurden und • schliessen 
selbst schon das Gurgenthal aus, oder ervvahnen des letzteren nur bei 
einigen Arten, wo es von speciellerem Interesse schien. 

1* 
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nicht in den schwachen Fangen, wahrend die Mutter der 
Jungen unaufhorlich schrillend pfiff, aber nicht in der ge- 
wohnlichen trillernden Tonart, sondern mit Angstgeschrei^ 
dabei den Rauber eifrig verfolgend. 

5. Falco pereg7*inuSy Briss. 

Dreimal wurde der Wanderfalk in Transcaspien an- 
getroffen, und zwar zuerst am 8./20. April 1886 bei Durun, 
dann am 4./16. August desselben Jahres bei Duschak und 
endlich am 24. April/6. Mai 1887 am Hogrihuk an der 
Afghanengrenze. Er ist gleich F. saker Brutvogel. 

6. Falco subbuteo, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 288. 

Das mitgebrachte alte, ausgefarbte Weibchen wurde 
am 23. Febr./y. Marz 1886 bei Askhabad erlegt. Ist des harten 
Winters wegen kaum als seltener Standvogel zu betrachten, 
dagegen im Sommer briitend, und zwar in den einiger- 
massen mit Baum- und Strauchwuchs bestandenen, sehr be- 
schrankten Localitaten. So wurde er bei Germab und Kul- 
kulau am 23. Mai/4. Juni und in Tschuli am 26. Mai/y. Juni 
1886 gefunden. Wahrend unseres Aufenthaltes in Germab 
am 3. bis 4./15. bis 16. April jagte der Baumfalk nament- 
lich auf Turdus atrogularis, die damals stark zog. Am 
12./24. April 1887, als bei Tachtabasar ein iiberaus starker 
Vogelzug im Murgabthale statthatte, wurde auch ein Mann- 
chen von F. subbuteo beobachtet. 

7. Falco aesalon, Gml. 

Einmal, am 14./26. Febr. 1886 bei Michailowo am 
Meeresufer beobachtet. Ist sicherlich nur Wintervogel. 

8. Falco saker, Briss. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 289. 

Bei den Saryken: basr. 
Zuerst fanden wir diese Art in einem jahresalten Vogel 

bei Kary-bend lebend in einer Kibitka. Die Oberseite dieses 
ganz zahmen Vogels war mehr braunlich als .grau und hatten 
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die Federn noch breite, hellweissliche Kanten. Im westlichen 
Theile unseres Reisegebietes ungleich seltener, als im siid- 
ostlichen, wo Walter ihn 1887 namentlich entlang der neuen 
Afghanengrenze als haufigsten Raubvogel briitend antraf. 
Die Brutplatze liegen meistens an den Steilungen der sandig- 
lehmigen Wustenhugel, auch an den Steilufern der Fliisse 
und sogar an den Wanden verfailener Brunnen, z. B. bei 
Gele-tschesme ostlich vomMurgab. Am 23. April/5. Mai 1887 
warden am Kuschk, unweit von Tschesme-i-bid zwei fast 
ausgewachsene Junge, deren Kleid noch vie! Flaum aufwies, 
aus einem Neste genommen, welches auf einem Conglomerat- 
vorsprung stand. Der Horst war ausserst arm gebaut. Die 
Hauptnahrung des Wurgfalken in diesem Gebiete besteht 
ohne Zweifel aus den vielen Meriones und Spermophilus, 
welche diese Einoden bevolkern. 

9. Erythropus vespertinus, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 288. 

Wurde von uns nicht nachgewiesen. Sarudnoi hat ihn 
ebensowohl bei Geok-tepe als auch bei Durun gefunden. 

10. Cerchneis tinnunculus, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 288. 

Ein altes, starkwikhsiges, ausgefarbtes Mannchen liegt 
von Askhabad vor, es wurde am 10./22. Marz 1886 erlegt. 
Der Thurmfalk bewohnt mit Ausnahme des unteren Murgab 
unser ganzes Reisegebiet und uberwintert zum Theile in 
demselben. Er ist ebensowohl Bewohner des Gebirges, als 
auch der Ebenen. Am 2./14. April 1886 trafen wir in der 
Askhabad-Schlucht grossere Banden, die wohl auf dem Zuge 
waren. Bewohnt gerne Hohlen (Durun) und die Ruinen von 
Festungen (Alt-Merw). Dass er nur im Herbst in die Ebene 
von Achal-teke komrne, wie Sarudnoi behauptet, ist nicht 
richtig, dagegen wahr, dass er die JMM/pm/s-Bestande des 
Gebirges gerne hat. 

11. Cerchneis cenchris, Naum. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 288. 

Wir sind nach unseren Erfahrungen nicht in der Lage 
Herrn S arud noi's Angabe: tres commun dans les montagnes 
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etc. zu bestatigen; vielmehr ist uns der kleine Rothelfalke 
nirgends zu Gesichte gekommen. Es ware ja moglich, ja 
es ist sogar wahrscheinlich, dass der Autor den Thurmfalken 
mit der in Rede stehenden Art venvechselt hat. 

12. Pandion haliaetos, L. 
Zaroudnoi, 1. c, pag. 286. 

Wir kennen den Fischaar nur vom Mundungsgebiete 
des Atrek, wo er am 3o. April/12. Mai 1886 mehrfach be- 
obachtet wurde. Obwohl die grosseren Flusslaufe, so nament- 
lich der Tedshen und Murgab ausserordentlich fischreich 
sind, so lebte der Vogel doch nicht an ihnen, weil das 
Wasser zu trube und daher die Beute zu erstehen sehr 
schwierig, vielleicht unmoglich ist. An der Sudkiiste des 
Caspi bei Gas (Asterabad) wurden am 25. April/y. Mai 
die Jungen geatzt. Der oben citirte Autor erwahnt eines 
Horstes am Firusabache, welcher auf senkrechter Felswand 
veranlagt war. Uns ist bis jetzt niemals ein Horst des Fisch- 
aars von solcher Localitat bekannt geworden. Der Bau steht 
immer hoch auf alten Baumen; auch begegneten wrir 
der in Rede stehenden Art an keinem der vielen Wildbache 
des Kopet-dagh, welche zu wiederholten Malen von uns 
besucht wurden. 

13. Haliaetos albicilla, Briss. 

Dem ostlichen Kustengebiete entlang von Krasnowodsk 
bis zur Atrekmundung ist der Seeadler als haufig zu notiren. 
Walter hat ihn auch am Amu-darja am 7./19. Marz 1887 
mehrfach beobachtet. Die alten Vogel sind auffallend grau, 
zumal auf der oberen Kopf- und Halsseite. 

14. Haliaetos Macei, Cuv. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 286. 

Wird vom erwahnten Autor als haufig im Kopet-dagh 
angefuhrt. Wir haben ihn dort nirgend, ebensowenig wie 
den Seeadler gesehen. Solange nicht durch erlegte Exem- 
plare die Art aus unserem Gebiete nachgewiesen wurde, 
bezweifeln wir ihr Vorkommen daselbst. 



Die V6gel Transcaspiens. 7 

15. Circaetos hypoleucos, Pall. ? 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 285. 

Auch uns ist es leider nicht gelungen den Schlangen- 
adler zu erlegen. Mehrfach wurde er beobachtet, so stellte 
Walter bei Molla-kary am April 1886 einem Vogel 
mit einer Schlange (Echis arenicola) in den Fangen nach? 

welche er bei der Verfolgung fallen liess. Ob hier der seltene 
C. hypoleucos, Pall, oder die europaische Art vorliegt, bleibt 
noch unentschieden; weiter nordostlich wurde ja durch 
Se verzow die europaische Art fur Turkestan nachgewiesen. 

16. Aquila imperialism Bechst. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 287. 
Nikolsky, 1. c., pag. 38y. 

Der Kaiseradler ist ungleich seltener in unserem Gebiete 
als Aq. fulva. Am Tedshen wurde am i./i3. Juni 1886 ein 
altes, ausgefarbtes, durch die weissen Schulterfedern gekenn- 
zeichnetes Exemplar gesehen und am 3./i5. Marz 1887 ein 
ebensolches Mannchen bei Neu-Merw. Nach Nikolsky beob- 
achtete Sarudnoi den Kaiseradler auch bei Tsehikischljar. 

17. Aquila chrysaetos, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 288. 

Der Steinadler wurde in Kuba-dagh bei Krasnowodsk 
im Februar 1886 haufig angetroffen, ebenso ist er im ge- 
sammten Kopet-dagh keineswegs selten. Wir fanden ihn 
z. B. mehrfach auf dem Wege nach Germab, wo er die 
Zinnen der quadrigen Sandsteine bewohnte und an einem 
Tage 6 Exempl. gesehen wurden, ebenso lebt er in den 
Schluchtenthalern von Tschuli und Keltetschinar. Auch schrei- 
ben wir ihm eine Anzahl grosser Horste auf den Vorspriingen 
steiler Felsenwande in der Geok-tepe-Schlucht zu. Es scheint, 
dass er hier wie iiberhaupt im Gebirge in seiner Nahrung 
vornehmlich auf die Steinhiihner angewiesen sei. Brutvogel 
ist er nach Walter auch auf russischem Gebiete am Kuschk 
und Murgab. Am 16./26. April 1887 gab es bereits fliigge 
Junge am Murgab, ein dort erlegtes altes Exemplar zeichnete 
sich durch die ungemein stark entwickelte weisse Zone auf 
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dem Schwanze aus. Dieselbe dominirte so sehr, dass das 
schwarze Band an der Spitze kaum i Vo Zoll Breite hatte. 
Im Uebrigen war der Vogel normal gefarbt, die Kopfplatte 
nicht hellgelbbraun. 

18. Aquila clanga Pall. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 287, als Aq. bifasciata genannt. 

Nach diesem Autor ist der grosse Schreiadler im Kopet- 
dagh bei dem verlassenen Dorfchen Kulkulau am i5./i6. Juni 
1884 erlegt worden. Nahrung vornehmlich Lagomys rufes- 
cens. 

19. Aquila pennata, Gml. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 287 (vvird von minnta immer noch trotz aller 

Gegenbeweise artlich getrennt). 

Der Zwergadler in seinen beiden Farbenvarietaten ist 
von uns nur zweimal, namlich am 7./19. April 1886 bei 
Durun und spater in der Sulfigar-Schlucht beobachtet worden. 
Bei der Hohle von Durun lebten damals an 2oExemplare und 
zwar in Gesellschaft von Milvus ateru. Neophron. Wir konnen 
nicht umhin, diese Haufigkeit dem eben stattfindenden Zuge 
zuzuschreiben. Wir betonen ausdrucklich, dass beide Farben¬ 
varietaten miteinander flogen. Alle schwebten uber den 
steilen Felsenabstiirzen, welche die Durunhohle uberbauen, 
zumal kurz vor Sonnenuntergang waren sie haufig. Ander- 
weitig fand Radde den Vogel nur noch in der Sulfigar- 
Schlucht, wahrend wir seine Haufigkeit im Kopet-dagh zur 
Sommerszeit (Sarudnoi) nicht bestatigen konnen. In der 
Sulfigar-Schlucht lebten die Zwergadler in Gemeinschaft mit 
Milvus ater an den Steilwanden. 

20. Archibuteo lagopus, Briinn. 

Wahrend der Reise nach Germab am 4./16. Marz 1886 
stiessen wir in der Schlucht von Geok-tepe auf Rauhfuss- 
bussarde, und zwar in bedeutender Anzahl. Auch am 6./18. 
Milrz, wahrend der Rikkreise wurden mehrere Vogel dieser 
Art an den gleichen Localitaten gesehen. Spater wurde sie 
nirgend angetroffen, ist also nur Wintervogel oder zieht 
nur durch. 
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21. Buteo ferox, Gml. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 285. 

Dieser starkwuchsige Bussard ist die aus seinem Ge- 
schlechte gemeinste Art im gesammten Transcaspien. Zumal 
am mittleren Kuschk und Murgab wurde er vielfach gesehen. 
Die beiden Exemplare, welche von Pul-i-chatum und Chod- 
sha-kala mitgebracht wurden, zeichnen sich durch vorwaltend 
viel Weiss aus. Das am 10./22. Juli 1886 bei Pul-i-chatum 
erlegte Weibchen trug ein frisches Kleid, die Schwanzfedern 
waren an ihm noch gebandert. Das bei Chodsha-kala im 
Kopet-dagh am Q./21. Mai 1886 erlegte Weibchen wurde 
im Fleische gemessen und ergab nachstehende Grossen- 
tabelle: 

Totallange  620 mm. 
Flugel vom Bug zur Spitze. 47° 
Schnabel-Firste in gerader Linie 36 » 

» in der Bogenlinie . 42 
Mundspalte  53 
Tarsus  91 » 

22. Buteo tachardus, Bree. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 285. B. vulpinus, Lichst. 

Am 17. Februar/i. Marz wurde das erste Exemplar bei 
Askhabad und spater am S./iy. Marz bei Germab ein 
zweiter Vogel dieser Art gesehen. 

23. Milvus ater, Gml. typ. et var. melanotis Temm. et Schl. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 285. 

Der schwarze Milan ist zur Sommerszeit der gemeinste 
aller Raubvogel in unserem gesammten Reisegebiete und 
kommt in beiden Formen vor, die wesentlich in Alters- 
zustanden begrundet zu sein scheinen. Sogar in der Nahe 
der allerodesten Takyrgebiete am Naphthaberge fanden wir 
ihn, ebenso am Schor-gol und Hogrihuk an der Afghanen- 
grenze. Zeitweise war er gemein an den Schlachtplatzen 
von Askhabad. An den sumpfigen Orten z. B. der 
Merw-Oase lebte er mit Circus rufus zusammen. Die am 
Murgab postirten Soldaten assen gerne die Eier dieser 
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Milvus-Arx. Im Jahre 1886 trafen die ersten Exemplare am 
4./16. Mlirz bei Germab ein. Schon am 2./14 April gab es 
in der Askhabad-Schlucht Flaumjunge. Hier stand der Horst 
auf Felsen, wahrend wir in den Betten des Tedshen und 
Murgab sehr viele Horste in den Kronen von Pop. diversi- 
folia fanden. Abends bei Sonnenuntergang erschallte am 
Tedshen am 20. Marz/i. April allseitig her der Trillerrufder Mi- 
lane, dazwischen horte man denlauten Balzruf von Komarows- 
Fasanen. Die Nester wurden damals an ervvahnter Localitat 
erst restaurirt. Die vom 29. Marz/10. April bis 3. April/15. 
April 1887 am Murgab untersuchten Gelege erwiesen sich 
noch unbebriitet. 

24. Astui~ nisus L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 284. 

Wir brachten den typischen Sperber aus Transcaspien 
nicht mit. HerrSarudnoi erwahnt ihn als im August und 
September wahrscheinlich durchziehend fiir die Achal-teke 
Oase. 

25. Astur (Micronisus) badius de Filp. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 283. 

Die uns vorliegenden Exemplare sind: 
1 altes c? Gaskiiste 24. April/6. Mai. 1886. 
1 jungeres c? Kulkulau 24. Mai/5.Juni 1886. 
1 altes c? Kary-bend am Tedshen, i./i3. Juni 1886. 
1 junges 9 Imam-baba am Murgab, 19. Juni/i. Juli 1886. 
1 junges 9 Serachs i3./25. Juli 1886. 
1 Nestjunges Sary-jasy 20. Juni/2. Juli 1886. 

Auf die Grossenverhaltnisse im Allgemeinen durfen 
wir nicht eingehen, da sie bei alien Sperbern in beiden 
Geschlechtern sehr variiren. In Bezug auf den Tarsen- oder 
Zehenbau stimmen die Exemplare unter sich vortrefflich 
iiberein; alle haben diese Theile fast noch kriiftiger und 
etwas kurzer entwickelt, wie der nahe verwandte A. brevipes, 
Sevrz. Nach eingehender Prufung an der Hand von Blan- 
ford's Angaben (Eastern Persia, vol.11, pag. 107, Anmerk. 2) 
sind wir zu der Ueberzeugung gekommen, dass allein die 
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Verhaltnisse an den Schwingen erster Ordnung eine durch- 
greifende Unterscheidung moglich machen, wahrend Colorit 
und Zeicbnung ebensowohl am Korper wie namentlich auch 
die Schwanzbindenzahl, sowie auch die Irisfarbe durchaus 
vielfach abandern. 

Bei den uns vorliegenden Exemplaren ist stets die 
vierte Schwinge die langste, in den Maxima uberragt sie 
die dritte um 6 — 7 mm. Wie Blanford das ausdrucklich 
anfuhrt, so sind auch bei alien unseren Exemplaren die vier 
ersten Schwingen an der Innenfahne ausgeschnitten, die 
dritte, vierte und funfte auch an der Aussenseite. Bei den 
uns vorliegenden Exemplaren des A. brevipes, von Lenkoran, 
ist die dritte Schwinge die langste, nur die drei ersten sind 
auf der Innenfahne ausgeschnitten (die vierte nicht) und 
nur die dritte und vierte auf der Aussenfahne. Es ist zu 
constatiren, dass bezuglich der Irisfarbe grosse Variationen 
vorkommen, das oben erwahnte alte M. von Gas, der alteste 
Vogel unserer Suite, hatte fast rein silberweisse Iris. In 
seiner ausftihrlichen Besprechung der Sperberformen von 
Ostbuchara (vergl. Bulletin de I'Acad. Imp. de St.- Petersb. 
1886, XXXI, p. 385 — 389) hatBianchi die Identitat von A. 
cenchroides, Sev. und A. badius, de Fil., sehr nahe gelegt; 
er betrachtet ersteren nur als eine hellere und grossere Varietat 
vom letzteren. 

Wir fanden diesen Sperber uberall, wo leidlicher Strauch- 
oder Baumwuchs vorhanden, also den Bachlaufen entlang 
und in den Garten. Schon am 4./16. Marz 1886 wurde er 
in Germab beobachtet und diirfte mithin, wenigstens theil- 
weise, uberwintern. Auffallend war es, dass er sogar an den 
nur mit 7^mar/x-Gebuschen bestandenen Lagunenufern von 
Molla-kary am 11./23. April vorkam. Ein Parchen jagte 
dort auf Totanus ochropus? der gemein war. Am i8./3o. 
Juni 1886 lauerten dergleichen Sperber im Tamarix-Gebusch 
in den menschenleeren Gebieten unterhalb von Imam-baba. 
Hier gab es viele junge Fasanen und Kuchlein der 
Steinhuhner. Brutend wurde die Art in Kulkulau und 
Sary-jasy angetroffen. Bei dem Capitan v. K rusen ste rn in 
Neu-Serachs sah R a d d e Anfangs Juli vier junge Vogel, deren 
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Riicken stark braun gefarbt waren. Alle vier batten weisse 
Iris. Wahrend der Passage des Kopet-dagh auf der Reise 
nach Mesched und zuruck trafen wir diesen Sperber in den 
Thalern namentlich auf der Jagd nach Bachstelzen an. 

26. Astur palumbariiis, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 284. 

Dem Huhnerhabicht sind wir in Transcaspien nicht 
begegnet, doch fuhrt Sarudnoi ein von ihm in Germab 
erlegtes (15./27. Juli) altes M. an. 

27. Circus aeruginosus, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 282. 

Gemein in der Merw-Oase in den hohen Rohrbestanden, 
namentlich bei Geok-tepe (Merw-Oase), weil hier iiberall 
Fulica atra ungemein haufig ist? die von der Rohrweihe 
leicht erbeutet wird. Ebenso recht haufig im Pendeh-Gau. 
Ungleich seltener westlicher, am Tedshen noch ziemlich oft 
bemerkt, einzeln bei Dushak und Artyk, dann, soweit unsere 
Beobachtungen reichen, westwarts fehlend. 

28. Strigiceps cineraceus, Mont. 
Zaroudnoi, 1. c., p. 282. 

Die Wiesenweihe gehort zu den selteneren Arten unseres 
Gebietes. Mit Sicherheit wurde sie von uns bei Dushak 
(altes M. mit der schwarzen Binde . auf der oberen Flugel- 
seite) nachgewiesen; ebenso fand Walter sie am 14./26. 
April ostlich vom Murgab bei dem Brunnen Agamed. 

29. Strigiceps cyaneus, L.. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 283. 

Im Pendeh-Gau, an der Afghariengrenze am Kuschk 
und in der hochhugeligen Wuste iiberall angetroffen, wie 
denn auch westlich im Winter bei Krasnowodsk,- am Balchan 
und bei Molld-kary beobachtet. Den Hochthalern von Cho- 
rassan zwischen Kotschan und Mesched nicht fehlend. 
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30. Strigiceps Swaitisoni, Smith. 

Zaroudnoi, 1. c., pag. 283. 

MitgebraChte Flugel eines am i8./3o. Marz 1887 bet 
Alt-Merw erlegten alten M. lassen unzweifelhaft diese Art 
erkennen. Sie wurde mehrfach Anfang April im Pendeh-Gau 
erlegt. 

31. Bubo maximus, L.? var. turcomanus, Eversm. 

Brandt's zool. Anhang zu Lehmann's Reise nach Buchara, pag. Su. 
Zaroudnoi, 1. c. pag. 281. 

Wir schliessen uns den Ansichten Gray's und Dressers 
an, welche den B. turcomanus Evers. und auch den B. 
sibiricus Lichtst. nicht artlich trennen, und konnen unserer- 
seits erkliiren, dass alle gesehenen Exemplare sich nur durch 
helleres Colorit auszeichneten. In einer Bude von Krasno- 
vvodsk fanden wir im Februar 1886 acht enthautete Uhu's, 
deren Federn bei den Kirgisen in Ansehen stehen und gerne 
erhandelt werden. Auch die todten zwei Exemplare, welche 
wir gelegentlich in der Hungersteppe fanden, waren sehr 
hell. Der Uhu ist vornehmlich haufiger Gebirgsbewohnerr 

zumal im Kuba-dagh bei Krasnowodsk' trafen wir ihn oft an. 
Ebenso wurde er in der Sulfigar-Schlucht vielfach auf- 
gescheucht. In dem Flachlande, wo er ungleich seltener 
vorkommt, wurde er todt bei Tschikischljar am Meeresufer 
und bei Dort-kuju im hohen Sande gefunden. In den Ruinen 
von AltrMerw war er nicht selten. Was den Federschmuck 
bei den Kirgisen anbelangt, so werden vom Uhu Flaum- 
und Brustfedern zum stellenweisen Besatz auf Decken be- 
nutzt und findet man dann auch gewohnlich dabei die seit- 
lichen Schopffedern von Otis Mac-Queeni und den zarten 
Schwanenflaum verwendet. 

32. Aegolius otus, L. 

Die Waldohreule konnen wir nur als Zugvogel in 
unserem Gebiete auffuhren. Am 17. Februar/i. Mai 1886 
und am 22. Februar/6. Miirz 1886 hielten sich je ein Exem¬ 
plar in den Garten von Askhabad auf. 
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33. Aegolius brachyotus, Forst. 

Am 14./26. Marz 1886 wurde ein W. bei Kaaka-kala 
erlegt. Es gibt zu keinen Bemerkungen Veranlassung. Drei 
Tage sparer sah man ein zweites Exemplar bei Duschak und 
am 21. Marz/3. April wurden zvvei Exemplare am Tedshen 
bei Kary-bend aufgescheucht. Auch diese Eule ist hier nur 
Zugvogel*) 

34. Athene orientalis, Sevrz. 
Ath. (Surnia) noctua, Retz, var. meridionalis, Brandt, zool. Anhang zu 

Lehmann's Reise, pag. 3ii. 
Ath. bactriana, Hutt. bei Bianchi. 
Ath. plwnipes, Swinh. 
Zaroudnoi, 1. c., p. 281. Ath. phtmipes meridionalis. 

Da Gray Ath. bactr. Hutt. = nudipes und gymnopus 
Hodgs. in seiner Handlist of birds, T. I, p. 39, setzt, wir 
aber nach Bianchi die Ath. bactriana mit unseren Exem- 
plaren vollstandig ubereinstimmend finden, uns ferner zur 
Entscheidung der Synonymic Gray's kein Material vorliegt, 
so wahlen wir Severzow's Benennung als ebenfalls sicher 
auf unsern Vogel passend. 

Unsere starkwiichsigen Exemplare, es sind Weibchen, 
reprasentiren genau den Vogel,welchen Severzow (Vertical- 
und Horizontal-Verbreitung der Thiere Turkestans, p. ii5, 
russ.) als Athene orientalis beschreibt. Von typischer noctua, 
glaux und meridionalis ist unser Vogel sofort durch die 
starke Befiederung des Tarsus und der Zehen zu unter- 
scheiden. In dieser Beziehung reprasentirt er die nordische 
Ath. Tengmalmi. Nur das Krallenglied der Zehen ist nackt, 

') Syrnium aluco, L., fehlt in Transcaspien, wurde aber in einem 
weiblichen Exemplare am 24. April/6. Mai 1886 an der Gaskiiste (Massen- 
deran) erlegt. Auch dieses Exemplar war brennend fuchsroth. Am frisch 
erlegten Vogel wurden folgende Maasse genommen: 

Totallange 4^° mm 

Flugelbug bis zur Spitze. . . . 3i4 » 
Schwanzlange 220 • 
Schnabel an der Firste gemessen . 3g » 
Mundspalte 41 » 
Tarsuslange 56 • 
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an den oberhalb desselben stehenden Federschaften. sieht 
man zunachst die Reste abgeriebener Fahnen, weiterhin 
aufwarts wird das Gefieder dicht und von fast rein weiss- 
gelblicher Fiirbung, wie solches auch Bianchi, Bullet, de 
I'Acad. Imp. de St. Ptb. 1886, T. XXXI, pag. 382—383 
angibt. Die Ohroffnung ist normal, wie schon Severzow 
das erwahnt. 

Wir haben diese Art liber das ganze Gebiet verbreitet 
gefunden, doch ist sie im Gebirge ungleich seltener als in 
den Ebenen am Fusse desselben. Haufiger Bewohner der 
hohen, aus geschlagenem Lehm erbauten Vertheidigungs- 
thiirme und Festungen, auch echter Wiistenvogel, sogar in 
den alten Spermophilus -Bauen brutend und Nachts den 
unheimlichen Ruf von der Hohe der Sandhiigel schreiend. 

35. Ephialtes scops, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 281. 

Wir fanden die europaische Zwergohreule in unserem 
Gebiete nicht, doch ist sie durch Herrn Sarudnoi aus dem- 
selben nachgewiesen, und zwar als haufig ebensowohl auf 
den dicht bewachsenen Gebirgsgegenden, als auch den Bach- 
laufen entlang. 

36. Ephialtes (Scops) obsoleta, Cab. 
Scops Strauchi, Bogd., Scops brucii, Hume. 

Der eifrige Herr Sarudnoi hat laut Anmerkung des 
Herrn Menzbiers, 1. c., p. 281, diese Art nicht mitgebracht, 
es scheint fast, dass sie im westlichen Theile unseres Reise- 
gebietes nicht vorkomme. Dagegen erlegte Dr. Walter eben 
sowohl am Murgab, wie auch am linken Ufer des Amu- 
darja mehrere Exemplare, von denen uns zwei Weibchen 
vom 12./24. Marz 1887 vorliegen. Diese Vogel, welche bt~ 
deutend grosser als S. ^orca sind, stimmen in Zeichnung 
und Farbe mit Cabanis, Oiiginalbeschreibung (Journ. fur 
Ornith. 1875, pag. 126) iiberein. Zumal ist die dunkle 
Schaftzeichnung der Federn auf der oberen und unteren 
Korperseite stark prononcirt. Das gesammte Colorit ist ein 
stark gelbliches Aschgrau mit auf der Brust- und Bauch- 



10 Dr. G. Radde und Dr. A. Walter. 

seite eingemischtem Isabellgelb an den Wurzeln der Federn. 
Die Grosse anlangend (Weibchen), kommt sie der von Ath. 
orientalis fast gleich. Tarsenlange 27,5 mm., Schwanzlange 
88 mmv die Gesammtlange im gerade gestreckten Balge 
220 mm., Flugellange bis zum Bug 168 mm. Bogdanow 
besitzt die Art aus der Kisil-kum-Wuste, Bianchi erhielt sie 
durch Grjum-Grzimailo aus dem ostlichen Buchara, nach 
Cabanis brachte sie Eversmann aus Buchara. 

Nach den Beobachtungen Walter's ist der Vogel im 
Gebiete offenbar Zugvogel, da am 12.724. Marz in einem 
kleinen, heiligen Haine am Amu 3 Exemplare erschienen, 
wo sie bei taglichem Absuchen desselben vorher nicht ge- 
wesen waren. Am 3i. Marz/12. April 1887 wurden am 
Murgab bei Sary-jasy drei Nester gefunden, eines davon 
mit zwei frischen Eiern, wahrend bei den anderen die 
Weibchen beim Legen ergriffen wurden. Diese Nester waren in 
frischen Hohlen des Gecinus Gori Harg., in den Stammen von 
Popul. diversifolia placirt, so dass mit Sicherheit behauptet 
werden darf, es habe die Eule dem Specht den Brutplatz 
fortgenommen. Die Maasse der rein weissen Eier sind^ 

Langendurchmesser 3il/2mm. 
Grosster Querdurchmesser. . . . 27 Yo » 

Also auch die Eier sind grosser als die von S. \orca. 

II. Omnivorae. 

37. Gorvus corax, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 318. 

Der Kolkrabe lebt bald vereinzelt bald in Paaren oder 
in kleinen Trupps von 6—20 Individuen im gesammten 
Gebiete, auch im nordlichen Chorassan wurde er mehrfach 
beobachtet. Unser bei Askhabad erlegtes altes Weibchen 
weist eine Totallange von 715 mm. auf, der Schnabel auf 
der Firste gemessen ist 7il/omm., die Mundspalte 70 mm. 
lang. Vom Fltigelbug bis zur Spitze messen wir 403 mm., 
'Schwanzlange 254 mm., Tarsus 57 mm. Daruber zu ent- 
scheiden, ob die in der hohen Sandwiiste an der buchari- 
schen Grenze hliufig beobachteten Raben dem vom Aralsee 



Die Vtigel Transcaspiens. IT 

und aus der Kirgisensteppe bereits nachgewiesenen C. orien- 
talis Eversm., angehoren oder dem Kolkraben, liegt leider 
nicht in unserer Macht, da Exemplare fehlen. 

38. Corpus comix, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 3i8. 

Die Nebelkrahen Transcaspiens zeichnen sich gleich 
vielen kaukasischen durch belle Mantel- und Bauchfarbung; 
aus. Sie verlassen zum grossten Theile zum Briiten die 
Ebenen, wo sie im Winter gemein sind und begeben sich 
in das Gebirge. Schon am 28. Febr./i2. Marz 1886 verliessen 
die meisten Askhabad. Als Lieblingsplatze zum Briiten 
werden die Garten im Gebirge aufgesucht und ebenso sind 
auch die sparlich vertheilten ./«mj?erz*s-Bestande erwlinscht 
zum Nestbau. Am Fusse des Gebirges fanden wir nur in 
den Garten von Bagyr ein Nest. An der unteren Atreklinie 
waren die Nebelkrahen haufig, sie sollen sich dort zur Nacht- 
ruhe in die dichten Schilfbestande am Delili-See begeben. 

39. Corvus frugilegus, L. 

Die Saatkrahe fanden wir im Sommer nicht, dagegen 
kommt sie in grosser Zahl zum Winter mit Nebelkrahen 
und Dohlen in die Ebenen. Sie halt sich in ihnen bis Mitte 
April (i3./25.) auf. Am i3./25. April 1886 fanden wir 
Banden auf den oden Sandhugeln von Molla-kary, wo die 
Vogel, es waren ihrer etwa 15, auf den Saxaul-Stapeln 
(Holz) der Eisenbahn und auf den Hohen der alten Diinen 
im Sande nachtigten. Im October stellen sich die Saatkrahen 
zum Ueberwintern in den Ebenen ein. Nach Herrn Jase- 
witsch gehen sie dann sammt den Krahen und Dohlen in's 
hohe Rohr zum Nachtigen (See Delili) und wird ihnen 
namentlich von den Schakalen dort nachgestellt. 

40. Corvus monedula, L. 

Die Dohle ist an den lehmigen Steilwanden der Flusse 
und in den hochwandigen Engschluchten des Gebirges 
iiberall sehr haufiger Brutvogel. Am 8./20. Mai fanden wir 
fliigge Junge bei Dusu-olum und am Sumbar. Am Murgab 
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wurde ein Dohlennest am 3i. Marz/i2. April 1887 im alten 
Bau von Gecinus Gori Harg. gefunden; es lagen darin fiinf 
frische Eier. 

41. Pyrrhocorax aljpinus, Briss. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 318. 

Wir haben den Vogel nirgends im Gebirge gefunden, 
auch auf dem Ak-dagh (uber 9000O fehlte er, liberall sahen 
wir nur Fregilus. 

42. Fregilus gracuhiSy L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 318. 

Die Alpenkrahe bewohnt das gesammte Gebirge, zumal 
den Kopet-dagh, auf dessen Hohen sie ausserst gemein ist. 
An den Fuss des Gebirges und in die Ebenen tritt sie zeit- 
weise, sei es durch schlechtes Wetter oder durch Nahrungs- 
verhaltnisse dazu veranlasst. Wir sahen sie sich von Heu- 
schrecken ernahren. In den hohen Lehmwanden des Atrek- 
ufers bei Tschat gab es Brutplatze und wurden dort am 
5./17. Mai die Jungen gefuttert. Im Innern der Hohle von 
Durun briitete ein Paar Alpenkrahen. 

43. Pica caudata, L. 
Zaroudnoi, 1. c., p. Siy. 

Unsere Elstern, ein Parchen alter Vogel, am 4. u. 5./i6. u. 
17. Marz 1886 bei Germab erlegt, sind durchaus typische 
Exemplare und zeigen nicht die geringste Neigung zu P. 
leucoptera. Die Elster briitet auch in den Ebenen; wir fanden 
sie z. B. bei Duschak in niedrigen 7^772^nx-Bestanden und 
sogar familienweise im Sande der Murgab- und Tedshen- 
Ufer, dort bevorzugte sie bebaute Orte, zumal Garten. Auch 
in Nord-Chorassan war sie auf der Strecke von Kotschan 
bis Mesched gemeincr Gartenvogel. Der Nestbau begann am 
Tedshen am 21. Marz/2. April 1886, am 11./23. Mai wurden 
unweit vom Bendesen-Passe auf einem Elaeagnus-Rdiume. 
im Wiesengrunde fliigge Junge gefunden. Brutplatze gab es 
ferner im Gebirge bis uber 9000' in den Wachholderbestanden 
liber dem Guljuli-Plateau. 
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44. Podoces Panderi, Fisch. 
iaroudnoi, 1. c., Einleitung pag. 265 und 268. 

Wir konnen nichts Erganzendes uber Farbung und 
Zeichnung der uns vorliegenden Exemplare sagen und eben- 
^sowenig die bereits trefflich geschilderte Lebensvveise er- 
ganzen. Jedenfalls ist der Vogel in Grosse und Colorit 
ausserst constant. Dagegen legen wir den nachstehenden 
Mittheilungen einigen Werth bei, insofern sie das Vorkommen 
der Art gegen Westen und Suden betreffen. Der westlichste 
Platz in den turkomanischen Wusten, wo wir den Vogel 
noch selten antrafen, liegt hord-ostlich von Askhabad bei den 
Brunnen von Bal-kuju, woselbst ein Parchen am 24. Fe- 
bruar/8. Marz 1886 erlegt wurde. S a r u d n o i fand ihn ostlicher 
bei Dorf-kuju im Mai desselben Jahres. Haufig wird er in 
der Sandwuste, die sich zwischen Merw und dem Amu- 
darja dehnt, so namentlich bei Utsch-adshi und Repetek 
im hohen Sande mit Saxaulbestanden. 

Siidwarts am Murgab und in der Hochwuste an der 
Afghanengrenze fehlt der Vogel entschieden, soil aber am 
'Tedshen unterhalb von Serachs gefunden worden sein. Es 
scheint also, dass seine Aequatorial-Verbreitungsgrenze durch 
den lehmigen Steppenstreifen gezogen wird, welcher mit der 
Achal-teke-, Tedshen- und Merw-Oase die turkomanische 
Wliste gegen Suden zum Abschlusse bringt. 

45. Parus bocharensis, Lichst. 
^Zaroudnoi, I. c., pag. 3o5. 

Die von uns aus Transcaspien mitgebrachten zehn 
Exemplare, junge und alte Vogel, entstammen alle dem 
Tieflande (nur einen jungen Vogel brachten wir aus Germab 
mit) und wurden bei Molla-kary, Askhabad und Kary-bend 
-am Tedshen, ferner bei Merw, Imam-baba und Tachtabasar 
erlegt. Da wir die nachstfolgende Art nur aus dem Gebirge 
besitzen und nie in der Ebene fanden, so empfiehlt sich ftir 
•die Zukunft dem Beobachter dieses Moment ganz besonders. 
Wir wagen es nicht, schon jetzt endgiltig dariiber zu 
urtheilen, doch hat es den Anschein, dass beide Arten sich 
merklich von einander ausschliessen. Alle unsere Exemplare 

o* 
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weichen insofern von Lichtensteiivs Originaldiagnose 
(Eversmann, Reise nach Buchara, naturh. Anhang von Lichten- 
stein pag. i3i) ab, als bei ihnen die zweite Steuerfeder mehr 
Weiss besitzt und auf der Spitze der Aussenfahne der dritten 
Steuerfeder sich noch ein weisser, schmaler Keilfleck be- 
finder. Die schwarze Mittelzone auf der unteren Leibseite 
schwankt in Lange und Breite. Jungen Vogeln fehlt sie 
bisweilen ganz oder ist doch sehr reducirt. Namentlich in 
starkeren T^mar/x-Bestanden nahe vom Wasser lebt diese 
Meise, findet sich aber auch im hohen Sande bei der Station 
Perewalnaja und an den Salzlagunen von Molla-kary. Am 
20. Marz/i. April 1886 wurde die Art am Tedshen beim 
Nestbau beobachtet. In wie grosse Gefahr durch das Hoch- 
wasser dieses Flusses nicht selten der Brutplatz gerath* 
wurde gerade an diesem Tage nachgewiesen. Das Nest 
befand sich in einer kernfaulen Pappel (P. diversifolia) und 
lag im Niveau des steigenden Spiegeis. Offenbar gibt es an 
diesen Localitaten nur wenige passende Nistplatze, und so 
hatte sich denn das Parchen bemiiht, durch Eintragung 
grosser Massen von Trtmtfmr-Aestchen und -Blattern den 
Brutplatz zu erhohen und in der That schon denselben 
i1/^ hoher geschoben. Auch am Murgab wurden die Nester 
mehrfach in altenBruthohlen von Gecinus Gori Harg. gefunden 
und waren am 3i. Marz/12. April 1887 durchgehend mit 
Jungen besetzt. Das Nest ist dem der gewohnlichen Kohl- 
meise ahnlich, feinste T^mtfr/rc-Reiser, die mit Filz von 
verschiedener Thierwolle ausgekleidet waren, bildeten die 
Grundlage der Mulde. 

46. Parus cinereus, Vieill. = P. atriceps, Horsf. 

Zehn Exemplare, meistens alte Vogel, brachten wir aus 
dem Gebirge mit. Diese siidasiatische Art, welche nicht 
allein das indische Festland, sondern auch die Inseln der 
Siidsee bewohnt, fand sich im Kopet-dagh ziemlich haufig. 
Die Kleider der alten Vogel sind durchaus iibereinstimmend. 
Was den weissen Endfleck auf der zweiten Steuerfeder 
anbelangt, so ist er bei den meisten unserer Vogel deutlichst 
vorhanden, bei anderen zum Theile oder ganz abgerieben. 
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In Bezug auf Colorit ist das Grau der Rikkenseite dunkler 
und mehr blaulich als bei P. bocharensis und der gelb- 
grunc Mantel -wischen den Schultern bald mehr, bald 
weniger ausgepragt, je nach dem Alter des Vogels. Einzelnen 
alten Vogeln fehlt er ganz, dagegen ist er bei einem jungeren 
aus Chodsha-kala uber die ganze obere Seite bis gegen den 
Biirzel verbreitet und eben bei diesem erscheint denn auch 
die ganze untere Korperseite lichtgelb, so dass man glauben 
konnte, es lage hier ein junger Vogel von P. major vor. 
Auch bei einigen alten Vogeln sind die Spitzen einiger 
Brustfedern gelblich, unten weiterhin, namentlich die Flanken- 
federn licht graurothlich uberflogen. Wir messen: 

c? Q 
mm. mm. 

Total  178 173 
Fiiigelbug bis zur Spitze . 68 
Schwanzlange .... 64,5 61 
Schnabel auf der Firste 12 ii,5 
Tarsus  18 l7>* 

Diese Meise trafen wir ausschliesslich an den Bachlaufen 
und in den Garten des Kopet-dagh an. In Germab war sie 
haufig und wich in ihrer Lebensweise und Stimme gar 
nicht von P. major ab. Da P. major in Nordpersien, zumal 
im Kiistengebiete gemein ist, dann aber in Transcaspien 
vollstandig fehlt, so darf man wohl mit einigem Rechte die 
vorliegende Form als ihr Aequivalent im Kopet-dagh be- 
trachten. Die Bestimmung der Art verdanken wir Herrn 
Lorenz in Moskau. 

47. Parus phaeonotus, Blanf., var. Michaloxvskii, Bogd. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 3o6, fuhrt die Var. als Art an. 

Das uns vorliegende Exemplar, ein junger Vogel, 
wurde am 27. Juli/8. August 1886 im Kopet-dagh gegenuber 
von Askhabad erlegt (2). In der Plastik, zumal der Schna- 
belbildung stimmt es zu einem Tifliser Vogel. Wir konnen 
unsere Ueberzeugung nicht andern und halten die von 
Bogdanow als selbststandige Art creirte P. Michalowskii 
nur fur eine unterhalb hellere Varietat der Bla n fo r d'schen 
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P. phaeonotus. In den hochstgelegenen yw;n/>er^-Bestanden^ 
zumal am Ak-dagh, ist diese Art gemein und lebt mit den 
verschiedenen Finkenformen und Zaunkonigen zusammen^ 

48. Cyanistes coeruleus, L., var. persicus, Blanf. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 3o5. 

Zwar fuhrt der eben erwahnte Autor die Blaumeise 
als haufig fur die Garten von Germab, Kulkulau und Firusa 
an , jedoch haben wir zweimal langere Zeit an den zuerst 
genannten zwei Orten gelebt und den Vogel vveder dort 
noch anderweitig in unserem Gebiete gefunden. 

49. Aegithalus pendulinus, L. typ. 

Am 12./24. Marz 1887 erschienen ziehend einige Beutel- 
meisen im kleinen heiligen Hain am Amu-darja, unweit von 
der Bahn bei Tshardshui. Ein Mannchen, welches isolirt 
lebte und eifrig lockte, wurde am 3./i5. Marz 1887 in den 
Slimpfen bei Neu-Merw erlegt und da es stark beschadigt 
war, in Spiritus aufbewahrt. Dieses Vogelchen stimmt zu 
den uns vorliegenden Exemplaren der altaischen Varietat 
der Beutelmeise genau. Schnabel- und Fussbildung, sowie 
der Umfang und die Verbreitung der schwarzen Zeichnung 
am Kopfe und auch die Gesammtgrosse sind von der fol- 
genden Art sehr abweichend. 

50. Aegithalus rutilans, Severz. 
Severzow: Vertikal- und Horizontal-Verbreitung der Thiere Turkestans 

(russ), pag. 137, Taf. IX, Fig. 7. 
Zwischen Merw und Geok-tepe der Merw-Oase gab es 

am 3./i5. Marz 1887 im Rohr der grossen Sumpfpartien 
mehrere Paare einer Beutelmeise, von denen zwar einige 
erlegt wurden, aber nur ein Exemplar leidlich erhalten und 
praparirt wTerden konnte. Nach genauer Vergleichung mit den 
Diagnosen und Abbildungen Severzow^ lasst sich dieses 
am besten mit Aeg. rutilans identificiren, zumal nach der 
Schnabelform, die von oben gesehen stumpf und breit ab- 
geschnitten erscheint. Ebenso stimmt auch die Fuss- und 
Krallenbildung (speciell die Kralle der Hinterzehe) voll- 
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kommen in den Maassen und Formen. Die Gesammtstarke 
des Vogels ist bedeutender als bei Aeg. pendulinus. Das 
Colorit anlangend, so haben wir es mit einem abgeblichenen 
Weibchen zu thun, welches am 3./i5. Marz in besagtem 
Rohr geschossen wurde. Die obere Seite des Kopfes und 
Nackens erscheint trube grau mit rothlichgelb untermischt, 
da die hellen Federspitzen hier die schwarzlichen Basaltheile 
noch uberragen. Das Schwarz der Kopfseiten ist stark ent- 
wickelt, deckt die ganze seitliche Flache des Kopfes, tiber- 
ragt die Augenhohe um fiinf Millimeter. Der Mantel ist im 
oberen Theile sammt den kleinen Flugeldecken intensiv 
rostig braun, im unteren dagegen hell lehmgelb. 

51. Sturnus vulgaris, L. typ., var. purpurascens, Gould, 
var. caucasicusy Lorenz. 

In dem vierten Nachtrage zur Ornis caucasica werde 
ich uber die neue, durch Herrn Lorenz creirte Staaren-Art7 

Sturnus caucasicus, meine Meinung sagen, hier beschranke 
ich mich auf Folgendes: Wir (ich und Dr. Walter) halten 
die beiden erwahnten Varietaten nicht fur selbststandige 
Arten. Alte Vogel, Mannchen vom i8./3o Marz 2./14. April 
1886 bei Askhabad und Weibchen vom 11./23. April 1886 
bei Molla-kary erlegt, tragen am Leibe noch zum grossen 
Theile die stark abgeriebenen, hellen Federspitzen, wahrend 
Brust, Hals und Kehle schon das reine Prachtkleid auf- 
weisen. Da der Staar zum Brtiten Baume und namentlich 
Hohlen in ihnen verlangt; so ist sein Vorkommen im Sommer 
nur auf einige Localitaten in Transcaspien beschrankt. Am 
Tedshen und namentlich amMurgab brlitenviele Staare in den 
Hohlen von Gecinus Gori Harg., welche sich in den Stammen 
alter P. diversifolia finden. Am Murgab wurden etwas an- 
gebrutete Eier am 3i. Marz 1887 gefunden. Auch am linken 
Ufer des Amu-darja unter gleichen Verhaltnissen wurden 
Brutvogel beobachtet. Uebrigens ist der Staar anderwreitig 
in den transcaspischen Tieflanden als Wintervogel bei Weitem 
nicht so gemein, als in den westlich vom Meere gelegenen 
Ebenen Transkaukasiens. Die bei Molla-kary aufgestellten 
Staarenkastchen waren nicht besetzt worden, weil der Vogel 
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in diesen Wtistengebieten wohl nur zeitweise als durch- 
streichend angetroffen wird, obwohl das oben erwahnte, 
verhaltnissmassig spate Datum jedenfalls auffallig ist. In> 
Nordchorassan traf Radde Ende Juli auf der Strecke von Kot- 
schan nach Mesched keine Staare an. Am 12./24. Marz 1887 
zogen die Staare, aber nur in kleinen Fliigen, am Amu- 
darja. 

52. Pastor roseus, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 317. 
Nikolsky, 1. c., pag. 388. 

Ueber das gesammte Gebiet, auch hoch im Gebirge, als 
Sommervogel iiberall zeitweise gefunden. Am 3i. Marz/12. 
April 1886 sahen wir die ersten Schwarme bei Askhabad 
und am 25. Marz/6. April 1887 gab es das erste alte Mann- 
chen bei Tolchatan-baba am Siidende der Merw-Oase. Am 
28. Marz/9. April 1887 trafen dann die ersten grossen Fluge 
bei Sary-jasy ein. Regelmassig alltaglich und dabei in 
ungeheuren Fliigen zogen bei Tachtabasar vom 8.—21. 
April/20. April bis 2. Mai 1887 die Rosenstaare kurz vor 
Sonnenuntergang direct von N. nach S. Sie kamen offenbar 
von den ergiebigen Futterplatzen, um in den hochhugeligen 
Sandwiisten zu iibernachten. Im Sommer nachtigten mehrere 
Tausend in den Aprikosengarten von Askhabad. Auf der 
Strecke von Kotschan nach Mesched wurden kleinere Banden 
mehrfach beobachtet. 

53. Oriolus galbula, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 317. 
Nikolsky, 1. c., pag. 3qi. 

Im Tschandyr-Thale horten wir zwei Meilen oberhalb 
von Dusu-olum am 7./19. Mai 1886 zum ersten Male den 
Pirol. Er lebte hier in den dichten 7^?72tfr/:r-Bestanden, 
deren Stiimme die unerhorte Dicke von starkem Mannes- 
leibe erreichen. Im Jahre darauf wurde der Pirol zuerst 
am 6./18. Mai unterhalb von Kary-bend beobachtet. Auf 
dem Ruckzuge passirt der Vogel Tschikischljar, wie das durch 
ein schones altes Weibchen bewiesen wird, welches wir durch 
Herrn Jasewitsch von dort erhielten. Am 20. August/i. Sep- 
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tember 1886 wurde dasselbe erlegt. Auch Nikolsky fuhrt 
ihn von Tschikischljar auf. bass der Pirol an den oben 
erwahnten Localitaten briitet, bleibt unwahrscheinlich, um- 
somehr, als wir ihn nur im Mai beobachteten. Am 22. Au¬ 
gust/3. September 1886 wurden zwei Pirole in dem Gart- 
chen von Kasantschik am Westende des Kopet-dagh gesehen. 
Auch diese waren bereits auf dem Herbstzuge. 

III. Oscines. Granivorae. 

54. Carpodacus erythrinus, Pall. 

Lehmann fand die Art am Ostufer des Caspi bei Nowo- 
Alexandrowsk im Mai 1840 (Brandt, zool. Anhang zu Lehm. 
Reise, pag. 3 14). Vom Karmingimpel liegen zwei alte, schon 
ausgefarbte Mannchen vor, sie wurden wahrend der Zugzeit, 
das eine am 9./21. April 1887 bei Tschikischljar von Herrn J a- 
sewitsch, das andere am 8./20. April 1887 bei Tachtabasar 
von Dr. Walter erlegt. Schon des Jahres zuvor wurde der 
Vogel zum ersten Male am 5./17. April in den Garten von 
Askhabad beobachtet. Das Vorkommen in eben den Garten 
am i7./29- Mai i886 erklaren wir uns durch die Wanderung 
des Vogels aus dem Gebirge zu den reifenden Maulbeeren, die 
ihm zu munden schienen. Als vereinzelter Brutvogel gehort 
er dem Kopet-dagh an, wo er Anfang Juni z. B. in den 
Garten von Nuchur gefunden wurde. 

55. Erythrospi^a obsoleta, Lichst. *) 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 3i3. 

Eine Suite von 3o Exemplaren wurde beschafft. Es lasst 
sich zu den vortrefflichen Beschreibungen, welche iiber die 
schone Art vorliegen , kaum Wesentliches unsererseits hin- 
zufugen. An unseren weiblichen alten Vogeln ist der Schna- 
bel dunkel hornfarbig, fast schwarz wie bei den Mannchen, 

*) Die Bestatigung fur Bucanetes githagineus, Lichst. (Ornis cauc., 
pag. 166) fur unser Gebiet ist neuerdings nicht erfolgt. Vorsichtshalber 
t'uhren wir sie daher hier nicht auf, da nur die eine Beobachtung im 
Juni 1870 vorliegt, aber kein documentirendes Exemplar. 
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jedenfalls nie so hell, wie das die schone Tafel Blanford's 
(East. Pers., vol. II, Taf. XVII) zeigt. Nacbst den Sperlings- 
arten und der braunkopfigen Ammer ist diese Art in unserem 
Gebiete die gemeinste Fringillide. Vornehmlich bewohnt sie 
die Garten und die bestrauchten und vom Rohr bestandenen 
Uferrander der Bache; selbst den Tamarix - Bestanden der 
Wuste fehlt sie nicht, sogar ostlich vom Murgab in den 
abschreckenden Ferula - Wiisten an der Afghanen - Grenze ward 
sie betroffen. Die Art gehort zu den Standvogeln und macht 
wahrscheinlich zwei Bruten. Schon Mitte Februar sangen die 
Mannchen sehr eifrig und Ende Mai abermals uberall, ob- 
zwar es fliigge Junge der ersten Brut gab. Am 4./16. April 
1886 fand Walter ein Nest in einem fruheren persischen 
Garten des jetzigenTurkmenendorfes Koschi, vier Werst west- 
lich von Askhabad. Auf einem dereinst zur Seidenzucht regel- 
massig gekappten, jetzt schon lange vernachlassigten Maul- 
beerbaume (.M. alba) von 72 Fuss Dicke, war es in vier Fuss 
Hohe dicht am Stamme angelegt, von mehreren feinen 
Ruthen seitlich gestiitzt und mit der Bodenflache an zwTei 
solche angeflochten. An Festigkeit und Sorgfalt des Baues 
die Nester von Coccothraustes und Ch. chloris ubertreffend, 
steht es an Zierlichkeit denen von Fr. coelebs bedeutend 
nach, ist genau mit keinem Neste eines europaischen Frin- 
gilliden vergleichbar. Feine, trockene Reiser, speciell Arte- 
misienstengel etc. liefern das Material der Aussenwandung, 
wahrend die Nestmulde bis gegen den Rand mit pflanzlicher 
und etwas Schafwolle in verfilzter, dunner aber ungleich 
fleckiger Schicht ausgepolstert ist. Der Muldendurchmesser 
betragt am Rande etwa 70, die Tiefe 47 mm. Das Gelege 
bestand aus sieben leicht angebruteten Eiern. Von diesen 
sind sechs schlank eiformig, gleichmassig zugespitzt, etwas 
schlanker als die Durchschnittsform von Fr. coelebs, eines 
dagegen abnorm mit fast gleich starken Polen. Die Lange 
betragt 20, der grosste Querdurchmesser 14 mm. Die Farbe 
ist licht blaulich mit sparlich verstreuten grosseren 
schwarzen und kleineren triibvioletten Flecken, die am 
stumpfen Ende sich zu einem Kranze ordnen. In diesem 
finden sich bisweilen zwei der grosseren Flecken durch eine 
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gebogene Linie brillenartig verbunden, sowie hieroglyphen- 
ahnliche Strichelzeichnungen eingestreut. Im Betragen bei 
dem bedrohten Neste verhalt sich das Weibchen etwa dem 
von chloris ahnlich, geberdete sich weit weniger ungestum 
als Fr. coelebs. Das Mannchen war nicht sichtbar. 

56. Linota cannabina, L. 
Zaroudnoi, I. c., pag. 3i3. 

Die uns vorliegenden Exemplare sind typische L. canna¬ 
binay welche Ende Februar bei Askhabad und Keltetschinar 
erlegt warden. In kleinen Banden lebt der Hanfling im 
Winter und Fruhjahr in den Ebenen, zumal in den mit 
Artemisien und Chenopodien reichlich bestandenen Strecken 
Zum Briiten zieht er in's Gebirge. Die niedrigst gelegenen 
und nur sparlich besetzten Brutplatze fanden wir bei Ger- 
mab und Nuchur, hoher in den i/wrczperws-Bestanden, z. B. 
an den Plateau's von Guljuli und S'ebir brutete er sammt 
Metoponia pusilla haufigst. 

57. Carduelis elegans, Steph. 

Die Stieglitze, welche wir aus Transcaspien mitbrachten, 
sind typisch. Sie leben nicht selten mit den graukopfigen 
beisammen, treten an Zahl ihnen gegeniiber aber mehr 
zuriick. Standvogel, der ebensowohl die Ebene (Garten, Bach- 
ufer) als auch das Gebirge bewohnt und nur zum Briiten 
wahrscheinlich in die hoheren Gebiete wandert. 

58. Carduelis orientalis, Eversm. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 3i3. 

Auch dieser Stieglitz ist ungemein constant in der 
Farbung seines Kleides, sein Schnabel ist stets langer und 
spitzer als bei dem gemeinen Stieglitz. Die Art ist im ganzen 
Gebiete, wo sich Busch und Rohr findet, ungemein haufig 
und geht auch hoch in's Gebirge. 

59. Fringilla montifringilla, L. 
Der Bergfink ist selbstverstandlich nur Zugvogel, am 

4./16. Marz 1886 war er in den Garten von Germab gemein, 
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eine Anzahl alter Mannchen wurde dort erlegt. Von Leh- 
mann wurde er bereits am Ostufer des Caspi bei Nowo- 
Alexandrowsk 1840 beobachtet (Brandt, 1. c., pag. 314). 

60. Filing ilia coelebs, L. J 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 312. 

Auf dem Zuge bei Geok-tepe und Gennab vom 2. bis 
6./14.—18. Marz 1886 gemein, brutet ziemlich haufig in den 
Jzfttzjperz/s-Bestanden hoch im Gebirge und in den Garten 
von Nuchur. 

61. Metoponia pusilla, Pall. 
Zaroudnoi, I. c., pag. 3i3. 

Schone Winterkleider beider Geschlechter liegen in 
grosserer Anzahl vor. Bevvohnt als Brutvogel die lichten 
Juniperus-RzsidLn&z des Kopet-dagh und wandert zum Winter 
thalabwarts. 

62. Chrysomitris spinus, L. 

Vom Zeisig brachten wir ein Weibchen, welches am 
4./16. Marz 1886 bei Germab erlegt wurde, mit. 1st nur 
Zugvogel. 

63. Chlorospi^a \chloris, L. 

Von Kulkulau brachten wir ein schones, altes Mannchen 
mit; es wurde am 5./17. Marz 1886 erlegt. Nur zwei Exem- 
plare gesehen; offenbar nur Zugvogel. 

64. Pyrgita petronia, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 3I5.1! 

Die Steinfinken sind im Gebirge uberall haufig und 
bevorzugen auch die Steilufer und das Schuttland an den 
tieferen Bachlaufen. Schon bei Krasnowodsk erlegteh wir 
die. ersten Exemplare; hier lebte der Vogel im Stadtchen, 
oftmals bewohnt er auch die Ruinen und verlassene Lehm- 
thurme. 

65. Coccothraustes carneipes, Hods. = 
C. speculigera, Brandt. 

Zaroudnoi, 1. c., pag. 312. 
Die vierzehn Exemplare dieses auffiilligen Gimpels 

wurden alle hoch im Gebirge in der Karange-dagh-Schlucht 
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erbeutet, wohin sich der Priiparant Rubansky zum Wasser- 
tumpel Dom-tschi begeben hatte. Dr. Walter fand den 
Vogel bei der Besteigung des Ak-dagh im Mai 1887 bei den 
Quellen Kurtseverdeh-tschesme und am Rande des Plateau's 
von Guljuli ungemein zahlreich in den Wachholdern, nament- 
lich der unzuganglichen Steilwande, woselbst er sicher 
brutete. Seine ausschliessliche Nahrung besteht in den har- 
zigen Beeren von Jun. excelsct. An eben den Brutplatzen 
leben im Sommer auch Turdus viscivorus und T. torquatuSy 
sowie Metoponia pusilla und Fringilla coelebs, denen, wie 
es scheint, dieselben Beeren zur Nahrung dienen. Im Ver- 
laufe des Vormittags kamen alle diese Vogel regelmassig 
zur Tranke an die geringen Wasserplatze; gewohnlich ge- 
schah das von 10—11 Uhr. Die Stimme dieses Gimpels ist 
auffallend rauh und krachzend; trotz der sprichwortlichen 
Dummheit der Gimpel benahmen sich die beobachteten 
Exemplare doch eigenthumlich. Sie schwenkten, nachdem sie 
gefusst hatten, den Schwanz eifrigst links und rechts hin und 
liessen dabei den krachzenden Ruf bestandig horen. 

66. Passer ammodendrij Severn. 
Zaroudnoi, 1. c., Vorrede pag. 265 in der Amerkung. 

Ein Dutzend Exemplare unserer Sammlung liegen vor. 
Es sind das typische Vogel, die mit der von Severzow gege- 
benen Originalbeschreibung genau ubereinstimmen (Vertic. 
und horizont. Verbreit. der Thiere Turkest., pag. 64 u. 115.). 

Alle unsere Vogel wurden Ende Marz 1886 am Tedshen, 
vis-^-vis von Kary-bend erlegt, spater fanden wir sie bei 
Dort-kuju im Juni. Westlich vom Tedshen haben wir die 
Art nicht gefunden, und scheint es, dass sie in der siidlichen 
Turkmenenwiiste entlang der Afghanengrenze gleichfalls 
fehlt. Es lasst sich daher behaupten, dass ihre Aequatorial- 
Verbreitungsgrenze mit der von Podoces Panderi zusammen- 
falle. Im Fruhling lebt der Vogel am Tedshen geschart in 
den Saxaul- und Tamtfr/x-Bestanden, fiel auch gelegentlich, 
gleich gewohnlichen Spatzen, in die trockenen Reisighaufen; 

die entlang der Bahn lagen. Bei Dort-kuju im Juni sah 
man nur einzelne Paare. 



30 Radde und Walter. 

67. Passer domesticus; L., var. indicus) Jard. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 3i6 trennt P. ind. artlich von P. domesticus. 

Alle tins vorliegenden Hausspatzen Transcaspiens ge- 
horen der indischen Varietat an und tragen die Kleider 
zum Theil noch recht frisch, die von spateren Daten aber 
stark abgerieben und vertragen. 

Wir sammelten uber zwei Dutzend, um eben grosses 
Material zu besitzen und zwar in Askhabad, Germab, 
Chodsha-kala, Merw und Tachtabasar. Die Varianten in den 
Schnabelstarken sind gering und entsprechen denen, welche 
man bei dem gemeinen Hausspatzen auch findet. Im Ver- 
gleiche zum indischen Vogel sind alle unsere Exemplare im 
Colorit intensiver gefarbt. Die Weibchen sind von denen 
des P. salicarius schwer zu unterscheiden, die letzteren sind 
ein wenig robuster, sowohl im Korperbau, wie auch in dem 
des Schnabels und besitzen die langen Schaftflecken an den 
Flanken und der unteren Brust, wenn auch nur schwach, 
so doch erkennbar. 

Wir fanden die Spatzen mit Ausnahme von Krasno- 
wodsk und einigen Wustenstationen uberall, sowohl in der 
Ebene, als auch im Gebirge in der Nahe der Menschen und 
auch in den abschreckendsten Einoden. So z. B. in unglaub- 
licher Zahl an der Afghanengrenze im hohen Sande, ostlich 
vom Murgab gegen Gele-tschesme und Agamed, Wohnplatze, 
die um so auffallender sind, als weit und breit dort kein 
susses Wasser zu finden ist. Hier bruteten die Vogel in 
grosser Zahl in Lochern (wahrscheinlich alten Merqps-Rohren) 
die an den Steilabsturzen der lehmsandigen Hochhugel ge- 
legen. In ahnlicher Weise bewohnten sie die Hochufer des 
salzigen Hogrihuk und fanden sich schliesslich in den 
Hohlen des rechten Murgabufers in der Umgegend von 
Bend-i-nadyr. Wenn man dem gegeniiber die Thatsachen 
beibringt, dass eben dieselbe Art in den Garten der Oasen 
ihre Nester in den Zweigen hoher Aprikosenbaume nach- 
lassig befestigt und daselbst grosse Brutcolonien bildet, so 
sieht man aufs Deutlichste, wie sehr sich. dieser Spatz den 
Localverhaltnissen anzupassen weiss. Es ist daher kein Grund 
vorhanden zu der Behauptung, dass in Folge des Briitens 
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in Baumen der indische Spatz zum europaischen im Gegen- 
satze stehe. Schon Horsfield (vergl. Journ. fur Ornithol. 
iSSg, pag. 283, in Hartlaub »zur Fortpflanzungsgeschichte 
der Vogel Indiens«) fiihrt an, dass der indische Spatz so- 
wohl unter dem Dachgebalk von Aussenhausern, in Mauer- 
lochern, an altem Mauerwerk von Brunnen und selten in 
Baumlochern brute. Nach Dr. Walters Beobachtungen sollen 
die alten Mannchen des Hausspatzes im Norden, wahrend 
die Weibchen briiten, sich nicht selten selbststandig auf 
Baumen unordentlich veranlagte Nester bauen, die nicht den 
Zweck ehelichen Zusammenlebens haben, aber in der Form 
sehr an die des P. indicus erinnern. 

68. Passer montanus, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 3i5. 

Den Feldspatz fanden wir im ganzen Gebiete in der 
Umgebung menschlicher Wohnungen mit einziger Ausnahme 
von Krasnowodsk, woselbst auch der Hausspatz fehlte und 
beide durch P. petronia ersetzt wurden. Selbst in den baum- 
losen Posten von Tschikischljar und an der Atreklinie war 
er, wenn auch nicht haufig, doch vorhanden. In unendlicher 
Menge lebte er in den Garten und heiligen Hainen des 
linken Amu-darja-Ufers. In Askhab^d gab es einen Albino, 
dessen vorderer Korpertheil und die Halfte der Fliigel von 
den Schultern an rein weiss waren. 

69. Passer salicicolus} Vieill. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 3i5. 

Eine grosse Anzahl von dieser Sperlingsart liegt uns 
von den Orten Askhabad, Kaaka, Bagyr und Merw vor. Die 
untereinander vortrefflich ubereinstimmenden Vogel passen 
auch genau zu den fruher bei Lenkoran erbeuteten (vergl. 
Ornis cauc., pag. 188). Im Winter werden die Schnabel 
heller. Wir glauben die Frage uber den Nestbau dadurch 
klarer zu stellen, dass jene unordentlich und in Colonien 
auf den Gartenbaumen in der Nahe von Ortschaften er- 
richteten Nester der indischen Varietat des Hausspatzen 
angehoren. Dagegen wurde auch durch Dr. Walter am 
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22. Mai/3. Juni 1886 ervviesen, dass die Nester, welche im 
Z^cn/m-Gebiisch im lichten Rohrstand am oberen Germab- 
bache gefunden wurden, dem in Rede stehenden P. salici- 
colus zukommen. Diese Nester waren mehr in Form des 
Rohrennestes veranlagt, etwa einem horizontal liegenden 
Flaschenkiirbisse mit ganz kurz abgeschlagenem Halse ver- 
gleichbar. Die Oeffnung horizontal und bei zweien nach 
Norden gerichtet. Das Ganze war aus feinen Sumpfgrasern 
geflochten und nicht sehr tief. Die Zahl der Eier belief sich 
auf fiinf bis sechs; sie waren damals noch unbebrutet! 

Was die Verbreitung anbelangt, so fanden wir diese 
Art iiber das ganze Gebiet vertheilt und uberwiegend in 
den Gerohren und Dshongeln den Bachlaufen entlang. 
Haufig trifft man sie dort auch mit P. domest. var. indie. 
zusammen, sie halt sich aber von ihm gesondert. Im Winter 
lebt sie in grossen Schaaren vereint und schwarmt auf die 
Chenopodien-Steppen aus; auffallend gemein ist der Vogel 
zwischen den Kanalnetzen in der Merw-Oase. 

70. Emberi^a icterica, Eversm. = brunniceps, Brandt. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 3o8. 

Lehmann fand den Vogel bei Nowo-Alexandrowsk 
(Brandt's zool. Anh. zu Lehm. Reise, pag. 314). Diese ist 
die gemeinste Ammernart des gesammten Gebietes mit Aus- 
schluss der Salzwiiste. Selbst im Hochsande an der Afghanen- 
grenze ostlich vom Murgab Hess sie den angenehmen Ge- 
sang von den breit ausgelegten Bliithenstanden hoher Um- 

> belliferen erschallen. Bei der Passage des Bendesen-Passes 
belebte sie die beiderseitigen reizenden Thaler, von alien 
Seiten her erklangen die flotenden Melodien. In der Lebens- 
weise entspricht diese Ammer vollkommen derjenigen von 
E. melanocephala, die hier fehlt, und kommt wie jene 
auch spat an. Das erste alte Mannchen erlegten wir am 
21. April/3. Mai 1886 bei Krasnovvodsk, 1887 traf diese 
Ammer am Murgab am i3./25. April ein. Bei Germab wurden 
am 23. Mai/5. Juni 1886 vier Nester gefunden. Das erste 
von ihnen stand in einer alten, todten Alhagistaude, etwa 
1' liber dem Boden und war nur locker aus Artemisien- 
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stengeln gebaut, die funf Eier waren angebrutet. Das zweite 
Nest stand nur Yg' hoch uber dem Boden in einer lebenden 
Artemisienstaude und enthielt vier unbebriitete Eier, zwei 
andere Nester in ahnlicher Veranlagung enthielten keine Eier. 

71. Emberi^a hortulana, L. typ. = Emb. Shah, Bonap. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 3io fiihrt Em. Shach, Bonap. auf. 

Dem Beispiele Blanford's und Schalow's folgend, 
legen wir Emb. Shah kaum die Bedeutung einer constanten 
Varietat bei. Eine ganze Reihe typischer Hortulane liegen uns 
aus Transcaspien vor. Auf dem Zuge war er Ende April, 19. 
bis 21. April/i. — 3. Mai, 1886 sehr haufig. Der 7./19. April 
wurde als fruhestes Eintreffdatum bei Durun notirt, dann 
wieder vvurden einzelne am i3./25. April am Fusse des 
Grossen Balchan bemerkt und am 1 S./zj. April gab es 
grossere Banden in Trupps geschaart bei Molla-kary. Dass 
die Hortulane in Transcaspien bruten, und zwar niedrig im 
Gebirge, erwies sich am 25. Mai/6. Juni, als wir bei Germab 
eben fliigge gewordene Junge einfingen. Hier lebten die Vogel 
auf den Berghalden am Geok-tepe-Bach in ziemlicher Anzahl. 

72. Emberi\a cia, L. typ. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 3og, fuhrt ihn mit einem ? an und ausserdem 

als selbststandige Art auch noch E. Strachei, Moor. 

Mehrere durchaus typische Exemplare, sowohl M. als 
W. liegen aus den Vorbergen der Kopet-dagh-Kette vor. 
Sie unterscheiden sich in keiner Weise von den transkau- 
kasischen Zippammern. Wahrend des Zuges waren die Banden 
vom 3.—6./i5.—18. Marz 1886 sehr zahlreich. Man darf 
behaupten, dass im Gebirge Brutplatze liegen; wir fanden 
diese Ammer auf dem Hohenplateau des grossen Balchan 
gepaart am i3./25. April in den lichten Jw/zfperws-Bestanden. 
An ahnlichen Localitiiten wurden Ende Mai mehrere Zipp¬ 
ammern auf dem Guljuli-Plateau, nahe an 9000' liber dem 
Meere gesehen. 

73. Emberi^a Huttoni, Blyth. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 3og. 

Diese Ammer kann ich nur nach dem Zeugnisse S a- 
rudnoi's unserer.Ornis einverleiben. Ni kols k y, 1. c., p. 390, 

3 
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erlegte sie in Chorassan, und zwar bei Firusa nahe Budsh- 
nurs. 

74. Crithophaga miliaria, L. 
Zaroudnoi, 1. c.? pag. 3o8. 

Ueber die uns vorliegenden Grauammern lasst sich in 
systematischer Hinsicht nichts bemerken, in Farbe und Wuchs 
sind sie typisch. Wir besitzen Exemplare von Askhabad, 
Keltetschinar, Kaaka und Tachtabasar. Auch im Gebirge 
lebt die Grauammer ebenso haufig wie in den Lehmsteppen. 

75. Cynchramus schoeniclus, L. 
Zaroudnoi, 1. c.} pag. 3io. 

Liegt uns in beiden Geschlechtern und den mehr oder 
weniger ausgefarbten Kleidern von Askhabad, Keltetschinar, 
Artyk und Kary-bend vor. Am 18. Februar/2. Marz 1886 
fand starker Zug bei Askhabad statt, Fliige, die bis 3o Indi- 
viduen fassten, fielen in die Weingarten. Sehr haufig in den 
Rohrbestanden am Murgab bei Mer\v? wo er zweifellos brutet. 
Auch am Endtheile des Tedshen im Mai beobachtet. 

76. Cynchramus pyrrhuloides, Pall. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 3io. 

Vom 28. Marz/9. April liegt uns ein recht altes Weibchen 
vor, dasselbe wurde bei Ljutfabad im hohen Rohr geschossen. 

Corides. 

77. Ammomanes deserti, Lichtst. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 3io. 

Vierzehn Exemplare, nur alte Vogel, liegen aus Trans- 
caspien vor uns. Sie wurden Anfangs Februar bei Krasno- 
wodsk und am 9./17. April bei der Station Perewalnaja 
erlegt. Wir finden die Kleider aller ungemein tiberein- 
stimmend. Am 9./21. Februar passirten starke Ziige das 
Kuba-dagh-Gebirge und zwar in der Richtung des Kammes 
von SO. nach NW. Auf den sudlich von der Station Pere¬ 
walnaja gelegenen Takyrhiigeln brutete die Art haufig, sie 
wurde dort nur gepaart angetroffen, die Mannchen sangen 
eifrig. 
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78. Melanocorypha calandra, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 3ii. 

Flinf typische Exemplare wurden am 17. bis 18. Fe- 
bruar/i.—2. Marz 1886 bei Askhabad erlegt. Damals lebten sie 
in grossen Schaaren und zwar mit Af. bimaculata zusammen. 
Einzelne Paare, deren Mannchen schon sangen, batten sich 
von den Fliigen bereits getrennt. Die besseren Steppen- 
und Feldrander bevorzugten die Calanderlerchen. An solchen 
Localitaten waren sie im ganzen Gebiete auch im Sommer 
gemein, tiefer in den Sand geht die Art nicht. Am i8./3o. 
Mai 1886 wurde nordlich von Askhabad ein Nest mit vier 
unbebriiteten Eiern gefunden. Dies war wohl schon eine 
zweite Brut. 

79. Melanocorypha bimaculata? Mentr. 

Drei alte und drei junge Exemplare liegen aus Trans- 
caspien vor, erstere aus Michailowo, Askhabad und von 
der Strecke zwischen Duschak und Kary-bend; die jungen 
Vogel stammen aus der Sulfigar- Schlucht und tragen das 
Datum 3o. Juni/12. Juli 1886. Die charakteristische aussere 
Schwanzfeder ist nie rein weiss und die hellen Endflecken 
des Schwanzes bilden bei auseinander gelegten Federn ein 
helles, durchlaufendes, schmales Band. Die Jungen tragen 
das sehr verstossene Jugendkleid. Im Gegensatze zu M. ca¬ 
landra bewohnt die in Rede stehende Art ebensowohl die 
Takyrgebiete, als auch den hohen Sand. So fanden wir sie 
auf den kahlen Takyrflachen zwischen Duschak und Kary- 
bend, ebenso wie im Flugsande von Michailowo und an 
der Afghanengrenze, wo sie namentlich haufig war. 

80. Melanocorypha tatarica, Pall. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 3io. 

Wurde bis jetzt nur vom erwahnten Autor einmal als 
Sommervogel bei Durun nachgewiesen. 

81. Melanocorypha sibirica, J. Fr. Gml. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 3ii. 

Auch diese Lerche fehlt unserer Sammlung. Sie wurde 
im Sommer fur die Strecke von Geok-tepe bis Askhabad 
von Sarudnoi nachgewiesen. 

3* 
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82. Calandrella br achy dactyl a, Leisl. typ.7 

er var. pispoletta, Pall. 

Zaroudnoi, 1. c., pag. 3ii. 

Nikolsky, 1. c., p. 3gi (C. pispoletta, Pall.). 

Ohne Zweifel kann man die extremen beiden Formen 
von C. brachydactyla, Leisl., und C. pispoletta, Pall., gut 
von einander unterscheiden, muss auch zugeben, dass der 
Zahl nach an ihnen die deutlich ausgepragten Charaktere 
in Schnabelform, Hinterschwingenlange und seitlichen Hals- 
flecken ziemlich constant sind; allein, es gibt Individuen, 
welche z. B. Schwingenverhaltnisse der brachydactyla und 
Schnabelgrosse und Form der pispoletta besitzen und den 
typischen seitlichen Halsflecken der brachydactyla anlangend, 
so findet er sich ebenfalls bisweilen auch an pispoletta. 
Liigen solche vermittelnde Uebergange nicht vor, so wiirden 
wir unbedenklich artlich trennen, da das aber der Fall ist 
und durch die von uns aus Transcaspien mitgebrachten 
Exemplare ebenfalls wieder bestatigt wird, so bleiben wir 
auf dem schon friiher behaupteten Standpunkte in Bezug 
auf die artliche Vereinigung dieser Lerchen stehen. Von den 
mitgebrachten Vogeln reprasentiren acht die typische brachy¬ 
dactyla, Leisl., funf dagegen die C. pispoletta, Pall., und 
einer hat den Schnabel der letzteren und die lange Hinter- 
schwinge der ersteren, der Halsfleck fehlt. 

Am 31. Marz/12. April 1886 begannen diese Lerchen 
in der Umgegend von Askhabad zu bauen, ebenso am 
7./19. April bei Durun und am 28. April/10. Mai gab es un- 
bebrtitete Eier bei Tschikischljar. Auch wahrend desSommers 
blieben viele kurzzehige Lerchen geschaart. Wo grossere 
Flachen sich im Gebirge finden, die mehr oder weniger den 
Steppencharakter besitzen, z. B. bei Germab, ist der Yogel 
ebenfalls haufig. In den weiten Schlickflachen im Ueber- 
schwemmungsgebiete des Atrek vvurden grosse Banden mit 
B. melanocephala und vielen Tringen und Phalaropus zu- 
sammenlebend am 3o. April 1886 angetroffen. 
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83. Otocorys alpestris, L., var. penicillata, Gouldv 

und var. larvata, de Filippi. 
Zaroudnoi, 1. cM pag. 3ii. O. penicillata, Gould. 

Den Talyscher Exemplaren gegeniiber sind die trans- 
caspischen Vogel bedeutend schwacher im Wuchse. Wir 
brachten funf Exemplare mit, da von zwei alte M. am 
S./iy. Februar bei Krasnowodsk erlegt, ein altes W. von 
eben daher am 21. April/3. Mai, ferner ein junges M. im 
ersten Kleide 22. Mai/3. Juni 1886 bei Germab auf dem 
Gebirgskamme und ein altes M. am 3o. Juni/12. Juli 1886 
oben in der Sulfigarschlucht geschossen. Dass die Alpen- 
lerche auch vereinzelt die heisse Zone im Sommer bewohnt, 
habe ich fur Transkaukasien (Ornis, pag. 208) schon erwahnt. 
Das Vorkommen der Art im Sommer bei Krasnowodsk 
bestatigt dieses Factum, hier also lebte der Vogel noch 
unter dem Niveau des Oceans (—85' in Bezug auf den 
Spiegel des Schwarzen Meeres). Dieses Individuum und in 
noch hoherem Grade das M. von der Sulfigarhohe tragen 
ein ungemein abgetragenes Kleid, ohne eine Spur auf der 
Rikkenseite jenes eigenthiimlichen weinrothlich - violetten 
Tones zu besitzen, welcher Kopf und Nacken und grossten- 
theils auch Rilckseite des Vogels im frischen Kleide deckt. 
Untenher kommt, zumal bei dem Sulfigar-Vogel, die schwarze 
Maske zur extremsten Ausbildung, es bleibt da nur ein 
schmaler weisser Kehlfleck. Ferner ist zu bemerken, dass 
bei den transcaspischen Exemplaren das schone Schwefelgelb 
der Kehle und Stirn ganz fehlt; hier sehen wir reines Weiss, 
auch tragen unsere sammtlichen transcaspischen Vogel den 
Sporn bedeutend kurzer, als die Elburs- und Altai-Exemplare; 
wir messen die extremen Differenzen bis zu 7 mm. Flugge und 
bereits geschaarte Junge gab es am 22. Mai/3. Juni bei Germab. 

84. Galerida magna, Hume*). 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 312. 

Die uns aus Transcaspien vorliegenden Haubenlerchen 
repriisentiren den als Galerida magna, Hume, von dem 

*) Nikolsky, 1. c., p. 890, fuhrt die typische Galerida cristata, L., 
aus der Umgebung Tschikischljars auf, und zwar sind die Stucke seiner 
Sammlung von Bianchi, also fraglos richtig determinirt, da B. ja die 
G. magna, H., sicher gleichfalls vorlag. Leider finden wir die Angabe 
zu spat, um die Art noch unter laufender Nummer einzureihen. 
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citirten Autor aufgefuhrten Vogel und sind unter sich ver- 
glichen ausserordentlich constant, sowohl in der Grosse, als 
auch in den Farbungsverhaltnissen. Zumal erreichen die 
Schnabel eine auffallende Lange und Starke und sind auch 
schon bei den jungen Vogeln fast ebenso machtig ausgebildet. 
Von der Stirnbasis bis zur Spitze sind sie, gerade gemessen, 
nicht unter 22 mm. lang und die Mundspalte messen wir 
von 23—25 mm. An alien alten Vogeln, die von Anfang 
Marz bis Mitte Juni geschossen wurden, zeichnet sich das 
Kleid der Oberseiten durch stark prononcirtes Lehmgelb 
aus, sehr viel lichter sieht man bei manchen Individuen 
denselben Farbenton untenher. Die Flecken der Brust sind 
bei den alten Vogeln heller als bei G. cristata und die 
Spitzen der Schopffedern erscheinen mehr braunlich als 
schwarz. Die in Rede stehenden Vogel schliessen sich am 
besten an die Abbildung (zu gross) und Beschreibung der 
G. macrorhyncha, Trist. in Dresser's birds of Europe, 
p. XX, 1873, und stimmen vollkommen zu der Abbildung der 
G. magna, Hume in Lahore to Yarkand, pi. XXX, wahrend 
eine uns als G. magna durch E. v. Homeyer mitgetheilte 
Haubenlerche, zumal in den Schnabelverhaltnissen, bei heller 
Gefiederfarbe sich direct an die typische Haubenlerche 
schliesst. Diese G. magna vermittelt gut zwischen G. cristata 
und G. macrorhyncha. Hiernach erklart sich fiir uns, dass 
Dresser am Ende seiner langen Synonymic fiir G. cristata 
auch G. magna, Hume, auffiihrt. Auffallend ist es aber, 
dass die Tristam'sche Art in typischer Form bis jetzt nur 
aus Nordafrika und ostwarts bis nach Syrien gefunden wurde. 
Dass die Schnabelmaasse auch bei der typisch gefarbten 
G. cristata Transkaukasiens jene fiir macrorhyncha ent- 
scheidenden bisweilen erreichen, erwahnte ich bereits in der 
»Ornis«, pag. 210. 

Diese Haubenlerche bewohnt das ganze von uns bereiste 
Gebiet, fehlt selbst den Salzfliichen und dem hohen Sande 
nicht. Am 28. Marz/9. April 1886 fiitterten die Hauben- 
lerchen bei Ljutfabad schon die Jungen. Unbebriitete Eier 
der zweiten Brut wurden am 11./2'}. Mai 1886 in Chodsha- 
kala gefunden. 
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85. Lullula arborea, L. 

Zaroudnoi, 1. c., pag. 3io. . 

Auf dem Zuge wurde die Baumlerche mehrfach in 
den ersten Tagen des Marz alten Styls beobachtet und am 
3./i5. erlegt. Am i7./29- Marz 1886 trafen wir sie ebenfalls 
auf dem Zuge bei Duschak. Wenige Paare briiteten bei 
Germab und Kulkulau, wie das durch einen Balg, vom 
24. Mai/5. Juni bewiesen wird. Ungleich haufiger briiten 
die Baumlerchen hoch oben im Kopet-dagh, wo Dr. Walter 
sie auf dem Plateau von Guljuli und S'ebir in den lichten 
i/ww/perz/s-Bestanden der alpinen Wiesen Ende Mai 1887 
antraf. 

86. Alanda arvensis, L. 

Nur in geringer Menge zieht die Feldlerche durch die 
Gebiete von Transcaspien. Wir schossen die ersten Exemplare 
am 17.—18. Febr./i.—2. Marz 1886 bei Askhabad. Eines 
von diesen war starkwiichsig. Damals wanderten kleine 
Trupps mit den Flugen von M. calandra und namentlich 
von C. brachydactyla. Spater sahen wir sie in der Ebene 
nie mehr, bis auf ein einzelnes Exemplar, welches am 
14./26. April auf dem Takyr von Bala-ischem erlegt wurde 
und wohl ein verschlagener Nachzligler war. 

87. Alanda triborhyncha, Hods. 

Zaroudnoi, I.e., pag. 312 unter A. guttata, Brooks. 

Uns liegen hier leider nicht die Originalbeschreibungen 
des Al. guttata von Brooks und Biddulph (Ibis 1881) vor. 
Indessen beruft sich Sarudnoi/ pag. 3i27 auf die Tafel 
XXVIII des Werkes »Lahore to Yarcand«. Er schreibt: Notre 
exemplaire unique ressemble beaucoup au dessin de cet 
oiseau, fait par Mr. Keulemans (Lahore to Yarcand, pi. XXVIII). 
Unter dieser Tafel steht aber Alauda triborhyncha, wahrend 
Sarudnoi's Name Nr. 117 Alauda guttata, Brooks lautet. 
Wir setzen demnach voraus, dass beide Namen derselben 
Art angehoren. Herr Lorenz in Moskau revidirte unseren 
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als Al. guttata bezeichneten Vogel und setzte die Bezeichnung 
triborhyncha auf die Etiquette*). 

Ein halbes Dutzend dieser Lerche brachten wir mit, 
wir erlegten. sie: 

Bagyr 2 1 § am 3i. Marz/12. April 1886. 
Askhabad 1 c? am i./i3. April 1886. 
Tachtabasar 1 cf am 22. Juni/4. Juli 1886. 
Sulfigar 1 cf 3o. Juni/12. Juli 1886. 

Die gesammte untere Flugelseite ist lehmgelbrothlich 
(die Farbe wie sie bei G. cristata ebenda zu sehen) gefarbt, die 
dunklen Schaftfiecken auf der Brust sind scharf begrenzt. 
Der nahe verwandten Feldlerche verglichen, erweist sich 
der Schnabel stets kraftiger und die obere Korperseite bei 
fast gleicher Fleckung entschieden mehr rothlich grau, 
zumal auf den Aussenfahnen der Schwingen. Der Vogel ist 
bedeutend kleiner als AL arvensis, unser grosstes M. hat 
eine Totallange von iSy mm., Schnabel auf der First = 14, 
Schwingenlange vomBug zur Spitze = 92, Schwanzlange = 60, 
Tarsus = 22 und Sporn = i3 mm. 

An den Vorbergen der Kopet-dagh in der Achal-teke- 
Oaseist der Vogel nicht haufig, bei Durun und um Askhabad 
wurde er in ihr beobachtet, erst im gesammten Pendeh-Gau 
wird er gemein und vertritt daselbst die Feldlerche. Im 
Gesange und im Aufsteigen wahrend desselben entspricht 
er ihr vollkommen. Am 3i. Marz/12. April wurde das Nest 
ostlich von Bagyr in den Vorbergen des Kopet-dagh gefunden, 
es stand in ziemlich hohem Grase zwischen trockenen Arte- 
misien, tief aber sehr locker gebaut, durchaus dem Neste der 
Feldlerche gleichend. Die funf Eier waren unbebrlitet. 

88. Anthus campestris, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 304. 

Acht Exemplare liegen vor, sie wurden bei Durun, 
Askhabad, Germab, Kaaka und am grossen Balchan erlegt. 

*) Dresser in London bestimmte dense Iben Vogel als AUgulgula. 
Radde schreibt mir daruber: »Dahaben wirwieder die schon en Arten!!« 
J£in einziger logischer Schluss ist moglich, namlich der, dass alle drei 
dasselbe sind. R- Blasius. 



Die VOgel Transcaspiens. 41 

Bis auf die kleinen Variationen der Brustflecken, ist Alles, 
auch die Krallen der Hinterzehen, an unseren Vogeln normal. 
In den Vorbergen der Kopet-dagh-Kette und niedrig im 
Gebirge ist die Art iiberall haufig. Ein Nest mit drei un- 
bebriiteten Eiern wurde am 25. Mai/6. Juni 1886 bei 
Germab gefunden. 

89. Anthus spinoletta, L. 

Der Wasserpieper wurde nur in zwei weiblichen 
Exemplaren erbeutet. Das eine vom 17. Febr./i. Marz 1886, 
bei Askhabad erlegt, triigt das von Dresser und Anderen 
beschriebene Winterkleid mit starker Schaftfleckung auf 
der schmutzig weisslichen Brust, es erinnert in dieser Form 
an den Anth. obscurus Lath. = rupestris, Nils. Das zweite 
Exemplar, am 27. Marz/8. April bei Artyk erlegt, ist ein 
altes Weibchen, welches dem Mannchen durchaus ahnlich 
erscheint. Bei beiden Vogeln sind die plastischen Verhaltnisse 
ubereinstimmend, das letzterwTahnte Exemplar ein wenig 
kleiner. Ohne Zweifel ist der Wasserpieper nur Zugvogel 
in unserem Gebiete. 

90. Anthus pratensis, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 304. 

Auch wir constatiren die Art nur als Zugvogel und beob- 
achteten sie einzeln am 17. Febr./i. Marz 1886 bei Askhabad, 
am 27. Marz/9. April bei Artyk, endlich am 7./19. Marz 1887 
auf einer Insel des Amu-darja. Das von Herrn Jase- 
witsch (Tschikischljar) eingesendete Exemplar ist dort am 
27. Marz/8. April 1887 erlegt worden. Am i8./3o. Marz 1887 
sah Dr. Walter bei Alt-Merw einen Trupp von 18 Stuck. 

91. Anthus arboreus, Bechst. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 804. 

Zwrei Weibchen vom Baumpieper brachten wir mit, 
das eine, durchaus normal, wurde bei Koschi, unweit 
von Askhabad erlegt, das zweite stammt von Molla-kary 
(11./23. April 1886), dieses zeichnet sich durch jdie lebhaft 
hochgelbe Farbung auf Kehle und Brust aus, Sporn normal. 



42 Radde und Walter. 

Das intensive Colorit des Vogels lasst sich durch Alter und 
Erbeutungsdatum zur Genuge erklaren. Da wir im Sommer 
dem Baumpieper nirgends begegnet sind, so glauben wir, 
dass er nur Zugvogel fur unser Gebiet sei. 

92. An thus cervinus. Pall. 

Ein Mannchen im vollen Prachtkleide wurde am 
ii./23. April an den Lagunen von Molla-kary erlegt. Auch 
nur Zugvogel, nirgends anderweitig gesehen. 

93. Budytes citreolus, Pall. 

Funf Exemplare brachten wir mit, drei Mannchen und 
zwei Weibchen wurden bei Krasnowodsk, Molla-kary und 
Artyk Anfangs April geschossen. Bei den Lagunen von 
Molla-kary briitet der Vogel vielleicht, da er Ende April 
in mehreren Paaren dort lebte. 1887 wurde diese Stelze 
in ziemlicher Zahl mit B. melanocephala auch am Kuschk 
und Murgab 7.—22. April/19. April—i.Mai beobachtet. Am 
29. Marz/10. April 1886 zogen grosse Mengen mit B. melano¬ 
cephala und Mot. alba typ. bei Artyk. An zweien der v.or- 
liegenden alten M. ist die schwarze, hintere Halszone sehr 
breit und intensiv, sie dehnt sich bis fast zur Mitte des 
Rikkens. 

94. Budytes Rayi} Bp. 

Aus der ostlichen Uferzone des Caspi liegen drei 
Exemplare vor. Es sind alte M., die bei Krasnowodsk am 
2i. April/3. Mai 1886, bei Tschikischljar und tiefer land- 
einwarts bei Bala-ischem am 14./26. April erlegt wurden. 
Am ersteren Orte war die Art auf dem Zuge haufig, einzelne 
Exemplare wurden auch 1887 am oberen Murgab Mitte 
April alten Styls beobachtet. 

95. Budytes flavus, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 304. 

Ein Parchen vom 29. Marz/10. April 1886 liegt uns 
von Artyk vor. Damals zogen grosse Mengen dieser Stelzen 
durch, ebenso auch vom 18.—21. April/3o.—3. Mai der 
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Kiiste entlang bei Krasnowodsk. Noch spater passirten 
gleich grosse Schwarme das Kuschkthal zwischen Mor-kala 
und Tschesme-i-bid am 23. April/5. Mai 1887, nachdem 
schon am 7.— iS./iq.—25. April die grossten Schwarme 
dem Murgab entlang gevvandert waren. Mitte August hat 
Sarudnoi die Art auf dem Riickzuge in grosser Menge 
beobachtet. 

96. Budytes melanocephalus, Lichtst. 

Zaroudnoi, 1. c., pag. 304. 

Unsere Suite, vorwaltend aus recht alten M. in 9 Exem- 
plaren bestehend, stammt von: Besmein i./i3. Marz 1886, 
dann von Duschak 17.—18./29.—3o. Marz 1886, ferner von 
Artyk 28.—29. Marz/9.—10. April 1886. Die Vogel sind 
typisch, keine Spur! vom weissen Supraciliarstreifen. Ob- 
gleich an geeigneten Orten nicht seltener Brutvogel, so 
passirt doch diese Art in ungeheurer Zahl das Gebiet auf 
dem Zuge und wird im Friihlinge allerorts wandernd 
beobachtet. Bis zum 28. Marz/9. April 1886 wurde nur 
diese gelbe Stelze beobachtet, die vorher genannten Arten 
ziehen spater und fallen ihre Wanderzuge erst mit dem Haupt- 
zuge von B. melanocephalus zusammen. Die ersten ver- 
einzelten Vorziigler wurden 1886 schon, wie oben angefuhrt, 
am i./i3. Marz erlegt; ebenso trafen 1887 einzelne Exem- 
plare bei Merw am 3./i5. Marz ein. Grosse Scharen 
passirten erst vom 27.-29. Marz/8.—10. April 1886 die 
Rohrbestande von Artyk. Jeder Zahlschatzung spottende 
Ziige wanderten wolkenartig vom 7.—12./19.—24. April 
1887 bei Tachtabasar, stets die Richtung des Murgabthales 
einhaltend; bei allmahlicher Abnahme der Massen wahrte der 
Zug in dieser Gegend bis zum 23.—24. April/5.—6. Mai, 
an welchem Datum am Kuschkimmer noch Fluge von 40 — 100 
Individuen passirten, und zwar in unglaublicher Eile. Brut- 
platze liegen z. B. in den ausgedehnten Rohr und Typha- 
bestanden im Versiegungsdelta des Tedshen, der im Sande 
verlauft. 
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97. Motacilla boarula, Penn. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 3o5. 

Auf dem Zuge wurde am 20. April/2. Mai 1886 ein 
Exemplar in dem elenden Gartchen von Krasnowodsk 
gesehen. Hier wollte der Vogel im dichten Z^czwfn-Gebusche 
ubemachten. Bei Nuchur briitet die Art haufig. 

98. Motacilla alba, L. typ. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 3o5. 

Zwei Weibchen von Bala-ischem 14./26. April 1886 
und 28. Marz/9. April 1886 liegen vor. Das erste Ankunfts- 
datum fur 1886 fiel auf den 7./19. Marz bei Besmein und 
Askhabad, starker Zug fand am 29. Marz/10. April bei 
Artyk statt. Ziemlich zahlreich war der Vogel Anfang 
Aprils 1887 am Amu-darja, doch nicht in starken Ztigen. 
Die ersten weissen Bachstelzen wurden am 9-/21. Marz dort 
gesehen, blieben aber an Zahl gegen die dort standige 
M. personata stets zuriick. 

99. Motacilla personata, Gould, typ. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 3o5. 

Nachdem mir (R) durch die transcaspische Expedition 
ein reiches Material iiber diese weisse Bachstelze vorliegt, 
muss ich die von mir in der »Ornis«, pag. 220, nur als 
Varietat von alba aufgefiihrte M. personata als artlich fest- 
Stehend betrachten. Sie ist in Bezug auf die Vertheilung 
der schwarzen Farbung an Kopf, Kehle, Oberbrust und 
Nacken im Sommerkleide sehr constant und auch das Weiss 
der Fliigel und die Maasse schwanken nur wenig. Letztere 
ergeben sich an einem der alten Mannchen folgendermaasen: 

Totallange  202 mm. 
Fliigel vom Bug zur Spitze 94 » 
Schwanz  101 » 
Schnabel auf der First  14 » 
Tarsus  2 3 » 

Diese Art uberwintert in den Tiefliindern Transcaspiens, 
wahrend Mot. alba typ. Zugvogel ist. Briitend fanden wir 



Die Vogel Transcaspiens. 45 

sie bei Germab, Askhabad, von woher wir junge, noch nicht 
ganz ausgewachsene Vogel mitbrachten. Auch an diesen 
ist die untere Hals- und Brustseite sammt den seitlichen 
und oberen Kopfpartien rauchschwarz gefarbt, nur oben 
und hinter dem Auge steht ein weisser Fleck, das viele 
Weiss an den oberen Fliigeldecken ist bereits stark aus- 
gepragt, doch nicht rein im Tone. Unter den wandernden 
Schwarmen der weissen und gelben Stelzen haben wir nie- 
mals eine M. personata gesehen. Im hohen Flugsande wurde 
am Brunnen von Repetek ein Parchen am 6./18. Marz 1887 
beobachtet und an ahnlichen Localitaten mehrere Paare bei 
Utsch-adshi. Auf den Inseln des Amu-darja fehlte die Art 
nicht. 

Insectivorae. 

100. Acrocephalus stentoreus, Ehrb. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 3oi. 

Dem Flugelschnitte gemass entsprechen die mitge- 
brachten Exemplare mehr oder weniger dem typischen 
stentoreus; man darf aber keineswegs die Langenverhaltnisse 
der fiinf ersten Schwungfedern als ganz constant betrachten. 
Meistens ist bei A. stentoreus 2 — 5, oder etwas kiirzer, 
bei A. turdoides, Mey = arundinaceus, L., dagegen 2 fast 
= 3. Die Schnabel geben noch besseren artlichen Unter- 
scheidungsanhaltspunkt, da sie bei turdoides kiirzer und 
dicker, bei stentoreus langer und schlanker gebaut sind. 
Unsere Exemplare stammen von Germab und Askhabad. Sie 
wurden Ende Mai erbeutet, tragen daher ein sehr ver- 
schossenes und abgeriebenes Kleid, dessen obere Seite iiberall 
fahl graubraun ist. Der Stimme nach und auch in der 
Lebensweise gibt es zwischen beiden Arten keine Unter- 
schiede. Dieser grosse Rohrsanger bevvohnt die Rohrbestande 
an den Bach- und Flusslaufen des ganzen Gebietes. Zum 
Qrsten Male begegneten wir ihm am 7./19. Mai 1886 am 
Tschandyr, spater in grosser Menge bei Germab, auch am 
Askhabadflusschen, ferner am Keschefrud und an den alten 
Laufen des Tedshen, wo er zahlreich briitet; 1887 traf er 
mit Aedon am Murgab siidlich von Bend-i-nadyr am 
i3./25. April ein. 
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101. Acrocephalus agricola, Jerd. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 3oi. 

Diese Art konnen wir nur nach dem Citate aufnehmen. 

102. Acrocephalus dumetorum, Blyth. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 3oi. 

Drei Exemplare liegen vor. Von ihnen sind zwei 
Mannchen bei Dusu-olum am 6./18. Mai 1886 und em 
Mannchen bei Chodsha-kala am 10./22. Mai erlegt. Die 
Schwingenverhaltnisse weichen insofern etwas ab, als 
die zweite der sechsten fast gleich, aber stets etwas kiirzer 
als die siebente ist. Im Uebrigen stimmt Alles zu A. du¬ 
metorum, Blyth. Nikolsky, 1. c., p. Sgy, erlegte die Art am 
Glirgen in Nordpersien, nahe der russischen Grenze. 

103. Acrocephalus streperus, Viell. = A. arundinaceus, Gml. 

Die beiden Exemplare, welche bei Artyk am 29. Marz/ 
10. April 1886 c? und bei Askhabad am 4./16. April 1886 9 
auf dem Zuge geschossen wurden, ziehen wir in Folge der 
Schwingenverhaltnisse (2 = 4, oder ein Minimum kiirzer) 
zu dieser Art. Wir kennen sie nur vom Zuge. Nikolsky 
kennt auch diese Art von der Mundung des Giirgen, 1. c., 
?. 397. 

104. Calamodyta melanopogon, Temm. 

Diese Art, obwohl von Herrn Sarudnoi i884nochnicht 
gefunden, ist besonders wahrend der Zugzeit in Transcaspien 
nicht selten. Wir brachten acht Exemplare mit, sechs davon 
wurden bei Artyk vom 27.—29. Marz/8.—10. April 1886 
erlegt, eines am 3./i5.Marz 1887 bei Neu-Merw, und eines am 
8./20. April 1887 bei Tachtabasar, funf Exempl. sind c?\ drei $• 
Alles an ihnen ist normal. Die Helligkeit und Breite des 
weissen Supraciliarstreifens hangt weniger vom Geschlechte 
als vom Alter ab- recht alte Weibchen haben ihn sehr 
stark prononcirt, junge Mannchen zwar deutlich, aber doch 
merklich schmiiler. Wahrend der letzten Tage des Marz 
a. St. 1886 zogen diese Rohrsiinger sehr zahlreich mit Potamo- 
dus luscinioideSy Savi bei Artyk. Da bei Neu-Merw schon 
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am 3./i 5. Marz 1887 die Vogel im aiten Rohr eifrig sangen 
und durchaus nicht selten waren, augenscheinlich sich zu 
dieser Zeit auch nicht auf dem Zuge befanden, so durfte 
die Voraussetzung begriindet sein, dass die Art dort Stand- 
und Brutvogel sei. Bei Tachtabasar gab es in den alten 
Murgablaufen entschieden Brutplatze7 da dort Mitte April 
a. St. die M. der Paare eifrig sangen. 

105. Potamodus (Locustella) luscinioides, Savi. 

Vom Fruhlingszuge liegen uns acht Exempiare vor, 
flinf cf und drei 9. Fiinf wurden vom 27. bis 29. Marz/8. bis 
10. April 1886 bei Artyk und drei am 2./14. April bei 
Askhabad erlegt. Alle diese Vogel stimmen untereinander 
und mit typischer luscinioides in jeder Hinsicht uberein. 
Auch diese Art ist uns nur von der Zugzeit bekannt, die 
von Ende Marz bis circa 6./18. April 1886 stattfand. In 
diesem Zeitraum passirte sie sehr zahlreich bei Artyk, 
Ljutfabad, Askhabad und Bagyr. 

106. Cettia Cetii, La Marm. 

Es liegen uns nur zwei Exempiare vor, beide sind 
Weibchen, am 20. Februar/4. Marz 1886 bei Keltetschinar 
und am 5./17. Marz bei Kulkulau geschossen. In der Ge- 
sammtlange zeigen sie eine Differenz von nicht ganz einem 
halben Zoll und dem entsprechend sind dann auch die 
FJiigel und der Schnabel etwas kurzer bei dem kleineren 
Weibchen. Die Proportionen im Flugelschnitte stimmen 
gut uberein und nur die Schwanzlangen werden fur die 
Totallange entscheidend. Nach Dr. Walter's neuesten Beob- 
achtungen liberwintert der Cettf-Sanger in dem Talyscher 
Tieflande*) und wahrscheinlich bleibt er auch in Transcaspien. 

107. Atraphornis nana, Hempr. et Ehrb. = 

A. aralensis, Evrsm. 
Zaroudnoi, 1. c. pag. 3o2. 

Unsere zehn Exempiare stimmen genau zu einander. 
Das Gebirge meidet diese Art, sie halt sich vorwaltend in 

*) 1887 fand ich ihn im Januar auch in der mittleren Kura-Ebene, 
urn Sogut-bulach. (Walter.) 
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der Artemisien- und Halophyten-Steppe auf, weniger haufig 
im Sande. Wahrscheinlich uberwintern im Tieflande einzelne 
Individuen, da wir schon am 24. Februar/8. Marz 1886 bei 
Bal-kuju ein Exemplar erbeuteteru Die Mehrzahl zieht 
zweifellos, und zwar wurde am 1 5.—16./27.—28. Marz 1887 
im Sande von Utsch-adshi ein starkerer Zug beobachtet. Am 
i3./25. April 1886 wurde einem Weibchen, bei Bala-ischem 
geschossen, ein fast legereifes Ei entnommen. Das Nest, 
welches dem der Rohrsanger gleicht, ist von Sarudnoi, 
1. c., beschrieben worden. 

108. Scotocerca inquieta, Ruppel. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 3o3. 

Die lange Suite, welche wir von diesem zierlichen 
Vogelchen aus Transcaspien mitbrachten, gibt uns zu syste- 
matischen Bemerkungen keine Veranlassung. Da wir die 
ersten Exemplare schon am 3.—6./i5.—18. Februar 1886 
bei Krasnowodsk erlegten, ais dort noch tiefer Winter statt- 
hatte, so durfen wir behaupten, dass wenigstens ein Theil 
tiberwintert. Auf dem Zuge nach Turkestan wurde der sonst 
an's Gebirge gebundene Vogel auch im Sande beobachtet; 
so namentlich viel am i5.—16./27.—28. Marz 1887 bei Utsch- 
adshi. Einzeln fanden wir ihn auch am 24. Februar/8. Marz 
1886 im Sande von Bal-kuju und ist auch wohl als ver- 
spateter Durchziigler ein Exemplar zu betrachten, welches 
Herr Jasewitsch am 10./22. Mai 1887 an der Kuste von 
Tschikischljar geschossen hat. Als Brutvogel ist er in alien 
Gebirgen gemein, sowohl in der Kustenkette des Kuba-dagh, 
als auch im Balchan und im gesammten Kopet-dagh. Bereits 
am i3./25. April trafen wir im grossen Balchan ausgeflogene 
Junge. S a rud n oi hat die Lebensweise des reizenden Vogel- 
chens gut geschildert. Die einsamsten Gebirgshalden belebt 
es ungemein lieblich und ist dabei dem Menschen gegeniiber 
ganz furchtlos. 

109. Aedon galactodes, Temm. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 295. 

Ueber die uns vorliegenden i5 Exemplare lasst sich 
in Bezug auf ausseren Bau und Flirbung nichts sagen. Der 
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Vogel ist liber das ganze Gebiet in grosser Haufigkeit ver- 
breitet, er kommt aber spat an. 1886 trafen wir ihn zuerst 
am S./iy. Mai am Atrek bei Tschat an, 1887 wurde er schon 
am i3./25. April siidlich von Bend-i-nadyr am Murgab erlegt 
und traf am 20. April/2. Mai in grosser Menge bei Tachta- 
basar ein. 

110. Herbivocula (Phylloscopus) neglecta, Hume. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 299. Lusciniola neglectaj Hume. 

Die Gesammtgrosse unserer drei Weibchen, welche 
1886 hoch im Kopet-dagh bei Domtschi am 27. Juli/8. August 
erlegt wurden, ist kleiner als das Blanford'sche Maass an- 
gibt. (East. Pers. Vol. II, pag. 182—183). In den ubrigen 
plastischen Verhaltnissen stimmen unsere Exemplare vor- 
trefflich zu seinen Angaben. Die Art ist in den hochstehenden 
Wachholdern des Gebirges, wo sie brutet, haufig; sie wurde 
von Dr. W alter bei der Besteigung des Ak-dagh bei Domtschi, 
Kiirtseverdeh-tschesme und auf dem Guljuli-Plateau vielfach 
beobachtet. 

111. Phylloscopus trochilus, L. typ., et var. icterina, Eversm. 
(necViellt.) = P. Eversmanni, Bonpt.; nec Eversmanni, Middf. 

Es liegt eine grosse Reihe dieses Laubsangers aus 
Transcaspien vor uns. Sie wurde wahrend des Fruhlings- 
zuges iiberwiegend im Kiistengebiete erbeutet, namlich bei 
Molla-kary am 11./23. April, bei Perewalnaja am 10./22. April, 
auf dem grossen Balchan am i3./25. April, bei Michailowo 
am 16./28. April, Krasnowodsk am 19.—20. April/i.—2. Mai, 
Hassan-kuli am 3o. April/12. Mai 1886. Die Varianten in 
der Grosse sind nicht sehr bedeutend, der Fliigelschnitt ist 
bei alien sehr constant. Wir messen: 

c? c? 
Max. Min. 

Totallange 120 mm. 114 mm. 
Flugel vom Bug zur Spitze 67 » 63 » 
Schwanzlange  52 » 51 » 
Schnabel auf der First... 11 » 10 » 
Tarsus  18,5 » 17,5» 

4 
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Wahrend das Colorit der oberen Korperseite bei alien 
15 Exemplaren iibereinstimmend und typisch ist, sehen 
wir dasselbe auf der unteren Korperseite ausserordentlich 
schwanken. Es gibt da Vogel mit hochkanariengelber Brust- 
und Halsflache, wahrend andere dort kaum Spuren von 
Gelb besitzen und einige sogar stark grau getrubt erscheinen. 
Im Inneren des Landes wurde 1886 die Art nicht gefunden, 
dort traf sie aber 1887 Dr. Walter bej Sary-jasy am Murgab 
am. 4.—5./i6.—17. April gemeinschaftlich mit Ph. tristis auf 
dem Zuge an. In der Sandwiiste ostlich vom Murgab lebte 
nur die letztgenannte Art. 

112. Phylloscopus tristis, Blyth. 

Da an alien unseren zehn Exemplaren die Tarsen und 
Zehen schwarz sind, ferner der Supraciliarstreifen nichts 
von Gelb besitzt, sondern hell schmutzig graubraun gefarbt 
ist, wie auch endlich die Riickenfarbe meistens nichts vom 
grungelblichen Anfluge aufvveist, so fiihren wir diesen Vogel 
als P. tristis, Blyth., auf. In allem Uebrigen steht er bekanntlich 
dem P. rufus, Lath, sehr nahe. Im Sommer ist die Art von 
uns nicht gefunden worden, desto haufiger auf dem Zuge. 
Wir erbeuteten die Exemplare: bei Molla-kary 11./23. April 
1886, auf dem grossen Balchan i3./2 5. April i886; Askhabad 
2./14. April 1886, Artyk 27. Marz/8. April 1886 und Kaaka 
14./26. Marz 1886. Letzteres ist als erstes Ankunftsdatum 
fur 1886 zu bezeichnen, wahrend 1887 der Vogel am 
12./24. Marz in einem heiligen Haine am linken Ufer des 
Amu-darja zahlreich anlangte. Das erste Exemplar wurde an 
demselben Platze schon am 9./21. Marz erlegt. 

113. Phylloscopus nitidus} Blyth. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 299. 

Von diesem schonen Laubsanger liegen uns zwei 
Mannchen aus Transcaspien vor. Herr Jasewitsch sendete 
das eine am 2./14. Mai 1887 bei Tschikischljar erlegte; das 
andere schoss Dr. Walter am 20. April/2. Mai 1886 bei 
Krasnowodsk. Die freilich nicht allzu kraftig ausgepragte 
helle Binde am Ende der oberen Flugeldecken, vereint mit 
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der obenhin lebhaft grunen, untenhin kanariengelben Far- 
bung, sowie die festen Verhaltnisse im Flugelbau und die 
hellen FQsse lassen die Species gut erkennen. 

114. Hypolais pallida, Hemp, et Ehrb. 

Zaroudnoi, 1. c., pag. 3o2. 

Aus unserem grossen Material der Hypolais-Gruppe 
erwiesen sich nach genauester Priifung nur zwei Exemplare 
als entschieden zur H. pallida, Hempr. et Ehrb., gehorend, 
da an ihnen die zweite Schwinge merklich langer als die 
siebente ist. Beide erwahnten Exemplare sind Mannchen und 
wurden am 6./18. Mai 1886 bei Dusulumund am 25. Mai/6. Juni 
1886 bei Germab erlegt. Ist Brutvogel. 

115. Hypolais rama; Sykes. 

Zaroudnoi, 1. c.y pag. 302. 

Von dieser mit der H. caligata} Lichst., so nahe ver- 
wandten Art brachten wir 3o Exemplare mit. Wir theilen 
die Ansicht Dresser's, dass diejeaigen, welche sie artlich 
trennen und jene, welche sie mit der H. caligata, Lichst., 
vereinigen wollen, gleiche Rechte haben. Untereinander 
stimmen unsere Vogel gut iiberein bis auf Minimaldifferenzen 
der zweiten Schwinge, welche bei acht Individuen gleich 
der siebenten ist, bei alien anderen aber etwas kurzer. Das 
Colorit ist durchaus eintonig, oben und auch unten. Diese 
Species bewohnt das gesammte Gebiet in grosser Haufigkeit; 

namentlich in den T^m^rfx-Bestanden, entlang den Wasser- 
laufen. Der Zug begann 1886 am 11./23. April bei Molla- 
kary, vom 14.—16./26.—28. April hatte er sich sehr ge- 
steigert. Am 9./21. Mai wurden Nester mit unbebriiteten 
Gelegen mit drei bis vier Eiern bei Chodsha-kala im Ta- 
marix gefunden. Sie standen niedrig und zeichneten* sich 
durch ovale Form der Nestmulde im oberen Umfange aus. 
1887 begann der Zug am Murgab am 4./16. April und 
steigerte sich am 8./20. April zum Hohepunkte. 

4* 
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116. Adaphoneus orphea, Temm., var. Jerdoni, Blyth. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 3oo. 

Gleich den von Bianchi (Bull, de TAcad. imp. de St. 
Ptsbg. 1886, T. XXXI, pag. 354) aus Ost-Buchara erwahnten 
Exemplaren schliessen sich auch unsere transcaspischen 
Vogel der ostlichen Varietat von A. orphea, Temm. an. 
Ihr Colorit ist auf der unteren Seite, zumal auf den Flanken 
viel lichter als an Siideuropaern und der Schnabel langer, 
wenn auch nicht immer starker. Ein recht altes M., am 
4./16. April 1886 bei Koschi geschossen, tragt das Kleid 
schon ausgefarbt. An ihm ist die obere Kopfplatte bis iiber 
den Nacken fort sehr dunkel, fast rein schwarz und die 
Ruckenseite rein schieferaschgrau. Ein anderes M. wurde 
bei Pul-i-chatum am 3./i5. Juli erlegt und ein W. von 
Herrn Jasewitsch mit dem Datum 2./14. April 1887 von 
Tschikischljar eingesendet. Sehr zahlreich hielt sich der Vogel 
Anfangs Mai iSSyin den lichten Pistacien-Standen des Elbirin- 
kyr bei der Quelle Aghar und an gleicher Localitat im 
Ostende des Kopet-dagh hoch liber dem Keschefrud auf. 
Bei Aghar damals offenbar noch ziehend. 

117. Sylvia curruca, Lath., var. affinis, Blyth. 
Zaroudnoi, Syl. affinis, Blyth., 1. c., pag. Boo. 

An unseren Exemplaren ist constant die zweite Schwinge 
etwas kurzer als die sechste, mithin haben wir es mit der 
nur als Varietat haltbaren und als solche auch von Bianch i 
behandelten Form zu thun. Das Colorit der Ruckenseite 
unserer Vogel aber ist, obwohl sie im April erlegt wurden, 
auffallend fahl graubraunlich, besonders auf den oberen 
Schwanzdecken. Unsere Exemplare sind kleinwuchsige M., 
die Totallange schwankt zwischen 120—140 mm., die der 
Fliigel betragt 64 mm. und etwas weniger. Erlegt wurden die 
Stiicke am Tedshen 20. Marz/2. April 1886 cf, am 10./22. 
April 1886 d* bei Perewalnaja, 15./27. April 1886 cT bei 
Molla-kary, 11./23. Marz 1887 c?1 am Amu-darja. Das zuerst 
und zuletzt erwahnte Exemplar gibt zugleich die Ankunfts- 
zeit in den beiden Jahren. Am i3./2 5. Miirz 1887 fand ein 
starker Zug am Amu-darja statt und wahrte am Murgab 
bis zum 24.—25. Marz/6.—7. April. 
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118. Sylvia cinerea, Briss. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. Boo. Syl* cinerea fuscipilea, Serverz. 

Acht graue Grasmticken liegen von unserer Reise vor, 
sie wurden erlegt: 

Bagyr 2 cf, am 3i. Marz/12. April 1886. 
Tschikischljar 2 c? 27. April/9. Mai 1886 (am weissen 

Hiigel). 
Beum-basch 1 (j* i./i3. Mai 1886. 
Chodsha-kala 1 9./21 Mai 1886. 
Germab 2 23. Mai/4. Jun1 I886. 

Die Varianten an diesen Exemplaren in Bezug auf 
Grosse, Colorit und mehr oder weniger entwickelte rost- 
farbene Schwingenrander uberschreiten nicht das an euro- 
paischen Vogeln vorkommende Maass, so dass wir die Auf- 
fuhrung der Var. persica, de Filp., und fuscipilea, Severz^ 
unterlassen. Diese Grasmiicke briitet in Transcaspien, wie 
sich das aus den zuletzt oben aufgefuhrten Daten ergibt. 

119. Sylvia hortensis, Gml. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 3oo. 

Nach dem citirten Autor seltener Brutvogel in Germab; 
wir fanden ihn nicht. 

120. Sylvia atricapilla, Briss. 

Vom Monch ubersendete uns der eifrige Herr Jase- 
witsch ein altes Weibchen, welches er am 25. April/7. Mai 
1887 bei Tschikischljar erlegte. Uns ist der Vogel nicht zu 
Gesichte gekommen, ebenso fehlt er bei Sarudnoi, ist also 
wohl nur seltener Kustenzugler am Ostufer des Caspi. 

121. Sylvia mystacea, Mentr. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 3oi. 

Nach unseren Erfahrungen ist diese Art von alien 
Sylvien die gemeinste und liber das ganze Gebiet verbreitete. 
Es lasst sich iiber unsere 18 Exemplare in systematischer 
Hinsicht nichts sagen. Die ersten dieser Vogel trafen 1886 
am 10.I22. Marz bei Askhabad ein; zu derselben Zeit kamen 
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sie 1887 am Amu-darja an, am 1 S./zy. Marz war der Zug 
schon stark zwischen Merw und dem Amu-darja im Sande 
von Utsh-adshi, am 17.Marz gab es grosse Mengen 
bei Alt-Merw. 

122. Daulias philomela, Bechst. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 2q5. 

Zwei Vogel vom Zuge brachten wir mit, das erste 
wurde am i3./25. April 1886 bei Tschikischljar und der zweite 
am 27. April/9. Mai 1886, c? oberhalb vom erwahnten Orte 
am vveissen Hugel erlegt. Die Vogel sind typisch aber 
starkwiichsig. Als Sommervogel im Innern des Landes wurde 
der Sprosser nicht ermittelt. 

123. Daulias Hafi^i, Severz. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 295. 
Nikolsky, 1. c., pag. Sgy. 

Diese Nachtigall ist iiberall in Transcaspien, wo es 
Garten oder Wasserlaufe mit Ufergebiisch und Rohr gibt, 
ungemein haufig. 1886 fiel das erste Ankunftsdatum auf 
den 31. Marz/12. April bei Askhabad und 1887 auf den 
3./i5. April bei Sary-jasy am Murgab. 

124. Cyanecula suecica, L., var. caerulecula, Pall. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 296. 

Zehn Vogel liegen vor, davon 3 J und 7 rf; letztere 
in verschiedenen Alterstufen. Bei jungeren M. ist der braune 
Kehlfleck lichter und hier und da weisslich gemischt und 
das blaue obere Kehlfeld zeigt schwarzliche Flecken. Wie 
es scheint, so liberwintert theilweise wenigstens das Blau- 
kehlchen in Transcaspien, denn wir fanden es Ende Februar 
dort vor. Am 27/Februar/i 1. Marz 1886 wurde bei Askhabad 
ein altes M. erlegt und am 3./i5. Marz 1887 gab es viele 
in den Rohrsiimpfen bei Merw, die nur zum Theile auf 
dem Zuge zu sein schienen, da manche M. eifrig sangen. 
Der grossere Theil der Blaukehlchen durchwandert indessen 
doch unser Reisegebiet, zumal passirten sie stark vom 
27.—29. Marz/8.—10. April die Gegend von Artyk, damals 
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in Gesellschaft verschiedener Rohrsanger. Zweifellos briitet 
der Vogel hier. 

125. Ruticilla rujiventris, Vieill. 

Zaroudnoi, I. c., pag. 296. 

Diesen Rothschwanz konnen wir nur nach citirtem 
Autor aufnehmen. 

126. Ruticilla phoenicura, L. 

Zaroudnoi, 1. c., pag. 296. 

Von den vierzehn Exemplaren des gewohnlichen Roth- 
schwanzchens sind zwolf durchaus typisch, aber 2 alte M., 
am 4./16. Marz 1886 in Germab und am i8./3o. Marz 1886 
bei Duschak erlegt, sind insofern besonders interessant, als 
sie nach der Grosse und durch das weisse Stirnband ganz 
entschieden zu R. phoenicura typ. gezogen werden mussen, 
wahrend der Umfang des tief-schwarzen Brustfeldes und 
die Intensitat des Braun der sich daran anschliessenden 
Bauchregion genau zu R. rujiventris stimmen. Ja, bei dem 
in Duschak erbeuteten Vogel sehen wir sogar eine freilich 
nur schmale und noch unterbrochene, doch aber deutliche, 
schwarze Mantelbildung. Diese zieht sich vom Brustfelde 
aus uber die Schultern beiderseits bandformig bis fast zum 
Mittelriicken. Die Maasse dieser beiden Vogel sind etwas 
geringer als bei der typischen phoenicura, die indische 
R. rujiventris ist bedeutend grosser. Ein am S./iy. Marz 
bei Germab erlegtes junges M. tragt auffallenderweise 
das dem W. ahnliche erste Jugendkleid ohne die geringste 
Andeutung der dem Geschlechte zukommenden Tracht. 
Das erste Exemplar wurde 1886 am S./iy. Marz in Germab 
erbeutet, 1887 trafen die ersten Vogel am 9./21. Marz im 
heiligen Haine am Amu-darja ein. Mitte und Ende April 
fanden wir diesen Rothschwanz selbst in den entsetzlichsten 
Oeden am Naphthaberge, bei Molla-kary, bei Michailowo und 
am weissen Hiigel nordlich von Tschikischljar. 
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127. Ruticilla erythronota, Eversm. 

Ein Parchen wurde erbeutet; der alte, prachtig aus- 
gefarbte Mann stammt aus Kulkulau vom S./iy. Marz 1886, 
schon fruher, am 20. Februar/4. Marz wurde das alte W. 
bei Keltetschinar geschossen. Am erstgenannten Orte war die 
Art in den Garten und auch im benachbarten Germab nicht 
selten. Ausserdem beobachteten wir denVogel am i8./3o. Marz 
bei Duschak, wohl noch, wie jene ersten, auf dem Zuge; 
spater trafen wir ihn nicht an, moglich, dass er theilweise 
Wintervogel bleibt. 

128. Petrocincla saxatilis, L. 

Zaroudnoi, 1. c., pag. 298. 

Zwei alte M. wurden praparirt, das erste am 6./i8.Marz 
1886, auf der Strecke von Geok-tepe nach Germab erlegt, 
das zweite am 2./14. April 1886 in den Vorbergen des 
Kopet-dagh siadlich von Askhabad. Nur vereinzelt trafen 
wir die Steindrossel noch bei Durun; uberhaupt steht sie 
im Gebirge der Blaudrossel bedeutend an Zahl nach. 

129. Peirocossyphus cyanus, L. 

Zaroudnoi, 1. c., pag. 298. 

Die Blaudrossel ist im Kopet-dagh ungemein haufig 
und lebt auch, wenigstens auf dem Zuge, in den alten 
Lehmruinen der Ebene. Einer grossen Anzahl begegneten 
wir, wahrscheinlich auf dem Zuge, am 6./18. Marz 1886, im 
Geok-tepe-Thale. 

130. Saxicola isabellina, Rupp. 

(Ist alteren Datums als S. saltatory Mentr.) 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 297. 
Nikolsky, 1. c., pag. 397. 

Zum Theile iiberwintert dieser Schmatzer im Tief- 
lande, wir fanden ihn haufig und oft schon gepaart am 
17. Februar/i. Marz 1886 bei Askhabad. Sowohl im Sande, 
auf den salzigen Einoden, wie auch im Lehmgebiete und 
ziemlich hoch im Gebirge ist diese Art gemein und macht 
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sich zur Zeit der Baize durch die allerverschiedensten Tone, 
die der Vogel geschickt nachahmend seiner stimmbegabten 
Umgebung entnimmt, sehr bemerkbar. Das Repertoire dieses 
Schmatzers ist unglaublich reich. Dr.. W a 1 te r horte in der 
Wiiste, ostlich vom Murgab, ganz besonders gerne und gut 
copirt den Ruf von Oedicnemus crepitans, Pterocles are- 
narius, Hoplopterus, Chettusia leucura, Totanus ochropus, 
Galerida und Calandra, Merops, Erythrospi^a obsoleta, das 
Piepen von Meriones; dazu kommen fauchende und bellende 
Tone, die wohl zum Theile von Schaferhunden und Canis 
melanotus entlehnt wurden. Hier in den Sandwusten hatte 
der Vogel sich zum Bruten die alten Baue von Meriones 
und Spermophilus gewahlt und lebte in den Colonien der 
Nager. Am 14./26. April 1887 gab es flugge Junge daselbst. Das 
eifrige Balzen der Mannchen deutete damals auf die Vor- 
bereitungen zur zweiten Brut., 

131. Saxicola oenanthe, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 296. 

Nur einesdervorliegendenExemplare, c?\ am 14./26. April 
iSSybeiTschikischljarvonHerrn J ase witsch erlegt, zeichnet 
sich durch stark rostigen Anflug auf der oberen Korperseite, 
besonders auf dem Rlicken, aus. Die Aussenfahnen der 
ausseren Steuerfedern sind bald hoher hinauf, bald niedriger 
schwarz. Den ersten Steinschmatzer sahen wir 1886 am 
4./16. Marz in Germab, 1887 kam er am Amu-darja am 
10722. Marz an, starker Zug fand am .1 5.—17-/27.—29. Marz 
bei Alt-Merw und Utsh-adshi statt. Obwohl im gesammten 
Gebiete, mit Ausnahme des hohen Sandes, nicht selten, so 
steht diese Art der vorigen an Zahl.doch bedeutend nach. 
Ausnahmsweise findet man sie wohl auch auf den Takyr- 
flachen, doch werden diese viel mehr von S. isabellina 
besucht. 

132. Saxicola deserti, Rupp. 

Alle unsere Exemplare zeigen, dass diese Art fest um- 
grenzt und nur sehr geringen Abanderungen unterworfen 
ist. Zu letzteren waren die kleinen Schwankungen im Um- 
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farige der schwarzen Farbung des Schwanzes zu rechnen. 
Die Mehrzahl unserer Vogel wurde im Verlaufe des Marz 
auf dem Zuge gesammelt. Das erste Exemplar trafen wir 
am i3./25. Marz 1886 bei Baba-durmas an. Am iS./sy. Marz 
1887 zogen diese Schmatzer ziemlich reichlich bei Utsh- 
adshi. Am 17.— 18./29. — 3o. Marz 1887 fand starker Zug bei 
Alt-Merw statt. Einige Paare briiteten auf den Takyr-Hugeln 
bei der Station Perewalnaja am 9.—10./21.—22. April 1886. 
Die Art nimmt von West nach Ost an Zahl zu, wahrend 
wir sie an erwahnter Station nur wenig fanden ,f war sie 
z. B. bei Duschak gemein. 

133. Saxicola morio, Hempr. et Ehrb. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 297. 

Da dieser Schmatzer bis auf die untere Fliigelseite 
ganz zur 5. leucomela, Pall., stimmt, so wurde er von Vielen 
und so auch von mir (Radde), Ornis, pag. 262, fiir identisch 
damit gehalten. An unseren transcaspischen Exemplaren ist 
die gesammte untere Fliigelseite tief schwarz, es fehlt jeg- 
liche Spur weisser Randung, weshalb wir sie nunmehr als 
S. morio betrachten miissen, wTenigstens als den Vogel, 
welchen Dresser*) und B1 an ford**) unter morio von der 
Pallas'schen leucomela trennen. Diese Autoren setzen S. 
leucomela, Pall. = S. lugens, Lichst. Herr Bianchi***) will 
(wie auch R.) in seiner werthvollen Arbeit uber die Vogel des 
Pamir die leucomela, Pall., mit morio, Ehrb., vereint wissen 
und daher die leucomela bei Dresser und Blanford fur eine 
andere, namlich lugens, Lichst , halten. Man sieht hieraus 
zur Genuge, wie schwer es ist, selbst wenn Literatur und 
reiches vergleichbares Material vorliegen, ganz klar uber so 
nahe stehende Formen zu werden. Wir sind hierorts (Tiflis), 
wo Beides sehr unzulanglich, ausser Stande, ein entschei- 
dendes Wort in dieser Frage zu sprechen. R. halt bis auf 
Weiteres doch an der Vereinigung von leucomela, Pall., mit 

*) The birds, 1874, p. XXVII. 
**) Eastern Persia, Vol. II, pag. i52. 
***) Zur Ornis der westlichen Auslaufer des Pamir und des Alai, 

Bull, de I'Acad. imp. de St. Ptsb., t. XXXI, pag. 346 — 347. 
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morio, Hempr.-Ehrb., fest und glaubt, dass morio das ost- 
liche Aequivalent sei. 

Unsere Exemplare wurden gesammelt: 

Kaaka 14./26. Marz 1886 <?. 
Alt-Merw 17./29. Marz 1887 cT alt. 
Am Tedshen 20. Marz/i. April 1886 c?. 
Bagyr 3i. Marz/12. April 1886 c?. 
Krasnowodsk 19.—21. April/i.— 3. Mai 1886 2 c?. 

Rein weisse Kopf- und Nackenflache sehe ich nur bei 
den spater erlegten Vogeln, die das zarte Gefieder hier ab- 
gerieben tragen. 

In grosser Menge beriihrt diese Art wahrend des Zuges 
im Marz Transcaspien. Namentlich zogen viele am i5.—16. 
Marz/27.—28. Mai 1887 bei Utsh-adshi, 17.—19. Marz/29. 
Marz bis 1. April bei Alt-Merw. Brutplatze liegen wahr- 
scheinlich bei Krasnowodsk und auf den Takyr-Hugeln bei 
Perewralnaja, da wir hier Paare nach beendetem Zuge fanden. 

134. Saxicola montana, Gould. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 297. 

H e u g 1 i n (OrnithologieNordost-Afrikas, Bd. I, pag. 344) 
fuhrt, freilich mit einem ?, die Art unter S. isabellina auf. 
Bis auf Weiteres konnen wir nichts daruber sagen, entlehnen 
die Form bios Sarudnois Arbeit. 

135. Saxicola vittata, Hempr. et Ehrb. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 297. 

Auch diesen Schmatzer erwahnen wir nur nach dem 
Zeugnisse Sarudnois. 

136. Saxicola erythraea, Hempr. et Ehrb. 

Wir behalten den alteren Namen bei, da S. Finschi, 
Heugl., vom Jahre 1869 stammt, wahrend Hemprich und 
Ehrenberg vierzig Jahre fruher publicirten und deshalb die 
neuerdings durch Bianchi, 1. c.? pag. 348, gebrauchte Be- 
nennung zu verwerfen ist. Drei alte, ganz ausgefarbte M. 
liegen vor, sie wurden vom 6. bis 9./18. bis 21. Februar 1886 
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bei Krasnowodsk im Kuba-dagh erlegt. Hier, wie auch in 
Transkaukasien ist die Art nur im Winter anzutreffen. 

137. Saxicola picata, Blyth. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 297. 
Nikolsky, U c., pag. 897. 

Vorwaltend alte M. liegen uns aus einer Suite von 
dreizehn Exemplaren vor. Das ausserordentlich constante 
Gefieder der alten M. gibt uns zu keinen Bemerkungen 
Veranlassung. Das allgemeine Colorit der alten Weibchen 
ist bedeutend diisterer, als bei den Weibchen anderer Saxi- 
co/a-Arten. Wahrend des Zuges beriihrt diese Art naturlich 
auch die Ebene, ist aber im Sommer vornehmlich Gebirgs- 
bewohner. Ueberall in den engen Schluchten erschallte ihr 
schoner Gesang, sowohl im Kuba-dagh, als auch im Balchan 
und Kopet-dagh. Am 3./i5. Marz 1886 sahen wir die ersten 
Exemplare bei Geok-tepe, am 14./26. Marz 1886 war der 
Zug in der Ebene bei Kaaka stark und vom 16.—19. Marz/ 
28. Marz bis 1. April 1886 ebenso bei Duschak. 1887 zog 
der Vogel reichlich am i5.—16. Marz/27.—28. Marz durch 
den hohen Sand von Utsh-adshi und am 17. —18./29.—So* 
Marz bei Alt-Merw. Am 24. Mai/5. Juni 1886 gab es fliigge 
Junge bei Germab. 

138. Pratincola rubicola, L. typ. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 298, als P. indica, Blytb. 

Wir hatten friiher und haben auch jetzt noch die 
Ueberzeugung, dass zwischen den beiden' erwahnten Vogeln 
keine artlichen Unterschiede statthaben und werden darin 
auch durch Henderson und Hume (Lahore to Yarkand, 
pag. 204) sowie durch Dresser (The birds of Europe 1873, 
part. XXIII und'XXIV) unterstiitzt. Unsere Exemplare sind 
typische, ohne Hinneigung zu einer der Varietaten. Die am 
17. Februar/i. Marz 1886 bei Askhabad und am 16./28. Fe- 
bruar 1887 bei Tschikischljar erlegten alten M. haben die 
braunlichen Umrandungen der schwarzen Federn der oberen 
Korperseite fast gar nicht abgerieben. Alte W. wurden am 
23. Februar/7. Marz 1886 bei Askhabad, am 18./3o. Mlirz 
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1886 bei Duschak und eines am 6./18. Mai bei Dusulum 
gesammelt, ferner zwei Junge am 10./22. Mai 1886 bei 
Chodsha-kala. Der Zug dieser Art beginnt sehr fruh, wie 
das aus den zuerst angefuhrten Erbeutungsdaten erhellt. 
Am 17. Februar/i. Marz 1886 gab es nur einzelne Vogel- 
chen, am 19. Februar/3. Marz Fliige von sechs bis acht Stiick. 
Schon am 28. Marz/9. April 1886 wurde bei Ljutfabad ein 
Nest mit zum Ausschliipfen reifen Eiern gefunden. Das 
Nest stand unter einer Artemisien-Staude am Rande eines 
Salzsumpfes. 

139. Pratincola caprata, L. 

Ein iiberreiches Material von dieser im Kleide ungemein 
bestandigen Art brachten wir mit, 16 alte 4 alte 2 und 
4 junge Vogel liegen vor uns. Interessant ist die, soweit 
unsere Erfahrungen reichen, sehr scharf umgrenzte Ver- 
breitung in Turkmenien. Wir fanden namlich bis zum 
Tedshen weder auf dem Zuge, noch im Sommer jemals den 
Vogel. Von diesem Flusse aber gegen Osten ist er gemein, 
zumal den Wassern entlang im Rohr und Tamarix-Gebusch. 
Der nackten Sandwiiste an der Afghanen-Grenze fehlt er 
ganz. Gegen Norden wurde er in den Gerohren der aussersten 
Tedshengerinne gefunden*). Das erste Ankunftsdatum fiel 
1887 auf den 23. Marz/4. April zwischen Geok-tepe in der 
Merw-Oase und Tolchatan-baba. 

140. Pratincola rubetra, L. 

Zaroudnoi, 1. c., pag. 298. 

Diese Art ist ausserst selten in Transcaspien, wir 
brachten nur ein Exemplar, altes $ vom 20. April/2. Mai 
1886, mit, welches bei Krasnowodsk erlegt wurde. Auch 
Sarudnoi fiihrt den Vogel nur als selten an. 

*•) Seebohm kennt P. caprata, L., aus dem Thale des Atrek, doch 
wahrscheinlich nur aus dem des Oberlaufes, da am Unterlaufe weder 
Nikolsky, noch wir sie finden konnten. v. Pfoc. Zoo). Soc. Lond. 1879, 
p. 7G4. 
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141. Turdus musicus, L. 

Von der Singdrossel besitzen wir nur ein transcaspi- 
sches Mannchen. Herr Jasewitsch erlegte es am 3./i5. April 
1887 bei Tschikischljar. 

142. Turdus atrigularis, Nattr. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 299. 

Wir nahmen sieben M. und vier W. mit, man hatte 
Hunderte sammeln konnen. Je alter die M.; um so reiner 
und dunkler das Schwarz der unteren Hals- und Brustseite. 
Theilweise im Tieflande winternd. Der Zug beginnt sehr 
frtih. Zuerst fanden wir einzelne Exemplare am ii./23. Fe- 
bruar 1886 in Krasnowodsk und am 12./24. Februar in 
Michailowo, vom 17. Februar/i. Marz 1886 an gab es schon 
viele bei Askhabad und um diese Zeit auch an alien von 
uns bemerkten Orten im Gebirge. Vom 19. Marz/i. April 
an wurden sie in den Ebenen nicht mehr gesehen. 

143. Turdus viscivorus, L. 

Von der Misteldrossel liegen zwei alte M., welche am 
5./i6. Marz 1886 in den Garten von Germab geschossen 
wurden, vor. Damals zog die Art und war haufig. Auf- 
fallenderweise wurde in den ./wmj?erws-Bestanden des Ge- 
birgsplateau S'ebir (8000—gooo') die Misteldrossel am 24. Mai/ 
^5. Juni 1887 in einem Paare angetroffen, ist also sicherlich 
dort oben Brutvogel. 

144. Turdus torquatus, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 299. 

Zwei alte W. und ein altes M., welche am 5./17. Marz 
1886 in Germab erlegt wurden, brachten wir mit. Dies war 
die Zugzeit und die Art war haufig. Im Sommer lebt sie 
paarweise in den hohen ./z/;z/p£rws-Regionen, ebensowohl auf 
dem Kopet-dagh, als auf dem grossen Balchan. 

145. Turdus merula, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 299. 
N i kolsky, 1. c., p. 391. 

Die Amsel fanden wir im Tieflande nur auf dem Zuge; 

und zvvar traf das erste Exemplar am 26. Februar/10. Marz 
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1886 in Askhabad ein. Fast mochten wir der Meinung sein, 
dass ein am 3./i 5. April 1887 bei Tschikischljar erlegtes, rein 
ausgefarbtes M. von der so nahe gelegenen, an Amseln 
ungemein reichen Massenderan'schen Kustenlandschaft aus- 
geschweifter Vogel sei, da ein so spates Zugdatum jeden- 
falls nur ausnahmsweise stattfinden kann. Briitend wurde 
die Amsel an den Flusslaufen und in den Garten des Ge- 
birges gefunden, so bei Tschuli, Germab, Kulkulau und 
Nuchur. 

146. Cinclus aquaticus, Bechst. 

Mehrfach wurde die Wasseramsel an den klaren Q^uell- 
zufliissen des Atrek auf dem Wege nach Nord-Chorassan, 
zum Stadtchen Kotschan beobachtet, wahrscheinlich in der 
Varietat cashmiriensis Gould. Andervveitig konnte sie bis 
dato fur Transcaspien nicht nachgewiesen werden. 

147. Troglodytes parvulus, Koch. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. Boo mit einem r. 

Die Exemplare, welche Dr. Walter an der Quelle 
Kurtseverdeh-tschesme am oberen Ende der Karange-dagh- 
Schlucht erlegte, stimmen mit denr europaischen Zaunkonige 
vollkommen uberein. Hier war das Vogelchen haufig und 
ebenso in den Schluchten des Guljuli-Plateau^s. Im Tief- 
lande fehlt es vollkommen. 

148. Otomelaphoenicurioides, Sevrz., var. Romanowi? Bogd.; 

var. Karelini, Bogd. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 294. 
Bogdanow, Die WOrger der russischen Fauna, St.-Ptb. 1881, Schriften 

der kais. Akademie der Wissenschaften, T. XXXIX. (russ.), pag. 14. 

Die zuerst genannte Varietat, so scheint es, waltet der 
Zahl nach vor, wir brachten wenigstens von ihr mehr 
Exemplare mit. Auch fallt es auf, dass Varietat Romanowi 
von uns nur im Gebirge (Germab), Varietat Karelini aber in 
der Ebene (Askhabad, Duschak) gesammelt wurde. Der bei 
dieser Art uberhaupt nur schwach entwickelte Spiegel 
fehlt manchen Exemplaren ganz, so dem bei Askhabad am 
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19. Februar/5. Marz 1886 erlegten alten W. (Karelini) und 
einem jungen M. (Romanoipi) vom 25. Mai/6. Juni 1886 aus 
Germab. Die Weibchen von O. isabellina, H. et Ehrb., und- 
0. phoenicurioides var. Karelini sind fiir unsere Augen 
kaum als verschieden erkennbar. Es handelt sich da einzig 
und allein um so geringe Grossenunterschiede und schwache 
Farbennuancen, dass wir jederzeit die beiden vor uns 
liegenden Weibchen als einer Art angehorend betrachten 
wtirden. Die Moskauer Bestimmung aber halt sie artlich 
auseinander. Die am 23.—25. Mai/4.—6. Juni in Germab 
erlegten jungen Vogel waren eben dem Nest entflogen. 

149. Otomela isabellina, H. et Ehrb. 

Zaroudnoi, 1. c., pag. 294. 
Bogdanow, 1. c., pag. 28. 

Wir besitzen ein Parchen alter Vogel, am 20. Marz/ 
1. April 1886 bei Kary-bend am Tedshen erlegt. Lege ich 
das alte M. von 0, isabellina neben ein am 16./28. Marz 
bei Duschak erbeutetes altes M. von O. phoenic. Karelini, so 
gibt es da bei dem Vergleiche nur zwei Unterschiede, 
namlich ein Plus von 16 mm. in der Gesammtlange fur 
isabellina und ein etwas mehr lehmgelbliches Colorit (nament- 
lich am Kopfe) eben fiir denselben im Gegensatze zur 
zweiten Art, dazu ist der Schnabel der ersteren ein wenig 
schlanker gebaut. Unser altes M. von O. isabellina besitzt 
durchaus uber und hinter dem Auge ebensoviel helles Weiss- 
gelb, als das danebenliegende M. von 0. phoenic. Karelini 
und die Stirnbasis ist bei beiden nicht weiss. Hierorts hatten 
wir denn auch beide Exemplare mit dem Namen 0. isabellina 
bezeichnet, welches in Moskau corrigirt wurde. 

150. Otomela Raddei, Dresser, n. sp. 

Herr H. E. D r e s s e r gab uns brieflich vorlaufig P'olgendes 
liber diese neue Form:*) 

*) Unterdes ist eben diese vorlaufige kurze Beschreibung fast in 
vollig gleichem Wortlaute in den Proc. Zoo], Soc. Lond. 1888, Part III 
p. 291 erschienen. 
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»Dr. Gustav Radde hat^mir jungst eine kleine aber 
interessante Collection von Vogeln zum Bestimmen und 
Vergleichen iibersandt, die er auf seiner letzten Reise in 
Transcaspien. zusammengebracht. Unter anderen Seltenheiten 
finde ich darunter einen Wlirger, der entschieden neu .ist 
und den ich Lanius raddei nach dem Entdecker zu benennen 
vorschlage. 

Er gehort in die Gruppe kleiner Wiirger, welche von 
Bonaparte unter dem Genusnamen Otomela abgesondert 
sind. Doch unterscheidet er sich von alien Arten jenes 
Genus durch Annaherung an Lanius excubitor und seine 
Verwandten im Hauptton der Farbung. Die Hauptfarbung 
ist oben blaulich grau, viel heller und reiner auf dem Ober- 
kopf und der Stirn, im unteren Theile des Mantels mit 
blassbraunlichem Ledergelb untermengt. ,Die Flugel sind 
trube schwarzlich, die Sekundarschwingen schmal mit triibem 
Weiss gesaumt, der Alarfleck sehr klein; die mittleren 
Schwanzfedern schwarz, die ausserste Steuerfeder jederseits 
weiss, nur mit einer schwarzen Linie entlang dem Schafte, 
welche sich gegen das Ende erheblich verbreitert; die zwei 
folgenden besitzen bedeutend mehr Schwarz gegen das Ende 
hin. Eine schmale Linie uber die Stirn und ein breiter 
Streif, welcher sich durch das Auge und uber die Deckfedern 
des Ohres hinzieht, ist tief schwarz, oben weiss gesaumt. 
Kinn, Keble und die iibrige Unterseite, sowie die unteren 
Flugeldecken rein weiss; die Flanken schwach ledergelb 
angeflogen. Schnabel und Fiisse schwarz. Totallange un- 
gefahr 63/4 Zoll. Culmen o?6, Flugel 3,55, Schwanz 3,2, 
Tarsus 0,9. 

Obgleich L. raddei auch vom L. vittatus in der Far- 
bung, durch seinen Mangel eines breiten schwarzen Stirn- 
bandes, das Kastanienbraun auf dem Mantel und die rothlichen 
Flanken wesentlich at^weicht, so steht er in mancher Hin- 
sicht doch dieser Art am nachsten und konnte eine blasse 
graue Form derselben genannt werden. 

.Das eine vorliegende Exemplar ist bei Kulkulau am 
24. >Mai/5. Juni 1886 erlegt. Es ist ein c? und wahrschein- 
lich ein,.altes.« 

5 
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151. Enneoctonus collurio, L. 

Zaroudnoi, 1. c., pag. 293. 
Bogdanow, 1. c., pag. 62. 

Ein altes Mannchen vom 23. April/5. Mai 1887 ^ 
Tschikischljar erlegt, sendete uns Herr Jasewitsch, dasselbe 
zeigt den rothbraunen Mantel nur schwach ausgebildet in 
schmaler Zone auf der Mitte des Ruckens, obenher ist der 
Vogel im Uebrigen schon aschgrau gefarbt. Am Tschandyr 
beobachteten wir spater am y./iQ- Mai den Neunt6dter; 

dort briitet er vielleicht. 

152. Collurio erythronotus, Vig. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 293. 
Bogdanow, 1. c., pag. 79. 

Von dieser Art brachten wir nur ein schon ausgefarbtes 
altes M., welches am 23. Mai/4. Juni 1886 in Germab er- 
beutet wTurde, mit. An diesem Exemplar ist der Spiegel so 
klein, dass er unter den Deckfedern ganz versteckt liegt. 
Nach Sarudnoi soil der Vogel in den Garten der Achal- 
teke-Oase haufig sein, wir haben ihn daselbst nicht gefunden. 

153. Lanius minor, Gml. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 293. 
Bogdanow, 1. c., pag. 120. 

Ein junges M. vom 20. Aug./i. Sept. 1886, bei Bochaden 
geschossen, liegt vor. Sarudnoi fiihrt ihn als ziemlich 
haufig in den Garten von Achal-teke auf und kennt ihn 
auch vom Herbstzuge um das Ende des August. 

154. Lanius Grimmi, Bogd. 
L. lahtorciy Syk.? (nec lahtora, Sharpe et Dresser). 

Zaroudnoi, I. c., pag. 293. 
Bogdanow, 1. c., pag. i5i. 

Das vom Beum-basch-See mitgebrachte alte W. dieses 
Wiirgers stimmt vollkommen zu dem in der Ornis cauc., 
pag. 281, als L. lahtora Sykes, beschriebenen M., es ist nur 
um ein Weniges kleiner; in allem Uebrigen vollkommene 
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Uebereinstimmung. Den kaukasischen Vogel erkannte Bogda- 
now, als er mich im Herbste 1886 in Tiflis besuchte, als seinen 
L. Grimmi und sprach dem L. lahtora Sharpe und Dresser, 
dunklere graue Ruckenseitenfarbe zu. Die Bestimmung 
unseres transcaspischen Vogels vollzog Herr Lorenz in 
Moskau. Nach Bogdanow, 1. c., pag. 161, ist L. lahtora 
Sharpe et Dresser, mit L. assimilis, Ch. L. Brehm zu 
identificiren und L. lahtora, Sykes, eine andere Art, wir 
glauben, dass eben diese wahrscheinlich dem L. Grimmi, 
Bogd.; entsprechen durfte, Vom L. assimiliSj Ch. L. Brehm, 
brachten wir ebenfalls etliche Exemplare mit, der Grosse 
nach steht die Art zwischen L. Grimmi und L. excubitor, 
im Colorit neigt sie stark zum letzteren. 

155. Lanius assimilis, Ch. L. et A. Brehm. 

L. lahtora, Sharpe et Dresser (nec Sykes). 

Bogdanow, 1. c., pag. 160. 

Drei Exemplare liegen vor, sie wurden am Beum-basch- 
See c? und 9 am i./i3. Mai 1886 und ein c? schon friiher 
am 10./22. April bei der Station Perewalnaja erlegt. Der 
schwarze Wangen-, Augen-Streifen verbreitert sich vor dem 
Auge und folgt dann, ganz schmal werdend, seitlich der 
Oberschnabelbasis bis fast zur First.wurzel. An unseren 
Exemplaren sind die Schnabel auffallend stark und dunkel, 
fast schwarz, die Fusse bedeutend heller. Aus dem uns vor- 
liegenden geringen Material konnen wir bestatigen, dass die 
graue Ruckenfarbe sich auch in demselben Tone uber die 
oberen Decken des Schwanzes erstreckt, dass die Schwingen 
der zweiten Ordnung das Colorit und die Zeichnung ein- 
halten, welches von Bogdanow (pag. 162) beschrieben wird, 
und dass die zweite Schwanzfeder (von aussen) unterhalb 
der Mitte ihrer Innenfahne am Rande den langlichen, licht 
schwiirzlichen.Langsfleck aufweist. Weil wir das sehen und 
dabei auch die Grossenverhaltnisse in Riicksicht nehmen, 
trennen wir jetzt das, was wilhrend der Reise von uns als 
L. excubitor und major signirt wurde, nachdem wir durch 
Herrn Lorenz darauf hingewiesen wurden. 

5* 
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156. Lanins excubitor, L.? var. Pr^ewalskii, Bogd. 

Bogdanow, 1. c., pag. 147, L. Pr^eivalskii. 

Zwar haben wir es in unserer Sammlung nur mit einem 
alten W., welches bei Askhabad am 23. Febr./y. Marz i88d 
erlegt wurde, zu thun, aber gerade dieses beweist auf das 
Schlagendste, dass es mit der artlichen Selbststandigkeit 
dieses Wiirgers ebensowenig Bestand haben kann, wie mit 
L. Homeyerij den die meisten Ornithologen nach vielem 
Hin- und Herstreiten doch nur fur die siidostliche Varietat 
von L. excubitor halten. Alle bei jener Varietat bereits stark 
entwickeltenZeichnungen erscheinen bei der in Rede stehenden 
Varietat in noch hoherem Grade entwickelt. Keineswegs 
aber stimmt gerade in dieser Hinsicht die Diagnose Bog- 
danow's zu unserem Vogel, welcher in Moskau revidirt 
und als richtiger L. Pr^exi^alskii erkannt wurde. 

Der leider zu zeitig verstorbene ProfessorM.'Bogd a now 
schreibt in der Diagnose pag. 147: L. lanio Homeyeri similis 
sed colore cinereo laetiori etc. Seite 148 lesen wir dagegen 
bei Beschreibung des alten M.: Die obere Seite hat di eselbe 
Farbung wie L. Homeyeri! — Ferner heisst es in der Dia¬ 
gnose: maculis, fasciisque albis ubique majoribus et laetioribus 
(das stimmt), unser Vogel hat in der That noch mehr weiss 
als L. Homeyeri, jedenfalls vielmehr als typischerL. excubitor. 
Dann aber folgt: remigibus secundariis 5, 6 et 7 totis albisr 

maculis parvis oblongis nigris ante apicem ornazis — das 
stimmt nicht. Die funfte Secundarschwinge besitzt einen 
tiefschwarzen Streifen entlang dem Schafte auf der Aussen- 
fahne von 24 mm. Lange bei 4 mm. Breite und vor dem 
Ende der Innenfahne stets einen helleren, aber immerhin 
schwarzen Fleck von 12 mm. Langendurchmesser auf 7 miru 
Querdurchmesser. Den Flugelschnitt anlangend, so messe 
ich vom Bug bis zur Spitze bei meinem Vogel . ri5 mm. 
bei typischem excubitor mm. 
Bei zusammengelegtem Flugel die Spitze bei Pr^e- 

walskii   
bei typischem' excubitor 26 mm. 
also ein Unterschied von nur 2 mm. 



Die V6gel Transcaspiens. 69 

Die Abstufung des Schwanzes anlangend, so hangt 
dabei sehr viel von der Jahreszeit, in welcher der Vogel 
<trlegt wurde, ab. Wir messen an unserem Vogel: Unter- 
schied zwischen dem Ende der aussersten Schwanzfeder bis 
zum Ende der mittleren (bei zusammengelegtem Schwanze) 
25 mm., bei .einem typischen excubitor, welcher einen 
Monat sparer an der Wolga geschossen wurde, betragt dieser 
Unterschied 20 mm. Beide Vogel haben naturlich den 
Schwanzstark. UnsererMeinung nachistdienachPrzewalski 
benannte, grosse Wurgerart nur die sudostlichste Form 
mit stark entwickeltem Weiss von L. excubitor, zu welcher 
L. Homeyeri die Uebergangsstufe vermittelt. 

157. Butalis grisola, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 294. 

Fiinf Mannchen brachten wir mit, sie wurden erlegt: 

Beum-basch-See i./i3. Mai 1886. 
Dusulum 6./18. Mai 1886. 
Germab 23. Mai/4. Juni 1886. 
Sudlich von Askhabad in den Vorbergen des Kopet- 

dagh 1 g./S 1. Juli 1886. 

Aile Exemplare sind typisch. Das zuerst angefuhrte 
Datum gibt die Zugzeit an; 1887 wurde der Fliegenschnapper 
zuerst am 3o. April/12. Mai im Ostende des Kopet-dagh 
iiber dem Keschefrud beobachtet. Am 23. Mai/4. Juni 1886 

wurde in Germab ein Nest mit drei unbebruteten Eiern 
gefunden. Es stand in der Gabelung eines starken Aprikosen- 
baumes. 

158. Erythrosterna parva, Bechst. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 294. 

Den kleinen Fliegenfanger kennen wir nur von der 
Zugzeit her und bezweifeln, dass er im Gebirge brute. Flinf- 
zehn Exemplare, zum grossten Theile alte Mannchen, liegen 
von unserer Reise vor. Das M. vom April 1886 ist 
jung, es fehlt ihm noch vollkommen die rothbraune Kehl- 
farbe. Diese Art zieht fruher als B. grisola und in grosserer 
Menge. Am i873o. Marz 1886 wurden die ersten Exemplare 
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bei Duschak erlegt, 1887 kam der Vogel am 23. Marz/4. April 
bei Tolchatan-baba an. Der Zug wahrt lange Zeit, noch am 
26. April/8. Mai 1886 auf den Pfahlbauten der Wataga 
(Fischerei-Station) von Hassan-kuli wurde er beobachtet 
und Herr Jasewitsch sendete uns ein 9 von Tschikischljar, 
welches er am 25. April/7. Mai 1887 schoss. 

IV. Chelidones. 

159. Hirundo alpestris, Pall., = rufula, Temm. 

Ein Parchen wurde bei Tschat am 5./17. Mai 1886 
erlegt. Hier war die Art damals nicht selten und lebte zu- 
sammen mit H. rustica im hochwandigen Lehmthale des 
Atrek, wo sie auch zweifellos brutet. Ihr schwebender, lang- 
samer Flag lasst sie, wenn auch hoch in der Luft, sofort 
von der Rauchschwalbe unterscheiden. 

160. Hirundo rustica, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 291. 
Nikolsky, 1. c., p. 398. 

Die beiden mitgebrachten eines am 2./14. April 1886 
bei Askhabad, das zweite am S./ij. Mai bei Tschat am 
Atrek erlegt, haben nur einen geringen rothlich rostigen 
Anflug auf der Bauchflache. Vorwaltend im ganzen Gebiete 
waren reinweissbauchige Rauchschwalben. Das erste An- 
kunftsdatum fur 1886 fiel auf den 10./22. Marz, 1887 eben- 
falls auf denselben Tag am Amu-darja; auffallenderweise 
wurde dann noch am 3./i5. April 1887 am Murgab ein starker 
Zug beobachtet, obwohl schon am 24. Marz/5. April bei 
Jolotan ein Parchen das Nest baute. Brutplatze in Germab 
und zwar als Hausvogel in der Wohnung des Kosakenofficiers. 
Man findet die Rauchschwalbe im ganzen Gebiete zwar 
haufig, aber briitend nur in den steilwandigen Flussthalern 
und bei den Ansiedlungen, jedoch ist sie nirgends so gemein 
wie vielerorts in Europa> Wo die Schwalben briiten mogen, 
welche wir oft sehr weit entfernt von menschlichen Woh- 
nungen und sogar von irgend passenden Naturverhaltnissen 
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antrafen, bleibt eine ungeloste Frage. Sowurden sie in Masse in 
den Schilfrohr- und Tjrjjftd-Flachen im Versiegungsgebiete 
des Tedshen Mitte Mai alten Styls angetroffen, viele 
Schwalben schweifen auch sehr weit in den hohen Sand aus, 
andere sind Lagunenvogel. Am 12./24. August 1886 gab es 
in den hohen Ebenen der Intscha-Quellen und den Thalern 
dort nur noch vereinzelte, um diese Zeit rotten sie sich und 
besetzen sammt Merops die Telegraphendrahte der Ebene 
von Achal-teke. 

161. Chelidon urbica, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 291. 

1886 kam die erste Hausschwalbe am i8./3o. Marz bei 
Duschak an, 18*87 wurden die ersten am 7./19. April im 
Pendeh-Gau gesehen. Zwar fanden wir sie in der Ebene 
fast uberall, jedoch nirgends haufig. Auch liber den weithin 
ausgetretenen Wasserflachen an der Atrekmiindung und bei 
Molla-kary wurde sie beobachtet. 

162. Cotyle rupestris, Scop. 
Zaroudnoi, 1. c, pag. 291. 

Ein Mannchen vom ig./Si. Juli 1886 liegt aus dem 
Gebirge siadlich von Askhabad vor. Sehr haufig ist die 
Felsenschwalbe in den trockenen Engschluchten des Kopet- 
dagh, namentlich in den Verengungen des Geok-tepe- 
Germab-Thales, ebenso sehr gemein in der Sulfigar-Schlucht. 
Die an den senkrecht abstiirzenden Felswanden an ge- 
schiitzten Stellen gemauerten Nester, welche mitunter auch 
an der Lage von Hohlen stehen, waren unerreichbar. 

163. Cotyle rip aria, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 291. 

Zwei Exemplare aus Transcaspien 'liegen vor, ein 9 
11./23. April 1886 bei Molla-kary und ein 9 vom 21. April/ 
3. Mai 1886 bei Krasnowodsk erlegt. Die Uferschwalbe ist 
ausserst gemein und zwar den Flusslaufen entlang, wo sie 
auch im Gebirge die Oberlaufe derselben bewohnt. Interessant 
war es zu sehen, wie eine nach mehr als tausend Individuen 
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zahlende Colonie wenig. ostlich von Dort-kuju sich einen 
durch die Eisenbahnbauten dort neu geschaffenen Brutplatz 
erwahlt hatte. Hier bewohnten sie den lockeren Lehmsand 
einer Boschung und da durch Ausbruch- des Murgab die 
sonst trockene Tamarix - Hugelflache reichliches Wasser 
erhalten hatte, so waren die vorliegenden Verhaltnisse dem 
Vogel besonders giinstig. Am i3./25. Marz 1886 wurde 
zuerst die Uferschwalbe beobachtet, am 12./24. April 1887 
zog sie in ungeheueren Schwarmen bei Tachtabasar. Diese 
Vogel ruhten in formlichen Klumpen auf den alten vor- 
jahrigen Alhagi-Stauden, den einzigen convenablen Sitz- 
platzen in den Ebenen, wahre Wolken, aus unzahligen 
Individuen bestehend, schossen in grosster Eile heran* 

164. Cypselus apus, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 290. 

Alle unsere Exemplare, funf M., sind weisskehlig und 
typisch, sie wurden am 4./16. April 1886 bei Askhabad, am 
*9.—20. April/i. — 2. Mai 1886 bei Krasnowodsk und eines 
am 19. April/i. Mai 1887 bei Tschikischljar geschossen. Ueber 
das ganze Gebiet und sehr haufig verbreitet, nicht selten 
in Gesellschaft von C. melba. Erstes Ankunftsdatum 1886: 
i3./25. Marz bei Artyk; 1887: 7./19. April bei Tachtabasar. 
Es musste sehr auffallen, dass beide Mauersegler (melba 
und apus) vom 9.—12./21.—24. Mai 1887 in grosser Menge 
an den Tedshen-Auslaufern sich aufhielten. Dieses eigen- 
thumliche Gebiet ist wenigstens 25o Km. vom Gebirge ent- 
fernt; moglich, dass wir es hier mit den spatest durchwan- 
dernden Schaaren zu thun hatten, deren Brutplatze weit im 
Norden gelegen. 

165. Cypselus melba, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 290. 

Der Alpensegler erschien zusammen mit dem gewohn- 
lichen Mauersegler am i3./25. Marz 1886 bei Artyk. und ein 
Jahr spater am 7./I9- APril bei Tachtabasar. Plotzliches, 
massenhaftes Erscheinen und ebenso rasches Verschwinden 
wurde auch mehrfach in Transcaspien beobachtet. Bei Pul- 
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i-chatum und in der Sulfigar-Schlticht lebte melba mit 
afjinis und apus in grosster Menge. 

166. Cypselus afjinis, Gray. 

Zwei W. von Pul-i-chatum, am 5./i7« Juli geschossen, 
liegen vor. Diese Art hat in unserem Gebiete eine beschrankte 
Verbreitung. Sie wurde unweit der machtigen Salzlager 
zwischen Akrabad und Kungruili am 2§. April/8. Mai 1.887 
in grosser Menge, dann im Elbirin-kyr und an der Quelle 
Aghar, endlich in der Sulfigar-Schlucht und am Keschefrud 
vielfach gefunden, immer in Gesellschaft der beiden vorher 
erwahnten Arten. In der Sulfigar-Schlucht lebte sie mit 
Cotyle rupestris zusammen und brutete hoch in den senk- 
rechten Felswanden. 

167. Caprimulgus europaeus, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 291. 

An unseren vier Ziegenmelkern, zwei & und zwei 9, 
sehen wir keine Unterschiede von europaischen Exemplaren; 
sie wurden erbeutet: Germab 24. Mai/5. Juni 1886 6, Neu- 
Merw 14./26. Juni 1886 9, Sary-jasy i8./3o. Juni 1886 cf, 
Tachtabasar 22. Juni/4. Juli 1886 d*- Die Ankunftszeit im 
Jahre 1887 datirt vom i./i3. April bei Sary-jasy. Besonders 
viele wurden vom 9.—12./21.—24. Mai 1887 in den Typha- 
Bestanden des Tedshenendes beobachtet. Der gemeine 
Ziegenmelker ist haufig und brutet in unserem Gebiete. 

168. Caprimulgus aegyptius, Licht., =r C. arenicolor, Sevrz. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 292. 
Nikolsky, 1. c., p. 398. 

Wir konnen nach der vorliegenden Literatur unsere 
Vogel' nur als typischen C. aegyptius, Licht., bestimmen, 
welchem auch Dr esser den S e ve rzo w'schen C. arenicolor 
gleichsetzt. Sechs Exemplare brachten wir mit. Im ganzen 
Gebiete, zumal in den Ebenen, haufig. Die ersten Exemplare 
wurden am 2./14. Mai-1886 bei dem Brunnen von Karadsha- 
batyr erlegt, dort flogen viele, sicherlich auf dem Zuge, 
nach Sonnenuntergang. 
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V. Scansores. 

169. Upupa epops, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 306. 

Der Wiedehopf ist in Transcaspien uberall, auch im 
Sand, gemein, zumal aber in den bewohnten Oasen und 
verlassenen Festungsresten, wo er passende Brutplatze findet. 
Ankunftszeit ausserordentlich fruh, namlich 1886 am 23.Febr./ 
7. Marz bei Askhabad, am 3./i5. Marz 1887 war er bereits 
uberall zu finden. 

170. Sitta syriaca, Ehrb., typ. et var. rupicola, Blanf. 
Bei den Turkmenen: Tertsche. 

Zaroudnoi, 1. c., pag. 3o6 trennt artlich beide. 

Unsere funf Exemplare reprasentiren vorwaltend die 
typisch syrische Spechtmeise. Im Fleische gemessen erwies 
sich ein W. folgendermaassen: 

Der Unterschied in den Schnabellangen schwankt von 20 
bis 24 mm. Ueberall im Gebirge haufiger Standvogel, geht 
auch in die Ebene, wo steile Flussufer und Erosions- 
schluchten vorhanden, z. B. bei Tschat am Atrek. Selbst in 
den aussersten Auslaufern des Elbirin-Kyr ist der Vogel 
haufig. Larmt bestandig. 

Zaroudnoi, 1. c., pag. 3o6. 
Ein Parchen wurde am 21. Februar/5. Marz 1886 in 

der Keltetschinarschlucht erlegt. Diese beiden Vogel sind 
total ubereinstimmend mit europaischen und kaukasischen 
Exemplaren. Die Mauser zum Sommerkleide beginnt schon 
im Februar. In Dusulum hatte man das schone Vogelchen 
eingefangen, es lebte an der Decke des dQrftigen Zimmers 
vom Commandanten. 

Totallange .... 5,7 (engl. Zoll.) 
Fliigelbug bis zur Spitze 2,9 • « 

zum Vergleiche 
mit den in der 

> 
i>Ornis«, pag. 3oi, 

gegebenen Zollmaassen. 

Lange des Schwanzes . 1,8 
Schnabellange . . . 0,9 
Tarsus 1 

m 

171. Tichodroma muraria, L. 
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172. Gecinus Gorii, Hargitt*), = G. flavirostris, Menzbierr 

= G. Zaroudnoi, Menzbier, = G. squamatus, Swinhoe. 

Nach den ausfuhrlichen Erorterungen Hargitt's und 
Menzbier's (Ibis, Januar 1887, pag. 74—76, und Ibis, Juli 
1887, pag. 3oi) halten wir die Benennung G. Gor/i, Hargitt, 
fur die berechtigtste, da dieselbe als erste haltbare anerkannt 
werden muss. Dies ist auch die Ansicht Sclaters (siehe An- 
merkung, pag. 3oi). Da uns kein Originalexemplar von 
G. squamatus, Vigors, vorliegt, so konnen wir endgiltig iiber 
die Synonymic mit G. Gorii nicht urtheilen, schliessen 
uns aber bereitwilligst der Meinung Hargitt's an, dass 
namlich G. Gorii nur eine Wustenform des G. squamatus 
sei, da aus den Beschreibungen sich in der That nur sehr 
geringfugige Differenzen ergeben. Zu der vorziiglichen Be- 
schreibung Hargitt's konnen wir nach dem alten M. vom 
19. Juni/i. Juli 1886, bei Sary-jasy erlegt, kaum Wesentliches 
hinzufugen. Leuchtend roth, abwarts mit einem Stich in's 
Goldgelbe ist der gesammte Oberkopf und Nacken gefarbt, 
welches Colorit sich spitz zulaufend iiber die ganze hintere 
Halsseite bis fast zwischen die Schultern hinzieht. Der niatt- 
schwarze Zugelstreifen ist stark von Grauweiss durchsetzt 
und dadurch fleckig. Ueber dem Auge folgt aufwarts des 
weissgrauen, breiteren Bandes, eine schwarze, schmale Ein- 
kantung der dann folgenden rothen Kopfplatte. Das helle 

*) In dem uns soeben zugehenden April-Heft 1888 des Ibis trennt 
Hargitt den G- squamatus, Vig., von G. Gorii, setzt diesen aber als 
synonym zu G. squamatus, Swinhoe. Wir verweisen auf die sehr ein- 
gehenden Auseinandersetzungen, pag. 154—157, in welchen die durch 
Menzbier geschaffene Synonymic besprochen wird. Aber Eines mussen 
wir .hier doch erwShnen: Unser Exemplar, von Gcc. Gorii wurde am 
19. Juni/i. Juli 1886 erlegt; Herr Sarudnoi, welcher uns damals be- 
gleitete, erlegte an derselben Localitat seine 2 Expl. spater. Die V6gel 
Sarudnoi's, von Menzbier als neue Art (flavirostris) und spater als 
G. Zaroudnoi beschrieben, werden von H argitt zu G.squamatu*, Vig., ge- 
zogen, unser Exemplar von derselben Localitat reprasentirt den G. Gorii, 
Harg., und eben dieser ist nur eine obenher etwas hellere Varietat 
(this bird is a desert form of the Himalayan G. squamatus, pag. 161, 
Ibis 1888) vom G. squamatus. Zweifelsohne kGnnte man also signiren 
Gecinus squamatus, Vig., var. Gorii, Hargitt. Aus welchem Grunde da 
artlich getrennt wird, ist uns nicht erkl&rlich. (W.) 



76 Radde und Walter. 

Wachsgelb des Schnabels fallt sehr irv die Augen, so auch 
das hoch grungelbe Colorit der oberen Korperseite. Der 
stark verstossene Schwanz ist oben und unten her deutlich 
gelb uberflogen. Wir messen: 

Flugellange vom Bug zur Spitze . . 156 mm. 
Schwanzlange 116 » « 
Schnabel auf der First 43 » » 
Tarsus 26 » » 
Der Charakter der von diesem schonen Grunspecht zum 

Aufenthalte gewahlten Localitaten ist in Hargitt's Artikel: 
Notes of Woodpickers Nr. XIII im Januar-Heft des Ibis 
1887, pag. 74—76, nach den Mittheilungen des Dr. Aitchinson 
treffend geschildert. Auch unsere Fundorte des Vogels auf 
russischem Territorium besitzen genau denselben Charakter. 
Sie liegen einzig am Murgab, und zwar halt sich G. Gorii 
auch hier streng an7s Flussbett, wo die wenigen Baumformen 
in Populus euphratica = diversifolia und hohem Tamarix 
bestehen. Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich am Murgab 
soweit, als eben diese Baumformen reichen, das heisst von 
€twas unterhalb Imam-babas bis noch etwa 12 Km. oberhalb 
von Sary-jasy. Offenbar ist er den Murgab abwarts von 
Afghanistan her nach Turkmenien eingewandert, dann durch 
die spater stattgefundene vollige Entholzung des Pendeh- 
Gaues vom Ausgangsgebiete abgeschnitten und nun am 
mittleren Murgab, seinem nordlichsten Verbreitungsplatze, 
quasi auf eine Insel isolirt worden. In der ersten Halfte 
des April 1887 fand Dr. Walter die Nester des Vogels. Das 
Nest wird dem des gewohnlichen Grunspecht ahnlich an- 
gelegt. Alle Nisthohlen fanden sich in den Stammen der 
erwahnten Pappelart, und zwar meist niedrig, einen bis drei 
Faden iiber dem Boden. Der Durchmesser des kreisrunden 
Flugloches betrug stets 60 mm., der der Nisthohle am 
Boden eines blossgelegten Nestes i35 mm. Wie bei den 
europaischen Spechten, so ist auch hier kein eigentliches 
Nest vorhanden. Die Eier liegen nur auf einigen feinen 
Holzspiihnen. Am 3o. Marz/n. April 1887 enthielt ein bei 
Imam-baba vom Lieutenant KobzewWal.ter gezeigtes Nest 
vier Eier, die nur ganz leicht bebriitet waren. In einem 
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anderen Neste waren einige Tage fruher sechs Eier gefunden 
worden. Farbe der Eier rein weiss, wie die des G. viridis 
glanzend; ihre Form lang oval, das dicke Ende wenig 
starker als das spitze. Langsdurchmesser 3i mm., grosster 
Breitendurchmesser 22 mm. Eine grosse Zahl alter Nisthohlen 
fand ich (W.) um Sary-jasy, die jetzt von St. vulgaris und 
P: bokhariensis eingenommen waren, wahrend eben gefertigter 

frische Hohlen Scops obsoleta, Cab., offenbar gewaltsam, dem 
Spechte abgenommen hatte. In der erwahnten, wenig aus- 
gedehnten Strecke des Murgablaufes ist G. Gorii nicht selten,. 
leider jetzt schon stark decimirt, da er sehr in die Augen 
fallt. Im Wesen ahnelt er seinen europaischen Verwandten 
und halt sich gleich jenen oft am Boden im dichten 
Tamarix-Gestrauch, wo er wohl auch vornehmlich den 
Ameisen nachstellt. Er ist eher scheu als zutraulich zu 
nennen. Der Ruf weicht von dem des G. viridis bedeutend' 
ab. Am haufigsten vernahm ich als Lockruf des Mannchens 
einen Doppelton, der sich etwa durch die Sylben »ti-ta« 
wiedergeben lasst. Sehr rege wechselt er rufend stets rascb 
seinen Standort. 

173. Picus leucopterus, Salvd. 

Wahrend der Reise erachteten wir die im Gebiete des 
Tedshen erlegten Buntspechte als zu P. sindianus gehorend 
und erwahnten ihrer auch unter diesem Namen in den in 
russischer und deutscher Sprache erschienenen vorlaufigen 
Berichten. Herr Lorenz sendete das nach Moskau geschickte 
alte Mannchen mit der Bezeichnung P. leucopterus, Salvd.r 

(steht sehr nahe dem P. leptorhynchus, Sevrz.) zuriack. 
Weder uber die eine noch iiber die andere Art besitzen wir 
hier einschlagige Literatur und beschranken uns daher nur 
auf einige Bemerkungen iiber dass vorliegende Material^, 
welches aus drei r? und zwei 2 besteht. Vor Allem ist es 
die breite, rein weisse Zone, welche von der dritten Schwinge 
an quer nach oben zur Handwurzel und dem Unterarm 
geht und an welche sich unmittelbar das weisse Feld der 
Schulterfedern schliesst, was Beides den Vogel auszeichnet. 
Die beiden Geschlechter weisen in diesem so charakteristi- 
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schen Kennzeichen keinen Unterschied auf. Dem gegeniiber 
ist die gesammte obere Korperseite, begonnen vom hinteren 
Ende der weissen Stirnplatte bis zum Schvvanzende (vier 
mittlere Federn) tief und rein schwarz, mit geringem Glanz, 
gefarbt, so auch der Flugelbug obenher und die ausser- 
ordentlich breiten Schaftflecken der Hinterschwingen. Durch 
das seitliche Einschneiden des weissen Wangen-Halsstreifens 
wird die erwahnte schwarze Zone hinten auf dem Halse 
verengt und erscheint auch auf dem unteren Rucken, vvenn 
der Vogel ruhig sitzr, durch die aufliegenden, verhaltniss- 
massig langen Scapulares sehr verschmalert. Bei den M. steht 
auf dem Hinterhaupte die rothe kaum V2 breite Quer- 
binde. Untenher stimmt Alles gut mit dem Colorit von 
P. major? auch sieht man das Weiss etwas in Lichtbraun- 
lich getrubt und das nicht sehr leuchtende Roth zieht sich 
in schmalen Keilflecken hoch liber die Bauchflache bis zum 
Sternum. Das Weibchen ist bisweilen bedeutend kleiner. 
'Wir messen: 

d1 9 
Totallange  200 mm. 
Flugelbug bis zur Spitze ... . 122 116 » 

Schwanzlange   • 91 84 
Schnabel auf der First  • 27 24. » 

Tarsus  20 » 

Unsere Exemplare wurden auf der Strecke von Kary- 
bend bis unterhalb von Serachs am Tedshen erlegt, eines 
am Murgab. Am 20. Marz/i. April lebten die Vogel im 
hohen T^m^r/x-Gebusche gepaart. 

174. Jynx torquilla, L. 

Vom Wendehals bringen wir die Kunde, dass er nur 
einmal, namlich am 4./16. April 1887 bei Sary-jasy am 
Murgab im 7^?7mn:r-Gebusche angetroffen wurde, zu einer 
.Zeit, als dort ein ungemein lebhafter Zug, zumal kleiner 
-Singvogel, passirte. 
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VI. Levirostres. 

175. Cuculus canorus, L. 
Zaroudnoi, I. c., pag. Soy. 
Nikolsky, 1. c., p. SgS. 

Ein altes M. wurde am 5./17. Juni 1886 bei Neu-Merw 
erlegt, es stimmt ganz zum europaischen. Der Kukuk belebt 
nicht allein die Garten der Cultur-Oasen von Achal-teke 
und das Gebirge bis zu 9000', man findet ihn auch in den 
menschenleeren Einoden der Ebene sowohl, als des Gebirges, 
sobald Wasser, einiges Gebiisch oder Rohrbestande vorhanden 
sind. Zumal horten wir ihn oft in den compacten Rohrwaldern 
siidlich von Merw und an den Auslaufern des Tedshen. 
1886 kamen die ersten Kukuke am 2./14. April am Gebirgs- 
fusse oberhalb von Askhabad an, 1887 sah Dr. Walter den 
ersten spat, namlich am 22. April/4. Mai am Kuschk, unweit 
von Mor-kala, bald folgten ihm andere. Auf dem Riickzuge 
wurde er schon am 3.—5./i5.—17. August 1886 am Duschak- 
Bache beobachtet, dann noch reichlicher am 7.—12./19.—24. 
August am Askhabad-Bache. 

176. Coracias garrula, L. 
Zaroudnoi, I. c., p. Soy. 

Mit dem erwahnten Autor ganz einverstanden in Bezug 
auf die Haufigkeit der Blaurake in Transcaspien, erwahnen 
wir hier nur der Ankunftszeiten. 1886 am 2./14. Mai bei 
Karadsha-batyr, 1887 am 15./27. April in der Wuste ostlich 
vom Murgab bei Gele-tschesme. Schon Tags darauf zogen 
bedeutend starke Fluge den Murgab abwarts. Am i3./25. 
Mai 1886 fanden wir beim Prapariren eines W. ein reifes 
aber noch weichschaliges Ei im Uterus. 

177. Merops apiaster, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 3o8. 

Gemein iiberall. 1886 am 6./18. April trafen die ersten 
bei Askhabad ein. 1887 am 3./i5. April bei Sary-jasy am 
Murgab. In unglaublicher Menge zogen die Bienenfresser 
am 12./24. April 1887 bei Tachtabasar das Murgabthal 
entlang abwarts. 
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178. Merops persica, Pall. 

Zaroudnoi, 1. c., pag. 3o8. 

Fast ebenso gemein als die vorhergehende Art, doch, 
wie es scheint, spater ankommend. So wurde er 1886 erst 
am 29. April/11. Mai bei Tschikischljar nachgewiesen. Zahl- 
reiche Zuge folgten darauf am i./i3. Mai an der Atrek- 
mundung und am See Beum-basch. 

179. Alcedo ispida, L. 

Ein altes M. vom 9.721. Juni 1886 bei Alt-Merw 
erlegt, hat die Maximalgrosse des Schnabels bei schlankerem 
Bau, dabei aber ist die Korpergrosse gleich der des typi- 
schen Eisvogels und das Colorit durchaus nicht besonders 
lebhaft. Dieser Schnabel, auf der First gemessen, ist 3g mm. 
lang, seine Breite an der Basis vor der Stirn besitzt nur 
6 mm., die Hohe daselbst 7,5 mm. und der Unterschnabel, 
auf der Kiellinie gemessen, ergibt 3o,5 mm. Also ein sehr 
schlanker, langer Schnabel. Hier liegt also wieder ein 
robuster Alcedo ispida typ. mit der extrem ausgebildeten 
Schnabelform von A. bengalensis vor. (Vergl. auch Bianchi, 
1. c., pag. 38o, der unsere Ansichten theilt.) 

Aus unserem Gebiete konnen wir den Eisvogel nur 
vom Murgab nachweisen, im gesammten, westlich davon 
gelegenen Theile haben wir ihn niemals gesehen. Auch. im 
Murgabthale ist seine Verbreitung eine locale. Haufig ist er 
daselbst nur auf der Strecke von Tachtabasar bis Merutschak. 
Erklarlich wird das, insofern hier, nahe dem Afghanengebirge 
der Fluss liber Gerolle fliessend, verhaltnissmassig klares 
Wasser besitzt, was weiter abwarts nicht der Fall ist. Zumal 
in den auf der erwahnten Strecke . zahlreich abgezweigten 
Canalen, in denen durch dichte Schilfbestande die suspen- 
dirten Stoffe1 sich rasch absetzen Mind woselbst zahlreiche 
Fischbruten. leben, gab es.viele Eisvogel. Dem Mittellaufe 
mit seinem truben Wasser und fallenden Kaniilen fehlt der 
Vogel, tritt dann aber wieder, obwohl nur sehr vereinzelt, 
an den giinstigen Localitiiten der Merw-oase iauf. 
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VIK Columbae. 

180. Cohnnba livia, Briss. 

Zaroudnoi, 1. c., pag. 320. 
Nicht nur im Gebirge, sondern auch. in den Ebenen 

fanden wir sie. In letzteren briitet diese Art besonders in 
Erosions-Schluchten, hohen Flussufern und Lehmruinen, 
sowie auch in Metscheten. Im Sande trafen wir sie nur aus- 
schweifend, offenbar Putter suchend, z. B. bei Bal-kuju. 
Aeusserst gemein war diese Art an. der neuen Afghanen- 
grenze in. den Abfallen der sandig-lehmigen Hochhiigel. Bei 
Alt-Merw brutete die Felsentaube in den tiefen alien Brun- 
nenwanden. 

181. Columba oenas, Gml. 

Ein M. wurde bei Duschak. am i8./3o. Marz 1886 
erlegt. Am 16./28. Marz sahen, wir daselbst einige Paare. 
Am Amu-darja wurde diese Art 1887 am 8./20. Marz und 
vom 10.—12./22.—24. Marz in mehreren Flugen, beiTschar- 
dshui beobachtet. Da wir sie nie im. Sommer antrafen, so 
glauben* wir, dass die Hohltaube hier zu Lande nur Zug- 
vogel sei. 

182. Columba fusca, Pall., = C. Eversmanni, Bp. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 320. 

Im Gegensatze zur C. livia ist diese recht constante 
Art ein ausgesprochener Zugvogel. 1886 wurde das erste 
Exemplar am 7./19. April zwischen Bochaden und Durun 
erlegt. 1887 e^n sehr stark besetzter Zug in den ersten 
Maitagen bei Serachs den Tedshen abwarts. Brutplatze fanden 
wir im Gebirge bei Chodsha-kala in den Conglomeratwanden 
und noch zahlreicher im Lehmufer des Tedshen bei Kary- 
bend. Obwohl der Vogel das Gebirge nicht meidet, so halt 
er sich doch uberwiegend in den Ebenen auf. An einzelnen 
Exemplaren ist das Weiss des Unterruckens nicht gut aus- 
gebildet, vielmehr durch helles Graublau ersetzt, die Mantel- 
farbe ist bei alien stets licht braunlich. Unsere Vogel, ein 
halbes Dutzendi, wurden bei Bochaden, Tersakan und 

G 
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Chodsha-kala im April und Mai gcschossen. Am frischen 
M. im Fleische ergaben sich: 

Totallange  300 mrn. 
Flugel vom Bug zur Spitze. . 195 
Schnabel auf der First .... 18 » 
Mundspalte 22 » 
Tarsus .   22)5 „ 

183. Columba palumbus} L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 3ig. 

Die Ringeltaube wurde in zwei M., bei Tschuli am 
26. Mai/7. Juni i886 erbeutet. Hier lebte der Vogel in den 
dichtstehenden, aber nicht hoch gewachsenen Rustern, die 
zu der gewohnlichen Art gehoren. Sehr zahlreich briiteten 
die RingeJtauben in den riesigen Zamarfx-Dickichten am 
Tschandyr. In den Juniperus-Bestanden wurden sie im 
Kopet-dagh uberall in einzelnen Paaren angetroffen, so am 
Bendesen-Passe und namentlich auf dem Guljuliplateau in 
fast 9000' Hohe. 1886 erschien diese Taube am S./iy. Marz 
bei Kulkulau. Wie schon Sarudnoi betont, so meidet der 
Vogel das Tiefland von Transcaspien. Ein Weibchen wurde 
uns von Lieutenant Jasewitsch eingesendet, es war am 
23. April/5. Mai 1887 bei Tschikischljar erlegt und muss sich 
trotz des spaten Datums doch noch auf dem Zuge befunden 
haben; da hier von Brutplatzen im weitesten Umfange nicht 
die Rede sein kann. 

184. Peristera turtur, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 820. 
Nikolsky, 1. c., p. 399. 

Im ganzen Gebiete, wo irgend ein Baum oder Strauch 
zu finden ist, ein gemeiner Brutvogel; kam 1886 am i./i3. Mai 
am See Beum-bash an, 1887 schon am i3./25. April am 
Murgab sudlich von Bend-i-nadyr. Vom 3.—14./15.—26. Mai 
1887 zogen unglaubliche Schaaren den Tedshen abwarts 
von Serachs bis Kary-bend. Am 5./17. Mai 1887 fielen viele 
Tausende zu kurzer Ruhe kurz vor Sonnenaufgang auf 
eben diese Strecke ein. Sie ruhten hier auf kahler Takyr- 
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flache und kamen in Gemeinschaft von C. fusca und etlichen 
Fasanen {Ph. principalis, Sclt.) an den Futterplatz 
unserer Pferde. Am i3./25. Mai 1886 wurde ein Nest mit 
zwei unbebruteten Eiern in einem Garten bei Askhabad 
gefunden. Es stand niedrig iiber der Erde in einer Wein- 
rebe. Am 25. August/6. September 1886 fanden sich noch 
einzelne Exemplare zwischen den Dunen von Usun-ada und 
ubernachteten zwei in einem Holzstosse der Bahnstation. 

185. Peristera senegalensis, L., = P. aegytiaca, Lath. 

Ein M. vom 8./20. Marz 1887 unweit von Tschardshui 
wurde mitgebracht. Diese schone Art ist in unserem Gebiete 
nur der ostlichen Grenze, namlich der Culturzone Bucha- 
riens am linken Ufer des Amu-darja eigen. Im Gegensatze 
zu den tibrigen Turteltauben, die alle spat ziehen, ist diese 
Art Standvogel. Sie wird von den Bucharen verehrt und 
hat sich in Folge dessen freiwillig domesticirt. Sie brutet 
in den Mauern unter den Dachern und an den Gallerien 
der Hauser und halt sich unter sonstigem Hausgeflugel, 
halb zahm, auf den Hofen auf. Schon am 8./20♦ Marz sass 
ein W. brutend auf den Eiern. 

VIIL Gallinaceae. 

186. Pterocles arenarius, Pall. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 321. 

Die vorliegenden Exemplare geben keine Veranlassung 
zu Bemerkungen liber die Kleider. Als wir uns frtih Mor- 
gens am 24.-25. Febr./S.—9. Marz 1886 nordlich von Askha¬ 
bad im Sande von Bal-Kuju befanden, zogen diese Steppen- 
hiihner in grosseren Flugen direct von O. nach W. Weiter- 
hin im Ost wird vorwaltend die Richtung SW. und S. ein- 
gehalten, weil die stark besetzten Brutplatze iiberwiegend 
in der Gebirgswiiste der Afghanengrenze und selbst in den 
Vorbergen des Elbirin-Kyr und des ostlichen Kopet-dagh 
gelegen sind. In der flachen, nordlich davor sich dehnenden 
Ebene brutet der Vogel viel weniger, einzelne nordlich von 
Kaaka, Duschak und im Sande, der die iiussersten Tedshen- 

6* 
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enden begrenzt. Am Murgab gegen Suden wird mit dem 
Auftreten der hohen, lehmsandigen Huge! der Vogel immer 
haufiger; hier und auch am Kuschk sieht man taglich Paare 
und auch kleinere Trupps aus der Wuste in grosser Zahl 
zur Tranke kommen. Ebenso erschienen sie im Elbirin-Kyr 
an der Quelle Aghar und aus den Vorbergen des Kopet- 
dagh am Keschefrud. Da uns die erlegten Exemplare ausser- 
ordentlich stark erschienen, so wurde ein M. im Fleische 
gemessen, wir fanden: 

Totallange 3^0 mm. 
Fliagelbug zur Spirze .... 245 
Schwanzlange   » 
Schnabel auf der First .... 14 »» 
Mundspalte 19 » 
Tarsus 3o >» 

187. Pterocles alchata, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 321. Pt. Sever^ovi, Bogd. 

Dieser durch Bogdanovv artlich gesonderten aber 
schon von Menzbier (Anmerkung) hochstens als locale Race 
betrachteten Alchata, konnen wir nicht einmal das Recht 
einer solchen zugestehen. In unserem Gebiete ist die Art 
als Brutvogel ungleich seltener als Pt. arenarius, besucht 
dasselbe aber zum Winter stellenweise in unbeschreiblicher 
Menge und zieht dann die salzige Lehmsteppe dem Sande 
vor. 1886 fanden wir sie zum ersten Male am 16./28. Marz 
bei Duschak in Zugen von iiber 100— 15o Stuck. Am 19. —20. 
Marz/3i.— 1. April 1886 tummelten sich auf der Strecke 
zwischen Duschak und Kary-bend nach Tausenden zahlende 
Schaaren auf den Takyrflachen, am 20.—21. Marz/i. — 2. April 
1886 wanderten sie in der Richtung ONO. ebenfalls in 
unzahligen Mengen, wobei viele an der neuen Telegraphen- 
linie zu Grunde gingen. An diese Beobachtungen schliesst 
sich vortrefflich das; was Dr. Walter 1887 am Amu-darja 
ermittelte. Damals zogen am 6.—12./12.—24. Marz vom 
Morgen bis Abend unausgesetzt Banden von 8 — 60 und 80 
Stiick, dicht aufeinander folgend in fester Richtung von S.W. 
nach NO. uber den Amu-darja und< sollen nach Angabe 
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der Bewohner schon am 3./i5. Miirz diese Wanderungen 
begonnen haben. Die letzten Trupps wurden noch am 
16./28. Marz in gleicher Richtang fliegend b'ei Utsch-adshi 
gesehen. Offenbar mtissen die Brutplatze am Fusse der 
Bucharischen Gebirge liegen. Ein ungefahrer Ueberschlag 
liber die Zahl der eilig wandernden Vogel lasst sich gar nicht 
machen. Man wird nicht ubertreiben, wenn man hier von 
vielen Hunderttausenden, ja von Millionen spricht. Das so 
eigenthiimliche Geschrei der durchziehenden Mengen^ im 
Vereine mit dem sausenden Flugelschlag tibertonte Alles, was 
sonst sich horen liess. Nachts wurde es aber still, mit fruhem 
Morgen begann der Larm. Spater wurde Alchata nur in 
wenigen Exemplaren und kleinen Fliigen angetroffen, so 
acht Stuck am 10./22. April 1886 bei Perewalnaja, einige am 
16./28. Juni 1886 bei Jolotan, 11 Stuck am 15./27. April 
1887 bei Bend-i-nadyr, den Murgab abwarts ziehend und 
endlich i5 Stuck am 24. April/6. Mai 1887 unweit von Islim- 
tshesme. 

188. Syrrhaptes paradoxus, Pall. 
Zaroudnoi, 1. c, pag. 321. 
Bogdanow, Vdgel des kauk. Kasan 1879, pag. 129, Anmerkung (russ.) 

Schon vom Jahre 1871 liegt das von mir (R.) in der 
Ornis cauc., pag. 335, besprocheneExemplar des Fausthuhnes 
von Krasnowodsk vor. Wahrend unserer Reisen 1886 — 87 
haben wir den Vogel nicht zu Gesichte bekoinmen, Bog¬ 
danow gibt an der citirten Stelle an, dass er hSufig bei 
Mangyschlak sei und am ganzen Ostufer des Caspi von da 
bis zum Atrek vorkomme, der Ust-Jurt, unsere nordwest- 
liche Gebietsgrenze, aber das wahre Eldorado des Faust¬ 
huhnes darstelle. 

189. Megaloperdix sp. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 332. 

Aiich jetzt noch konnen wir nichts tiber jenes hoch- 
interessante Konigshuhn von der Hohe des Kopet-dagh sageh, 
da trotz aller Miihe, wTelche sich Dr. Walter und Praparant 
Ru bansky gaben, kein Vogel erlegt wurde; fest aber steht 
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es, dass am Ende des Karange-dagh und sudlich von Firusa 
eine Konigshuhnart lebt. Auch erhielt General Komarow 
zweimal dergleichen, die er leider nur verspeiste. Ob dieser 
Vogel der westlicher im Elburs-Systeme heimischen M.caspia, 
S. G. GmL, oder den ostlicher in Turkestan und Kashgar 
nachgewiesenen M. tibetanusy Gould.^undM. Nigelli = hyma- 
layensis, Gray, angehort, bleibt einstweilen noch unent- 
schieden. Moglich ware es? dass hier eine eigene, dem 
Kopet-dagh angehorende Art vorkommt, da bekanntlich diese 
Riesenhuhner sich an bestimmte Gebirgssysteme halten. 

190. Caccabis saxatilis, Meyer. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 323. P. chukar. 

Mit dem C. chukar in Bezug auf Grosse verglichen, 
sind die meisten transcaspischen Steinhuhner ihm be- 
deutend iiberlegen, ja sogar oft noch grosser als typische 
saxatilis. Das Gelb der Kehle und Wangen variirt bis zum 
fast reinen Weiss. Wir geben die Maasse eines alten Hahnes 
im Fleische, welcher am 20. Februar/4. Marz 1886 bei 
Keltetschinar geschossen wurde: 

Totallange .372 mm. 
Flugelbug zur Spitze 160 » 
Schwanzlange 107 » 
Schnabel auf der First 20 » 
Mundspalte 25 » 
Tarsus 44 » 

In alien Gebirgen unseres Reisegebietes mit Ausnahme 
des Kuba-dagh, wo das Steinhuhn nur selten angetroffen 
wurde, ist es ausserst gemein. Jedoch ist es keineswegs aus- 
schliesslich Gebirgsvogel, sondern folgt den Flusslaufen mit 
hohen Ufern und Er.osions-Schluchten mehrere hundert Kilo¬ 
meter in die Ebene. So fanden wir die Steinhuhner am 
Tedshen noch unterhalb von Karv-bend, also circa 200 
Kilometer vom Gebirge, ebenso am Duschak-Bache. Massen- 
haft lebten sie am unteren Murgab und bevolkerten daselbst 
sogar den Sand, auch bei Tschat am unteren Atrek wurden 
sie vielfach gesehen. Bedeutend fruher brutete das Stein- 
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huhn als Ammoperdix. Am 26. Mai/y. Juni 1886 gab es bei 
Tschuli schon Ketten eben ausgebriiteter Vogel. Am 
29. Marz/10. April 1887 waren die Nester am Murgab bei 
Sary-jasy mit vollen Gelegen besetzt. Das bereits von 
Sarudnoi ervvahnte Baumen (in den hohen Wachholdern) 
wurde auch von uns in Tschuli, hier auf Ulmns campestris 
beobachtet. 

191. Ammoperdix griseogularis, Brandt. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 324. 
Nikolsky, 1. c., pag. 400. 

Dieser Vogel halt sich vorwiegend im Gebirge, und 
zwar besonders gerne an den Gebirgshalden der Quer- 
thaler auf aridestem Terrain auf. Mit zunehmender Hohe 
tritt er der Zahl nach den Steinhuhnern gegeniiber zurikk, 
begleitet andererseits aber auch dieselben nicht weit in die 
Ebenen. In den letzteren trafen wir dieses Huhn nur in der 
an Erosions-Schluchten so reichen Ufergegend des unteren 
Atrek bei Tschat, Im Kiistengebirge Kuba-dagh bei Krasno- 
wodsk, nahe seiner aussersten Nordgrenze ist es weit haufiger 
als Caccabis. Diese Art brutet auffallend spat. Erst am 
5./17. Mai 1886 wurde einem geschossenen Weibchen ein 
legereifes Ei entnommen und fanden wir in der letzten 
Halfte des Juli die Jungen mehrerer Ketten erst von starker 
Sperlingsgrosse. Damals waren die Bruten von Caccabis 
fast ausgewachsen. 

192. Ortygion coturnix, L. 
Zaroudnoi, 1. c, pag. 323. Cot. communis orientalis, Bogd. 

Die Wachtel traf 1886 am 20. Marz/i. April am Tedshen 
in etlichen Exemplaren ein, 1887 am 24. Marz/5. April bei 
Tolchatan-baba. Wenn liberhaupt in der Ebene brutend, 
so jedenfalls sehr selten, da wir die letzten bei Durun am 
8./20. April 1886 trafen und spater nie im Tieflande den 
Ruf horten. 1887 war der Zug im Pendeh-Gau bis zum 
18.—22. April/3o. April — 4. Mai noch passabel besetzt und 
ebenso am 23. April/5. Mai in der Kuschk-Oase. Zwar einzeln, 
aber nicht selten wurde die Wachtel wahrend dieses Zuges 
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am 14;—15./26.—27. April in der .hohen .Bergvvuste ostlich 
vorn Murgab und ebenso vom 2 5.—28. .April/7.—10. Mai 
in der Wuste an -der .Afghanengrenze 'zwischen Kuschk und 
Tedshen beobachtet. Sehr auffallend war es, dass nocih am 
24. Mai/5. Juni '1887 au'f dem 'Hochplateau von Guljuli in 
iast 9000' >H6he die Wachtel angetroffen wurde,; da sie 
Tags darauf nicht mehr lockte und auch nicht mebn, <trotz 
eifrigen Suchens, nachweisbar war, so ware es wohl mog- 
lich, dass hier verspatete 'Nachzugler zu verzeichnen waren. 
Die Wachtel ist wie in Persien so (auch bei den Bucharen 
beliebter Stubenvogel. Bei Tschardshui wurde sie nicht allein 
zahlreich in Kafigen.gehalten, sondern -ist .auch alstlebendiges 
Spielzeug, welches ^besJtandig -in den >Handen getragen und 
geh^tschelt wird,, einigen Personen besonders lieb. Hier 
wussten die /Bewohner zu iberichten., dass die Wachteln in 
colossaler Menge den-Amu-darja entlang.ziehen, mithin hier 
die Wanderstrasse fiir die turkestanischen -Gebiete <liegt, 
welche bekanntlich ausserordentlich reich von Wachteln 
bestanden sind. Als 1886 die -ersten iRussen hier am Amu- 
darja isesshaft Avurden, gab es auch nach beendetem Zuge 
im Spatherbste Wachteln. 

193. Attqgen francolinus, -L. 
Zaroudnoi,, 1. ct, pag. 322. 

•Auch an Transcaspien '(wie Aehnliches .in Transkau- 
kasien statthat) greift die Verbreitung des Frankolins nur 
einem Flusssysteme entlang, namlich dem des Atrek auf- 
warts, ein. In diesem ist der Vogel -am Unterlaufe haufig. 
Die Jager von Tschikischljar gaben namentlich <den See von 
Delili alsiergiebigen Jagdplatz ^an. Wir fanden<das>Frankolin- 
hiihn ausserst zahlreich auch weiter aufwarts am Tschandyr, 
aber schon viel weniger am iS'umban, dem es fbis -ziemlich 
hoch aufwarts folgte. Sarudn oi fand dasselbe >noch an'den 
Quellentdes Tschirin-tschai. Am ^./iQ. Mai waren die Hahne 
am Tschandyr in vollster Baize. 
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194. Phasianus principalis, Sclt., = Ph. Komarovi, Bogd., 
und 

-195. Phasianus persicus, Sevrz. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 322. 

Gleich Menzbier (Ibis, Juli 1887, pag. 3oi) geben wir 
dem alteren Sclater'schen Namen den Vorzug vor dem 
jungeren Bogdanows. Als wir den Atrek mit seinen Neben- 
flussen 1886 bereisten, war es uns nicht bekannt, dass diesem 
Gebiete eine von Ph. principalis verschiedene Phasanenart, 
namlich der Ph.persicus, Sevrz., zukommt. Das am y./1^ Mai 
erlegte M. und dazu zwei W., welche amTschandyr, i 5 Werst 
von Dusulum im hohen Tamarix angetroffen und erlegt 
wurden, waren auf den ersten Blick so auffallend dem 
Ph. principalis ahnlich, dass wir sie mit ihm identificirten 
und deshalb nicht praparirten, da wir ja vom typischen 
Ph. principalis eine bedeutende Suite besassen. Wir glauberi 
jetzt aber, da wir durch Herrn Lorenz' Gute eihen alten 
Hahn von Ph. persicus zum Vergleich erhielten, dass diesem 
letzteren doch wohl artliche Selbststandigkeit zugesprochen 
werden darf, denn es bleibt fur ihn, neben Anderem, wenn 
wir Seebohm's (Ibis, April 1887, pag. 168 f.) Beschreibung 
vergleichen, als wesentlicher, constanter Unterschied vom 
Ph. principalis der schmalere dunkle Randsaum der Federn 
auf der unteren Seite. Ein weiterer, dort angefiihrter Unter¬ 
schied, dass die oberen Schwanzdeckfedern und die des 
Rumpfes bei dem Ph. persicus purpurroth und bei dem 
Ph. principalis ziegelroth seien, ist wenigstens zeitweise 
nicht ganz entscheidend, da bei alten M. des letzteren im 
Fruhlingskleide der Purpurschimmer ebenfalls unverkennbar, 
wenn auch schwacher ist. 

Wir haben hier tabellarisch die Kennzeichen dreier 
uns vorliegender Vorder- und MittelasiatischerPhasanen-Arten 
aufgefiihrt, um die Unterschiede, wie Uebereinstimmungen 
hervorzuheben. Zu definitiven Entscheidungen gehort natur- 
lich weit vollkommeneres Vergleichsmaterial. 

Der Balzruf der Hiihne, welcher bei dem Ph. principalis 
von dem des Ph. cholchicus sehr abweicht, war bei den Tschan- 
dyr-Fasanen (.P.persicus) genau dem des Ph.principalis gleich. 
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Beziiglich der Verbreitung muss man zugeben, dass 
etwa das Vorkommen des Ph. principalis, also des Vogels 
aus der turkmenischen Ebene, am Sttdwest-Fusse des Kopet- 
dagh im Atrekgebiete durchaus nicht befremden diirfte, zu- 
mal die Quellen des Sumbar (dem Atrek tributar) nahe zur 
Nordseite des Gebirges treten und von dem Tieflande nur 
durch einen verhaltnissmSssig niedrigen Pass (Bendesen circa 
Sooo') getrennt werden. Wir fanden gerade die Vegetation 
auf diesem Passe ausserordentlich iehtsprechend den Lieb- 
lingsplatzen der Fasane. Wir wissen ja auch, dass weiter 
ostlich Ph. principalis bei Kelat und im Bachgebiete des 
Dereges tief in den Kopet-dagh vordringt und sich in be- 
d£utenderen Hohen als jene von Bendesen findet. Oestlicher 
noch, am Keschefriid, findet er sich ebenfalls tief im Ge- 
birge und wurden 1887 nach General Ko ma row's Mitthei- 
lung drei Exempkre in Kulkuiau erlegt, einem Punkte, 
welcher dem Q.uelllande des Sumbar sehr hahe liegt. Dass 
es Fasane am Sudfusse des ;Kopet-dagh in den ausge- 
dehnten Garten von Kotschan gibt, steht ffcst (in Mesched 
verneinte man ihr Vorkommen). Ob diese aber dem typ. 
principalis oder dem persicus angehoren, bleibt bis auf 
Weiteres unentschieden. 

Das Weibchen des Ph. principalis anlangend, so sind 
alle uns vorliegenden Vogel sehr hell. Eine lichte Sandfarbe 
bildet den Grundton des Colorits, nur der Rlickentheil 
zwischen den Schultern und die Oberbrust ist leicht wein- 
rothlich angeflogen. Schon vor Artyk, circa 60 Km. ostlich 
von Askhabad, fanden wir 1886 die ersten reichbesetzten 
Fasanenstande, nach Osten hin wurden dieselben immer 
besser, namentlich am Tedshen und am Murgab, wo aus- 
gedehnte Rohrbestiinde, T^marz^-Dickichte und Dshongeln 
verbreitet sind. An einigen Punkten, wie z. B. bei Artyk 
und Ljutfabad, wo die geeigneten Localitaten nicht sehr 
ausgedehnt und von nackter Steppe und Wiiste scharf um- 
grenzt sind, hat das Anfangs schonungslose Hinmorden die 
Bestande bereits sehr reducirt. Es ist daher die Maassregel 
des Generals Ko mar ow, nach welcher neuerdings strenge 
Schonzeit vom i./i3. Marz bis 1./13. August geboten wird, 
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in hohem Grade anzuerkennen, wenngleich die Ueberwachung 
dieses Gebotes nicht leicht durchzufuhren ist und trotz 
hoher Strafe doch viel gefrevelt wird. 

Yom Ph. persicus, Sevrz., des Atrekgebietes fanden 
wir ein Nest am 7./19. Mai 1886 im Thale des Tschandyr, 
eines Nebenflusses des Sumbar. Dasselbe war in einem 
kleinen, hugelumrahmten Wiesenkessel, etvva 1/i Km. vom 
Flussufer im hohen, straffen Grase, fern vom Gestrauche 
angelegt. Es bestand in einer flachen, kreisrunden Ver- 
tiefung, deren Boden mit wenigem, feinem Stengelwerk und 
Grashalmen ausgeftillt war. Neun Eier bildeten das Gelege 
und waren fast zum Ausschlupfen der Jungen bebrutet. 
Die Eier weichen sehr von denen des Ph. colchicus ab. Ihr 
Langendurchmesser betragt 42,5 mm., der grosste Querdurch- 
messer 36,5 mm. Daraus schon ist ersichtlich, dass die Form 
des Eies eine stark gedrungene und wenig zugespitzte ist. 
Die Farbe ist ein gleichmassiges, in's Ledergelbe ziehendes 
Olivengraugriin, ohne irgendwelche Fleckenandeutung, der 
Farbe frischer, etwas intensiv gefarbter Eier von Starna 
cinerea ahnlich. Die Schale ist glatt und glanzend. Hier im 
Museum zum Vergleiche vorliegende kaukasische Eier von 
Ph. colchicus (Lenkoran) ergaben als Maasse: Lange 47mm., 
grosste Breite 35 mm. Die Form ist also sehr bedeutend 
schlanker, mehr langlich und spitzer, ihre Farbe ist licht 
trubgriinlich, fast schmutzig weiss, mit ockerigen, schmu- 
tzigen Spritzflecken ubersaet, die Schale viel rauher. In der 
Meinung, der Fasan des Atrekgebietes sei von dem 
Inner-Turkmeniens nicht verschieden, habe ich (W.) es ver- 
saumt, Eier des letzteren aus dem Murgabgebiete mitzubringen, 
obwohl ich dort 1887 die Nester haufig fand. Alle diese 
Nester standen im niedrigen T^man^-Gebusche, namentlich wo 
dieses von Asparagus durchsetzt war, oder seltener auch- 
unter vorjahrigen ^4//zag-f-Gruppen. Ihr leichter Bau wrar stets 
der gleiche wie am erst geschilderten Neste des P. persicus} 

nur fand ich nahe am Flussufer auch Rohrlaub verwender. 
Von drei am 29. Marz/10. April 1887 bei Sary-jasy gefundenen 
Nestern waren zwei mit je neun und eines mit funf unbe- 
bruteten Eiern besetzt. Die Zahl soli nach Angabe der 
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dortigen Officiere bis zu 18 steigen. Ueber die Eier notirte 
ich damals: stimmen in Farbe, Glanz und Form vollkommen 
zu denen vom Tschandyr. Nur bisweilen gab es einige, die 
etwas starker zugespitzt waren, doch nicht langlicher und 
schlanker als jene. Haufig findet man unter dem vollen 
Gelege normaler Eier ein verkummertes, so gross als das 
Ei von Caccabis und gelblich gefarbt mit feinen rothen 
Flecken. Erwahnen lasst sich noch ein vom gewohnlichen 
Typus etwas abweichendes Nest, welches ich (W.) am 
28. Marz/9. April 1886 bei Ljutfabad nahe von der persischen 
Grenze fand. Auf einer trockenen Bodenerhebung, am 
Rande ausgedehnter Rohrpartien von bedeutender Dichte 
und . Hohe, war dies Nest unter einigen windgebrochenen 
Stengeln von Glycirrhi^a in einem dichten, vorjahrigen 
Bestande der gleichen Pflanze angelegt. Die Nestmulde war 
hier tief in den Boden gescharrt und von lang ovaler Form, 
der Gestalt des Vogels genau entsprechend ; ihr hoher Rand 
regelmassig mit trockenen Schilfblattern und Stengeln 
belegt. Das Nest enthielt an jenem Datum noch kein Ei, 
doch sass die Henne schon fest darauf und Hess sich im 
Verlaufe des Tages dreimal abtreiben, so dass das Legen 
wohl Tags darauf begonnen hatte. Auf den Eiern sitzt die 
Henne von Ph. principalis weniger fest als viele andere 
Gallinaceen und steigt von ihnen gerade auf, ohne sich 
fluglahm zu stellen. Letzteres geschieht indessen stets bei 
kleinen Jungen, nur auch weniger energisch, als bei den 
meisten anderen Huhnern. Ketten eben ausgebriiteter junger 
Ph. principalis fand ich (W.) am 10.—11./22. — 23. Mai 1887 
im Versiegungsgebiete des Tedshen und am 14./26. Mai 
1887 bei Kary-bend. An einem am letzteren Datum gefan- 
genen, hochstens zwei Tage alten Exemplare liiuft iiber den 
First des gelblichen Schnabels ein scharf abgegrenzter, 
schwarzer Strich, der sich direct an einen solchen, mitten 
uber Stirn und Scheitel ziehenden anschliesst. Seitlich von 
letzterem liiuft jederseits liber dem Auge ein ebensolcher hin. 
Die Grundfarbe des Scheitels wie Rtickens ist licht rothlich 
und gelblichbraun mit schwarzen Langsflecken oder Streifen, 
die der Unterseite ganz einfarbig, gelblich weiss; ebenso, 
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bios etwas mehr gelblich sind die Seiten des Kopfes, an 
welchen nur vor der Ohroffnung eine schwarze Bogenlinie 
vom Scheitel gegen den Unterkiefer absteigt. Am Hinter- 
rande der Ohroffnung stehen einige schwarze Federchen. 
Der etwa i5mm. lange Schwanzbuschel ist wie der Riicken 
oder etwas dunkler rothbraun mit centraler schwarzer Linie. 
Die Fusse hellgelblichweiss, heller als die Unterseite. Das 
Vogelchen misst: 

Gesammtlange 88 mm. 
Lange des ganzen Fliigels ... 35 » 
Vom Flugelbug zur Spitze ... 20 >» 
Schnabel auf der First .... 9 » 
Mundspalte 14,5 » 
Nasenklappe 4 » 
Tarsus 20 » 

Die Mauser beginnt schon im Mai. Das am 7./19. Mai 
1886 am Tschandyr erlegte M. {Ph. persicus) wechselte am 
Halse das gesammte Gefieder. Gleiches sahen wir an einem 
Hahn, welcher am 6./18. Mai 1887 Kary-bend (Ph. prin- 
cipalis) geschossen wurde. Die am 10./22. Mai 1887 am 

Tedshen erlegten Vogel erneuten das Kleid auch auf der 
Brust. Die Mauser der alten Hahne vollzieht sich sehr lang- 
sam, so dass am 3./i5. August mehrere bei Duschak ge- 
schossene noch nicht vollkommen ausgemausert hatten. 
An gleichem Datum besassen die etwa 3/4 ausgewachsenen 
jungen Hahne das Glanzgefieder an den Seiten des Korpers 
schon vollkommen, dazwischen noch Theile des Jugend- 
kleides. 

Sehr auffallend war im Frlihjahr 1886 bei Duschak das 
Missverhaltniss zwischen beiden Geschlechtern. Ohne Ueber- 
treibung liess sich angeben, dass damals dortein Hahn auf 
etwa 20—3o Hennen kam. Letztere waren oft zu starken 
Trupps vereint, ja, am Abend des 16./28. Miirz hoben wir 
im Rohr des Flusschens, wohin sich zum Uebernachten die 
Fasane aus der Steppe zusarnmenzogen, an einen Stelle 
iiber 60 Hennen,, die fast gleichzeitig aufgingen. Ob ein 
solches Missverhaltniss durch den Menschen bedingt war? 
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Moglich. ware es7, nicht sowohl,. well hier die europaischen 
Jager den Hahnen ausschliesslich uachstellen, sondern. viel- 
mehi*) weil die Turkcnenen, die kein Schrotgewehr kennen, 
mit ihren Gabelbiichsen einzig Hahne eriegen konnen. 
Namentlich in der Baize auf freier Steppe fallen: diese:ihnen 
zur Beute und dient das Weiss der Schultern- und oberen 
Flugelfedern zum vorstechenden Zielpunkt. Die Baize, dauert 
sehr lange, war gegen Mitte und Ende Marz schon voll im 
Gange und wahrte noch bis in den Mai hinein, zu einer 
Zeit, da die Hennen schon auf abald zum Ausschlupfen 
reifen Eiern sassen und die Mauser schon begonnen hatte. 
Hitzige Kampfe zwischen balzenden Hahnen scheinen nicht 
gar haufig vorzukommen, jedenfalls hatten wir nur einmal, 
am 28. Marz/9. April 1886, Gelegenheit, bei Ljutfabad einem 
solchen Kampfe zuzusehen. Die beiden Hahne standen mit 
gesenkten Flugeln, gestraubtem Halsgefieder und halb er- 
hobenen Schwanzen sich gegeniiber, fuhren aufeinander ein, 
fassten sich am Hals- oder Kopfgefieder und zerrten sich 
so umher. 

IX. Grallae. 

196. Crex pratensis, Bechst. 

Zaroudnoi, 1. c., pag. 325. 

Wir sind dem Wachtelkonige nicht begegnet. S a r u d n o i 
fiihrt ihn aus dem Gebirge als Sommervogel auf und Herr 
Jasewitsch sendete dem Museum ein altes W. am 
26. August/7. Septb. 1886 bei Tschikischljar (Zugvogel) ge- 
schossen. 

197. Ortygometra por^ana, L. 

Ein W. wurde am 29. Marz/10. April 1886 bei Ljut¬ 
fabad geschossen. Bei Herrn Jasewitsch in Tschikischljar 
sahen wir einen Balg. Am 3./i 5. Mai 1887 erlegte Dr. Walter 
ein altes M. in den Altwassern von Ruchnabad. Damals lock- 
ten die Vogel im Rohr oft, sie diirften also hier bruten. 
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198. Stagnicola chloropus, L. 

Der am S./iy. August 1886 bei Duschak erlegte junge 
Vogel beweist, dass das Teichhuhn hier briitet, dies finder 
auch bei Ruchnabad start. Am 9./2I« Mai 1887 wurde es 
im Enddelta des Tedshen mehrfach angetroffen, ebenso schon 
fruher am i3./25. April bei Bend-i-nadyn Hier war es haufig 
und wohl auf dem Zuge. Herr Jasewitsch sendete ein 
altes M. (14./26. April) bei Tschikischljar erlegt, ein. 

199. Fulica atra, L. 

Bei unserer Ankunft in Krasnowodsk am 4./16. Februar 
1886 lebten sehr grosse Scharen dieser Wasserhiihner auf 
dem Meere unter den verschiedenen Salzwasserenten, sie 
zahlten nach Tausenden. An geeigneten Platzen entlang dem 
Tedshen kennen wir das Blasshuhn als gemeinen Brutvogel, 
ebenso bei Ruchnabad und in den Rohrsiimpfen der Merw- 
Oase. Sehr starker Zug wurde am Tedshen und Murgab 
becbachtet, viele Vogel uberwintern dort. Auch im Sommer 
halten sich kleinere Fliige solcher Blasshuhner, die nicht 
mehr bruten, auf den salzigen Fluthen der Bucht von Krasno¬ 
wodsk auf. 

200. Porphyrio veterum, S. G. Gml. 

Dass ein Sultanshuhn am unteren Atrek, am See 
Delili vorkomme, und zwar in stattlichen Banden, wurde 
uns durch Herrn Jasewitsch und seinen Jagdkameraden in 
Tschikischljar mitgetheilt. Es ist mehr als wTahrscheinlich, 
dass es identisch sei mit der caspischen Art. Nikolsky, 
1. c.; p. 402. erwahnt auch aus der Mundung des Giirgen 
eine Porphyrio sp., deren Vorkommen er dort erkundet hat. 

201. Rallus aquaticus, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 325. 

Das erste Ankunftsdatum fur 1886 ist mit dem 
27. Marz/8. April bei Artyk notirt worden, 1887 wurden 
mehrere Exemplare am i3./25. April in Bend-i-nadyr beob- 
achtet, diese mogen vielleicht noch auf dem Zuge sich be- 
funden haben. Als Brutvogel konnte er in dem sehr ver- 

7 



98 Radde und Walter. 

wachsenen Gartchen (vornehmlich Tamarix) von Kasantschik 
nachgewiesen werden. Vom Herbstzuge sendete uns der 
eifrige Herr Jasewitsch ein Weibchen, es war am 19./21. 
September 1887 erlegt worden (Tschikischljar). 

202. Philolimnos galli?tula9 L. 

Am 4./16. April 1886 wurde an einem Tiimpel, der 
unweit vom Sande gelegen, ein altes W. erlegt. Schon am 
14./26. Marz desselben Jahres gab es Haarschnepfen bei 
Kaaka, es wurden mehrere erlegt, dann trafen wir sie 
17.—18./29.—3o. Marz bei Duschak, ferner am ii./23. April 
bei Molla-Kary an den Lagunen. 1887 wurde sie ziehend 
am i3./25. April bei Tachtabasar am Murgab beobachtet- 

203. Telmatias gallinago, L. 
Zaroudnoi, 1. c., peg. 329. 

Zwei M., am 14/26. Marz 1886 bei Kaaka erlegt, liegen 
uns vor. 1886 kam das erste Exemplar bei Askhabad am 
10./22. Marz an, einzeln wurde die Heerschnepfe sodann bei 
Kaaka 14726., bei Duschak 17.—18./29. —3o. Marz, beob- 
achtet, aber nur wenige. Am 27. Marz/8. April dagegen 
passirten starke Zuge bei Artyk, wiederum einzelne gab es 
noch am ib./zj. April bei Molla-kary. 1887 beobachtete 
Dr. Walter ziemlich viele in den Rohrbestanden der Merw- 
Oase am 3.—4./15.—16. Marz (vielleicht winternd). Am 
i./i3. April 1887 zogen Abends einzelne Bekassinen bei 
Sary-jasy und am i3./25. April passirten mehrere bei Tachta¬ 
basar, am 3./i5. Mai wurden mehrere bei Ruchnabad auf- 
gescheucht, diese waren wahrscheinlich Brutvogel. Von 
Herrn Jasewitsch wurden die Bekassinen als haufig an der 
Atrekmundung, selten aber am Meeresufer von Tschikischljar 
bezeichnet. 

204. Scolopax rusticola, L. 

Am 5./17. Miirz 1886 wurde ein M. in den Dshongeln 
der Garten von Kulkulau erlegt. Ueber das iiusserst spiirliche 
Vorkommen der Waldschnepfe in Transcaspien konnen wir 
:noch die Mittheilung machen, dass sie zweimal bei Tschi- 
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kischljar in den sogenannten »Garten« erlegt wurde. Dieses 
sind freilich nur lichte T^marzV-Gebusche, die in beweg- 
lichem, feinem Muschelsande stehen und nach anhaltenden 
Sturmen jedesmal formlich ausgegraben werden miissen. 
Auch bei Askhabad soil nach Mittheilungen des Generals 
Komarow zweimal die Waldschnepfe erlegt worden sein. 

205. Grus cinerea, Bechst. 

Am i3./25. Marz 1886 passirte ein Flug zwischen 
Baba-durmas und Artyk und am 14./26. Marz 1886 bei 
Kaaka ein grosserer. Im Sommer sahen wir den Kranich 
nicht. Ein einzelner Vogel wurde am 2./14. Marz 1887 
Dort-kuju beobachtet. 

206. Grus virgo, L. 

Z a r o u d n o i, 1. c., pag. 33o. 

Der Zug der Jungfernkraniche ist ebenfalls nur spar- 
lich, wir beobachteten ihn vom 14. —22. Marz/26. Marz bis 
4. April auf der Strecke zwischen Kaaka und dem Tedshen. 
Bei Tschesme-i-bid am Kuschk sah Dr. Walter noch am 
23. April/5. Mai 1887 einen Trupp von sechs Individuen; 
sie lebten auf einem Felde. 

207. Ciconia alba, Briss. 

Bei Kary-bend am Tedshen begegneten wir einem 
Storch am 20. Marz/i. April 1886 und am i3./25. April 
1887 wurde ein zweites Exemplar bei Tachtabasar am Mur- 
gab gesehen. Passirt wohl nur auf dem Zuge unser Gebiet. 

208. Ciconia nigra, L. 

Der schwarze Storch ist, wenn auch selten, so ungleich 
haufiger als der weisse und dabei Brutvogel. Am 22. Mai/ 
3. Juni 1886 wurde einer am Geok-tepe-bache auf dem Wege 
nach Germab gesehen. Am 23. April/5. Mai 1887 flogen acht 
Stuck bei Chaus-i-chan am Kuschk; am 24. April/6. Mai 
1887 sah ihn Dr. Walter an den salzigen Steilufern des 
Hogrihuk. 

7* 
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209. Ardea cinerea, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 33o. 

Zum ersten Male zogen die grauen Reiher im Jahre 
1886 bei Krasnowodsk in*einer Bande von neun Stuck am 
8./20. Februar. Am 20.Marz/i. April 1886 wurde der Nestbau 
in einer grossen Brutcolonie am Tedshen bei Kary-bend 
beobachtet. Der Stand zahlte voll an hundert Paare. Da 
keine alten Horste vorhanden waren, so war anzunehmen^ 
dass diese Colonie eben neu begriindet wurde. Auf einer 
Gruppe von Populus diversifolia, die mitten im hohen 
Wasser stand, befanden sich auf jedem Baume 3—5 Nester 
und kamen zu diesen bestandig die Reiher mit langen Rei- 
sern herangeflogen. Schon Jahres darauf, als bei kleinem 
Wasser die Baume auf dem trockenen Lande standen, fehlten 
die grauen Reiher daselbst. Am 3o. April/12. Mai 1886 
wurden an der Atrekmlindung mehrere Fischreiher gesehen. 
Als wir am i./i3. Juni nochmals Kary-bend passirten, war 
das Brutgeschaft in der Colonie schon beendet und hatten 
sich die Vogel weithin versprengt in die Buchtungen und 
Stillwasser des Tedshen. Im Marz 1887 wurde in den Rohr- 
sumpfen bei Merw und im Verlaufende des Tedshen (im 
Mai) der graue Reiher haufig angetroffen. Am 23. August/ 
4. September 1886 ein Exemplar an den Lagunen zwischen 
Michailowo und Usun-ada gesehen. 

210. Ardea purpurea, L. 
Nikolski, 1. c., pag. 401. 

Am 3o. April/12. Mai wurde der Purpurreiher in 
mehreren Exemplaren an der Miindung des Atrek angetroffen* 
1887 vom 3./i5. Marz an lebte er sehr zahlreich in den Rohr- 
bestiinden der Merw-Oase. Nikolsky kennt ihn aus der 
Umgegend Tschikischljars. 

211. Herodias alba, L. 

Der grosse Silberreiher wurde 1886 zum ersten Male 
am 3./i5. Marz bei Geok-tepe in einem Exemplare beob¬ 
achtet, welches den Bach entlang vom Gebirge zur Ebene 
wanderte. Vom 19.—2i./3i. Miirz—2. April war er am 
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Tedshen haufiger. Massenhaft lebte er an der Atrekmundung 
am 3o. April/12. Mai 1886. Am 23. Marz/4. April 1887 
war er ebenfalls in den Siimpfen der Merw-Oase gemein. 
Einzeln wurde er auch anderweitig Ende Marz und Anfangs 
April uberall am Murgab angetroffen. 

212. Gar\etta gar\etta, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 33o. 

Am 6./18. April wurde das erste Exemplar bei Keleta 
gesehen, zahlreich lebte er am 3o. April/12. Mai an der 
Atrekmundung. 1887 fallt die fruheste Beobachtung auf 
den 2./14. Marz bei Dort-Kuju, massenhaft lebte er in den 
Rohrsiimpfen der Merw-Oase vom 3./i5. Marz an. 

213. Ardeola comata, PalL 

Am 6./18. Mai 1887 wurden zwei briitende Paare in 
einer Colonie von Nachtreihern am Tedshen unterhalb von 
der Station Kary-bend gefunden. Anderweitig ist uns diese 
Art nicht vorgekommen. 

214. Ardeola minuta, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 33o. 

Brutet an geeigneten Orten des Gebietes nicht selten. 
Schon am 4./16. Marz 1887 fand ihn Dr. Walter in den 
Gerohren der Merw-Oase, am 2./14. Mai als haufigen Brut- 
vogel in den Altwassern von Ruchnabad, am 11./23. Mai 
ebenfalls zahlreich im Endgebiete des Tedshen. Am Flusschen 
von Keltetschinar wurde ein junger Vogel Ende Mai erlegt 
und Sarudnoi kennt ihn aus dem Gebirge (Germab) als 
Brutvogel. 

215. Botaurus stellaris, L. 

Ende 1887 lernten wir die Rohrdommel in unserem 
Gebiete kennen. Am 3.—4./I5,—16. und am 23. Marz/4. 
April war sie gemein in den Rohrwaldern der Merw-Oase, 
wo aller Wahrscheinlichkeit nach auch gebrutet wird und 
ein Theil wohl uberwintert. 
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216. Scotaeus nycticorax, L. 
Wahrend wir 1886 am Tedshen zum ersten Male am 
Juni einen alren Nachtreiher erlegten und darauf die 

Art ab und zu zwischen Neu- und Alt-Merw gesehen, auch 
gegen Abend liber die rohrbestandenen Uferstrecken am 
Murgab wechsfclnd beobachtet wurde, ergab sich fur 1887 ein 
ungleich reicheres Beobachtungsmaterial. Am 9./21. Marz. 
wurde das erste Exemplar im heiligen Haine am Amu-darja 
angetroffen, am 22. Marz/3. April bei Neu-Merw an einem 
Canale ein Paar. Dann wurde am 6./1S. Mai eine ungemein 
reich besetzte Brutcolonie unterhalb von Kary-bend am 
rechten Tedshenufer gefunden. Wir drucken wortlich die 
betreffende Stelle aus dem Tagebuche Dr. Walter's hier 
ab, da sie ein ebenso originelles als anziehendes Gesammt- 
bild von dem Leben undTreiben der Vogel in dieser Riesen- 
colonie gibt: 

»Etwa zwei Kilometer unterhalb der Bahnstation Kary- 
bend hat der Tedshen zu Zeiten starken Hochwassers eine 
weite Bucht auf seinem rechten Ufer ausgespiilt. 1886 war 
dieselbe noch am i./i3. Juni mit Wasser erfullt und stellte 
einen See von etwa i1/^ Kilometer Durchmesser dar, aus 
welchem man fern am eigentlichen Flussbette einige Gruppen 
von Pop. diversifolia vorragen sah, wahrend hie und da im 
See selbst einzelne todte Tamarix kaum uber dem Wasser- 
spiegel sich erhoben. Damals tummelten sich am Ufer 
Chettusia, Hoplopterus, Hypsibales etc.; auf der Wasser- 
blanke Enten, Blasshuhner, ja selbst Ganse und ein Paar 
Pelikane nebst Schaaren von Scharben. Im Trockenjahre 
von 1887 fand ich hier anstatt des Sees steinharten, trockenen 
Lossgrund, der in so kurzer Zeit sich bereits mit fast un- 
durchdringlichem Tamarixdickicht bedeckt hatte. Die todten 
Halme vorjahrigen Rohres standen noch dazwischen. Statt 
der Sumpfvogel balzten jetzt hier Fasanen und girrten 
Massen von Turteltauben. Die Uferpappeln des Tedshen 
standen jetzt, es war am 6./18. Mai 1887, auf trockenem 
Lande, dicht von Tamarixgebusch eingeschlossen. Auf ihnen 
nun hatte sich eine reichbesetzte Colonie von Ardea nycti¬ 
corax niedergelassen. Wohl an 5oo Paare der Vogel bru- 
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teten auf zwei kleinen Gruppen der niedrigen Baume. Jede 
Pappel war mit Nesrern bedeckt, trug deren 20—3o und 
erschien gleichsam mit Korbchen aus Pappelreisig behangt. 
Die Nester sind auffallend klein und hochst liederlich ge- 
baut, so dass oft die Eier von unten her sichtbar werden. 
Vielfach waren neben todten Reisern auch lebende Zweige 
mit griinen Blattern zum Bau verwendet. Die Aeste und 
Stamme der Baume, wie auch der Boden unten waren weiss 
getiincht vom standig niederrieselnden Unrath. Ein Schuss 
tibte eine ganz entsetzliche Wirkung aus. Die Luft war 
sofort von vielen Hunderten der aus den Nestern stiirzenden 
Vogel und von ihrem betaubenden Quaken erfiillt. Schon 
nach wenigen Minuten Ruhe suchten dieselben indessen 
wieder ihre Nester auf. Das Brutgeschaft hatte erst begonnen. 
Nur einTheilderNester war mit einem bis drei, wenige mit vier 
frischen Eiern besetzt, zum Theil wurde noch gebaut. 
Diese Colonie gestattet, einen Schluss auf den Fischreichthum 
des Tedshen zu machen. Pica caudata, die in Menge die 
Tamarixdickichte belebte, benutzte mit grosster Frechheit 
sofort das Abstreichen eines Reiherweibchens vom Neste, 
um sich an den Eiern zu letzen. Mit unwilligem Quaken 
stiessen die nebenan briitenden Weibchen nach der Diebin, 
sobald sie sich naherte. Die Thatigkeit der Elstern war 
sehr deutlich an den zahlreich am Boden liegenden ausge- 
schltirften Eiern kenntlich. 

Bei einem zweiten Besuche der Colonie am i3./25. Mai 
1887 waren alle Nester mit vollzahligen Gelegen besetzt 
und brliteten die Vogel schon fest. Noch grossere Massen 
von Eiern als friiher sah man von den Elstern geraubt und 
weithin um die Colonie verschleppt. Zwischen den Nacht- 
reihern briiteten nur noch zwei Parchen von A. comata«. — 
Durch ein ganz altes M., welches am 20. April/2. Mai 1887 
von Herrn J asewitsch bei Tschikischljar geschossen wurde, 
wird unserer Meinung nach nicht der Zug, sondern das 
zeitweise und vereinzelte Ausschweifen der Vogel von der 
sumpfigen und bewaldeten Massenderan'schen Wuste zum 
kahlen Ostufer des Meeres constatirt. 
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217. Platalea leucorodia L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 33i. 
Nikolsky, 1. c., p. 402. 

Am 2./14. April 1886 erlegte ein Soldat bei Askhabad 
einen Loffelreiher. Am 29. April/i 1. Mai wurde ein Zug bei 
Tschikischljar beobachtet, am 3o. April/12. Mai gab es Massen 
in der Atrekmiindung. Auch von diesem Vogel sendete 
Herr Jasewitsch ein recht altes M. mit dem Datum 10./22. 
April 1887 von Tschikischljar ein. Gemein war der Vogel 
im Juni 1886 bei Neu-Merw, wo er regelmassig Abends 
bei sinkender Sonne in der Richtung SO—NW wechselte 
und sich wahrscheinlich in das uberschwemmte Gebiet von 
Dort-Kuju begab. Ich zahlte bis 40 Exemplare in einer 
Bande. Weiterhin den Murgab aufwarts war der Vogel an 
rohrbewachsenen Stellen ebenfalls haufig. Dagegen fehlte er 
1887 wenigstens im Marz und April am gesammten Murgab 
und in der Merw-Oase vollkommen. (W.) 

218. Plegadis falcinellus, L. 

Im westlichen Theile ungleich seltener als im ostlichen, 
wo dieser Ibis namentlich in der Merw-Oase im Sommer 
ausserst gemein ist. Zuerst wurde er 1886 am 4./16. April 
bei Askhabad in einem Exemplare erlegt. Dann sah man 
abermals nur einen Vogel am 6./18. April bei Keleta. Ein 
Zug von 15 — 20 Stuck passirte Dusulum am y./iQ- Mai 
und funf Stuck Chodsha-Kala am 9-/21. Mai. 1887 aber 
fand starker Zug am 12./24. April bei Tachtabasar stait, am 
i3./25. bei Bend-i-nadyr. Auch noch am 23. April/5. Mai 
gab es ziehende Banden im Kuschk-Thale. Am 2./14. Mai 
sah man ihn gepaart auf den bewasserten Feldern bei 
Serachs, und im Endverlaufe des Tedshen gab es ebenfalls 
gepaarte Vogel am 10.—12./22.—24. Mai. Hier also briitet 
der Ibis. Auffallen musste es, dass in der Merw-Oase im 
Juni die Banden sowohl, wie auch einzelne Vogel stets von 
Ost nach West oder in umgekehrter Richtung wechselten. 
Das geschah vorwiegend gegen Abend, aber auch am Tage 
_gab es einzelne soldier Ziige. 
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219. Otis tarda, L. 
Zaroudnoi, I. c., pag. 326. 

Der erwahnte Autor gibt die Trappe als seltenen Brut- 
vogel fiir Achal-teke an. Wir kennen ihn aus unserem Reise- 
gebiete nur als sparlichen Zugvogel, denn die wenigen 
Exemplare, welche wir sahen, lebten am 17. Februar/i. Marz 
1886 bei Askhabad, dann .2 c? und 1 J am 19. Februar/ 
3. Marz ebendaselbst und endlich am 20. Februar/4. Marz 
in der Ebene auf dem Wege nach Keltetschinar. Man sagte 
uns; dass zum Winter die Trappenvolker hierher kamen 
oder auf dem Durchzuge rasten. Die allgemeine Diirftigkeit 
der Vegetation gestattet den bestandigen oder auch nur 
langeren Aufenthalt den Trappen kaum. 

220. Otis tetrax, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 326. 

Es hat den Anschein, dass die Zwergtrappe unser 
Gebiet nur auf dem Zuge beruhrt, denn auch Sarudnoi's 
Angaben sprechen dafur. Im Sommer fanden wir sie nirgends. 
1886 wurden nur einzelne am 17.—19. Februar/i.—3. Marz 
bei Askhabad beobachtet, 1887 sah Dr.. Wa 11er ungeheure 
Schaaren zwischen Kisilarwat und Askhabad von W nach 
O ziehend, am i./i3. Marz, daran schlossen sich die am 
4.— 5./i6.—17. Marz liber die Merw-Oase nach NO wan- 
dernden kleinen Trupps. Die letzten dieser sah man am 
7./19. Marz in der Richtung gegen ONO uber den Amu- 
darja fliegen. Somit scheint es, dass die Zwergtrappe 
auf dem Fruhlingszuge dem schmalen Oasenstreifen siidlich 
von der unpassirbaren Wuste folgt und den kurzesten 
Zwischenraum zwischen der Merw-Oase und dem Amu-darja 
zur Passage sich wahlt. 

221. Houbara Mac-Queeniy Gray. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 326. 
Nikolsky, i. c., p. 400. 

Nachdem wir 1886 diese Trappe theils einzeln, theils 
in Paaren, aber immer nur sehr selten in unserem Reise- 
gebiete bei Kary-bend am 21. Marz/2. April, bei dem weissen 
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Hiigel unweit von Tschikischljar am 20. April/2. Mai, nicht 
weir vom See Beum-basch am i./i3. Mai gesehen batten, 
ohne einen Vogel erlegen zu konnen, erfreute uns der eifrige 
Herr Jasewitsch durch Uebersendung eines alten M., 
welches er bei Tschikischljar in der Hungersteppe erlegt 
hatte. Bei Besmein beobachtete Dr. Walter nochmals drei 
Exemplare am 2./i4- Juni 1887. Aus alledem geht hervor, 
dass diese Kragentrappe in Westturkmenien nur selten vor- 
kommt. 

222. Oedicnemus crepitans, Temm. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 326. 
Nikolsky, 1. c., pag. 400. 

Die erlegten zwei Exemplare wurden am 21. Marz/2. 
April 1886 und am 23. April/5. Mai 1887 bei Tschikischljar 
geschossen; es sind das 1 c? und i2. Zugleich ist der 
21. Marz/2. April das friiheste Ankunftsdatum. 1887 erlegte 
Dr. Walter den Triel bei den Ruinen von Alt-Merw am 
17./29. Miirz. Wahrend der Vogel im westlichen Gebiete 
nur in der Kustenzone haufig ist, sodann weiter ostlich 
zunachst selten wird, kommt er uberall am Murgab und 
Kuschk in erstaunlicher Haufigkeit vor. Am Rande niedriger 
Tamarixbestande larmte er in stillen Mondnachten unaus- 
gesetzt an den erwahnten Platzen. 

223. Eudromias morinellus, L. 
Brandt, Zool. Anh. zu Lehmanns Reise, pag. 323. 

Diese Art wurde von Lehmann im Friihjahre 1840 
am Ostufer des Caspi (auf Mangyschlak) beobachtet. Weder 
Sarudnoi noch wir begegneten dem Vogel in Trans- 
kaspien. 

224. Eudromias asiaticus, Pall. 
Brandt, Zool. Anh. zu Lehm. Reise, pag. 323. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 327. 

Uns ist dieser Vogel nicht zu Gesichte gekommen. 
Sarudnoi kennt ihn vom Herbstzuge (6./18. September) 
aus der Umgegend von Kisilarwat, Lehmann vom 
Fruhlingszuge am Ostufer des Caspi. 
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225. Eudromias Geoffroyi, Wagl. 
Nikolsky, 1. c., pag. 400. 

Zwei alte M., von denen das eine am 15./27. Marz 
bei Kaaka und das andere am 17.729. Marz bei Duschak 
erlegt wurde, brachten wir mit. Der letztere Vogel tragt 
bereits das ausgefarbte Hochzeitskleid, an welchem Kopf 
und Oberbrust licht zimmetbraun gefarbt sind und die 
weisse Stirn bei beiden stark mit Schwarz untermischt ist. 
Der Ziegelstreifen ist noch nicht klar ausgebildet, zum Theile 
durch weisse Federspitzen verdeckt. In Bezug auf die 
Maasse stimmen die Exemplare genau zu deninder Ornis caucv 

pag. 417, gegebenen. Der starke Schnabel (First 25 mm) 
lasst die Art sicherlichst von E. mongolicus unterscheiden. 

Zuerst trafen wir am 15./27. Marz 1886 einen Flug von 
acht Stuck sudlich von Kaaka auf den nackten Stellen, die 
sich zwischen Artemisien- und Halophyten-Bestanden hin- 
zogen. Sodann wurde ein einzeln lebendes, altes M. am 
17./29. Marz bei Duschak erlegt und endlich am ig./Si.Marz 
ein Trupp von zehn Stuck auf den Takyrflecken bei Kary- 
bend mit Pt. alchata angetroffen. Spater sahen wir diesen 
Regenpfeifer nie mehr. Salzige Lehmflachen benutzt er 
wahrend des Zuges mit Vorliebe zur Ruhe. Nikolsky 
will diese Art Ende des Mai bei Tschikischljar beobachtet 
haben. 

226. Aegialites curonicus, Beseke. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 327. 

Vier Exemplare liegen von unserer Reise vor. Zwei 
davon cT-2 wurden am 16./28. Marz bei Duschak erlegt, 
ein cT am 6./18. April bei Keleta. Das erste Ankunftsdatum 
fiel 1886 auf den 14./26. Marz bei Kaaka, spater war der 
Vogel ungemein haufig bei Molla-kary und an der Kiiste 
des Kaspi, zumal auch an der Mundung des Atrek. Ein 
sehr zahlreicher Zug fand mit A. cantianus zusammen am 
25. Marz/6. April 1887 bei Jolotan statt; am 3.—5./i5.—17. 
April desselben Jahres bei Sary-jasy. Nachzugler passirten 
noch am 12. —13./24.—25. April bei Tachtabasar. Am 
2i»—23. April/^.— 5. Mai gab es viele am Kuschk; von 
ihnen briitet daselbst ein grosser Theil, da ein erlegtes 
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Weibchen ein Ei trug und die Mannchen eifrig balzten. 
Noch am 24. April/6. Mai wurden am Hogrihuk bei Islim- 
tschesme durchziehende in Gemeinschaft mit Tringa minuta 
und Tot. glareola beobachtet. Sogar noch am 2./14. Mai 
passirten nicht wenige am Tedshen bei Serachs. Die zahl- 
reichen an den aussersten Verlaufen des Tedshen am 11.— 
I2./23.—24. Mai beobachteten durften wohl Brutvogel sein. 
1886 kamen in den ersten Tagen des August bei Askhabad 
die ersten Herbstpassanten an, starker wurde der Zug vom 
9.—12./21.—24. August, grosse Zuge, wieder vereint mit 
A. cantiamiSy wanderten an der Kiiste von Usun-ada am 
24.—25. August/6. —7. September 1886. 

227. Aegialites cantianiisy Lath. 
Nikolsky, 1. c., pag. 400. 

Von diesem Regenpfeifer brachten wir vier Exemplare 
mit, erlegt wurden diese: bei Keleta 6./18. April 1886 
bei Molla-kary w.ji'h. April <$■> Q und in der Bucht von 
Michailowo 16./28. April cf. Zum ersten Male wurde er am 
4./16. April unweit Askhabads beobachtet. Aeusserst gemein 
war er spater aber noch auf dem Zuge an den Lagunen 
von Molla-kary und noch haufiger an der Kiiste des Caspi 
bei Michailowo, Krasnowodsk, Tschikischljar und Hassan- 
kuli. Im Innern des Landes wurde er massenhaft ziehend 
am 25. Marz/6. April bei Jolotan und am 3./i5. April 1887 
bei Sary-jasy am Murgab beobachtet. Am 12./24. April bei 
Tachtabasar, als dort ein ungemein starker Sumpfvogelzug 
statthatte, wurde er nicht mehr gesehen. Am 27. April/9. Mai 
1886 gab es bei Tschikischljar schon eben ausgebrutete 
Dunenjunge. 

228. Chettusia leucura, Lichst. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 327. 

Diese Art ist iiusserst gemein im ostlichen Theile 
unseres Reisegebietes, am Tedschen und Murgab. Am 27. 
Marz/8. April 1886 kamen die ersten Vogel bei Artyk an, 
wahrend Dr. Walter sie 1887 schon am 3./i5. Marz bei 
Neu-Merw vorfand, wo sie vielleicht wintern durften. Un- 
glaublich reiche Zuge wanderten in der ersten Halfte des 
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Aprils (alten Styls) den Murgab abwarts. Sehr reich be- 
setzte Brutplatze an den aussersten Enden des Tedshen. 

229. Chettusia gr eg aria, Pall. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 327. 

Lebte am i./i3.Mai an der Atrekmlindung in etlichen 
Exemplaren. Der citirte Autor kennt die Art vom Herbst- 
zuge (157.27. August) bei Askhabad. 

230. Hoplopterus spinosus, L. 

Wahrend der Spornkibitz im westlichen Theile unseres 
Reisegebietes wenn nicht ganz fehlt, so doch sehr selten ist, 
wird er ostlicher ein gemeiner Brutvogel, ebensowohl am 
Tedshen und Murgab, als auch am Kuschk. Ueber das 
halbe Dutzend vorliegender Exemplare lasst sich nichts sagen, 
sie sind ganz normal. 1886 wurde der originelle Vogel am 
20. Marz/i. April bei Kary-bend gesehen, 1887 war er am 
25.—26. Marz/6.—7. April iiberall am Murgab vertheilt, 
starkster Zug noch am 12.—13./24.—25. April. Sein lautes, 
unaufhorliches Gejodel, namentlich am Nistplatze, wird dem 
Beobachter geradezu ermudend. 

231. Vanellus cristatus, M. et W. 
Zaroudnoi, I. c., pag. 327. 

Ein recht altes Mannchen im Uebergangskleide begriffen, 
wurde bei Besmein am i./i3. Marz 1886 erbeutet. Das Datum 
ist zugleich das fruheste fur 1886. Am 12./24. Marz 1886 
passirten kleine Fluge die Gegend von Ljutfabad. Zuletzt 
auf dem Zuge wurde der Kiebitz am 27. Marz/8. April 1886 
bei Artyk beobachtet. Am 3./i5. Marz 1887 gab es bei 
Neu-Merw einen Zug von sieben Stuck. Am 25. Marz/6. April 
passirte er massenhaft bei Jolotan, am 26. Marz/7. April 
dito bei Kurtschuklij am Murgab. Einzelne Kiebitze konnte 
man noch am 12.724. April 1887 bei Tachtabasar sehen. 
Dass der Kiebitz in unserem Gebiete, wenn auch nur in 
wenigen Paaren brutet und solches auch in Nord-Chorassan 
stattfindet, geht aus folgenden zwei Factas hervor: Ende 
Juni 1886 wurde bei Tachtabasar eine Familie von funf In- 
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dividuen und in den Reisfeldern von Tschinaran am SQd- 
fusse des Kopet-dagh Anfangs August eine zweite angetroffen* 
Moglich auch, dass diese letztere bereits auf dem, bekannt- 
lich sehr fruhzeitig beginnenden, Herbstzuge begriffen war. 
Am 23. Augusr/4. September wurde er wandernd an den 
Lagunen von Molla-kary in kleinen Trupps gesehen, ein 
Wanderdatum, welches sich an Sarudnoi's Angaben liber 
den Herbstzug gut anschliesst. 

232. Strepsilas interpres, L. 

Ein Weibchen wurde am 27. April/9. Mai 1886 bei 
Tschikischljar geschossen, die Art war dort selten, dagegen 
beobachteten wir sehr starken Herbstzug am 24.—25. August 
5.—6. September 1886 an den Lagunen von Usun-ada. Im 
Inneren des Landes wurde er nicht beobachtet. 

233. Glareola pratincola, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 322. 
Nikolsky, 1. c., pag. 401. 

Junge und alte Vogel liegen uns aus Transcaspien vor. 
Zwei erstjahrige und ein zweijahriges Mannchen wurden am 
9./2i.Juli 1886 bei Serachs geschossen, ein altes Mannchen 
sendete Herr Jasevvitsch von Tschikischljar, 11./23. April 
1887, ein. Erstes Ankunftsdatum fur 1886 fallt auf den 16./ 
28. April bei Michailowo, fur 1887 auf den 10./22.April bei 
Tachtabasar, woran sich das Datum von Tschikischljar gut 
anschliesst. Starkere Banden wanderten am 12./24. April bei 
Tachtabasar und namentlich am 22. April/4. Mai am Kuschk. 
Grosse Brutcolonien gab es im Endverlaufe des Tedshen, wo 
die Vogel in grazios schwebendem Fluge liber die weithin 
ausgedehnten Tj^/zaflachen Stunden lang auf- und nieder- 
zogen. Im Spatsommer trafen wir eine Familie bei Duschak 
am 2./14. August, wohl dortige Brut. 

234. Glareola Nordmanni, Fisch. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 322. 

Konnen wir nur nach Sarudnoi aufnehmen. Er traf 
diese Art Mitte August in der Ebene von Askhabad ziehend 
und zwar gleich der vorigen Art von O nach W. 
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235. Cursorius gallicus, Gml. 
Zaroudnoi, I. c., pag. 827. 

Am 21. Juni/3. Juli 1886 wurden drei Exemplare bei 
Tachtabasar geschossen. Das alte Mannchen, verglichen mit 
der ausfiihrlichen Beschreibung Dresser's, stimmt in seinen 
Grossen- und Farbenverhaltnissen genau zum typischen 
C. gallicus, bis auf die mehr gelblichen Tarsen und Unter- 
schenkel, worauf bin durch Bogdanow die Varietat Bogo- 
lubovi creirt wurde (ob hier die Farbendifferenzen nicht im 
Zusammenhange mit der Jahreszeit stehen mogen?). 1887 
begann ein stark besetzter Zug am 25. April/7. Mai bei 
Akrabad. Gegen Abend an diesem Tage folgten in kurzen 
Pausen die Fluge aufeinander, es zogen einzelne, zu dreien, 
acht bis vierzehn Stuck. Alle fielen auf den Takyrkesseln 
bei Akrabad ein. Am Morgen des folgenden Tages gesellten 
sich noch mehr zu ihnen und riickten noch vor Sonnen- 
aufgang weiter. Die sehr auffallende Richtung des Zuges 
geht ONO nach WSW. Genau in derselben Richtung 
folgten dann weitere Zuge am 26. April/8. Mai Abends 
auf ahnlichem Terrain unweit von Kungruili. Diese excep- 
tionelle Zugrichtung erklart sich wahrscheinlich dadurch, 
dass der am Kuschk und Murgab brlitende Cursorius nicht 
in gerader Richtung die afghanischen Gebirge, also den 
Parapomisus iiberfliegt, was aus seinem Fehlen am Murgab 
als Zugvogel erhellt, sondern von den geeigneten Winter- 
platzen Sudwestasiens liber das persische Plateau wandernd, 
den Eintritt in das turkomanische Wiistengebiet im tiefen 
Tedshenthale bewerkstelligt und dann, um die angefiihrten 
Localitaten am Kuschk und Murgab zu erreichen, noch die Kette 
des rechten Tedshenufers und den in die Wuste eingreifenden 
Kiirun-kyr umgehen muss. Nikolsky, 1. c. p. 401, beob- 
achtete diese Art einmal in einem oden Thale bei Dshod- 
sherma in Nordpersien. 

236. Haematopus ostralegus, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 328. 
Nikolsky, 1. c., p. 401. 

An der Ostkuste des Caspi fanden wir den Austern- 
fischer am 26. April/8. Mai bei Hassan-kuli in zwei kleinen 
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Trupps, ferner an der Atrekmiindung am 3o. April/12. Mai 
und bei Usun-ada am 24.—25. August/5.—6. September; 
endlich ein Parchen am 10./22. Marz am Amu-darja, eben- 
dort auch am 11./23. Marz ein einzelnes Exemplar. Sa- 
rudnoi erwahnt ihn vom 17./29. Juli am Tschirin-tschai. 

237. Recurvirostra avocetta. L. 
Nikolsky, 1. c., p. 401. 

Am Tedshen wurde ein altes Mannchen bei Kary-bend 
am iq./Si. Marz 1886 erlegt. Es gab da zu jener Zeit nur 
ein Paar vom Sichelschnabler. Dagegen lebte eine Schaar 
von 15 Individuen am 20. April/2. Mai in der Murawjevv- 
bucht bei Krasnowodsk. Die Vogel schwimmen vorzuglich. 
Reichbesetzte Brutplatze liegen im Miindungslande des Atrek 
auf den weiten Schlickflachen, die zumTheile mit Halophyten 
bestanden sind. 1887 wurde ein ziehender, starker Trupp 
am 25. Marz/6. April bei Jolotan am Murgab gesehen. 

238. Hypsibates himantopus, L. 

Ueber die vorliegenden funf Exemplare lasst sich nichts 
sagen. 1886 traf der Vogel bei Ljutfabad am 28. Marz/9. April 
ein, haufiger wurde er sodann bei den Lagunen von Molla- 
kary am 11.—15./23.—27. April, massenhaft spater an der 
Miindung des Atrek am 3o. April/12. Mai brlitend. In den 
Rohrsumpfen beider Merws war er schon im Marz 1887 
aussert gemein, ebenso bei Jolotan, Sary-jasy, Tachtabasar 
und Bend-i-nadyr am Murgab, entlang des Kuschk, selbst 
bei Islim-tschesme am salzigen Hogrihuk an der Afghanen- 
grenze; massenhaft am Tedshen, in dessen Verlaufsenden 
reich besetzte Brutplatze liegen. Die Nester wurden hier 
am 11./23. Mai 1887 mit frischen Eiern gefunden und standen 
zwischen niedriger Typha. 1886 wurde schon am 15./27. 
April einem bei Molla-kary erlegten Weibchen ein fast lege- 
reifes Ei entnommen. Am i./i3. Mai dieses Jahres fanden 
wir Nester mit je drei bis vier unbebriiteten Eiern auf einer 
Insel des Sees Beum-basch inmitten der Colonien von Sterna 
hirundo auf nacktem Sande. 
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239. Phalaropus cinereus, Briss. 

Zaroudnoi, 1. c. pag. 33o. 

Die grosse Suite aus dem Ufergebiete des Caspi, welche 
in beiden Geschlechtern vom ii./2 3. April bis 3o. April/ 
12. Mai 1886 erlegt wurde und von welcher neun Exemplare 
praparirt wurden, zeigt zumal bei den alten Mannchen 
fertige Prachtkleider neben den Uebergangsstadien der Mauser. 
Zum ersten Male wurde 1886 ein Trupp von acht Stuck 
ii./23. April auf den Lagunen von Molla-kary angetroffen, 
ebendaselbst am 15./27. eine grossere Bande von iSExem- 
plaren. In zahlreichen, aber versprengten kleinen Trupps 
wurde der Vogel bei Michailowo am 16./28. April beobachtet, 
und ebenso am 26.— 29. April/8.— 11. Mai bei Tschikischljar. 
Unzahlbare Schaaren, die aus vielen Tausenden bestanden 
und wahre Wolken beim Fliegen bildeten (es wurden mit 
einem Schusse 46 erlegt), lebten am 3o. April/12. Mai an 
der Atrekmiindung, mit ihnen, aber in gesonderten Fliigen, 
hielten sich dort, wenn auch weniger, aber doch sehr viele 
von Tringa minuta, Limicola pygmaea und Totanus sp. auf. 
Im Inneren des Landes traf Dr. Wa 1 te r diese Art 1887 am 
10./22. April bei Tachtabasar in zwei Exemplaren an, ihnen 
folgten am 12./24. April ein Zug von i5 Stuck. Sarudnoi 
beobachtete die Art auf dem Herbstzuge. 

240. Machetes pugnax, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 329. 

Am 3./i5. Marz 1887 hielten sich i5 Kampfhahne bei 
Neu-Merw auf, am i8./3o. Marz gab es ein kleines Volk bei 
Alt-Merw, endlich zogen am 12./24. April vier Vogel bei 
Tachtabasar den Murgab abwarts. Der oben erwahnte Autor 
kennt die Art vom Herbstzuge aus der Achal-teke-Oase. 

241. Calidris arenaria7 L. 

Das am 28. April/10. Mai 1886 bei Tschikischljar er- 
legte alte Mannchen tragt das Sommerkleid. In dieser Jahres- 

8 



114 Radde und Walter. 

zeit ist natiirlich diese Art hier selten, doch wurden an der 
Atrekmundung am 3o. April/12. Mai noch kleine Fluge ange- 
troffen, an anderen Platzen in unserem Reisegebiete haben 
wir die Art nicht gesehen. 

242. Limicola pygmaea, Bechst. 

Zwei Mannchen wurden am 3o. April/12. Mai 1886 
an der Atrekmundung geschossen und praparirt. In einem 
gut besetzten Schwarm von Tringa minuta und alpina waren 
sie reichlich eingesprengt und fielen auf einen Schuss ihrer 
drei nebst vier Tringa alpina und einer Tringa minuta. 
Nirgends fanden wir diese Art anderweitig, entschieden fehlte 
sie auf dem reich besetzten Zuge am Murgab und Tedshen. 

243. Tringa alpina, L. 

Ein Parchen liegt vom 27.—28. April/9.—10. Mai 
1886 vom Meeresufer bei Tschikischljar vor, beide Vogel 
tragen das fast vollendete Sommerkleid. Das erste Exemplar 
wurde am 4-/16. April bei Askhabad geschossen, am 15./27. 
April trafen dann i5 Exemplare an den Lagunen von 
Molla-kary ein und in den letzten Tagen des Monats bei 
Tschikischljar lebte er ebenso wie an der Atrekmundung 
am 3o. April/12. Mai in grosser Menge geschaart. 1887 
passirte diese Tringa in bedeutenden Fliigen am 6./18. Mai 
Kary-bend am Tedshen und in kleinen Banden noch am 
11.—12./23.—24. Mai den Tedshenverlauf im Sande. 

244. Tringa subarquata, Guld. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 329. 

Spater als alle anderen Tringen beginnt der Fruhlings- 
zug dieser Art. Am 6./18. Mai 1887 wanderten sehr grosse 
Zuge bei Kary-bend den Tedshen abwarts, vom 10.—13./ 
22.—25. Mai waren diese noch zahlreicher im Endverlaufe 
des Flusses. Fruher wurden sie nicht ermittelt. Sarudnoi 
kennt sie vom Herbstzuge aus Achal-teke. 
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245. Tringa minuta) Leisl. 

Zaroudnoi, 1. c., pag. 32g. 

Unsere Exemplare tragen das fertige Sommerkleid. 
Ein Mannchen wurde am 3o. April/12. Mai 1886 an der Atrek- 
mundung, ein zweites Mannchen am 9./21. Mai bei Chodsha- 
kala geschossen. Am ersterwahnten Datum trafen wir reich 
besetzte Ztige am Atrek, am zweiten Datum jedoch nur ein 
Parchen. Obzvvar dieses Datum auf ein vereinzeltes Briiten 
des Vogels im Gebirge hindeutet, so glauben wir doch, dass 
er mit damals noch haufig wandernden. Tot. glareola den 
Bendesen zu passiren sich anschickte. Auf dem Herbstzuge 
beobachteten wir ihn bei Usun-ada ofters am 24.—25. August/ 
5.—6. September 1886. 1887 begann der Friihlingszug am 
22. April/4. den Kuschk entlang. Desgleichen wandernde 
Ziige rasteten am 24. April/6. Mai an der Quelle Islim- 
tschesme. Am 2./14. Mai wurden bei Serachs, am 6./18. Mai 
bei Kary-bend und am i3./25.Mai am Endverlaufe desTedshen 
ziehende Banden gesehen. 

246. Tringa Temmincki, Leisl. 

Zaroudnoi, 1. c., pag. 329. 

Trotz eifrigen Suchens ist uns diese Trfwg'tf-Species, 
welche, nach den Daten zu urtheilen, die Sarudnoi an- 
fuhrt (Juli), vornehmlich auf dem Herbstzuge stark die 
Achal-teke-Oase beruhrt, von uns nicht erbeutet worden. 

247. Actitis hyoleucos, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 329. 

Ein Weibchen vom 14./26. April 1886 von Bala-ischem 
liegt vor. Dieses Datum gilt als die erste Ankunftszeit fur 
unser Gebiet und lebte der Vogel einzeln. Am 15./27. April 
wurde wiederum ein Exemplar bei Molla-kary erlegt. Vom 

—21./3o. April—3. Mai fand starker Zug bei Krasnowodsk 
statt. Im Herbste begann die Wanderung 1886 schon am 
31. Juli/12. August (bei Keltetschinar), war sehr stark am 
9.—12./21.— 24. August am Askhabadflusschen und eben- 

8* 
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falls stark besetzt am 24.—25. August/6.—7. September bei 
Usun-ada. 1887 traf der erste Actitis am 25. Marz/6.April 
bei Jolota am Murgab ein. Von diesem Tage an steigerte 
sich mit jedem Tage der Zug am Murgab, am starksten 
war er am 4./16. April bei Sary-jasy, immer noch gut be¬ 
setzt blieb er bis zum 24. April/6. Mai am Kuschk, wurde 
am 2./14. Mai bei Serachs beobachtet, und war noch am 
11./23.Mai nicht weniger stark im Endverlaufe des Tedshen. 
Einige Paare mogen hier vvohl zum Briiten bleiben. Am 
23. August/4. September 1886 fanden wTir zwei Exemplare 
an den Lagunen von Molla-kary. 

248. Totanus glottis, L. 

Erstes Datum fur diesen wurde 1886 am 4./16. April 
bei Askhabad notirt. Es folgen dann: 15./27. April bei 
Molla-kary, 3o. April/12. Mai einzelne Exemplare an der 
Atrekmlindung. Auf dem Herbstzuge erschienen das erste 
Exemplar am i3./25. August am Askhabadflusschen. 1887 
kam der erste am 3./i5. April zwischen Imam-baba und 
Sary-jasy an, es folgten an Zahl zunehmend bis zum 
12./24. April im Murgabthale. Am 19. April/i. Mai erreichte 
der Zug seine hochste Entwicklung bei Tachtabasar und 
Bend-i-nadyr, es passirten Zuge von 12—3o Stiick. Einzelne 
Nachzugler gab es am 6./18. Mai bei Kary-bend. 

249. Totanus stagnatilis, Bechst. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 328. 

An geeigneten Orten brutend. Ankunftszeit: 1886 bei 
Molla-kary am 11./23. April die ersten, am 15./27. ebenda 
schon viele, noch zahlreicher am 3o. April/12. Mai an der Atrek- 
miindung, am i./i3. Juni wurde ein Trupp von acht Stiick am 
Tedshen getroffen, am 3./i5. Juni im Ueberschwemmungs- 
gebiete von Dort-kuju. 1887 war der Zug bei Geok-tepe der 
Merw-Oase am 23. Marz/4. April schon stark, ebenso am 
25. Marz/6. April bei Jolotan. Nach Tausenden zahlende 
Schaaren passirten Tachtabasar am 12./24. April, kaum 
weniger am i3./25. bei Bend-y-nadyr. Die beiden erbeuteten 
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Vogel sind Mannchen und wurden bei Molla-kary am 11./23. 
April erlegt, sie tragen ein abgeriebenes Winterhabit. Am 
23. August/4. September wurde die Art auf dem Rikkzuge 
zwischen Michailowo und Usun-ada gesehen. 

250. Totanus fuscus, Briss. 

Am 3o. April/12. Mai 1886 gab es zu Zvveien und Dreien 
vereinte Gruppen an der Atrekmiindung, 1887 sah man ihn 
einzeln und in kleinen Trupps bei Kary-bend am Tedshen, 
am 6./18. Mai, hier wurde er mehrfach erlegt. 

251. Totanus calidris, L. 

Wir brachten ein altes Mannchen, am 4./16. April 1886 
bei Askhabad erlegt, mit. Es war der erste Vogel, den wir 
1886 sahen. Diese Art ist nicht gar so haufig in unserem 
Gebiete. Am 11./23. April fanden wir drei Exemplare an 
den Lagunen von Molla-kary. Am 7./19. Marz 1887 wurde 
ein einzeln lebender Vogel auf einer Insel im Amu-darja 
gesehen. Am i8./3o. Marz lebte er in kleinen Trupps in 
Alt-Merw und zog einzeln am 25. Marz/6. April bei Jolotan. 
Der verhaltnissmassig reichste Zug, welcher anderen Totanus- 
Arten gegenuber derZahl nach geringer, fand am 12724. April 
1887 bei Tachtabasar statt. Noch am 6./18. Mai 1887 zogen 
einzelne bei Kary-bend und leidlich zahlreich am 11./23. Mai 
im Endverlaufe des Tedshen. In den TyphaftdLchzn dieser 
Strecken mogen einige wohl briiten. 

252. Totanus ochropus, L. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 329. 

Vom 14./26. Marz 1886 liegt ein Parchen von Kaaka 
vor, ein Mannchen vom 11./23. April von Molla-kary. 
Erstes Ankunftsdatum fiir 1886: 10./22. Marz, ziemlich 
starker Zug am 14./26. Marz bei Kaaka und am 11.—15./ 
23- 27. April bei Molla-kary, auch namentlich vom 18.—21. 
April/3o. April—3. Mai bei Krasnowodsk, doch hier am 
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20. schon in Abnahme. Auf dem Herbstzuge die ersten 
zuruckziehenden Exemplare am 3o. Juli/i i. August am As- 
khabadflusschen, Banden bis zu zwanzig Stuck zahlend am 
3./i5. August am Duschakbache und ein starker Herbstzug 
vom 9.—12./21.—24. August am Askhabadflusschen. 1887: 
18./3o. April bei Alt-Merw sparlich vertreten, am 25. Marz/ 
6. April bei Jolotan schon ziemlich reichlich, vom i3./25. 
April steigert sich der Zug taglich, erreicht seinen Hohepunkt 
am 12./24. April bei Tachtabasar, dauert wenig abgeschwacht 
bis zum 24. April/6. Mai am Kuschk , ist noch lebhaft am 
2./14. Mai bei Serachs, nun folgt starke Verminderung, so 
dass am 6./18. Mai nur noch Nachziigler bei Kary-bend be- 
obachtet werden. 

253. Totanus glareola, L. 

Zaroudnoi, 1. c., pag. 328. 

Als Belegstuck nahmen wir von den vielen erlegten 
Vogeln ein altes Mannchen, 4./16. April 1886 bei Askhabad 
geschossen, mit. Dies ist auch fur 1886 das erste Ankunfts- 
datum des Vogels. Am 11.— i5./23.—27. April bei Molla- 
kary schon zahlreich. Starker Zug passirte vom 18.—21.April/ 
3o. April—3. Mai bei Krasnowodsk und ging auch am 3o.April/ 
12. Mai liber die Atrekmundung. Vom 9.—10./21.—22. Mai 
wanderten viele bei Chodsha-kala. Herbstzug vom 9.—12./ 
21.—24. August am Askhabadflusschen, am 23. August/ 
4. September zogen noch einige Exemplare uber die Lagunen 
von Molla-kary ohne einzufallen. 1887 begann der Friihlings- 
zug am Murgab am 6/18. April bei Aimak-dshary, steigerte 
sich rasch in den folgenden Tagen, bis am 12. —13./24.—25. 
April Tausende den Murgab abwarts stiirzten. Ihnen folgten 
reiche Fluge vom 21.—23. April/3.—5. Mai am Kuschk und 
geriethen hier durch vveite trocken gelegte Stellen in arge 
Bestiirzung. Am 24. April/6. Mai vvurden einzelne am sal- 
zigen Hogrihuk gesehen und Mengen waren um die Quellen 
von Islim-tschesme versammelt. Am 3o. April/12. Mai gab 
es viele Vogel der Art in bewiisserten Feldern am Keschefrud, 
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ebenso am 2./14. Mai bei Serachs, ebenso noch viele am 
6./18. Mai bei Kary-bend und vom 8.—13./20.—25. Mai im 
Endlaufe des Tedshen. 

254. Limosa melamiraj Leisl. 

Am 19. April/i. Mai 1887 trafen bei Tachtabasar an 
zehn Stuck der Pfuhlschnepfe ein und rasteten auch am 
20. April/2. Mai daselbst. Nirgends fanden wir anderweitig 
die Art in unserem Reisegebiete. 

255. Terekia cinerea, Giildst. 
Brandt, Zool. Anh. zu Lehmann's Reise etc., pag. 325. 

Die Art wurde von Lehmann in der Gegend von 
Nowo-Alexandrowsk am 15./27. Mai 1840 erlegt. Wir fanden 
sie nicht. 

256. Numenius phaeopus, L. 

Dieser Vogel zog am 3o. April/12. Mai 1886 bei Hassan- 
kuli und in der Atrekmiindung immer nur einzeln, dies waren 
wohl die letzten Nachzugler. 

257. Numenius tenuirostris, Vieillt. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 328. 

Vom erwahnten Autor als wahrscheinlicher Brutvogel 
fur die Achal-teke-Oase aufgefiihrt, da die bei Dort-kuju am 
3./i5. Juni paarweise gesehenen Kronschnepfen wahrschein- 
lich dieser Species angehorten. 

258. Numenius arquata, L. 
Zaroudnoi, I. c., pag. 328. 

Am 27. April/9. Mai wurde diese Art bei Tschi- 
kischljar ofters beobachtet und dieselbe nach vorliegenden 
Kopfen, welche Herr Jasewitsch zeigte, bestatigt. Zu 
zwei bis vier vereint trafen wir sie noch am 3o. April/ 
12. Mai bei der Atrekmiindung an. Weiterhin gegen Osten 
sahen wir sie nirgend. 
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X. Palmipedes. 

259. Phoenicopterus rosetts, Pall. 

Nikolsky, 1. c., pag. 402. 

Am Usun-su, einer schmalen, langausgezogenen Bucht 
siidlich von Michailowo, beobachteten wir zwei Flamingos 
den 16./28. April 1886, am 17./29. wurden vier andere auf 
den Sandinseln der Michailowo - Bucht gesehen. Grosse 
Schaaren lebten am 3o. April/12. Mai an der Atrekmiindung. 
Nach Eichwald (Periplus des caspischen Meeres. 1834. 
Thl.I, pag. 270.) wurden im September 1825 viele Flamingos 
im Balchanbusen von den Matrosen gefangen, doch ist das 
Datum 8.—21. September/20. September bis 3. October gar 
zu spat, um, wie der Autor erwahnt, junge Vogel oder 
solche, welche die Schwungfedern wechselten, schiessen zu 
konnen. Bei dem Lieutenant Jasewitsch in Tschikischljar 
lebten drei alte Flamingos im sandigen Tamarix-GdiVlchtn 
und befanden sich bei Reis und allerlei Kuchenresten ganz 
wohl. Wir kennen den schonen Vogel nur von der Kiiste 
des Meeres. 

260. Anser cinereus, M. & W. 
Zaroudnoi, 1. c., pag. 33i. 

Haufiger Brutvogel am Tedshen und in den Rohr- 
siimpfen der Merw-Oase, wird in den Stadten und auf den 
Posten, jung eingefangen, viel gehalten. Wahrscheinlich 
Standvogel. Am 9721. Mai gab es bei den Turkmenen am 
Endverlaufe des Tedshen kleine Dunenjunge. 

261. Cygnus musicus. Bechst. 

Zwei junge Singschvvane erlegten am 9./21. Februar 
die turkmenischen Jager nahe von Krasnowodsk. Beob- 
achtet wurde diese Art am 12-/24. Februar im Michailowo- 
Busen. Ueber die am Tedshen und Murgab ziehenden 
Schwane und die nach der Aussage dortiger Jiiger auch in 
den Rohrsiimpfen der Merw-Oase briitenden konnen wir nichts 
Bestimmtes sagen. Wahrscheinlich sind es auch Sing- 
schwiine. 
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262. Vulpanser tadorna, L. 

Nikolsky, 1. c., pag. 402. 

Soweit unsere Erfahrungen reichen, gehort die Brand- 
ente nur der Kiistenzone des ostlichen Caspiufers an. So 
fanden wir sie am 11./23. April 1886 und am 15727. an 
den Lagunen von Molla-kary, am 21. April/3. Mai bei 
Krasnowodsk gepaart, am i./i3. Mai an der Atrekmiindung 
und am See Beum-basch nicht selten. Auch Nikolsky 
meldet sie bios aus der Kiistenzone um Tschikischljar. 

263. Vulpanser rutilus, Pall. 

Die Fuchsente bewohnt das ganze Gebiet und zwar als 
haufiger Brut- und wohl auch Standvogel. Zumal am Ted- 
shen, Murgab und Kuschk ist die Ente gemein und briitet 
selbst fern von den Fliissen in den hohen Sandlehmhtigeln 
der Wuste. Am Abend des 24. April/6. Mai 1887 wurde 
ein altes Weibchen mit elf eben ausgebruteten Jungen am 
Hogrihuk unweit des gleichnamigen Afghanenpostens ge- 
funden. In Alt-Merw briitet diese Ente in den Ruinen. 

264. Anas boschas, L. 

Zaroudnoi, 1. c., pag. 33i. 

Unter den vielen Meeresenten, die bei Krasnowodsk 
winterten, gab es nur eine Marzente im Februar 1886. Im 
Inneren des Landes ist sie auf dem Zuge haufig an alien 
Flusslaufen und ebenso an geeigneten Platzen Brutvogel, 
zumal in der Merw-Oase und im Endverlaufe des Tedshen. 
Am Amu-darja zog sie in den ersten Tagen des Marz 1887. 
Im Gebirge wurden mehrere Stockenten am 4.—5./i6.—17. 
Marz 1886 bei Germab erlegt. Moglich ist es, da hier warme 
Quellen mit reicher Mast vorhanden sind, dass der Vogel 
auch iiberwintert. In der Ebene ist er in der Merw-Oase 
haufiger Wintervogel. 
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265. Chauliodes strepera, L. 

In unserem Gebiete eine der selteneren Susswasser- 
enten. Am 2./14. Marz 1887 wurde sie bei Dort-kuju ge- 
sehen. Am i8./3o. Marz gab es mehrere bei Alt-Mervv. Am 
3./i5. Mai 1887 wurde sie wieder bei Ruchnabad beobachtet, 
hier aller Wahrscheinlichkeit nach Brutvogel. 

266. Chauliodes angustirostris, Mentr. 

Dies ist die gemeinste Susswasserente zumal im Sommer, 
ein Theil derselben uberwintert, vielfach brutend, besonders 
in der Merw-Oase und bei Ruchnabad, sowie am Ende des 
Tedshen. 

267. Dafila acuta, L. 

Die Spiessente ist in Transcaspien nicht haufig. Wir 
fanden sie am Tedshen (21. Marz/2. April 1886), in der 
Atrekmundung und bei Dort-kuju. 

268. Qyanopterus querquedulus, L. 
'Zaroudnoi, 1. c., pag. 33i. 

Diese Ente ist nicht haufig, am 11.— i5./23.—27. April 
Jebte sie in geringer Zahl auf den Lagunen von Molla-kary 
am 3o. April/12. Mai reichlicher an der Atrekmundung und 
einzeln bei Tachtabasar am Murgab am 10./22. April 1887. 
Auch bei Tschikischljar wurde am 26. April/4. Mai ein etwa 
3o Stuck starker Zug beobachtet. 

£69. Querquedula crecca, L. 

Die Krickente fanden wir haufig, zumal auf dem Zuge. 
Wahrend des Aprils zog sie am Murgab. In der Merw-Oase 
brlitet sie. 

270. Rhynchaspis clypeata, L. 

Im ostlichen Theile unseres Gebietes ist die Loffelente 
sehr gemein. Wir fanden sie indessen auch auf stark sal- 
zigem Wasser; z. B. auf den Lagunen von Molla-kary. 
Starker Zug fand am i8./3o. M^rz bei Alt-Merw und vom 
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25. Marz/6. April bis i3.—25. April 1887 den Murgab 
ent-lang statt. 1st auch Brutvogel. 

271. Undina mersa, L. 

Nur Wintervogel an der Kuste, sonst aber gemein, z. B. 
bei Krasnowodsk. 

272. Aithyia ferina, L. 

Gemeiner Wintervogel an der Kuste. Am 12.724. April 
1887 wurden einige Exemplare bei Tachtabasar auf dem Zuge 
beobachtet. Anderweitig ist uns die Tafelente im Innern 
des Landes nicht vorgekommen. 

273. Aithyia nyroca, Guld. 

Aeusserst gemein, auch im Sommer, entschieden Brut¬ 
vogel, da sie z. B. am 2./14. Mai bei Ruchnabad und vom 
9.— i3./2i.—25. Mai 1887 vielfach gepaart im Endverlaufe 
des Tedshen lebte. Sehr starker Zug fand vom 23. Marz/ 
4. April bis zum i3./2 5. April 1887 den Murgab entlang 
abwarts statt. Namentlich zahlten am 12./24. April die Fluge 
nach Hunderten bei Tachtabasar und am i3./25. April in 
den bewasserten Luzernfeldern bei Bend-i-nadyr. 

274. Fulix cristata, Steph. 

Gemeiner Wintervogel an der Kiiste. 

275. Glaucion clangula, L. 

Mit der vorigen Art an gleichen Platzen. 

276. Callichen rufinus, PalL 

Gemeiner Wintervogel an der Kuste, theilweise dort 
bleibend, am 20. April/2. Mai 1886 sahen wir bei Krasno¬ 
wodsk noch eine Bande von 3o Stucken; Aus dem Inneren 
des Landes liegt ein Zugdatum vom Murgab vor und zwar 
ein auffallend spates. Am 19. April/i. Mai 1887 passirten 
zwei c? und drei 9 Tachtabasar. 
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277. Mergus serrator, L. 

Am 8./20. Februar 1886 fanden wir ein erlegtes Weib- 
chen auf dem Basar von Krasnowodsk, am 4./16. Marz 1886 
zog ein altes Weibchen bei Germab den Bach hinab. 

278. Mergus albellus, L. 

Ein altes Mannchen erhielt General Komarow im 
Marz 1886 in Askhabad. 

279. Phalacrocorax carbo, L. 
Nikolsky, 1. c., pag. 402. 

Gemein ist der Cormoran an den grosseren Flusslaufen 
(Tedshen und Murgab), westlicher und so auch im Kiisten- 
gebiete erscheint er zeitweise und regellos. So fanden wir 
ihn an den Tumpeln von Kaaka am 14-/26. Marz 1886, an 
der Kuste von Usun-ada in grossen Flugen am 24.—25. 
August/5.—6. September, aber wahrend unseres Besuches 
an der Atrekmundung fehlte er daselbst. Starke Zuge wan- 
derten den Murgab abwarts am 28. Marz/10. April 1887 bei 
Sary-jasy und besonders am 12./24. April bei Tachtabasar. 

280. Phalacrocorax pygmaeus, Pall. 

Die Zwergscharbe wurde nur einmal und zwar am 
i./i3. Juni 1886 am Tedshen unterhalb von Kary-bend erlegt. 

281. Pel ec anus crisp us, Bruch. 

Am Tedshen bei Kary-bend lebte ein Parchen dieser 
Art am i./i3. Juni 1886. Welcher Species die an der Atrek¬ 
mundung am 3o. April/2. Mai 1886 beobachteten Pelikan- 
schaaren angehorten, lassen wir unentschieden, es ist wahr- 
scheinlich, dass auch diese zu P. crispus, der auf dem Caspi 
pradominirt, zu rechnen sind. 

282. Pelecanus onocrotalus, L. 

Bei Geok-tepe der Merw-Oase wurde ein Flug von 3o 
starkwiichsigen Pelikanen gesehen (23. Marz/4. April 1887). 
Die Bauchflachen dieser Vogel waren lebhaft lachsroth ge- 
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farbt, weshalb wir sie als zu onocrotalus gehorend auf- 
fuhren. 

283. Larus argentatus, Briinn. typ. 
et van minor = leucophaeus Lichst. 

Die typische Silbermowe und ihre kleinwuchsige Va¬ 
rietal lebte bei Krasnowodsk ziemlich haufig im Februar, 
an der Atrekmiindung war sie gemein, es gab da Gesell- 
schaften von 3o—40 Individuen. 

284. Larus canus, L. 

Wir kennen diese Art nur als Wintervogel an der 
Kiiste, bei Krasnowodsk war sie im Februar nicht haufig. 

285. Chroicocephalus ichthyaetos, Pall. 
Njkolsky, 1. c., pag. 402. 

Am 20. April/2. Mai und am 3o. April/12. Mai 1886 
bei Krasnowodsk und an der Atrekmiindung, doch immer 
nur vereinzelt, beobachtet. 

286. Chroicocephalus ridibundus, L. 

Bei Krasnowodsk trugen am S./iy. Februar 1886 die 
Lachmoven noch das reine Winterkleid. Massenhaft am 
3o. April/12. Mai 1886 an der Atrekmundung. Geht nicht 
allein weit in das Innere, sondern brutet daselbst sogar. 
Am 3./i5.Marz 1887 lebte sie zahlreich auf den bewasserten 
Luzernfeldern bei Neu-Merw. Am 9./21. Mai 1887 fand 
sie sich an einem Tumpel [am Rande der Sandwuste Er- 
kendli-kum am Ostende der Tedshen-Verlaufe und einzeln 
a'uch in den Tjr^/zaflachen daselbst am 11./23. Mai, hier 
brutet der Vogel. 

287. Chroicocephalus minutus, Pall. 
Brandt, Zool. Anh. zu Lehmann's Reise etc. 

Lehmann erlegte die Zwergmove am Ostufer des 
Caspi (Mangyschlak) im Mai 1840. Wir trafen sie an der 
turkmenischen Kiiste nicht. 
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288. Chroicocephalus gelastes, Lichst. 

Bei Krasnowodsk am 20. Aprils. Mai 1886 und an 
der Atrekmiindung am 3o. April/12. Mai 1887 vereinzelt 
lebend. 

289. Sjdochelidon caspia, Pall. 

Nikolsky, 1. c., pag. 402. 

Nur an der Atrekmiindung am 3o. April/12. Mai ver¬ 
einzelt gesehen. 

290. Gelichelidon anglica, Mont. 

Nikolsky, 1. c., pag. 402. 

Wir nehmen diese Art nach dem Zeugnisse Nikolsky's 
auf, der sie von Tschikischljar auffuhrt. 

291. Sterna hirundo, L. 

Nikolsky, !. c., p. 402. 

Bei Krasnowodsk erlegten wir am 20. — 21. April/2. — 3 
Mai mehrere Vogel, zwei c? wurden praparirt. Diese See- 
schwalbe war dort ausserst gemein wie iiberall der Kliste 
entlang. Am 3o. April/12. Mai fanden wir reiche Brut- 
colonien mit frischen Eiern an der Atrekmiindung. Sehr 
eigenthiimlich hatte sich die Seeschwalbe den jetzt hier ob- 
waltenden Verhaltnissen in der Anlage ihrer Nester ange- 
passt. Da der Atrek im Friihlinge aus seinen Ufern tritt 
und die unabsehbaren Steppenflachen bedeckt, so wahlten 
sich die Vogel entlang der tieferen Canale, mittelst welcher 
spiiter bei rucktretendem Wasser die Bewiisserung des 
Bodens bewerkstelligt wird, die dort hoher geschossene 
Vegetation zur Veranlagung ihrer Nester. Diese Vegetation 
erreicht in den verschiedenen Artemisien, Griisern und Halo- 
phyten eine mittlere Hohe von 2' und stand jetzt etwa i1/^ 
im Wasser. Auf diesen dasselbe iiberragenden Kufen (dichte 
Biischel) waren die Nester hoher und fester, als das sonst 
auf dem Boden geschieht, gebaut. Die vollzahligen Gelege 
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waren meistens noch unbebriitet und wurden die in Asche 
gebackenen Eier gierig von den begleitenden Turkmenen 
verzehrt. In crassem Gegensatze zu diesen exceptionell ver- 
anlagten Brutstanden fanden wir die normalen auf dem Sand- 
boden einer Insel im Beum-basch-See Tags darauf. Hier 
lagen die Eier fast ohne Unterlage in flachen Mulden zwischen 
denen von Hypsibates. Am 12./24. April 1887 zogen einzelne 
dieser Seeschwalben den Murgab bei Tachtabasar in Gesell- 
schaft von zahllosem Sumpfgeflugel abwarts; haufiger am 
i3./25. April bei Bend-i-nadyr, vom 16.—18./28.—3o. April 
mehrte sich der Zug, am 19. April/i. Mai war er am starksten. 
Am Ende des Tedshen briitet diese Seeschwalbe vielfach 
mit S. hybrida und S. mimita. 

292. Sterna minuta, L. 

Nikolsky, 1. c., pag. 402. 

Das vorliegende Exemplar, wurde am 20. April/ 
2. Mai 1886 bei Krasnowodsk geschossen, hier und uberhaupt 
an der Kuste war der Vogel haufig, noch gemeiner an der 
Atrekmiindung und ebenso ausserst haufiger Brutvogel im 
Endverlaufe des Tedshen. 

293. Hydrochelidon hybrida, Pall. 

Aeusserst gemeiner Brutvogel in der Merw-Oase und 
im Endverlaufe des Tedshen; ihr Friihlingszug am Murgab 
fiel mit dem von St. hirundo zusammen und war am starksten 
am 12.—i9./24.April bis 1. Mai bei Tachtabasar. Als erstes 
Ankunftsdatum pro 1886 ist der 4./16. April bei Askhabad 
zu nennen. 

294. Hydrochelidon jissipes Pall. = 

leucopteray Meisn. et Schinz. 
Am Beum-basch-See 1./13. Mai einzeln beobachtet, so- 

dann am 12./24. Juni an den grossen und tiefen Canalen 
und alten Murgablaufen zwischen beiden Merw, namentlich 
nicht weit von Bairam-ali. 
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295. Podiceps cristatus, L. 

Am 21. Marz/2. April 1886 beobachteten wir den 
Haubentaucher in den Buchtungen des Tedshen bei Kary- 
bend. Ebenda sahen wir auch am i./i3. Juni vier bis funf 
Paare, die zweifellos dort gebrutet haben. Hier scheint er 
Standvogel zu sein. In den Ueberschwemmungsgebieten 
von Dort-kuju war er am 3./i5. Juni nicht selten. Seine 
Haufigkeit an der Ostkuste des Caspi wurde durch die 
Biindel von Fellen bewiesen, welche die Jomud-Turkmenen 
(Dshafarbaizen) bei Tschikischljar und Hassan-kuli feilboten, 
1887 beobachtete Dr. Wa 1 ter viele ziehende Exemplare auf 
dem flussartigen Canale oder Bache Keschan bei Bend-i-nadyr, 
am i3./25. April. 

296. Podiceps minor} Lath. 

Diese Art war uns 1886 nicht zu Gesichte gekommen, 
1887 traf sie zuerst am 29. Marz/10. April in einem Exem¬ 
plare auf einem Altwasser des Murgab unterhalb von Sary- 
asy ein. Ein starker Trupp ziehender folgte am 19. April/ 
1. Mai bei Tachtabasar, es waren ihrer an zwanzig Vogel. 
Einzelne Nachzugler wurden noch am 20. April/2. Mai ge- 
sehen, endlich gab es auch noch am 8./20. Mai mehrere 
auf Altwassern des unteren Tedshen, wo sie vielleicht 
briiten. 

297. Colymbus arcticus, L. 

Vom Polartaucher besitzt das Kauk. Museum ein 
Exemplar, welches durch den Baron von Meyendorff 
bei Krasnowodsk erlegt wurde (vergl. Ornis cauc., pag.491). 
Wahrscheinlich beriihrt die Art im Winter ofters die Ost- 
kiiste des Caspi. Im Inneren des Landes begegneten wir 
keiner Colymbusan. 



Die Verbreitung einiger Vogelarten in 

Transcaspien. 

Wichtig ware es, an die vorstehende Aufzahlung der 
transcaspischen Vogelfauna einen Vergleich mit den Faunen 
der umgebenden Gebiete zu kniipfen, Hier im entlegenen 
Tiflis ist indessen derlei nicht mit der absolut erforderlichen 
Genauigkeit durchzufuhren, da es namentlich an Literatur 
durchaus gebricht und wir uns gar schwer ausreichenden 
Rath erholen konnen. Namentlich wird dadurch das Beur- 
theilen vieler recht typischer Formen in ihrer Allgemein- 
verbreitung unmoglich. Nehmen wir z. B. eine fur die 
Gebirge Transcaspiens, den Kopet-dagh sowohl als auch 
den Balchan und Kuba-dagh so charakteristische Art wie 
Scotocerca inquieta, Riipp,, so vermochten wir ihre Ver¬ 
breitung ausser Transcaspien nach N hin nicht festzustellen. 
Ueber Turkestan liegt uns hier vor Allem Severzow's, 
»Verticale und horizontale Verbreitung der turkestanischen 
Thiere.« Moskau 1873, die daraus entnommene Uebersicht 
der aralo-tianschanischen Ornis und die Zusatze unJBerich- 
tigungen zur allgemeinen Uebersicht der aralo-tianschanischen 
Ornis im»Journ. f. Ornithol.« vor, denen eine uns vielfach 
sehr nlUzliche Arbeit von V. Bianchi iiber Ostbuchara, 
»Zur Ornis der westlichen Auslaufer des Pamir und des 
Alai«, Bullet, de Tacademie de St. Petersb. Tome XXXL 
December 1886, zur Seite steht. Weder bei Severzow, 
noch bei Bianchi finden wir aber die angezogenen Scoto¬ 
cerca inquieta, Rtipp. verzeichnet. Dass sie trotzdem noch 

9 



130 Radde und Walter. 

nordlich unseres Reisegebietes sein muss, geht klar daraus 
hervor, dass wir diesen reinen Gebirgsvogel in erklecklicher 
Zahl durch die Flugsandwuste an der Grenze von Buchara 
zwischen der Merw-Oase und dem Amu-darja nach NO 
ziehend sahen. Wohin diese Vogelchen wanderten, dariiber 
finden wir hier keinen Aufschluss, obgleich ihr Ziel eben 
nur die bucharischen und turkestanischen Gebirge sein 
konnen. Ueber die reichen Ausbeuten Russow's und 
Middendorff's in Turkestan und anderer Ornithologen 
und Sammler nach Severzow konnen wir wenigstens hier 
nichts Zusammenfassendes ermitteln. Siidlich unseres Gebietes 
steht es fur uns mit Afghanistan noch misslicher. Wir be- 
sitzen iiber die dortige Ornis einzig die kurze und natiirlich 
nicht annahernd erschopfende Aufzahlung von 110 Arten in 
Scully's: »The Mammals and Birds collected by Captain 
C. E. Yate in Northern Afghanistan.« Journ. of As. Soc. of 
Bengal, vol. LVI, Part. II. Nr. i, 1887. Calcutta. 

Wir halten es daher fiir rathsam, auf einen derartigen 
Vergleich an diesem Orte zu verzichten, ihn anderen, in 
glinstigerer Lage Befindlichen, zu liberlassen und uns hier 
nur auf die Angabe einiger uns ziemlich fest scheinender 
Verbreitungsgrenzen von Vogelarten im Inneren unseres Ge¬ 
bietes zu beschranken. 

Bis zu einem gewissen Grade war es moglich, die 
Ornis Transcaspiens an sich dreien Terrainzonen, der Sand- 
wiiste, Lehmsteppe und dem Gebirge, einzuordnen, doch 
aber nur bis zu einem gewissen Grade. Selbstredend haben 
so schroffe Naturgegensatze wie die gliihende, wasser- und 
vegetationsarme, ja lockere Sandwiiste einerseits und das 
Hochgebirge, namentlich in seiner hochgelegenen Juniperus- 
Zone andererseits, auch dem entsprechend eigene und sehr 
auffiillige Charaktervogel. Dagegen schwindet vielfach voll- 
kommen der Faunengegensatz zwischen der Steppe und ihren 
Oasen einerseits und dem- Gebirge andererseits, zumal die 
meisten Steppenpflanzen sehr hoch in letzterem aufsteigen, 
die meisten Flussthaler und Plateaus des Gebirges, wie 
selbst Theile der Lehnen durchaus Steppencharakter tragen 
und die vereinzelten Garten an den Gebirgsbiichen nur 
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durch etwas grossere Ueppigkeit von denen der Steppe, sich 
unterscheiden. Selbst in die Wuste greift die- Steppen-, 
flora in einigen Orten, doch freilich nicht weit ein. Wir 
konnen daher auch eine solche Eintheilung fuglich unter-, 
lassen und wenden uns zu einzelnen deutlichen Verbreitungs-v 
grenzen. 

Podoces Panderi, Fisch. 
scheint in Turkmenien eine ziemlich feste Aequatorialgrenze 
zu finden. Im Westtheile wird dieselbe ja scharf durch 
den Sudrand der Wiiste gegen die bald an das Gebirge 
stossende Lehmsteppe (siehe Terrainschilderung beim Capitel 
iiber den Vogelzug) gebildet. Hier im Westtheile der Wtiste ist 
er aber, wenigstens an der Siidgrenze, ausserst selten, wurde 
von uns dort nur bei Bal-kuju NO von Askhabad gefunden. 
Die Grenze zieht dann im Wesentlichen nach O hin weiter 
durch die Wiistenverengung zwischen der unteren Tedshen- 
und Merw-Oase, wo von Herrn Sarudnoi bei Dort-kuju 
ein Exemplar erlegt ist, sie schneidet aber vielleicht bis 
unterhalb Serachs in's Tedshenthal, von woher zwei Exem- 
plare des Herrn Lorenz in Moskau signirt sind. Wir' 
miissen hier Herrn Lorenz Dank fur Mittheilung dieser 
Signaturen sagen, ohne sie absolut acceptiren zu konnen, da 
diesbezuglich ja oft Fehler unterlaufen. Am haufigsten ist 
dieser Podoces in dem zwischen dem Nordende der Merw- 
Oase und dem Amu-darja liegenden Wiistentheile, gegen die 
bucharische Grenze. Hier nun vermogen wir die Ver- 
breitungslinie nicht genau zuziehen. Betroffen wurde derVogel 
noch zahlreich entlangder neuen auf Tschardshui auslaufenden 
Bahnlinie zwischen den Stationen Utsch-adshi und Repetek, 
und zwar mehr westlich der Bahnstrecke. Jedenfalls scheint 
er in dem ostlichen Wiistentheile nach S und SO sich von 
genannter Strecke aus nicht mehr auszudehnen, da er auch 
auf dem rechten Murgabufer nirgends angetroffen wurde, 
ebensowenig in der Grenzwuste zwischen dem Murgab und 
Amu-darja bis zum Plateau von Kara-bil. 

Ammopasser ammodendri, Severz. 
scheint ungefahr die gleiche Siadgrenze der Verbreitung als 
Podoces zu besitzen, indem er sudlich von Kary-bend am 

9* 
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Tedshen undDort-kuju nicht beobachtet ist. Ein Verbreitungs* 
unterschied liegt aber darin, dass diese Form im Tedshen 
auch ihre Westgrenze erreicht, jedenfalls bislang westlich 
desselben nicht bekannt geworden ist. Die Grenze scheint 
eine wirklich strenge, da wir den Vogel in Menge auf dem 
rechten Ufer des Flusses erlegten, ohne je ein Exemplar auf 
dem linken zu finden. 

Pratmcola caprata, L. 

Der Tedshen zwingt diesem slidasiatischen Wiesen- 
schwatzer eine scharfe Westgrenze in Turkmenien auf. In 
ungeheuerer Menge bevolkert er die Merw-Oase, etwas 
sparlicher alle Punkte des oberhalb, d. h. sudlich dieser be- 
legenen Murgabthales als Brutvogel. Ebenso ist die Art am 
Tedshen besonders haufig in dessen Versiegungsdelta vor 
der Nordwuste, oberhalb von Kary-bend zur Brutzeit seltener^ 
weil es an ihr besonders zusagenden Localitaten mangelt. 
Weiter westlich wurde sie weder von uns noch von Herrn 
Sarudnoi gefunden und fehit auch dem gebirgigen Nord- 
rande von Chorassan, wenn wir von dem Austrittsgebiete 
des Tedshen aus dem Gebirge absehen. Da nach Bianchir 

1. c.? pag. 349, Pratincola caprata von Bogdanow in der 
Chiwa-Oase gesammelt ist, so diirfen wir annehmen, dass 
sie diese dem Amu-darja entlang, oder vom Murgabende 
zum Amu und dann diesen entlang erreicht. Eine zweite 
Angabe am gleichen Orte, Pratincola caprata, L. erreiche 
im Nordwesten den Atrek, bezieht sich wahrscheinlich auf 
die oberen Theile dieses Flusses. Jedenfalls begegnete uns 
die Art am unteren Atrek vom 1.——19« 1886 
nicht, zu einer Zeit, da die zwar spat ziehende Form am 
Murgab schon angelangt war.*) Der ganzen Achal-teke-Oase 
und der Ostkiiste des Caspi in Turkmenien fehlt Pratincola 
caprata, L. selbst zur Zugzeit jedenfalls vollkommen. 

*) Nikolsky und Sarudnoi, I.e., fanden sie am unteren Atrek 
und GOrgen ebenfalls nicht, und konnten wir die Literaturquelle nicht 
ausfindig machen, nach welcher Pratincola caprata L. am Atrek gefunden 
sein sollte. 
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Alcedo ispida, L. 
ist in Turkmenien ausschliesslich auf das .Murgab-Gebiet 
beschrankt und hat auch in ihm noch ganz locale Verbreitung. 
Wirklich haufig ist der Eisvogel einzig auf der Strecke von 
Tachtabasar bis zur Afghanengrenze, namentlich von Bend- 
i-nadyr aufwarts. Es erklart sich der Umstand leicht 
daraus, dass eben dort nahe dem Austritte des Flusses aus 
den afghanischen Gebirgen derselbe, noch uber Kiesgerolle 
fliessend, leidlich klares Wasser bietet, das in den abgezweigten 
Oasencanalen vollig rein filtrirt wird. Am stets durch standig 
gelosten Losslehm dicktriiben Lauf weiter flussabwarts fehlt 
der Vogel, bis er in der Merw-Oase an wiederum reines 
Wasser fuhrenden Canalen noch einmal, doch nur sparlich, 
auftritt. 

Dass der Eisvogel an alien im oberen Theile klaren und 
zum Theile auch fischreichen Bachen des Kopet-dagh nie 
gefunden wird, bleibt auffallig. 

Gecinus Gorii, Hargitt. 

ist in Transcaspien, wie es scheint, gleichfalls ausschliesslich 
auf das Murgabthal und zwar natiirlich nur auf die kurze 
Strecke desselben beschrankt, welche einigen Baumwuchs 
der Populus diversifolia bietet. Am Tedshen konnten wir 
ihn an ahnlichen Stellen nicht finden, und wurde seine Ein- 
wanderung hier wohl durch die baumlosen steilwandigen 
Felspartien, welche den Durchbruch des Tedshen durch's 
Gebirge einengen, behindert. 

Picus leucopterus, Salvd. 

Erhalt im Tedshen seine Westgrenze, fehlt ganz Achal- 
teke absolut, ist andererseits aber auch weiter ostlich am 
Murgab eine seltene Erscheinung. Der nordlichste Fundort 
am Tedshen liegt bei Kary-bend, wo die ersten vier Exem- 
plare an niederem Tamarix zwischen Artemisien der Steppe 
erlegt wurden. Brutplatz bei Ruchnabad. 

Hoplopterus spinosus, L. 
Geht als Brutvogel in Turkmenien sicher nicht Ober 

den Tedshen hinaus nach W, wurde von uns liberhaupt 
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auch auf dem Zuge ausschliesslich und zahlreich am Murgab 
und Tedshen betroffen. 

Cursorius europaeus, L. 

kennen wir als Brutvogel nur vom Murgab und Kuschk. 
Ueber seinen Zug folgt Weiteres in besonderem Abschnitte. 

Es konnten hier auch die Beutelmeisen, Aegithalus 
pendiilinus, L. und Aegithalus rutilans, Severz., angefuhrt 
werden, welche einzig in der Merw-Oase und ziehend (die 
erstere) am Murgab beobachtet, weiter westlich aber nicht 
gesehen wurden, doch ist fiir sie nicht erwiesen, ob die von 
uns rechtzeitig nicht genugend durchforschten Rohrpartien um 
Ljutfabad und namentlich die am See Delili des untersten 
Atrekgebietes die Arten nicht doch beherbergen. 

"Die ubrigen Localverbreitungen sind zu selbstverstand- 
liche, um des Besonderen betont zu werden, so z. B. das 
alleinige Vorkommen des Coccothraustes (Mycerobas) car- 
neipeSy Hodgs. und Herbivocula neglecta, Hume in der Juni- 
perus-Zonz des Kopet-dagh etc. 

Die scharfe Verbreitungsgrenze zwischen Phasianus 
persicus, Sev. und Ph. principalis, Sclater harrt noch der 
endgiltigen Bestimmung, da wir wahrend unserer Reise, die 
Verschiedenheit beider Arten nicht kennend, darauf nicht die 
nothige Aufmerksamkeit verwendet hatten. Jedenfalls kommt 
Ph. principalis in Menge etwa noch 60 Kilometer Sstlich 
von Askhabad vor und geht am Deregesbache etc. tief in 
den Kopet-dagh hinein, so dass wir ohne Belegstiicke vom 
Orte nicht behaupten durfen, dass die bei Germab und nahe 
dem Bendesen-Passe erlegten Fasane schon dem Ph. persicuSy 
Sev. des oberen Atrek und Tschandyr angehoren, zumal 
Herr General Komarow uns beziiglich der Germaber Stiicke 
versicherte, es seien Ph. principalis, Scl. gewesen. 

Bei Attagen francolinus vermogen wir auch nicht ganz 
fest die ausserste Nord- und Ostgrenze zu bestimmen. Jeden¬ 
falls gehort die Art in Transcaspien uberwiegend dem Sy- 
steme:des Atrek mit seinen Neben- und Zufliissen an und 
fehlt Achal-teke,. wie dem Ost-Kopet-dagh. Wie weit er 
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aber an einige vom Atreksystem unabhangige Bache des West- 
Kopet-dagh ubertritt, blieb uns unbekannt. 

Wir betrachten nun zunachst die in Transcaspien 
obwaltenden Brutverhaltnisse der Vogel. 

Brutvogel T 

Vultur cinereus, Gml. 
Gyps fulvus, Briss. 
Neophron percnopterus, L. 
Gypaetos barbatus, L. 
Falco peregrinus, Briss. 
— subbuteo, L. 
— sacer, Briss. 
Cerchneis tinnunculus, L. 
Haliaetos albicilla, Briss., 

nur im Kiistengebirge. 
Aquila imperialism Bechst.? 
— chrysaetos, L. 
— pennata, Gml., in der 

Sulfigar-Schlucht im Juni 
gefunden, also wohl brii- 
tend. 

Buteo feroxy Gml. 
Milvus ater, Gml. 
Astur (Micronisus) badius, 

de Fil. 
Circus aeruginosus, L. 
Strigiceps cyaneus, L. 
— cineraceus, Mont., und 

Swainsonii, Smith? 
-Bw&o maximuSy L., var. 

turcomanus, Eversm. 
Athene orientalisf Severz. 

= bactriana, Hutton. = 
plumipesy Swinh. 

Ephialtes obsoleta, Cab. 
Corvus corax, L. 
— comix, L. 

Corvus monedula, L. 

Pyrrhocoraxalpinus, Briss., 
von uns nicht gefunden. 

Fregilus graculus, L. 
P/az caudata, L. 
Podoces Panderi, Fisch. 

Parus bokhariensis, Lichtst. 
— cinereus, Vieill. 
— phaenotus, Blanf., var. 

Michalowskii, Bogd., nur 
in der Juniper us-Zone, 
des Kopet-dagh. 

Aegithalus pendulinus} L. 
— rutilans, Sev. 

Sturnus vulgaris, L., var. 
purpurascens, Gould., et 
var. caucasicus, Lorenz. 

Pastor roseusy L. 
Carpodacus erythrinus, 

Pall. 
Erythrospi^a obsoleta, 

Lichtst. 
Linota cannabina, L. 

Carduelis elegans, Steph. 
— orientaliSy Eversm. 

Fringilla coelebs, L., nur 
in der Juniperus-Zone, 
des Hochgebirges. 

Metoponia pusilla, Pall. 
ebenda. 

Pyrgita petronia, L. 
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Co ccoth ra ustes cam eip es, 
Hodgs., in der Juniperus- 
Zone. 

Passer ammodendri, Severz. 
— domesticus, L., var. in- 

diciiSy Jard. 
— montanuSy L* 
— salicarhiSy Vieill. 

Euspi^a icterica, Eversm. 
— brunnicepSj Brdt. 

Emberi^a hortulana, L. 
— ciaf L. 
Crithophaga miliaria, L. 
Cynchramus schoeniclus, L. 
— pyrrhuloides, PalL? 
Melanocorypha calandra9 L. 
— bimaculata, Men. 
Calandrella b r achy dactyl a, 

Leisl. (nebst pispoletta, 
Pall.) 

Otocorys alpestris, L., var. 
penicillata, Gould., et var. 
larvata de Filp. 

Galerida magna, Hume. 
Lullula arborea, L. 
Alauda triborhyncha, Hods. 
Anthus campestris, L. 

Budytes citreolus, Pali.? 
— melanocephaluSj Lichtst. 

Motacilla boarula, als hau- 
figer Brutvogel nur bei 
Nuchur gefunden. 

— tf/foz, L. ? 
Motacilla personata, Gould. 
Acrocephalus stentoreus, 

Ehrbg. 
— dumetqnim, Blyth. 

Calamodyta melanopogon, 
Temm. 

Atraphornis nana, Hempr. 
et Ehrbg. = aralensis, 
Eversm. 

Scotocerca inquieta, Riipp. 
galactodes, Temm. 

Hypolais pallida, Hempr, et 
Ehrbg. 

— rama, Sykes. 
Adaphoneus orphea, Temm., 

var. Jerdonij Blyth. 

Sylvia curruca, Lath., var. 
affinis, Blyth. 

— cinerea, Briss. 
— hortensis? nach Sa- 

r u d n o i. 
— mystacea, Menetr. 

Daulias Hafi^iy Severz. 
Cyanecula suecica, L. 
Ruticilla phoenicura, L.? 
Petrocincla saxatilis, L. 
Petrocossyphus cyaneus, L. 

Saxicola isabellina, Riipp. == 
saltatory Men. 

— oenanthe, L.? 
— deserti, Riipp. 
— moriOj Hempr. et Ehrbg. 
— picata, Blyth. 

Pratincola rubicolay L. 
— caprata, L. 

Turdus viscivoniSy L., in der 
Juniperus- Zone des Hoch- 
gebirges doch sehrgering- 
ziihlig. 

— torquatus, L. 
— merulay L. 
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Troglodytes parvulus, Koch, 
nur im Hochgebirge. 

Lanins excubitor, L. 
— Grimmii Bogd.? 
— assimiliSj Ch. L. et A. 

Brehm. 
Otomela phoenicurioideSj 

Severz., cum vartb. 
— isabellina, H. et Ehrb. 
Collurio erythronotus, Vig. 
Enneoctonus collurio, L. ? 
Butalis grisola, L. 
Hirundo rustica, L. 
— alpestris, Pall. 
Chelidon urbica, L. 
Cotyle rupestris, Scop. 
— rip aria, L. 
Cypselus apus, L. 
— melba, L. 
— affinis, Gray. 
Caprimulgus europaeus, L. 

— aegyptiaciiSy Lichtst. 
Upupa epops, L. 
5/^ syriaca, Ehrbg., et van 

rupicola, Blf. 
Tichodroma muraria, L. 
Gecinus Gorii, Hargitt. 
Picus leucopteruSy Salvd. 
Cuculus canorus, L. 
Coracias garrula, L. 
Merops apiaster, L. 
— persica, Pall. 
Alcedo ispida, L. 
Columba livia, Briss. 
— palumbus, L. 
— fusca, Pall. 
Peristera turtur, L. 
— senegalensis, L. 

Pterocles arenarius, Pall. 
— alchata, L., jedenfalls 

nur in sehr geringer Zahl. 
Megaloperdix, sp. 
Caccabis saxatilis, Meyer. 
AmmoperdixBonhami, Gray 

= griseogularis, Brdt. 
Otygion coturnix, L. ? ? 
Attagen francolinus, L. 
Phasianus persicus, Severz. 
— principalis, Sclat. = 

Komaroipii, Bogd. 
Ortygometra por^ana, L. 
Stagnicola chloropus, L. 
Fulica atra, L. 
Porphyrio, sp. ? ?, am un- 

teren Atrek, nahe der 
Mundung. 

Rallus aquaticuSj L. 
Telmatias gallinago, L., 

wahrscheinlich, da am 
3./i5. Mai 1887 bei Ruch- 
nabad gefunden. 

Ciconia nigra, L. 
Ardea cinerea, L. 
— purpurea, L., in der 

Merw-Oase. 
Herodias alba, L. 
Gar^etta gar^etta, L. 
Ardeola comata\ Pall. 
— minuta, L. 
Botaurus stellaris, L., nur 

in der Merw-Oase. 
Scotaeus nycticorax, L. 
Platalea leucorodia) L.? 
Plegadis falcinellus, L. 
O/is tar da, L. nach S a- 

ru dnoi ? ? 
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Houbara Macqueenii, J. 
E. Gray. 

Oedicnemus crepitans, 
Temm. 

Aegialites curonicus, Be- 
secke. 

— cantiamiSj Lath. 

Chettiisia leucura, Lichtst. 

Vanellus cristatus, M. et W. 

Hoplopterus spinosus, L. 

Glareola pratincola, L. 

Cursorius europaeus, Lath. 

Recurvirostra avo^etta, L., 
in der Atrekmundung. 

Hypsibates himantopus, L. 

Actitis hypoleucos, L. ? 

Totanus stagnatilisy Bechst. 
— calidris, L. ? 
— glareola, L. ? 

Numenius sp. var. tenui- 
rostrisy VieilL, Dort-kuju. 

Phoenicopterus roseus, Pall, 
vielleicht in den Buchten 
und Lagunen der Ost- 
kiiste briitend. 

Anser cinereus, M. et W. 

Cygnus sp.? nach Angaben 
der Bewohner in der 
Mervv-Oase. 

Vulpanser tadorna? L. an 
der Kiiste. 

— rutilus, Pall. 
boschas, L. 

Chaidiodes strepera, L.? 
— angustirostris, Men. 
Dajila acuta, L.? 
Cyanopterus querquedulus, 

L.? 
Querquedula crecca, L. 
Rhynchaspis clypeata, L. 
Aithyia nyroca, Giildst. 
Phalacrocorax carbo, L. 

Pelecanus crispus, Bruch? 
wahrscheinlich, da Anfang 
Juni am unteren Tedshen 
gefunden. 

Chroicocephalus ridibunduSy 
L. 

Sterna hirundo, L. 
— minutay L. 
Hydrochelidon hybridaj 

Pall. 
Podiceps cristatus, L. 
—: minor, Lath.? 

Bei einer Anzahl von Arten fiigen wir ein ? hinzu, 
welches sich darauf bezieht, dass eben die damit versehenen 
Formen zu einer Zeit beobachtet wurden, nach welcher das 
BrQten im Gebiete wahrscheinlich erscheint, ohne dass wir 
positive Beweise zu bringen vermochten. Die von uns 
direct gesehenen Brutverhaltnisse transcaspischer Vogelarten 
folgen in besonderen Tabellen, namentlich um die Zeitdaten 
zu zeigen. 
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Der Vogelzug in Transcaspien. 

Es scheint unerlasslich, diesem Thema auch in den 
Resultaten der transcaspischen Expedition ein eigenes Capitel 
zu widmen, da in den letzten Decennien die Fragen nach 
Zug und Wanderung und der daraus zum Theile sich ent- 
wickelnden geographischen Verbreitung der Thiere so vielfach 
beregt worden sind. Zwar vermogen wir hiebei keinen An- 
spruch auf Abschliessendes und Vollstandiges zu erheben, 
indem unsere Beobachtungszeit in jenem Gebiete sich auf 
nur zwei Fruhjahre, 1886 und 1887, nebst dem Beginne 
eines Herbstes 1886 beschrankt. Die bisherige Literatur flir 
unser Gebiet lasst dazu nur einige Notizen liber den Friihlings- 
zug auf der Halbinsel Mangyschlak aus Brandt's »ZooL 
Anhang zu Lehmann's Reise nach Buchara und Samarkand^, 
1852, und einige uber den Herbstzug im Inneren Trans- 
caspiens aus Herrn Sarudnoi's: Oiseaux de la contree 
trans-caspienne. Bulletin de la Soc. Imp. d. Naturalistes de 
Moscou, i885; entnehmen. Letztere sind endlich schon von 
Menzbier in: »Die Zugstrassen der Vogel im europaischen 
Russland.« Bulletin Soc. Imp. Moscou 1886, Nr.. 2, benutzt. 

In erwahnter Zeit war es uns immerhin moglich, eine 
recht ansehnliche Summe von Zugdaten zu sammeln und 
eine Reihe von Beobachtungen zu machen, die der Ver- 
offentlichung werth sein und die Basis fiir Aehnliches in 
jenem Gebiete bilden durften. Schwerlich konnte die Zug- 
frage in einer anderen Landstrecke des gleichen Umfanges 
so rasch und sicher sich fordern lassen, denn kaum eine 
zweite ist zu ihrer Entscheidung giinstiger als die weite 
Turkmenenwiiste und -Steppe, jener geologisch junge Theil 
des aralo-caspischen Beckens. Die grosse Einformigkeit und 
zugleich Einfachheit der physikalischen Verhiiltnisse dort, 
kommt dem Beobachter wesentlich erleichternd entgegen. — 
Die Offenheit des Gebietes und die durftige Vegetation, 
ganz ohne eigentliche Waldbildung, mit ausserster Be- 
schrankung des Baumwuchses auf kunstlich angelegte zer- 
streute Garten, auf schmale Streifen an den Ufern der 
Fliisse oder hochstens sehr lichte Haine im Gebirge gestatten 
iiberall leichten Ueberblick, in welchem die Gefahr voll- 
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kommenen Uebersehens fast ausgeschlossen ist. — Im 
Speciellen sind es endlich noch die eigenthumlichen und 
durftigen hydrographischen Verhaltnisse, welche bald ein 
Zugbild skizziren lassen. 

Die wichtigsten Naturverhaltnisse konnen wir in Kiirze 
etwa folgendermassen schildern und dabei folgende Ein- 
theilung zu leichterem Verstandnisse einfuhren. 
I. Die Ostkiiste des Caspischen Meeres mit ihren 

Lagunen und salzigen Strandseen. 
Ausser Stande sind wir, dieselbe in der gesammten 

Strecke, welche zur Westgrenze Turkmeniens dient, genau 
zu beschreiben, da wir ihr eine relativ kurze Zeit widmen 
und sie nur an einer Reihe ziemlich weit auseinander lie- 
gender Punkte betreten konnten. Aber diese Besuche reichten 
aus, um zu bestatigen, dass die Ostkiiste des Caspi keines- 
wegs eine so belebte Wanderstrasse bietet, als die West- 
kiiste. An letzterer fallen in verhaltnissmassig nicht grossen 
Intervallen mehr oder weniger wasserreiche Flusslaufe in 
den Caspi. In ihrer Sudhalfte, begonnen von der Miindung 
der Kura oder richtiger mit dem Korinsky-nos und dem 
inselreichen Busen von Kisil-agatsch liber Lenkoran fort bis 
Enseli am Siidende des Meeres, dehnen sich zum Theile un- 
durchdringliche und uniibersehbare RohrwTalder, finden sich 
die eigenartigen Siisswasserbildungen der Lenkoraner Morzi, 
stille Buchten mit anschliessendem Sumpfterrain, nahe an 
die Kiiste tretende Reisfelder etc. etc. Endlich reicht dort 
dichtester, feuchter, subtropischer Urwald vom Alburs bis 
an die Kiistensiimpfe herab. Die gesammte derartige Natur- 
lage vereint mit der siidlichen Breite bedingt hier eine stets 
fast iiberfiillte Winterstation. 

Im crassesten Gegensatz hiezu steht die ganze Ost¬ 
kiiste, begonnen von der Halbinsel Mangyschlak bis zur 
Atrekmiindung in den Busen von Hassan-kuli. 

Auf dieser Strecke erreicht kein Fluss oder Bach den 
Caspi, fehlt iiberhaupt jedes Siisswasser, ausser in einigen 
kiinstlichen Wiistenbrunnen, die den sparlich begangenen 
Karawanenpfaden entlang angelegt, aber oft zu tief und 
steilwandig sind, um Wandervogeln Tranke zu ge- 

10* 



148 Radde und Walter. 

wahren. Nur im nordlichen Theile bieten die dort auf- 
tretenden Kiistengebirgsketten, so z. B. bei Krasnowodsk, 
hie und da, meist versteckt und ganz vom Menschen 
beschlagnahmte diirftige Quellen. Ein Theil der Ostkiiste 
aber besitzt ziemlich reiche Gliederung an Buchten und 
Busen der verschiedensten Gestalt und Ausdehnung. Durch 
das Abschneiden und theilweise Versanden solcher sind 
entlang der Kuste oft ziemlich tief in's heutige Festland ein- 
gesprengte Lagunen und Salzseen entstanden. Fiir echte 
Lagunen- und Dunenvogel scheint somit hier das lockendste 
Terrain vorhanden und finden wir in der That vorwiegend 
solche unter den diese Kliste frequentirenden Wanderern. 
Indessen ist bei genauem Hinblicke auch diesen hier manch' 
boses Hemmniss in den Weg gesetzt. Einmal begleiten der- 
artige Bildungen nicht das Gesammtufer, fehlen vielmehr 
auf der weiten Strecke von der Zunge Tschasmak bis Tschi- 
kischljar und sind nur durftig von Tschasmak bis zum Siid- 
ende der Insel Tscheleken, oder an der Kiiste gerechnet bis 
vor den Busen Usun-su. Zum anderen wurden der in den 
seichten Busen und namentlich in den abgetrennten Becken 
allmalig bis zu hoher Concentration gesteigerte Salzgehalt, 
der Mangel bequemer Zuzugsoffnungen und das in der 
heissen Sommerszeit bis zum Boden dringende Durchgluhen 
des Wassers zur Ursache fast ganzlichen Schwindens niederen 
Thierlebens. Fische fehlen den entfernteren Lagunen schon 
vollig und sind in der Mehrzahl der Buchten vornehmlich 
auf einige Arten hier verklimmerter Cottus beschrankt. Der 
fruhere Reichthum an Bivalven, namentlich Cardiaceen ver- 
schiedener Art ist an den sehr oft miichtigen todten Muschel- 
lagern kenntlich, wahrend jetzt nur wenige Formen in sehr 
geringer Zahl an den tiefsten Stellen der Einschnitte lebend 
betroffen vverden. Am flachen Gestade findet man von 
Schnecken meist nur Neritina litturata Eichw. und eine 
kleine Rissoa, allein auch diese meist sparsam in lebenden 
Exemplaren. Selbst das Heer der caspischen Kruster ist 
hier in den offenen Buchten auf einige Gammariden beschrankt, 
und ward in den abgelegeneren Lagunen nicht ein Amphi- 
pode mehr, sondern nur eine zeitweise auftretende Artemia 
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gefunden. Es fehlt somit an den meisten ahnlichen, sonst 
giinstig scheinenden Localitaten fur grosse Vogelschaaren an 
ausreichender Nahrung. Schon vor geraumer Zeit ward in 
den ersten detaillirten Untersuchungen iiber einen Theil der 
caspischen Ostkiiste eine Entvolkerung der Buchten an dort 
standigen Thierformen aus obigen Griinden constatirt. Baer 
in seinen Caspischen Studien III. Bull. Acad. Imp. d. St. 
Petersb. i856. T. XIV erwahnt desselben bei der ausgiebigen 
Behandlung des riesigen Karabugas-Busens fur Fische und 
den caspischen Seehund (Phoca vitulina L. var. caspica 
Nilss.)*). 

Das Schwinden des friiher standigen Lebens aber muss 
natiirlich auf alle beim Durchzuge solche Gegend beruhrenden 
Formen den weitgehendsten Einfluss iiben. 

Eine vortheilhafte Ausnahme unter den Busen der Ost¬ 
kiiste ist zweifellos in der tiefen Bucht von Krasnowodsk 
gegeben, welche die dahinterliegende Kustenkette des Kuba- 
dagh vollig gegen die Sandwehen der ostlich und nordlich 
darauffolgenden Wuste schutzt, die zudem von festen vul- 
canischen Gesteinen wohl umbaut ist. Sie ist relativ reich 
an Fischen und Fischbrut, sehr reich an Amphipoden und 
beherbergt in Zoster a - Lagern reichlich kleine Mollusken, 
namentlich Mytileen und Neritina, in grosserer Tiefe auch 
Cardien. Ihren Wasserspiegel bedecken denn auch zur 
Winterszeit machtige Schaaren verschiedenen Wassergeflugels; 

*) Pag- 17t "Die Turkmenen, die Herr Sh erebzo w am Eingange 
des Karabugas fand, behaupteten, von ihren Vorfahren gehort zu haben, 
dass ehemals das Wasser des Busens weniger gesalzen gewesen sei und 
dass fruher sich auch Seehunde auf den Inseln hinter dem Eingange ge- 
lagert hatten, jetzt aber geschehe dies nie.« 

pag. i5. (gleichfalls nach dem Berichte Sherebzo w's): »Das 
Wasser im Busen ist beissend salzig. Kein Fisch lebt in ihm. Fische, 
die dennoch in ihn gerathen, werden zuerst blind und dann in wenigen 
Tagen todt ausgeworfen. Kein Thier zeigt sich an seinen Ufern.« 

Anm. \Venn es heisst, fruher kam der Seehund im Busen vor, 
jetzt nicht mehr, und zugleich, es lebe jetzt kein Fisch dort, so darf 
direct geschlossen werden, dass fruher dort Fische reichlich vorhanden 
waren und erst mit ihrem Verschwinden auch die Seehunde die Gegend 
verliessen. 
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wlihrend der nahe gelegene flache Meerestheil zwischen der 
Insel Tscheleken einer- und den Busen von Usun-ada, Mi- 
chailowo, Usun-su etc., andererseits trotz seines Inselreich- 
thumes weit weniger belebt ist. Der Strand von Krasno- 
wodsk ist aber ausserst schmal, da das Gebirge dicht an ihn 
herandrangt, fast vollig vegetationslos und nackt. Somit 
vermag die Bucht doch vornehmlich nur Wasser- oder aus- 
schliessliche Strandvogel, nicht aber Sumpf- oder gar Wald- 
und Feldvogel zu locken. 

Der Bucht von Krasnowodsk lauft, gunstigere Bedin- 
gungen fur ziehende Vogel anlangend, fraglos der Busen 
von Hassan-kuli an der Sudgrenze unseres Reisegebietes den 
Rang ab. — Je nach dem Wasserstande mindestens i5—20 
Kilometer lang, nimmt er den einzigen Fluss der turkme- 
nischen Caspikuste, den Atrek, auf. Freilich hat derselbe 
seine Miindung allmalig selbst zugeschvvemmt, tritt aber 
doch gerade im Fruhjahre zur Zugzeit noch mit dem Busen 
in directe Verbindung und soil sogar zur Zeit grosser Ueber- 
schwemmungen des Miindungslandes mit dem cira 3o Kilo¬ 
meter siidlicher belegenen persischen Giirgen Beruhrung ge- 
winnen. Zu solcher Zeit steigen unendliche Mengen gegen 
den Atrek zum Laichabsatze auf, namentlich Cyjprinus carpio 
und einige echt caspische Cyprinoiden. Auch gibt es im 
unteren Theile des Busens mit noch reinem Meer- sowie 
weiter in noch starkem Brackwasser leidlich viel caspische 
Kruster, endlich ziemlich iippige Algenvegetation. An der 
Miindung des Atrek schliessen sich Rohr- und Sumpfpartien 
einzig hier nahe an den Kiistensaum. 

Wie erwahnt liegt aber zwischen Hassan-kuli und 
Krasnowodsk eine sehr bedeutende Strecke (in der Geraden 
circa 3oo Kilometer) ganz ohne Siisswasser, bis zur Kossa 
Tschasmak (in der Geraden circa 140—15o Kilometer) ohne 
Gliederung und auf der ganzen Strecke fallt die entsetz- 
liche Sandwiiste, oder nur selten Hungersteppe direct in's 
Meer ab. 

Unter den entfernter von der Kiiste sich findenden 
Lagunenbecken sind die von Molla-kary des Besonderen 
hervorzuheben. Unter alien uns bekannt gewordenen der- 
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artigen Bildungen besitzen sie allein eine Einfassung von Gly- 
•{irrhi^a und Arundo phragmitis am Wasserrande. Auf diese 
folgt am Hange der einschliessenden Sanddiinen dichtestes 
Tam^zr/^rgestrupp, aus dem einige kleine Gruppen niederer 
und diinner Populus diversifolia = euphratica vorragen. 

Selbstredend zieht dieses Vegetationsband manches In- 
sectenleben an. In diesen Lagunen wurden im April 1886 
Milliarden von Artemisia gefunden und waren dicht am Ufer 
derselben sprudelnde stark brackische Quellen von Ostra- 
coden bevolkert. Wir fanden deshalb diese Lagunen auch 
als besonders beliebte Rastplatze in der Vogelzugzeit gesucht. 
Aebnliche Becken soli das sogenannte alte Oxusbett, der 
Usboi*) noch weit defer landeinwarts reichlich bieten (die 
Lagunen von Molla-kary fallen in's Westende dieser Rinnen- 
kette), und dort auch sogar an einigen Punkten Siisswasser 
besitzen. Wir selbst konnten sie leider nicht in Augenschein 
nehmen. 

II. Die Grenzfltisse Turkmeniens. 

Das turkmenische Wiistenbecken wird einerseits im 
ganzen Osten und Nordosten, andererseits zum Theile im 
Suden von je einem Flusse natiirlich begrenzt. Die beiden 
Grenzstrome sind zugleich die einzigen Adern des Gebietes, 
welche mit einem anderen Wassersysteme und zwar mit je 
einem salzigen Becken Verbindung eingehen, im Nordosten 
der Amu-darja in den Aral, im Slidwesten der Atrek in den 
Busen von Hassan-kuli des Caspi fallend. Beider Ursprung 
liegt in entlegenen Gebirgsstocken ausserhalb des russischen 
Territoriums und unseres engeren Reisegebietes. Beide 
aber fiihren ihr Bett eine bedeutende Strecke mit dem 
ganzen Unterlaufe an der Turkmenenwiiste bin. 

Der Atrek halt in diesem seinen Unterlaufe die Rich- 
tung NO—SW, im Mundungsgebiete rein O—W ein. Er 
setzt im Stiden dem Wiistenbecken ein Ziel, welches entlang 

*) Hier wie tiberhaupt enthalten wir uns jeder Meinungsausserung 
fiber die so viel behandelte Natur dieser Bildung, das Fur und Wider 
gerne den Geologen tiberlassend, obgleich manch' biologisches Factum 
selir schwervviegend und bislang v6Hig unbeachtet erscheint. 
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der Meereskiiste und westlich vom Westende des Kopet-dagh- 
Systemes sich dehnt- und im N und NO durch die beiden 
Balchans, sowie den Kiiren-dagh von den gleichartigen 
Flachen der Hauptwiiste abgetrennt ist. — Auf seinem Laufe 
durch die Ebene nimmt der Atrek nur einen Nebenfluss, 
den Sumbar, auf, und diesen nahe der Austrittsstelle aus dem 
Gebirge bei Tschat. Auf der gesammten Strecke bis nahe 
an's ausgedehnte Mundungsgebiet sind seine Fluthen nicht 
zur Bewasserung der anliegenden Ufertheile verwendbar, 
kein Canal von ihm abgezweigt. Der Fluss namlich wird hier 
von selbstgeschaffenen hundert bis zweihundert Fuss hohen 
senkrecht abfallenden Wanden lockeren, thonigen Sandsteines 
(oder richtiger gefestigten Sandes) eingezwangt. Erst im 
Miindungsgebiete fliesst er im Niveau der Steppe, tritt daher 
hier auch bei Hochwasser weit liber die Ufer und bildet 
dann oft weit ab in der welligen Wiiste liegende, vergang- 
liche Seen, indem seine Wasser sich in mehr oder weniger 
kesselartigen Wiistenthalern ansammeln. Einzig auf dieser 
letzten Strecke sind Rohrpartien und wenigstens zeitweilige 
Sumpfstrecken entstanden, welche durch kunstliche Canale 
im Bestehen unterstutzt werden. Der starkste Nebenfluss 
des Atrek, der Sumbar, entspringt nicht gar weit vom Nord- 
abfalle des Kopet-dagh. Seine Quellen, sowie namentlich die 
Ursprungsstellen einer Reihe ihm tributarer Gebirgsbache 
treten nahe an die Quellen mehrerer nach Norden sturzender 
selbststandiger Bachlaufe heran. Indem sich endlich unvveit 
des Postens Dusu-olum ein starkerer Zufluss, der Tschandyr, 
fast direct aus Osten kommend mit dem Sumbar vereint, so 
beherrscht das System des letzteren einen bedeutenden Theil 
des westlichen Kopet-dagh. Der Atrek selbst liegt oberhalb 
Tschats schon ausserhalb unseres Gebietes. Bedeutung in 
der Zugfrage besitzen im Systeme des Atrek einzig seine zum 
Kiistensaum gehorige Mtindung und dann wTieder seine Neben- 
und Zuflusse. Letzteren entlang zieht nicht wenig aus Persien 
kommenden Vogellebens, welches entweder vom Gtirgen aus 
hierher iibertritt, oder vielleicht zum Theile niedere Stellen 
des wenig miichtigen Ali-dagh iiberwindet und nun in den 
tiefen Laufen kurze und bequeme Piisse durch den Kopet-dagh 
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erstrebt. — Der Ebenenlauf des Atrek am Wiistenrande ist 
durch beriihrte Uferbildung im hohen Grade ungeeignet und 
sahen wir dort auch fast keine Zugbewegung. 

Der Amu-darja umschreibt fast ganz Turkmenien im 
Osten und Nordosten von der afghanischen Grenze bis zu 
seiner Mundung in den Aral. Nebenfliisse gehen ihm auf 
der Strecke in der Ebene nicht mehr zu. Wohl aber hat 
der Mensch seine meist nicht sonderlich hohen Ufer benutzt, 
um auf dem grossten Theile des Laufes ein dichtes Canalnetz 
von seinem Wasserreichthum fiillen zu lassen und mittelst 
dieses den fruchtbaren Lossgrund einer schmalen, zwolf bis 
fiinfzehn Kilometer breiten Uferzone zwischen dem Flussbette 
und der Sandwiiste in eine reich bebaute lange Cultur-Oase 
umzuwandeln. Fruchtgarten und Feldparcellen bedecken 
dieses lange schmale Band zwischen dichten Ansiedelungen. 
Im untersten Laufe schliesst sich linkerseits an den Strom 
die gleichfalls von ihm gespeiste weite Oase von Chiwa. 

Vom oberen Theile seines Laufes im Tieflande ist es 
nicht gar weit mehr zu den Gebirgen Ostbuchara's, weiter 
abwarts stromt er nur etwa 80 Kilometer vom Rande der 
Haupt-Oase Buchara's, an welche sich nordlich Russisch-Turke- 
stan reiht. Letzterem Lauftheile nahert sich von Suden her 
die Merw-Oase mit den Verlaufsenden des Murgab am 
meisten, so dass zwischen dem weitest nach NO vorge- 
schobenen Versiegungsarme dieses und der Uferzone des 
Amu hochstens i5o Kilometer Wiiste liegen. 

Der Oxus wird somit gewiss eine wichtige Weglinie 
reprasentiren. Sicher ziehen an ihm wohl auf-, resp. abwarts 
die in seinen Ufer-Oasen briitenden Formen, ebenso das 
ziehende Sumpf- und Wasserwild des Aral. Gewiss auch 
wandern an ihm die turkestanischen Vogel, welche zur 
Winterherberge Sudost-Afghanistan oder gar Indiens Grenzen 
suchen. Von solcher Wanderung entlang dem Amu-darja 
reden wir hier indess nur mit Reserve, da es uns nicht 
vergonnt war ausgiebig directe Beobachtungen dort anzu- 
stellen. Nur eine Woche dauerte diese und zu einer Zeit, 
da der Zug nirgends sehr belebt war. Ein Theil der kurzen 
Zeitspanne ward noch durch heftige Wiistensturme und 
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Salzwehen verloren. Die Eingeborenen aber berichteten von 
unendlichen Schaaren verschiedener Enten und Ganse, die 
alljahrlich den Amu entlang im Herbste und Fruhjahre zogen. 
Schwachen Zug ersterer sahen wir selbst. Noch interessanter 
waren die sicheren Daten uber sehr starken Wachtelzug in 
der Uferzone und die vielen gehaltenen Wachteln bei der 
bucharischen Bevolkerung wurden zum zweifellosen Beleg. 
Voile Bestatigung dieses finden wir auch in Menzbier's Zug- 
strassen der Vogel im europ. Russland. Bull. Soc. Imp. des 
Naturalistes de Moscou, 1886, Nr. 2, p. 347, wo es heisst: »Der 
andere Stamm (der via turkestanica) biegt um das Aralsche 
Meer und folgt dem Flusse Amu-darja in's Innere von 
Buchara.« 

Der Amu spielt beim Vogelzuge indess nicht allein die 
Rolle einer leitenden Strasse, sondern eine sehr bedeutsame 
fraglos auch als Raststation fur kreuzende Wanderer. Ueber 
den Amu muss das Gros der durch Turkmenien aus Persien 
und namentlich Afghanistan kommenden Schaaren und sind 
es die ihm nachsttretenden Stromenden des Tedshen and 
Murgab, von welchen aus der Amu-darja, dann mit geringer 
Miihe Turkestan etc. erstrebt wird. Hieruber liegen uns die 
pragnantesten Beobachtungen aus dem Fruhjahre 1887 vor, 
die ziemlich zusammenhangend gemacht werden konnten und 
weiter unten in moglichster Ausfuhrlichkeit folgen sollen. 
Schon Sewerzow*) hat diese den Amu von Turkmenien and 
Afghanistan, im Stiden nach Turkestan etc. im Norden 
schneidenden Strassen auf seiner Karte eingetragen und ver- 
mogen wir nun die directen Nachweise derselben zu liefern. 

III. Die Fluss- und Bachlaufe im Inneren 
Turkmenie n s. 

Im gesammten Inneren Transcaspiens fugen sich alle 
fliessenden Gewasser einer unabanderlich festen Form. Die 
Kustenwuste, entlang der neuen Bahnlinie bis an's Westende 

*) Etudes sur le passage des oiseaux dans TAsie centrale etc. 
Bulletin de la Soc. Imp. des Naturalistes de Moscou, 1880, Nr. 2, p. 284 
bis 287 avec carte (Tab. VI). 
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des Kopet-dagh schneidet keine siisse Wasserader. Wir passiren 
auf der Strecke nur die Form der oben erwahnten salzigen 
Lagunen zwischen Usun-ada und Michailowo, wie um Molla- 
kary. Erst bei Kasantschik, circa 120 Kilometer von der 
Kuste, tritt neben vorwaltendem Brackwasser auch reichlich 
susses auf. Von diesem Punkte an folgen dann in verschiedenen 
Intervallen verschieden starke Bachlaufe, welche alle in 
gleichem Typus vom Kopet-dagh nach Norden abstiirzen. 
Erst an dessen Ostende, liber 600 Kilometer von der Kiiste 
bricht der erste starke Fluss, der Tedshen, ein, stimmt im 
Wesentlichen aber vollig mit den kleinen Rinnen iiberein, 
ebenso noch weiter ostlich der Murgab. Alle diese Adern 
nehmen in sudlicben Gebirgszugen, die kleinen, alle im 
Kopet-dagh, zum Theile noch auf russischem, tiberwiegend 
aber auf persischem Gebiete, in Chorassan, die zwei letzten 
im afghanischen Gebirge, ihren Ursprung. Sie alle sturzen 
liber einen steilen Nordabfall mit sehr bedeutender Kraft 
in die Ebene. Dank dieser vermogen sie in dem an der 
Basis betroffenen Grunde feinkornigen Losslehmes sich ein 
tiefes Bett zu wiihlen. Noch ehe aber ihr wilder Strom 
auf einer langeren Strecke ruhigen Laufes sich gesanftigt 
hat, ist schon die hochgethiirmte nordliche Sandwiiste er- 
reicht, denn schmal nur ist der Lossstreif am Gebirgsfusse. 
Ein uniiberwindliches Hemmniss setzt nun der hohe Sand. 
Noch wuchtig gegen ihn anprallend, vertheilen sich an ihm 
die wilden Wasser, treten liber das ursprlingliche Ufer, 
furchen sich seitlich zahlreiche Rinnen und natiirliche 
Canale, die dann einzeln matt im Sande versiegen. So 
entsteht entlang dem Wlistensaume eine der Bachzahl genau 
entsprechende Reihe von echten Delten. Wie sonst mit 
einem Delta der Fluss oder Strom sich in die Salzflut des 
Meeres ergiesst, so die transcaspischen Fllisse und Bache 
in das Sandmeer der Wliste. Die schwachsten erreichen 
dasselbe nicht einmal, da gleich beim Austritt aus dem 
Gebirge frliher der emsige Perser das Lebenselement sich 
nutzbar machte und in klinstlichen Canalen eben das her- 
stellte, was sonst natlirlich am Sande vor sich ginge, die 
ganze Wassermenge in Anspruch nahm. 
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Das Bereich schwacher und daher auch kurzer Laufe 
in der Ebene liegt zwischen Kasantschik und Tschaatscha, 
also am Nordfusse des ganzen Kopet-dagh. Die weit star- 
keren Fliisse Tedshen und Murgab dringen weiter vor. 

Ihre bedeutenderen Wassermengen vermochten sich 
selbst in durchgreifenden Sandstreifen ein eigenes Lossufer 
aufzuschwemmen und unter dem Schutze dieses weiter vor- 
zugehen. Vergeblich aber streben sie nach der als natiirlich 
erscheinenden Verbindung mit dem Oxus, versiegen beide 
schliesslich in der Nordwiiste, nur eben nordlicher als eine 
der geringen Adern. 

Bald nachdem der Tedshen aus einer hochwandigen 
Schlucht getreten ist, welche am linken Ufer der Ostabfall 
des Kopet-dagh, am rechten zunachst der Westrand der 
afghanischen Gebirge, weiter tmten die Germob-Kette und 
das Slidwestende des Elbirin-kyr bilden, ist von Menschen- 
hand durch Abzweigung weitreichender Canale, die 
ziemlich umfangreiche Oase von Serachs geschaffen. Am 
Versiegungsende des Flusses entstand die grosse eigentliche 
Tedshen-Oase zum Theile natiirlich, doch auch unter einiger 
Mitwirkung der Eingeborenen. 

Der Murgab liefert in alien Stiicken eine treue Paral- 
lele zum Tedshen. So sehen wir, dass er unfern der afgha¬ 
nischen Gebirge der Pendeh-Oase Entstehung geben musste, 
vor seinem Versiegungsende der ausgedehnten Oase des 
alten und neuen Merw. Eine machtige Steppenflache durch- 
schneiden hier seine Canale, die aus den verschiedenen 
Perioden persischer Herrschaft stammen, in spliterer Zeit 
zum grossen Theile verodeten und nun ungeregelt, um¬ 
fangreiche Siimpfe erzeugten. Ohne diese starke Inanspruch- 
nahme vermochte der Murgab sich wohl noch weiter vor- 
zuschieben. 

In den Tedshen fallt in, oder richtiger an unserem 
Gebiete nur ein Nebenfluss, der Keschefrud beim Posten 
Pul-i-chatum. Aus dem persischen Ost-Kopet-dagh kommend, 
rinnt er mit seinem Miindungsende fast rein W-O. Leicht 
salziges Wasser in geringer Menge fiihrt er in nicht sehr 
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breitem, von Rohr und Tamarix bestandenem Bette, wahrend 
das erweiterte Mundungsthal bebaut ist. 

Mit dem Murgab vereint sich bei Tasch-kepri der 
Kuschk, ein verganglicher Fluss, der in Jahren reichen Schnee- 
falles im afghanischen Gebirge auch machtige Wassermassen 
herbeischafft, daher ein weites, mehr stufiges Bett besitzt- 
In spitzem Winkel trifft er fast S-N mit geringer ostlicher 
Neigung auf den Murgab. Im Sommer versiegt er stets 
bis auf weit auseinander liegende Tumpel und erreichte im 
Trockenjahre 1887 schon zu Anfang April seinen Haupt- 
fluss nicht mehr. Sein Wasser ist klar, da er noch meist 
liber Kiesgeroll und Sand lauft. In seinem Unterlaufe wird 
es je nach der Zeit mehr oder weniger brakisch, und zwar 
vornehmlich durch den reichen Zustrom des Hogrihuk*), 
der scharf salzige krystallklare Fluten bei Tschesme-i-bid 
an den Kuschk abgiebt. Von S oder S-W aus Afghanistan 
in die Grenzwiiste eingetreten, halt der Hogrihuk an der 
Grenze unseres Reisegebietes fast rein die Richtung W-O, 
kurz vor der Vereinigung mit dem Kuschk etwas nach ONO 
sich wendend. Nur diirftige Vegetation begleitet ihn. Oft 
treten die sandig lehmigen Wustenhugel mit ihren Um- 
belliferenstanden dicht heran, oft ist das linke Ufer aus 
hohen Steilwanden gebildet. Nur eine ausserst untergeord- 
nete Stelle nimmt er beim Vogelzuge ein. 

Etwa 20 Kilometer ob.erhalb der Kuschkmundung bei 
Bend-i-nadyr, geht dem Murgab noch ein kleines Flusschen,. 
der Keschan, zu, in seiner Richtung S-N dem Kuschk fast 
parallel. In noch spitzerem Winkel als jener stosst er auf 
den Murgab. Sein Mundungstheil macht durch die schnur- 
geraden Uferlinien den Eindruck eines alten machtigen 
Canales. Richtung und Beschaffenheit lassen an ihm einen 
Theil der am Murgab weiterziehenden Vogelschaaren 
passiren. 

*) Diese Schreibweise halten wir fur die richtige, da sie die Aus- 
sprache der einheimischen Saryken wiedergiebt. Auf den russischeni 
Karten findet sich stets H6grih6k. 
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Die westlichen Bache fasst im Gebirge, namentlich 
in den Gebirgskesseln und kleinen Plateaus, welche ihre 
Quellen bergen, oder wo Schluchterweiterungen Raum geben, 
besser entwickelter Pflanzenwuchs ein. Es tritt an derlei 
Stellen eine Einfassung von Rohr (Arundo phragmitis), 
Erianthus Ravennae, Gly^irrhi^a, Lithium, schwacher Djongel 
aus Rubus auf, mitunter eine Reihe von Populus diversifolia 
oder im Gebirge haufiger kleine Gestruppe oder Haine en 
miniature aus Ulmus campestris, weiter ab an den Schlucht- 
wanden Lonicera, Schildrosen, Ficus etc. etc. Der directe 
Absturz in die Ebene erfolgt dann meist durch zu enge 
Risse und ist zu reissend, um Ufervegetation gedeihen zu 
lassen. Dagegen sind es unten erst wieder die Enddelten, 
an welchen stets neben hohem Rohre auch niedere Sumpf- 
pflanzen, Ranunculus aquaticus, Mentha aquatica, Sumpf- 
graser etc. bald Fuss fassten. Der Vegetation am Wasser 
entspricht reichliches nahrendes Leben niederer Thiere, na- 
xnentlich der Insecten. Die Myriaden von Miicken und 
Mosquitos finden an ruhigen Stellen und besonders an den 
Flussenden geeigneten Entvvickelungsboden. Hoher im Ge¬ 
birge tritt, freilich nur stellenweise, im Wasser reichlich 
Gammarus auf. In kleinen Buchten und in den Ursprungs- 
quellen ist von Mollusken eine Melanopsis ausserst haufig, 
neben ihr einige kleine Limnaeus-hnen und- seltener eine. 
kleine Planorbis• An kleinen Fischen, namentlich Cobitis, 
Barbus etc. ist in manchen Laufen kein Mangel etc. 

Am Tedshen und Murgab finden wir eigentlich das 
Gleiche, als an den schwachen Bachen, nur in weit grosserem 
Maassstabe. Das bei Hochwasser durchfluthete eigentliche 
oder untere Flussbett fullen hier Dickichte von starkem 
Tamarix mit eingesprengtem hohem Lithium, verschlungen 
durch Asparagus und eine Asclepiadee, ferner Rohrstreifen 
und Djongeln. Alles uberragt, in Reihen oder Gruppen dem 
Ufer folgend, Populus diversifolia als einziger Baum. 

Im Enddelta des Tedshen treten die Holzpflanzen ganz 
zuriick, selbst Tamarix sinkt zu nur strichweise vorkom- 
mendem, niederstem Gestrauche herab. Dafur breiten sich 
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dort uniibersehbare Rohrpartien, neben fast noch weiteren 
Flachen einer niedrigen Typha aus. Bei solcher Vegetation 
kann es natiirlich durchziehenden Vogeln an reichlicher 
Nahrung nicht fehlen, zumal noch fur Sumpf- und Wasser- 
gefliigel diesen Fliissen entlang in zahlreichen Altwassern 
nach Ueberschwemfnungen reichliche Fischbrut zurikkbleibt, 
sich dort auch Mengen kleiner Krustaceen, Ostracoden und 
Cladoceren, weniger auch Copepoden entwickeln. 

Der Tedshen und Murgab sind nun in der That auch 
die bedeutsamsten Zuglinien fiir Alles, was an Vogeln aus 
Sudafghanistan und Persien kommend nach und durch Turk- 
menien strebt. Wie schon friiher betont, kommt als wich- 
tigstes und vortheilhaftestes Moment hier in Betracht, dass 
eben Tedshen und Murgab weit nach Norden reichen und 
damit naher als sonst irgend ein Siisswasser des Gebietes zur 
nachsten weiter nordlich belegenen Raststation am Ufer des 
Amu-darja treten. Von den aussersten Auslaufern des Murgab 
zur Culturzone am Amu sind es, wie gleichfalls schon oben 
bemerkt, etwa i5oKilom., wahrend westlich vom Ende des 
Tedshen zwischen der Oase von Achal-teke und dem Amu- 
darja oder dem Aral eine Wustenstrecke von 3oo, meist 
400 —5oo Kilom. qhne jedes Siisswasser liegt, eine Strecke, 
die eben manche Vogelart nicht zu iiberwinden vermag. 
Die weiten Canalnetze und Oasen am Ende des Tedshen 
und Murgab nahern sich endlich einander und tritt noch 
vermittelnd zwischen sie das von Canalen des letzteren 
gespeiste eigenthumliche Wusteniiberschwemmungsgebiet von 
Dort-kuju. Dadurch werden die Bedenken gehoben, welche 
ein Blick auf die Karte an der Zuglinie des Tedshen auf- 
steigen liessen. Die grosse Distanz vom Tedshenende zum 
Amu-darja verliert jede Schwierigkeit durch die jedem Zug- 
vogel leicht iiberwindbare kurze Entfernung zur Murgab- 
Oase. Das Leben bei Dort-kuju zur Fruhjahrszeit beweist 
direct den Uebertritt. Die zwei erwahnten Linien fliessen 
somit schliesslich zu einer7 der Murgabstrasse, zusammen, 
welche auch weiter aufwarts schon die unvergleichlich viel 
starker frequentirte ist. 
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Wir konnen aber auch zeigen, dass nicht allein der 
naheliegende Tedshen , sondern selbst die westlicheren 
kleinen Bache ihre im Vergleiche zu diesem diirftig besetzten 
Zuglinien schliesslich auf die Murgabstrasse auslaufen lassen. 

Eine, wenn auch, wie schon erwahnt, weit geringere, 
aber immerhin noch bemerkenswerthe Rolle spielen jene 
Bachlaufe im Zuge. Der Kopet-dagh mit relativ unbedeu- 
tender Hohe, die in den hochsten Gipfeln 10.000' kaum er- 
reicht, sich an den Kettenkammen meist zwischen nur 
5ooo—7000' bewegt, bietet iiberhaupt nicht so schwere 
Hemmnisse, wie etwa der hohe Kaukasus, die Alpen etc. 
Die erwahnten Bache brechen durch ihn in meist sehr tief 
geschnittenen Schluchten und Querthalern und lagern ihre 
Quellen auf Plateaus, nahe den Quellen nach Suden, Cho- 
rassan, zu einem grossen Theile zum Atreksysteme stro- 
mender ahnlicher Adern. Zwischen diesen und jenen sind 
dann oft nur wenig Kilometer betragende und nicht son- 
derlich hohe Passe zu iiberwinden. Eine leidliche Zahl von 
Wanderern tritt durch diese Bachthore in die Ebene Turk- 
meniens ein und dringt entlang den Laufen bis an den 
Wiistenrand vor. Aber nur sehr wenige derselben durften 
vielleicht die Nordwiiste direct forciren, was uns, nach spater 
Folgendem, fur hartere Kornerfresser des Finkengeschlechtes 
moglich scheint, fur einige andere feststeht. Die Mehrzahl 
geht.nach mitunter versuchtem, kurzem Eindringen in den 
Sand nunmehr ihm entlang und kommt, von einem Bach- 
ende zum nachsten iiberspringend, rasch und leicht an die 
Enden des Tedshen und Murgab, wo schliesslich die Wusten- 
strecke am engsten und der Amu am leichtesten erreicht 
ist. Es entsteht dadurch ein reines W-O-Wandern in ganz 
West-Turkmenien beim Friihlingszuge, welches wir wieder- 
holt in pragnantester Weise beobachten konnten. Vollkommen 
stimmt dazu auch die durch Sarudnoi 1. c. bei einigen 
Arten gegebene Notiz vom Herbstzuge: »zieht 0-W«. Auch 
im Herbste suchen offenbar manche Vogel jene engste im 
Osten gelegene Wiistenstrecke zum Eintritt aus Norden, 
gehen zum grossten Theile, wie wir durch jagdliebende 
Officiere erfuhren, auch dann den Murgab entlang nach 
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Suden, wahrend eine geringere Zahl nach Westen abzweigtr 

um sich zum. Wintern iiber Turkmenien zu vertheilen, 
oder an den westlichen Bachlaufen siidlich nach Persian zu 
dringen. — Nicht unmoglich ist es, dass ein kleiner Theil? 

d. h. die Wanderer, vvelche an den Bachen des westlichen 
Kopet-dagh einrikkten, auch im Fruhjahre O-W langs der 
Wiiste bis zur Caspikuste ziehen, da dieselbe dort nicht 
ferne liegt und verhaltnissmassig giinstigere Bedingungen 
aufweist. Es wiirde somit jedenfalls der schlimmste Kiisten- 
theil am siidwestlichen Wustenbecken vermieden. Emberi^a 
hortulana z. B. scheint zum Theil sicher so zu wandern, 
wahrscheinlich auch Fringilla montifringilla. Dieser quasi 
Umkehrung der haufigen Richtung durch wenige Arten im 
Friihlingszuge mag vielleicht Sarudnoi's beiBiiteo vulpinus 
und Cotyle riparia gemachte Angabe W-0 im Herbstzuge 
entsprechen. Auf eben diesen Angaben Sarud noi's beruht 
offenbar die Begrundung einer Achal-Tekin'schen Zugstrasse 
durch Menzbier. Siehe dariiber die schon citirte Arbeit 
Menzbier's, die Zugstrassen der Vogel im europaischen 
Russland p. 323, wo es heisst: »Als directe Fortsetzung 
der genannten Zugstrassen (der Zweige von Menz bier's via 
caspia im weitesten Sinne) dient fur die Vogel, welche 
sudlicher vom Caspischen Meere iiberwintern, die Achal- 
Tekin'sche Zugstrasse, welche langs der Oase, folglich in 
der Richtung von W nach O geht, mit zahlreichen Armen, 
die sich von ihr nach S langs der Flussthaler iiber die hier 
befindlichen Gebirge Zar-i-Kuch, Kopet-dagh u. s. w. ab- 
zweigen etc.« 

Zum Schlusse miissen hier beilaufig noch einige Wasser- 
verhaltnisse Erwahnung finden, die eine ganz untergeordnete 
Rolle beim Vogelzug spielen. 

IV. Die Quellen und Brunnen Turkmeniens. 

Von ersteren gewinnen die sparlichen und meist armen 
isolirten, keinen Bach speisenden Quellen des Kopet-dagh 
einzig fur dortige Standvogel in der Trockenzeit Bedeu- 
tung, aber keinerlei flir wandernde. Die Quellen, welche 

11 
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Bachen Ursprung geben, gehoren mit jenen eng zusammen, 
sonst aber sind Quellen in Gesammt - Turkmenien eine 
ausserste Seltenheit und hier nur zwei an der Afghanen- 
grenze zu beriihren. Die eine, Islim-tschesme, liegt nahe 
dem salzigen Hogrihuk an dessen rechtem Ufer, und fiihrt 
leicht brackisches Wasser. Sie ist aber ergiebig und lasst 
standig ihr Nass reichlich abrieseln, so dass unfern an tie- 
feren Stellen ein kleiner brackischer Sumpf entsteht, welchen 
im Fruhjahre 1887 doch mancherlei dem Kuschk und Murgab 
zustrebende Vogel zum Rastplatz beniitzten. Die zweite, 
Aghar, vollig sliss und wasserreich, scheint durch ihre Lage 
im Elbirin-kyr und nicht gar weit vom rechten Ufer des 
Tedshen iiberwiegend und stark von Standvogeln frequentirt. 
Immerhin schienen dort auch einige ziehende Formen, na- 
mentlich Adaphoneus orphea zu rasten. 

Von den Wustenbrunnen sind die meisten zu steil- 
wandig und zu tief (oft 10—20 Faden und selbst mehr), 
um von Vogeln beniitzt zu werden. An einigen, welche 
Wiistenhirten mit ihren Herden regelmassig besuchen, sind 
aber Tranken aus Stein errichtet, die regelmassig gefiillt 
werden und an solche mogen sich vielleicht die einzelnen 
Exemplare oder Arten, die direct weitere Wustenstrecken 
forciren (z. B. Phylloscopus tristis) halten. Directe Beob- 
achtungen derart konnten wir indess kaum machen; meist 
fanden sich an den Stellen nur die wenigen in der Wiiste 
standigen Formen. 

Nach dieser gedrangten Uebersicht der hydrographi- 
schen Verhaltnisse Transcaspiens? als der am engsten den 
Vogelzug tangirenden und daher vorangestellten Momente, 
erubrigt es, einen fluchtigen Blick auch iiber die Boden- 
gliederung gleiten zu lassen, wenngleich sie zum Theile 
schon im Vorigen beriihrt wurde. 

Ganz Transcaspien liisst sich diesbeziiglich vortheilhaft 
in drei Zonen oder Hauptbodenformen theilen: in die Sand- 
wiiste, die Loss- oder Lehmsteppe mit dem Oasenlande 
und dem Uferland der unteren Flusslaufe; und endlich das 
Felsgebirge. 
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I. Die Sandwiiste Turkmeniens. 

Die Sandwiiste nimmt fast ganz Turkmenien ein ; sie 
deckt einen so uberwiegenden Theil des gesammten Ge- 
bietes, dass gegen sie die Streifen der Lehmsteppe und des 
Felsgebirges fast verschvvinden. Gleich an der Kuste des 
Caspi treten wir in die Wiiste ein; ja dieselbe dringt vom 
Michailowo-Busen weit in's Meer vor und hat dort eine 
Reihe von Wusteninseln ganz im Typus der Uferstrecke 
aufgehauft. Die Kustenwiiste lasst sich einigermassen als 
gesondertes Becken auffassen, welches zwischen dem Caspi 
im W, dem Atrek im S, dem Westende des Kopet-dagh 
im O, dem Kiiren-dagh, Kleinen und Grossen Balchan im 
NO und N gebettet ist. Indess ist die Abgrenzung dieses 
Beckens gegen die weiter nach O und NO folgende Haupt- 
wiiste keine strenge. Zwischen dem Grossen und Kleinen 
Balchan ist ein ziemlich weites Thor gelassen, dessen L&nge 
ungefahr dem Interspatium zwischen den neuen Bahn- 
stationen Bala-ischem und Perewalnaja entspricht. Im N 
schieben sich Wiistenstreifen vielfach an der Kiiste hin und 
treten in Durchbriichen der Gebirgsketten etc. vor, so dass 
da der Grosse Balchan und die an ihn sich reihenden 
Klistengebirge eher aus dem Sandmeere vorragen, als dieses 
wirklich zerfallen. 

Oestlich vom Grossen Balchan beginnt dann die Haupt- 
wiiste, welche den gesammten N und O Turkmeniens aus- 
fiillt. Vom Hohenzuge des Ust-jurt (zwischen Caspi und 
Aral), vom Slidende des Aral, der Chiwa-Oase und der 
Culturzone des Amu-darja, soweit jener Transcaspien be- 
riihrt, wird sie im N und O eingefasst, im W von den 
caspischen Kiistengebirgen und vom Grossen Balchan. Im 
S scheint in schrager Linie (Richtung NW-SO) der Kopet- 
dagh ihr die natiirlichen Schranken zu setzen. Indessen ist 
das nicht streng der Fall, sondern zwischen jenem Stid- 
gebirge und dem Sande der Wiiste dehnt sich die Zone 
der Lehmsteppe, den Oasenstreifen von Achal-teke und die 
Tedshen-Oase bildend, ein Streifen, der in der weiten 
Merw-Oase nach O seine Fortsetzung erhalt. Auch diese 
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Zone vermag keine vollkommen zusammenhangende Linie 
zu schliessen, vielmehr tritt die Nordwiiste zwischen Tedshen 
und Murgab in Folge d'er weiter siidlichen Lage der afgha- 
nischen Gebirge weit nach S bis an die ausserste Grenze 
von Russisch - Transcaspien und uber sie hinaus, indem 
zwischen den genannten Fliissen, oder richtiger den Oasen 
ihres Endverlaufes nur Andeutungen von Terraintrennung 
gegeben sind (die Linie wird trotzdem thiergeographisch 
bedeutsam). Im O endlich, d. h. ostlich der Merw-Oase, 
fehlt jede Spur der Beckentrennung und geht die Nord- 
wuste ringsum vom Amu-darja bis zum Murgab und nach 
S hinab bis vor den Fuss des Parapomisos. Der Durch- 
messer dieser Wiistenpartie, in der Geraden von S-N oder 
von W-0 gerechnet, betragt iiberall 3oo—600 Kilom., mit 
Ausnahme der einzigen Verengung zwischen dem Ende des 
Murgab und dem Amu-darja, welche, wie schon mehrfach 
beregt, diese Distanz auf ca. i5o Kilom. verringert und 
damit die Hauptpassage fur die ziehenden Vogelschaaren 
erzeugt. 

Die Natur der Wiiste wechselt im Detail von vollig 
losem Flugsande mit standig sich andernden Umrissen der 
Hiigel und Wellen bis zu verschiedenen Graden der Festigung 
durch Pflanzenwuchs. Geologisch lasst sie sich noch viel- 
fach eintheilen und viel Einzelnes erbringen, das uns an 
diesem Orte nicht fesselt, da fur uns der immer gleich- 
bleibende Mangel siissen Wassers auf so bedeutender Strecke 
das bedeutsamste ist. Die Vegetation der Wiiste anlangend, 
so ist in ihr das Reich der originellen echten Wusten- 
straucher zu finden, der Calligonum, Anabasis, Haloxylon 
etc, etc., lauter schmalblattriger, briichiger, niedriger Holz- 
gewachse mit vorwaltend unterirdischem, d. h. hochaus- 
gebildetem Wurzelleben. Einige von der Steppe her noch 
in den Sand eingreifende Formen treten gegen jene ersteren 
zuruck und kommen z. B. von Liliaceen in dieser Zone nur 
einige stattliche Eremnrus, ein Rhinopetalum und im O ein 
kleines Arum vor. 

Eine deutliche Aenderung im allgemeinen Grundtypus 
der Wiiste springt an der afghanischen Grenze im SO des 
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Beckens in's Auge. Dort stauten sich die diinenartigen 
Wustenhiigel zu wirklichen Bergen auf. Von W nach O 
nehmen dieselben an Hohe zu, sind schon bedeutend zwi- 
schen Tedshen und Murgab, steigern ihre Hohe aber ostlich 
von letzterem bis zum Maximum an dem gegen 4000' hohen 
Wustenplateau von Kara-bil. Dank dem mehr lehmigen 
Grunde, wohl auch der Nahe der afghanischen Gebirge, 
hat sich hier mehr Pflanzenleben entwickelt. Ein feiner 
Carex vor Allem festigt mit seinem dichten Wurzelwerke 
die Oberfiachen der Hugel so vollstandig, dass nackter 
Flugsand hier fast nirgend zu Tage tritt. An den Hangen 
gedeihen riesige Umbelliferen in weiten Bestanden, darunter 
niedere Krautpflanzen etc., so dass in nassen Fruhjahren die 
Vegetation hier sogar eine erfreuliche Ueppigkeit erlangt, 
jedenfalls ausreicht, um die zahlreichen Heerden der Grenz- 
nomaden zu nahren. Es ist dieser Grenztheil der beste der 
ganzen Wuste und der an Thierleben bei weitem reichste. 
Wenn auch keinen wirklichen Zug, der eben dem Murgab 
und Tedshen -entlang fuhrt, so doch einzelne ziehende 
Fprmen und Exemplare trifft man daher im Fruhlinge in 
diesem Wustengebiete. Nahrung bietet es schon in Folge 
seines reicheren Pflanzenwuchses, nur ist das Wasser auch 
hier einzig auf unzugangliche Brunnen beschrankt. 

II. Die Lehmsteppe Turkmeniens mit dem 
Oasenlande. 

Entlang dem Nordfusse des Kopet-dagh zieht ein ver- 
haltnissmassig schmaler Steppenstreifen. Sein Lehmgrund 
entstammt wohl zum Theile Verwitterungsproducten des 
Gebirges, welche hinabgeweht, von Bachen und Rinnsalen 
hinabgeschwemmt wurden etc. Die miocanen Vorberge lie- 
ferten wohl die Hauptmenge. Zur Regenzeit erweicht dieser 
Grund rasch, erhartet dann aber bald in der Gluthzeit zu 
steinfester Tenne. Ueberall fast ist starker Salzgehalt, in 
zeitweilig ausschiessendem Salze und in den Salzpflanzen 
kenntlich. Wo ein hier eintretender Gebirgsbach Wasser 
bringt, ist auch der Boden zur Fruchtbarkeit zu zwingen 
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und auch an alien irgend geeigneten Stellen vormals durch 
persische Bevolkerung ausgenutzt. Entsprechend der Zahl 
zustromender Wasserlaufe begleitet das Gebirge in dieser 
Lehmsteppe ein Band nicht gar weit auseinander liegender^ 
doch stets nur kleiner Culturoasen, von ferne schon kennt- 
lich am Baumwuchs der alten persischen Fruchtgarten. 
Aprikosen und weisse Maulbeeren sind darin die vorwal- 
tenden Baumformen, daneben Pappeln und wenige Weiden, 
endlich selten einmal eine Platane. Daran schliessen sich 
mehr ausgedehnte Weingarten, endlich Luzern-, Weizen-, 
Gersten-, Arbusen- und Melonenfelder. Baum- und bedeu- 
tenderer Strauchwuchs fehlt zwischen den Flusslaufen und 
ihren Oasen ganzlich; der am Tedshen und Murgab wurde 
schon vorgefuhrt. 

Die Vegetation der Lehmsteppe ist im feuchten Friih- 
jahre durch den Bluthenflor einer Reihe von Liliaceen und 
Colchicaceen ausgezeichnet, vornehmlich verschiedener Arten 
Tulipa, Colc1iicu7ny Muscari und Gagea, ferner durch Iris, 
Bongardia, Leontice und eine Reihe von Cruciferen, be- 
sonders Lepidien. Auf sie folgen etwas spater Papaver und 
Roemeria und schliesslich eine Reihe von Delphinien. Wirk- 
licher Rasen fehlt vollkommen, nur hie und da bedeckt 
eine Poa-Kvl verschiedene grosse Flecken. Hauptsachlich 
beherrschen das Terrain in oft unabsehbaren Bestanden 
Artemisien, krautige Halephyten und Alhagi camelorum. 
Im Sommer, schon mit dem Mai, sind die Bluthenpflanzen 
bis auf einige Centaureen und Cirsien versengt und bietet 
sich dann auf dem ledergelben harten Lehmgrunde dem 
Auge als einziges Griin das unverwiistliche Alhagi und das 
glanzende Blatt der fast noch resistenteren Kapern zwischen 
der glauken Farbe der Salzpflanzen. 

Etwa von Kasantschik lauft ununterbrochen eine der- 
artige Steppe nach O und SO parallel dem Gebirge bis 
Duschak und erweitert sich nach O entsprechend dem all- 
maligen Abweichen des Kopet-dagh nach SO und der Zu- 
nahme der GebirgsflUsse an Stiirke. Umgekehrt ist das 
Verhalten besser so darzustellen , dass die Lehmsteppe als 
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spitzwinkelig-dreieckiger Keil mit der verjiingten Spitze nach 
W blickend, sich zwischen Gebirge und Wiiste drangt. 
Ihr breitester Theil zwischen dem Tedshen und Duschak- 
flusse fugt sich eigentlich nicht mehr dem geschilderten 
Typus. Hier sind vielmehr vielfach von O her Sandstreifen 
tief eingedrungen und ist im Nordtheile -dieser Strecke die 
Hauptflache .des Grundes von vegetationslosen, nackten, 
tafelglatten, streng salzigen Lehmtennen, den Takyren, ein- 
genommen, wie sie in geringerem Masse allenthalben, 
sowohl in der Wiiste als in der Steppe sich eingebettet 
finden. Vor Duschak, d. h. westlich davon, wird um Baba- 
durmas das Steppenland einmal sehr verengt, indem dort 
die Nordwiiste fast bis zum Gebirge vorgeschritten ist. 

Von diesem Dreieck abgeschnitten, doch der Boden- 
form nach im Wesentlichen zum gleichen Terraintypus 
zahlend, sind die Oasenbecken am Ende des Tedshen, die 
weite Merw-Oase, die Oasen von Serachs und Pendeh, 
sowie iiberhaupt der Uferrand des Tedshen , Murgab und 
zum Theile des Atrek. Durch dichteste Besiedelung und Aus- 
nutzung jedes Bodenfleckes durch Menschenhand erhalt die 
sonst hierher zahlende Uferzone des Amu-darja eine ab- 
weichende Physiognomie. 

III. Das Gebirge Turkmeniens. 

Unter den massigen Gebirgen Turkmeniens haben wir 
gleichfalls nur untergeordnete Specialeintheilung zu beob- 
achten. Zunachst bietet sich uns im nordlichen Theile der 
ostlichen Caspikiiste echtes Kustengebirge. Ueber die Zuge 
dieses auf der Halbinsel Mangyschlak und am Karabugas, 
kurz nordlich von Krasnowodsk, konnen wir aus eigener 
Anschauung nicht berichten. Von dort ab begleiten wenig 
machtige, doch selten ganz unterbrochene und meist sehr 
steil abfallende Ketten die vielgegliederte Kiiste. Bei Kras- 
nowodsk fallen dem Landenden zuvorderst die dunklen vul- 
kanischen Felsmassen in's Auge 7 welche die Bucht von 
Krasnowodsk und den Eingang zum Murawjew-Busen ein- 
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engen. Sie sind jedoch nur hart am Gestade zu finden und 
auf beschranktem Raum. Wenige hundert Schritte landein- 
warts erhebt sich dann in gleichmassiger Kette das Kalk- 
gebirge (weisser Jura?) des Kuba-dagh, welches sich in 
ahnliche Ketten nach SO fortsetzt, bis die Systeme im Ge- 
birgsknoten des Grossen Balchan abschliessen. Dieser, ein 
machtiges Felsmassiv, das an drei Seiten zur Ebene mehr 
oder weniger steil und ohne Vermittelung von Vorbergen 
absturzt, giebt zum grossen Theile auf seiner Hohe einem 
wellig-buckeligen Plateau, mit weit dariiber zerstreuten, 
starken Juniperws-Baumen Raum; zahllose und tiefe steil- 
vvandige Schluchten zerreissen dasselbe. Im S schliesst er 
mit fast senkrechten Wanden gegen die Hungersteppe mit 
Sandstreifen. Letztere fullt den Grund eines weiten Thores, 
welches zwischen dem Grossen und Kleinen Balchan sich offneL 

Der Kleine Balchan nun darf fiiglich als westlichst 
vorgeschobene Anfangskette des transcaspischen Haupt- 
gebirgssystemes, des Kopet-dagh, betrachtet werden, indem 
er durch Vermittelung des Kiiren-dagh sich mit jenem in 
fast feste Verbindung setzt. Der Hauptrichtung des Kopet- 
dagh NW-SO folgen freilich auch schon die vorerwahnten 
Ktistenketten von Krasnowodsk an. 

Dieser Kleine Balchan scheint, soweit wir seine Nord- 
front in geringer Entfernung sahen, ein nacktes Felsgebirge 
mit thonigem Basisbelag zu sein, dessen gesammter Nord- 
abfall zur Wiiste mit dichtgedrangten Schurfrinnen bedeckt 
ist. Ob auch er durchgehend oder zum Theile Juriijperus 
auf seiner Hohe tragt, vermogen wir nicht anzugeben, da 
wir dariiber in der Literatur keine Notiz finden und den 
Kleinen Balchan selbst nur am Fusse beruhrten, nicht aber 
bestiegen. Es scheint uns aber wenig wahrscheinlich. 

Als Bindeglied schliesst sich an ihn der schmale 
Kuren-dagh und trifft auch das weit breitere Grenzgebirge, 
den Kopet-dagh, an dessen NW-Ecke, hiilt dabei streng 
des letzteren Richtung. 

Der Kopet-dagh harrt noch immer einer eingehenden 
geologischen Untersuchung, die bislang vollig man gelt, da 
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er, obgleich nicht sonderlich hoch, eine der interessantesten 
geographischen Grenzen bildet, besonders interessant da- 
durch, dass er einer nicht ganz unbedeutenden Reihe von 
siidasiatischen, resp. eigentlich indischen Formen den Zu- 
gang nach Turan ermoglichte und iiber ihn ein ansehn- 
licher Theil der Bestandsformen vordrang, welche heute 
den noch relativ jungen Meeresboden bevolkern, zugleich 
aber die Naturverhaltnisse schon ausreichend abgrenzte, 
um einige originelle Erzeugnisse entstehen zu lassen. An 
diesem Orte konnen und durfen wir uns indessen nur bei 
seiner Schilderung auf die nothigsten ^Hauptzuge be- 
schranken. 

In der Richtung NW-SO zieht der Kopet-dagh von 
seiner Beruhrung mit dem Kiiren-dagh bis an den Mittel- 
lauf des Tedshen. Ob die an letzterem gegebene Grenze 
gegen die afghanischen Gebirge eine geologisch acceptirbare 
ist, wagen wir nicht zu beantworten. Ein Theil der rechter- 
seits nordlich des afghanischen Hauptstockes den Tedshen 
begleitenden Ketten ist jedenfalls noch vom Ostende unseres 
Gebirges in keiner Hinsicht unterschieden und erscheint 
bios durch den Tedshen vom Hauptzuge abgerissen, da- 
durch isolirt in den Randtheil der Ostwuste geworfen. 

Eben der Hauptstock darf wohl als Kettengebirge be- 
zeichnet werden, und zwar als zusammengesetzt aus einer 
Reihe von Ketten, welche die Tendenz zu parallelem Ver- 
lauf unverkennbar auspragen, ohne derselben stets regel- 
massig folgen zu konnen. Zwischen den ziemlich zahl- 
reichen Ketten nackten Felsgebirges, das zu bedeutendem 
Theile Jura- und Kreidekalken, nebst den cretacischen Sand- 
steinen anzugehoren scheint, finden wir oft ausgedehnte 
Thalgebiete, die hoheres Hugelterrain mit der Vegetation 
der Hochsteppe deckt. Zwischen kurze abgerissene Ketten 
schiebt sich solches auch entgegen der Hauptrichtung; in 
den hohen Theilen ebenso Wiesenplateaus. Selten treten 
machtige Massive ein, die schon den Charakter der Kette 
durch Massigkeit und weite Wellenflache verloren haben, 
wie z. B. der Karange-dagh mit einem Durchmesser von 
ca. 3o Kilometer. Vor dem Gebirge lagern in seiner Ge- 
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sammtlange weniger machtige und jungere Vorberge. Voll- 
kommen entsprechen diese den schon beruhrten Hugeln, 
welche die Langsthaler zwischen den vorderen Ketten fiillen. 
Sie alle deckt eine wenig iippige Steppenflora und reichen 
manche typische Steppenpflanzen hoch an ihnen und selbst 
vom Fusse aus an den Lehnen der Hauptketten empor. 
Wie schon friiher angefiihrt, so schwankt die Kammhohe 
der Kopet-dagh-Ketten zwischen 5ooo und 7000 selten 8000'. 
Nur einige kurze Ketten und einzelne daraus vorragende Gipfel 
erheben sich liber die letzte Ziffer bis zu 9000, ja io.ooo'. 
Oft finden wir in verschiedener Hohe bald kessel-, bald thal- 
artig eingeschlossene Plateaus, die, falls niedriger belegen, rein 
den Typus der Hochsteppe tragen, wahrend nur selten in 
grosster Hohe die alpine Wiese in etwas diirftiger Form 
dagegen steht. Wir selbst kennen solche nur vom Sebir- 
und Guljuli-Plateau am Ak-dagh. Steppencharakter besitzen 
auch die erweiterten Fluss- und Bachthaler des Gebirges. 
Vorwaltend haben wir es mit vegetationsarmem Felsgebirge 
zu thun. Bessere Vegetation begleitet die Wasseradern und 
sammelt sich um die Quellen dieser. An wilden Baum- 
formen sind nur fiinf bis sechs Arten vorhanden. Den 
meisten Gebirgsbachen kommt Ulmus campestris zu, der 
die ansehnlichsten uns bekannten Bestande am Firusa- und 
Tschuli-Bache bildet. An tieferliegenden Betten, so am 
unteren Sumbar tritt auch die den Laufen der Ebene eigene 
Populus diversifolia auf. Dem Tschandyr sind wirklich 
baumformige Tamarix von mehr als einem Fuss Stamm- 
durchmesser gegeben. In grossen Schluchten und nament- 
lich an deren Hangen gedeiht Acer monspessulanumy auf 
alien hohen Kammen und Kuppen aber Juniperus excelsa. 
Letzterer oft in enormer Starke von dreifacher Mannes- 
umspannung bildet auf der Hohe lichte Haine aus weit- 
verstreuten Exemplaren. Solche kommen dem ganzen west- 
lichen und mittleren Kopet-dagh wie auch der Hohe des 
Grossen Balchan zu. Diesen Jw/z/perws-SUinden des westlichen 
und mittleren Kopet-dagh entsprechen im Ostende des Ge¬ 
birges ganz ahnliche von Pistacea veray nur reichen sie 
meist tiefer, selbst bis in die Ebene hinab, ja in einzelnen 
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Individuen wird die Pistacie schon auf den Wustenhiigeln 
der Afghanengrenze, weit vom Gebirge entfernt, getroffen. 
— Weiden kommen zwar an den Gebirgsbachen vor, doch 
nur selten und ausserst sparlich, so bei Tschuli in Baum- 
form. In solcher findet man sie sonst nur angepflanzt in 
den Ansiedelungen auf der Ebene. — Endlich besitzt der 
Kopet-dagh, wo dazu in Thalern und Plateaus Raum ge- 
boten ist, Garten friiher persicher Dorfer, und zum Theile 
ungemein uppige, die dann im strengsten Contraste zum 
umschliessenden sonnenverbrannten, kahlen Felsgebirge 
stehen. Hervorzuheben sind im Westtheile vor Allem die 
Garten von Kulkulau und Germab mit reicher Zahl alter 
Obst-, namentlich Aprikosenbaume, mit Pappeln und Weiden, 
die zur Holzgewinnung gezogen wurden, mit riesigen hei- 
ligen Platanen, Maulbeerschulen zur Seidenzucht, aus- 
gedehnten Rebflachen etc. Wohl, noch lippiger sind weiter 
westlich die Garten von Nuchur, gepflegt durch ein eigenes 
kleines Yolk yon zweifelhafter Herkunft; Zum sonst lib- 
lichen kommen dort als bemerkenswerth sehr reichliche 
Wallnuss- und namentlich auch Eleagnus - Baume. Der 
letzten Art sind wir sonst im Gebirge nur einmal zwischen 
Chodsha-kala und dem Bendesen-Passe in zwei Exemplaren 
begegnet. 

Im Osttheile des Kopet-dagh ist schon historisch wohl- 
bekannt die Gebirgsoase von Kelat, die Geburtsstatte Nadir- 
Schahs. Zu ihr wird heute dem Europaer jeder Zutritt 
verwehrt. Offen dagegen ist das vielleicht noch reichere 
Thai des Dereges? das mit dem am Gebirgsfusse in der 
Ebene belegenen Ljutfabad zusammen als eigener Gau be- 
trachtet wird. Gegen den Siidabfall giebt das Thai des oberen 
Atrek mit seinen Nebenfliissen einer Reihe von persischen 
Gartenoasen die Existenzbedingungen. 

Hervorzuheben sind noch speciell die schmalen, schein- 
bar vom Kopet-dagh abgeschnittenen Ketten am rechten 
Ufer des Tedshen. Vor seinem Eintritte in die Ebene, oder 
richtiger in die Hugelwuste, zieht sich an ihm erst die 
Sulfigar ? weiter nordlich die Germabkette. Von diesen Ufer- 
ketten zweigt in NO-Richtung ein Gebirgsvorsprung der 
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Elbirin-kyr ab und reicht eine Strecke weit in die Wiiste 
oder Steppe hinein. Auch ihn bedecken noch vollstandig 
auf Kamm und Lehnen, wie an den Hangen durchbrechen- 
der Schluchten, lichte Pistacienhaine und birgt er am Nord- 
abfall die schonen Quellen von Aghar. Auch schneidet er 
die brunnenbergende Kette von Wiistenkesseln, welche von 
der afghanischen Grenzlinie, resp. vom Hogrihuk ostlich 
der Tedshenketten zum Tedshen gegen NW aufsteigt; lasst 
die von Akrabad und Kungruili auf seiner Slid-, resp. Siid- 
ost-, Adam-ilen auf der Nordseite liegen. Dadurch gewinnt 
der Vorsprung, wie es scheint, auf den Zug des Cursorius 
Einfluss. 

Nach den an den Bachen des russischen Kopet-dagh, 
am Tedshen und Murgab gemachten Zugbeobachtungen ware 
es naturlich hochst wiinschenswerth, auch liber die von der 
Sudostecke des Kopet-dagh nur durch den Tedshen ge- 
trennten afghanischen Gebirge, den Parapomisus, die Ver- 
bindungen mit den Auslaufern des Hindu-kusch und die 
Flussdurchbrikhe in diesen Gebirgen Genaueres zu bringen. 
Derlei steht indessen nicht in unserer Macht, da jene Ge- 
biete heute von russischer Seite her vollig unzuganglich 
und daher uns fremd geblieben sind. Ebenso angeb.racht 
ware es, hier auf die Siidfront des Kopet-dagh und seine 
Verbindung mit dem Alburs einzugehen. Aber auch diese 
Gebiete sind uns zu wenig bekannt geworden und diirfen 
in reinen Beobachtungsfragen nimmer blosse Kartenstudien 
vorgenommen werden, die Specialliteratur giebt aber nichts 
iiber die erwahnten Gebiete. Feststeht, dass die siidlichsten 
Ketten unseres Gebirges vor dem Abfalle zum weiten irani- 
schen Plateau durch das Auftreten vulkanischer Gesteine in 
grosser Machtigkeit von denen der Nordseite bedeutend ab- 
weichen, ein Umstand, der wohl Einfluss auf das Pflanzen- 
leben und damit vielleicht auf einige dort standige Vogel- 
formen haben diirfte, kaum aber auf den Zug, den die gleich 
bleibenden Umrissformen und Hohenverhaltnisse nicht weiter 
beriihren. 

Anliisslich der Verknupfung des Kopet-dagh mit dem 
Alburs, als dessen ostliche Fortsetzung der Haupttheil des 
von uns als Kopet-dagh schlechthin behandelten Gebirges 
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(Konschin) betrachtet wird, durfen wir nur erwahnen, dass 
hier im Ali- oder Ala-dagh eine relativ niedere Uebergangs- 
stelle vom persischen Plateau zu den Flusslaufen des Kopet- 
dagh gewahrt ist. Eine genauere Kenntniss dieses Inter- 
spatiums fehlt bis heute leider noch vollstandig. 

Indem wir nun unsere Beobachtungen iiber den Friih- 
lingszug der Vogel in Transcaspien tabellarisch folgen lassen, 
sei dazu erwahnt, dass wir bei den Arten, die ausgiebig 
beobachtet werden konnten, nur die Hauptdaten aus den 
Beobachtungsreihen eintragen, uns mitunter aber spater 
auch noch weiterer, in denTabellen nicht erwahnter Punkte 
aus den Reisejournalen bedienen. Ferner dass einige in 
Transcaspien in nicht geringer Menge vorkommende Formen 
in den Listen fortgelassen werden, weil fur sie sich wirklich 
klare Zugfacta schwer erbringen liessen. So z. B. bleiben 
alie CzVcws-Arten unberlicksichtigt. Sie namlich uberwintern 
zum Theile, namentlich C. cyaneus, reichlich in Transcaspien 
und schweifen im Tieflande sowohl als auf den Plateau^ 
und in Thalern des Gebirges ruhe- und regellos nach Nah- 
rung, wurden iiberall und in den verschiedensten Richtungen 
fliegend gesehen. Aehnlich steht es auch mit den Raben- 
vogeln. Von ihnen ist Coi'vus frugilegus allerdings aus- 
schliesslicher Winter- und Durchzugsvogel in Transcaspien, 
allein zwischen den dort gewinterten und den durchziehen- 
den zu unterscheiden hielt uberaus schwer, ja durch sehr 
allmaliges Abriicken sogar genau die Zeit des endgiltigen 
Verschwindens festzustellen. 1887 fiel diese am Murgab 
ungefahr um den 20.—26. Marz/i.—7. April. Jedenfalls 
ward nach letzterem Datum keine Saatkrahe bemerkt. Cor- 
vus comix, obgleich gleichfalls viel im Gebiete winternd, 
erschwert die Zugbeobachtung besonders noch dadurch, dass 
sie recht zahlreich im Gebirge briitet und Theile der im 
ersten Fruhjahre betroffenen Vogel dieser Art bios spater 
zum Briiten in's Gebirge hinaufsteigen. Monedula endlich 
briitet im Gebirge wie in der Ebene an alien geeigneten 
Punkten (Erosionsschluchten, Flussufern etc.) in ungeheuerer 
Menge und verdecken diese die Durchztigler ihrer Art fast 
vollkommen. Am deutlichsten war noch der Zug aller Cor- 
vidac am Amu-darja. 
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Auszug der auf den Vogelzug in Transcaspien beziig- 
lichen Notizen aus Brandt's zoologischem Anhange zu 
Lehmann's Reise nach Buchara und Samarkand in den 

Jahren 1841 und 1842. 

St. Petersburg 1852. 

(In: »Beitrage zur Kenntniss des russischen Reiches von K. E. v. Baer 
und Gr. v. Helmersen.«) 

Laut dem von G. v. Helmersen gegebenen Vorvvorte 
zum angezogenen Werke sammelte und beobachtete Leh¬ 
man n im Fruhjahre 1840 nach dem russischen Feldzuge 
gegen Chiwa, an dem er theilgenommen hatte, auf der 
Halbinsel Mangyschlak, speciell um Nowo-Alexandrowsk, 
also an der Nordwestgrenze unseres Reisegebietes. Die be- 
kannt gewordenen Resultate aus dieser Zeit hat der Aka- 
demiker Brandt mit in den zoologischen Anhang zur Reise 
nach Buchara aufgenommen. Folgende derselben sind an 
diesem Orte fur uns von einigem Interesse. 

Lehmann1 s Beobachtungen an der Ostkiiste des caspischen 
Meeres, speciell auf Mangyschlak um Nowo-Alexandrowsk 

i m F r u h 1 i n g 1840. 

Namen der beobachteten 
Arten 

Ortsangabe (^soweit vor- Monat (soweit an- 
gegeben) 

Caprimulgus europaeus. L, 

Cuculus canorus, L. 

Alauda arvensis, L. 

Emberi^a hortulana, L. 

Emberi^a icterica, Eversm. 
= brunniceps, Brndt. 

Pyrnhula erythrina, Pall. 

Ostufer des caspischen 
xMeeres (was meist um 
Nowo-Alexandrowsk be 
deutet) 

Ostufer des caspischen 
xMeeres (was meist um 
Nowo-Alexandrowsk be- 
deutet) 

Ostufer des caspischen 
Meeres und namentlich 
auf der Insel Peschnoi 

Ostufer des casp. Meeres 
bei Nowo-Alexandrowsk 

Nowo-Alexandrowsk 
Ostufer des casp. Meeres 

23. April/5. Mai i84o 

im Mai 

im Mai 
im Mai 
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Namen der beobachteten 
Arten 

Ortsangabe (soweit vor- 
handen) 

Monat (soweit an- 
gegeben) 

Fringilla montifringilla, L. 
Anthus pratensis, L. 

(Antlius campestris, L. 

Motacilla flava, L. 
Sylvia (Salicaria) phrag- 

mitis, Bechst. 
Sylvia(Ficediila) rufa, Lath 
Sylvia (Ficedula) trochi- 

hts, L. 

Sylvia curruca, Lath. 
Sylvia cinerea, Briss. 
{Sylvia (Ruticilla) phoeni- 

curus, L. 

(Saxicola leucomela, Pall. 
Lanius collurio, L. 
Lanius minor, Gm. 
Hirundo rustica, L. 
Charadrius morinellus, L. 
Charadrius asiaticus sen 

caspius, Pall. 
(.Haematopus ostralegus, L. 

Limosa (Terekia) cinerea, 
Guldst. 

Totanus glareola, L. 
Totanas calidris, L. 
Actitis hypoleucos, L. 
Calidris arenaria, L. 
Tringa minuta, Leisl. 
Phalaropus cinereus, Briss. 

crecca und querque- 
dula, L. 

Nowo-Alexandre wsk 
Nowo- Alexandrowsk und 

Insel Peschnoi 

Nowo-Alexandrowsk 

Ostufer des casp. Meeres 

Ostufer des casp. Meeres 
Ostufer des casp. Meeres 

Ostufer des casp. Meeres, 
Insel Peschnoi und Nowo- 
Alexandrowsk 

Nowo-Alexandrowsk 
Nowo-Alexandrowsk 

Insel Peschnoi, Nowo-Ale¬ 
xandrowsk 

Nowo-Alexandrowsk 
Ostufer des casp. Meeres 
Ostufer des casp. Meeres 
Nowo-Alexandrowsk 
Ostkuste des casp. Meeres 

Ostkuste des casp. Meeres 
Ostkuste des casp. Meeres 

und Insel Prorwa) 

Nowo-Alexandrowsk 
Ostufer des casp. Meeres 
Ostufer des casp. Meeres 
Nowo-Alexandrowsk 
Nowo-Alexandrowsk 
N o wo- A1 exa n d r o wsk 
Insel Peschnoi und Teben 

Ostkuste des casp. Meeres 

23 .April/3. Mai 184c 

3./15. Mai abzie- 
hend?) 

im April 

im Mai 

23. April/s- Mai und 
im Mai 

18./30. Mai 

Mai) 
Anfangs ApriT 

15./27. Mai 
4./16. Mai 
Mai 

15.fii. Mai 
i7-/29' Marz 
April 
April und Mai 
Mai 
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Die auf der vorliegenden Auszugsliste in Klammern 
gestellten Arten diirften moglicher Weise an dort briitenden 
Vogeln und nicht wahrend des Zuges beobachtet sein. Aus 
diesem Grunde wurden die von Lehmann beobachteten 
Sterna- und Lrtrz/sarten gar nicht aufgenommen. Sie alle 
briiten reichlich auf den Inseln auch der ostlichen Caspi- 
kiiste. Saxicola leucomela zahlt gleichfalls zu den dortigen 
Brutvogeln, was deutlich aus der Mittheilung Lehman n's 
ersichtlich ist, dass er am 7./19. Mai 1840 bei Nowo-Ale- 
xandrowsk die Eier dieser Art (sechs an der Zahl) erhielt. 
Dennoch diirfte die Beobachtung zu Anfang des April die 
Ankunftszeit bezeichnen. Der als Sylvia phragmitis, Bechst. 
aufgefiihrte Vogel wird wahrscheinlich auf (Sylvia) Cala- 
modyta melanopogon, Temm. zu beziehen sein, die reichlich 
durch Transcaspien zieht, wahrend die CaL phragmitis, 
Bechst. dort sonst nie gefunden wurde. Ebenso ist es wahr¬ 
scheinlich, dass unter Sylvia (Ficedula) rufa, Lath. Phyllo- 
scopus tristis, Blyth. gemeint ist. 

Es finden sich schliesslich in der Aufzahlung noch drei 
auf Mangyschlak von Lehmann beobachtete Arten, denen 
wir in der Zugzeit in Transcaspien nie begegnet sind, nam- 
lich Limosa (Terekia) cinerea, Guld., Charadrius mori- 
nelluSj L. (mit dem auffallenden Zugdatum Mai) und Cha¬ 
radrius asiaticus = caspius, Pall, (letzteren fand Sarudnoi, 
wie folgt, auf dem Herbstzuge im Inneren). Als gleichfalls 
von uns in Turkmenien und an seiner Kuste nicht beob¬ 
achtete, aber wahrscheinlich nicht auf dem Zuge, sondern 
am Brutplatze von Lehmann erlegte Art sei noch Larus 
minutus, Pall, erwahnt. (Das Datum April liesse sich viel- 
leicht aber auch auf Zug deuten.) . 
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Auszug der auf den Herbstzug beziiglichen Notizen aus 
Herrn Saroudnoi's: Oiseaux de la contree Trans -cas- 

pienne, Bull, de la Soc. d. Natural, d. Moscou 1885. 

Namen der beobachteten 
Arten 

Accipiter nisus 
(Milvus ater 

Ortsangabe 

Achal-teke 
Achal-teke 

Z e i t 

Mitte August u. Sept. 
Ende Aug. und Anfang 

September 

Ende Aug. und Anfang 
September 

Ende August 
Anfang September 
Ende August 
Ende August 
Mitte August 

Mitte September 
Ende August 
Anfang August 

Mitte August 
Ende August und in den 

ersten Tagen des Sept, 
Ende Aug. und Anfang 

September 

Mitte August 

Von der zweiten Halfte 
des August beginnt 
der Zug 

Zweite Halfte des Aug. 
und Anfang Sept. 

Zweite Halfte des Aug. 
in Banden Ciber 100 
StQck ziehend 

Buteo vulpinns 
chardus 

= ta- 

Hypotriorchis subbuteo 
Cotyle rip aria 
Chelidon urbica 
Hirundo rustica 
Caprimulgus europaeus 

Lanius minor 
Enneoctonus collurio 
Erythrosterna parva 

Cyanecula coerulecula 

Ruticilla phoenicura 

Sylvia cinerea fusci- 
pilea 

Sylvia affinis, Blyth. j" 
Sylvia mystacea ) 
Anthus arboreus 

Anthus pratensis 

Budytes Jlava 

In der Oase Achal-teke, ihr 
entlang von W.-O. und 
nachS. entlang der Bach 
laufe des Kopet-dagh 

Achal-teke W.-O. 
Achal-teke 

In den Garten von Achal- 
teke und in den Thalern 
des Kopet-dagh, endlich 
aufdem caspischen Meere 
gegen SO. ziehend 

Entlang den Gebirgsbachen 
An den Gebirgsbachen zie¬ 

hend 

Thalaufwarts nach Persien 
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Namen der beobachtetem 
Arten Ortsangabe Z e i t 

Mot a cilia alba 

Motacilla personata, 
Gould 

Cuculus canovus 
Coracias garrula 

Merops apiaster 

Cynchvamus schoeniclns 

Oriolus galbula 

Glareola pratincola 
Glareola Nordmanni 

(melanoptera) 

Otis tarda 
Otis tetrax 
Vanellus cristatus 

Chettusia gregaria und 
leucura 

Eudromias caspius 
Aegialites minor 

Numenius arquata et 
tenuirostris 

Totanus glareola 
Totanus ochropus 

Tringa subarquata 
Tringa minuta et Tem- 

mincki 

Oase von Achal-teke 

Am Bache Kul-kulan und 
Kisil-chan 

Ueber das Meer ziehend 
beobachtet. 

Am Flusschen von Kisil- 
arwat 

Bei Askhabad 

Bei Askhabad 

In der Teke-Oase 
Achal-teke-Oase 

Askhabad 

Kisil-arwat 
Teke-Oase 

Teke-Oase 
Achal-teke 

Machetes pugnax 

Keltetschinar-Bach 
Teke-Oase 

Achal-teke-Oase 

Ende Aug. und Anfang 
September 

In den ersten Tagen der 
zweiten Augusthalfte. 

Zweite Halfte des Aug. 
Zu Ende des zweiten 

Julidrittheiles 
Zweite Agusthalfte, im 

ersten Drittel des Sept. 
Anfang September 

In den ersten Tagen der 
zwreiten Augusthalfte 
traf er aus Norden ein 

Zweite Halfte des Aug 
von O-W ziehend 
in der Richtung der 
Oase 

Erste Tage des Sept. 
Erste Tage des Sept. 
Anfang August und 

Masse eintreffend An¬ 
fang September 

15./27. August 

6./18. September 
Mitte August treffen die 

Durchzugler ein 

Juli 
August 
In den ersten.Tagen des 

August 
Ende August 
Erste Tage des August 

(selten schon im Juni 
und Juli an Gebirgs- 
bachen gesehen). 

Zu Anfang der zweiten 
Augusthalfte. 



208 Radde und Walter. 

Namen der beobachteten 
Arten Ortsangabe Z e i t 

Scolopax gallinago Achal-teke-Oase Zu Anfang der zweiten 
Augusthalfte. 

Lobipes hyperboreus Teke-Oase Ende Aug. und Anfang 
Sept. in Massen. Ein- 
zeln schon im Juni 
und Juli. 

Ardea cinerea Teke-Oase Ende Aug. und Anfang 
September in Zugen 
bis 50 Stuck von 
O-W 

Egretta gar^etta Askhabad 
(Platalea leucorodia Askhabad 

2./14. Sept. (funf Stuck). 
19. Aug/i. Sept. (ein 

Exp.). 

Um nun aus der tabellarisch vorgefuhrten Summe 
aller bislang in Transcaspien erbrachten Zugdaten ein ver- 
standliches Bild, wenigstens des Friihlingszuges dort zu 
schaffen, ordnen wir die Beobachtungen in Kategorien, mit 
Bezugnahme zur Anfangs gegebenen hydrographischen und 
Bodenskizze. Es sollen damit einige schon an jenem Orte 
vorausgesandte Allgemeinangaben belegt und vollig aus- 
gefuhrt werden. 

An der Ostkiiste des caspischen Meeres wurden folgende 
Vogelarten auf dem Friihlingszuge beobachtet.*) 

Falco aesalon, Gml., nur einmal beobachtet. 
Carpodacus erythrinus, Pall., im Siid- und Nordtheile der 

Kuste durch Jasewirsch und Lehmann. 
Fringillu montifringilla, Lv nur im Nordtheile der Kuste 

von Lehmann. 

*) Auf Menzbier's Karte 1 und 2, von Zugstrassen der Vogel im 
europaischen Russland. Bullet. Soc. Imp. d. Natural, de Moscou 1886, 
Nr. 2, fOhrt an dieser Kuste der schwachere Ostliche Ast von Menzbier's 
via caspia entlang und lauft nach Karte 1 im Norden zu einem Theile 
Qber die Emba an die Osturalische, zum anderen Theile direct in die 
Tobolstrasse aus. 
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Euspiia icterica, Eversm., langs der ganzen Kuste ziem- 
lich reichlich ziehend. 

Emberi\a hortulana, L., reichlich, doch nur im Nordtheile 
der Kiiste von Molla-kary an. 

Ammomanes deserti, Lichtenst., reichlich, doch nur im Nord¬ 
theile bei Krasnowodsk. 

Alauda arvensis, L., sparlich im Nordtheile vom Balchan- 
Thor an. 

Anthus pratensis}' L., Siid- und Nordtheil, doch sehr spar¬ 
lich, durch Jasewitsch und Lehmann. 

— campestris, Nordtheil, Lehmann. 
— arboreus, Bechst., nur einmal bei Molla-kary, also im 

Nordtheile. 
— cervinuSj Pall., nur einmal beobachtet. 
Budytes citreohiSj Pall., reichlich, im Nordtheile der Kiiste. 
— Rayi, Bp., ziemlich sparlich, im Nordtheile. 
— flavus, L., reichlich, im Nordtheile. 
Motacilla boarula, Penn., einmal im Nordtheile. 
— alba, L., ziemlich reichlich im Nordtheile. 
Calomodyta phragmitis, Bechst., wahrscheinlich C. mela- 

nopogon, Temm., nach Lehmann im Nordtheile 
(Mangyschlak), ob reichlich ? 

Phylloscopus trochilus, L., sehr reichlich, Slid- und Nord¬ 
theil der Kiiste. 

— tnstisy Blyth., ziemlich zahlreich an der ganzen Kiiste. 
— rufa, Lath., nach Lehmann, wahrscheinlich Ph. tristis. 
— nitiduSy Blyth., sparlich im Siid- und Nordtheile. 
Hypolais rama, Sykes, reichlich langs der Kiiste, besonders 

von Molla-kary-N. 
Adaphoneus orpheay Temm., var. Jerdoni, Blyth., sehr selten 

an der Kiiste. Nur einmal durch Jasewitsch vom 
Slidtheile erhalten. 

Sylvia currucay Lath., und cinereay Briss., sehr sparlich 
an der Kiiste, auch durch Lehmann nachgewiesen. 

— atricapilla, Briss., nur einmal an der Kuste gefunden. 
— mystaceay Men., ziemlich zahlreich an der Kiiste. 
Daulias philomela, Bechst., von uns einzig an der Kiiste, 

doch sehr selten beobachtet. 
14 
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Daulias Haji\i, Severz., sehr sparlich an der Kiiste. 

Ruticilla phoenicura, L., wenig und spat bei Michailowo, 
Molla-kary. 

Pratincola rubetra, L., nur einmal an der Kiiste in deren 
Nordtheil, liberhaupt nur das eine Mai beobachtet. 

— rubicola, L., sparlich an der Kiiste. 

Saxicola oenanthe, L., sparlich an der Kiiste, vielleicht dort 
briitend. 

Turdus musicus, L.; nur einmal im Gebiete, und zwar vom 
Siidtheile der Kiiste erhalten. 

— atrogularis, Natt.; an der ganzen Kiiste entlang, doch 
hier nur sparlich. 

Merula vulgaris, L., von der Kiiste in ihrem Siidtheile 
(Tschikischljar) einmal bekannt geworden. 

Enneoctonus collurio, L., sparlich am Siid- und Nordtheile 
der Kiiste, durch Jasewitsch und Lehmann. 

Lanius minor, Gm,, nach Lehmann wenigstens im Nord¬ 
theile der Kiiste. 

Butalis grisola, L., sehr sparlich an der Kiiste. 

Erythrosterna parva, Bechst., an der ganzen Kiiste, doch 
relativ sparlich und hauptsachlich in Nachziiglern zum 
Schluss der Zugzeit. 

Hirundo rustica, L., in geringer Zahl. 

Caprimulgus europaeus, L., langs der ganzen Kiiste. 

— aegyptius, Lichst., ziemlich reichlich, doch uns nur 
im Siidtheile der Kiiste bekannt. 

Cuculus canorus, L., an der Kiiste sparlich, durch Leh¬ 
mann vom Nordtheile bekannt. 

Merops apiaster, L., und persica, Pall., ziemlich reichlich 
langs der ganzen Kiiste. 

Columba palumbus, L., durch Jasewitsch einmal vom 
Siidende der Kiiste erhalten. 

Peristera turtur, L., in relativ sehr geringer Menge entlang 
der Kiiste. 

Crex pratensiSj Bechst., einmal durch Jasewitsch vom 
Siidende der Kiiste erhalten. 

Ortygometra por^ana, L., sparlich an der Kiiste. 
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Rallus aqnaticus und Stagnicola chloropus, L., sparlich an 
der Kiiste. 

Philolimnos gallinula und | im Bereich der Kustenzone sehr 
Telmatias gallinago, I sparlich an Lagunen. 

Ardea cinerea, L., ziemlich sparlich an der ganzen Kiiste. 

Oedicnemus crepitans, Temm., leidlich zahlreich im Kiisten- 
saume, dorr aber briitend. 

Charadrius morinellus, L., nach Lehmann an der Kiiste, 
in deren Nordtheil. 

— asiaticus seu caspius, Pall., nach Lehmann. 

Aegialites curonicus, Beseke, ^ sehr zahlreich an der ganzen 
— cantianuSj Lath., 1 Kiiste. 

Chettusia leucura, Lichst., sehr sparlich an der Kiiste, vor- 
nebmlich nur im Siidtheile, weil dort nahegelegene 
Brutplatze am Atrek. 

Strepsilas interpres, L., nur an der Kiiste, und zwar sehr 
zahlreich. 

Glareola pratincola, L., sehr sparlich langs der Kiiste. 
Haematopus ostralegus, vornehmlich an der Kiiste und 

ziemlich zahlreich. 
Recurvirostra avo\etta, L., langs der Kiiste ziemlich reichlich. 
Hypsibates himantopus, L., an der Kiiste relativ gering- 

zahlig. 
Phalaropus cinereus, Briss., iiberwiegend' langs der Kiiste, 

und zwar in unzahlbarer Menge. 

Calidris arenaria, L.; nur langs der Kiiste und reichlich. 
Tringa alp in a, L., | 
— minuta, Leisl., > zahlreich entlang der ganzen Kiiste. 
Actitis JiypoleucQS, L., j 
Tot anus glottis, L., 

langs der ganzen Kiiste, doch nur 
sparlich. 

— stagnatiliSy Bechst., 
— fus cits, ^riss,, 
— calidris, L., 
TCUHU, echropus, L., , recht 

— glareola, L., J D 

Terekia cinerea, Giildst., nach Lehmann im Nordtheile 
der Kiiste beobachtet. 

14* 



212 Radde und Walter. 

Numenius phaeopus, L.; ^ in geringer Menge entlang der 
— arquatus, L., J Kiiste. 
Anas boschaSy L., \ 
— clypeata, L., > an der Kiiste in geringer Zahl. 
— creccay L.; i 
— querquedula, L., etwas haufiger. 

Es waren hier noch die ganze Reihe der Tauchenten 
(Fuligula, Aithyidy Undina), sowie die Schwane, vielleicht 
einige Gansearten und die Taucher (.Podiceps und Colym- 
bus) einzuschalten. Allein alle diese Formen halten sich 
als Wintervogel an der Ostkiiste in geeigneten Buchten, 
so namentlich der von Krasnowodsk und Hassan-kuli auf. 
Wir vermochten daher liber sie keine festen Zugnotizen zu 
sammeln und haben aus ihnen nur diejenigen Arten in die 
Tabellen aufgenommen, welche ausserdem im Inneren des 
Gebietes beobachtet wurden. Ebenso schwierig wurde es 
iiber die zum Theile hier winternden, zum Theile zugleich 
wahrscheinlich brutenden Moven feste Zugdaten zu be- 
schaffen. Selbst die spat ankommenden Seeschwalben er- 
schweren, da sie nur in die dortigen Brutgebiete einriicken, 
die Beobachtung, so dass nur die Ankunftsdaten genau 
constatirt werden konnen. 

Von ihnen ziehen aber auch entschieden viele langst 
der Ostkiiste weiter nach Norden durch, so: 

Sterna hirundo, L., und 
Sternula mimita, L. 
Es ergiebt sich also, dass eine nicht unbedeutende Zahl 

der iiberhaupt Transcaspien auf dem Zuge beriihrenden 
Arten, circa 60—65, ohne die auf dem Caspi winternden, 
reinen Meeresformen, ihre Strasse auf der durftigen Kiiste 
entlang nehmen. Der grosste Theil dieser Arten aber 
passirt in nur geringer Zahl auf dieser Strasse, in einer 
Zahl, die gegen die der gleichen Art am Murgab und 
Tedshen fast vollig verschwindet. Als einzig und allein am 
Kiistensaum wandernd sind hervorzuheben: Calidris are- 
naria, L., namentlich Strepsilas interpres, L., und vielleicht 
Tcrekia cinerea, Giild. Letztere beriihrt aber, vvie es scheint, 
das caspische Meer iiberhaupt so selten, dass sie wemg Be- 
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achtung verdient. Jedenfalls ist sie an unserem turkrrienischen 
Ostufer nur einmal durch Lehmann und ebenso durch 
Radde nur einmal am Siidwestufer, bei Lenkoran, erbeutet. 
Einzig vom ostlichen Kustensaum, nicht aber aus dem 
Inneren des Gebietes, kennen wir ferner Falco aesalon, 
Gml.? Sylvia atricapilla, Briss., und Turdus musicus, L. 
Alle drei Arten sind nur einmal in je einem Exemplare 
betroffen. Beziiglich des Falco aesalon ist ftir diesen Fall 
wohl eine Ausnahme anzunehmen, dass zufallig der Vogel 
von der reichbesetzten Winterherberge am Sudende des 
Caspi der Ostkiiste nach Norden gefolgt war. Der viel- 
gesuchte Wanderweg des Zwergfalken liegt, wie wohl be- 
kannt? an der Weskliste des caspischen Meeres. 

Fur Turdus musicus und Sylvia atricapilla, die nur 
bei Tschikischljar, im aussersten Siiden der turkmenischen 
Kiiste erlegt wurden, wie fiir die zu erstaunlich spatem 
Datum dort geschossene Turdus merula und Columba pa- 
lumbus, L., diirften wir vielleicht mit einigem Rechte (na- 
mentlich fiir die zwei letzteren) an die Moglichkeit denken, 
diese Waldvogel seien bios aus den die gleichen Arten 
reichlich beherbergenden Waldern Massenderans ausge- 
schweift, da die Distanz von letzteren bis nach Tschi- 
kischljar eine nur geringe ist und die Rohrpartien der 
Atrekmiindung in sich schliesst. Die bei Hassan-kuli und 
in der Atrekmiindung im Friihjahre 1886 in grosser Menge 
beobachteten See- und Flussadler, Haliaetos albicilla und 
Pandion haliaetos, sowie die verschiedenen Reiher ebenda, 
zeigten sich deutlich als bios vom Reichthume der Laich- 
fische aus Massenderan angezogene Jagdgaste und nicht 
ziehende Schaaren. Ebenso finden in den Zuglisten nicht 
die zahlreich um Krasnowodsk im Februar beobachteten 
Aquila fidva, Haliaetos albicilla und Gypaetos barbatus 
Platz, da sie zum Theile Brutvogel des nahen Kiisten- 
gebirges, zum Theile durch strenge Winterkalte etwa vom 
Grossen Balchan hinabgedriickte Stiicke waren, welche am 
Strande damals reiche Nahrung an den Massen krank- 
geschossenen Wasserwildes fanden. 
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Die in der Artaufzahlung beigefligte Bemerkung, ob 
im Nord- oder Siidtheile der Kuste beobachtet, soli auf 
eine in der Terrainiibersicht angedeutete Muthmassung 
Bezug nehmen. Dort hiess es, dass durch das Steppen-, 
resp. Wiistenthor zwischen dem grossen und kleinen 
Balchan wahrscheinlich manche Zugvogel den giinstigeren 
Nordtheil der Kuste zum Weiterzug erstreben, nachdem sie 
an den Fluss- und Bachlaufen des westlichen Kopet-dagh 
bis gegen die Nordwiiste abgestiegen waren. Auf diese 
Weise wurde der schlimmste Klistentheil von Hassan-kuli 
bis vor die Insel Tscheleken umgangen. Diese Annahme 
scheint uns besonders deutlich Emberi^a hortulana? L., zu 
befiirworten. Unser Reisetagebuch enthalt liber den Fruh- 
lingszug dieser Art folgende Notizen: y./iQ- April die erste 
Emberi^a hortulana ist Abends bei Durun am Fusse des 
Kopet-dagh eingetroffenj i3./25. April Emberi^a hortulana 
in mehreren Exemplaren am Sudfusse des Grossen Balchan 
betroffen; 15./27. April ein ziehender Trupp von Emberi\a 
hortulana an den Lagunen von Molla-kary; 19.—21. April/ 

—3# Mai sehr starker Zug von Emberi^a hortulana pas- 

sirt bei Krasnowodsk an der Kuste. Endlich vom 26. April/ 
8. Mai an wird Emberi^a hortulana weder bei Tschi- 
kischljar, noch bei Hassan-kuli, an der Atrekmlindung oder 
am See Beum-basch gesehen und hat der eifrig sammelnde 
Lieutenant Jasewitsch auch frliher im Jahre die Art um 
Tschikischljar nicht erlegt. Ebensowenig enthielt eine uns 
vom genannten Herrn gesandte Collection wahrend des 
Fruhlings 1887 bei Tschikischljar geschossener Vogel ei 
Exemplar der Emberi^a hortulana. Im Osten Turkmeniens, 
am Tedshen und Murgab, wurde Emberi\a hortulana zur 
Zugzeit von uns nie gesehen und kennt sie Scully I the 
Mammals and Birds collected by Captain C. E. Yate in 
Northern Afghanistan. Journal of As. Soc. of Bengal, Vol. 
LVI, Part. II, Nr. 1, 1887, Calcutta, gleichfalls weder vom 
oberen Murgab noch Amu-darja. Es scheint somit wohl 
sicher, dass diese Art von den Winterherbergen in Sud- 
persien liber den Ali-dagh und westlichen Kopet-dagh, an 
des letzteren Bachlaufen in's Tiefland Turkmeniens gelangt, 
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sich dann am Wustenrande erst nach W wendend, durch 
das Balchanthor liber Molla-kary den besseren nordlichen 
Kiistentheil erstrebt und an ihm nach N vordringt. Nord- 
lich unserer letzten Beobachtungspunkte wurde sie ja schon 
1840 von Lehmann im Mai auf Mangyschlak bemerkt. 
Selbst aus dem Herbstzuge verzeichneten wir ein fur unsere 
Ansicht sprechendes Factum. Wahrend namlich Emberi\a 
hortulana als Brutvogel in Turkmenien einzig an den Berg- 
lehnen des Kopet-dagh gefunden ist, als Sommervogel die 
Ebene durchaus meidet und von uns im Osten nirgends 
bis zum Ende des August angetroffen wurde, begegneten 
wir am 22. August/3. September zahlreichen Fliigen bei 
Kasantschik am Fusse des Kopet-dagh-Westendes. Frin- 
gilla montifringillay L.? befolgt wahrscheinlich zum Theile 
eine gleiche Regel, da wir sie bei Germab in grosser 
Menge am 4. u* 5./i6. u. 17. Marz entlang dem Germab- 
Geok-tepe-Bache liber den Kopet-dagh ziehen sahen und 
Lehmann den Bergfinken vom Zuge liber Mangyschlak 
kennt, wahrend wir aus Tschikischljar durch den Lieutenant 
Jasewitsch weder ein Exemplar der Art, noch liberhaupt 
eine auf sie beziehbare Andeutung erhielten. Zum Theile 
dlirfte die harte und wenig wahlerische Form auch direct 
die Nordwliste forciren. 

Noch mehrere andere Arten, z. B. Ammomanes deserti, 
Lichtst., etc., konnten an diesen Orten mit ahnlichen Be- 
obachtungen namhaft gemacht werden. 

An den zwei Grenzfliissen Turkmeniens beobachteten 
wir folgende Arten wahrend des Friihlingszuges: 

1. Am Atrek, so weit er die turkmenische Westwuste 
beriihrt, exclusive die zum Kiistensaume gehorige Mlindung: 

Aedon galactodes, Temm., geringzahlig bei Tschat, wohl 
nur in die dortigen Brutplatze einruckend. 

Lanius mfnor, L., in einem Exemplare unweit Tschat's. 

Coracias garrula, L., ziemlich zahlreich, doch wohl nur an 
die Brutplatze langs des Atrek gelangend. 
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2. Am Amu-darja in der bucharischen Culturoase von 
Tschardshui vom 7.—14./19.—26. Marz 1887. 
Haliaetos albicilla, Briss. 
Milvus ater, Gml. 
Scops obsoleta, Cab. 
Aegithalus pendulinus, L. 
Sturnus vulgaris, L. 
Anthus pratensis, L. 
Motacilla alba, L. 
Motacilla personata, Gould. 
Phylloscopus tristis, Blyth., sehr zahlreich. 
Sylvia curruca, Lath., var. affinis, Blyth,, sehr zahlreich. 
Sylvia mystacea, Mentr., sehr zahlreich. 
Ruticilla phoenicura, L., reichlich. 
Saxicola oenanthe, L. 
Otomela isabellina, Ehrbg. 
Hirundo rustica, L. 
Columba oenas, Gml. 
Pterocles alchata, L., nur qaer den Fluss schneidend. 
Ortygion coturnix, L., so friih noch nicht selbst beob- 

achtet, doch sehr starken Zug am Amu sicher er- 
kundet, und zwar entlang dem Strome. 

Fulica atra, L.*) 
Scotaeus nycticorax, L. 
O^fs" tetrax, L., nur quer schneidend. 
Totanus calidris, L. 
Haematopus ostralegus, L. 

boschas, L. 
Wie schon oben bemerkt, so haben wir, wenigstens 

wahrend unseres kurzen Aufenthaltes am unteren Atrek, 
exclusive die Mundung, so gut wie keinen Vogelzug beob- 
achten konnen, da wir nur drei Arten in unbedeutender 
Menge ziehend trafen, davon noch zwei wohl nur bei der 
Einnahme ihrer dort belegenen Brutplatze. 

*) Da Fulica atra an alien geeigneten Stellen des Gebietes einer- 
seits massenhaft wintert und ebenso zahlreich brutet, gaben wir sonst 
fur die Art keine Zugdaten, die nicht sicher waren, hier am Amu 
wurde sie deutlich ziehend beobachtet. 
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Anders am Amu-darja. Hier wurde eine fur die kurze 
und noch friihe Beobachtungszeit schon relativ reiche 
Artenzahl und einige Arten in bedeutender Menge beob- 
achtet, noch mehr wenig spater beim Anzuge gegen den 
Amu. Die meisten der Arten trafen vom Murgab, resp. 
aus S oder SSW auf den Amu, weniger sahen wir, so 
Haliaetos und die erwahnten Sumpf- und Wasservogel, den 
Strom entlang abwarts ziehen. Bei einigen Arten endlich 
konnte die Richtung des An- und Weiterzuges nicht con- 
statirt werden. Wie nach sicheren Erkundigungen ein uber- 
aus zahlreicher Wachtelzug den Amu-darja entlang riickt 
und fraglos von hier aus die so reichlich Turkestan pas- 
sirenden Wachtelmengen liefert, so stammen von dieser 
Strasse her auch gewiss die Hauptmengen der Turkestan 
durchziehenden Gansearten, denn an der Ostkiiste des 
Caspi ziehen wenig Ganse, durch Turkmenien wahrschein- 
lich nur Anser cinereus, und die in verschwindender Zahl 
(es sind die am Tedshen und Murgab im Fruhling beob- 
achteten Ganse sicher fast alles die eben dort an den 
Enden der Fliisse briitenden Vogel), wahrend in Turkestan 
verschiedene Arten in Menge zur Zugzeit bemerkt werden. 

An den Fluss- und Bachlaufen im Inneren Turkmeniens 
wurden folgende Vogelarten auf dem Friihlingszuge be- 

obachtet: 

Bei der Aufzahlung der an den Wasserlaufen im 
Inneren des Landes beobachteten Zugbewegungen theilen 
wir diese Laufe in die Bache des Kopet-dagh einerseits 
und die zwei grosseren Fliisse, Tedshen und Murgab, 
andererseits, dabei jeden der letzteren noch in den Art- 
registern sondernd. 

i. An den Bachen des Kopet-dagh von Kasantschik 
bis zum Tedshen wurden beobachtet: 

Neophron percnopterus, L. 
Hypotriorchis subbuteoj L. 
Cerchneis tinnunculus, L. 
Aquila pennata, Gml. 
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alle nur vom 2.—16./14.— 
28. Marz 1886 am Kulkulau- 
Germab-Geok-tepe -Bache. 

Archibuteo lagopus, Brlinn. 
Buteo tachardus, Bree. 
Milvus ater, Gml. 
Aegolius otuSy L. 
— bracliyotus, Forst. 
Oriolus galbula, L. 
Carpodacus erythrinuSj Pall. 
Frlngilla montifringilla, L.? 

— coelebs, L.7 

Chrysomitris spinus, L., 
Chlorospi^a chloris, L.? 

Die zvvei letzteren Arten in sehr geringer Zahl. 
Euspi^a icterica, Eversm. 
Emberi^a hortulana, L. 
— cm, L. 
Cynchramus schoenichiSj L. 
Lullula arborea, L. 
Anthus spinoletta, L. 
— pratensis, L. 
— arboreus, Bechst. 
Budytes citreolus, Pall. 
  flClVUSy L. 
— melanocephalus} Lichtst. 
Motacilla alba, L. 
Acrocephalus stentoreus, Ehrbg. 
— streperus, Vieill. 
Calamodyta melanopogon, Temm. 
Potamodus luscinioides, Savi. 
Aedon galactodes, Temm. 
Phylloscopus tristis, Blyth. 
Hypolais rama, Sykes. 
Adaphoneus orphea, Temm., sehr vereinzelt. 
Sylvia mystacea, Men. 
Daulias Hafi^i, Sev. 
Cyanecula suecica, L. 
Ruticilia phoenicura, L. 
— erythronota, Eversm. 
Petrocossyphus cyaneus, L. 
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Saxicola oenanthe, L. 
— deserti, Rupp. 
— morio, Hempr. et Ehrbg. 
— picata, Blyth. 
Pratincola rubicola, L. 
Turdus atrigularis, Nattr. 
— viscivorus, L. 
Merula torquata, L. 
— vulgar is, L. 
Lanius excubitor, L.; var. Pr^ewalskii, Bogd. 
Otomela isabellina, Ehrbg. 
Enneoctonus collurio, L. 
Butalis grisola, L. 
Erythrosterna parva, Bechst. 
Hirundo rusticdy L., i 
Chelidon urbica, L., > in geringer Zahl. 
Cotyle rip aria, L., J 
Cypselus apus, L. 
— melba, L. 

Upupa epops, L. 
Cuculus canorus, L. 
Coracias garrula, L., riickt nur an die Brutplatze ein, 

scheint hier aber nicht durchzuziehen, wie am Murgab. 
Merops apiaster, L. 
Columba oenas, Gml.? ausserst selten. 
— palumbus, nicht durchziehend, sondern nur im Gebirge 

an die Brutplatze einruckend. 
— fusca, Pall. 
Peristera turtur, L., verhaltnissmassig sparlich. 
Ortygion coturnix, sehr geringzahlig. 

Philolimnos gallinula, L., in geringer Zahl. 
Telmatias gallinago, L. 
Scolopax rusticola, L., ausserst selten, Von uns nur einmal 

beobachtet. 

Caprimidgus europaeus, LM 

— aegyptius, Lichtst., 
| in geringer Menge. 

Ortygometra por^ana, 
Rallus aquaticus, L.? 

vereinzelt und selten. 
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Plegadis falcinelhiSj L. 
Aegialites curonicus, Beseke. 
Vanellus eristatus, L.? 
Hypsibates himantopus, L.; selten. 
Tringa alpina, L., ausserst selten. 
— minuta, LeisL, ausserst wenig. 
Actitis hypoleucos, L., liberwiegend auf dem Herbstzuge. 
Totamis glottis, L., i , 

, _ J nur ganz vereinzelt. 
— cahdris, L., J 
— oclwopus, L.? | zahlreicher als die ubrigen 7b^/zz/5-Arten, 
— glareola, L., J doch immer nur in geringer Menge. 
yl/zrt.s boschas, L., \ 
— crecca, L.? > in geringer Zahl. 
Rhynchaspis clypeata, L., J 
Mergus serrator, L., einmal bei Germab beobachtet. 
Carbo cormoranus, geringzahlig und unregelmassig. 

2. Am Tedshen wurden auf dem Fruhlingszuge be¬ 
obachtet vom 19.—21. Marz/3i. Marz bis 2. April 1886 
und vom 6.—14./18.—26. Mai 1887. 

Aegolius brachyotus, Forst. 
Oriolus galbula, L. 
Motacilla alba, L. 
Sylvia mystacea, Menetr. 
— currnca, Lath., var. afjinis, Blyth. 
Cyanecula suecica, L. 
Ruticilla phoenicura, L. 
Saxicola oenanthe, L. 
— deserti, Riipp. 
— morio, Hempn et Ehrbg. 
— picata, Blyth. 
Pratincola caprata, L., riickt hier in ihre westlichen Brut- 

platze am unteren Tedshen. 
Otomela isabellina, Ehrbg. 
Butalis gi'isola, L. 
Erythrostejma pavva, Bechst. 
Hirundo rustic a, L. 
Cotyle riparia} L. 
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Cypselus apus, L. 
— melba, L. 

Beide Anfangs Mai noch in offen- 
yCaprimnlgus europaeus, L.? 

Cuculus canorus, 
bar ziehenden grossen Mengen im 
Endverlaufe des Tedshen im Rohre 

und Typha betroffen. 
Columba fusca, Pali., in unendlicher Menge. 
Peristera turtur, L., in zahllosen Schaaren. 
Pterocles alchata, L., in riesigen Schaaren quer passirend. 
Ortygion coturnix, L., in geringer Zahl. 
Cicoma alba, Briss., einmal beobachtet. 
Oedicnemus crepitans, Temm. 
Aegialites curoniciiSy Beseke. 
Hoplopterus spinosus, L. 
Recurvirostra avo^etta, L., einmal beobachtet. 
Hypsibates himantopus, L., ) 
r-pt ' i • t } sehr zahlreich. Tnnga alpina, L., J 

subarquata, Glildst., ausnehmend zahlreich, und zwar 
nur am Tedshen beobachtet. 

— minuta, Leisl., \ 
Actitis Irypoleucos, L., / in Srosser Men§e- 
Totanus glottis, L. 
— stagnatilis, Bechst. 
— fuscus, Briss. 
— calidris, L. 
— ochropus, L. 
— glareola, L. 
A?2as boschas, L. 
— crecca, L. 
— angustirostriSy Menetr. 
— clypeata, L. 
— acutay L. 
Aithyia nyroca, Giildst. 
Carbo cormoranns, L. 

Endlich ziehen fraglos zahlreiche am Tedshen bet 
unserer Anwesenheit schon brutend betroffene Arten den 
Fluss entlang, so z. B. Milvus ater, Gml.; Acrocephalus 
stentoreus, Ehrbg.; Budytes melanocephaluSy Cynchramus 
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schoeniclus, Ardea cinerea, comata, nycticorax, Ar- 
deola minuta, ferner Glareola pratincola, Chettusia leucura, 
Fulica atra, Ortygometra por^ana, Gallinula chloropus, 
Ascalopax gallinago, Anser cinereus etc. 

3. Am Murgab, inclusive die gesammte Merw-Oase 
wurden vom 3.—5./i5.—17. Marz und vom 17./29. Marz 
bis 21. April/3. Mai 1887 folgende Arten auf dem Friihlings- 
zuge beobachtet. 
Hypotriorchis subbuteo, L., nur einmai. 
Aquila imperialism Bechst., nur einmai. 
Aegithalus pendnlinus, L., und 
— rutilans, Severz, 

die am 3./i5. Marz 1887 in der Merw-Oase betroffenen 
Beutelmeisen waren zum Theile wohl auf dem Zuge, 
da am Amu-darja die ersten durchziehenden am 12./ 
24. Marz eintrafen. 

Sturnus vulgar is, L. 
Pastor roseus, L., in ganz unendlichen Massen. 
Carpodacus erythrinus, Pall., nur einmai. 
Euspi^a icterica, Eversm.; in sehr grosser Menge. 
AnthuS pratensis, L., nicht sehr reichlich, doch mehr als 

sonst im Gebiete. 
Budytes citreolus, Pall., 1 weniger zahlreich als die fol- 
— Rayi, Bp., / genden Arten. 
— flavus, L., | in Mengen, die jeder Zahlen- 
— melanocephaluSy Lichtst., / schatzung spotten. 
Motacilla alba, L., in geringerer Zahl als an der Kiiste und 

bei Artyk. 
Acrocephalus stentoreuSy Ehrbg., in sehr grosser Menge. 
Calamodyta melanopogon, Temm., sehr reichlich. 
Aedon galactodes, Temm., in kolossaler Menge. 
Phylloscopus trochilus, L., var., \ . . x>r . . . > in sehr grosser Menge. — tnstis, Blyth., i & 

— nitidus, Blyth., in geringer Zahl. 
Hypolais rarna, Sykes, \ 
Sylvia curruca, Lath., var. affinis, Blyth., [ iasehr grpssen 

.— mystacea, Menetr., I Mengen. 
Daulias Haji\iy Sey., J 
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Cyanecula suecica, L. 
Saxicola oenanthe, L. 
— deserti, Riipp. 
— morio, Hempr. et Ehrbg. 
— picata, Blyth. 
Pratincola rubicola, L. 
— caprata, L., ungemein zahlreich. 
Otomela isabellina, Ehrbg. 
Lanius minor, Gml., geringzahlig. 
Erythrosterna parva, Bechst., in zahllosen Mengen. 
Hirundo rustica, L. 
Chelidon urbica, L. 
Cotyle riparia, L., in zahllosen Schaaren. 
Cypselus apus, L. 
— melba, L. 
Caprimulgus europaeus, L. 

— aegyptius, Lichtst. 
Jynx torquilla, nur einmal beobachtet. 
Cuculus canorus, L. 
Coracias garrula, L. 
Merops apiaster, L., in unzahlbaren Mengen. 
Peristera turtur, L. 
Ortygion coturnix, L.? reichlicher als sonst im Gebiete, 

doch immerhin in relativ geringer Zahl. 
Stagnicola chloropus, L., ^ 
Rallus aquaticus, L.? J weni^' 
Philolimnos gallinula, i ausser der Merw^Oase am Murgab 
Telmatias gallinagOj J nicht zahlreich. 
Grw^ virgo, L. 
Ciconia alba, Briss., nur einmal beobachtet. 
— nigra. 
Plegadis falcinellus, L. 
0^5 tetrax, L., die Merw-Oase quer passirend. 
Oedicnemus crepitans, Temm. 
Aegialites curonicus, Beseke, in unendlicher Menge. 
— cantianus, Lath., ziemlich zahlreich, doch weniger als 

vorige Art und sparlicher als an der Kiiste. 
Chettusia leucura, Lichtst., in unendlichen Mengen. 
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Vanellus cristatus, M. et W., nicht sonderlich zahlreich. 
Hoplopterus spinosus, massenhaft. 
Glareola pratincola, L., reichlich. 

Recurvirostra avo^etta, L., nur einmal hier einen Trupp 
gesehen. 

Hypsibates himantopus, L.? in unzahlbaren Mengen. 

Phalaropus cinereus, Briss., wenig, kein Vergleich mit dem 
Zuge an der Kuste. 

Machetes pugnax, L., nicht zahlreich. 
Tringa minuta, Leisl. 
Actitis hypoleucos, L., in unendlicher Menge. 
Totanus glottis, L., ungemein zahlreich. 
— stagnatilis, Bechst., nach Tausenden zahlende Schaaren. 
— calidrisy L.? weniger als die iibrigen Arten. 

ochropus, L., | unz^j1it)aren Mengen. 
— glareola, L., J 
Limosa melanura, Leisl., nur einmal beobachtet. 

boschas, L. 
— querquedulay L. 
— crecca, L. 
— angustirostrisy Menetr. 
Chauliodes strepera, L. 
Rhynchaspis clypeata, L. 
Aithyia ferina, L., nur einmal hier gesehen. 
— nyroca, Guldst., zu Hunderten. 
Callichen rufimis, PalL, nur einmal hier beobachtet. 
Carbo cormoranus, L. 
Pelecanus onocrotalus, L. 
Larus ridibundus, L. 
Sterna hirundo, L. 
Sternula minuta, L. 
Hydrochelidon hybrida, Pall. 
Podiceps cristatus, L. 
— minor, Lath. 

Zu diesen Arten durfen wir noch nach Scully,^The 
Mammals and Birds collected by Captain C. E. Yate in 
Northern-Afghanistan, einige hinzufugen, welche auf dem 
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Fruhlingszuge am Murgab, und zwar bei Merutschak und 
Kila-wali, also nur wenige Kilometer (Merutschak ist Grenz- 
ort) von unserem letzten Beobachtungspunkte am Murgab 
erlegt wurden. 

Es sind: 
Sylvia minuscula, Hume, i3. Marz. 
Saxicola opistholeuca, Strickl., 20. Marz. Ob vielleicht Sax. 

picata, Blyth. ? 
Anthus rosaceus, Hodgs.^ 10. Marz. 
Por^ana Bailloni, Vieill., 24. April. 
Crex pratensis, L., 7. Mai. 
Clangula glaucion, L., 15. und 20. Marz. 
Erismatura leucocephala, Scop. (Undina mersa, Pall.), 

21. Marz. 
Marecca penelope, L., i5. Marz.*) 

Endlich waren als Zugvogel am Murgab auch mehrere 
Reiherarten, Ardea cinerea, purpurea; nycticorax, alba, 
gar^etta, Botaurus stellaris und Ardeola minuta namhaft 
zu machen, da sie alle am Murgab und in der Merw-Oase 
briiten. Indess fanden wir sie schon an den Wohnplatzen 
vor, wo sie zum Theile vielleicht auch wintern, und konnten 
ihren Zug nicht mehr direct beobachten. Das Gleiche gilt 
fur Neophron percnopterus, Milvus ater, Cerchneis tinnun- 
culus, Scops obsoleta, Cab., Upupa epops etc. etc. 

Vergleichen wir nun die vorliegenden Listen, so ersehen 
wir leicht, dass fast sammtliche von uns iiberhaupt auf dem 
Fruhlingszuge in Transcaspien beobachteten Vogelarten an 
den Wasserlaufen des Inneren betroffen wurden. Wir ver- 
missten an ihnen durchaus nur die ausgesprochenen Dunen- 
vogel Strepsilas interpres und Calidris arenaria, sowie 
Limicola pygmaea, endlich Haematopus ostralegus, welch' 

*) Die Arten Sylvia minuscula, Hume, Sax. opistholeuca, Strickl., 
Anthus rosaceus, Hodgs., Por^ana Bailloni, Vieill., und Marecca pene¬ 
lope durften somit auch im systematischen Theile dieser Arbeit der 
Ornis Transcaspiens eingereiht und diese damit auf 3oo Arten gebracht 
werden. Wir unterliessen es aber, da sie eben bislang nur erst auf 
afghanischer Seite erbeutet wurden, obzwar sie eben am Murgab ohne 
Zweifel unser Gebiet passiren mussen. 

15 
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letzteren wir aber ausser der Kuste am Amu-darja fanden*) 
and den Sarudnoi einmal im Sommer an einem Bache des 
Inneren, wohi schon auf dem Herbstzuge begriffen, antraf. 

Halten wir die Beobachtungen an den kleinen Bach- 
laufen Westturkmeniens denen am Tedshen und Murgab 
gegeniiber, so ergiebt sich bezuglich der Artenzahl keine 
sonderlich grosse Differenz. Namlich 92 Arten an den 
ersteren gegen 108—110 an den beiden letzteren. Die Zahl 
fur den Tedshen und Murgab ware fraglos noch um Einiges 
erhoht, falls wir auch dort? wie an den geringen Laufen 
vom erstenBeginne desZuges imFebruar an batten beobachten 
konnen. Jedenfalls ist trotz dieses Mangels schon allein in 
der Artsumme ein Mehr fur die zwei grossen Flusse des 
Ostens erreicht. Die in der Terrainiibersicht ausgesprochene 
Behauptung, die Hauptzugader Transcaspiens fuhre am 
Tedshen und namentlich Murgab hin, grundete sich aber 
weniger hierauf, als auf die Individuenmengen der hier 
ziehend beobachteten Arten, die sich bei den Meisten mit 
den dagegen verschwindenden Fliigen an den Bachen und 
meist auch an der Kliste gar nicht in Vergleich bringen 
lassen. 

Auf dem Zuge an den Kopet-dagh-Bachen boten die 
relativ grossten Mengen fraglos die Bachstelzen-Arten, 
namentlich Budytes melanocephalus und flavus und zwar 
an den Enden der Bache von Artyk und Ljutfabad. Zahlten 
diese hier am 27.—29. Marz/8.—10. April 1886 nach vielen 
Hunderten, so spotteten ihre Schaaren vom Murgab vom 
7./19. April 1887 an jeder Zahlenschatzung und erfullten 
buchstablich zu Zeiten in endlosen Wolken das ganze 
Flussbett. Diese Unmengen wurden am 12./24. April 1887 
von Cotyle riparia wohl noch libertroffen, die wir sonst 
im Gebiete stets nur in dagegen verschwindender Zahl beob¬ 
achteten. Ein gleiches gait z. B. auch fur Merops apiaster 
etc. Ein Mehr in der Individuenzahl, wenn auch nicht so 

*) Nach Menzbier. Die Zugstrassen der V6gel im europaischen 
Russland. Bullet, de Soc. Imp. d. Naturalistes de Moscou 1886 Nr. 2 p. 
298 nistet der Austernfischer am Amu. 
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auffallig als bei den benannten Arten, war auch an Aedon 
galactodes, Acrocephahis stentoreus, Sylvia cur rue a. Lath, 
var. affiniSj Blyth, Erythrosterna parva etc. im Murgab- 
thale zu constatiren. Sehr deutlich tratdasselbe bei zahlreichen 
Sumpfvogeln, namentlich denfTo^/zw^-Arten auf; T. ochropus, 
glareola und stagnatilis zahlten nach Tausenden und aber 
Tausenden wahrend ihrer Passage bei Tachtabasar und 
Bend-i-nadyr am Murgab, noch nach vielen Hunderten als 
Nachziigler zu Anfangs Mai am Tedshen. Totanus glottis, 
L. stand ihnen zwar an Zahl bedeutend nach, war aber so 
reichlich vertreten, wie ich es sonst nie gesehen, in dem 
standig Fliige von 6—3o und mehr Stuck auf einander folgten. 
T. calidris war weit weniger haufig, wurde von uns aber 
an der Kiiste, wie an den westlichen Bachlaufen und am 
Amu-darja nur einzeln; am Tedshen und Murgab dagegen 
doch in kleinen Trupps gesehen. T. fuscus endlich wurde 
nur an der Kiiste und am Tedshen betroffen. 

Um die Macht der Zugbewegung am Murgab zu 
illustriren, ist es vielleicht angebracht einige Stellen aus meinem 
Reisetagebuche (Walter) anzufiihren: 27. Marz / 8. April 
1887. Imam-baba: Der Zug von Muscicapa parva, Bechst. 
hat heute wohl , seinen Hohepunkt erreicht, denn die Zahl 
der Vogelchen dieser Art ist nunmehr schwer zu schatzen. 
Auf jedem Baume und Strauche sieht man sie vertheilt, es 
wimmelt buchstablich Alles von ihnen. Daneben steigert sich 
rasch der Zug der Phyllopneusten, die den Zwergfliegen- 
fangern nur wenig mehr an Zahl nachstehen etc. 

12724. April 1887. Tachtabasar am Murgab. Das Fieber 
hindert mich heute an einer geplanten weiten Excursion 
gegen Merutschak und lasst mich nur in der nachsten Nahe 
die ganze Aufmerksamkeit dem jetzt ungeahnt lebhaft 
gewordenen Vogelzuge zuwenden. Dicht unter dem Kosaken- 
lager, d. h. unter der oberen Uferstufe des Murgab lagern 
hier in einer Ausweitung des Flussthales einige Altwasser und 
Tiimpel, zum Theile von schmalen Rohrstreifen oder hohe- 
rem Grase eingefasst, zum Theile untereinander durch kunst- 
liche oder natiirliche Rinnen verbunden, die auf Strecken dank 
der kunstlichen Regulirung zeitweise von weichem, schlickigem 

15* 
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Grunde begleitet werden. Am Murgab selbst finden sich hie 
und da Kies oder lehmige flache Sandbanke. Die gesammte 
Flache auf dem linken Ufer des Flusses ist nur einige 
hundert Schritte breit, das rechte Ufer aber hoher, ohne 
Tumpel und zudem als Weide^latz fur die Kosakenpferde, 
wie durch einen Saryken-Aul belebt. In diesem schmalen 
Bette nun und fast nur auf diesem Ufer bewegte sich der 
Zug hin, Alles durcheinander drangend. Die Altwasser be- 
deckten Entenziige, in denen Aythyia nyroca und Chauliodes 
angustirostris, Men. die Hauptrolle spielen, daneben Anas 
boschciSj crecca, wenige- querquedida, Rhynchaspis clypeata 
und heute neuhinzugekommen einzeln Aithyia ferina. 
Zwischen ihnen tummeln sich Fulica atra, am Murgab 
stehen in Reihen Carbo cormoranus und schweben die ersten 
Sterna hirundo undhybrida. Zwischen denTiimpeln schreiten 
zu 40—60 vereint Ibis falcinellus und steht ein vereinsamter 
weisser Storch (Ciconia alba). Hunderte von Hypsibates, 
Chettusia leucura und nicht wenige Hoplopterus spinosus 
werden durch unausgesetztes Gezetter unertraglich. In dieses 
mengen sich die mehr melodischen Tone des Totanus glottis, 
einiger T. calidris und der nun nach Tausenden zahlenden 
T. glareola, stagnatilis und ochropus. Etwas weniger zahl- 
reich sind Actitis hypoleucos, Aegialites curonicus. Phala- 
ropus cinereus in einem Fluge von etwa i5, Machetes pugnax 
von nur vier Stiick. Geringzahlig auch Glareola pratincola 
und Oedicnemus crepitans, Ascalopax gallinago und galli- 
nula fahren hie und da heraus, ebenso ab und zu eine 
Wachtel. Wohl die aller bedeutendsten Individuenmassen 
liefert heute Cotyle riparia. In Ermangelung jedes anderen 
Ruhepunktes haben die Uferschwalben zu solchem die grauen 
vorjahrigen Alhagi - Stauden gewahlt, die kleine Flachen 
dicht bestehen und sich in solcher Menge auf denselben 
niedergelassen, dass diese das Bild machtiger zwei bis vier 
Fuss hoher Vogeltrauben bieten. Die Budytes-Schaaren 
(vorwiegend B. melanocephala und flava) haben vielleicht 
in etwas gegen die drei vorhergehenden Tage abgenommen, 
bilden aber immer noch ganze Wolken. Nicht zu schiitzen 
sind auch die sich taglich noch mehrenden Zuge von Pastor 
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rosens und Merojps apiaster. Im niederen Tamarix wimmelt 
es namentlich von Hypolais rama, Sykes. An ziehenden 
Raubvogeln wird nur noch ein Hypotriovchis subbuteo ge- 
sehen. In den ersten Morgenstunden herrschte regeste Be- 
wegung unter all' den Schaaren. Standig sab man grossere 
oder kleinere Partien nach genossener Ruhe weiter nach 
Norden den Fluss entlang aufbrechen und standig neu aus 
Siiden anriickenden Platz machen. Bei jedem Schuss ent- 
volkerte sich der Boden und erfiillte sich die Luft von den 
nun insgesammt fortstiirzenden. Es kostete aber nur wenige 
LockpfifFe irgend einer Totanus-Art, um sofort wieder neue 
Banden aus der Hohe hinabzuzieben und zum Einfallen zu 
bringen. Liessen sich die scheueren Totanus, namentlich 
Tot. glottis nieder, so folgten ihnen sofort die weniger vor- 
sichtigen Arten, namentlich Chettusia etc. In das Stimmen- 
gevvirr der erwahnten Wanderer mengten sich dazu die Laute 
hier standiger und briitender Arten, so das Schnurren von 
Pterocles arenaria, die paar- und truppweis zur Tranke aus 
der nahen Wiiste anzogen, das Girren von Columba livia 
und Schreien von Monedula turrium, die dicht neben und 
untereinander in den Errusionsschluchten des Uferrandes 
nisten; ringsum trillert Alanda tryborhyncha, Hods., die 
hier im Pendehgau vollkommen Alauda arvensis, L. ersetzt 
und in den Rohrsaumen der Tiimpel muht sich emsig Pa- 
ludicola melanopogon, Temm.« 

Hervorzuheben ist hier auch die Passage sonst nur an 
der Kliste betroffener echter Meeresenten am Murgab, so 
Callichen rufinus, Aithyia ferina, Clangula glaucion, Undina 
mersa, Pall, und der starke Zug von Podiceps minor am Murgab. 

Es diirfte nicht uberflussig sein, noch einen vergleichen- 
den Blick iiber die an den getrennt betrachteten Flusswegen 
beobachteten Arten gleiten zu lassen. Nur an den kleinen 
Bachlaufen vvurden beobachtet, am Tedshen und Murgab 
aber nicht betroffen:*) 

*) Wir lassen dabei die Arten fort, welche von uns brutend am 
Tedshen und Murgab gefunden sind und daher dort nur wegen spateren 
Beobachtungsbeginnes nicht mehr beim Ein- und Durchzuge betroffen 
wurden. So z. B. Neophron percnopterus, Milvus ater, Cerchncis tinnun- 
cithis, Upupa epops, Adaphoneus orphea etc, etc. 
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Archibuteo lagopus, Brtinn. 
Buteo tachardus, Bree. 
Aegolius otiiSj L. 
Fringilla montifringilla, L. und an der Kiiste. 
— coelebs, L. 
Chrysomitris spinus, L. 
Chlorospi^a chloris, L. 
Emberi^a hortulana, L. hier und an der Kiiste. 
Lullula arborea, L. 
Anthus spinoletta, L. 
— arboreus, Bechst. und an der Kiiste. 
Acrocephalus streperus, Vieill. 
Potamodes luscinioides Savi, 
Ruticilld erythronota, Eversm. 
Pelrocossyphus cyaneus, L. 
Turdus atrigulariSj Nattr. 
— viscivorus, L. 
— torquatus, L. 
— merulciy L. 
Lanius excubitor, L. (et var.). 
Enneoctonus collurio, L. 
Columba palumbus. 
— oenasy L. 
Mergus serrator, L. 

Nur am Tedshen und Murgab, nie aber an den geringen 
Bachlaufen Westturkmeniens wurden auf dem Friihlingszuge 
betroffen: 

Aquila imperialism Bechst. 
Aegithalus pendnlinus, L. und rutilans, Sev. 

Phylloscopus trochilus, L. var. } ... . , jrm. ^ J . , ^ , 7 i beide auch an der kuste. 
— nitidus, Blyth. J 

Pratincola caprata, L. die am Tedshen ihre strenge West- 
grenze erreicht. 

Jynx torquilla, L. 
Stagnicola chloropus, L. kommt vvohl auch an den ostlicheren 

kleinen Liiufen durch, da sie jung am Duschakbache 
erlegt wurde. 
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*) Ciconia alba, Briss., am Murgab und Tedshen je einmal 
beobachtet. 

Hoplopterus spinosus, L. 
Recurvirostra avo^etta, L., auch an der Kuste, nicht aber an 

den Bachen des Inneren. 
Machetes pugnax, L. 
Totanus fuscus, L., auch an der Kiiste. 
Tringa subarquatat Glildst. 
Limosa melanura, Leisl. 
Phalaropus cinereus, Briss., sonsr vorwiegend an der Kiiste. 
Chauliodes strepera, L. 
Aithyia ferina, L., sonst nur an der Kiiste. 
— nyroca, Guldst. 
Callichen rufinus, Pall., sonst an der Kiiste. 

Pelecanus onocrotalus, L. 
r . , r > sonst nur an der Kiiste. Lams ridibunduSy L. 

Podiceps cristatus, L. 
— minor, L. 

Endlich nach Scully, wie schon erwahnt, 
Sylvia minuscula, Hume. 
Saxicola opistholeuca, Strickl. 
Anthus rosaceus, Hodgs. 
Por^ana Bailloni, Vieill. 
Crex pratensis, Bechst., an den Bachen vielleicht nur iiber- 

sehen. 

Clangula glaucion, L. ^ 
Marecca L. SOnSt nur

iL
an der KQste' wo wir 

rr n I selbst nicht sahen. Undina mersa, Pall. J 

Bezuglich der sich ergebenden Differenzen zwischen den 
an den kleinen Bachlaufen einer- — dem Tedshen — und 
Murgab andererseits beobachteten ziehenden Arten, fallen 
als bedeutsamste die unter den Fringilliden und dem Genus 
Turdits sich findenden auf. Ueber Fringilla montifrmgilla 
und Emberi^a hortulana sprachen wir schon bei den Kiisten- 

*) Ciconia nigra wurde ziehend nur am Kuschk im Murgabge- 
biete beobachtet, aber im Sommer einmal auch am Germabbache. 
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vogeln. Vielleicht durften auch Fringilla coelebs, Chrysom. 
spinus, Chlorospi^a chloris und Emberiia cia einen Weg wie 
jene zwei vorerwahnten Arten, an den Bachen des West- 
Kopetdagh bis zum Wiistenrande und durch's Balchanthor 
an den nordlichen Kustentheil einschlagen. Indess wurden 
sie weder von uns noch von Lehmann an der Kiiste be- 
troffen und liegt es daher ebenso nahe, anzunehmen, dass 
die harten Kornerfresser direct die Nordwuste forciren. 
Ihnen bieten zur friiben Zugzeit die Saamen der Wiisten- 
strauche wohl ausreicbende Nabrung und finden sie ja zum 
Theil an brackischem, ja selbst an salzigem Wasser Genuge. 
(An Linota canabina z. B. ist ja die Vorliebe fiir Salz wobl- 
bekannt.) Die am Murgab-Geok-tepe-Bache abwartsziehen- 
den Emberi^a cia durften eventuell nur die als Brutvogel 
spater die Hoben des Grossen Balchan besetzenden Vogel 
sein? Oestlich genannten Baches fanden wir die aufgezahlten 
Arten nicht ziehend, trafen keine derselben am Tedsben 
und Murgab. An letzteren Fliissen wurde von uns auch 
keine einzige Turdus-kn beobachtet. Turdus atrogularis, 
Nattr. durfte aber im ersten Beginne der Zugzeit wohl 
auch hier nicht fehlen, da Scully sie aus Maimaneh (einer 
afghanischen Culturoase unweit der Amu-darja-Zone) erwahnt. 

Die iibrigen Unterschiede sind von geringem Belang. 
So z. B. durften Acrocephalus streperus und Potamodes 
luscinioides am Murgab wohl nur in den viel ausgedehnteren 
Tamar/^r-Djongeln unter den zahllosen Massen ziehender 
Kleinvogel ubersehen worden sein. Andererseits notirten 
wir Phyllopneuste trochilus und nitidus von den Bachen 
Achal-tekes vielleicht deshalb nicht, weil wir zur Hauptzug- 
zeit dieser Arten 1886 im Kiistensaum 1887 eben am Murgab 
arbeiteten. Zahlreich durfte ihr Zug in Achal-teke aber 
kaum sein? da wir immerhin noch zu einer Zeit uns dort 
befanden, wo schon mehr als die ersten Vorziigler eintreffen 
mussten und wo damals Phyll. tristis, Blyth. schon lange 
und reichlich zog. Die grossere Zahl von Sumpf- und Wasser- 
vogeln aus dem Gebiete des Tedsben und Murgab und der 
Zug liberwiegender Meeresformen daselbst, im Vergleiche 
zu beiden an den kleinen Gebirgsbachen erleuchtet von selbst, 
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spricht aber mit sehr deutlich flir die wesentlichere Bedeutung 
dieser Hauptwanderstrassen. 

Abgesehen davon, dass der Murgab die reichst besetzte 
Zugstrasse in Transcaspien reprasentirt, wurde weiter oben 
noch behauptet, dass die untergeordneten, an den kleinen 
Kopet-dagh-Bachen ziehenden Wege, wenigstens beziiglich 
vieler Arten, schliesslich auf die Murgabstrasse hinausliefen, 
d. h. auf deren Nordende im Versiegungsdelta des Flusses. 
Von dorther ist die kiirzeste Strecke wasserloser Wuste zum 
Amu-darja zu iiberfliegen. 

Fiir diese unsere Ansicht seien nun einige directe 
Beobachtungen aufgeflihrt: 

Am 27.—29. Marz/8.—10. April 1886 kamen in recht 
bedeutender Zahl, wohl vorwiegend durch das Deregesthal 
verschiedene Zugvogel nach N. strebend bis an die aussersten 
Enden des unweit Artyks versiegenden Baches. Es waren 
namentlich Palludicola melanopogon, Temm., Potamodes lus- 
cinioidesy Savi, einzeln Acrocephalus streperus, Vieill., sehr 
zahlreich Cyanecula suecica, L., Phylloscopus tristis, Blyth., 
Budytes-Arten und Motacilla alba, L. Am Sande sah man 
sie die Richtung SN in WO andern, erst gegen die ost- 
lichsten Endrinnsale des Baches, dann in die hier relativ 
hoch mit grossen Halophythen und Artemisien bedeckte 
Steppe. Die nachsten Sumpfpartien von Ljutfabad liegen 
in der Richtung nicht feme. Der Zug ging ausserst eilig 
und genau, so dass wir die schwer im Rohre zu erlangenden 
Vogel nur in der von ihnen gewahlten festen Richtung auf 
freiere Platze treiben konnten, nie aber gegen die Direction. 
Am eiligsten von alien war Pliyllosc. tristis. Wahrend die 
anderen rasch von Strauch zu Strauch und von Staude zu 
Staude ubersprangen, erhoben diePhylloscopi sich.oftziemlich 
hoch in die Luft, um so rascher eine grossere Strecke gleich 
zu Iiberfliegen. 

Ferner: Das Askhabadfliisschen ist schwach und schneidet 
nicht tief in das Gebirge, sondern wird iiberwiegend von 
Quellen des Gebirgsfusses und der Vorberge gespeist. Auf 
dem Friihlingszuge begegneten wir an ihm weiter oberhalb 
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der Stadt auch nur wenigen Zugvogeln, wahrend wir ziemlich 
viele Beobachtungen im Orte machten, wo der Bach in 
zahlreichen Canalen durch weite Garten vertheilt und auf- 
gebraucht wird. Westlich Askhabads aber sturzen die viel 
starkeren und weir aus dem Kopet-dagh kommenden Bache, 
besonders der von Firusa und Tschuli bei Besmein, und 
der Germab-Geok-tepe-Bach bei Geok-tepe in die Ebene und 
bis gegen die Wiiste ab. An ihnen geht starker Zug durch's 
Gebirge und zum Theile dann eben nach O. oder richtiger 
erst SO. liber das als Ruhepunkt wohl geeignete Askhabad 
und die noch weiter ostlich folgenden ahnlichen Bachenden. 
Es wurden z. B. 1886 die ersten Motacilla alba in der Fruhe 
des 7./19. Marz bei Besmein am dortigen Bachende und erst 
am folgenden Tage einige unterhalb Askhabads gesehen. 

Am deutlichsten trat uns derlei am 4./16. April 1886 
entgegen. Nordlich von Askhabad bildet sich im Friihjahre 
durch Regenwasser ein kleiner verganglicher See in einer 
Mulde hart am Rande der Nordwuste. Dort trafen am be- 
regten Datum aus W. oder WNW. von den folgenden be- 
deutenderen Bachenden her mit beginnender Dammerung 
erst einige kleine Fltige von Anas boschas, crecca und cljr- 
peata ein, dann folgten ein Totanus glottis, einige kleine 
Trupps von T. ochropus und T. glareola, einzelne T. ca- 
lidrisy ein Ibis falcinellus, einige Aegialites curonicus, ein 
Trupp Aeg. cantianus, eine Ascalopax gallinula, eine Sterna 
liybrida, Acrocephalus streperus, Budytes melanocephala 
und Motacilla alba. Alle diese strichen entweder direct nach 
SO. oder etvva OSO. iiber das Wasser fort, oder liessen 
sich zu kurzer Rast an demselben nieder, um dann in genau 
der gleichen Richtung den Vorausgeeilten zu folgen. Ascal. 
gallinula wollte offenbar die Reise beim scheidenden Tages- 
lichte nicht fortsetzen, da sie doch an dem vollig nackten 
und festen Ufer einfiel und in Ermangelung jeder Deckung 
hier wie eine Tringa umhertrippelte. SO. von diesem Be- 
obachtungspunkte folgt zuerst in 14 Kilometer Entfernung 
das Ende des Keltetschinar-Anau-Baches etc. 

Gleiche Zugart zeigten uns auch die Saxicola-Arten. 
Schon am 3./i5. Marz 1886 begann Saxicola picata, Blyth., 
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am 6./18. Marz 1886, Sax. oenanthe, L. am Germab-Geok- 
tepe-Bache zum Tieflande Turkmeniens hinabzuziehen. Am 
13./2 5. Marz 1886 trafen wir bei Baba-durmas die erste 
Sax. deserti, Riipp., dann schon ziemlich reichlich Sax. oe- 
nanthe, deserti, picata und mono, Hempr. et Ehrbg. am 
14./26. Marz 1886 bei Kaaka, ebenso am 17. und 18./29. 
und 3o. Marz 1886 bei Duschak. Sax. oenanthe und deserti 
dann zahlreich auf den Takyrflachen zwischen Duschak und 
dem Tedshen auf jenen sich zubewegend, endlich alle ge- 
nannten Arten den 19. und 20./3i. Marz und 1. April 1886 
unvveit davon und am Tedshen. -— 1887 waren zuerst 
einzelne Vorzugler der Saxicola oenanthe, L. vom 10./22. 
Miirz an am Amu-darja bei Tschardshui eingetroffen, dann 
begegnete ich (Walter) starkem Zuge dieser Art nebst S. 
picata, morio und deserti bei der Ruckkehr vom Amu in 
der Flugsandwuste zwischen jenem Strome und der Murgab- 
Merw-Oase, vvie auch am 17.—19./29.—3i. Marz 1887 am 
aussersten Ostrande der Merw-Oase, an den ostlichsten 
Canalen des unteren Murgab, ostlich von Bairam-ali. Hier 
war das Passiren der Wlistenverengung sehr deutlich, na- 
mentlich ausgepragt bei einer so strengen Gebirgsform, wie 
es ausser der Zugzeit Sax. picata, Blyth. ist. 

Eben diese Wiistenpassage an der engsten Stelle 
zwischen der Mervv- und der bucharischen Amu-darja-Oase 
bestatigten mir (Walter) am erwahnten Datum noch andere 
Vogelarten. Ich traf damals z. B. die ebenfalls echte Fels- 
bewohnerin Scotocerca inquieta, Riipp. in namhafter Menge 
um Utsch-adshi, daneben in ansehnlicher Zahl Atraphornis 
nana, Hempr. et Ehrbg., aralensis, Eversm., der wir sonst 
immer nur einzeln oder paarvveise begegnet waren und die 
zum Theile in Transcaspien Standvogel ist, so dass sonst 
liber sie keine Zugnotizen angegeben wurden. Ferner 
zogen dort stark Sylvia mystacea, Menetr., Sylvia curruca, 
Lath., var. of finis ^ Blyth., Phylloscopus tristis, Blyth. und 
einige Ruticilla phoenicurus, L. Einige dieser Arten sah ich 
dann gleich den Saxicolen noch am 17.—19./29.— 3i. Marz 
bei Alt-Merw in der gleichen Richtung nachruckend. An 
letzterem Orte hatten sich zudem nun noch weitere Arten 
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gesammelt, die fraglos den gleichen Weg gehen mussten. 
Es diirfte z. B. wohl auch Anthus pratensis, L. hier noch 
angefiihrt werden. Obgleich ich ihn nicht direct in dem 
zwischenliegenden Wiistenstucke betraf, so ist seine Passage 
dieser wohl fraglos, indem er am Amu und am Ostrande 
der Merw-Oase beobachtet wurde und doch im Gebiete 
nicht briitet, sondern vielmehr zu den friihen Durchziiglern 
zahlt. 

Es konnten noch manche Arten und auf sie bezug- 
liche Beobachtungen zur Bekraftigung des beregten Gegen- 
standes vorgefiihrt werden, doch diirften ja die namhaft 
gemachten wohl schon ausreichen. 

Hervorzuheben sind aber noch einige wenige Vogel- 
arten, welche gleichfalls im Friihjahre von W.—O. (genau 
genommen zuerst NW.—SO. und dann SW.—NO., also in 
der Gesammtrichtung schliesslich W.—O.) den Lehmsteppen- 
streif Transcaspiens durchziehen und alle Bachenden bis 'zur 
Merw-Oase, schliesslich auch diese quer schneiden, um so 
an den Amu und weiter nach N. und NO. zu gelangen; 
Arten, die nicht liber die siidlich gelegenen Gebirge kommen 
und somit nicht den Fliissen und Bachen entlang gehen, 
welche zum Theile in der Achal-teke-Oase, zum Theile 
vielleicht in ahnlichem Steppenterrain am unteren Atrek 
oder selbst im besseren des Giirgen uberwintern. 

Als solche Formen konnen wir bezeichnen: Eudromias 
Geoffroyi, Wagl., Pterocles alchata, Gml. und Otis tetrax, 
L. Eudr. Geoffr. trafen wir 1886 am 15./27. Marz in der 
Steppe bei Kaaka, am 17./29. Marz bei Duschak und am 
19./31. Marz auf den Takyrflachen westlich von Kary-bend 
am Tedshen, hier deutlich nach O. strebend. Am 22. Marz/ 
3. April 1886 auf demselben Wege zuriickkehrend, be- 
gegneten wir dem Vogel an keinem der genannten, noch 
auch an irgend einem anderen weiter westlich gelegenen 
Punkte mehr. Weit Deutlicheres ergaben die zwei anderen 
Arten. Pterocles alchata trafen wir 1886 am i7./29* M^rz 

bei Duschak in sehr starken Zugen nach O. eilend; am 
19./31. Marz 1886 nach Tausenden zahlende Schaaren auf 
den Takyrflachen vor Kary-bend am Tedshen. Am 20. und 
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21. Marz/i. und 2. April querten solche fortwahrend in 
der Richtung W.—O. mit etvvas nordlicher Neigung den 
Tedshen und waren von nun ab weiter westlich vollkommen 
verschwunden, bis auf einen kleinen Trupp von 8 Stiick, 
die noch am 10./22. April 1886 bei der Station Perewalnaja 
am Wustenrande gesehen sind. Da auch sie nach O. strichen, 
waren es vielleicht noch ziehende Nachziigler, vielleicht aber 
Thiere, die in Achal-teke zuriickblieben. 1887 zogen vom 
7.— i4./i'9.— 26. Marz bei Tschardshui die Pterocles alchata 
taglich unaufhorlich vom Morgen bis zum Abend, namentlich 
ohne Pause in den Morgen- und Vormittagsstunden und 
wieder gegen Abend, einzelne Fliige aber stets auch in der 
Mittagszeit uber den Amu-darja, alle eine unabanderlich 
feste Richtung SW.—NO. einhaltend. In der ganzen Zeit 
verging selten eine halbe Stunde, in der man den Ruf der 
ziehenden Pterocles nicht vernommen hatte und spottete 
ihre Menge jedem ZahlenbegrifFe. Die letzten kleinen Ztige 
wurden dann auf der Strecke zwischen der Merw-Oase und 
dem Amu in der Flugsandwuste in eben der gleichen 
Richtung ziehend am i5. und 16./27. und 28. Marz 1887 
gesehen. — Otis tetrax endlich zog in reichen Flugen am 
i./i3. Marz 1887 durch die Achai-teke-Oase ungefahr entlang 
der neuen Bahnlinie zwischen Kisilarwat und Askhabad. 
Am 3. und 4./15. und 16. Marz 1887 passirten sie quer die 
Merw-Oase und am 7./19. Marz 1887 die letzten kleinen 
Trupps den Amu-darja bei Tschardshui. Diesen so ziehenden 
Zwergtrappen schliessen sich entschieden in der Merw-Oase 
andere Zuge an, die aus dem Pendeh- und Kuschk-Gau, 
sowie aus Afghanistan im Friihling erst den Murgab ab- 
warts streben. An alien Murgabposten berichteten dortige, 
gute Jager, dass recht viele Zwergtrappen zu Ende des 
Februar und Anfang des Marz durchzogen und mehrfach 
solche geschossen wurden. Bestatigt wird die Aussage durch 
Scully 1. c., der Otis tetrax von Tschesme-i-bid am Kuschk 
vom December, von Merutschak am Murgab vom Miirz (12.) 
meldet. 

Es eriibrigt nun noch einiger Arten zu erwahnen, die 
sich wenigstens zum Theile jeder Zugregel entziehen. Vom 
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iiberaus kraftigen und ausdauernden Grits cinerea ist solches 
ja weidlich bekannt. Die wasserlose entsetzliche Wiiste Turk- 
meniens passiren aber ohne feste Strasse auch einige scheinbar 
zarte Form en. Vor Allem ist unter ihnen Phylloscopns tristis, 
Blyth,, hervorzuheben. Obzwar die iiberwiegende Zahl dieser 
Art den Flusslaufen, vor Allem dem Murgab, sowie der Kiiste 
folgt, stiess ich (Walter) wiederholt zu spatem Zugdatum 
auf ziehende Exemplare in der Hochwuste ostlich vom 
Murgab nahe dem Plateau von Kara-bil, ebenso. noch in 
der gleichartigen Wuste zwischen Tedshen und Murgab. 
Wahrscheinlich wird von dem Vogelchen auch das siidliche 
Gebirge ebenso rucksichtslos, oft unabhangig von Wasser- 
laufen passirt. Die Form entspricht auch hierin genau ihren 
nahen europaischen Verwandten. Phyll. rufas, Lath., welch* 
letztere ich z. B. noch am i./i3. October 1887 in einer Hohe 
von 7000—8000' an der oberen Grenze des Rhododendron 
caucasicum und nahe der derzeitigen Schneelinie den Kamm 
des hohen Kaukasus neben der Wasserscheide zwischen 
Terek und Aragwa forciren sah (W alter). Neben PhylL tristis, 
Blv ware hier wahrscheinlich Hypolais rama, Sykes, zu 
stellen, doch reichen unsere auf sie beziiglichen Beobach- 
tungen nicht aus. Emberi\a icterica, Eversm., ward, nachdem 
die ersten Exemplare am Murgab eingetroffen waren, auch 
allenthalben in der Wiiste anziehend bemerkt. Sie freilich 
rlickt zum Theile nur in die dort belegenen Brutplatze. — 
Die erste ziehende Coracias garrula wurde 1887 in der 
Bergwuste ostlich vom Murgab gesehen, wahrend freilich 
zusammenhangende Trupps nordwarts strebend erst in den 
folgenden Tagen am Murgab verzeichnet wurden. Capri- 
mulgus europaeus trafen wir in der Zugzeit alliiberall auch 
tief in der Wiiste, hier aber stets vereinzelt, die Hauptzahl 
dagegen an den Fliissen. Endlich ist auch Coturnix com- 
munis den zum Theile regellosen Wanderern zuzuzahlen, 
obgleich ja ihre Hauptmassen iiberall feste Strassen halten. 
Sie wurde langs der ganzen Afghanengrenze iiberall in der 
Hochwuste, wenn auch sparlich, zur Zugzeit betroffen und 
endlich wohl als Nachziigler noch Ende Mai am Guljuli- 
Plateau des Kopet-dagh in fast 9000' Hohe, wo sie augen- 
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scheinlich nicht brutete, da sie sich nur an einem Tage 
dort sehen und horen liess. — Ueber das wahrscheinliche 
Wustenwandern mancher Kornerfresser ist schon ohen ge- 
sprochen. 

Eine vollkommene Ausnahmestellung im Fruhlingszuge 
der Vogel Transcaspiens scheint Cursorius europaeus ein- 
zunehmen, falls diesbeziiglich nach einmaligen Beobach- 
tungen geurtheilt werden darf. Wir fanden ihn wahrend 
der ganzen Friihlingszugzeit des Jahres 1886 in Westturk- 
menien nicht und ist er eine doch zu auffallige Erscheinung, 
um bei speciell auf ihn gerichteter Aufmerksamkeit iiber- 
sehen werden zu konnen. Es lasst sich daher nach den 1887 
im Osttheile des Gebietes gemachten Beobachtungen vielleicht 
annehmen, dass unsere Art aus den wahrscheinlich in Sud- 
werstasien belegenen Winterherbergen liber das weite per- 
sische Plateau wandert und im Fruhjahre entlang dem 
Durchbruche des Tedshen in Turkmenien eintritt. Wie die 
Tabelle zeigt, begegnete ich (Walter) den ersten Ziigen 
des Cursorius am Abend des 2 5. April/7. Mai 1887 bei 
Akrabad, einem durch zahlreiche Baumgruppen ausgezeich- 
neten Takyrkessel der Wiiste nordlich vom Hogrihuk und 
SSO. vom Zuge des Elbirin-kyr. Sie kamen aus NW. oder 
NNW. und zogen OSO. wohl zum unteren Hogrihuk oder 
direct zum Kuschk. In gleicher Richtung wanderten am 
folgenden Morgen ebenfalls bei Akrabad und am Abende 
des folgenden Tages bei Kungruili, einem Brunnen am Fusse 
des Elbirin-kyr, weitere Fluge. Es scheint aus der Richtung, 
dass Cursorius vielleicht den von den Tedshenketten ab- 
zweigenden Hohenzug des Elbirin-kyr umgeht, um dann 
seine Brutplatze am Kuschk und Murgab durch die Wusten- 
strecke nordlich des Hogrihuk zu erreichen. An jenen zvvei 
Flussen wurde er 1886 im Juni mehrfach erlegt. Herr 
Sarudnoi erwahnt des Vogels aus der Achal-teke-Oase vom 
Herbstzuge, denn seine Meinung, die dort vom 20. Juni/ 
2. Juli an betroffenen kleinen Banden seien dortige Brutvogel, 
diarfte schvver haltbar sein. Cursorius brutet in Turkmenien 
wohl kaum westlich des Tedshen. Er trifft aber erst sehr 
spat im Gebiete ein und verlasst es dementsprechend wohl 
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ciuch schon sehr trlih, und wie es nach Sarudnoi scheint, 
auf anderem Wege als beim Anzuge, zum Theile eben im 
Herbste durch die Achal-teke-Oase, die er im Friihjahre 
schwerlich beriihrt. 

Fassen wir nun kurz die aus unseren Beobachtungen 
in Transcaspien iiber den Fruhlingsvogelzug gewiss mit 
einigem Rechte zu ziehenden Resultate zusammen, so 
ergiebt sich: 

1. Die belebteste Zugstrasse in Transcaspien geht den 
Murgab abwarts. Es passirt hier die grosste Zahl von Arten, 
namentlich aber die meisten Arten in fraglos grosster Indi- 
viduenmenge. 

2. Der Zug am Tedshen ist bezuglich vieler Arten 
dem am Murgab kaum nachzustellen. Die hier durchkom- 
menden Formen vereinigen sich, wenigstens zum Theile, 
mit den am Murgab ziehenden im Endverlaufe des Murgab, 
wofur neben Anderem das reiche Leben von Zugvogeln bei 
Dort-kuju spricht. 

3. An den Bachiaufen des Kopet-daghs und der Achal- 
teke-Oase zieht eine Zahl von Vogelarten, die der am 
Tedshen und Murgab nicht viel nachsteht, allein in einer 
bei den meisten Arten gegen die auf dem ostlichen Haupt- 
wege wandernden verschwindend geringen IndividuenzahL 
Davon machen nur wenige Arten wie Motacilla alba, As- 
calopax gallinago und gallinula eine Ausnahme, die, ab- 
gesehen von den Sumpfen am Murgabende, weiter aufwarts 
an dem Flusse entschieden sparlicher als an den Bachen 
betroffen wurden. Eine bedeutende Zahl der an den Bach¬ 
iaufen ziehenden Vogel geht, an den Enden dieser angelangt, 
erst von W. nach O. (genau erst NW.—SO., dann SW.—NO., 
so dass die Allgemeinrichtung W.—O. entsteht) von einem 
Bachende zum andern*) bis an's Ende des Murgab, wo die 
kiirzeste wasserlose Wustenstrecke zum Amu-darja vorliegt; 
oder kurz ausgedruckt: sehr viele Zugvogel Transcaspiens 
suchen durch die Merw-Oase den Amu und leidlichere Pas¬ 
sage nach N. und NO. zu erreichen. 

") M en z bier's Achal-Tekin'sche Zugstrasse. 
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4. Wenige Arten suchen nach Uebervvindung des 
Kopet-dagh an den Bachlaufen seines Ostendes im Fruh- 
lingszuge durch das Balchanthor den Nordtheil der ostlichen 
Caspikiiste zum Weiterzuge nach Norden zu erstreben; so 
z. B. that das Emberi^a hortulana, L. 

5. Der ganzen Ostkuste des Caspi, soweit sie an 
Turkmenien grenzt, entlang, zieht eine weit geringere 
Artenzahl als am Murgab und nur wenige Arten in gros- 
serer Individuenmenge als dort. (Naturlich wenn wir von 
den an der Kiiste winternden FuligulaLarus- etc. Arten 
absehen.) Allein an ihr ziehen uberwiegend Diinen- und 
Lagunenvogel, wie Strepsilas, Calidris arenaria, dann auch 
Limicola pygmaea, vereinzelt und vielleicht zum Theile 
zufallig einige Oscines (Turdus musicus, Sylvia atricapilla, 
Pratincola rubetra und Daulias philomela, endlich von 
Raubvogeln der einmal beobachtete Falco aesalon). In 
grosserer Zahl als am Murgab wandern hier Phalaropus 
cinereus, Tringa alpina, Recurvirostra avo^etta und einige 
andere. 

6. Einige Arten, die oben genannt wurden, halten sich 
zum Theile an keine Zugstrassen, sondern vermogen die 
schwierigsten Strecken auch der Wuste riicksichtslos zu 
forciren, doch sind es ihrer nur wenige und in geringer 
Zahl. 

7. Charadrius Geoffroyi, Pterocles alchata und zu 
grossem Theile Otis tetrax ziehen ohne Riicksicht auf die 
Flusslaufe am Sudrande der Nordwuste hin durch die Oase 
Achal-teke von W.—O. (d. h. erst NW.—SO., dann SW. 
bis NO.), um von der Merw-Oase aus zum Amu-darja und 
weiter nach N. und NO. zu gelangen. 

8. Nach den Daten der Tabellen ziehen augenscheinlich 
(wie freilich schon von anderen Gegenden bekannt) die im 
hochsten Norden brutenden Species und Individuen am 
spatesten. So fallt z. B. der Hauptzug der Tringa subar- 
quata und des Totanus fuscus in so sudlichem Breitengrade 
in eine Zeit, wo schon die siidlichen Sanger (auch Ad. orphea) 
durchgezogen und die empfindlichsten Formen, wie Oriolus 
galbula, eingetroffen sind, da sogar schon die spatbriitenden 

16 
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Gallinaceen, wenigstens Phasianus principalis, Scl., bereits 
Junge fuhren. Totanus ochropus und glareola ziehen spat 
im Mai noch reichlich, nachdem der Zug des weniger weit 
nordlich gehenden T. stagnatilis schon vollig abgeschlossen 
ist und letzterer beginnt seinen Zug schon vor T. glareola, 
wenigstens am Murgab. Ebenso zieht Phalaropus, Tringa 
alpina und minuta bis tief in den Mai hinein unter dem 
38. Breitengrade. Es spricht dafur auch, dass die siidliche 
Sylvia mystacea, Menet., vor alien nordischen Sylvien ein- 
trifft etc. etc. 

Wir brachten die weitlaufigen Zugdaten, wie im Be- 
ginne erwahnt, nicht in der Meinung, schon nach so kurzer 
Beobachtungszeit Erschopfendes und Unumstossliches hin- 
stellen zu konnen, sondern weil es angebracht erschien, in 
moglichster Ausfuhrlichkeit das Gesehene aus einem Ge- 
biete zu geben, in welchem noch nie zu gleicher Zeit derlei 
Beobachtungen angestellt wurden. Jetzt, da jener noch vor 
wenigen Jahren dem Europaer vollig unzugangliche Theil 
Westasiens Jedermann leicht erreichbar geworden ist, werden 
unsere ersten Resultate ja bald die so wiinschenswerthen 
Vervollstandigungen und Correcturen erhalten, dabei aber 
vielleicht eben diese Ausfuhrungen erleichtern und den einen 
oder anderen Fingerzeig liefern konnen. 

Wir verwahren uns zugleich hier im Voraus gegen 
einen mehr als wahrscheinlichen Vorwurf; namlich bezuglich 
des ganzlichen Mangels von Angaben liber Temperatur, 
Windrichtung und ahnliche Witterungsverhaltnisse bei den 
Zugbeobachtungen. Diese Angaben erscheinen hier indessen 
vollig entbehrlich, da wir keinmal einen wesentlichen Ein- 
fluss solcher Verhaltnisse auf den Zug festzustellen ver- 
mochten. Die Wetterwechsel gehen in Innerasien auch meist 
ungemein rasch vor sich und sind im weiten Steppen- und 
Wustengebiete natiirlich fur den Vogel nicht mit solchen 
Gefahren verbunden, als an der Kuste des Oceans oder auf 
dem offenen Meere. Beobachtungen, wie z. B. auf Helgoland, 
sind in Transcaspien nicht zu machen. Im Friihjahre 1887 
fielen uberhaupt schroffe Wetterwechsel wahrend der ganzen 
Zugzeit vollkommen weg, indem von Anfang Miirz bis Ende 
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Mai alle Niederschlage fehlten, so dass es im Tieflande auch 
keine Fruhlingsflora gab. 

Die einzige Storung in die unabanderliche Hitze und 
Trockenheit brachten mitunter heftige Winde, doch dauerten 
auch sie nur in der Beobachtungszeit am Amu-darja (vom 
7.—14./19.—26. Marz) mehrere Tage ununterbrochen und 
iibten dann, soweit eben ein Beobachten moglich war, wenig 
Hemmniss. Es trafen z. B. von den vollig stillen heissen 
Tagen, so am 7. und 9./19. und 21. und namentlich am 
12./24. Marz mancherlei Zugvogel ein. Aber auch am 10./ 
22. Marz, als der allerheftigste NO.-Wind tobte und neben 
den mitgefuhrten Sandwehen aus der bucharischen Wiiste 
auch das feinkornige ausgeschossene Salz der Amu-Zone in 
Wolken aufwirbelte und dadurch ausserst qualend wurde, 
kamen Hirundo rustica, Saxicola oenanthe, mehrere Otomela 
isabellina, Motacilla alba und Haematopus ostralegus an 
und der schon einige Tage dauernde fabelhafte Zug der 
Pterocles alchata ging in vollig gleicher ungeschwachter 
Weise fort. — Aehnlich sahen wir 1886 auch an einem 
zwischen zwei heissen und vollig windstillen Tagen fallenden 
Tage mit Sturm und heftigstem Regen bei Artyk und Ljut- 
fabad doch kaum weniger lebhaftes Ziehen und Eintreffen 
als beim ruhigen Wetter etc. etc. Es schien eben stets, als 
wenn die nie lange dauernden Wetterschwankungen den 
einmal in Gang gebrachten Zug wenig zu hemmen ver- 
mochten. (Selbstverstandlich ist ja, dass ganz masslose Un- 
wetter vollkommene Stockung verursachen miissen, doch 
wiirden sie in Transcaspien kaum einen anderen Einfluss 
als blossen natlirlichen Aufenthalt iiben.) 

Tiflis, im Februar 1888. 





Die Reptilien und Batrachier Transkaspiens. 

Yon 

Dr. 0. Bocttgcr, M. A. N., in Frankfurt a./Main. 

Hierzu Tafel I. 

Die nacMolgenden Aufzeichnungen stiitzen sich im Wesentlichen, 
ja fast ausschliesslich auf das Material, welches die RADDE'sclie Expe¬ 
dition im Laufe des Friihjalirs und Sommers 1886 in Transkaspien 
zusammenbringen konnte. Herr Dr. Alfred Walter in Jena, dem 
als Zoologen aucli die Obhut und die Vermehrung der herpetologischen 
Sammlungen zugewiesen war, hat sich dieser Aufgabe mit der grossten 
Aufopferung und sichtlicher Liebe zur Sache unterzogen, und das Re- 
sultat seiner Bemiihungen ist ein um so dankenswertheres, als durch 
seine Anstrengungen speciell das herpetologisch bis jetzt nahezu un- 
bekannte Gebiet mit einem Schlage zu dem bestgekannten des 
asiatischen Russlands geworden ist. Die Conservirung der Thiere, in 
derart heissen Landern und beim Mangel jedes Comforts doppelt 
schwierig, ist eine im grossen Ganzen musterhafte; nur wenige der 
grossten Formen wurden wegen schnellen Verfalls bloss im Kopfe auf- 
bewahrt und eingeschickt. Ein Unfall, der Herrn Dr. Walter in 1886 
auf der Reise zustiess und ihn fur die weitere Campagne untauglich 
machte, war doch grade den herpetologischen Aufsammlungen von 
Vortheil; denn er war die Yeranlassung, im Jahre 1887 noch eine 
Nachlese in den das Jahr vorher bereisten Gebieten zu .halten, die 
noch eine kleine Anzahl von weiteren Reptilformen ergab. Aber nicht 
bloss das Material an sich verdanken wir im Wesentlichen Herrn Dr. 
Walter, sondern auch die eingehenden Notizen liber Vorkommen, 

1 
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Verbreitung, erstes Ersclieinen und Lebensweise, die weiterhin bei den 
einzelnen Arten mitgetheilt werden sollen. 

Bestand demnach die Aufsammlung der Expedition auch nur aus 
1 Schildkrote, 136 Eidechsen und 29 Sclilangen, so beziehen sich docli 
die Beobaclitungen Dr. Walter's auf eine weit grossere Anzahl von 
Exemplaren, da bei der besclininkten Zeit und der Masse des sicli 
bietenden Materiales naturgemass den gemeineren und gemeinsten Arten 
der in den Sammlungen der Expedition sclion hinreichend vertretenen 
Reptilien nicht immer dieselbe unausgesetzte Eiirsorge gewidmet wer¬ 
den konnte wie den vielfach neuen Insekten, Krustern und Wiirmern, 
die den Forscliern im weiteren Yerlauf der Reise auf Sdiritt und Tritt 
begegneten. 

Die wichtigsten Eundpunkte und Daten, die in den folgenden 
Blattern ofters genannt werden mussen, sind, von Westen nach Osten 
fortschreitend, die folgenden: 

1. Krasnowodsk, am Kaspisee, 18.—22. April 1886. 
2. Usun-ada, erste Station der Transkaspibahn, 24—25. Aug. 

1886. 
3. Michailowo, zweite Station der Eisenbahn, 16. April 1886. 
4. Molla-kary, an der Balm, 11. und 15. April 1886. 
5. Bala-ischem, an der Balm, 12.—14. April 1886. 
6. Balckan-Hokle und Hohe des GrossenBalchan, nord- 

licli von Bala-ischem, 12.—13. April 1886. 
7. Naphtaberg, siidwestlich von Bala-ischem, 14. April 1886. 
8. Perewalnaja, an der Bahn, 9.—10. April 1886. 
9. Tschikischlj ar, am Kaspisee, 25.—29. April 1886. 

10. Bely-bugor oder Ak-podlauk, nordlich von Tschikischl- 
jar, 27. April 1886. 

11. Hassan oder Hassan-kuli, siidostlich von Tschikischljar, 
26. und 30. April 1886. 

12. See Beum-basch, nahe der Atrek-Mundung, ostlich von 
Tschikischljar, 1.—2. Mai 1886. 

13. Jagly-olum, am Atrek, 3.—4. Mai 1886. 
14. Tschat, weiter aufwiirts am Atrek, 5. Mai 1886. 
15. Dusu-olum, nordostlich von Tschat, 6.—7. Mai 1886. 
16. Chodsha-kala, siidlich von Kisilarwat (an der Trans¬ 

kaspibahn), 9.—10. Mai 1886. 
17. Yon Chodsha-kala tiber Bendesen nach Bami (an 

der Transkaspibahn), meist in der Niihc von Bendesen 
gesammelt, 11. Mai 1886. 
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18. Bochaden und Hohle bei Durun, an der Balm, 7. bis 
8. April 1886. 

19. Geok-tepe, an der Babn, 1.—4. und 6. Marz 1886, und 
von da nacb Germab, 22. Mai 1886. 

20. Yon Germab nacb Kulkulau, im Kopet-dagb, 4.—6. Marz 
und 22.—25. Mai 1886. 

21. Bagyr, 12 Werst nordwestlich von Askhabad, am Fusse des 
Kopet-dagb, 31. Marz 1886. 

22. Askhabad, an der Babn, mit zahlreicben Unterbreclmngen 
vom 16. Februar bis 30. Mai 1886. 

23. Bal-kuju, nordostlich von Askhabad im Sande, 24.—25. Fe¬ 
bruar 1886. 

24. Schlucht Keltetschinar, im Kopet-dagh, etwa 20 Werst 
siidostlich von Askhabad, 20.—21. Februar 1886. 

25. Kaaka-kala, an der Transkaspibahn, 13.—16. Marz 1886. 
26. Duschak, an der Bahn, 16.—19. Marz 1886. 
27. Kary-bend, am Tedshen, Oase Tedshen, 19.—22J Marz 

1886. 
28. Dschurdschuchli, Bahnstation zwischen den Oasen Ted¬ 

shen und Merw, 3. Juni 1886. 
29. Dort-kuju, weitere Station vor Merw, 3.—4. Juni 1886. 
30. Oberer Tedshen und Neu-Serachs, Mitte Juni 1886 

und 2. Mai 1887. 
31. Nagelfluehohle bei Tschesme-i-bid, am Kuschkfiuss, afgha- 

nische Grenze, 23. April 1887. 
32. Unterer Murgab, Juni bis Juli 1886. 
33. Jolotan, am unteren Murgab in der Oase Merw, 28. Marz 

1887. 
Danach ist das von der RADDE'schen Expedition 1886 in pleno 

und nochmals von Herrn Dr. Walter 1887 allein durchforschte Ge- 
biet zwar nur der siidlichste Theil Transkaspiens, doch, da es mehr- 
fach seiner ganzen Breite nach durchzogen wurde, diirfte im Grossen 
und Ganzen nicht allzuviel tibersehen word en sein, und so wird jeden- 
falls die im Folgenden aufgestellte Liste die Grundlage fiir jede weitere 
herpetologische Kenntniss Transkaspiens sein diirfen. Bis vor kurzem 
war uns eigentlich nur der Ostrand des Kaspisees und einige Theile 
dcs Nordwestcns und Nordostens des uns beschaftigenden Gebietes 
herpetologisch bekannt, das wir uns im Westen durch den Kaspisee, 
im Norden und Osten durch den siidlichsten Theil des Aralsees und 
den Amu-darja und im Siiden durch den Hauptkamm des Kopet-dagh 

1* 
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und die afghanischen Grenzgebirge begrenzt denken. Und aucli diese 
Kenntniss war hochst diirftig, wie die Literatur beweist, die liber 
Transkaspiens Kriechthierwelt nocli kein Werk besass, und iiber die 
Fauna der Umgebungen des Aralsees und des westlichen Turkestan 
kaum yiel mebr als Namenlisten aufzuweisen hatte. Nur W. T. Blan- 
ford's scliones Werk iiber die Reptilien und Batrachier Persiens gibt 
uns eine erschopfende Darstellung der eigenthiimliclien Fauna des 
siidliclien Nachbargebietes. 

Die in den folgenden Blattern benutzten Daten und Ortsnamen 
sind in einer grossen Anzahl von Einzelwerken zerstreut, und ich 
kann eine Aufzahlung der benutzten Literatur hier um- so mekr tiber- 
gelien, als ich bei jeder Species diejenigen Gewahrsmiinner und die 
Hauptwerke angeftihrt habe, die das betreffende Thier entweder aus 
Transkaspien oder aus den angrenzenden Landern bereits erwahnen. 

Hervorgehoben sei hier nur noch, dass die RADDE'sche Expedition 
der Liste der Kriechthiere des russiscben Reiches sieben Reptilien zu- 
gefugt hat, namlich die beiden Eidechsen Phrynocejohalus raddei Bttg. 
und Mabuia septemtaeniata (Reuss) und die fiinf Schlangen Cyclojphis 
fasciatus (Jan), Pseadocyclopliis walteri Bttg., Lytorhynclms ridgeivayi 
Blgr., Ptyas mucosus (L.) und die bis jetzt verkannte Naja tripu- 
dians Merr. Die Namenliste der in Transkaspien vorkommenden Arten 
und die lateinischen Diagnosen der beiden neuen Species sind bereits 
in Carus' Zool. Anzeiger, 11. Jahrgang, 1888, p. 259—263 vorlaufig be- 
kannt geraacht worden. 

Eingefiigt wurden der folgenden Arbeit auBerdem noch drei Arten 
von Reptilien und eine Batrachierspecies, welche die SENCKENBERG'sche 
Naturforschende Gesellschaft in Frankfurt a./Main von Herrn Otto 
Herz in St. Petersburg erworben hat, der dieselben 1887 in dem Ge- 
birge siidlich von Astrabad und bei Siaret nordlich von Schirwan im 
persischen Theile des Kopet-dagh in Nordpersien sammelte. Zwar 
sind die beiden Eidechsen, Anguis fragilis und Lacerta maralis, die 
sich unter dieser Ausbeute befinden, bis jetzt in Transkaspien noch 
nirgends beobachtet worden, aber die Nahe der Grenze und die nahezu 
absolute Uebereinstimmung in der Fauna des russischen Kopet-dagh 
mit der des persischen Siidabfalles desselben Gebirges lassen die Auf- 
findung auch dieser beiden Arten in dem russischen Theil des Ge¬ 
birges wahrscheinlich nur als eine Frage der Zeit erscheinen. 

Endlich bleibt mir noch die angenehme Pflicht, nicht bloss Herrn 
Dr. von Radde Excz. und Herrn Dr. Alfred Walter fiir die Miihe 
und Sorgfalt ira Namen der Wissenschaft zu danken, die sie auf die 
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Vereinigung und Beobaclitung des sclionen Materials gerichtet haben, 
sondern auck Herrn G. A. Boulenger am British Museum in London, 
Herrn Akademiker Dr. Alex. Strauch am Zool. Museum d. k. Akad. 
d. Wiss. in St. Petersburg und Herrn Dr. J. von Bedriaga in Nizza, 
die micli mit ihrem Bath und mit Vergleichsmaterial aufs Beste unter- 
stiitzt haben. Aller dieser meiner Freunde Zusammenwirken hat die 
nachfolgende Aufzahlung zu Stande kommen lassen, auf die ich nach 
Vollendung der Arbeit mit einigem Stolze zu blicken nicht unterlassen - 
kann. 

Die Typen der neuen Arten und alle Unica liegen im k. kauka- 
sischen Museum in Tiflis; Stticke von alien in mehr als der Einzahl 
vorliegenden Arten wurden der mir unterstellten herpetologischen 
Sammlung der SENCKENBERG'schen Naturforschenden Gesellschaft in 
Frankfurt a./Main von Herrn Dr. yon Kadde in liberaler Weise zum 
Geschenk gemacht; von den iibrigen Dupletten erhielt auch das Bri¬ 
tish Museum und das Wiener Hofmuseum einen Antheil. 

I. Aufzahlung der Reptilien und Batrachier Transkaspiens. 

Reptilia, 

1. Ordnung: Chelonia, 

Fam. I. Testudinidae. 

1. Testudo horsfieldi Gray 1844. 
1844. Testudo horsfieldi Gray, Catal. Tort, Crocod. and Amphisb., p. 7. 
1854. Homopus burnesi Blyth, in: Journ. Asiat. Soc. Bengal, Vol. 22, 

p. 642. 
1855. Testudo horsfieldi Gbay, Catal. Shield Kept., Pt. I, p. 7, Taf. I 

(juv.). 
1861. Testudo horsfieldi GUntiieii, in: Proc. Zool. Soc. London, p. 214. 
1862. Testudo (Homopus) horsfieldi Stuauch, Chelonolog. Studien, p. 86. 
1864. Testudo horsfieldi Gunther, Ropt. Erit. India, p. 7. 
1865. Testudo (Homopus) horsfieldi Strauch, Yerbreit. d. Schildkr. iiber 

d. Erdball, p. 34. 
1873. Testudinella horsfieldi Gray, Hand-List Shield Ilept. Brit. Mus. 

p. 13. 
1873. Homopus horsfieldi N. A. Sewertzow, Turkestanskie Jewotnie, 

Moskau, p. 71, 
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1876. Homopus horsjieldi W. Alenitzin, Eept. d. Inseln und Gestade d. 
Aralsees, St. Petersburg, p. 28. 

1879. Testudo horsfieldi Boettgeb, in: Zoolog. Garten, 20. Jahrg., p. 269 
(Lebensweise). 

1885. Homopus horsfieldi H. Lansdell, Russ.-Central-Asien, deutsch y. Wo- 
besee, Leipzig, Bd. 3, p. 900. 

1887. Testudo horsjieldi Badde & Walter, Bericht iiber die zool. und 
bot. Ausbeute der Exped. n. Transkaspien in: PetermaWs Mitth. 
Bd. 33, p. 271. 

Yon dieser einzigen Landschildkrote des Gebietes, die in Masse 
angetroffen wurde, liegen mir keine Exemplare vor, da die von der 
RADDE'schen Expedition gesammelten Stiicke ausgestopft mit nach 
Tiflis genommen wurden. Bei der absoluten Constanz dieser gut be- 
kannten Art scMen mir die Einforderung derselben zum Zweck der 
Yergleichung und Messung auch nicht von besonderem Interesse 
zu sein. 

„Testudo horsfieldi ist nach Dr. A. Walter in grosser Haufigkeit 
durch das ganze transkaspische Gebiet verbreitet und zwar als Be- 
wohnerin sowohl der Sandwiiste als auch der diirren Lehmsteppe, der 
Oasen und selbst des Gebirges bis zur Kammhohe der Kopet-dagh 
Ketten; sie bevorzugt im Gebirge aber die Thaler der Wasserlaufe. 
Im Friihjahr 1886 traten die ersten Exemplare am 24. Februar im 
Sande von Bal-kuju bei Askhabad auf; zwei Tage spater waren die 
Thiere allenthalben zu finden, anfangs aber bloss die kleinen Mannchen, 
erst spater die grossen Weibchen. Der Hohepunkt der Begattungszeit 
fiel in die letzte Marz- und erste Aprilwoche, wonach die Weibchen 
sich zur Eiablage in die Erde wiihlten. Die Mannchen kampfen zu 
dritt und viert heftig um jedes Weibchen, indem sie sich fauchend 
mit ziemlich weit horbarem Gerausch gegenseitig drangen und stossen. 
Mit Beginn der heissesten Zeit von Mitte Mai ab verschwinden diese 
Schildkroten allmahlich in ihren Erdhohlen, bis im Juni keine mehr 
zu finden ist. Im Gebirge halten sie sich etwas liinger wach als in 
der Ebcne und waren z. B. am 23. bis 25. Mai bei Germab im 
Kopet-dagh noch recht haufig, in der Ebene aber kaum mehr zu er- 
blicken." 

Die Art ist vom Ostufer des Kaspisees von Nowo - Alexandrowsk 
an iiber den Aralsce llings des Syr-darja bis Tschinas (Mus. Sencken- 
berg) und Samarkand liberall verbreitet, uberschreitet aber nach Norden 
nirgends den 46. 0 n. Br., Icbt in ganz Transkaspien und Turkestan 
und gcht sildlich einerseits bis Duruh nordlich von Sistan in Nordost- 
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Persien, andererseits liber Afglianistan und Nordwest-Indien aDgeblich 
bis Nepal. 

Alle Landscbildkroten von Chiwa, Bucliara und Merw gehoren, wie 
sclion Stiiaucii vcrmuthet hat, olme alien Zweifel zu Testudo hors- 
fieldi Quay. 

2. Xhnys ovbicularis (L.) 1758. 

1758. Testudo orbicularis Linne, Syst. Nat., Yol. 1, p. 198. 
1862. Emys lutaria Strauch, Chelcmolog. Studien, St. Petersburg, 

p. 101. 
1865. Emys lutaria Steauch, Yerbreitung d. SchildkroteD iiber d. Erd- 

ball, p. 55. 
1876. Ewys orbicularis W. T. Blanfoed, Eastern Persia, Yol. 2, Zoology, 

p. 308. 
1888. Lutremys curopaea L. Loetet, Observ. Tort. terr. et pal. du 

Bassin d. 1. Mediterr., Lyon 1886, p. 17, Taf. YI. 

Im See Beum-bascham Atrekdelta am 1. Mai 1886 in 2 Exem- 
plaren erbeutet, von denen mir eines vorliegt. 

„Diese Wasserschildkrote gehort nacli Dr. A. Walter in Trans- 
kaspien einzig dem Gebiete des unteren Atrek an, wahrsclieinlich so- 
gar einzig der Atrekmundung, also nur der Uferzone des heutigen 
Kaspi. Jedenfalls konnten wir sie weiter aufwarts am Atrekflusse 
nicht auffinden, und auch nirgends am Flusse selbst oder an 
seinen Nebenfliissen auch nur erfragen. Allen iibrigen Wasser- 
laufen Turkmeniens fehlt jede Siisswasserschildkrote durchaus. CUm- 
mys caspia (Gmel.) insbesondere scheint dem ganzen Gebiete zu 
fehlen." 

Brustschale aus zwei in der hinteren Pectoralnaht beweglich an 
einander gefiigten Stiicken bestehend und mit der Riickenschale eben- 
falls durch eine hautige Naht beweglich verbunden. Axillar- und In- 
guinalschilder fehlen. Seitenrand des Riickenpanzers kaum leistenartig 
abgesetzt. 

Farbung ganz wie sie Blanford von nordpersischen Stiicken aus 
Enseli beschreibt. Oberschale olivenbraun, liber und liber gelb punktirt 
und gemarmelt, die Punkte auf den Costalen in mehr oder weniger 
deutliche Reihen gestellt. Unterschale einfarbig griinlichgelb, die ein- 
zelnen Flatten wie auch die Rander der Marginalen auf der Unter- 
seite ganz fein schwarzlich gesiiumt. Kopf, Hals, Gliedmaassen und 
Schwanz schwarzlich mit gelben Punkten, Flecken und Marmorzeich- 
nungen, Kehle einfarbig chromgelb. 



8 Dr. 0. BOETTGER, 

Maasse: 
Kopflange 28 mm Gemeinsame Sutur der Gularen . 18 ii 
Kopfbreite  . 23 >> „ „ Brachialen 11 ii 
Lange des Riickenschildes . 117 n „ „ Pectoralen 19 ii 
Breite desselben .... . 90 )> ,, ,, Abdomina]enl7 ii 
Ilohe desselben  . 42 ,, „ Femoralen 14 ii 
FlUgelJange   . 29 JJ ii „ „ Caudalen . 251L ii 
Liinge des Brustschildes . . 1081/, i » Schwanzlange (After bis Spitze) . 47 ii 

Die Art bewohnt u. a. den ganzen Umkreis des Kaspisees und 
ist nacli Osten bis zum Aralsee und Syr-darja nachgewiesen (Strauch, 
Lortet). Im eigentlichenTranskaspien kennt man sie dagegen nuryonder 
Halbinsel Mangyscblak (Straucii) und von der Atrekmiindung (Radde 
& Walter). Sie felilt in Turkestan. In den benachbarten nordper- 
sischen Provinzen Gilan und Massenderan ist sie (nach Eichwald und 
Blanford) weit verbreitet. Im tibrigen findet sie sicli fast im ganzen 
ostlichen Europa, scheint aber lokal — wie in Griechenland — zum 
mindesten sehr selten zu sein; nach Westen dringt sie bis tief in 
Deutschland vor. 

IL Ordnung: Lacertilia. 

Fam. I. Geckonidae. 

3. Teratoscincus scincus (Schleg.) 1858. 

1858. Stenodactylus scincus Schlegel, Handleiding tot de Beofening der 
Dierkunde, Vol. 2, p. 16. 

1863. Teratoscincus keyserlingi Strauch, in: Bull. Acad. Sc. St.-Peters- 
bourg, Tome 6, p. 480. 

1867. Teratoscincus keyserlingi Strauch, in: Mel. Biolog., Tome 6, p. 553. 
1873. Teratoscincus kayserlingi N. A. Sewertzow, Turkestanskie Jewotnie, 

p. 71. 
1878. Teratoscincus keyserlingi Blanford, Scientif. Besults of the Second 

Yarkand Mission, Eept. and Amph., p. 11. 
1885. Teratoscincus scincus Boulenger, Cat. Liz. Brit. Mus., 2 ed., Yol. 1, 

p. 12, Taf. 2, Fig. 3. 
1887. Teratoscincus keyserlingi Strauch, in: M&n. Acad. Sc. St.-P^ters- 

bourg (7), Tome 35, No. 2, p. 68. 
1887. Teratoscincus scincus Boulenger, in: Ann. Mag. N. H. for May 1887, 

p. 384 und Cat. Liz. Brit. Mus., ed. 2, Vol. 3, p. 479. 

Herr Dr. A. . Walter fand diese wunderbare Eidechse in einem 
halbwiichsigen Stiick am 11. April 1886 bei Molla-kary und in 
einem jungen Exemplar am 7. August 1886 etvva 2 Meilen nordlich 
von Askhabad beim nachtlichen Insektenfang im Wiistensande. 
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Die vorliegenden beiden Stiicke sind von den Besckreibimgen der 
Autoren darin abweichend, daC die Schuppchen des Hinterkopfs deut- 
lich grosser sind als die der Oberseite der Sclmauze. Das Naslock 
ist mit den Supralabialen niclit in Contact und liegt zwischen dem 
Eostrale und vier Nasalen (wie in Straucii's Besclireibung), namlich 
einem kleinen Infranasale, zwei Postnasalen und einem grossen Internasale. 
Das jederseitige Internasale bildet mit dem der anderen Seite eine lange 
Sutur, die als Fortsetzung der Eostralspalte gel ten kann. Das Men tale 
ist langer als breit, hinten quer abgestutzt oder convex und (wie bei 
Blanford) links und rechts an der Sutur mit dem ersten Infralabiale 
von je einem deutlich grosseren Postmentale begleitet. Das obere 
Augenlid ist gut entwickelt, bedeckt heruntergezogen die Halfte des 
Auges und ist an seinem lialbkreisformig vorspringenden Aussenrande 
mit 13 bis 14 ziemlicli grossen, kreisformigen ScMppchen eingefasst- 
Ich zahle 29 und 33 Sdiuppenlangsreihen quer um die Mitte des 
Eumpfes, 17 und 17 Nagelschilder auf dem Schwanzrucken. Die Kopf- 
und Halsseiten zeigen sich bis binter die Insertion der Vorderglied- 
maassen granulirt, und diese Kornchen setzen scharf ab gegen die am 
Hinterkopf beginnende Nackenzone von 6 (bis 8) Langsreihen von 
Scincoidscliuppen. 

Weisslich, Kopf mit regelmassigen, breiten, dunklen Zeichnungen, 
Eumpf mit 7—9 breiten, dunkelbraunen Querbinden, Schwanz mit 3 
nocli breiteren, schwarzen Halbringen; tiberdies die Schwanzspitze 
schwarz. 

M a a s s e: Askhabad Molla-kary 
Totallange .... 70 104 mm 
Kopfrumpflange . . 41 58 „ 
Schwanzlange ... 29 46 „ 

Verbaltniss von Schwanz- zu Totallange im Mittel wie 1:2,32. 

Freund G. A. Boulenger in London theilt mir brieflich mit, dass 
er an eine specifische Verschiedenheit des nordpersisch-afghanischen 
Teratoscinms von dem typischen T. scincus vom Ili-Fluss niclit glaube. 
Ein zweites Exemplar von 11 cm Lange von Schnauze bis After, das 
er vom Herirud in Afghanistan erhalten habe, scheine den mir vor¬ 
liegenden Stiicken aus Transkaspien sehr ahnlich zu sein. So besitze 
es auf dem Hinterkopfc auch grossere Schuppen als auf der Schnauze, 
wiihrend das Sttick des British Museums von Jangihissar in Ost-Tur- 
kestan das entgegengesetzte Yerhaltniss zeige. Auch sonst waren Un- 
terschiede in der Pholidose wahrzunehmen, denen er aber keinen spe- 
cifischen Werth beilegen konne. 
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Was die Lebensweise von Teratoscincas anlangt, so berichtet 
Straucii 1. c. 1887, p. 72 von dem verwandten T. przeivalslcii, „dass 
cr einen Ton von sicli gebe, der an das Zirpen der Heuschrecken er- 
innere, und zwar bringe das Thier diesen Ton rait dem Schwanze 
liervor, wahrscheinlich durcli Aneinanderreiben der grossen, halbmond- 
formigen Scliilder desselben. Da sogar der abgebrochene Schwanz 
dieses Geriiuscli wenigstens einige Augenblicke lang noch kervorbringt, 
so kann liber die Quelle desselben gar kein Zweifel aufkommen. Siclier- 
licli dient dem Thiere diese Fahigkeit dazu, um Heuschrecken und 
andere Insekten, von denen es sich nalirt, herbeizulocken." 

Ich glaube nicht irre zu geken, ^Yenn icli eine Eideclise, die Herr 
Dr. A. Walteii am oberen Murgab nahe der afglianisclien Grenze ge- 
sehen hat, ebenfalls auf ein junges Exemplar unserer Art beziehe. Er 
meldete mir dariiber brieflich seiner Zeit Folgendes: „Neidisch machte 
mich ein Kafersammler durch den Besitz einer Eideclise, wie ich nie 
eine ahnliche gesehen. Das offenbar nachtliche Thier von der Grosse 
einer schwachen Agama sangainolenta war wie ein JSlaps gefarbt und 
gezeichnet, schon orangeroth mit ganz regelmassigen, schwarzen Quer- 
binden bis zur Schwanzspitze. Das Thier, welches mir leider nicht 
iiberlassen wurde, soli im Herbst 1887 nach St. Petersburg gelangt 
sein.u 

Bekannt ist die Art jetzt vom Fluss Herirud bei Herat (Bou- 
lenger), yon Seri-tschah in Kirman (nach Blanford nachst Lash 
Jowain und Karman) und Tschehardeh im Suden der grossen Salz- 
steppe (Kewir) Nordpersiens (Straucii), von Askhabad im Tekke-Gebiet 
und Molla-kary bei Michailowo (Radde & Walter), vom Brunnen Ak- 
metschet im Ust-jurt Plateau, vom Fluss Kuwan-dsherma, sudlich des 
Aralsees, aus der W^iiste Kisyl-kum (Strauch), von Samarkand, aus 
der Wiiste x\la-kul am Flusse Hi (Sciilegel, Strauch) und aus Jangi- 
hissar in Ost-Turkestan (Blanford). Sie ist also sehr verbreitet und 
bewohnt alle Wiisten und Steppen Nordost-Persiens, des aralo-kaspischen 
Gebiets, des Turkmenenlandes, Nord-Afghanistans, der Bucharei und 
West- und Ost-Turkestans zwischen dem 54. und 75. 0 ostl. Langc 
Grccnw. 

4. Crossobamon eversmanni (Wiegm.) 1834. 

1823. Jscalabotcs pipiens LicnTENSTEiN in: Eyeesmann, Koise von Oren¬ 
burg nach Buchara, p. 145; non Lacerta pipiens Pallas. 

1834. Gymnodactijlus eversmanni Wiegmann, Herpetologia Moxicana, p. 19, 
Nota 28. 

1843. Slenodactylus eversmanni Fitzingeu, Syst. Kept., p. 90. 
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1856. Gymnodactylus alropunclatus Lichtenstein, Nomencl. Kept, et Amph. 
Mus. Zool. Berolin., p. 6. 

1873. Gymnodactylus eversmanni N. A. Seweetzow, Turkestanskie Jewotnie, 
Moskau, p. 71. 

1887. Ptcnodaclylus cversnuumi Strauch, in: Mem. Acad. Sc. St.-Peters- 
bourg (7), Tome 35, No. 2, p. 64. 

1887. Gymnodactylus sp. Badde & Waltek, in : Peteemann's Mitth., Bd. 33, 
p. 275. 

1888. Crossobamon eversmanni Boettger, in: Zool. Anzeiger, p. 260. 

Die KADDE'sclie Expedition sammelte diesen hockst ausgezeiclmeten 
Gecko am 10. April 1886 in einem $ und einem Jungen bei Pere- 
walnaja, am 11. April 1886 in vier ?? und einem Jungen bei 
Molla-kary, im Mai 1886 ein ? bei Dort-kuju westlicli von 
Merw und Anfang Juni 1886 in drei $$ etwa 2 Meilen nordlich von 
Askliabad im Wilstensande. Auf anderem Boden fehlt nach 
y. Kadde's freundliclien Mittheilungen die Art im ganzen Gebiete. 
Nach Dr. A. Walter ist sie „eine durchaus nachtlich lebende Art, 
die zwar durclis ganze Gebiet verbreitet ist, aber nirgends haufig zu 
sein scheint. Wir fanden sie am Rande des Sandes beim nachtlichen 
Insektenfang.tc 

Die von Strauch 1. c. fiir die Species aufgestellte Gattung Pteno- 
dactylus hat zwar voile Berechtigung, aber dieser Name ist durch 
Gray (Cat. Lizards Brit. Mus. 1845, p. 224) fiir eine Iguanidengruppe 
praoccupirt. Ich liabe mir daker erlaubt, ihn durch den neuen 
Namen Crossobamon zu ersetzen. Yon Ceramodadylus Blfd. und 
Stenodadylas Fitz. weicht die Gattung ab durch die Beschuppung 
der Zehenunterseite, die analog ist der des siidwestafrikanischen Pte~ 
nopus Gray, dem aber die Fransen an den Fingern der Hand ganz- 
lick fehlen. Wahrend Ceramodactylus ein Zehenpolster von sehr kleinen, 
dachziegeligen, spitzen Kornerschuppchen tragt, zeigt die vorliegende 
Gattung schmale Querplatten, die aber nicht wie bei Stenodactylus 
scharf drei- oder fiinfkielig sind, sondern glatt oder nahezu glatt er- 
scheinen. Yor letzterem Genus unterscheidet sie sich iiberdies noch 
durch das Auftreten einer kurzen Reihe yon deutlichen Praanalporen 
im mannlichen Geschlecht. 

Zu der sehr ausfuhrlichen STRAUcn'schen Beschreibung der Art 
selbst habe ich nur wenige Zusiitze zu maclien. Die Schnauze ist 
etwas langer als der Durchmesser der Orbita und so lang oder etwas 
liinger als der Abstand zwischen dem Hinterrand der Orbita und der 
Ohroffnung. Die Finger und Zehen zeigen beiderseits stark entwickelte 
Fransen, dcren Lange an der Hand kilrzer, am Fusse beim $ oft be- 
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triichtlicher ist als die halbe Zehenbreite. Die sclimalen Querplatten 
auf der Zchenunterseite sind ahnlicli gebildet wie bei Aeluroscalabotes 
Blgr., in der Mitte der Phalangen etwas breiter, an den Oominissuren 
derselben etwas schmaler, und haben einen zerschlissenen oder unge- 
mein fein gezahnelten distalen Rand. Ich zalile 12 bis 13 Supra- und 
11 bis 12 Infralabialen. Auf dem Riicken befindet sich eine schmale, 
naliezu tuberkelfreie Zone; an den Ruckenseiten stehen jederseits etwa 
sechs ziemlicli regelmassige Langsreihen schwach gekielter, gerundet- 
dreieckiger, kleiner Tuberkel. Der Schwanz ist iiberall mit in undeut- 
liche Ringe gestellten Kielscliiippclien gedeckt. 3 mit einer Winkel- 
reihe von 8 oder 9 ununterbrochenen oder 8 in der Mitte durch eine 
porenlose Scliuppe getrennten Praanalporen; S mit je 2 oder 3, $ mit 
2 starken, conischen Tuberkeln an den Seiten der Schwanzbasis dicht 
hinter der Afterspalte. 

In der Farbung scheint sich die Art dem nordwestindischen Ste- 
nodactylns orientalis Blfd. zu nakern; ich zahle 8 —12 schwarze 
Quermakeln auf der tuberkelfreien Langszone des Rtickens, die beim 
S manchmal als schmale, parallele Querbinden die ganze Breite des 
Ruckens einnehmen, und 30 bis 42 und mehr scharf markirte, eben- 
falls schwarze Quermakeln auf der Schwanzoberseite. 

M a a s s e: Askhabad. Molla - kary. Dort-kuju. Perewalnaja. 

3 s ? ? ¥ ? ? ? 
Totallange . . . 104 111 118 118 119 126V, 128 IWV. 
Kopflange ... 14 15 14 15 14 15 16 "V. 
Kopfbreite ... 10 93/4 10 11 11 H1/. 11 11 
Rumpflange . . 27 28 32 o CO 33 34V. 35 31 
Vordergliedmaassen. 161/2 19 19 19 19 20 20 19 
Hintergliedmaassen. 25 27 26V2 

©» 
CO <M 28 28 28 277* 

Schwanzlange . . 63 68 72 72 77 77 83 

Schwanzlange zu Totallilnge also im Durchschnitt beim 3 wie 
1 :1,64, beim $ wie 1:1,63 (bei Strauch allgemein wie 1:1,60). 

Nach giitiger Mittheilung Herrn Dr. A. Reiciienoav's in Berlin 
ist das WiEGMANN'sche von Agetma stammende Originalexemplar, das 
sich ubrigens in wenig gutem Erhaltungszustande befindet, ein ?. 

Gefunden ist die Art bis jetzt am Fluss Irgis, in der aralo-kas- 
pischen Steppe, am Fluss Kuwan - dsherma (Strauch) siidlich des 
Aralsees, dann bei Krasnowodsk (Strauch), Molla-kary, Perewalnaja, 
Askhabad und Dort-kuju (Radde & Walter) in Transkaspien, bei 
Agetma (Wiugmann), am Fluss Karakol, bei Samarkand, bei Kaike und 
am Brunnen Baybek im Ostcn der Wuste Kisyl-kum nahe Taschkent. 
Sie bewohnt also alle Steppen- und Wiistengebicte zwischen Kaspisee 
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und den turkestanischen Gebirgen nordlicli bis zu den Fliissen Irgis 
und Tschu, slidlicli bis zum Gebirgsrand von Nordpersien und Afgha¬ 
nistan. 

5. Gymnodactylus caspitis Eichw. 1831. 
1831. Gymnodactylus casptus Eichwald, Zoolog. spec. Ross, et Polon., 

Vol. 3, p. 181. 
1832. Uromastix fasciatus Menetries, Catalogue raisonne, p. 64. 
1841. Gxymnodactylus caspius Eichwald, Faun. Caspio-Caucasia, p. 91, Taf 15, 

Eig. 1—2. 
1876. Gymnodactylus caspius W. Alenitzin, Eept. d. Inseln und Gestade 

des Aralsees, St. Petersburg, p. 27. 
1876. Gymnodactylus caspius Blanford, Eastern Persia, Vol. 2, Zoology, 

p. 347 (part.). 
1885. Gymnodactylus caspius Boulenger, Cat. Liz. Brit. Mus., ed. 2, Vol. 1, 

p. 26 (part). 
1886. Gymnodactylus caspius Boettger in: Radde, Eauna u. Flora d. siid- 

westlichen Caspi-Gebietes, p. 59. 
1887. Gymnodactylus caspius Strauch, in: M^m. Acad. Sc. St.-Peters- 

bourg (7), Tome 35, No. 2, p. 45. 
1887. Gymnodactylus caspius Boulenger, 1. c., Yol. 3, p. 480. 

Yon dieser Art liegen zwei in der Umgebung von Durun am 
7. April 1886 gesammelte SS vor; ein ? stammt von Tschikischl- 
jar und wurde am 27. April 1886 erbeutet. 

Nach Herrn Dr. A. Walter's Angaben „ist dieser Gecko durch 
den ganzen Westen des transkaspischen Gebietes verbreitet, aber nir- 
gends haufig. Die ersten Exemplare warden am 14. Marz 1886 bei 
Kaaka-kala beim nachtlichen Insektenfang erbeutet. Ausserdem 
wurde er geselien bei Krasnowodsk und auf dem Bely-bugor 
nordlick von Tsckikischljar41. 

Die innersten Nasalen bilden mit einander Sutur oder sind durch 
eine trennende Scliuppe von einander abgedrangt. Ich zahle 26, 26 
und 28 Langsreihen von Ventralschuppen und 23 und 26 Schenkel- 
poren beim Den Riicken zieren 5, den,Scliwanz etwa 10—12 schwarz- 
licke Querbinden. Im tibrigen sind die vorliegenden Stiicke mit Bou- 
lenger's und Strauch's Beschreibungen vollkommen ubereinstimmend. 

Verbreitet ist diese Species in den westliclien Ufergegenden des 
Kaspisees um Baku und Salian und langs der ganzen Ostkuste bis 
zur Insel Kug-aral im Aralsee (Alenitzin) und bis Stadt Cliiwa, stid- 
ostlick zum mindesten bis Kaaka-kala in Transkaspien, also etwa bis 
zum 61., resp. 60° ostl. Lange Greenw. Im Sliden bilden die Um¬ 
gebung von Astrabad in Nordpersien und weiterhin die persischen 
Grenzgebirge vorliiufig die Grenze fur die Verbreitung dieser Art. 
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6. Oymnodactylus fedtschenhoi Straucii 1887. 

1853. Gijmnodactylus geckoides Blyth, in: Journ. Asiat. Soc. Bengal, 
Vol. 22, p. 410, von Spix. 

1872. Gymnodactylus caspius Stoliczka, in: Proc. Asiat. Soc. Bengal, p. 80 
und 126, non Eichwald. 

1873. Gymnodactylus caspius N. A. Sewertzow, Turkestanskie Jewotnie, 
Moskau, p. 71, non Eichwald. 

1887. Gymnodactylus fedtschenkoi Strauch, in: M&n. Acad. Sc. St.-Peters- 
bourg (7), Tome 35, No. 2, p. 46. 

Yon dieser Art sammelte Herr Dr. A. Walter drei Stiieke, ein 
kleines ? am 28. Miirz 1887 in einer Hiitte in Jolotan am unteren 
Murgab in der Merw-Oase, ein weiteres ? bei Tachta am Murgab 
und ein grosses $ am 23. April 1887 in einer Nagelfluehokle am 
Kusclik bei Tschesme-i-bid. 

Die Schnauze ist bei dieser Form fast anderthalbmal langer als 
die Orbita; 10 bis 11 Supra- und 8 bis 9 Infralabialen. Die inneren 
Nasalen bilden in der Mitte Sutur. Das Mentale ist langer als breit 
und bildet ein deutlicheres gleichschenkliges Dreieck als bei dem ver- 
wandten 6r. caspius Eichw. Die grossten Riickentuberkel sind nur 
etwa von lialber Augengrosse; der Kiel derselben ist nicht dornspitzig. 
Bei jilngeren Stiicken sind diese Riickentuberkel ausgesprochener trie- 
driscli, bei alten werden sie fast flach und nierenformig. Die Bauch- 
scliuppen steben in 28, 30 und 30 Langsreihen; das S zeigt 34 Sclien- 
kelporen. 

Auch diese Form besitzt 5 dunkle Querbinden iiber den Riicken, 
12 bis 13 liber den Schwanz. 

Maasse. S von Tschesme-i-bid ? juv. von Jolotan 
Totallange . . 175 117 mm 
Kopflange . . 23 17 „ 
Rumpflange . 52 29 ,, 
Schwanzlange. ? 71 ,, 

ScliwanzUinge zu Totallange wie 1:1,65. 
Bis jetzt ist diese dem G. caspius Eiciiw. ungemein nahestehende 

und, wie es mir fast scheint, nur als lokale Varietat zu betrachtende 
Form gefunden worden bei Tscliesme-i-bid am Kuschk, bei Tacbta am 
mittleren und bei Jolotan am unteren Murgab (Radde & Walter), 
sowie in Ost-Bucliara, bei Samarkand und im Sarafschan - Thale in 
West-Turkestan (Straucii). Sie gelit (vermuthlich durch Afghanistan) 
bis zum Punjab (Blytii). 
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7. Gymnodactyhis rassowi Strauch 1887. 

1873. Gymnodactijliis scaber N. A. Sewertzow, Turkestanskie Jewotnie, 
Moskau, p. 71, uon Euppell. 

1887. Gymnodactyhis russowi Steaucii, in: Mem. Acad. Sc. St.-Peters- 
bourg (7), Tome 35, No. 2, p. 49. 

Von dieser Art wurde nur ein $ im Mai 1886 bei Dort-kuju, 
westlich der Oase Merw, gesammelt. Ausser diesem Stiicke konnte 
nocli ein S von Tscliinas in Turkestan verglichen werden, das die 
SENCKENBERG'sclie Naturforschende Gesellschaft der Giite des Herrn 
G. A. Boulenger in London verdankt. 

Das transkaspisclie Sttick weicht von der STRAucn'schen Besclirei- 
bung und dem Originalstticke von Tchinas nur in folgenden Kleinig- 
keiten ab. Die Extremitaten sind etwaskiirzer; die Yorderextremitat, 
an den Kopf angedruckt, beruhrt kaum die Schnauze, die Hinter- 
extremitat, nack vorn gelegt, erreiclit ebenfalls die Schulter nicht ganz. 
Das Kostrale ist vielleicht etwas breiter und niedriger und zweimal 
breiter als hocli. Postmentalen finden sich bei der transkaspischen 
Form ebenfalls zwei, aber sie sind reclit merklich grosser, breiter als 
lang und bilden in der Mitte mit einander Sutur. Auf dem Kiicken 
stehen nur 8 deutlicke Langsreihen von Tuberkeln; letztere sind von 
annaliernd gleiclier Grosse, die kleineren, mit denselben bei der tur- 
kestaniscben Normalform abwecliselnden Tuberkelschiippclien fehlen 
hier ganzlich. Ich zahle 28 und 30 Langsreihen von Ventralschiipp- 
chen (bei der Normalform 30). Wie bei der Stammform hat das S 4 
Praanalporen; auch sind die Tuberkel in der Ruckenmitte der Lange 
nach bei beiden durch 3, der Quere nach durch 4 Schiippchen von 
einander getrennt. 

Auch in der Farbung sind kleine Unterschiede zu verzeichnen. 
Die transkaspisclie Form ist oben aschgrau mit zahlreichen, sehr feinen, 
heller graulichen und schwarzlichen Langsadern. Zwei schmale, helle 
Langsstreifen sind an den Kopfseiten deutlicher; sie schliessen eine 
Freno-Temporalbinde ein, die aber nicht wesentlich dunkler ist als die 
Riickenfarbe. Der obere dieser hellen Kopfstreifen zieht von der 
Nasalgegend durch das Auge bis iibcr die Insertion der Vorderglied- 
maassen. Von den winkligen, dunkleren Querbinden des Riickens, 
welche in der turkestanischen Stammform so markirt sind, zeigen sich 
hier kaum leise Andeutungen. Die Glicdmaassen sind verloschen hell 
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und dunkel quergebandert, die Finger und Zehen oberseits noch deut- 
licber hell und dunkel geringelt als bei der Stammform. Der Schwanz 
zeigt nur gegen seine Spitze bin etwa 6 hellere Halbringe. Die Kor- 
perunterseite ist weisslicb, hie und da sehr fein grau gepunktet. 

Maasse. S von Dort-kuju (S von Tschinas) 
Totallange .... • 82V. 77 mm 
Kopflange  
Kopfbreite .... • 71/2 

8 
Rumpflange .... • 23i/2 23 ii 
Vordergliedmaassen . 13 15 ii 
Hintergliedmaassen . 19 ii 
Schwanzlange . 47 ii 

Schwanzlange zu Totallange bei der transkaspischen Form 1:1,76 
(bei der turkestanischen Stammart wie 1:1,81, bei Straugh wie 
1 :1,80). 

Von (x, kotschyi Stdchr., dem unsere Art in Grosse und Tracht 
ahnlich ist, unterscheidet sie sich durch nur 8 bis 10 statt 10 bis 12 
Tuberkelreihen, die spaltformige, und nicht runde Ohroffnung, durch 
den an der Basis weniger deprimirten Schwanz und durch das Fehlen 
der Langsreihe grosser Querschilder auf der Mittellinie der Schwanz- 
unterseite. Ueberdies zeigt G. Icotschyi nur eine Schuppe zwischen 
den inneren Nasalen, 6r. russoivi constant zwei in einer Querreihe. Yon 
Gr. Icachhensis Stol. trennt sich 6r. mssowi nach Boulenger durch 
die etwas kleineren Ventralschiippchen, das kiirzere Mentale und die 
kleineren oder weniger deutlichen Submentalen, sowie durch wie die 
bei 6r. Icotschyi spitzeren Caudaltuberkel und durch die etwas geringere 
Lange der Gliedmaassen. G. mssowi Straugh steht somit anschei- 
nend gerade in der Mitte zwischen den auch geographisch durch ihn 
getrennten genannten Arten, und diese Kluft wird noch dadurch mehr 
uberbriickt, dass die turkestanischen Stiicke yon G. russowi in der 
grosseren Gliedmaassenlange sich mehr der indischen Art, die Formen 
von Merw aber in der geringeren Extremitatenlange sich mehr der 
westasiatisch-europaischen Species anschliessen. 

Dieser Gecko geht vom Ostufer des Kaspisees ostlich bis tief nach 
Turkestan hinein und scheint siidlich bis zum Kopet-dagh und bis an 
die afghanischen Grenzgebirge zu reichen. Ausser bei Nowo-Alexan- 
drowsk, Mangyschlak, dem Brunnen Abadchir bei Mangyschlak und 
bei Dort-kuju westlich von Merw hat er sich gefunden bei Charg-usjur, 
sowie in der Wuste Golodnaja, bei Mursa-rabat, Saamin, Tschinas, 
Chodshent und am Mohol-tau, alles Oertlichkeitcn am oder in der Nahe 
des oberen Syr-darja, sowie bei Tschimkent und bei Utsch-kurgan am 
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Naryn. Die Art reiclit also vom Kaspisee ostlicli bis etwa zum 72.0 

ostl. Liinge Greenw., nordlicli aber bis zum 45. * und stidlich bis zum 
37. 0 nordl. Breite. 

Fam. 11. Agamidae. 

8. Agama sanguinolenta (Pall.) 1811. 

1811. Lacerta sanguinolenta Pallas, Zoograph. Eosso-Asiatica, Yol. 3, 
p. 23. 

1823. Agama aralensis Lichtenstein, in: Eyebsmann, Eeise yon Orenburg 
nach Buchara, p. 144. 

1831. Agama oxiana Eichwald, Zoolog. spec. Boss, et Polon., Vol. 3, 
p. 185. 

1834. Trapelus aralensis Eyeesmann, in: Nouy. Mem. Soc. Imp. Nat. Mos- 
cou, Yol. 3, p. 366. 

1841. Trapelus sanguinolentus Eichwald, Eaun. Caspio-Caucasia, p. 89, 
Taf. 14, Eig. 3—4. 

1843. Podorrhoa (Trapeloidis) sanguinolenta Fitzingeb, Syst. Eept., p. 81. 
1851. Agama sanguinolenta A. Duheril, Cat. meth. Eept. Paris, p. 102. 
1873. Stellio aralensis N. A. Sewertzow, Turkestanskie Jewotnie, Moskau, 

p. 71. 
1876. Agama sanguinolenta "W. Alenitzin, Eept. d. Inseln und Gestade 

des Aralsees, St. Petersburg, p. 24. 
1881. Agama agilis W. T. Blanford, in: Proc. Zool. Soc. London, p. 674 

(part.). 
1885. Agama sanguinolenta Boulenger, Cat. Liz. Brit. Mus. ed. 2, Vol. 1, 

p. 343. 
1887. Agama sanguinolenta Boulenger, 1. c. Vol. 3, p. 494. 
1887. Agama (sanguinolenta) Eadde & Walter, in; Petermann's Mitth., 

Bd. 33, p. 275. 

Liegt in 25 Exemplaren aus Transkaspien vor. Davon wurden 
10 beiBal-kuju nordostlich von Askhabad am 24. Februar 1886 im 
Sande erbeutet, eins bei Kaaka-kala am 14. Marz 1886, 3 bei 
Durun am 7. April 1886, eins bei Perewalnaja am 9. April 1886, 
4 bei Molla-kary nahe Michailowo am 11. April 1886, 2 bei Mi- 
cliailowo am 16. April 1886, bei Tschikischljar am 27. April 
1886, eins bei Jagly-olum am 3. Mai 1886 und eins am Wege 
zwisclien Geok-tepe und Germab am 22. Mai 1886. 

Herr Dr. A. Walter bemerkt liber diese Art, dass sie „in ganz 
Transkaspien das gemeinste Eeptil und zwar sowohl im Sande, wie in 
der Lehmsteppe, den Oasen und im Gebirge sei, auf der Hohe des 
letzteren aber doch weniger zahlreich auftrete als in der Ebene. Sie 
zeige sick als die gegen die Sonnengluth resistenteste Form, die selbst 

2 
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im Juni und Juli iiocli allenthalben reichlich anzutreffen war, naclidcm 
Testudo horsfieldi bereits ganz verscliwunilen und die andern Eideclisen 
selten geworden waren. Yon Ende Mai ab sak man diese Agamen am 
Tage mit Vorliebe auf den Spitzen verschiedener Pflanzenstauden und 
Strauclie sitzen, wahrend sie im kiilileren, feuchten Friihjahr sich streng 
am Boden hielten. Offenbar bot spater der erhabene Sitz giinstigere 
Ausbeute an sclxwarmenden Insekten. Das erste Auftreten beobaclitcten 
wir am 24. Februar, doch fanden wir an diesem Tage nur erwach- 
sene $ <J". 

Nach Kadde mogen die Thiere auch deshalb gem hocli in die 
sparlich belaubten Gebtisclie steigen, weil sie dort gesicherter vor 
Naclistellungen ihresgleichen sind, da die grosseren Exemplare gern 
die kleineren fressen. 

Unter den mir vorliegenden Stiicken zahle icli 13 5 ?? und 
7 junge Exemplare. 

Die Occipitalschuppe ist nicht vergrossert und die Schwanzschuppen 
bilden keine Wirtel. Die vierte Zehe ist langer als die dritte. Die 
Kiickenschuppen sind gleichgross, scharf dornspitzig, viel grosser als 
die scharf gekielten Bauchschuppen. Das Nasloch ist grade iiber dem 
Canthus rostralis eingestochen. Das $ zeigt eine doppelte, selten drei- 
faclie Querreihe von Praanalporen. In der vorderen Keihe stehen 4 
bis 10, in der hinteren 9 bis 12, im Mittel 8+10 solcher Poren; nur 
einmal finde ich drei Reihen von 10 + 11+7 Praanalporen. 

Das Mannchen ist bleich olivengrau einfarbig oder mit undeut- 
liclien grauen oder kupferrothen Querbinden geziert oder seltner mit 
ein oder drei fleckig unterbrochenen, schwarzblauen, wenig scharf mar- 
kirten Langsbinden auf dem Riicken gezeichnet; auf dem Schwanze 
stehen 17 bis 21 fast immer recht deutliche, quere Halbringe. Das 
briinstige Mannchen zeigt blaue bis dintenschwarze, meist seitlich etwas 
langsstreifige Kopfunterseite und oft auch schwarze Bauchseiten, die 
dann von hellen, in Querzonen gestellten Punktfleckchen durchschwarmt 
sein konnen. 

Das Weibchen zeigt nur eine einfache Reihe von 7 oder 8, seltner 
eine Doppelreihe von wenig deutlich hervorgehobenen und daher 
schwieriger zu ziihlenden Praanalporen. Die dunklen Querbinden auf 
Riicken und Schwanz sind meist weit deutlicher als beim Mannchen, 
mitunter aber auch noch verloschener; auf dem Schwanze ziihle ich 
18 bis 19 dunkle Halbringe. Die ganze Unterseite ist einfarbig horn- 
gclb. Das briinstige Weibchen zeigt mitunter jederseits auf den Seiten 
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des Eiickens 5 Paar blutrothe, rotlibraune oder schwarzbraune Flecke, 
die aucli zu Doppelflecken mit einander verschmelzen konnen. 

Am reiclisten ist die Farbung und Zeiclmung ganz junger Stiicke. 
Ein solches von Molla-kary zeigt auf ascligrauem Grunde in der Augen- 
gegend zwei dunkelbraune Querbinden iiber den Kopf, sowie eine vom 
liinteren Augenrand ausgehende, ahnlich gefarbte Langsbinde an den 
Seiten des Halses. Den ganzen Riicken durchziehen 6, hier und da 
leiclit fleckig unterbrochene, etwas wellige, breite, dunkelbraune, schwarz- 
gesaurate Langsstreifen, deren beide mittelsten sich vorn auf dem 
Nacken n-forraig vereinigen. Die ganze Korperunterseite ist mit grau- 
lichen Langsstreifen genetzt, und die Binden des Sclrwanzes umziehen 
— wenn auch etwas verloschen — auch die Unterseite desselben. Yon 
der Bauchzeichnung und noch ofter yon der Kinnzeichnung erhalten 
sich Reste beim $ langer als beim so dass also auch bei dieser 
Eidechse Jugendmerkmale dem weiblichen Geschlecht noch anhaften, 
wahrend sie im mannlichen Geschlecht bereits verschwunden sind. 

Bei anderen jungen Exemplaren von Durun und Kaaka-kala sind 
diese Langsbinden des Riickens nicht in solchem Maasse ausgesprochen 
und deutlich eigentlich nur auf Hals und Nacken entwickelt; auf dem 
Riicken selbst treten Querbinden auf; die Mittellinie des Riickens 
selbst aber ziert eine Langsreihe von 6 bis 7 hellgrauen, langsovalen, 
dunkel begrenzten Makeln. 

Maasse: 88 Bal-kuju. 
Totallange ... 292 273 266 263 262 251 250 241 221 mm 
Kopf bis Gularfalte. 35 32 31 31 28 29 31 27 30 „ 
Rumpflange ... 67 60 67 60 63 59 63 57 62 „ 
Schwanzlange . . 190 181 168 172 171 163 156 157 139 „ 

88 Molla-kary. Michailowo. 
Totallange .... 261 235 mm 
Kopf bis Gularfalte . 30 25 „ 
Rumpflange .... 62 57 „ 
Schwanzlange . . . 169 153 „ 

Schwanzlange zu Totalliinge beim 3 im Mittel (von 11 Messungen) 
wie 1:1,55. 

Molla-kary. Geoktepe-Germab. 
Totallange .... 234 216 mm 
Kopf bis Gularfalte .26 25 „ 
Rumpflange .... 58 61 ,, 
Schwanzlange . . . 150 130 „ 

Schwanzlange zu Totallange beim $ im Mittel (von 2 Messungen) 
wie 1:1,61. 
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juv. Molla-kary. Michailowo. Tschikischljar. Perewalnaja. 
Totallangc ... 211 210 189 107>/2 mm 
Kopf bis Gularfalte . 23 24 24 14 
Rumpflange ... 52 51 28 30i/2 „ 
Schwanzlange . . 136 135 117 77 

Schwanzlange zu Totallange beim jungen Thier im Mittel (von 4 
Messungen) wie 1:1,54. 

Die Art wurde von der Expedition auf der ganzen Strecke von 
Michailowo und Tschikischljar bis Askhabad und dariiber hinaus uberall 
nachgewiesen. Ihr Yerbreitungsgebiet dehnt sich iiber ganz Trans- 
kaspien aus (Eichwald, Radde & Walter) im Nor den von der Te- 
rekmiindung in Ciskaukasien (Eichwald) iiber den Nordwesten und 
Norden des Kaspisees bis zum Aralsee und Syr-darja (Boulenger), 
im Siiden bis zum Atrek, dem Kopet-dagh (Radde & Walter) und 
noch liber das afghanische Grenzgebirge hinaus bis Alt-Gulran in 
Nord-Afghanistan, im Osten bis zu den mehr gebirgigen Theilen von 
West-Turkestan (Boulenger). 

9. Agama caucasia (Exchw.) 1831. 
1811. Lacerta muvicutu Pallas, Zoogr. Eosso-Asiatica, Yol. 3, p. 20, non 

Shaw. 
1811. Lacerta stellio Pallas, 1. c., p. 24, non LiNtrij. 
1831. Stellio caucasicus Eichwald, Zool. spec. Ross, et Polon., Yol. 3, 

p. 187. 
1831. Stellio vulgar is Menkteies, Catal. raisonne, p. 64, non Latreille. 
1841. Stellio caucasius Eichwald, Faun. Caspio-Caucasia, p. 80, Taf. 13, 

Pig. 1—8 (Osteologie). 
1872. Stellio persicus Andebson, in: Proc. Zool. Soc. London, p. 382, 

Eig. 
1876. Stellio caucasicus Blanfobd, Eastern Persia, Yol. 2, Zoology, p. 322, 

Taf. 20, Eig. 1. 
1885. Agama caucasica Boulenger, Cat. Liz. Brit. Mus. ed. 2, Vol. 1, 

p. 367. 
1886. Stellio caucasius Boettger, in: Badde, Eauna u. Plora des siid- 

westl. Caspi-Gebietes, p. 61. 

Liegt in 10 Exemplaren vor, von denen eines in der Kelte- 
tschinar-Schlucht im Kopet-dagh etwa 20 Werst siidostlich von 
Askhabad am 21. Februar 1886, 2 an der Balchanhohle im Grossen 
Balchan bei Bala-ischem am 13. April 1886, eins bei Jagly-olum 
am 4. Mai 1886 und 6 auf dem Wege von Geok-tepe nach Ger- 
mab am 22. und 24. Mai 1886 gesammelt wurden. 

Nach Herrn Dr. A. Walter's Mittheilungen „lnilt sich diese Art 
auch in Transkaspien streng ans Gebirge, wo sie im Kopet-dagh vom 
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Fuss bis zur Kammhohe von Anfang April an ungemein haufig war, 
besonders zahlreiclx aber die Schluchtwande in halber Hohe bevolkert, 
vorwiegend auf nacktem Fels und Geroll. Das erste Exemplar beob- 
achtete ich am 31. Marz 1886 bei Bagyr und erbeutete die ersten 
Exemplare am 13. April 1886 im Grossen Balchan, auf halber Hohe 
des Siidabfalls iiber Bala-ischem. Ausserhalb des Gebirges findet 
man diese Eidechse noch in den bei Varanus zu erwahnenden Ero- 
sionsschluchten der hohen, festen Uferwande grosser Flusslaufe, so am 
Atrek massenhaft bei Jagly-olum und Tschat." 

Ganz iibereinstimmend mit Stucken aiis Rasano in Talysch, mit 
Blanford's wahrhaft lebenstreuer Abbildung und mit Boulenger's 
sorgfiiltiger Beschreibung. Sclnvanzwirtel aus zwei Schuppenringen 
bestehend; die Schuppen des Schwanzes nicht grosser als die Schuppen 
auf der Oberseite der Tibia. Kehlschuppen ohne Kiele. Nur 150 bis 
180 Schuppen rund um die Mitte des Korpers. Die Zahl 180 finde 
ich bei einem besonders alten $ von Jagly-olum; die Durchschnitts- 
zahl von 8 Zahlungen betrug dagegen nur 160. Im allgemeinen be- 
tragt die Anzahl der Schuppen um die Rumpfmitte bei alten S3 
durchweg etwas mehr als beim $. Die vergrosserten Schuppen der 
Vertebralzone sind mehr oder weniger deutlich, meist aber nur schvvach 
gekielt und stehen in 8 bis 10, im Durchschnitt aber in 9 Langsreihen. 
Die Zahl der Rumpfschuppen ist bei dieser Art augenscheinlich ebenso 
grossen Schwankungen unterworfen wie die Kielung der Schuppen der 
Riickenzone und der Gliedmaassen. Wahrend bei den $$ von Geok- 
tepe sich auf der etwas gewolbten Oberflache der mittelsten Riicken- 
schuppen nur matte Kiele nachweisen lassen, zeigen nach dem andern 
Extrem hin die von Jagly-olum flache Ruckenschuppen mit sehr deut¬ 
lich comprimirten, erhabenen Kielen, wie solche auch auf den Glied¬ 
maassen starker zur Geltung kommen. In der letzten Schwanzhalfte 
zeigt sich bei einem $ von Jagly-olum auch das Einschieben einer 
dritten Schuppenreihe in die meisten Wirtel des Schwanzes. 

Die Farbung der transkaspischen Exemplare dieser Art ist die 
typische. Ganz alte $$ von Bala-ischem und Jagly-olum sind hell 
olivenbraun und nur an den Rumpfseiten fein, aber reichlich mit 
Schwarz reticulirt oder unvollkommen geaugt. Die Unterseite von 
Kopf und Hals ist beim $ weissgelb mit groben schwarzen Netzmakeln 
oder Liingsflecken; die Kopfunterseite beim $ graulich, die Brust und 
der Bauch gelblich, die Kopfunterseite reichlicher, Brust und Bauch 
sparsamcr dunkelgrau gefleckt und punktirt. Ganz alte $$ von Bala- 
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ischein und Jagly-olum tragen ganz einfarbig hellaschgraue Kopfunter- 
seite und Yorderbrust. 

Maasse: 8$. Jagly-olum. Keltetschinar. Geoktepe-Gennab. Balchan. 
Totallange . . . 334 291 282 243 mm 
Kopflange . . . 35 29 31 26 „ 
Kopfbreite . . 31 25 87V. 24 „ 
Kumpflange . . . 101 89 91 75 „ 
Vordergliedmaassen. 65 55 56 50 „ 
Hintergliedmaassen. 101 85 81 80 „ 
Schwanzlange . . 198 173 160 142 „ 

Schwanzlange zu Totallange beim <J im Mittel wie 1:1,71 (bei 
Stiicken aus Talysch im allgemeinen wie 1:1,73). 

? Geoktepe-Germab. 
Totallange .... . 238 mm 
Kopflange .... . 28 >> 
Kopfbreite .... 
Rumpflange .... . 80 
Vordergliedmaassen . . 52 >> 
Hintergliedmaassen . 75. 
Schwanzlange . . . . 130 

Schwanzlange zu Totallange beim $ wie 1:1,83. 

Abgesehen von verschiedenen anderen Punkten Transkaukasiens 
und Russisch - Armeniens kennt man diese Art von Baku, Suant, Ra- 
sano u. a. Orten im Talyschgebirge. Sodann findet sie sich in ganz 
Nordwest-, Nord- und Nordost-Persien ostlicli bis Bezd und Chin-kalak 
in Nord-Afghanistan, sowie auch in dem Siidwest-Zipfel Transkaspiens, 
siidlich des 40. Breitegrades, iiberall aber nur im Gebirge. 

10. JPhrynocephaltis helioscopus (Pall.) 1771. 

1771. Lacerta hclioscopa Pallas, Iteise d. yersch. Prov. d. Kuss. Reiches, 
Vol. 1, p. 457. 

1790. Lacerta uralcnsis Gmelin, in: Ltkke, Syst. Nat., Yol. 1, p. 1073. 
1833. Phrynocephalus helioscopus Ghayeniiorst, in: Nov. Act. Acad. Leop. 

Carol., Yol. 16, p. 934, Taf. 64, Fig. 9, 14. 
1834. Phrynocephalus Zielioscopi/s Eveusmann, in: N. Mom. Soo. Imp. Nat. 

Moscou, Tomo 3, p. 364, Taf. 32, Fig. 3. 
1873. Phrynocephalus helioscopus N. A. Sewebtzow, Turkestanskio Jewotnie, 

Moskau, p. 71. 
1876. Phrynocephalus helioscopus W. Alenitzin, Kept. d. Inseln u. Gestado 

des Aralsees, St. Petersburg, p. 21. 
1885. Phrynocephalus helioscopus IJouxengeb, Cat. Liz. Brit. Mus., ed. 2, 

Yol. 1, p. 371 (part.). 



Die Reptilien und Batrachier Transkaspiens. 23 

Yon dieser Art liat die Expedition 7 Stiicke gesammelt und ein- 
geschickt; 3 davon warden am 7. April 1886, darunter ein trachtiges ?, 
bei Durun, 2 am 13. April in der Nalie von Bala-ischem und 2 
am 27. April bei Tscliikiscliljar erbeutet. Diese Eidechse ist 
nack Herrn Dr. A. Walter „durck ganz Transkaspien sehr haufig 
und halt sick vorwiegend an den Sand". 

Die Dorsalpholidose ist keterogen; die Nasalen sind durck ein bis 
drei Sckuppcken von einander getrennt, die Zeken kraftig gefranst. Von 
Th. persicus de Fil. u. a. versckieden durck langeren Sckwanz, andere 
Kopfform, 1—3 statt constant 5 Sckuppcken zwiscken den Nasalen 
und feklende Hinterkopfcrista. 

Yon Boulenger's Besckreibung sind die vorliegenden Stiicke nur 
abweickend durck constant nur 1 bis 3 Sckuppenreiken zwiscken den 
Nasalen, durck glatte oder sckwack gekielte Kiicken- und gekielte 
Gliedmaassensckuppen. Die Nasalen der vorliegenden Stiicke sind ge¬ 
trennt durck 1, 2, 2, 2, 2, 3 und 3 Sckiippcken; 2 Internasalsckuppen 
ist also die Normalzakl. 

Farbung oben sckmutzig griingrau. Im Nacken links und reckts 
ein grosser, carminrotker, sckwarz und kimraelblau eirigefasster Augen- 
fleck. Riicken beim S im allgemeinen weniger deutlich mit dunklen 
Flecken oder Querbinden gezeichnet, kaufig und beim ? stets mit 
jederseits vier sckwarzlicken Querflecken, von denen die beiden vor- 
dersten Paare vorn und kinten kimmelblaue Randmakeln zu tragen 
pflegen und oft auck nock rotkes Centrum besitzen. Grosse sckwarze 
Flecke auf den Gliedmaassen; Sckwanz oberseits mit 9 bis 12 matten, 
graulicken Halbringen. Unterseite beingelb, Rand des Unterkiefers 
jederseits beim ? mit etwa 5 grossen, rundlichen, grauen Wiirfelflecken, 
kaufig auck mit grauen Marmorzeicknungen auf Kekle und Brust; diese 
Zeicknungen der Unterseite beim $ im allgemeinen weniger markirt. 
Letztes Sckwanzdrittel beim $ unterseits carminrotk. 

Maasse Balckan. Durun. Tsckikisckljar. Durun. 
Totallange . . . 123 122 112 107 mm 
Kopf b. z. Gularfalte. 15 l®1/. 131/, „ 
Grosste Kopfbreite . 13 14 13V. 137s » 
Kopfrumpfliinge . . 49 52 49 48 „ 
Schwanzlange . . 74 70 G3 59 „ 

Sckwanzlange zu Totalliinge beim <J im Mittel wie 1:1,74 (beim 
S von PAr. pcrsicus wie 1:1,95). 



Tschikischljar. Durun. 
"St/, 1161/2 mm 

IS'/s 15 „ 
"V. .. 

53'/, M*/. » 
65 64 
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Maasse: ??. Bala-ischem. 
Totallange . . . 121 
Kopfb. z. Gularfaltc. 
Grosste Kopfbreite . 
Kopframpflange . . 
Schwanzlange . . 

Schwanzlange zu Totallange beim ? im Mittel wie 1:1,81 (beim 
5 von Phr. jpersicus wie 1:2,11). 

Bekannt ist die Art aus der Kirgisensteppe bei Astrachan, aus 
Sudwest-Sibirien, vom Sysfyk-kul, der West-Golodoaja, von Mangy- 
schlak (Boulenger und Mus. Senckenberg.), aus der Umgebung des 
Aralsees und dem ganzen Gebiet nach Westen bis zum Kaspisee, nach 
Osten bis zu den Gebirgen Turkestans, nach Stiden bis zum Atrek, 
dem Kopet-dagh und den afghanischen Grenzgebirgen. In Talysch 
und Persien wird er durch den verwandten, aber nach meiner Ansicht 
specifisch verschiedenen Phr. persicus ersetzt. Die Art lebt also vom 
Siidosten des europaischen Kusslands an iiber das ganze West-Sibirien 
stidlich des 48. 0 Br. und in den Wustengebieten von ganz Turan und 
Turkestan. 

11. Phrynocephalus raddei Bttg. 1888. 

(Taf. I, Fig. 2 a—c). 
1887. Phrynocephalus caudivolvulus Badde & Walter, in: PetebmaWs 

Mitth., Bd. 33, p. 275, non Pallas. 
1888. Phrynocephalus raddei Boettgeu, Zoolog. Anzeiger 11. Jahrg., p. 262. 

Char. Valde affinis Phr. helioscopo (Pall.), sed minor, 
pholidosi prorsus homogenea et digilo quinto pedis longiore discrepans. 
— Pholidosis dorsi et baseos caudae homogenea, squamae regionis ver- 
tebralis dilatatae, sat magnae, subcarinatae, distincte majores qaam 
laterum; squamae spinosae ad later a capitis collique nullae. Squamae 
pectorales abdominalesque laeves; plica lateralis distinct a; cauda marts 
trunco fere duplo major, feminae paulo minor. Nasalia antrorsim 
spectantia squamis 1 {rarissime 2) inter se separata. Digiti pedis 
extus sat valide fimbriati; quintus squamis subdigitalibus 11—13 {in 
Phr. helioscopo 9 —10) tectus; ungues breves, validi. — Ocelli 
sanguineo-caerulei magni supraaxillares adsunt; gula pectusque gri- 
seo non marmorata; apex caudae obtusus, feminae et speciminum ju- 
niorum niger. 

Yon dieser Art liegen 1 S und 6 ?? von Perewalnaja vor, 
welche von der Expedition am 9. und 10. April 1886 gesammelt wor- 
den sind. 
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M a a s s e. s ? ? ? ? ? ? 
Totallange . . . 104,/2 102 97 95 94 90 84 mm 
Kopflange . . . 12 "Vi "V. 11 H1/. 11 10 u 
Kopfbreite . . . 12V, 12 12 H'/a nV. "V. 11 5> 
Rumpflange . . . 32 34i/t 327. 30 29V. 29 26 >» 
Vordergliedmaassen 22 20V. 21 20V. 20V. is1/. 18'/. 
Hintergliedmaassen. 36 32 MV. 33 32 31V. 30 V 
Schwanzlange . . 60Vs 56 53 54 53 50 48 

Sclnvanzlange also zu Totallange beim S wie 1:1,73, beim ? im 
Mittel wie 1:1,79, also nicht wesentlich abweichend von den Verhalt- 
nisszahlen bei Phr. helioscopus (Pall.). 

Die Species ist dem Phr. helioscopus (Pall.) iiberhaupt so ausser- 
ordentlich ahnlich, dass es geniigen diirfte, sie mit demselben ein- 
gehend zu vergleiclien. Der Yorderkopf ist sehr convex, weit ab- 
scbilssiger als bei Phr. caudivolvulus (Pall.). Die Schnauze ist ein 
klein wenig mehr zugespitzt als bei Phr. helioscopus; alle Kopfschuppen 
sind deutlicher gekielt als bei diesem, aber haben fast die gleiche 
Grosse, Lage und Vertheilung. Die Schuppen oben auf der Mitte des 
Halses sind dagegen bei der neuen Art etwa um das Doppelte grosser 
als bei Phr. helioscopus. Das Nasale ist vertikal mit seiner Flache 
nacli vorn gerichtet, das Nasloch ebenfalls nach vorn gebohrt, von 
oben geselien vollkommen unsichtbar. Die Nasalen sind durch eine, 
selten durch zwei (einmal beobachtet) Schuppen von einander getrennt. 
Die Riickenschuppen zeigen gleiche Beschaffenheit, sind ziemlich gross, 
langs der Ruckenmitte noch mehr vergrossert, flach und etwas imbricat, 
an den Seiten merklich kleiner, alle schwach gekielt, die Kiele beim 
Mannchen starker als beim Weibchen; nirgends nagelformige oder 
hockerige Tuberkelschuppen. Langs der Rumpfseiten zieht eine 
schwache, aber deutliche Lateralfalte. Kehl-, Brust- und Bauch- 
schuppen glatt und ohne Dornspitzen. Die Schuppen auf der Ober- 
seite der Gliedmaassen sind sehr deutlich gekielt, ohne untermischte 
Tuberkelschuppen. Zehen mit zwei Reihen von Fransen, die an der 
Aussenseite viel kraftiger entwickelt sind als an der Innenseite. Fransen 
der Zeheninnenseite iiberhaupt entschieden schwiicher als bei Phr. he¬ 
lioscopus. Zehen verhaltnissmassig kiirzer. Fuss mit vierter Zehe erheb- 
lich langer als die Tibia, bei Phr. helioscopus wenig langer. Fiinfte Zehe 
schlank, nach vorn gelegt mit der Spitze fast die Spitze der ersten Zehe 
erreichend, bei Phr. helioscopus viel kleiner, robuster, nach vorn gelegt 
mit der Spitze wenig liber die Basis der ersten Zehe hinausreichend. 
Unterseite der fiinften Zehe mit 11 bis 13, bei Phr. helioscopus nur mit 
9 bis 10 Hypodactylschildchcn gedeckt. Klauen kurz, robust, bei beiden 
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Arten ziemlicli ubereinstimmend gebildet. Der nacli vorn angelegte 
Hinterfuss reicht hoclistens bis zur Rachencommissur. Schwanz rund, 
an der Basis niedergedruckt und beim <J parallelseitig, beim $ mehr 
conisch verscbmalert, mit stumpfer Endspitze, oben mit vorn schwach, 
hinten starker gekielten Schuppen bedeckt. Die Schwanzlange be- 
triigt 12I3 bis 2nial so viel wie die Rumpflange von Kehlfalte bis 
After. 

Auch die Farbung und Zeichnung ist der von Phr. Jidioscopus 
(Pall.) ahnlich, zeigt aber mehr Lelimgelb und eine andere Stellung 
des carminroth-blauen Hauptaugenflecks. Wahrend namlich bei Phr. 
helioscopHs der grossere und leuchtender gefarbte Ocellus paanveise 
links und rechts auf dem Halse liegt, und ein zweites kleineres, 
schwarzes, nur vorn und hinten blau eingefasstes Fleckenpaar die 
Scapulargegend ziert, stehen hier die Hauptaugenflecken in der Sca- 
pulargegend, und die Halsfiecken sind, wenn vorhanden, weder durch 
rothe noch durch blaue Farbung ausgezeichnet. 

Die Oberseite ist graulich lelimgelb, iiberall aufs Feinste und 
Dichteste schwarz bestaubt. Der Riicken tragt jederseits 3 bis 5 
dunkle, gelb umsaumte Fleckentnakeln, deren erste, halbmondfdrmig 
mit der Hohlung nach aussen grade in der Scapularregion gelegen, 
eine grosse, carminrothe, aussen blau umgrenzte Makel einschliesst; 
die darauffolgenden Fleckenpaare sind schwarzgrau gefarbt. Der 
Schwanz zeigt oberseits 6 bis 9 gleichfalls schwiirzliche, gelb umsaumte 
Doppelflecken. Die Unterseite des Korpers ist einfarbig weissgelb, 
der Unterkieferrand hinten oft mit einem graulichen Liingswisch, nicht 
graulich gewiirfelt, die Schwanzbasis schwefelgelb oder gelbgriin, die 
Schwanzunterseite selbst beim 3 grau mit sehr verloschener, dunklerer 
Spitze und 5 schwach dunkleren Ringen vor derselben, beim ? und 
Jungen aber weiss mit schwarzlicher Endspitze und meist 4, seltner 
3 oder 2 schwarzlichen Halbringen vor derselben. 

Diese Art halt sich nach Dr. A. Walter's Aufzeichnungen „hau- 
figer in der Hungersteppe auf, wo wir sie Nachts beim Insektcnfang 
mit der Laterne mehrfach auf niederen Strauchem schlafend fanden. 
Der Schwanz wird in solchem Falle als Klammerapparat benutzt." 

Yon Phr. caudivolvulus (Pall.), dem die Art weit ferner steht 
als dem echten Phr. helioscopus (Pall.), ist sie leicht zu unterscheiden 
durch die glatten Brust- und Bauchschuppen, den im Verhaltniss zu 
seiner Liinge breiteren Kopf, die mehr abschussige Stirn, die bei der 
neuen Art mindestens doppelt so grossen Supraorbitalschttppchen, die 
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Form der kurzereu, aber kraftigeren Krallen und die Farbung, die 
z. B. nie den bei P/(r. caudivolvulus (Pall.) wohl stets vorhandenen 
liellen, jederseits von einer schwarzliclien Langslinie eingefassten Seiten- 
streifen zeigt. 

Yon dem persiscli - afghanischen J'hr. maculatus Anders, unter- 
scheidet sie sick durcli die geringere Korpergrosse, den kiirzeren Schwanz, 
den mehr gerundeten Kopf und die grade nach vorn und nicht auf- 
warts gericliteten Nasenofinungen. 

Phr. raddei, der sich nach seiner grossen Uebereinstimmung mit 
P/ir. helioscopus (Pall.) ofl'enbar von demselben abgezweigt haben 
muss, ist bis jetzt nur von Perewalnaja, wo letztere Art zu fehlen 
scheint, mit Sicherheit nachgewiesen worden. Ich konnte diese Form 
in Anbetraclit ihrer ganzlich abweichenden Riickenpholidose und ihrer 
auffallend verlangerten fiinften Zehe nicht wohl als Varietat zu Phr. he¬ 
lioscopus stellen, gestehe aber, dass nahezu alle tibrigen Unterscheidungs- 
merkmale fiir mich nicht geniigt hatten, die Form als Species abzu- 
trennen, so grosse Uebereinstimmung zeigen beide so wohl in ihrem 
Habitus als auch namentlich in der Art ihrer Farbung und Zeich- 
nung. 

(12.) Flirynocephalus caudivolvulus (Pall.) 1811. 

1811. Lacerla caudivolvula Pallas, Zoograph. Rosso - Asiat., Yol. 3, 
p. 27. 

1823. Agama caiidivtth'ulii Liciitenstein, in: Eveksmann, Eeise von Oren¬ 
burg nach Buchara, p. 143. 

1841. Phrynocephalus caudivolvulus Eichwald , Faun. Caspio - Caucasia, 
p. io7, Taf. 12, Eig. 6—7, Taf. 13, Fig. 9—14. 

1873. Phrynocephalus caudivolvulus N. A. Sewebtzow, Tarkestanskie Je- 
wotnie, Moskau, p. 71. 

1876. Phrynocephalus caudivolvulus "VV. Alj'nitzin, Tiept. d. Inseln u. Ge- 
stade des Aralsees, St. Petersburg, p. 19. 

1885. Phrynocephalus caudivolvulus Boulkngkr, Cat. Liz. Brit. Mus., ed. 2, 
Yol. 1, p. 375. 

Wurde in dem von der Expedition durchforschten Gebiete nicht 
angetroifen. 

Die Art scheint nur die nordlichstcn Theile Transkaspiens, aber 
ihrer ganzen Breite nach, zu bewohnen; sic geht von dem Nordost- 
ufer des Kaspisees nach Osten iiber das Gebiet des Aralsees und 
Turkestan, nordostlich bis zum Alakul-See, siidostlich bis Kaschmir, 
Tibet und Nord-China. 
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13. Plirynocephahis interscapidaris Light. 1856. 
1856. Phrynocephalus inter scapular is Lichtenstein , Nomencl. Eept. Mus. 

BeroliD., p. 12. 
1873. Phrynocephalus inter scapular is N. A. Sewertzow, Turkestanskie Je- 

wotnie, Moskau, p. 71. 
1885. Phrynocephalus interscapularis H. Lansdell, Euss. - Central-Asien, 

Wiss. Anhang, p. 32. 
1885. Phrynocephalus interscapularis Boulenger, Cat. Liz. Brit. Mus., ed. 2, 

Yol. 1, p. 378. 

Liegt in 16 Exemplaren vor, von denen 6 am 10. April 1886 bei 
Perewalnaja, 10 am 11. April bei Molla-kary erbeutet wurden. 

Nach Herrn Dr. A. Walter ist diese kleinste Phrynocephalus- 
Art des Gebietes „m grosser Haufigkeit durch ganz Transkaspien ver- 
breitet und ausschliesslich an den Sand gebunden". 

Die Dorsalpholidose ist homogen, die Schuppen der Riickenregion 
sind sekr klein, nicht grosser als die der Eumpfseiten; lange Dorn- 
schuppen stehen auf den Seiten des Kopfes und des Halses. Constant 
nur eine Schuppe zwischen den Nasalen. Gliedmaassen lang. Korper- 
sclmppen im allgemeinen glatt, Kiele fast tiberall sehr undeutlich. 
An den Kopf- und Halsseiten stehen in mehreren kurzen Langsreihen 
dreieckig hervorragende, mit ihrer Spitze theilweise nach oben, theil- 
weise nach vorn gerichtete Dornschuppen. Die Lateralfalte, die Hin- 
terkante der Oberschenkel und die Seitenkante des Schwanzes tragen 
je eine Langsreihe von feinen, dornartigen Zahnchen; iiber der Lateral¬ 
falte befindet sich ausserdem noch eine ihr parallel laufende Langs¬ 
reihe von sehr zahlreichen, feinen Dorngruppen. 

Oberseits braungelb mit heller gelben und schwarzlichen Schupp- 
chen bestaubt und gemarmelt; auf dem Kopfe weissgelbe, schwarzum- 
saumte Punkte und tiberdies wenig hervorstechende, aber ziemlich 
symmetrisch gestellte, wurmformige, rothbraune, schwarzumsaumte 
Zeichnungen. 5—6 ahnliche, kleine, querovale, rothbraune, schwarz¬ 
umsaumte Doppelflecken langs der Mitte des Hinterriickens und auf 
der Schwanzbasis. Eine Langsbinde liber der Lateralfalte und ihre 
Fortsetzung auf dem ersten Yiertel der Schwanzseiten, sowie eine 
Liingsbinde auf der Hinterseite der Oberschenkel schwiirzlich gefiirbt. 
Erwachsene Thiere zeigen mitten auf dem Vorderriicken einen un- 
paaren, liingsovalen, carminrothen, von zwei bis drei dunklen, concen- 
trischen Linien eingerahmten, grossen Fleck, der aber in seiner leuch- 
tenden Farbung sehr verganglich zu sein schcint. Unterseits elfen- 
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beimveiss, die Schwanzspitze und mehr als das letzte Viertel des 
ganzen Scliwanzes tiefschwarz; vor dieser schwarzen Spitze 3 oder 4 
nach dem After zu sclimiiler werdende, ebenfalls tiefscliwarze Halbringe. 
Bei 9 Stucken finde ich ausser der schwarzen Schwanzspitze noch 3, 
bei 7 Stucken 4 solcher schwarzen Halbzirkel. 

Maasse. & Molla - kary. S Perewalnaja. ?Molla-kary. 
Totallange ... 84 77 751/2 72 G?1/^ mm 
Kopf bis Gularfalte . U1^ 11 11 IQi/a 10 »» 
Kopfbreite ... 9 9 101/2 9 8 9 ,, 
Schwanzrumpflange 37 35 331/2 321/2 341/2 ,, 
Schwanzlange . . 47 42 40 35 43 »» 

Schwanzlange zu Totallange beim S im Mittel wie 1 :1,86 (bei 
Boulenger wie 1:1,88), beim ? wie 1:1,80. 

Sicher bekannt ist diese eigenthiimliche kleine Art bis jetzt nur 
aus einem verhaltnissmassig kleinen Bezirk am Ostufer des Kaspisees, 
namlich von Krasnowodsk (Boulenger und Mus. Senckenberg.), der 
Insel Tscheleken im Kaspisee (Blgr. und Mus. Senckenbg.) und von 
Molla-kary und Perewalnaja am Anfange der transkaspischen Bahn 
(Radde & Walter). Nach Walter geht sie freilich quer durch ganz 
Transkaspien und nach Sewertzow und Lansdell ostlich sogar bis 
in den Nordwesten Turkestans. 

14. Nirynocepliahis mystaceus (Pall.) 1772. 

1772. Lacerta mystacea Pallas, Eeise d. yersch. Prov. d. Buss. Keichs, 
Vol. 3, p. 702. 

1802. Lacerta lobata Shaw, Gen. Zool., Amph., Vol. 3, p. 244. 
1811. Lacerta aurila Pallas, Zoograph. Eosso-Asiatica, Vol. 3, p. 21. 
1823. Jgama aurita Lichtenstein, in: Eyersmann, Keise yon Orenburg 

nach Buchara, p. 142. 
1831. Megalochilus auritus Eichwald, Zool. spec. Boss, et Polon, Yol. 3, 

p. 185. 
1834. Phrynocephalus auritus, Eyersmann, in: Nouv. M^m. Soc.- Imp. Nat. 

Moscou, Tome 3, p. 360. 
1873. Phrynocephalus auritus N. A. Sewertzow , Turkestanskie Jewotnie, 

Moskau, p. 71. 
1885. Phrynocephalus mystaceus Boulenger, Cat. Liz. Brit. Mus., ed. 2, 

Vol. 1, p. 379. 
1887. Phrynocephalus auritus Radde & Walter, in: Petermann's Mitth., 

Bd. 33, p. 275. 

Yon dieser wohlbekannten Art liegen 10 Exemplare vor. 3 davon 
wurden am 11. April 1886 bei Molla-kary, 3 am 16. April bei Mi- 
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chailowo, 3 am 25. und 26. April bei Tscliikisckljar und eines 
am 25. August 1886 bei Usun-ada erbeutet. 

Nach Herrn Dr. A. Walter ist dicse Eidechse „durch das ganze 
Gebiet Transkaspiens eine sehr haufige Erscheinung und wie die vo- 
rige Art streng an den Sand gebunden. Die ersten Exemplare wurden 
bei Molla-kary am 11. April gesehen und gefangen". Nach Radde 
steigt sie im heissen Sommer, wie Agama sanguinolenta, am Tage mit- 
unter in die sparlich belaubten Gebiische. 

Sie stimmen genau tiberein mit Originalen von der Insel Tsche- 
leken, die wir vom Petersburger Museum erhalten haben, und mit 
Boulenger's vortrefflicher Beschreibung, aber die Nasalen sind oben 
constant nur durch eine Langsreihe von Schuppen von einander ge- 
trennt. Bei beiden Geschlecktern finde ich eine grosse, halbkreis- 
formige oder querovale, bei jungen Stiicken flache, bei alten gewolbte 
Tuberkelschuppe in der Achselholile nicht weit hinter der Arminsertion, 
deren Bedeutung mir durchaus rathselhaft geblieben ist. Die seitliclie 
Schwanzkante ist in ihren ersten zwei Dritteln scharf gezahnt und 
durch die hier starker gekielten und mucronaten Schwanzschuppen ge- 
sagt. Die Schwanzspitze ist zum Greifschwanz umgewandelt und sehr 
beweglich. 

Oberseits sandgelb bis rothgelb mit schwarzlicher Punktirung und 
Netzung, die kleinen gelben Fleckchen des Riickens oft gerundet. 
Ellenbogen und Kniegelenk, Hande und Fiisse rosa gefarbt, ohne 
dunkle Fleckung oder Makelung. Hautfalte am Mundwinkel innen 
prachtvoll roth gefarbt, die dieselbe umsaumenden Fransen lebhaft 
weiss. Brustfleck schwarzlich. Schwanzunterseite schwefelgelb, die 
Endspitze sammt dem reichlichen Enddrittel des Schwanzes tiefschwarz. 

M a a s s e. SS Michailowo. <? Molla-kary. + X 
kischljar. 

+ ATAXUliai 
lowo. 

Totalliinge . . . 210 206 179 195 170 mm 
Kopflange . . . 2^/2 24 21 24 22 >> 
Kopfbreite . . . 231/2 24 to 0 to 281/, 20 11 
Rumpflange ♦ . . 701/, 71 CO 69 58 
V ordergliedmaassen 5li/2 53 4Gi/. 52 46 
Hintergliedmaassen. 78 82 73 79 72 >> 
Schwanzlange . • 115 111 98 102 90 11 

Schwanzliinge zu Totalliinge beim 8 im Mittel wie 1:1,84, beim 
$ im Mittel wie 1:1,90 (bei Boulenger wie 1:2,02). 

Das Yerbreitungsgebiet dieser seltsamen Eidechse erstreckt sich 
vom Unterlauf des Don, Manytsch und Terek nordlich des Kaspisees 
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bin bis znm Aralsee, dem Unterlauf des Syr-darja und Turkestan, 
und vom Ostufer des Kaspisees durck das ganze transkaspische Ge- 
biet nacli Osten bis zu den turkestaniscben Gebirgen, nacb Suden bis 
zum Kopet-dagb und den afgkanischen Grenzgebirgen. Ausser von 
der Kaspi-Insel Tscbeleken (Boulenuek und Mus. Senckenberg.) sind 
mir Exemplare aus Transkaspien von Usun-ada, Micbailowo, Molla- 
kary und Tscliikischljar (Radde & Walter) bekannt geworden. 

Fam. III. Anguidae. 

15. Ojgiliisauvns apus (Pall.) 1772. 

1772. Lacerta apus Pallas, Reise d. yersch. Prov. d. Euss. Eeichs, Vol. 3, 
p. 702. 

1775. Lacerta apoda Pallas, in: Nov. Comment. Acad. Petrop., Yol. 19, 
p. 435, Taf. 9—10. 

1811. Lacerta apoda Pallas, Zoograph. Rosso-Asiat., Yol. 3, p. 33, Taf. 6. 
1830. Proclopus pallasi Eischer, in: Mem. Soc. Imp. Nat. Moscou, Tome 4, 

p. 241, Taf. 2—4. 
1831. Ophisaurus serpentinus Eichwald, Zoolog. spec. Ross, et Polon., 

Yol. 3, p. 179. 
1873. Pseudopus pallasi N. A. Sewertzow, Tarkestanskie Jewotnie, ATos- 

kau, p. 72. 
1885. Ophisaurus apus Boulenger, Cat. Liz. Brit. Mus., ed. 2, Yol. 2, 

p. 280. 
1886. Pseudopus apus Boettger, in: Ratde, Fauna u. Flora des siidwestl. 

s Caspi-Gebietes, p. 56. 
1887. Ophisaurus apus Boulenger, 1. c., Yol. 3, p. 504. 

Yon dieser Art liegt mir nur ein erwachsenes Stiick vor, das 
am 22. Mai 1886 zwiscben Geok-tepe undGermab gefangen wor- 
den ist. 

Nacb Herrn Dr. A. Walter gehort Ophisaurus „in Transkaspien 
nicht grade zu den seltenen Eormen. Yorwiegend bait er sich an den 
Euss des Kopet-dagb und dessen Schlucbten. Das erste Exemplar 
wurde am 31. Marz 1886 in Bagyr, 12 Werst von Askbabad, am 
Fusse des Kopet-dagb, erbeutet; im Gebirge wurde er ferner beobacbtet 
liber Askbabad, dann zwiscben Geok-tepe und Germab und 
bei Chodsba-kala". 

Nacb diesen Funden ist es zweifellos, dass die Art aucb in Per- 
sien, von wo sie nocb nicbt mit Sicberbeit bekannt ist, vorkommen 
wird, und dass ibr nordostpersiscbes Vorkommen durcb Nordpersien 
mit ibren Fundpunkten im Talyscbgebiet und in Transkaukasien in 
directem Zusammenbang stidlich und langs des Kaspisees stebt. 
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Verglichen mit dem Talysclier Exemplar und mit Boulenger's 
Beschreibung ist das transkaspische Stuck in niclits Wesentlichem ab- 
weichend. Aeussere Ohrofinung deutlicli; Kudimente von Hinterglied- 
maassen vorhanden. Nur 2 Prafrontalen zwisclien dem unpaaren Pra- 
frontale und dem Frontale. 14 Langsreihen von Ruckenschildern, die 
ausserte Reihe lialb so gross wie die anstossende; 10 Langsreihen von 
Yentralen. 

Kopf und Hals olivengrau, hier und da braun besprengt; Rumpf 
dunkel olivenbraun mit namentlich an den Seiten helleren, oliven- 
grauen Flecken und Makeln; Schwanz nach hinten allmahlicli in ein 
schones Rothbraun iibergeliend, alle Scbuppen desselben vor dem Hin- 
terrande mit dunklerem Saume. Unterseite gelblich, liber und uber 
undeutlich schmutzig braun gefleckt. 

Maasse. Totallange 810, Kopfrumpflange 289, Scliwanzlange 
521 mm. 

Scliwanzlange zu Totallange wie 1 : 1,55 (nach Boulenger wie 
1 : 1,69). 

Von Transkaspien an reicht das Yerbreitungsgebiet dieser Art 
iiber das nordlichste Persien einerseits bis Bala-murgab und Gulran 
in Nord-Afghanistan und bis zu den turkestanischen Gebirgen, ande- 
rerseits bis ins Talyschgebiet, und von hier aus lebt sie in geschlos- 
senem Bestande liber Transkaukasien und Armenien bis Kleinasien 
und Palastina. In Slidost - Europa ist sie ebenfalls eine nicht unge- 
wohnliche Erscheinung; in Nord-Afrika wird sie durch den weit 
kleineren und seltneren 0. Icoellilceri Gtiir. ersetzt. 

(16). Anguis fvagilis L. 1758 var. colchica Dem. 1840. 

1758. Anguis fragilis Linne, Syst. Nat., Vol. 1, p. 229 (typ.). 
1840. Olophis eryx var. colchica Demidoff, Yoy. lluss. Mdr., Vol. 3, 

p. 341, Taf. 5, Fig. 1—-3. 
1841. Anguis fragilis Eichwald, Fauna Caspio-Caucasia, p. 98. 
1865. Anguis fragilis dk Filippi, Note di un Yiaggio in Persia, p. 355. 
1872. Anguis orientalis Anderson, in : Proc. Zool. Soc. London, p. 376, 

Fig. 1. 
1876. Anguis orientalis Blanford, Eastern Persia, Vol. 2, Zoology, 

p. 394. 
1885. Anguis fragilis colchica Boulenger, Cat. Liz. Brit. Mus., ed. 2, 

Vol. 2, p. 298. 
1886. Anguis fragilis var. orientalis Boettger, in: Hadde, Fauna u. Flora 

d. sudwestl. Caspi-Gebietes, p. 58. 
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Die Blindsclxleiclie ist zwar bis jetzt nirgends aus dem russi- 
sclien Transkaspien bekannt, wurde aber von Herrn Otto Herz aus 
St. Petersburg in 6 Exemplaren, die mir vorliegen, beiSiaret nachst 
Schirwan im Atrekthal am Siidabhang des Kopet-dagli in Nordpersien, 
beilaufig 40 Kilom. in Luftlinie von der russischen Grenze entfernt, 
gesammelt, wo sie anscheinend recht haufig ist. Die Moglichkeit ist 
also durchaus nicht ausgeschlossen, die Art auch noch auf der Nord- 
seite des Gebirges innerhalb russischen Gebietes anzutreffen. 

Ueber die Blindschleiclie sclireibt mir iibrigens Herr Dr. A. 
AYalter noch speciell: „Auf -dnguis habe ich im Kopet-dagh ohne 
Erfolg gefahndet, und auch Herr Etlandt, der doch schon sieben 
Jahre unausgesetzt fur General Komaiiow s am melt, war ihr dort auf 
russischem Gebiete nie begegnet. Die russisch-persische Grenze er- 
hebt sich zwischen Askhabad und Schirwan zu Hohen von 9—10000'. 
Sollte die dortige Kammkette der Verbreitung dieser Art nicht uniiber- 
steigliche Hindernisse geboten haben ? — Ich glaube nicht an ihr Vor- 
kommen im heutigen Transkaspien." 

Ohroifnung stichformig oder durch Schuppen verdeckt, oft sichtbar 
an der einen, verdeckt an der andern Kopfseite eines und desselben 
Thieres; bei Dehnung des Halses aber immer deutlich sichtbar. Zwei- 
mal zahle ich 28, viermal 30 Schuppenlangsreihen im ersten Korpcr- 
drittel, also constant hohere Zahlen als beim Typus der Art. 

Die Jugendfarbung ist bei dieser Yarietat meist auch noch in 
alteren Exemplaren persistirend; die schwarze, doppelte oder einfache 
Vertebrallinie auf silberweissem Grunde oberseits und die schwarzen 
Seiten und der dunkle Bauch unterseits sind noch bei 333 mm langen 
Stuckeh sehr deutlich. Eines der alten Stiicke zeigt zwei Langsreihen 
blauer Flecke in der ersten Korperhalfte links und rechts der hier 
ausnahmsweise nur schwach sichtbaren Vertebrallinie. Die Labialen 
und die Halsseiten zeigen stets unregelmassig gestellte, kleine, runde, 
weisse, schwarzlich umrahmte Augenfleckchen oder in Querzonen ge¬ 
stellte, schmale, helle, dunkel gesaumte Binden. 

Schwanzlange zu Totalllinge bei der var. colchica Dem. wie 

Yon dem Typus der Art unterscheidet sich diese Yarietat durch 
28 oder noch hiiufiger 30 Schuppenreihen statt 24—26, durch ktlrzeren, 

M a a s s e. 
Totallange . . . 
Kopfrumpflange 
Schwanzlange 

Siaret (N. Persien). 
333 312 274 213 mm 
150 142 130 103 „ 
183 170 145 110 „ 

1 : 1,86. 

3 
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deutlich lioheren Kopf mit stumpferer Schnauze, namentlich aber durcli 
den fast constanten Contact des unpaaren Prafrontale mit dem Fron- 
tale und durch die breiteren Parietalen. Zwischen Parietale und In- 
terparietale einerseits und Supraocularen andererseits finde icb constant 
nur 2 Schildchen in einer Querreihe, wahrend ich beim typischen 
Angnis fragilis meist 3 Schildchen an deren Stelle zable. Ueberdies 
bleibt bei ihr die Farbung und Zeichnung viel baufiger auf der Stufe 
stehen, welcbe beim Typus das erste Jugendalter schmiickt; die blauen 
Flecke der ersten Korperhalfte finden sich auch bei der typischen Art, 
namentlich in Westdeutschland, bleichen aber in Spiritus meist sehr 
schnell aus und heben sich dann nicht mehr deutlich yon der Grtind- 
farbe ab. 

Die Varietat findet sich in ganz Transkaukasien, dem Talysch- 
gebiet und in alien Gebirgen Nordpersiens; die Stammart bewohnt 
nahezu das ganze Europa und Algerien. 

Fam. IV. Varanidae. 

17. Varanus griseus (Daud.) 1804. 

1804. Tupinambis griseus Daudin, Hist. Nat. Rept., Tome 8, p. 352. 
1820. Faranns scincus Meeeem, Tent. Kept., p. 59. 
1831. Psammosaurus caspius Eichwald, Zool. spec. Eoss. et Polon., Vol. 3, 

p. 190. 
1841. Psammosaurus caspius Eichwald, Fauna Caspio - Caucasia, p. 48, 

Taf. 7—9 (Osteologie). 
1851. Psammosaurus griseus Eichwald, in: Nouv. M&n. Soc. Imp. Nat. 

Moscou, Tome 9, p. 416. 
1865. Faranus arenarius de Filippi, Note di un Yiaggio in Persia, 

p. 352. 
1873. Psammosaurus caspius N. A. Seweetzow, Turkestanskie Jewotnie, 

Moskau, p. 71. 
1881. Psammosaurus scincus Blanfobd, in: Proc. Zool. Soc. London, 

p. 677. 
1885. Varanus griseus Boulengeb, Cat. Liz. Brit. Mus., ed. 2, Vol. 2, 

p. 306. 
1887. Faranus griseus Boulengee, ibid., Yol. 3, p. 505. 

Yon dieser Art liegen 2 schlecht gehaltene Exemplare und ein ab- 
geschnittener Kopf von Jagly-olum vor, welche vom 3. bis zum 4. 
Mai 1886 gesammelt wurden. 

Nach Herrn Dr. A. Walter ist diese grosse Eidechse „durcli 
ganz Transkaspien verbreitet und bevorzugt zu ihrem Aufenthalt be- 
sonders den hohen Sand. In der Hungersteppe begegne man dem 
Yaran selten und dann immer nur nahe dem Sande. Eine Ausnahme 
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liiervon maclien Stellen der Steppe, die in der Nalie von Flusslaufen, 
durch zalilreiche Erosionsschlucliten, Spalten und kleine Hohlungen 
ausgezeiclmet sind, wie z. B. beim Posten Jagly-olum am Atrek, 
wo unser Thier recht zahlreicli solclies Terrain bewohnt. Hier erhielt 
die Expedition am 3. und 4. Mai die ersten Exemplare. Ins Gebirge 
steigt der Varan nirgends. Yon West nach Ost wird er im Sande 
haufiger und ist besonders reichlich in den mit Saxaul (Ammoden- 
dron) bestandenen Diinengebieten von Dschurdschuchli ab liber 
Dort-kuju liinaus im Westen der Oase Merw anzutrefifen. Auch 
am oberen Murgab und am Kusclik ist der Varan ausserst ge- 
mein". 

Bei den drei am 4. Mai von Herrn Dr. A. Walter geoffneten 
Exemplaren ergab sich als Mageninhalt bei 

„No. 1. 4 Exemplare einer riesigen JBlatta, 1 Scorpio, 1 Acri- 
dium und die unbestimmbaren Bruchstiicke eines Vo- 
geleies; 

No. 2. ein bis zwei Hande voll Raupen von Deilephila livor- 
nica und alecto; 

No. 3. 1 woblerlialtenes Exemplar von Eumeces sclmeideri 
(Daud.)". 

Die Art ist also kein Kostverachter und nimmt mit aller animali- 
schen Nahrung vorlieb, die ikr in den Weg kommt. 

Nasloch ein schiefer Schlitz; Schwanz anfangs leicht dreikantig, 
an der Spitze drekrund und nicht comprimirt. Alle Schuppen der 
Oberseite des Rumpfes mit einem stumpfen, glatten Langshocker, der, 
von einer Furche umgeben, durch einen zierlich granulirten Saum 
von den Nachbarschuppen abgegrenzt ist. Schuppen des Nackens 
schiirfer von einander abgesetzt und deutlich mehr conisch erhoben. 
Von der Collarfalte bis zur Weiclie zahle ich 117 und 118 Querreihen 
von glatten Ventralscliuppchen. Schwanzscliuppen schwach gekielt; 
keine Sclnvanzcrista. 

Oberseits gelbbraun, tiberall dunkler gepunktet und mit sechs 
etwa fiinf Schuppenquerreihen breiten, schwarzbraunen, liellgesaumten 
Querbinden iiber den Riicken. Kopf einfarbig, rotlibraun; Parietal- 
gegend allmahlicli nach hinten schwarzbraun werdend und von hier 
vier schwarzbraune Langsstreifen nach hinten sendend, deren beide 
iiussersten vorn bis an den Hinterrand des Auges ziehen, hinten aber 
sich auf dem Nacken kurz vor der Insertion der Vordergliedmaassen 
oben zu einer breiten, dunklen Querbinde vereinigen, die in Form und 
Farbung den iibrigen sechs Riickenbinden ahnlich ist. Schwanz dunkler 

3* 
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als der Eumpf, wie dieser hell und dunkel gebiindert, aber diese 
Querbanderung sclion nach dem ersten Viertel der Schwanzlange un- 
deutlich; Schwanzende allmalilich nacli Mnten heller werdend, gelblich. 
Unterseits einfarbig gelblich; Kehle braun gefleckt und gemarmelt, vor 
der Kehlfalte deutlich braun punktirt und mit mehreren langen, 
schmalen, braunen Strichen an den Seiten des Halses. Labialen un- 
deutlich dunkel quergebandert. 

Maasse. Kopf von Jagly-olum. Jagly-olum. 
Totallange . ... — 859 665 mm 
Kopflange . . . 69 64 50 
Kopfbreite . . ♦ 42 38V2 32 >> 
Nackenlange — 61 48 
Rumpflange . . . — 212 156 >> 
Vordergliedmaassen. — 116 88 V 
Hintergliedmaassen. — 151 117 ft 
Schwanzlange . . — 522 411 

Schwanzlange zu Totallange im Mittel wie 1:1,63 (bei Boulenger 
wie 1:1,79). 

Die weit verbreitete Art bewohnt in Russland den siidlichen Theil 
der Ostufer des Kaspisees und geht durch die aralokaspischen Steppea 
ostlich bis Kokand und Turkestan, sudlich bis fiber Merw. In Nord- 
west-Indien nicht seiten, geht Yaranus griseus weiter durch Afgha¬ 
nistan, wo er bei Khusan (Boulenger) gefunden wurde, (und Belu- 
dschistan) nach Nordost-Persien, wo er bei Serachs in beilaufig 1000' 
Hohe gesammelt wurde (Boulenger), und durch ganz Persien, wo er 
bei Teheran (de Filippi) in Nord- und Ghainak und Konah Takhli 
(Blge.) in Siid-Persien gefangen wurde, bis Gaza in Palilstina (Mus. 
Senckenberg.) und Arabien. In Nordafrika ist er iiberdies von Aegyp- 
ten bis Algerien weit verbreitet. 

Fam. V. Lacertidae. 

(18.) Lacerta muralis (Laur.) 1768. 

1768. Seps muralis Laurenti, Synops. Kept., p. 61, Taf. 1, Eig. 4. 
1865. Lacerta muralis de Filippi, Note di un Viaggio in Persia, p. 354. 
1876. Lacerta muralis var. Blanford, Eastern Persia, "Vol. 2, Zoology, 

p. 361. 
1878. Podarcis dcfilippii und muralis Camebano, in: Atti R. Accad. Sc. 

Torino, Tomo 13, p. 90, Taf. 3, Eig. 1—3 und p. 94. 
1886. Lacerta Muralis var. dcfilippii Boettgeb, in: Radde, Fauna u. Flora 

d. Biidwestl, CaBpi-Gebietes, p. 44. 
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1886. Lacerta muralis var. persica y. Bedeiaga, Beitr. z. Kenntniss der 
Laoertiden-Familie, Frankfurt a. M., p. 183. 

1887. Lacerta muralis typ. Boulenqee, Cat. Liz. Brit. Mus., ed. 2, Vol. 3, 
p. 29. 

1st bis jetzt zwar nirgends aus dem russischen Transkaspien be- 
kannt, wurde aber 1887 von Herrn Otto Herz aus St. Petersburg in 
einem lialbwiiclisigen Stiicke bei Siaret nachst Schirwan im Atrek- 
thal an dem Siidabhange des Kopet-dagb in Nordpersien erbeutet, so 
dass die Moglickkeit durchaus niclit ausgeschlossen erscheint, sie auch 
noch auf der Nordseite des Gebirges innerhalb russischen Gebietes 
anzutreffen. Der Fundpunkt ist beilaufig 40 Kilom. Luftlinie von der 
russischen Grenze entfernt. Herr Dr. A. Walter will sie iibrigens, 
wie er mir schreibt, mehrfach im russischen Theile des Kopet-dagh 
aus der Entfernung erkannt haben, konnte aber leider keines einzigen 
Stiickes habhaft werden. 

Halsband schwach, aber deutlich gezahnelt, aus 9 grosseren Schup- 
pen bestehend; Dorsalschuppen kornig; Ventralen in 6 Langsreihen, 
ohne Oberschilder, und in 26 Querreihen. Eine Kornerreihe zwischen 
Supraocularen und Supraciliaren; ein Postnasale. Schuppen auf der 
Obei'seite des Unterschenkels kleiner als die Riickenschuppen. Jeder- 
seits 4 vordere Supralabialen; sowohl ein deutliches Massetericum 
wie ein deutliches Tympanale. Gularfalte deutlich, 23 Schuppchen 
zwischen Halsband und drittera Kinnschilderpaar. 49 Schuppen um 
die Korpermitte; 3—4 Seitenschuppen entsprechen der Breite eines 
Ventralschildes; Femoralporen 16—16. 

Oberseits graubraun, schwarz gemarmelt und genetzt; Kopf ein- 
farbig; dunkler Lateralstreif deutlich ausgesprochen, oben und unten 
eingefasst von je einer Reihe undeutlicher, weisslicher Rundflecke. 
Unterseits blaulichweiss, in der Bauchmitte und auf der Unterseite 
der Oberschenkel mit orangegelbem Anflug. Aeusserste Yentralreihe 
mit hellblauem, schwarzlich gefasstem Augenfleck. 

Maasse. Kopflange oben 101/2, Rumpflange 32, Schwanzlange 
84, Totallange 1261/.2 mm. 

Verhaltniss von Kopf- zu Rumpf- zu Schwanzlange wie 1:3,05: 
12,05. 

Die Mauereidechse ist in typischer Form iiber allc Gebirge Nord- 
persiens zum mindesten nach Osten bis zum 58° ostl. Lange Greenw. 
verbreitet und lebt auch in Talysch, ganz Transkaukasicn, dem siid- 
lichen Ciskaukasien und in der Krim einerseits, in ganz Russisch- und 
Ttirkisch - Armenien andererseits. Ihr Yorkommen in Kleinasien aber 
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ist bis jetzt ebensowenig sicher erwiesen wie das Auftreten von Ya- 
rietaten derselben in Syrien; dort wird sie durch L. danfordi Gthr., 
hier durch L. laevis Gray vertreten. Ich erbielt bis jetzt L. nmralis 
in sicheren Stiicken nock niemals aus den beiden letztgenannten Lan- 
dern. Ausserdem bewohnt sie aber Nordwest-Afrika, Stideuropa und 
einen grossen Theil von Centraleuropa. Eine Varietat lebt auch in 
Tunis. 

(19.) JEremias avgnta (Pall.) 1771. 

1771. Lacerta arguta Pallas, Reise d. yersch. Proy. d. Russ. Reichs, 
Yol. 2, p. 718. 

1811. Lacerta variabilis Pallas, Zoograph. Rosso-Asiat., Vol, 3, p. 31, 
Tat. 5, Pig. 5 — 6. 

1823. Lacerta variabilis Lichtenstein, in: Eyeesmann, Reise von Oren¬ 
burg nach Buchara, p. 140. 

1873. Eremias variabilis N. A. Seweetzow, Turkestanskie Jewotnie, Mos- 
kau, p. 71. 

1886. Eremias arguta Boettger, in: Radde, Pauna u. Plora d. siidwest- 
lichen Caspi-Gebietes, p. 54. 

1887. Eremias arguta Boulenger, Cat. Liz. Brit. Mus., ed. 2, Yol. 3, 
p. 101. 

Wurde von der Expedition in dem bereisten Gebiete nicht beob- 
achtet und scheint ausschliesslich auf die nordlichsten Theile Trans- 
kaspiens beschrankt zu sein. 

Yom Ostufer des Kaspisees bei Novo-Alexandrowsk und von der 
Halbinsel Mangyschlak ziekt sich ihre stidliche Yerbreitungszone quer 
liber die Umgebung des Aral-Sees bis Taschkent und Ferghana. Im 
Uebrigen bewohnt diese Eidechse einen langen Giirtel nordlich dieses 
Gebietes, der im Westen von Odessa und der Krim anhebt und im 
Osten bis zu den Seeen Ala-kul und Sassyk-kul reicht. 

20. Mremias intermedia (Str.) 1876. 

1873. Eremias interviedius N. A. Sewertzow, Turkestanskie Jewotnie, 
Moskau, p. 71 (nomen). 

1875. ? Podarcis variabilis Schreiber, Herpetologia Europaea, p. 380 
(part.). 

1876. Podarces (Eremias) intermedia Strauch, Reise Przewalski, Rept., 
p. 28. 

1887. Eremias intermedia Boulenger, Cat. Liz. Brit. Mus., ed. 2, Yol. 3, 
p. 100. 

Wurde von der Expedition in 14 Exemplarcn in Transkaspien ge- 
sammelt, nilmlich 9 Stiicke am 24. Februar 1886 im Sande nachst 
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Bal-kuju nordostlich von Askliabad, 4 Stiicke am 9. und 10. April 
bei Perewalnaja und ein ? am 27. April bei Tschikischljar. 

Nach Herrn Dr. A. Walter ist diese Art „an alien Punkten der 
Ebene in den Friihliugsmonaten etwa vom 23. Februar an in gleicher 
Haufigkeit anzutrefien. Sie ist vorwiegend Sandbewohnerin, gelit aber 
auch bis in die Hungersteppe". 

Yergliclien mit Strauch's Diagnose, die noch die Jugendfarbung 
angiebt, zeichnen sich unsere Stiicke nur durch die etwas abweichende 
Zeiclinung und durch die grossere Anzahl der Halsbandschuppen (11 
bis 17, nicht 8 bis 12) aus; im Uebrigen sind sie identiscb. 

Yon Boulenger's nach Originalstiicken entworfener, eingehenderer 
Diagnose weicben sie dagegen in folgenden Punkten ab. Yorderes 
Supraoculare so gross oder grosser als das hintere; oft kein kleines 
Scliild, sondern bloss ziemlich gleichgrosse Korner vor den Supraocu- 
laren; Supraocularen fast immer durch eine durchlaufende Kornerreihe 
von dem Frontale vollkommen abgetrennt. Die drei ersten Supra- 
labialen in Contact mit dem Infranasale. Alles Uebrige ist identisch. 

Der die Supraocularen vollstandig umschliessende Kornerkranz 
durfte fiir die vorliegende Art besonders charakteristisch sein, trotz- 
dem dass die beiden von Boulenger beschriebenen Stiicke aus der 
Wiiste Kisyl-kum dies Hauptkennzeichen nicht tragen. Schreiber, 
der diesen Charakter bei seinem Pod. variabilis als Ausnahme von 
der Hegel erwahnt, hat vielleicht Exemplare dieser Art unter Handen 
gehabt und mit Er. argata (Pall.) zusammengeworfen. 

Einmal finde ich bei den vorliegenden Stiicken ein unpaares Inter- 
prafrontale. Das Suboculare ruht entweder auf dem 6. und 7., oder 
7., oder auf dem 7. und 8. Supralabiale; die normale Zahl aber ist 7. 
Von der Kinnschildersutur bis zum Halsbande zahle ich 23 bis 30, im 
Mittel aber 28 Gularschiippchen in einer Langsreihe. Collarschuppen 
sind 11 bis 17, im Mittel 15, Dorsalschuppen um die Rumpfmitte 47 
bis 54, im Mittel 51, Ventrallangsreihen 16 bis 18, letztere Zahl die 
bei weitem haufigere, Ventralquerreihen 29 bis 32, im Mittel 30 vor- 
handen. Femoralporen finden sich 13—12 bis 17—18, im Mittel aber 
links wie rechts 14. 

Oberseits griingrau, aschgrau oder braungrau, iiber und iiber 
schwarz gepunktet und mit wurmformigen Scknorkeln genetzt. Helle, 
schwarz umsaumte Augenflecke mehr oder weniger deutlich; wenn deut- 
licher ausgepragt, sind sie zahlreich, rund, iiber den ganzen Riicken 
ausgedehnt und stehen in 6 oder 8 sehr schwach markirten Liings- 
liuien. Mitunter zeigen die Labialen schwarzgraue Rander, und die 
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3 bis 4 aussersten Ventralreihen tragen auf dem vorderen Theil der 
Schuppe einen schwarzlichen Fleck. 

o Tschi- 
Maasse: (?Bal-kuju. $ Perewalnaja. ?Bal-kuju. tisehljar 

Totalliinge  165 140 135 156 159 158 129 153 mm 
Beschild. Theil d. Kopfes . 14l/2 14 12i/2 15 15 15 13 15 „ 
Kopfrumpflange .... 64 54 48 58 58 58 50 62 „ 
Schwanzlange  101 86 87 98 101 100 79 91 „ 

Verhaltniss von Kopf- zu Kumpf- zu Schwanzlange beim $ im 
Mittel ^Yie 1:3: 6,64, beim $ im Mittel wie 1 : 2,93 : 6,4, wahrend 
Talyscher Stiicke von E. arguta (Pall.) die Verhaltnisszahlen 1 : 3,03 : 
4,36 aufweisen. Allgemein betragt das Durchschnittsverhaltniss von 
Schwanz- zu Totallange nach 8 Messungen 1 : 1,61, wahrend es nach 
Boulenger 1 : 1,80 betragen soil. Unsere Stiicke sind also entschieden 
noch langschwanziger als der Typus der Art. 

Yon Eremias arguta (Pall.), mit der man die Art allenfalls ver- 
wechseln konnte, unterscheidet sie sich u. a. schon durch die langeren 
Gliedmaassen, den viel langeren Schwanz und durch die auffallend 
grossen Subtibialschilder. 

Nach Strauch und Boulenger im aralo-kaspischen Wiistenbezirk 
und speciell in der Wtlste Kisyl-kum, nach Badde & Walter im 
Suden dieses Gebietes weit verbreitet bis zur Nordostgrenze Persiens. 

21. JZremias velox (Pall.) 1771. 

1771. Lacerta velox und cruenta Pallas, Reise d. versch. Prov. d. Buss. 
Reichs, Vol. 1, p. 457. 

1831. Lacerta argulus Eichwald, Zool. spec. Ross, et Polon,, Vol. 3, 
p. 188. 

1841. Podarcis velox Eichwald, Eauna Caspio-Caucasia, p. 76. 
1841. Jsjiidorhimis gracilis Eichwald, 1. c., p. 74, Taf. 11, Eig. 4—6. 
1873. Eremias coeruleo-ocellatus und erythrums N. A. Sewertzow, Tur- 

kestanskie Jewotnie, Moskau, p. 71. 
1876. Eremias persica Blanford, Eastern Persia, Vol. 2, Zoology, p. 370, 

Taf. 26, Fig. 1. 
1876. Eremias velox "W. Alenitzin, Bept. d. Inseln u. Gestade des Aral- 

sees, St. Petersburg, p. 15. 
1885. Eremias ery thrums und velox H. Lansdell, Buss. -Central -Asien, 

Wiss. Nachtr., p. 33. 
1886. Eremias velox yar. persica Boettger, in: Badde, Eauna und Elora 

d. siidwestl. Caspi-Gebietes, p. 50. 
1887. Eremias velox Boulenger, Cat. Liz. Brit. Mus., ed. 2, Vol. 3, p. 97. 

Yon dieser schonen Eidechse liegen 15 Exemplare aus Trans- 
kaspien vor. 7 davon wurden am 23. Februar und 27. und 30. Marz 
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1886 an Gartenmauern und in den Garten von Askhabad erbeutet, 
2 am 7. April in der Umgegend von Durun, 3 am 20. und 21. April 
bei Krasnowodsk und 3 am 27. April bei Tschikischljar. 

Sie lebt nach Herrn Dr. A. Walter's Mittheilungen „m grosser 
Haufigkeit an alien Punkten der Ebene wahrend der Friihlingsmonate 
und wurde am 23. Februar zuerst beobacbtet. Sie wohnt sowohl im 
Sande, als aucli in der Hungersteppe, am liebsten aber an den Lehm- 
mauern der Oasengarten". 

Die vorliegenden Stiicke stimmen sehr gut zu Exemplaren unseres 
Museums von verscbiedenen Punkten Transkaspiens und des Talyscb 
und zu Boulenger's sehr genauer Bescbreibung. Jederseits finde ich 
meist 6 vordere Supralabialen; die Scbuppen oben auf der Scbwanzbasis 
sind deutlicb gekielt. Bei den Stiicken von Durun sind die Supraor- 
bitalen durcli eine Kornerreibe vollkommen vom Frontale geschieden. 

Vordere Supralabialen finde ich 5—5 bis 6—7, doch herrscht die 
Zahl 6—6 vor. Yon der Kinnschildersutur bis zum Halsbande zahle 
ich 22 bis 29, im Mittel aber 25 Gularschiippchen in einer Langsreihe. 
Collarschuppen sind 9 bis 13, im Mittel 11, Dorsalschuppen um die 
Rumpfmitte 49 bis 57, im Mittel 53, Ventrallangsreihen 14 bis 16, 
erstere Zahl die bei weitem haufigere, Yentralquerreihen 29 bis 32, 
im Mittel 31 vorhanden. Femoralporen finden sich 16—17 bis 21—22, 
im Mittel aber beiderseits 19. 

Bei Durun und Askhabad ist die Art gewohnlich graubraun mit 
vier helleren Streifen, deren Zwischenraume mit schwarzen quadra- 
tischen oder auch runden Flecken erfullt sind; an den Seiten steht 
eine blau-schwarze Ocellenreihe. Die Lippenschilder und die ausseren 
Yentralreihen sind schwarzgrau bestaubt und gefleckt. Die Unterseite 
des Sclrwanzes ist prachtvoll carminroth. Einige <J<J von Krasnowodsk 
und Askhabad sind ziemlich einfarbig grungrau, aschgrau oder gelb- 
grau und zeigen auf dem Rucken nur ausserst feine schwarze Punkte, 
aber ihre Seiten sind mit einer Langsreihe prachtvoller, grosser, vorn 
langsovaler, hinten runder, blau-schwarzer Augenflecke geschmuckt. 
Auf den Gliedmaassen stehen weissgelbe oder rosa gefarbte, mehr oder 
weniger dunkel umsaumte, runde Tropfenflecken, und auf der Vorder- 
seite des Hinterschenkels nahe der Insertion beim S haufig auch noch 
ein wciterer blauer, schwarz umrandeter Augenfleck. Halbwiichsige und 
viele erwachseno ?? zeigen auf dem Nacken und oft auch noch langs 
des ganzen Riickens Spuren der 5 hellen, in der Jugend den Rucken 
durchziohenden Langsstreifen, welche aber im Alter nach hinten in 
mehr oder weniger deutliche, helle Augenflecke tiberzugehen pflegen. 
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Von diesen 5 hell en Langsstreifen des Jugendkleides versclrwindet mit 
dem Alter zuerst der dorsale Mittelstreif, der bei alteren Stucken 
selten weiter nacli hinten zu verfolgen ist als bis ins Niveau der Arm- 
insertion. 

Maasse. SS Askhabad. 
Totallange  175 171 170 165 163 147 mm 
Beschild. Theil d. Kopfes . 14 16 14 14 13 121/-2 » 
Kopfrumpflange .... 60 61 58 57 52 52 „ 
Schwanzlange 115 110 112 108 111 95 „ 

? Askhabad. kisdifar. c? Krasnowodsk. ^hfar. 

Totallange  138 161 150 150 149 140 mm 
Beschild. Theil d. Kopfes . 121/2 14 131/2 131/2 13,/2 13 » 
Kopfrumpflange .... 49 52 53 53 57 50 „ 
Schwanzlange  89 109 97 97 92 90 „ 

Verhaltniss von Kopf- zu Rumpf- zu Schwanzlange beim S im Mittel 
wie 1:3: 7,66, beim $ im Mittel wie 1:3: 6,95, wahrend ich bei Ta- 
lyscher Stucken der var. persica Blfd. friiher das Verhaltniss 1 : 2,93 : 
5,91 nachweisen konnte. Allgemein betragt das Durchschnittsverhaltniss 
von Schwanz- zu Totallange nach 12 Messungen 1 : 1,53 (nach Bou- 
lenger wie 1 : 1,63) und das der var. persica Blfd. wie 1 : 1,55. 

Bekannt ist diese ebenso schone wie haufige Eidechse aus vielen 
Theilen von Russisch-Armenien, aus Baku und Umgebung, dem Ta- 
lysch, aus Rescht in Nordwest-Persien und tiberhaupt aus dem grossten 
Theile Nord-, Ost- und Siidost-Persiens. Ihr Hauptverbreitungsgebiet 
aber sind die nordlich und ostlich des Kaspisees liegenden Steppen, 
westlich bis zum Unterlauf der Wolga, nordostlich iiber die Gegenden 
um den Aralsee bis zum Lepsafluss und Ferghana, siidostlich bis zur 
Ostgrenze Afghanistans und Beludschistans. 

22. Scapteira gvainmica (Light.) 1823. 

1823. Lacerta grammica Lightenstein, in: Eyersmann, Reise von Oren¬ 
burg nach Buchara, p. 140. 

1867. Podarces (Scapteira) grammica Steauch, in: M^l. Biol. Acad. Sc. 
St. P^tersbourg, Tome 6, p. 409. 

1873. Scapteira grammica N. A. Sewertzow, Turkestanskie Jewotnie, Mos- 
kau, p. 72. 

1885. Scapteira grammica H. Lansdell, lluss. - Central - Asien, Wiss. An- 
hang, p. 32. 

1887. Scapteira grammica Boulenger, Cat. Liz. Brit. Mus., ed. 2, Vol. 3, 
p. 113. 
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Von dieser Art sammelte die Expedition 6 Stiicke. 2 davon 
warden am 11. April 1886 bei Molla-kary, 3 am 16. April bei 
Michailowo, ein ? wurde im Juni am Murgab erbeutet. 

Bewolmt nach Herrn Dr. A. Walter „ausschliesslicli den Sand 
der Ebene". 

Ziemlicli typisch in Form und Farbung. Finger verbreitert, unten 
glatt, niclit gekielt; zwei grosse, von Kornern ganz umschlossene 
Supraocularscliilder. Yon Boulenger's Beschreibung nur verschieden 
durch ein recht deutliclies und ziemlicli grosses, aber meist durch 
Korner von der tibrigen Supraocularscheibe abgetrenntes erstes Supra- 
oculare, durch meist rhombisches Interparietale, durch haufiges Fehlen 
des Occipitale und durcli das Auftreten von 1 bis 5 grosseren langs der 
Aussenseite der Parietalen liegenden Schildern, von denen aber das 
hinterste so gross sein kann wie alle 4 vor ihm stehenden zusammen- 
genommen. Die Eiickenscliuppen sind glatt bis schwach gekielt, die 
Scliuppen der Schwanzbasis oben mit mehr oder weniger deutlichem 
Kiel. Das Infraoculare liegt liber dem secbsten, siebenten oder achten 
Supralabiale, am haufigsten aber liber dem siebenten. Yon der Kinn- 
sckildersutur bis zum Halsbande zahle ich 32—36, im Mittel aber 34 
Gularscliiippchen in einer Langsreihe. Die Collarschuppen sind sehr 
zahlreicli und nicht durcli besondere Grosse ausgezeiclmet. Dorsal- 
schuppen stehen um die Kumpfmitte 49 bis 61, im Mittel 54; Ventral- 
langsreihen sind 20 bis 24, letztere Zahl vorherrscliend, Yentralquer- 
reilien 40 bis 41, im Mittel 40 vorhanden. Femoralporen finden sich 
17—17 bis 18—19, im Mittel aber beiderseits 18. 

Das Stiick vom Murgab zeichnet sich durcli ganzlich ungekielte 
Iliicken- und sehr schwach gekielte obere Schwanzschuppen aus, wah- 
rend die tibrigen Exemplare nicht bloss scharf gekielte obere Schwanz¬ 
schuppen, sondern auch fast auf den beiden letzten Dritteln des Riickens 
recht merkliche Kiele auf den Dorsalschuppen zeigen. Im Uebrigen 
ist aber in Pholidose und Farbung kein Unterschied zwischen beiden 
Formen wahrzunehmen. Das Auftreten eines mehr oder weniger deut- 
lichen ersten Supraoculare und der Mangel einer einzigen den 
Aussenrand des Parietale begleitenden Langsschuppe ist aber alien 
diesen stidlichen Stticken gemeinsam. 

Farbung oberseits graugrtin mit einem rothlichbraunen undschwarz- 
lichen engen Netzwerk, das zahlreiche hell graugriine Rundmakeln und 
oft auch schwarze Piinktchen einschliesst. Kopf nach hinten schwarz 
punktirt, Lippenschilder und obere Zehenlamellen mit schwarzlichen 
Randern. Hals-, Rumpf- und Schwanzseiten mit einzelnen schwarzen 
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Punkten. Unterseits einfarbig hell grunlichgelb. Auch junge Stucke 
von 44 mm Kopfrumpflange zeigen bereits die Farbung und Zeichnung 
dei* Erwachsenen. 

Maasse. 33 von Michailowo. $ von Molla-kary. 
Totallange  241 238 175 mm 
Beschild. Theil d. Kopfes . 20 20 15 
Kopfrumpflange .... 85 87 58 
Schwanzlange  156 151 117 „ 

Verhaltniss von Schwanzlange zu Totallange beim 3 im Mittel 
wie 1 : 1,56 (bei Boulengek wie 1 : 1,6), beim $ wie 1 :1,50 (bei 
Blgr. wie 1 : 1,64). 4 

Bekannt ist die Art bis jetzt von Molla-kary und Michailowo bis 
zum Murgab (Radde & Walter), von Karakuga (Strauch), dem Ili- 
Fluss (Strauch, Blgr.), Balchasch-See (Strauch) und Lepsa-Fluss 
(Blgr.). Ihr weites Yerbreitungsgebiet erstreckt sich also vom Ost- 
ufer des Kaspisees durch das aralo-kaspische Steppengebiet und ganz 
Turan und Nord - Turkestan bis zum 80° ostl. Lange Greenw. und 
reicht im Suden bis zur Atrekmtindung und den Gebirgsketten des 
Kopet-dagh und Nord-Afghanistans. 

23. Scapteira scripta (Strauch) 1867. 
1867. Podarces (Scapteira) scripta Strauch, in: Mol. Biol. Acad. Sc. 

St. Petersbourg, Tome 6, p. 424. 
1873. Scapteira scripta X. A. Seweetzow, Turkestanskie Jewotnie, Moskau, 

p. 72. 
1885. Scapteira scripta H. Lansdell, Buss. - Central - Asien, "Wiss. Anhang, 

p. 32. 
1887. Scapteira scripta Boulengek, Cat. Liz. Brit. Mus., ed. 2, Vol. 3, 

p. 112. 

Es liegen mir von dieser Species nur 4 Exemplare vor, von denen 
3 am 24. Februar 1886 bei Bal-kuju nordostlich von Askliabad, 
eines am 10. April bei Perewalnaja im Sande gefangen worden 
sind. •Sammtliche Stucke sind bis auf eines von Bal-kuju junge Thiere. 

Auch diese Art ist nach Herrn Dr. A. Walter ,)vorwiegend eine 
Bewohnerin des Sandes". 

Diese von der Expedition gesammelten Stucke stimmen in der 
Pholidose sehr gut mit Strauch's kiirzerer und mit Boulenger's ein- 
gehenderer Beschreibung, aber ich finde den vorderen Ohrrand stets 
deutlich mit vier bis sieben eckig vorspringenden Schuppchen gezahnelt. 
Der angedriickte Hinterfuss reicht meist weiter nach vorn, zwischen 
Halsband und Ohroffnung. Die Nagellamellen sind zwci- bis dreimal 
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grosser als die vorliergelienden; die obere bildet mit der unteren eine 
verlangerte, aber nur massig erweiterte Rohre fiir die Nagelbasis, 
keinen „suboval disk". Vordere Supralabialen finde icli 5—5 bis 6—6, 
letztere Zahl ist die haufigere. Yon der Kinnschildersutur bis zum 
Halsbande zalile icli 21 bis 25, im Mittel aber 23 Gularschuppchen in 
einer Langslinie. Collarsclmppen sind 9 bis 11, im Mittel 10, Dorsal- 
scbuppen um die Rumpfmitte 51 bis 57, im Mittel 54, Ventrallangs- 
reihen 14, Ventralquerreilien 30 bis 31, beide Zahlen gleich haufig, 
vorlianden. Femoralporen finden sich 12—13 bis 13—14, im Mittel 
aber beiderseits 13. 

Oberseits gelbbraun, Kopf mit feinen, schwarzen Piinktchen, Rumpf 
mit 9 grauschwarzen Langsstreifen, von denen der 2., 3., 7. und 8. breiter 
sind als die in der Breite kaum von einander abweichenden braungelben 
Zwiscbenstreifen. Der mittelste der dunklen Langsstreifen ist bei 
jiingeren Stiicken in 2 bis 3 feine, parallel laufende Linien aufgelost, 
und die drei und in diesem Falle vier bis fiinf mittelsten Streifen 
konnen sich nacli hinten in unregelmassige, wellig in der Langsricbtung 
anastomosirende, wurmformige Zeichnungen verschlingen, die aber 
immer den Charakter von Langslinien treu zu bewahren pflegen. Der 
ausserste der dunklen Langsstreifen ist beim erwachsenen Thier immer 
der mattest gefarbte, der ausserste gelbe Streif in der Jugend wie im 
Alter der breiteste von den acht vorhandenen. ' Am Kopfe sind jeder- 
seits vier schwarze Langslinien zu unterscheiden: 1. eine Linie, welcke 
vom Hinterrande der Supraocularen oben auf dem Parietale langs seines 
Aussenrandes hinziekt, 2. eine solche, welche von dem Nasloch anhebt 
und langs des Canthus rostralis mit Fortsetzung hinter dem Auge 
und langs der Unterkante des Parietale verlauft, 3. eine solche, die 
langs der Oberkante der Supralabialen und des Infraoculare hinzieht 
und nach hinten mitten liber die Ohroffnung zu liegen kommt, und 
4. eine solche langs der Unterkante der hinteren Infralabialen, welche 
unterhalb der Ohroffnung nach hinten lauft und sich mit Linie No. 3 
etwas vor der Mitte des Raums zwischen Ohroffnung und Halsband zu 
einer einzigen, nach der Arminsertion weiterziehenden Langslinie ver- 
einigt. Gliedmaassen schwarzlich mit grossen, runden, braungelben 
Tropfen. Unterseite einfarbig beingelb. 

Maasse. Lange des beschilderten Theiles des Kopfes bei einem 
Stiick von Bal-kuju 11, Kopfrumpflange 47, Schwanzllinge 84 +?, 
Totallange 131 +? mm. 

Diese von Sc. grammica (Light.) durch weit geringere Dimensionen, 
erheblicher schlanke Form, viel geringere Anzahl von Ventrallangsreihen 
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und sehr abweicliende Farbung auf den ersten Blick scharf unter- 
schiedene Art hat, wie sclion Strauch auseinandergesetzt hat, eine 
weit weniger dem Sandleben angepasste Finger- und Zehenform als 
ihre genannte Yerwandte. Die Form und Stellung der von Kornern 
ganz umgebenen Supraocularen ist sehr ahnlich, aber die Finger sind 
nicht niedergedruckt, zeigen auf der Unterseite Kiele, und die Ent- 
wicklung der Nagellamellen ist bei weitem nicht so stark als bei Sc. 
grammica, so dass die Phrase bei Boulenger „the ungual lamellae 
much enlarged, forming a suboval disk", welche dort beiden Arten 
zukommt, bei der vorliegenden Species etwas abzuschwachen ist. 

Die Art lebt in den aralo-kaspischen Steppen bis zum Balchasch- 
See (Strauch) und Lepsa-Fluss (Boulenger), sowie speciell bei Pere- 
walnaja und Askhabad (Radde & Walter), bewohnt also wie Sc. 
grammica (Light.) die Wiisten Kara-kum, Kisyl-kum und Ak-kum und 
die Sandgegenden des Siebenstromlandes bis zum 80° ostl. Lange 
Greenw. Nack Stiden iiberschreitet sie nirgends die Linie Atrekmun- 
dung, Kopet-dagh, afghanisches Grenzgebirge. 

Fam. VI. Scincidae. 

24. Mabuia septemtaeniata (Reuss) 1834. 

1834. Euprepis septemtaenialus Eeuss, in: Mus. Senckenbergianum, Yol. 1, 
p. 47, Taf. 3, Fig. 1. 

1845. Euprepes fellowsi Gray, Cat. Liz. Brit. Mus., ed. 1, p. 113. 
1863. Euprepes affims de Filippi, Note di un Viaggio in Persia, p. 354. 
1876. Euprepes seplemlaenialus Blanfobd, Eastern Persia, Yol. 2, Zoology, 

p. 388. 
1887. Mabuia septemlaeniala Boulengeb, Cat. Liz. Brit. Mus., ed. 2, Vol. 3, 

p. 177. 

Wurde am 10. Marz 1886 in einem schonen Exemplar bei Askha¬ 
bad erbeutet. 

Unteres Augenlid ein grosses, durchscheinendes Fenster bildend; 
Suboculare nach unten nicht verschmalert; kein Postnasale. Parietalen 
durch das Interparietale vollkommen von einander getrennt. Nuchal- 
schuppen glatt, Dorsalschuppen sehr schwach dreikielig. Sohlenschuppen 
nicht dornspitzig. Ueberhaupt ganz mit Boulenger's Beschreibung 
ubereinstimmend, aber mit nur 32 Schuppenreihen um die Rumpfmitte. 

Olivenfarbig braungrau, Kopfschilder mit schwarzen Saumen. 
Liings des Nackens und der ersten zwei Riickendrittel laufen vier in 
eckige Flecke aufgeloste, schwarze Bander. Einc schwarze, weiss- 
punktirte, oben und unten hell eingefasste Seitenzone wie gewohnlich. 
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Seiten der Kehle und des Eumpfes mit feinen, parallelen, schwarzen 
Langsliiiien. Unterseite einfarbig weisslicli. 

Maasse. 

VerhaltDiss von Schwanzlange zu Totallange wie 1 : 1,76 (bei Bou- 
lenger wie 1 : 1,68). 

Im russisclien Reiche ist diese Art bis jetzt nur gefunden bei A s k h a- 
bad in Transkaspien (Radde & Walter) und, wie mir Herr Acad. 
Dr. A. Strauch giitigst mittlieilte, aucli bei Bami an der trans- 
kaspischen Bahn und bei Samarkand in Turkestan. Im Uebrigen 
ist die typische Form weit verbreitet von Abessynien und Nubien an 
durch Arabien, Syrien, Kleinasien, ganz Persien (Afghanistan und 
Beludschistan) bis Sind; die var. fellowsi Gray lebt im Stidwesten von 
Kleinasien und auf der Insel Rhodos. 

1823. Scincus pannonicus Lichtenstein, in: Eyersmann, Eeise yon Oren¬ 
burg nach Buchara, p. 145, non Fitzinger. 

1852. dblepharus 'pannonicus Brandt, in: Lehmann, Keise nach Buchara 
und Samarkand, p. 168 und 333, non Fitzinger. 

1868. Ablepharus brandti Strauch, in: Mel. Biol. Acad. Sc. St. Peters- 
bourg, Tome 6, p. 565, und in: Bull. Acad. Sc. St. P^tersbourg, 
Tome 12, p. 368. 

1872. Blepharosteres agilis Stoliczka, in: Proc. Asiat. Soc. Bengal, p. 126. 
1873. Ablepharus brandti N. A. Sewertzow, Turkestanskie Jewotnie, Mos- 

kau, p. 72. 
1874. Jblepharus pusillus W. T. Blanford , in: Ann. Mag. N. H. (4), 

Vol. 14, p. 33. 
1876. Ablepharus brandti Blanford, Eastern Persia, Vol. 2, Zoology, 

p. 391, Taf. 27, Fig. 1. 
1887. Ablepharus brandti Boulenger, Cat. Liz. Brit. Mus., ed. 2, Vol. 3, 

p. 351. 

Diese Art wurde von der Expedition nicht gefunden, aber ihr 
Vorkommen im siidostlichen Zipfel des bereisten Gebietes ist mit ziem- 
licher Sicherheit zu erwarten, da sie einerseits bei Bassora in Meso- 
potamien, andererseits bei Buchara und Samarkand gefunden wurde 
und auch in Siid-Afghanistan (Boulenger), Beludschistan, Sind und 
dem Pendjab auftritt. 

Totallange . . . 180 mm 
Kopflange . . . 14 ,, 
Kopfbreite ... 12 ,, 
Rumpflange ... 64 „ 

Vordergliedmaassen . 22 mm 
Hintergliedmaassen . 301/2 „ 
Schwanzlange . . . 102 ,, 

(25.) Ablepharus brandti Strauch 1868. 
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(26.) Ablepharus desevti Strauch 1868. 

1868. Ablepharus deserti Steauch, in: Mel. Biol. Acad. Sc. St. Peters- 
bourg, Tome 6, p. 564, und in: Bull. Acad. Sc. St. Pdtersbourg 
Tome 12, p. 366. ' 

1873. Ablepharus deserti N. A. Sewertzow, Turkestanskie Jewotnie, Mos- 
kau, p. 72. 

1887. Ablepharus deserti Boulenger, Cat. Liz. Brit. Mus., ed. 2, Vol. 3, 
p. 353. 

Wurde ebenfalls von der Expedition nicht erbeutet. 
Die kleine Art lebt in den aralo-kaspischen Steppen, wo sie auf 

dem Plateau des Ust-jurt und am Brunnen Ak-metschet in beilaufig 
43° nordl. Breite zuerst entdeckt wurde, bei Tschinas und Chodshent 
am oberen Syr-darja, hier sudlich zum mindesten bis zum 40° nordl. 
Breite herabgehend. Ihr Yorkommen auch innerhalb des von der Ex¬ 
pedition durcliquerten Gebietes im siidlichen Transkaspien ist somit in 
hokem Grade wahrscheinlich. 

27. JEhimeces schneideri (Daud.) 1803. 

1803. Scincus schneideri Daudin, Hist. Bept., Tome 4, p. 291. 
1839. Euprepis princeps Eichwald, in: Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, Tome 2, 

p. 303. 
1841. Euprepis princeps Eichwald, Faun. Caspio-Caucasia, p. 93, Taf. 16, 

Fig. 1—3. 
1863. Plestiodon aldrovandii de Filippi, Note di un Viaggio in Persia, 

p. 354. 
1873. Euprepis princeps N. A. Sewertzow, Turkestanskie Jewotnie, Mos- 

kau, p. 72. 
1876. Eumcces pavimentatus Blanford , Eastern Persia, Yol. 2, Zoology, 

p. 387. 
1878. Eumeces pavimentatus Kessler, Tr. St. Petersburg. Nat. Ges., Bd. 8, 

Suppl. p. 177. 
1887. Eumeces schneideri Botjlenger, Cat. Liz. Brit. Mus., ed. 2, Vol. 3, 

p. 384. 

Diese Species liegt in 4 Exemplaren vor. Eins wurde am 4. Mai 
1886 bei Jagly-olum am Atrek als erstes Stiick gesehen und er¬ 
beutet, drei wurden am 11. Mai am Wege zwischen Chodsha-kala 
und Bendesen im Kopet-dagh in etwa 3000' Hohe gefangen. 

Bei den transkaspischen Exemplaren finde icli immer 26 Schuppen- 
langsreihen um die Eumpfmitte. Der Oberrand des ersten Suprala- 
biale ist nur mit dem Nasale in Contact. Zwei unpaare Postmentalen 
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liinter einander. Audi sonst typisch in Form und Farbung, aber ein- 
mal finde icli rechts 6 Supraocularen. Zwei grosse Praanalschilder. 
Unregelmiissigkeiteu in der Kopfpholidosc kommen bei dieser Art haufig 
vor, indem bald die Prafrontalen, bald die Postfrontalen mit dem 
Frontale zu einem Schilde verschmolzen sind. 

Oberseits hell graubraun, alle Schuppen mit schmalen, dunkler 
braunen Kiindern. Hie und da sckwarzlicke Punktflecke und grossere 
orangerotbe Makeln auf dem Riicken. Der orangerothe Seitenstreif, 
welcker die dunkle Oberseite von der kellen Unterseite scliarf abgrenzt, 
ist stets deutlich sichtbar. 

Maasse. Bendesen. 
Totallange .... 305 282 mm 
Kopflange .... 23 20 „ 
Kopfbreite .... 18 14 „ 
Rumpflange .... 95 85 ,, 
Vordergliedmaassen . 30 29 „ 
Hintergliedmaassen . 44 41 ,, 
Schwanzlange . . . 187 177 ,, 

Schwanzlange zu Totallange im Mittel wie 1 : 1,61 (nach Bou- 
lenger wie 1 : 1,78). 

Ueber diesen Skink berichtet Herr Dr. A. Walter: „Diese Art 
geht durch die ganze Breite des transkaspischen Gebietes, halt sich 
aber im Vorkommen tiberwiegend an den Fuss und Abfall des Ge- 
birges, in welchem sie tibrigens bis zur Kammholie hinaufsteigt. Die 
Ebene meidet sie nicht durchaus, ist in ihr aber unvergleichlicli viel 
seltener als im Gebirge. Sie gehort zu den zarteren, erst mit Beginn 
der Sommerglutli auftretenden Reptilformen, da die Expedition bis 
zum 4. Mai kein Stiick zu Gesiclit bekam, sie von diesem Zeitpunkt 
an aber haufig antraf. Zwischen Chodsha-kala und Bendesen 
war die Art sehr haufig. Ebenso bei Geok-tepe, Germab und 
Kulkulau im Kopet-dagh am 23. bis 25. Mai. In Askhabad in 
der Ebene an den Lehmmauern der Aulgarten war sie sparlich, eben 
so endlich am Murgab Mitte Juni im hohen Sande der Ebene." 

Eiciiwald beschrieb diesen JEumeces zuerst aus dem Talyschge- 
birge im Siidwesten des Kaspisees. Die Art geht nach Norden von 
Russisch - Armenien iiber ganz Persien und 'den Siiden von Trans- 
kaspien bis Siidwest-Turkestan, Afghanistan und Beludschistan, nach 
Siiden bis Palastina und Cypern und in Nordafrika bis Aegypten und 
Tunis. 

4 
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III. Ordnung: Ophidia. 

Pam. I. Typhlopidae. 

28. Typhlops vevmicularis Merr. 1820. 
1820. Typhlops vermicularis Mereem, Tent. Syst. Amph., p. 158. 
1864. Typhlops vermicularis Jan, Iconogr. d. Ophid., Lief. 3, Taf. 4, 

Fig. 3; Taf. 5, Fig. 3. 
1873. Typhlops vermicularis Strauch, Schlangen d. Russ. Reichs, in: Mem. 

Acad. Imp. Sc. St. Petersbourg, Tome 21, No. 4, p. 25. 
1876. Typhlops persicus W. T. Blanford, Eastern Persia, Yol. 2, Zoology, 

p. 399, Taf. 27, Fig. 5. 
1885. Typhlops vermicularis Boettger, in: Radde, Fauna u. Flora d. siid- 

westl. Caspi-Gebietes, p. 66. 

Das vorliegende Stiick wurde Anfangs Juni 1886 von Herrn Ey- 
landt in Bagyr bei Askhabad mit noch einem zweiten unter einer 
Steinplatte gefunden. Schon friiher hatte derselbe am gleichen Orte 
zwei oder drei Exemplare und bei Askhabad selbst ein Stiick er- 
beutet, so dass die Art nahe dem Fusse des Gebirges nicht gar selten 
zu sein scheint. 

Yollkommen typisch, doch die Schnauze etwas mehr geradlinig ab- 
gestutzt als gewohnlich. Nasalsulcus normal, etwas iiber das Nasloch 
hinaus verlangert, aber das Kostrale nicht erreichend. 22 Schuppen- 
reihen um die Rumpfmitte. 

Braungelb, die acht mittelsten Schuppenreihen des Riickens etwas 
dunkler, beide Farben an den Korperseiten sehr wenig deutlich von 
einander abgegrenzt. 

Oestlich des Kaspisees ist die Art bis jetzt nur auf der Halb- 
insel Mangyschlak, dann am Baklanny-kamenj an der Karagan-Bucht 
in der Nahe des Yorgebirges Tjuk-karagan (Strauch) und bei Bagyr 
und Askhabad (Radde & Walter) in Transkaspien gesammelt worden. 
Im Uebrigen ist diese Blindschlange in Talysch, Transkaukasien und Ar- 
menien weit verbreitet und dringt durch Massenderan und Gilan iiber 
Siidpersien und Syrien siidlich bis zum Sinai, iiber Kleinasien westlich 
bis nach Griechenland im weitesten Sinne vor. 

Fam. II. Colubridae. 

Subfam. a. Coronellinae. 

39. Cyclophis fasciatus (Jan) 1863. 

1863. Eircnis fasciatus Jan, Prodr. Icon. gen. Ofidi, Pt. II, Coronellidae, 
Milano, p. 50, und Elenco sist. Ofidi, Milano, p. 49. 
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1866. Eircnis fascialus Jan, Iconogr. d. Ophidiens, Lief. 15, Taf. 5, 
Fig. 2. 

1873. Cyclophis fasciati/s W. T. Blanford, Eastern Persia, Yol. 2, Zoo¬ 
logy, p. 406. 

Yon dieser seltenen Schlange liegt ein am 24. Marz 1886 erbeu- 
tetes Exemplar von Kaaka-kala vor, das mit Jan's Abbildung und 
Blanford's Besclireibung reclit befriedigend tibereinstimmt. 

Jan's citirte Abbildung der syrischen Form zeigt den Kopf weniger 
depress und die Internasalen und Parietalen relativ etwas kleiner als 
unser transkaspisches Sttick; alles Uebrige stimmt aber gut tiberein. 
Blanford nennt die Internasalen der persischen Form so lang wie die 
Prafrontalen; das Exemplar von Kaaka-kala steht in dieser Beziehung 
in der Mitte zwischen dem syrischen und dem persischen. Unser Sttick 
zeigt normal auf der rechten Kopfseite 2 Postocularen und die Tem- 
poralenstellung 1+2; links aber findet sich abnorm nur 1 Postoculare 
und die Temporalenstellung 1 + 1. 

Schuppenformel. Squ. 15; G. 4/3, V. 171, A. Vi, Sc. 48/48 

+ 1 (bei Blanford Squ. 15; Y. 158, A. Vi? Sc. 62/62 +"l)- 

Farbung ganz, wie sie Blanford beschreibt. Etwa 52 gut zu 
zahlende, schmale, schwarzliche Querbinden in den beiden vorderen 
Rumpfdritteln; diese Binden nach hinten in Flecke aufgelost und un- 
deutlicher. An den Rumpfseiten, sowie gegen den Schwanz hin und 
auf dem Schwanze iiberwiegt eine feine, enge Langsstreifung, die her- 
vorgebracht wird durch die dunklen Seitenrander aller Korperschuppen. 
Die hinteren Rander der Supralabialen mit Ausnahme des Hinterrandes 
des sechsten und alle Oberrander derselben schwarzlich. 

Maasse. Kopfrumpflange 274, Schwanzlange 62, Totallange 
336 mm. 

Schwanzlange zu Totallange wie 1:5,42 (bei Blanford wie 1:4,15). 

Somit ist die vorliegende Schlange in alien Haupteigenthiimlich- 
keiten der Pholidose und Farbung identisch mit der syrisch-persischen 
Art, wenn auch in der Zahl der Yentralen und Sudcaudalen und in 
der relativen Schwanzlange Verschiedenheiten zu beobachten sind, die 
aber noch in den Rahmen einer einzigen Species passen diirften. 

Bekannt ist diese kleine Schlange bis jetzt nur vom See Tiberias 
in Galilaa (Jan), von Dehgirdu in 8000' Hohe zwischen Schiras und 
Isfahan in Persien (Blanford) und von Kaaka-kala in Transkaspien 
(Radde & Walter). Ihr Vorkommen innerhalb des Russischen Reiches 
ist somit zum ersten Mai durch die Expedition constatirt worden. 

4* 



52 Dr. 0. BOEtTGER, 

Gen. Pseudocyclophis Bttgr. 1888. 

1888. Pseudocyclophis Boettger, in: Zoolog. Anzeiger, 11. Jahrg., p. 262. 

Char. Differt a genere Gy do phis Gthr. pupilla veriicali, 
trunco multo longiore et graciliore, scutis ventralibus 194—231, frenali 
jplerumque deficiente, praeocalari et postoculari singulis. Squamae 
longitadinales corporis 15 laeves; nasale unicum. — Typi: Ps. walteri 
Bttg. et Ps. persicas (Anders.). 

Hab. Transcasjpia, Persia. 

30. PseudocyclopJiis ivalteri Bttgr. 1888. 

(Taf. XXXIV, Fig. 1). 

1888. Pseudocyclophis walteri Boettgee, in: Zool. Anzeiger, 11. Jahrgang, 
p. 262. 

Char. Differt a Cycloph. per si co Anderson (in: Proc. Zool. 
Soc. London 1872, p. 392, Fig. 8) internasalibus magnis, distincte 
longioribus quam praefrontalia, ad latera ant cam frenali minimo ant 
(frenali deficiente) cum supralabiali secundo contiguis, marginibus la¬ 
ter alibus frontalis brevioris in aversum convergentibus, nec parallelis. 
Orificium nasale post medium scuti nasalis situm, nasale a praeocu- 
lari longe separatum. Scuta ventralia 231 nec 194 — 216. — Color 
plane diversus, aff. Cycl. fasciati (Jan); caput nullo modo nigro- 
maculatum, pars anterior trunci superne taeniis angustis transversis 
crebris nigris taeniata neque unicolor pallide olivacea. 

Schuppenformel. Squ. 15; G. 6/6, Y. 231, A. 1/1, Sc. 
82/82 + l. 

Maasse. Kopfrumpflange 310, Scliwanzlange 84, Totallange 
394 mm; grosste Kopfbreite B'/.n geriogste Halsbreite 41/2 mm- 

Yon dieser Art wurde ein gut erlialtones Stuck von Herrn Dr. 
A. Walter am 2. Mai 1887 bei Neu-Serachs (knapp an der Xord- 
ostspitze Persiens am Tedshen gelegen) gesammelt. 

Yon der BLANPORD'schen Beschreibung und Abbildung (Eastern 
Persia, Vol. 2, Zoology, p. 408, Taf. 28, Fig. 1) des persischen Cy- 
clophis persicus Anders., dem sie sehr nahe stehen muss, scheint mir 
die vorliegende Species doch in zahlreiclien Einzelheiten der Pholidoso 
und Farbung so erheblich abzuweichen, dass icli sie nicht mit ihr 
identificiren kann. 

Korper lang und schlank, cylindrisch; Schwanz von massiger Lange, 
etwas kleiner als bei Ps. persicus (Anders.). Scliwanzlange zu Total- 
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lange wie 1 : 4,69, bei Ps. persicas etwa wie 1 : 4,47. Kopf klein, 
schmal, etwas niedergedriickt, nur wenig breiter als der Hals, schwacli 
abgesetzt. Schnauze stumpf. Eostrale niedrig, halbkreisformig, dop- 
pelt so breit wie hoch, oben die Oberflache des Kopfes eben erreichend, 
unten fiir die Zunge selir schmal und tief ausgeschnitten. Interna- 
salen gross, einzeln genommen wenig breiter als lang, deutlich langer 
als die Prafrontalen; diese einzeln genommen doppelt so breit wie lang, 
seitlich mit dem kleinen Frenale oder, wenn dieses fehlt, mit dem 
zweiten Supralabiale in breitem Contact. Frontale sechsseitig, der 
Vorderwinkel sehr stumpf, nur andertlialbmal so lang wie vorn breit, 
die Seitenrander nach hinten deutlich convergirend, der Hinterwinkel 
ein Eechter. Supraocularen hinten deutlich breiter als vorn. Parie- 
talen sehr gross und breit, langer als Prafrontale und Frontale zu- 
sammen, vorn an den Seiten das Postoculare noch zum grossten Theile 
einschliessend, hinten einzeln abgerundet. Nasale lang, bandformig, 
vorn kaum holier als hinten, hinten zugespitzt, vom Praoculare weit 
getrennt; Nasenoffnung rund, hinter der Mitte und etwas gegen den 
Oberrand der Nasale hin gelegen. Frenale fehlend (auf der rechten 
Kopfseite) oder sehr klein (links) und schmal, doppelt so lang wie 
hoch. Ein Pra- und ein Postoculare, beide von massiger Grosse und 
nicht auf die Oberseite des Kopfes tibergebogen. Auge klein; Pupille 
klein, senkrecht oval. Temporalen 1 + 1. Aussenrand der Parietalen 
in Contact mit 3 Temporalschildern. Supralabialen 7, von denen das 
dritte und vierte in den Augenring treten; links 7, rechts 8 Infrala- 
bialen, von denen die vordersten fiinf mit den Postmentalen Sutur 
bilden. Zwei Paar Postmentalen, die hinteren wesentlich schmaler und 
kurzer als die vorderen, in der Mitte durch eine Schuppe von einan- 
der getrennt. Die Korperschuppen stehen in 15 Langsreihen und sind 
ziemlich kurz, rhombisch, glatt und ohne Endporen; die oberen Schup- 
pen an der Schwanzbasis sind doppelt so gross wie die der Coccygal- 
gegend. 

Farbung und Zeichnung sehr ahnlich wie die des Cyclophis fas- 
ciatus (Jan), aber die Mitte aller Eiicken- und Schwanzschuppen bei 
unserer Art mit dunklem, bei fasciatus mit hellem Mittelstreif. Ober- 
seits hell graurothlich; alle Etickenschuppen mit dunklerem Mittel- 
strich. In dem ersten Eumpfviertel bilden diese Strichflecken zahlreiche, 
schmale, eine Schuppenreihe breite Querbinden, von denen sich ohne 
Noth 33 zahlen lassen, auf dem librigen Eumpfe dagegen bilden sie 
sehr verloschene, durch die hellen Schuppenrander unterbrochene 
Liingslinien. Auf eine in der Jugend vielleicht vorhandene, dunkle 
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Kopfzeiclinung deutet eine sehr verloschene, grauliche, auf Frontale 
und Parietalen liegende W-formige Makel. Unterseits ist die Schlange 
ganz einfarbig gelblichweiss. 

Schon Blanford liatte Bedenken, Cyclophis persicus Anders. 
seines verlangerten Korpers wegen bei Cyclophis zu belassen; ich 
glaube, dass schon der ovalen Pupille wegen ein neues Genus am 
Platze ist. Nach Blanford ist die Bezahnung von Fs. persicus iso- 
dont; etwa 12 oder 14 kurze, gleiclilange Zahne befinden sich im Ober- 
kiefer; die Gaumenzahne sind ebenfalls klein und von gleicher Lange. 
Danach ist im Zalmbau kein wesentlicher Unterschied von Cyclophis 
Gthr. zu bemerken. Ich unterliess es, da von der neuen Art nur 
ein Stiick vorliegt, dasselbe auf seinen Zahnbau zu untersuchen, zweifle 
aber nicht daran, dass es auch hierin wie in der Tracht und dem 
ganzen Habitus mit seiner Verwandten ubereinstimmen wird. Beide 
Arten sind offenbar Nachtthiere, dem Wlistenleben auch in der Sand- 
farbung mehr angepasst, wahrend die Gattung Cyclophis mehr auf 
grasige Ebenen angewiesen ist und Tagthiere enthalt, die sich fast 
immer durch griine oder olivenfarbige Tracht auszeichnen. 

Mit Sicherheit ist Ps. ivalteri bis jetzt nur von der russisch-per- 
sischen Grenze bei Neu-Serachs nachgewiesen worden. 

Subfam. b. Trimerorhinae. 

31. Lytorhynclius ridgewayi Blgr. 1887. 

1887. Lytorhynchus ridgewayi Boulenger, in: Ann. Mag. N. H. (5), Yol. 20, 
p. 413. 

Yon dieser ausserordentlich charakteristischen Schlange liegt ein 
einzelnes, junges Exemplar vor, das Herr Dr. A. Walter am 7. April 
1886 bei Durun fing. 

Abweichend von Boulenger's vortrefllicher Beschreibung finde ich 
nur folgende Einzelheiten. Die Pupille ist ein der Kreisform genahertes 
senkrechtes Oval. Die Nasenoffnung ist in einem schiefen Schlitz nahe 
der Supranasalsutur zwischen den beiden Nasalen eingestochen und als 
ein nach hinten geoffheter, winkliger Spalt mit einer klappenformigen 
oder vorhangartigen, sehr beweglichen Vorrichtung verschliessbar. Je- 
derseits stehen 2 Postocularen; links 7, rechts 8 Supralabialen, das 
vierte und fiinfte oder das vierte, ftinfte und sechste mit dem Infra- 
oculare in Contact. Temporalen 1+3, also ein, nicht zwei Tempo- 
ralen in erster Reihe, das nur mit dem unteren der beiden Postocu¬ 
laren Sutur bildet. 
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Schuppenformel. Squ. 19; G. 4/6, V. 180, A. 1ll, Sc. 44/44+l 
(bei Boulenger Squ. 19; Y. 174, A. 1 oder Vn Sc. 46/4g + 1). 

Oberseits hell ascligrau, der Riicken mit etwas dunklerer, braun- 
licher Farbung. Alle Zeiclinungen schwarzbraun mit schwarzen Saumen. 
Auf dem Kopfe eine dunkle ankerformige Zeichnung, die ganz ahnlich 
wie bei L. diadema D. & B. verlauft, aber noch die beiden hinteren 
Drittel des Prafrontale einscHiesst und auf der Sutur der Parietalen 
keine helle Insel zeigt. Ein schiefer, graulicher Fleck zieht von den 
Supranasalen iiber die Nasalen zum dritten Supralabiale herab; die 
dunkle Makel unter dem Auge ist nicht isolirt, wie bei L. diadema, 
sondern binter dem Bulbus mit dem langen Temporalstreifen ver- 
schmolzen. Auf dem Rumpfe stehen 38, auf dem Schwanze 12 breit- 
ovale, vorn und hinten ausgezackte Mittelflecken, weiter seitlich (im 
Jugendkleid!) noch je zwei weitere Reihen in Quincunx gestellter 
kleinerer und matterer Flecken. Die Unterseite ist weisslich, alle 
Ventralen mit schwachen, graulichen Hinterrandern; die Bauchschilder 
der beiden letzten Rumpfdrittel in der Bauchmitte etwa zur Halfte 
mattgrau und weiss gewiirfelt, links und rechts der Yentralkante aber 
an den Seitentheilen (also je zu 1I4; der Querausdehnung eines jeden 
Ventralschildes) ziemlich scharf abgesetzt weisslich. 

Maasse. Kopfrumpflange 184, Schwanzlange 31, Totallange 
215 mm. 

Verhaltniss von Schwanzlange zu Totallange wie 1 : 6,94 (nach 
Boulenger wie 1 : 6,07). 

Diese fiir Russland ebenfalls neue Art ist bis jetzt nur bekannt 
von Chin-kilak in Afghanistan (Boulenger) und von Durun in 
Transkaspien (Radde & Walter). 

32. Zamenis diadema (Schleg.) 1837 var. schirazana 
Jan 1865. 

1837. Coluber diadema Schlegel, Essai s. 1. phys. d. Serpents, Tome 2, 
p. 148, non Blyth. 

1864. Zamenis diadema G^nther, Kept. Brit. India, p. 252, Taf. 21, 
Fig. G. 

1865. Periops parallelas var. schirazaua Jan, in: de Filippi, Note di un 
Viaggio in Persia, p. 356. 

1867. Periops parallelus var. schirazana Jan, Iconogr. d. Ophid., Lief. 20, 
Taf. 2. 

1873. Zamenis cliffordi Steauch, Schlangen des Buss. Beichs, p. 105, 
(part.). 
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1876. Zamenis diadema var. W. T. Blaneobd, Eastern Persia, Yol. 2, 
Zoology, p. 412. 

1887. Zamenis diadema Boulengek, in: Ann. Mag. K H. (5), Yol. 20, 
p. 408. 

Yon dieser schon viel discutirten Schlange liegt ein junges Exem¬ 
plar von Krasnowodsk vor, welches Ende April 1886 gesammelt 
worden ist. 

Ich lege den Hauptnaclidruck bei der Unterscheidung dieser Schlange 
von der ihr sehr nahe verwandten Zamenis versicolor Wagl. (= clif- 
fordi Schlegel; vergl. wegen dieses Namens Boettger in: Kobelt, 
Reiseerinnerungen aus Algerien und Tunis, 1885, Anhang I, p. 458) 
nicht in die allerdings vorhandenen Yerschiedenheiten in der Kopf- 
pholidose, sondern in die Anzahl der Subcaudalen, die bei der vor- 
liegenden Schlange 77 bis 110 betragt, wahrend sie bei Z. versicolor 
63 bis hochstens 74 ausmacht. Jan schreibt der var. schirazana 
(s. Abbildung Taf. 2, Fig. A) 811 si + 1, Blanford derselben 84/84 + l 
bis 8 7/87 + l, Strauch ihr 8i/8i+l bis 83/83 + l Subcaudalschilder 
zu; unser Stiick zeigt 7 7/7 7 + l. Das von Blanford erwahnte alte 
persische Exemplar mit 6 6/66 -f-l Subcaudalen wird wohl in Folge 
von friihzeitiger und dann gut verheilter Schwanzverletzung nicht 
ganz normale Beschilderung gehabt haben. Wahrend nun die Stamm- 
art von Z. diadema vier Schiippchen in einer Querreihe zwischen 
Prafrontalen und Frontale zeigt und 110 Subcaudalschilder tragen soli, 
besitzt diepersisch-transkaspische var. schirazana Jan solcher Schuppen 
vor dem Frontale constant nur drei, und der Schwanz besitzt nur 77 
bis 87 Subcaudalschilder. 

Auch die Ueberlegung, dass das afrikanische Wohngebiet von 
Z. versicolor (Wagl.) jetzt nirgends mehr mit dem asiatischen Ver- 
breitungsbezirk des Z. diadema (Schleg.) in Beruhrung steht, mag die 
Ansicht unterstiitzen, dass beide zweckmassiger als distincte Arten zu 
trennen sind; sie erscheinen jetzt als vicarirende Species, die sich in 
geologisch junger Zeit von einer Stammart abgespaltet haben. 

Yon Gunther's Abbildung und Beschreibung von Stiicken aus 
Afghanistan und Sind weicht das vorliegende Exemplar nur darin ab, 
dass die Prafrontalen vom Frontale durch eine Querreihe von drei 
Schiippchen abgetrennt werden, dass links ahnlich wie in Jan's citirter 
Abbildung 6, rechts 5 Frenalen und dass ebenso stets 2 iibereinander- 
gestellte Praocularen vorhanden sind. Ein geschlossener Ring von (mit 
dem Supraoculare) 10 Schuppen rings um das Auge. Links 13, rechts 
12 Supralabialen. 
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Schuppen formel. Squ. 27; G. , V. 245, A. 1, Sc. 
7 7/77 +l. 

Die kintere, Imfeisenformige Makel auf den Parietalen, welche 
GDnther besclireibt, felilt der persisck-transkaspisclien Yarietat. Jan's 
Abbildungen sind mit dem vorliegenden Stiicke in den Hauptcharak- 
teren der Fiirbung und in der Zeicknung absolut identisck. Yon 
Strauch's Besckreibung seiner transkaspissken Exemplare weickt das 
Stuck ebenfalls in nickts ab; Kiickenmakeln zakle ick an demselben 
in der Mittelreike 60, Sckwanzmakeln 24. 

Maasse. Kopfrumpflange 333, Sckwanzlange 68, Totallange 
401 mm. Sckwanzlange zu Totallange wie 1 : 5,9. 

Die Stammart lebt in Sind und Afghanistan (GOnther), die Ya¬ 
rietat in Beludsckistan und ganz Persien, sowie im westlicken Tkeil 
von Transkaspien bei Krasnowodsk (Badde & Walter), am Brunnen 
Kara - tsckagny am nordwestlicken Abkang des grossen Balckange- 
birges und im Bette des alten Oxuslaufs (Strauch). Auck die am 
(oberen) Eupkrat, bei Trapezunt und bei Maskat in Arabien (Bou- 
lenger) gefangenen Stiicke gekoren wakrsckeinlick der persiscken 
Yarietat an. 

33. Zamenis ravergieri (Men.) 1832 var. fedtschenlcoi Str. 1873. 

1832. Coluber ravergieri Menetries, Catalogue raisonne, p. 69 (typ.). 
1834. Coluber nummifer Reuss, in: Mus. Senckenberg., Vol. 1, p. 135. 
1858. Zamenis caudaelineutus GDnther, Cat. Colubr. Sn. Brit. Mus., p. 104 

(typ)- 
1863. Periops neglectus Jan, Elenco sist. Ofidi, Milano, p. 60. 
1867. Zamenis caudaelineatus Jan, Iconogr. d. Ophid., Lief. 23, Taf. 3 

(typ-)- 
1873. Zamenis ravergieri Strauch, Schlangen des Ruas. Reichs, p. 128 

(typ.), und Zamenis fedtschenkoi Strauch, 1. c. p. 135, Taf. 4 (var.). 
1873. Zamenis fedtschenkoi N. A. Sewertzow, Turkestanskie Jewotnie, 

Moskau, p. 72. 
1876. Zawenis ravergieri Blanford, Eastern Persia, Vol. 2, Zoology, 

p. 417 (typ. und var.). 
1878. Zamenis ravergieri Blanford, Scientif. Res. Second Yarkand Mission, 

Rept. and Amph., Calcutta, p. 22 (var.). 

Yon der Farbenspielart fedtschenlcoi Strauch liegen 2 Stiicke aus 
Transkaspien vor. Bins davon wurde am 9. Mai 188G bei Chodslia- 
kala, das andere am 14. Mai bei Askliabad gefangen. 

Beide Stiicke stimmen im Allgemeinen sehr gut mit Strauch's 
Besclireibung und vortrefflicli mit seiner Abbildung von Z. fedtschenkoi 
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liberein, haben aber bald drei, bald vier Langsreihen von schraalen, 
dunklen Querbinden iiber den Rticken. Der Schwanz hat nie drei 
Langsstreifen wie bei der Stammart, doch konnen die beiden seitliclien 
Fleckstreifen ofters zu wirklichen Langslinien verschmelzen. 

Parietalen hinten in deutlichem Winkel auseinandertretend. Con¬ 
stant 9 Supralabialen, das funfte und sechste in den Augenkreis tre- 
tend; Praocularen 3—3, Postocularen 2—2. Hals hinter dem Kopf 
oft mit 23, aber im ersten Korperdrittel nakezu constant mit 21 Langs¬ 
reihen von Schuppen. 

Schuppenformel. 
Chodsha-kala: Squ. 21; G. Y. 206, A. Vi, Sc. 80tS0+l. 
Askhabad: „ 21; „ „ 197, „ „ 88/88+l. 

Der Filrbung nach gehort die Form von Chodsha - kala zur ersten 
Farbenvarietat Strauch's (p. 138), die sich durch braunlichgraue 
Grundfarbe mit schwach ausgepragter Zeichnung und schmale Riicken- 
binden auszeichnet, die Form von Askhabad aber zur zweiten Spielart 
mit lebhafterer und scharferer Zeichnung. Beide Formen aber gehen 
offenbar unmerklich in einander iiber. 

Nach Herrn Dr. A. Walter's Aufzeichnungen ist diese Schlange 
„seltner als Z. ventrimaculatus (Gray), aber sowohl in der Ebene als 
im Gebirge, z. B. bis Chodsha-kala, anzutreffen. 

Die var. fedtschenlcoi Strauch geht von Kulp am oberen Araxes 
bis Schah-rud in Nordpersien, Koh-rud, nordlich von Isfahan, und 
Schiraz in Sudpersien, und bewohnt ausserdem ganz Transkaspien von 
Chodsha-kala und Askhabad an bis Turkestan, wo sie sowohl im Sa- 
rafschan-Thale, als auch bei Tschinas, Mursa-rabat, Chodshent und 
Kokand am oberen Syr-darja und am Mohol-tau gefangen worden ist, 
und Ost-Turkestan, wo sie Blanford von Jarkand und Jangihissar 
verzeiclmet. Die Stammart dagegen bewohnt ebenfalls Transkaspien, 
wo sie von den Embagegenden abwarts bis Krasnowodsk nicht selten 
zu sein scheint, dann ganz Transkaukasien, Persien und Kurdistan, 
und in der var. nummifer Reuss Kleinasien, Rhodos (Erber, als hip- 
pocrepis!), Cypern und Syrien. 

34. Zamenis ventrimaculatus (Gray) 1834 var. Icarelini 
Br. 1838. 

1834. Coluber ventrimaculatus Gray, Ind. Zoology, Vol. 2, Taf. 80, Pig. I 
(typ.). 
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1837. Coluber florulentus Scdlegel, Essai s. 1. physiogn. d. Serpents, 
Tome 2, p. 166. 

1838. Coluber (Tyrin) karelini Brandt, in: Bull. Acad. Sc. St. Petersbourg, 
Tome 3, p. 243 (var.). 

1865. Zamenis rhodorhachis Jan, in: de Filippi, Note di un Yiaggio in 
Persia, p. 356. 

1867. Zamenis persieus Jan, Iconogr. d. Ophid., Lief. 23, Taf. 2, Fig. 1. 
1871. Zamenis ladacensis Anderson, in: Journ. As. Soc. Bengal, Yol. 40, 

Pt. 2, p. 16. 
1872. Gonyosoma dorsale Anderson, in: Proc. Zool. Soc. London, p. 395, 

Fig. 9. 
1873. Choristodon brachycephalus N. A. Sewertzow, Turkestanskie Jewot- 

nie, Moskau, p. 72. 
1873. Zamenis karelini Strauch, Schlangen d. Russ. Reichs, p. 110, Taf. 3 

(var.). 
1876. Zamenis ventrimaculatus Blanford , Eastern Persia , Yol. 2, Zoo¬ 

logy, p. 414. 

Von dieser Farbenvarietat liegen 6 Stiicke vor. Eins davon wurde 
am 28. Februar 1886 bei Askhabad, eins am 7. April bei Durun 
(zwisclien Bami und Askhabad) gefangen, 4 im Juni 1886 am Mur- 
gab im ostlichen Transkaspien. 

Nach Herrn Dr. A. Walter „geht sie in ziemlicher Haufigkeit 
von Krasnowodsk durch ganz Transkaspien bis in den aussersten Osten, 
und zwar in der Ebene gleich haufig wie im Gebirge bis hoch hinauf, 
so z. B. bis Germab und Bendesen. Sie war im Fruhling die 
erste ersclieinende Schlange; schon am 28. Februar zeigte sich ein 
Stiick bei Askhabad". 

Diese Art, die sich durch hinten gemeinsam abgestutzte Parietalen 
und nur 2 Praocularschilder auszeichnet, und bei der das fiinfte Supra- 
labiale allein das Auge zu beriihren pflegt, tritt in Transkaspien nur 
in der var. Jcarelini Brandt auf, die sich vom Typus durch das Fehlen 
des kleinen, halbkreisformigen Schildchens jederseits hinter den Parie¬ 
talen und durch die Farbung und Zeichnung, besonders der einfarbigen 
Kopfoberseite, unterscheidet. 

Manche Stiicke, wie besonders ein junges Exemplar vom Murgab, 
zeigen die auch schon von Strauch 1. c. p. 114 erwahnte Eigenthiim- 
lichkeit, dass das immer etwas knopfformig vorragende, stark zuge- 
spitzte und hinten dreieckig auf den Pileus umgeschlagene Eostrale 
auffallend weit oben auf die Schnauze tibergebogen ist und hier noch 
fast die vordere Hiilfte der gemeinsamen Sutur der Internasalen be- 
deckt, eine bei der Gattung Zamenis sehr ungewohnliche Bildung, die 
in grosserem odor geringerem Grade iibrigens fiir die vorliegende Art 
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cliarakteristisch zu sein scheint. Von Strauch's Diagnose und Zeich- 
nung weichen unsere 6 Stiicke auch sonst nur in Kleinigkeiten ab. 
Supralabialen raeist 9—9, zweimal 10—10; nur das flinfte Supralabiale 
in Contact mit dem Auge. Praocularen constant 2—2; Postocularen 
3—3, einmal 3—4. 10—10 Supralabialen erwahnt sclion Strauch von 
seiner No. 1706. 

Schuppenformel. 
Askhabad: Squ. 19; G. 5/5, Y. 209, A. Vi, Sc. ? 
Durun: 19; 55 v*, 55 210, 55 Vi, 55 95/95 + 1. 
Murgab: 15 19; 55 4/4, 55 205, 55 v., 55 10,/io»+l. 

V 35 19; 55 6/ /65 55 206, 55 Vn 55 
55 19; 55 5/5, 55 208, 55 Vx, 55 91/91 +1. 

} 5 55 19; 55 5/5, 55 211, 55 Vi, 55 104/i04 +1- 
Danach ist die mittlere Formel fiir transkaspisclie Stiicke dieser 

Art: Squ. 19; G. 5/5, Y. 208, A. Vi, Sc. 9 9/99 + l. 

Betreffs der Farbung und Zeiclinung babe ich den STRAUcn'schen 
Angaben niclits hinzuzuftigen; die vorliegenden Stiicke passen genau 
in den Rahraen der Varietat. Die schwarzen Querbinden des Kiickens 
wechseln sebr in der Breite; sie sind bald sclimal rhombisch, bald 
noch sckmaler und quer recliteckig. Die Unterseite ist mehr oder 
weniger tiefgelb, etwa jedes vierte (oder fiinfte) Ventrale am Aussen- 
rand rait schwarzer Rundmakel; die Schwanzunterseite zeigt oft sclion 
rosa oder morgenrothe Farbung. 

' Die var. Tcarelini Brandt ist bis jetzt in Transkaspien gefunden 
bei Nowo-Alexandrowsk, am Brunnen Ak-tjube westlich des Aralsees, 
auf der Strecke zwischen dem kenderlinskisclien Busen und Krasno- 
wodsk, bei Krasnowodsk, im alten Oxusbett, beim Brunnen Kara- 
tschagny am Nordwestfuss des Grossen Balcliangebirges (Strauch) und 
bei Durun und Askhabad (Radde & Walter). Ebenso feklt sie nicht 
am Murgab (R. & W.) und in Persien, wo sie Chorassan, Kirman, 
Scliiras und Buschir bewolmt, und in Beludsckistan (Blanford). In 
der Gegend des oberen Syr-darja lebt sie bei Chodshent. Ihr Gebiet 
erstreckt sich also vom 45 0 nordl. Breite bis weit nach Persien kin- 
ein und wird im Westen vom Kaspisee, im Osten etwa vom 70° 
ostl. Lange Greenw. begrenzt. Die Stammart lebt in Indien, Belu- 
dschistan und den oberen Eupkratgcgenden, und ihre Varietaten 
gelien iiber das ganze siidwestlicke Asien von Transkaspien iiber ganz 
Persien und Kurdistan bis Paliistina, wo die Species vom Todten Meer 
angegeben wird, Arabien und Aegypten. 
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Subfam. c. Colubrinae. 

35. Ptyas mucosns (L.) 1754. 
1754. Coluber mucosus Linne, Museum Ad. Frid., Taf. 13, Eig. 2; Taf. 23, 

Pig. 2. 
1864. Plyas mucosus Gunther, Rept. Brit. India, p. 249. 
1878. Plyas mucosus Blanford, Scientif. Res. Second Yarkand Mission, 

Kept. a. Amph., p. 22. 
1888. Plyas mucosus Boettgee, in: 26./28. Ber. Offenbach. Ver. f. Naturk., 

p. 133. 

Von dieser Art liegt ein schoner Kopf mit Halstheil vom Tsche- 
sme-i-bidam Kuschkflusse, afghanische Grenze, vor, der am23. April 
1887 erbeutet worden ist. Das 71/2 Fuss lange Exemplar wurde in 
Copulation mit einem zweiten, ahnlich grossen durch einen Schuss ge- 
todtet, weil die Thiere sich beim Fauge so heftig zur Wehre setzten, 
dass Herr Dr. A. Walter sie heil nicht zu bewaltigen vermoclite. 
Diese Schlange ist nach Walter am oberen Murgab und Kuschk sehr 
gemein und sicher die liberwiegende Schlangenart. Es scheme dies 
Gebiet die Gegend der Riesenformen zu sein, weil die Wiiste hier 
durch Menschenleere auch grossen Formen ungestorte Existenz gestatte. 
Fiir das russische Eeich ist die Art n e u. 

Yon normalen Stiicken dieser Art aus China und Bengalen unter- 
scheidet sich das transkaspische Exemplar, wie es scheint, nur in ganz 
untergeordneten Punkten. Internasalen etwa zwei Drittel der Grosse 
der Prafrontalen. Beiderseits zwei Praocularen und drei Frenalen; 
5 Infralabialen in Contact mit den Postmentalen. Die Schuppenreihen 
des Rtickens zum mindesten im ersten Korperviertel ohne jede Spur 
von Kielen; an der Spitze jeder Schuppe 2 Poren. 

Schuppenformel. Squ. 17; G. 1/1. 
Farbung normal; alle Labialen, Gularen und die ersten Ventralen 

mit schwarzen Randern; das grosse funfte Infralabiale in seiner Hin- 
terhiilfte grau; die Ventralen an den Seiten mit einem kleineren oder 
grosseren, dreieckigen Fleck. 

Der einzige Fundort der indisch-chinesischen Ratten schlange jen- 
seits der afghanischen Grenzgebirge und zugleich innerhalb der Grenzen 
des Russischen Reiches ist also die Umgebung des oberen Murgab- 
und Kuschk-Flusses. Im Uebrigen bewohnt die Art das ganze Fest- 
land von Sildasien, von Tschusan durch Siidchina westlich zum min¬ 
desten bis zum unteren Indus, nach Norden bis Kaschmir und (sehr 
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walirsclieinlich durch ganz Afghanistan) bis ins russische Transkaspien. 
Lebt auch auf den Inseln Java und Ceylon. Im Himalaya gelit sie 
nach GUnther bis in eine Hohe von 5240'. 

(36.) JElaphis dione (Pall.) 1773. 

1773. Coluber dione Pallas, Reise d. versch. Prow d. Russ. Reichs, Yol. 2, 
p. 717. 

1811. Coluber dione Pallas, Zoograph. Rosso-Asiatica, Vol. 3, p. 39. 
1823. Coluber dione Lichtenstein, in: Eversmann, Reise von Orenburg n. 

Buchara, p. 145. 
1831. Coluber eremita Eichwald, Zool. spec. Ross, et Polon., Vol. 3, 

p. 174. 
1841. Coelopellis dione Eichwald, Paun. Caspio-Caucasia, p. 151, Taf. 28. 
1852. Coelopellis dione Brandt, in: Lehmann, Reise nach Buchara und 

Samarkand, p. 334. 
1867. Elnphis dione Jan, Iconogr. d. Ofid., Lief. 21, Taf. 3, Fig. A. 
1873. Elaphis dione Strauch, Schlangen des Russ. Reichs, p. 83. 
1873. Elaphe dione N. A. Sewertzow, Turkestanskie Jewotnie, Moskau, 

p. 72. 
1876. Elaphis dione "W. Alenitzin, Rept. d. Ins. und Gestade des Aral- 

sees, St. Petersburg, p. 12. 

Wurde von der Expedition nicht angetroffen und lebt nach Strauch 
nur in den nordlichsten Theilen Transkaspiens. Als siidlichstes bis 
jetzt constatirtes Yorkommen in der Nahe der Ostkiiste des Kaspisees 
nennt derselbe die Halbinsel Mangyschlak und in Turkestan das Sa- 
rafsckanthal. Alenitzin hat diese Schlange in den Gegenden um den 
Aralsee beobachtet. Im Uebrigen bewohnt sie so ziemlich das ganze 
gemiissigte Asien stidostlich bis Kiu-kiang in China, nordostlich bis in 
die Amurgegenden, Nordchina, Japan und Korea, sowie die ostlichsten 
Theile von Sudeuropa, tiberschreitet aber nach Westen hin die Wolga 
nicht. 

(37.) Mlaphis saiiromates (Pall.) 1811. 

1811. Coluber sauromales Pallas, Zoograph. Rosso-Asiatica, Yol. 3, p. 42. 
1831. Coluber sauromales Eichwald, Zool. spec. Ross, et Polon., Vol. 3, 

p. 174. 
1832. Coluber xanthogaster Andrzejowski, in: Nouy. Me'm. Soc. Imp. Nat 

Moscou, Yol. 2, p. 333, Taf. 22, Fig. 4 und Taf. 23. 
1841. Tropidonolus sauromales Eichwald, Faun. Caspio-Caucasia, p. 140, 

Taf. 25. 
1853. Elaphe parreyssi Brandt, in: Lehmann, Reise nach Buchara u. Sa¬ 

markand, p. 334. 
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1867. Elaphis saurowates Jan, Iconogr. d. Ofid., Lief. 21, Taf. 2, und 
dione Jan, 1. c., Lief. 21, Taf. 3, Fig. B. 

1873. Elaphis sauromaies Strauch, Schlangen d. Buss. Beichs, p. 93. 

Wurde gleichfalls von der Expedition nicht gefunden. Auch diese 
Schlange lebt nach Strauch nur im nordwestlichen Theile des hier 
behandelten Gebietes. Sie wurde am Ostufer des Kaspisees bis jetzt 
nur bei Novo-Alexandrowsk auf der Halbinsel Mangyschlak, also nicht 
sudlicher als bis zura 440 nordl. Breite beobachtet. Im Uebrigen 
lebt sie vorzugsweise im sudlichen europaischen Russland, sowie in 
Griechenland und in alien westlich vom Caspisee liegenden Theilen 
Asiens. Gunther verzeichnet sie tiberdies von Kiu-kiang und Ning-fo 
in Ostchina. 

Subfam. d. Natricinae. 

38. Tropidonotus natrix (L.) 1749 var. persa Pall. 1811. 

1749. Coluber tialrix Linne, Amoenit. Academ. Vol. 1, p. 116 (typ.). 
1771. Coluber scutatus Pallas, Beise d. versch. Pro v. d. Buss. Beichs, 

Yol. 1, p. 459. 
1811. Coluber persa Pallas, Zoograph. Bosso-Asiatica, Yol. 3, p. 41 

(var.). 
1823. Coluber natrix Lichtenstein, in: Eversmann, Beise von Orenburg 

nach Buchara, p. 145. 
1852. Tropidonotus natrix Brandt, in: Lehmann, Beise nach Buchara und 

Samarkand, p. 334. 
1873. Tropidonotus natrix var. persa Strauch, Schlangen des Buss. Beichs, 

p. 142. 
1876. Tropidonotus natrix Blanford, Eastern Persia, Yol. 2, Zoology, 

p. 418. 

Die Ringelnatter scheint auf den aussersten Sudwestzipfel von 
Transkaspien beschrankt zu sein; sie fand sich nur in dem einen vor- 
liegenden Stiick der var. persa Pall, beim See Beum-basch nord- 
lich der Atrekmiindung am 1. Mai 1886. 

Supralabialen 7—7; Auge mit dem dritten und vierten in Be- 
riihrung. Praocularen 1 — 1, Postocularen 2 — 2. Ein einziges sehr 
grosses Temporale. 

Schuppenformel. Squ. 19; G. l + 1/2? V. 176, A. l/n Sc. 

"/CT+I- 
Oben dunkel olivenbraun mit zahlreichen, wenig deutliehen, schwar- 

zen Makeln. Hinter den Parietalen ein in der Mitte verloschenes, 
gelbliches Querband. Langs der Riickenseiten zwei je zwei halbe 
Schuppenreihen breite, durch fiinf Schuppenreihen von einander ge- 
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trennte, weissgelbe Langsstreifen, die im ersten Drittel des Schwanzes 
verschvvinden. Supralabialen mit schvvarzen Saumen. Unterseite in 
der vorderen Korperhalfte weiss and schwarz gewiirfelt, in der hinteren 
Halfte und auf der Schwanzunterseite schwarz und nur an den Seiten 
mit abwechselnd rechteckigen und quadratischen, weissen Flecken. 

Maasse. Kopfrumpflange 688, Schwanzlange 163, Totallange 
851 mm. 

Verhaltniss von Schwanzlange zu Totallange wie 1:5,22 (nach 
Strauch bei ganz alten Stiicken wie 1 : 6,16). 

Zwar bewohnt die Eingelnatter Siid-Sibirien vom Uralgebirge bis 
zum Baikalsee, aber ihr geschlossenes nordliches Verbreitungsgebiet 
reicht nirgends tiefer nach Siiden als bis zur Halbinsel Mangyschlak 
(Strauch). Erst im aussersten Siidwestwinkel Transkaspiens und bei 
Astrabad tritt sie von neuem auf, scheint aber in Persien nur in den an 
den Kaspisee angrenzenden Provinzen angetroften zu werden. Yon hier 
geht sie westlich in geschlossenem Gebiete bis Europa und Nordafrika. 
Die var. persa ist in Nordpersien und Kleinasien die herrschende Form 
und fehlt auch nicht im siidostlichen Europa, wo sie aber weit seltner 
zu sein scheint als in Westasien. 

39. Tropidonotus tesselatus (Laur.) 1768 var. Uydrus 
Pall. 1771. 

1768. Coronella tesselata Laurenti, Synops. Eept. p. 87. 
1771. Coluber hydrus Pallas, lleise d. versch. Prov. d. Russ. Beichs, 

Vol. 1, p. 459. 
1811. Coluber hydrus Pallas, Zoograph. Rosso-Asiatica, Yol. 3, p. 36. 
1852. Tropidonotus tesselatus und hydrus Brandt, in: Lehmann, Reise nach 

Buchara und Samarkand, p. 334. 
1873. Tropidonotus hydrus Stratjch, Schlangen d. Buss. Beichs, p. 159. 
1873. Tropidonotus hydrus jN". A. Sewertzow, Turkestanskie Jewotnie, Mos- 

kau, p. 72. 
1876. Tropidonotus hydrus Blanford, Eastern Persia, Yol. 2, Zoology, 

p. 419. 
1876. Tropidonotus hydrus W. Alenitzin, Bept. d. Inseln und Gestade 

des Aralsees, St. Petersburg, p. 10. 
1878.- Tropidonotus hydrus Blanford , Scientif. Bes. Second Yarkand 

Mission, Bept. a. Amph., Calcutta, p. 23. 
1881. Tropidonotus hydrus Blanford, in: Proc. Zool. Soc. London, p. 680. 

Wurde von der Expedition in einem jungen Stlicke am 30. Marz 
1886 bei Askhabad und in einem iilteren am 25. April beiTschi- 
kischljar erbeutet. Ein erwachsenes Stuck sammelte Herr Otto 
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Herz in St. Petersburg 1887 bei Siaret nordwestlich von Schirwan 
im oberen Atrek-Thal an den Siidauslaufern des Kopet-dagh in Nord- 
persien. 

Supralabialen 8—8 und einmal 7 (7 und 8 vereinigt) —8, von 
denen nur das vierte (seltner das vierte und fiinfte) jederseits in den 
Augenkreis tritt. Praocularen constant 3—3, Postocularen 4—4 (ein¬ 
mal 3—4). 

Schuppenformel. Askhabad: Squ. 19; G. 3/2, V. 168, A. 1/1, 
Sc. 60|6o_|_^> 

Tschikischljar: Squ. 19; G. 2/2, V. 169, A. 1/1, Sc. 56/5 6 + l- 
Siaret: Squ. 19; G. 1+ 1/i, V. 172, A. 1/1? Sc. ? 

Durchschnittsformel transkaspisch-nordpersischer Stiicke: Squ. 19; 
G. »/*, V. 170, A. i/i, Sc. «/68 + l. 

Sammtliche vorliegenden Stiicke sind oberseits braunlich aschgrau, 
haben auf dem Nacken eine A-formige, schwarze Zeichnung, deren 
Schenkel sich noch etwas langs der Halsseiten nach hinten ziehen, und 
entlang dem Riicken vier oder ftinf Reihen mehr oder weniger deut- 
licher, ins Quincunx gestellter, schwarzlicher Rundmakeln. Die La- 
bialen sind gelb mit schwarzlichen Randern. Die Unterseite ist vorn 
gelbroth, schwarzgewiirfelt, hinten schwarz, jedes zweite oder dritte 
Ventrale gelblich- und gegen den After bin weissgewurfelt; Aussenseite 
der Ventralen grosstentheils hell. 

Maasse des Stiickes von Tschikischljar: Kopfrumpflange 567, 
Schwanzlange 135, Totallange 702 mm. 

Verhaltniss von Schwanzlange zu Totallange wie 1 : 5,2 (bei 
Steauch zeigen alte Stiicke das Verhaltniss von 1 :5,63). 

Nach Herrn Dr. A. Walter ist diese Schlange „im Innern Trans- 
kaspiens, obzwar vielorts vorkommend, keineswegs sehr gemein. Da- 
gegen findet sie sich massenhaft an der Kiiste des Kaspi, so bei Kras- 
nowodsk und Tschikischljar, vor allem aber an den Ufern des 
Sees Beum-basch. Im Innern fand er sie am zahlreichsten in den 
Bevviisserungskanalen um Duschak, nur sehr vereinzelt bei As¬ 
khabad". 

Diese Art findet sich in ganz Transkaspien und Turan in einiger- 
maassen wasserreichen Gegenden nordlich bis zu einer Linie von der 
Uralmiindung bis zum Nordufer des Aralsees und zum mindesten bis 
zum Unter- und Mittellauf des Syr-darja (Strauch). In Transkaspien 
selbst ist sie gefunden bei Nowo-Alexandrowsk und anderwarts auf 
der Halbinsel Mangyschlak, am Brunnen Ak-tjuba westlich des Aralsees 
am kenderlinskischen Busen, bei Krasnowodsk, auf der Insel Tsche- 

5 
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leken (Strauch), bei Tschikischljar, am See Beum-basch, bei Askha- 
bad und bei Duschak in beilaufig 60° ostl. Lange Greenw. (Radde & 
Walter). Nach Osten geht sie bis Kaschghar und Jangihissar in 
Ost-Turkestan, nach Westen und Siidwesten durch ganz Persien, Trans- 
kaukasien, Armenien und die Euphratlander iiber Kleinasien sudlich 
bis Syrien und Aegypten. Ihre Standorte in Mittel-, Sudost- und 
Ost-Europa hat Strauch sorgfaltig zusammengestellt, doch fehlt sie 
bestimmt auf der pyrenaischen Halbinsel und in fast ganz Frankreich. 

Fam. III. Psammophidae. 

40. Taphrometopon lineolattmi Brandt 1888. 

1823. Coluber caspius Lichtenstein, in: Eyeesmann, Eeise yon Orenburg 
nach Buchara, p. 146, non Geoegi. 

1838. Coluber (Taphrometopon) lineolatus Beandt, in: Bull. Scientif. Acad. 
St. P&ersbourg, Vol. 3, p. 243. 

1854. Chorisodon sibiricum Dumeeil & Bibeon, Erp. gen., Tome 7, p. 902. 
1861. Taphrometopon lineolatum Petees, in: Proc. Zool. Soc. London, 

p. 48. 
1865. Psammophis doriae Jan, in: de Eilippi, Note di un Yiaggio in 

Persia, p. 356. 
1873. Taphrometopon lineolatum Stbauch, Schlangen d. Buss. Beichs, p. 185, 

Taf. 5. 
1873. Choristodon sibiricus N. A. Seweetzow, Turkestanskie Jewotnie, 

Moskau, p. 72. 
1876. Taphrometopon lineolatum Blaneoed, Eastern Persia, Yol. 2, Zoology, 

p. 422. 
1876. Taphrometopon lineolatum Steauch, Beise Przewalski, Bept., p. 51. 
1878. Taphrometopon lineolatum Blanfoed, Scientif. Bes. Second Yarkand 

Mission, Bept. and Amph.; Calcutta, p. 23. 

Yon der „Sandschlange" liegen aus Transkaspien 5 Exemplare 
vor. Zwei Stiicke davon wurden am 27. und 30. April bei Tschi¬ 
kischljar, eins bei Dsch urdschuchli, halbwegs zwischen den 
Oasen Tedshen und Merw, am 3. Juni, eins am oberen Murgab, 
gleichfalls im Juni 1886 erbeutet. Ein junges Stiick endlich wurde 
am 25. August bei Usun-ada nachst Michailowo gefangen. 

Nach Herrn Dr. A. Walter ist die Art „streng an den Sand 
gebunden und nur selten am Rand der Steppe anzutreffen. Im Sande 
aber ist sie sehr haufig und geht durch's ganze Gebietu. 

Die Uebereinstimmung der vorliegenden Stucke mit Straucii's 
Abbildung und Beschreibung ist eine so vollstandige, dass ich mich 
hier darauf beschranken kann, nur die kleinen Abweichungen hervor- 
zuheben. Ich finde das Postnasale oft in einen spitzen, nach hinten 
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laufenden Ast verlangert, der sich zwischen Supranasale und Frenale 
einschiebt und hinten vom Prafrontale begrenzt wird. Das Praocu- 
lare bildet mit dem Frontale Sutur. Die Temporalenstellung ist sehr 
unregelnuissig, lasst sich aber stets auf die Forrael 2 + 3 zuruckfiihren, 
die ich auch in vier unter 10 Fallen direct beobachten konnte. Pa- 
rietalen seitlich von 3 bis 4 grosseren Temporalschildchen begleitet; 
links gewohnlick 4, rechts 3 solcher Schilder. Supralabialen 9—9 
(einmal 10—9), Infralabialen 10 oder 11, letztere Zahl haufiger; 6—6 
davon treten in Contact mit den Postmentalen. 

Schuppenformel. 
Tschikischljar: Squ. 17; G. V. 183, A. Vi,Sc. 94/94+l- 

: „ 17; „ Vi, ,, 185, „ Vi,,, ,0l/ioi+l. 
Usun-ada: „ 17; „ sl3, „ 195, „ Vu» 103/io3+1- 
Murgab: „ 17; „ 3/4, „ 197, „ Vi.w 106/iob+1- 
Dschurdschuchli: „ 17; „ 4/4, „ 200, „ 1/l,„ ? 

Durchschnittsformel fur transkaspische Exemplare Squ. 17; G. 4/4, 
V. 192, A. Vu Sc. 101/i oi 1. Nach 21 Zahlungen fand Strauch 
fur die Art tiberhaupt Squ. 17; Y. 189, A. Sc. 94/94 + l, so dass 
es sicher zu sein scheint, dass die Art in den siidlicheren Theilen 
Transkaspiens zum mindesten etwas langschwanziger ist als in den 
nordlicheren Theilen ihres Verbreitungsgebietes. 

Was die Farbung anlangt, so ist die Form mit zwei isabell- oder 
orangegelben, scharfen Langslinien iiber Kumpf und Schwanz die bei 
weitem gewohnlichste. Meist nur die jungen Stiicke zeigen aber die 
vier dunklen Langsbinden (Strauch 1. c., Taf. 5, Fig. 1) scharf von 
der heller braunlichgrauen Ruckenfarbe abgehoben, doch traf ich diese 
Zeichnung auch noch bei einem alteren Stiicke von Tschikischljar. Ein 
zweites Exemplar von Tschikischljar zeigt ausser der sehr markirten 
Kopfzeichnung oberseits nur eine fast uniforme, gelbgraue Farbung; 
die vier dunklen Langsstreifen sind nur durch schwarze Punkte ange- 
deutet, die kaum mehr als den Umkreis der (undeutlichen) Endpore 
farben. Die von Strauch geschilderte Farbung und Zeichnung der 
Unterseite ist stets sehr schon zu beobachten. 

M a a s s e. Tschikischljar. Murgab. Usun-ada. 
Kopfrumpflange . 571 528 368 350 mm 
Schwanzliinge . . . 223 190 130 120 ,, 
Totallange .... 894 718 498 4=70 „ 

Verhaltniss von Schwanzlange zu Totallange im Mittel wie 1:3,89. 
Strauch's Angaben lassen das Verhaltniss 1: 3,91 berechnen. 

5 * 
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Die Uebereinstimmung dieser Schlange in Pholidose und Farbung 
mit dem syrisch-afrikanischen Psammophis sibilans (L.) ist eine wahr- 
haft iiberraschende. Trotzdem wird der aufmerksam Vergleichende in 
der tiefen Aushohlung der Prafrontalpartie, in der spitzeren Schnauze 
und scharferen Canthalkante, in der querovalen Pupille, dem kiirzeren 
Schwanz und in dem Mangel des gelben, eine Schuppenreihe breiten, 
medianen Ruckenstreifs gute specifische Unterschiede unserer Art von 
Ps. sibilans erkennen. 

Die Art hat recht eigentlich in den Wiisten und Steppen Trans- 
kaspiens ihre Hauptverbreitung. Sie lebt nicht bloss bei Krasnowodsk 
und unweit des Atrek beim Berge Ak-tjube (Belgi-bugor), sowie im 
alten Oxusbette, auf der Insel Tscheleken und iiberhaupt iiberall in 
den Sandwiisten Turans ostlich bis Turkestan, sondern auch im ganzen 
nordostlichen, nordlichen und centralen Persien. Ihre Fundorte in den 
aralo-kaspischen Steppen, in Turkestan und in der Kirgisensteppe, im 
Siebenstromland bis Barnaul und den Altai hat Strauch eingehend 
verzeichnet; im SENCKENBERG'schen Museum liegt sie ausserdem noch 
von Tschinas am Anfange des Mittellaufs des Syr-darja. Blanford 
nennt sie von Beshterek siidlich Karghalik in Ost-Turkestan, Strauch 
von Chami und aus der Wuste Ala-shan. 

Fam. IV. Erycidae. 

41. JEh^yx jaculus (L.) 1754 var. miliaris Pall. 1771. 

1754. Anguis jaculus Linne, Mus. Adolph. Frid., Yol. 2, p. 48 (typ.). 
1771. Anguis miliaris Pallas, Keise d. versch. Prov. des Russ. Eeichs 

Vol. 2, p. 718 (var.). 
1811. Anguis helluo und miliaris Pallas, Zoograph. Eosso-Asiatica, Vol. 3, 

p. 54. 
1823. Boa tatarica Lichtenstein, in: Eyeesmann, Keise von Orenburg 

nach Buchara, p. 146 (var.). 
1841. Enjx turcicus Eichwald, Faun. Caspio-Caucasia, p. 124, Taf. 17, 

Fig. 1—3. 
1852. Eryx jaculus Bbandt, in: Lehmann, lleise nach Buchara und Sa¬ 

markand, p. 334 (var.). 
1864. Eryx jaculus Jan, Tconogr. d. Ophid., Lief. 4, Taf. 2. 
1865. Eryx jaculus var. teherana Jan, in: de Filippi, Note di un Yiaggio 

in Persia, p. 354 (var.). 
1873. Eryx jaculus Strauch, Schlangen d. Russ. Reichs, p. 29. 
1873. Eryx jaculus N. A. Sewertzow, Turkestanskie Jewotnie, Moskau, 

p. 72. 
1876. Eryx jaculus Blanford, Eastern Persia, Yol. 2, Zoology, p. 401. 
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1876. Eryx jaculus W. Alenitzin, Eept. d. Inseln u. Gestade d. Aralsees, 
St. Petersburg, p. 13 (var.). 

1886. Eryx jaculus Boettgeb, in: Badde, Fauna u. Flora d. siidwestl. 
Caspi-Gebietes, p. 73 (typ.). 

Liegt in vier Exemplaren vor, von denen je eines am 11. April 
1886 bei Molla-kary, am 19. Mai bei Askhabad, im Juni 1886 
bei Mor-kala am Kuschk und ebenfalls im Juni 1886 amMurgab 
gesammelt wurden. 

Nach Herrn Dr. A. Walter ist diese Schlange „an die Ebene 
gebunden, kommt aber im Sand wie in der Steppe und an den Fluss- 
liiufen vor; sie scheint erst im April aufzutreten und wesentlich nacht- 
liche Lebensweise zu fiihren. Das Stuck von Askhabad wurde in dunkler 
Nacht mit der Laterne gefangen. Zwei Exemplare davon erschienen 
am 19. Mai aus engen Rohren im Sande und begannen ein Spiel, das 
wohl dem Begattungsakte vorausgehen sollte, woraus Dr. Walter 
schloss, dass die Thiere erwachsen waren. Das zweite Exemplar ent- 
kam, da es sich ungemein schnell in den Sand einwiihlte." Die nacht- 
liche Lebensweise dieser Art hat schon Blanford betont; auch die 
Spaltpupille liess auf solche Gewohnheit schliessen. 

Alle transkaspischen Stucke unterscheiden sich in der Kopfpholidose 
so auffallig von den mir sonst aus Asien vorliegenden Exemplaren, 
dass ich geneigt bin, die Form als var. miliaris Pallas vom Typus 
der Art abzutrennen. Die Schuppenformeln allerdings sind normal 
und betragen 

Askhabad: Squ. 46; G. ">/19, Y. 185, A. 1, Sc. 24 + 1. :j 
Molla-kary: „ 46; „ 1SI1S, „ 186, „ 1, „ 23 + 1. 
Mor-kala: „ 47; „ 20/19, „ 179, „ 1, „ 24+1. 
Murgab: „ 47; „ 19/19, „ 197, „ 1, „ 32 + 1, 

oder im Mittel Squ. 46 — 47; G. 19/19, Y. 187, A. 1, Sc. 26 + 1. 
Strauch's Angabe von 20 Schuppenformeln lasst dagegen fiir den 
Rahmen der Art die Mittelzahl Squ. 44; V. 180, A. 1, Sc. 26 + 1 
berechnen. 

Dagegen unterscheiden sich sammtliche Stucke aus Transkaspien 
von Exemplaren aus Jaffa und Haifa in Syrien und aus Rasano im 
Talyschgebirge vor allem dadurch, dass der Kopf etwas langer und 
schmaler und die Schnauze deutlich langer ist als bei letzteren, indem 
der Abstand von Auge zu Schnauzenspitze entschieden und oft viel 
grosser ist als der quer iiber die Stirn gemessene Abstand von Auge 
zu Auge. Beim typischen Eryx jaculus sind diese beiden Abstiinde 
annahernd gleichgross. Das Auge der transkaspischen Varietat ist 
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ctwas kleiner und hoher gegen die Mitte der Stirn hiif gestellt, so dass 
man in der Oberansicht etwa drei Viertel desselben ubersehen kann, 
wahrend man bei E. jaculus typ. bei gleicher Ansicbt nur die Halfte 
von jedem Auge ubersieht. Trotz der einander mehr genaherten Stel- 
lung der Augen aber sind dieselben bei den vier vorliegenden Exem- 
plaren oben durch 7, 7, 8 und 8 Schuppen von einander getrennt, wah¬ 
rend ich bei alien ubrigen asiatischen Stucken der Art, welche mir 
zum Vergleich zu Gebote stehen, nur 5 bis 6 solcher Schuppen quer 
liber die Stirn von Auge zu Auge ziihlen kann. Ueberhaupt sind aber 
bei den transkaspischen Stucken die Schuppen sowohl der Schnauze 
als des Scheitels und Hinterkopfs weitaus, ja fast urn das Doppelte 
kleiner als bei der typischen Form. Eine genaue Zahlung hat ergeben, 
dass bei der transkaspischen Form fast doppelt so viel Schuppen auf 
Schnauze und Scheitel (etwa 49 : 26) denselben Raum einnehmen wie 
bei der Stammart. Aus dieser relativen Kleinheit aller Kopfschuppen 
erklart sich auch, dass zwischen den Nasalen und dem Vorderrand 
des Auges hier je zwei Langsreihen von 4 (bis 5) Schiippchen in der 
Frenalgegend stehen, wahrend die Stammart je zwei Langsreihen von 
constant nur (2 bis) 3 Schuppen besitzt. Weiter besteht der ge- 
schlossene Ring um das Auge bei der transkaspischen Form aus 12—12, 
12—12, 12—13 und 13—12, bei der syrischen aber aus 9 bis 10 und 
bei der Talyscher gar nur aus 8 Schiippchen. Auch die Zahl der 
Supralabialen 13—13, 13—13, 13—13 und 13—14 ist hoher als die 
Zahl 9—11 bei der Stammart. 

In der Fiirbung und Zeichnung sind dagegen keine so auffallenden 
Abweichungen vorhanden; immerhin aber zeigen sich solche in geringerem 
Grade. Zwar sind die Makeln am Kopfe bei beiden Formen ziemlich 
dieselben, und auch in der unterbrochenen und oft fleckigen, schwarzen 
Langsstreifung an den Rumpfseiten kommen beide iiberein, aber diese 
Langsstreifung und Strichelung ist bei der transkaspischen Varietat 
reichlicher und auch noch vielfach langs der Mitte des Riickens zu 
beobachten. Ausserdem aber ist die Riickenzone bei der Varietat nicht 
hell mit dunklen Fleckreihen zu nennen, sondern umgekehrt. Den 
ganzen Riicken durchzieht namlich eine wohl 15 Schuppenreihen breite, 
nach den Seiten hin heller abgetonte, dunkelbraune bis grauliche Langs- 
zone, in der zwei Reihen aussen schwarzlich umsaumter, alternirender, 
aber mannigfach anastomosirender Makelflccke stehen, die, im Innern 
gelbroth oder gelbbraunlich, selbst wieder von einem helleren, gelb- 
lichert Hofe umgeben werden. Die Rundflecke der einen Reihe fliessen 
vielfach mit denen der anderen Reihe zusammen, so dass durch ihre 
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Verschmelzung oft schiefstehende, brillenformige Quermakeln entstehen. 
Langs des Schwanzes zieht in der Mitte ein bald zwei, bald drei 
Schuppenreihen breites, rotbgelbes Band. Diese Farbung ist also ahn- 
lich der des angeblich agyptischen Stuckes, das Jan als typischen 
E. jaculus (aber auffallenderweise mit 9 Scliiippchen zwischen den 
Augen!) zeichnet. Die ganze Korperunterseite ist schwarz gepunktet; 
diese Punktflecke stehen auf den Ventralen besonders dicht und halten 
hier dem Sandgelb der sonstigen Farbung die Waage. 

M a a s s e. Murgab. Mor-kala. Molla-kary. Askhabad. 
Totallange . . . 515 454 388 2301/2 mm 
Kopflange . . . 17 20 18 12l/a 
Kopfbreite . . . 12 14i/2 12l/2 71/2 n 
Kopfrumpflange . 455 416 354 210 >> 
Schwanzlange . . 60 38 34 20'/* >> 

Sckwanzlange zu Totallange wie 1 : 8,58 bis 1 : 11,95, im Mittel 
wie 1 :10,41, nach Stkauch bei alten Exemplaren wie 1: 12,83 bis 
1 : 13,2. 

Dass Jan's persische Eryx jaculus var. teherana, die nach Blan- 
foed kleinere Kopfschuppen, 11 bis 12 Schiippchen im Augenring und 
12 Supralabialen hat sowie auch etwas in der Farbung abweichen 
soli, zu unserer Varietat gehort, ist rnir ganz zweifellos. Ebenso ist 
Strauch's Exemplar vom Brunnen Ak - metschet im Sudwesten des 
Aralsees nach der Zahl der Supralabialen (13) und wahrscheinlich auch 
nach der Farbung ebenso sicher hierherzustellen. 

Herr G. A. Boulengee, dem ich die wichtigsten dieser Beob- 
achtungen iiber die transkaspische Yarietat mittheilte, hat sich zwar 
entschieden gegen eine specifische Abtrennung beider Formen ausge- 
sprochen, wird mir aber darin Recht geben miissen, dass auch seine Beob- 
achtungen, die ich gleich mittheilen werde, fiir die Abtrennung einer trans- 
kaspisch-turkestanisch-afghanisch-persischen Varietat sprechen. Ob in 
Persien, wo die Varietat neben der Stammart vorkommt, beide Formen 
streng gegen einander abschneiden und auch lokal getrennt leben, ist 
noch festzustellen. Sicher ist, dass in Transkaukasien und in dessen 
Sudostzipfel, der an Persien anstossenden Landschaft Talysch, bis jetzt 
nur die Stammart gefunden worden ist. 

Herr Boulengee hatte die grosse Giite, mir die folgenden Daten 
iiber die Exemplare des British Museums zu geben. Ich halte danach 
die Stucke 1—14 als zur typischen Form, die Stucke 15—19 als zur 
var. miliaris Pall, gehorig: 
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Squ. inter 
oculos 

Squ. inter sc. 
nas. et oculos 

Squ. annuli 
oculi Supralabialia 

1. Xantlius (Fellows). . . 5 3,3 8 10—10 
2. ,, ,, ... 5 2,3 9 9—9 
3. ,, ,, ... 6 2,3 10 9—9 
4. „ „ ... 5 2,3 9 10—10 
5. ,, ,, ... 6 3,3 11 10—11 
6. ,, ,, ... 6 i + Vs 8 JO—10 
7. ,, ,, ... 6 3,3 9 10—9 
8. ,, ... 5 2,3 9 9—9 
9. „ (Haslar Coll.) 5 3,3 9 10—10 

10. Paliistina (Tristram) . . 7 3,3 10 11—11 
11. Aegypten (Wilkinson) 7 3,3 10 10—11 
12. Corfu (Bengo) .... 6 3,3 9 9—9 
13. Griechenland (Inge) . . 7 3,3 8 10—10 
14. Schiraz-Karman (Blfd.) . 5 3,3 9 10—10 
15. Krasnowodsk (Strauch) . 7 4,4 13 13—13 
16. Turkestan (Sewertzow) . 8 4,4 11 10—11 
17. Robat-i-turk (Aitchison) . 8 4,4 12 12—11 
18. Bala-murgab ,, 9 4,5 13 13—14 
19. ,, ,, 8 4,4 12 13—11 

Die Diagnose fur die Varietiit wiirde nach alledem lauten: 
Var. miliaris Pallas. Inter scuta nasalia et oculiim iinae series 

longitudinales squamarum 4 — 5 nee 2 — 3. Oeuli squamis 7 — 9 nec 
5—7 separati. Annulus ocidim cingens sqimnidis 11—13 nec 8—10 
(rarissime 11) compositus. Supralabialia 11—14 (rarissime 10) nec 
9—11. — Hab. Transcaspiam totam, Afghanistan nec non Fersiam 
septemtrionalem. 

Gefunden ist diese var. miliaris Pallas, die nach ihrem Autor 
ausdrucklich in den ostlich des Kaspisees gelegenen Gebieten lebt, bis 
jetzt in ganz Transkaspien im Westen bis zum Kaspi, im Osten bis 
Turkestan, ja bis zum Altaigebirge, im Norden anfangs bis zum 48 0 

und weiter nach Osten bis zum 54° nordl. Breite aufsteigend, im 
Siiden iiber die persische und afghanische Grenze hinaus zum min- 
desten bis Teheran im Westen und zum Oberlauf des Murgab in Nord- 
west-Afghanistan im Osten. "Wahrscheinlich gehoren zu dieser Varietat 
auch die Stticke aus der Wiiste um die Oasen Chami und Sa-tscheu 
in der Mongolei. Die wichtigsten transkaspischen Fundorte sind das 
Plateau des Ust-jurt und der Brunnen Ak-metschet in demselben, die 
Umgebungen des Aralsees, dann Krasnowodsk, die Insel Tscheleken, 
Molla-kary bei Michailowo, Askhabad, die Wtisten Kara-kum und Ki- 
sil-kum bis zum Unterlauf des Syr-darja, die Umgebungen des Kuschk- 
und Murgabflusses und die Umgegend von Buchara und Samarkand. 
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Die Stammart dagegen lebt von Transkaukasien, dem Talysch und 
einem grossen Theile von West- und Sudpersien an in geschlossenem 
Bestande einerseits bis Arabien, Syrien und Aegypten und geht noch 
siidlicher nach Afrika hinunter und westlich bis Algerien, andererseits 
durch Armenien iiber Kleinasien (Th. Kotschy, Reise in den cilicischen 
Taurus, Gotha 1858, p. 262 verzeichnet sie u. A. aus dem westlichen 
Bulghar-dagh) bis in den Sudosten von Europa. In Griechenland ist 
sie weit verbreitet und geht westlich zum mindesten bis Corfu. 

Fam. V. Elapidae. 

42. Naja tripndians Merr. 1820 var. oxiana Eichw. 1831. 

1820. Naja tripudians Mebrem, Tent, phys., p. 147 (typ.). 
1831. Tomyris oxiana Eichwald, Zool. spec. Ross, et Polon., Vol. 3, p. 171 

(var.). 
1834. Tisiphone oxiana Eichwald, Reise auf dem Kaspischen Meer und 

in den Eaukasus, I. Abth. 1, p. 279 (var.). 
1841. Tomyris oxiana Eichwald, Faun. Caspio-Caucasia, p. 130, Taf. 20 

(var.). 
1864. Naja tripudians GtaTHER, Rept. Brit. India, p. 338 (typ.). 
1868. Naja oxiana Strauch, in: Bull. Acad. Imp. Sc. St. P^tersbourg, 

Tome 13, p. 87, und in: Melanges Biologiques, Tome 6, p. 644 
(var.). 

1873. Naja oxiana Strauch, in: Mem. Acad. Sc. St. Petersbourg (7), 
Tome 21, No. 4, p. 204 (var.). 

1874. Naja tripudians Jan, Iconogr. d. Ophid., Lief. 45, Taf. 1, Eig. 3 
(typ-)- 

1876. Naja sp. Blanfoed, Eastern Persia, Vol. 2, Zoology, p. 426 (var.). 

Von dieser Giftschlange liegen drei Exemplare aus dem Gebiete 
vor. Das eine grosse Exemplar, das leider durch den Krummsabel 
des kurdischen Fuhrers des Herrn Dr. Walter arg ladirt wurde, war 
am 25. Mai 1887 nahe dem Brunnen Beschberma sudsiidwestlich 
von Askhabad in der Randkette des Kopet-dagh erbeutet worden. 
Zwei weitere Stiicke, die vom Unterlauf des Atrek stammen, wurden 
das eine bei Jagly-olum am 4. Mai 1886, das andere beiTschat 
am 5. Mai 1886 gefangen. „Sie fielen uns", schreibt Dr. Walter, „da- 
durch schon im Leben auf, dass sie bedrangt sich hoch aufrichteteu 
und beim Zischen den Hals derart dehnten, dass genau die Form 
wie bei der Brillenschlange erzeugt wurde." 

Die Stiicke von Beschberma und Tschat haben insofern ein beson- 
deres Interesse, als sie auf beiden Kopfseiten neben 7—7 Supralabialen 
die Temporalpholidose der typischen Naja tripudians Merr. mit nur 
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vier grosseren Temporalschildern zeigen and uns damit den Beweis 
liefern, dass Naja oxiana (Eichw.) nur ein etwas abnorm entwickeltes 
und besonders reich gefarbtes Exemplar dieser Art sein kann, das in 
der Pholidose mehr auf unser StUck von Jagly - olum herauskommt 
Bei diesem ist es nicht ganz leicht, die Anzabl der Supralabialen zu 
fixiren. Nebmen wir 7 — 7 Supralabialen an, was nach Analogie und 
nach der Lange der Maulspalte das ricbtige ist, so ist die Zahl der 
Temporalen links 2 grosse und 5 kleinere, recbts 2 grosse und 4 
kleinere, das Stiick kommt also ziemlich mit Steauch's Bescbreibung 
von N. oxiana uberein. Auch Akademiker A. Strauch, der inzwiscben 
laut freundlicher brieflicber Mittheilung zwei weitere Exemplare dieser 
Art aus Transkaspien erhalten hat, die im Kopfe mit N. tripudians 
vollkommen ubereinstimmen, halt die EicnwALD'sche Art nicht mehr 
aufrecht. 

Von unseren indischen und chinesischen Stiicken und den Be- 
schreibungen weichen die transkaspischen Exemplare in der Pholidose 
in keiner Weise ab. Stets zahle ich 1 Pra- und 3 Postocularen und 
25 Schuppenreihen auf dem Halse dicht hinter dem Kopfe, 21 Reihen 
im ersten Rumpfdrittel. 

Schuppenformel. 
Tschat: Squ. 21; G. 3, V. 193, A. 1, Sc. 66/65 + 1. 
Jagly-olum: „ 21; „ 2, „ 198, „ 1, „ 6 2/62 +l. 
Beschlerma: „ 21; „ 2, „ 201, „ 1, „ "/bt+I- 

Im Mittel von vier Zahlungen betragt also die Schuppenformel 
transkaspischer Stucke Squ. 21; G. 2, V. 198, A. 1, Sc. 65/C5 + l. 
Strauch verzeichnet von dem einzigen von ihm untersuchten Stucke 
Squ. 23; V. 202, A. 1, Sc. <36/g6+1- D'6 Zahl der Ventralen und 
Subcaudalen ist somit noch etwas hoher als die der Stucke von Ceylon, 
die GOnther zu Y. 195, Sc. 62/62 +l fand. 

Die Farbung ist etwas verschieden von der indischer Stucke. Ober- 
seits sind erwachsene Exemplare der transkaspischen Brillenschlange durch- 
aus einfarbig olivengraubraun oder olivenbraun, alle Schuppen in der Mitte 
etwas dunkler als an den Randern; unterseits schmutzig rothgelb, auf 
der Halsunterseite mit zwei breiten, schwarzlichen Quergurteln, die 
Ventralen mehr oder weniger reichlich mit graulichen, unbestimmt um- 
grenzten Elecken und Makeln an den Hintorrandern bezeichnet; Schwanz- 
unterseite einfarbig hellgelb, nur mit schwachen, graulichen Schatten 
an den Seiten der Subcaudalschilder. 
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Totallange . . 
Kopfrumpflangc . 
Schwanzlange 

M a a s s e. Tscliat. Jagly-olum. 
1550 1113 
1275 894 
275 219 

Beschlerma. 
900 mm 
725 „ 
175 „ 

Schwanzlange zu Totallange im Mittel von vier Beobachtungen 
me 1 : 5,38. Steauch's junges Stuck zeigt das Verhaltniss 1 :5,88. 

Weder eine geringere Kopfhohe, noch eine geringere Kopfbreite 
ist mir bei den vorliegenden transkaspischen Exemplaren aufgefallen. 
Nacb Strauch ist der Scbwanz junger Stiicke bedeutend schlanker als 
bei der indischen Form, und bei unseren alten Exemplaren ist er sogar 
noch langer als bei dem von Strauch gemessenen Stiick. Aber ich 
mochte bei der nicht ungewohnlich hoheren Subcaudalschilderzahl auch 
darauf keinen besonderen Werth legen; Maasse von ceylonischen 
Stucken fehlen mir leider zum Vergleiche. Wollen wir N. oxiana 
(Eichwald) fur eine Varietat von N. tripudians Merr. ansehen, 
so konnen wir hochstens sagen, dass sie sich durch eine relativ 
grosse Ventral- und Subcaudalschilderzahl, durch etwas grossere 
Schwanzlange, durch das Fehlen der Brillenzeichnung, durch einfarbig 
olivenbraune Ober- und gelbe, schwarzlich gefleckte Unterseite mit zwei 
schwarzen Kehlbinden, sowie durch hell-dunkle Querbanderung in der 
Jugendform auszeichne. Wesentliche Unterschiede aber in der relativen 
Grosse und Form des Kopfes und in der Beschilderung der Temporal- 
gegend kann ich weder finden noch als vorhanden anerkennen. 

Innerhalb der Grenzen des russischen Reiches ist die indische 
Brillenschlange bis jetzt nur bekannt vom Balchan-Busen in der Nahe 
der ehemaligen Oxusmiindung am Ostufer des Kaspisees (Eichwald), 
von Tschat und Jagly-olum am Atrek und vom Brunnen Beschlerma 
an der Randkette des Kopet-dagh (Radde & Walter). Im Uebrigen 
ist sie in ganz Siidasien weit verbreitet liber Sudchina, Indo-China, 
Hinter- und Vorderindien, Ceylon, die Philippinen und die meisten 
Inseln des Indischen Archipels, westlich bis Sutlej, ostlich bis Tschusan. 
Boulenger erhielt sie tiberdies aus Afghanistan, Blanford nennt sie 
aus Persien. Sie fehlt in Nepal, findet sich aber in Sikkim bis zu 
Hohen von 8000'. 

Das bisher isolirte Vorkommen dieser Art in Transkaspien ist so- 
mit durch eine quer durch Persien und Afghanistan ziehende Zone der 
Verbreitung mit dem indischen Wohnorte derselben verkniipft, wie wir 
das bei Gymnodactylus fedtschenlcoi Str. und Ptyas mucosus (L.) 
ebenfalls zu schliessen alle Ursache hatten. 
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Fam. VI. Viperidae. 

43. Vipera obtusa Dwig. 1832. 

1832. Fipera obtusa Dwigubsky, Yersuche einer Naturgesch. aller Thiere 
d. Kuss. Eeichs, Amphib., p. 30. 

1838. Fipera euphralica Martin, in: Proc. Zool. Soc. London, p. 82. 
1854. Echidna maurUanica Dumeril & Bibron, Erp. gen., Tome 7, p. 1431. 
1865. Fipera libethina de Filippi, Note di un Yiaggio in Persia, p. 357. 
1873. Fipera euphralica Strauch, Schlangen d. Kuss. Reichs, p. 221 

(part.), Taf. 6. 
1874. Fipera lebetina Jan, Iconogr. d. Ophid., Lief. 45, Taf. 6, Fig. 1. 
1876. Fipera obtusa Blanford, Eastern Persia, Vol. 2, Zoology, p. 428. 
1878. Fipera obtusa Blanford, Scientif. Results Second Yarkand Mission, 

Kept, and Amph., Calcutta, p. 24. 

Von dieser Giftschlange, die in Transkaspien eine ausschliessliche 
Gebirgsbevvohnerin ist und sich vorwiegend hocb im Kopet-dagh 
findet, liegen zwei Kopfe grosser Exemplare vom Wege zwischen Geok- 
tepe und Germab, gesammelt am 22. Mai 1886, und von Chod- 
sha-kala, gesammelt am 9. Mai 1886, vor. Das letztgenannte 
Stuck maass 1,1 m in der Lange. Die Art ist nicht haufig. Radde 
& Walter beobachteten, wie sie den Kiichlein der Steinhiihner (Cac- 
cabis saxatilis und Ammoperdix griseogularis) nachstellte. 

Abweichend von Strauch's Bescbreibung und guter Abbildung 
transkaukasischer Exemplare ist nur, dass bei dem Stiick von Geok-tepe 
die beiden vordersten der drei Supraocularen (wie gewohnlich bei 
F. xanthina Gray) zu einem Supraocularschilde verschmolzen sind, 
das etwa dreimal grosser ist als die anliegenden Kopfschuppen, wah- 
rend bei dem anderen Stucke ganz normal vier bis fiinf kleinere Su- 
praorbitalschuppchen binter einander stehen. Nur 3 (bei Strauch 4) 
Schuppen in einer Querreibe queriiber zwischen den beiderseitigen Pra- 
nasalen (bei F. xanthina stets 2); 11 Schuppenreihen quer tiber den 
Scheitel von Auge zu Auge. Auge vom fiinften Supralabiale durch 
drei Schuppenreihen getrennt. 11—11 und 10—10 Supralabialen, von 
denen das vierte fast doppelt so gross ist wie die ihm anliegenden 
Supralabialschilder; Infralabialen 15—13 und 14—13. Zwischen Na- 
salen und Auge drei Querreihen von Schuppen (bei F. xanthina zwei). 
Augenkranz aus 16—16 und 14—14 Schuppen bestehend. 

Schuppenf orm el. 
Geok-tepe: Squ. 25; G. 4/6. 
Chodsha-kala: „ 25; „ 
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Von V. xanihina Gray, die mir jetzt in schonen Stiicken aus 
Syrien vorliegt, unterscheidet sich die vorliegende Art nicht, wie 
Strauch vorschliigt, durch das Fehlen eines grosseren Supraoculare, 
dessen grossere oder geringere Ausbildung bei beiden Arten den erheb- 
lichsten Schwankungen unterworfen ist, und auch nicht durch die Zahl 
der Supralabialen und der Schuppenreihen oder durch besondere Grosse 
des vierten Supralabiale, die alle bei beiden ganz gleich sein konnen, 
sondern 

1) durch die Form der breiten, abgestutzten oder breit verrun- 
deten Schnauze (Schnauze bei V. xanthina zugespitzt), 

2) durch die Form des annahernd ein Sechseck bildenden Kostral- 
schildes, das breiter ist als hoch, und dessen Oberrand ebenfalls breit 
abgestutzt ist und oben halbmal oder (meist) mehr als halbmal so 
breit ist als die grosste Breite des Rostrale (bei V. xanthina bildet 
das Rostrale annahernd ein Dreieck, das hoher als breit und oben zu¬ 
gespitzt ist und hier wenig mehr als ein Drittel so breit erscheint wie 
die grosste Breite des Rostralschildes), 

3) durch 2 bis 4 Schuppen quer iiber die Schnauze zwischen den 
Pra- und Supranasalen in der ersten Querreihe dicht hinter dem Ro¬ 
strale (bei V. xanthina constant 2), 

4) durch meist zahlreichere Schuppen quer iiber den Kopf von 
Auge zu Auge (9 bis 12, bei V. xanthina 7 bis 11), 

5) durch kleinere und weniger stark gekielte Schuppen, na- 
mentlich des Hinterkopfs, die Kiele selbst fadenformig (bei V. xanthina 
stark gekielt, die Kiele dicklich), 

6) durch 3 bis 4 (bei V. xanthina nur 2) Quer schuppen¬ 
reihen zwischen Nasale und Auge. 

Sehr gewohnlich zeigt ausserdem V. obtusa drei Langsreihen von 
Schuppen zwischen Auge und viertem Supralabiale, V. xanthina 
scheint dagegen immer nur (eine oder) zwei solcher Reihen zu be- 
sitzen. Endlich zeigt auch die Parietalgegend bei F. obtusa oft zwei 
ziemlich symmetrisch rechts und links vom Parietalkanal liegende, 
durch eine Langsschuppenreihe von einander getrennte, etwas grossere, 
doppelkielige Schuppen (die bei V. xanthina immer fehlen, resp. 
einkielig sind). 

Auch in der matten Farbung und unbestimmten Zeichnung stim- 
men die beiden vorliegenden Stucke vortrefflich mit Strauch's Abbil- 
dung auf Taf. 6 Uberein und lassen keinen Zweifel, dass die trans- 
kaspische Species zu derselben Art gehort wie die transkaukasische. Die 
Farbe ist oberseits ein fast uniformes, helles Mausegrau. Der Freno- 
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Temporalstreif ist in seiner dunkleren Farbung wenig von der Um- 
gebung abgehoben, vielmehr die ganze Kopfseite von den Nasalen bis 
zum Mundwinkel scliwarzlicli, und nur die Unterrander der Suprala- 
bialen sind sclimal gelblich gesaumt. Auf der Ruckenmitte zieht eine 
Langsreihe kleiner, sehr schlecht markirter, rothliclibrauner Flecken, die 
etwa vier oder fiinf Querreihen von Schuppen zwischen sich lassen. Die 
Unterseite ist gelblich, aber iiber und iiber so stark mit sckwarzgrauen 
Piinktchen iibersaet, dass sie mit Ausnahme der schmalen, etwas hel- 
leren Hinterrander der Yentralen fast einfarbig grau zu sein scbeint. 
Nur an den Seitenrandern jedes zweiten oder dritten Yentrale stellen 
sicli kleine, gelbweisse Makeln ein, die mit dunkler grauen, iiber ibnen 
an den Rumpfseiten liegenden, sehr undeutlichen Flecken eine sich nur 
schwach von der Umgebung abhebende Fleckzeichnung erzeugen. 

Herr G. A. Boulenger in London, dem ich von den mir als be- 
sonders wichtig erscheinenden Unterscheidungsmerkmalen zwischen 
beiden Arten Mittheilung machte, hatte die Giite, mir dazu einige 
Yerbesserungen, die oben beriicksichtigt werden konnten, zu geben. 
Ausserdem aber bemerkt er 

7) Die Tracht von Vipera obtusa ist immer matter und ver- 
blichener; niemals zeigt die Art langs des Riickens ein Zickzackband 
(F. xanthina besitzt dagegen eine Reihe grosser Rautenflecke langs 
des Riickens, welche mehr oder weniger in ein Zickzackband ver- 
schmolzen sind = confluenta Cope). 

Boulenger's Beobachtungen stiitzen sich auf ein Material von 
sieben Stiicken der F. xanthina aus Xanthus, Smyrna, Kleinasien und 
Galilaa, und von 15 Stiicken der V. obtusa aus Algerien, Cypern, Ga- 
lilaa, Persien, Teheran, Afghanistan und Quetta. 

Ebenso hatte Herr Dr. J. von Bedriaga in Nizza die Giite, mir 
auf Grund seines Materials von 2 F. xanthina aus Haifa und Jaffa 
und von 4 F. obtusa aus Milo und Jaffa mehrere Berichtigungen zu 
geben, die ich oben ebenfalls einfiigen konnte. Nach ihm ist 

8) bei F. obtusa das Rostrale niemals auf die Oberseite des Kopfes 
iibergewolbt (bei F. xanthina immer), 

9) stehen zwischen dem Supranasale und dem ersten Supraoculare 
bei F. obtusa 2 (bis 3) Schuppen (bei F. xanthina werden beide von 
einander nur durch eine Schuppe getrennt), und 

10) ist bei F. obtusa eine Fortsetzung der Schnauzenkante nicht 
nur iiber, sondern auch hinter dem Auge sichtbar (bei F. xanthina 
nicht; auch ist bei letzterer die Schnauzenkante weniger ausgepragt 
und die Kopfoberseite gewolbt). 
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In Transkaspien bewolmt cliese Art nur den Kopet-dagh, also das 
Grenzgebirge gegen Persien zu; in Persien lebt sie ausserdem bei Te¬ 
heran und Niriz im Osten von Scliiras in 6000' Hohe und verbreitet 
sicli von liier liber Afghanistan und Beludschistan einerseits bis Kasch- 
mir, andererseits liber Transkaukasien, Armenien und die Euphratge- 
genden bis Syrien, Cypern, Aegypten und Oran. Ausserdem lebt sie 
in Europa auf der griechischen Inselgruppe Milo. 

(44.) Yipeva persica (D. & B.) 1854. 

1811. Fipera cerastes Pallas, Zoograph. Bosso-Asiat., Vol. 3, p. 48, non 
LINNE. 

1854. Cerastes persicus Dumeril & Bibron, Erp. gen., Tome 7, p. 1443, 
Taf. 78bis, Fig. 5. 

1869. Fipera persica Strauch, Synopsis d. Viperiden, p. 103, Taf. 2. 
1873. Vipera persica Strauch, Schlangen d. Buss. Beichs, p. 226. 

Wurde von der Expedition nicht beobachtet. Diese Art ist bis 
jetzt zwar nur bei Seri-tschah, Buschrujah und Robat-schur-ab in Cho- 
rassan, Nordostpersien, gefunden worden, ihr Yorkommen im benach- 
barten Transkaspien ist aber, wie bereits Strauch bemerkt hat, nicht 
unwahrscheinlich. Pallas erwahnt namlich seine Vipera cerastes aus 
den aralo-kaspischen Steppen. 

45. JEchis arenicola Boje 1827. 
1827. Ec/iis arenicola Boje, in: Oken's Isis, p. 558. 
1854. Ec/iis carinata Duneril & Bibrom, Erp. gen., Tome 7, p. 1448 

(part.), Taf. 81bis, Pig. 3 und Echis frenata Dum. & Bibr., 1. c., 
p. 1449, Taf. 81bis, Pig. 1,2. 

1864. Echis arenicola Gunther, Bept, Brit. India, p. 396. 
1869. Echis arenicola Strauch, Synopsis d. Viperiden, p. 118. 
1873. Echis arenicola Strauch, Schlangen d. Buss. Beichs, p. 228. 
1887. Echis arenicola Badde & Walter, in: Petermann's Mitth., Bd. 33, 

p. 273. 

Yon dieser Art oder Lokalvarietat der I?, carinata (Schneid.) 
liegen 3 schone Exemplare aus Transkaspien vor. Eins davon wurde 
am 18. Marz 1886 bei Duschak, ein ? am 27. April bei Tschi- 
kischljar und ein Stlick im Juni 1886 am Murgab gefangen. 

Nach Herrn Dr. A. Walter's Beobachtungen ist diese Art „die 
gemeinste Giftschlange des transkaspischen Gebietes und an die Ebene 
gebunden, wo sie sowohl im Sande, wie in der Steppe und an den 
Flussliiufen vorkommt. Das erste Exemplar wurde am 18. Marz 1886 
bei Duschak beobachtet.1' 
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Zu Strauch's vortrefflicher Beschreibung cler Pholidose und Far- 
bung habe ich kaum etwas hinzuzufugen. Nasloch im vorderen der 
beiden Nasalia am Hinterrande, dicht vor der Sutur; Pranasale viel- 
facli grosser als das kleine Postnasale. Jederseits ein lauges Supra- 
nasale, das mit dem der anderen Seite in der Sclmauzenmitte hinter 
dem Rostrale Sutur bildet. Constant 13 gekielte Sclmppen iiber die 
Stirn von Auge zu Auge. Constant 4 Querreihen von Schuppen zwi- 
schen Nasalen und Auge. Kein grosseres Supraocularsckild. Auge 
von einem Kranze von 16—16, 17—17 und 17—17 Sckiippchen um- 
geben. An einer Stelle nur 2 Schuppenreihen zwischen Auge und 
viertem oder fiinftem Supralabiale bei alien voiiiegenden Stiicken. Su- 
pralabialen 12—11, 12—11 und 12—12, Infralabialen constant 13—13. 

Schuppenformel. 
Duschak: Squ. 35; G. 2/2+2, V. 189, A. 1, Sc. 32 + 1. 
Murgab: „ 35; „ 4/4, „ 180, „ 1, „ 35+1. 
Tsckikischljar „ 35; „ 4/4, „ 176, „ 1, „ 30 + 1. 

Im Mittel von 3 Zaklungen haben also transkaspische Exemplare 
dieser Art die Formel Squ. 35; G. 4/4, Y. 182, A. 1, Sc. 32 + 1, 
wahrend Strauch nach 18 Zaklungen ganz allgemein fur die Species 
Squ. 31; Y. 178, A. 1, Sc. 34+1 berechnen lasst. 

Die Farbung ist ganz ubereinstimmend mit der von Strauch fiir 
kaspiscke Exemplare hervorgekobenen. Die kelle Kopfzeicknung in 
Gestalt eines „fliegenden Vogels" ist bei alien transkaspiscken Stiicken 
tiberaus ckarakteristisck. Jedes zweite oder dritte Ventrale zeigt an 
den Seiten einen kleinen, schwarzbraunen Fleck; sonst sind auf der 
Bauckunterseite nur sekr einzelne, rundliche, versckwommene, braun- 
graue Punktflecken zu seken; die Schwanzunterseite ist einfarbig. 

Ick sckeue mick, diese Form, die durck ikre koke Ventralsckil- 
derzakl (auck die 10 kaspiscken und persiscken Exemplare Strauch's 
zeicknen sick durck die koke Zakl von 177—187 Ventral en aus) und 
durck die koke Zakl der Sckuppenreiken 35 (Strauch fand an 10 
kaspiscken und persiscken Stiicken 27 bis 34 Reiken) sekr ausgezeicknet 
ist, direct unter E. carinata (Schneid.) einzuordnen, da die von mir 
hervorgekobenen Merkmale wirklick ganz constant zu sein sckeinen. 

Die Art ist durck ganz Transkaspien verbreitet und gekt vom 
Brunnen Ak-tjuba westlick vom Aralsee nack Siiden bis Krasnowodsk 
und Tsckikischljar einerseits und bis Duschak siidlick der Oase Ted- 
sken und bis zum Murgab andererseits. In Persien kennt man sie 
von versckiedenen Punkten und von kier gekt sie bis Syrien und 
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Arabien einerseits und bis Abessynien, Tunis nnd Algerien ande- 
rerseits. 

Fam. VII. Crotalidae. 

(46.) JBCalys pallasi Gthr. 1864. 

1776. Coluber halys Pallas, Keise d. yersch. Proy. d. Euss. Eeichs, Yol. 3, 
p. 703. 

1811. Fipera halys Pallas, Zoograph. Rosso-Asiat., Vol. 3, p. 49. 
1823. Trigonocephalus halys Lichtenstein, in: Eveesmann, Reise von 

Orenburg nach Buchara, p. 147. 
1841. Trigojiocephalus halys Eichwald, Faun. Caspio - Caucasia, p. 128, 

Taf. 19. 
1852. Trigonocephalus halys Brandt, in: Lehmann, Reise nach Buchara 

und Samarkand, p. 334. 
1864. Halys pallasi GiJNTHEB, Rept. Brit. India, p. 392. 
1873. Trigonocephalus halys N. A. Sewertzow, Turkestanskie Jewotnie, 

Moskau, p. 72. 
1873. Trigonocephalus halys Strauch, Schlangen d. Russ. Reichs, p. 231. 
1876. Trigonocephalus halys W. Alenitzin, Rept. d. Inseln u. Gestade des 

Aralsees, St. Petersburg, p. 7. 
1886. Trigonocephalus halys Boettger, in: Radde, Eauna u. Flora des 

sildwestl. Caspi-Gebietes, p. 74. 

Wurde von der Expedition nicht gesammelt und scheint iiberhaupt 
innerhalb Transkaspiens auf den iiussersten Norden beschrankt zu 
sein, indem die Art bis jetzt daselbst nur von Nowo-Alexandrowk, 
dem Yorgebirge Tjuk-karagan und iiberhaupt von der Halbinsel Mangy- 
schlak an bis in die Gegenden westlich und ostlich des Aralsees be- 
kannt geworden ist, nirgends aber den 440 nordl. Breite erheblich 
nach Suden zu tiberschreiten scheint. Im Uebrigen geht sie von der 
Wolgamiindung ostlich bis zum Baikalsee und erreicht im Talysch im 
Stidwesten des Kaspisees ihre Stidgrenze. 

Batrachia, 

Betreffs dieser Thierklasse, aus welcher in den mir libergebenen 
Aufsammlungen keine Vertreter vorliegen, schreibt Herr Dr. A. Walter: 

„Da die wenigen transkaspischen Formen von Anuren vomehm- 
lich ein biologisches Interesse bieten, so in mehrfacher Laichzeit und 
in ihrer Verbreitung auf den eigenartigen natiirljchen Verbreitungs- 

6 
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wegen, wie durcli kiinstliclie Transportmittel (Bafo viridis in entlegenen 
Wiistenbrunrien), da Beobaclitungen hierilber in meinen Tageblicliern 
einen bedeutenden Kaum fiillen, in ilinen auch manche Daten liber 
Farbenabanderungen eingetragen sind, wenn sicli die auffallenden Exem- 
plare nicht alle mitnehmen liessen, da endlich hier im Tifliser Museum 
sicli Yergleichsstilcke der gleichen Arten aus Lenkoran und dem Kau- 
kasus vorfanden, so erscbien es praktisch, die Tagebuchsausziige gleich 
hier ins Keine zu arbeiten." 

„Weit entfernt zu ahnen, dass in Centralasien mir nur europaische 
Formen aufstossen konnten, liatte ich vielmehr grosse Hoffnungen auf 
die Batracliier unseres Forscliungsgebietes gesetzt, wurde aber in diesen 
Erwartungen leider ganz und gar enttausclit. Transkaspien besitzt 
factisch niclits Eigenartiges, ja nichts Europa Frerades aus dieser 
Tkierklasse. So sicher ich davon iiberzeugt bin, bei der Mannigfaltig- 
keit unserer Thatigkeit, die in kurzer Zeit alles und jedes bewaltigen 
sollte, manches an Mollusken und namentlich an Insekten (von denen 
ich doch mehrere Tausend Exemplare sammelte), sowie selbst an meinen 
Specialen, niederen Krustern und Wurmern, iibersehen zu haben, so 
fest glaube ich behaupten zu diirfen, dass an Batrachiern sich nichts 
Weiteres dort erbringen lasst. Einzig JBufo viridis Laur. und Rana 
esmlenta L. var. ridibunda Pall, kommen dem Gebiete zu. Yiele 
Nachte habe ich an verschiedenen Orten speciell den Batrachiern ge- 
widmet und darf mich einer ziemlich guten Kenntniss ihrer, wie auch 
der Quappenstadien ruhmen, namentlich auch der Laichstimmen aller 
europaischen Arten und in friiher eifriger Praxis erworbener Sammel- 
erfahrung. Salamandra und Molge fehlen ganzlich und miissen noth- 
gedrungen bei den eigenartigen hydrographischen Verhaltnissen des 
Gebietes fehlen. Einzig in die Atrek-Miindung konnten vielleicht aus 
dem nahen Massenderan Molge-'FoYmm gedrungen sein. Dort war ich 
zu kurz und dazu in so ungtinstiger Jahreszeit, dass ich dariiber keine 
positive Behauptung wage. Yon anderen Batrachiern kann noch weniger 
die Rede sein, da ich solche sicher nicht iibersehen hiitte, und ihr 
Mangel wird ebenfalls angesichts der geologischen und physikaliscken 
Verhaltnisse mehr als verstandlich. Am Amu, namentlich am oberen, 
mag das Bild sich vielleicht in etwas iindern; hier konnte z. B. Hyla 
der das Ufer fast zusammenhangend begleitenden Culturzone gefolgt 
sein, wahrend ganzliches Fehlen des Baumwuchses und wirklich be- 
laubter Strauche diese Art im eigentlichen Transkaspien ausschliesst, 
Im weiten Amu-Thale diirfte vielleicht auch der schwerfallige JBufo 
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vulgaris elier vorgedrungen sein als iiber die senkrecht abstiirzenden, 
mickten Felsliolien des Kopet-dagh." 

I. Ortlming: Batracliia Anura. 

Fam. I. Ranidae. 

1. Hana escnlenta L. 1758 var. ridibunda Pall. 1771. 

1758. liana escnlenta Linne, System. Nat., Yol. 1, p. 212 (typ.). 
1771. liana ridibunda Pallas, Reise d. yersch. Pro v. d. Kuss. Reichs, 

Yol. 1, p. 458 (var.). 
1811. liana cachinnans Pallas, Zoograph. Rosso - Asiatica, Vol. 3, p. 7, 

Taf. 1, Pig. 1—2 (var.). 
1841. Rana cachinnans Eichwald, Paun. Caspio-Caucasia, p. 126, Taf. 30 

(var.). 
1873. liana viridis cachinnans N. A. Seweetzow, Turkestanskie Jewotnie, 

Moskau, p. 72 (var.). 
1876. Rana escnlenta Blanford, Eastern Persia, Yol. 2, Zoology, p. 432 

(var.). 
1886. Rana escnlenta var. ridibunda Boettgeb, in: Radde, Pauna u. Flora 

d. siidwestl. Caspi-Gebietes, p. 76. 

Ueber diese Form schreibt mir Herr Dr. A. Walter: 
„An meinen transkaspischen Exemplaren der Rana escnlenta var. 

ridibunda vom See Beum-basch, 1. Mai 1886, von Askhabad 
u. s. w., sowie an einer Reihe Lenkoraner finde ich das Yerhaltniss 
der Lange des Metatarsaltuberkels zur Innenzehe von dem bei der 
europaischen, durck Boulenger mit ihr vereinten var. fortis Blgr. 
verscbieden. Letztere weicht nach den Angaben Boulenger's in: 
Proc. Zool. Soc. London, 1885, p. 666, Taf. 40 hierin mehr von der 
Normalform ab als unsere asiatische var. ridibunda Pall. Ich er- 
halte z. B. 

fiir T r a n s k a s p i e r das Verhaltniss 1 : 2,28 nach folgenden 
Messungen: 

Lange des Metatarsaltuberkels  6 5 41/2 4 mm 
Lange der Innenzehe bis zum Metatarsaltuberkel 14 12 91/2 9 „ 

fiir Lenkoraner das Verhaltniss 1 : 2,34 nach folgenden Mes¬ 
sungen : 

Lange des Metatarsaltuberkels  63/4 5 mm 
Lange der Innenzehe bis zum Metatarsaltuberkel . 16 H1^ „ , 

wiihrend Boulenger fiir Berliner (fortis) das Verhaltniss 1 : 2,84 
nach den Messungen 41/2 : 15 und 4 : 12 angiebt." Ich selbst fand 
bei einem erwachsenen $ von var. ridibunda Pall, von Lenkoran das 

6* 
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Verbaltniss 1 : 2,94, was mit Boulenger's Angaben viel besser iiber- 
einstimmt als mit denen Dr. Walter's. Sollten wir beide von Len¬ 
koran zwei verscbiedene Varietaten erbalten und untersucbt baben? 

„Die Farbung und Zeicbnung bietet natiirlich reicben Wecbsel, 
docb tritt das Griin und lebbafte Gelb stets sehr auf Kosten eines 
einfacben Braun zuriick, entsprecbend dem sparlicben Griin der Um- 
gebung. Auffallend waren mir einzelne Exemplare, so ein $, dessen 
Kopf und Nacken intensiv griin, der iibrige Korper aber einfarbig grau- 
braun war, und eines, an dem die belle Riickenlinie durcb die dunklen 
Flecken aus ibrer Ricbtung gedrangt ist. Mit den Lenkoranern berrscbt 
im Uebrigen vollige Uebereinstimmung, abgeseben davon, dass jene, 
wenigstens die mir vorliegenden Exemplare, ausser den starken Flecken 
der Oberseite im vorderen Korpertheil wenigstens nocb dicbte Mar- 
morirung durcb feine Tupfen besitzen und auch auf der Unterseite 
der Scbenkel Fleckung oder Marmorirung zeigen. Solcbes babe icb 
unter bunderten durcbmusterter Transkaspier einzig an einem Exem¬ 
plare aus der Atrek-Miindung, welche eben auch der Kiistenzone 
des Kaspi angebort, wabrgenommen. Die mikroskopische Untersucbung 
der Spermatozoen an Ort und Stelle und des anatomiscben Baues des 
Genitalapparates ergab nicht den geringsten Unterscbied von der ty- 
piscben Bana esculenta 

„Dass die transkaspiscbe Bana aber eine andere Varietat ist als 
die westeuropaiscbe var. fortis Blgr. , stebt bei mir ausser Frage. 
Icb wiirde namentlicb aucb ganz besonderes Gewicbt auf die abwei- 
cbende Stimme bei den Asiaten legen, die icb iiberbaupt bei Batra- 
cbiern sehr hoch schatze. Leider habe icb freilich die echte fortis 
nur einmal selbst gefangen und gehort." 

Die var. ridibunda Pall, ist iiber Transkaspien bis Turkestan 
einerseits, andererseits iiber Afghanistan, Persien, Talysch, Transkau- 
kasien, Armenien, Kleinasien, Syrien und Cypern weit verbreitet, be- 
wohnt ebenso den grossten Theil Osteuropas in geschlossenem Be- 
stande und gebt nach Westen inselartig sogar bis iiber den Rhein. 
Die Stammart und andere Varietaten finden sich allenthalben in den 
palaarktischen Provinzen Asiens, Afrikas und Europas, ostlich bis 
Korea und Japan, westlich bis zu den Azoren und Madeiren. 

Fam. II. Bufonidae. 

2. Bufo vividis Laur. 1768. 

1768. Bufo vividis Laurenti, Synops. Kept., p. 27 und p. Ill, Taf. 1. 
1768, liana vaviabilis Pallas, Spicil. Zool., Vol. 7, p. 1, Taf. 6, Fig, 1—2, 
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1841. Bufo variabilis Eichwald, Faun. Caspio-Caucasia, p. 126. 
1873. Bufo viridis Blanford, Eastern Persia, Vol. 2, Zoology, p. 434. 
1873. Bufo variabilis N. A. Sewertzow, Turkestanskie Jewotnie, Moskau, 

p. 72. 
1878. Bufo viridis Blanford, Scientif. Eesults Second Yarkand Mission, 

Kept, and Amph., Calcutta, p. 26. 
1880. Bufo viridis Boulenger, in: Proc. Zool. Soc. London, p. 553, Taf. 50. 
1882. Bufo viridis Boulenger, Cat. Batr. Anura Brit. Mus., ed. 2, p. 297. 
1886. Bufo viridis Boettger, in: Radde, Fauna u. Flora d. siidwestl. 

Caspi-Gebietes, p. 79. 
1887. Bufo viridis Kadde & Walter, in: Petermann's Mittheil., Bd. 33, 

p. 271. 

Es liegen mir auch von dieser Art keine Stiicke aus Transkaspien 
vor, doch muss sie daselbst wokl haufig sein, denn Herr Dr. A. Walter 
schreibt mir iiber sie: 

„Der mir in Europa von Riga bis zum Gotthardt als constan- 
teste Batrackierform bekannte Bufo viridis ersckien mir erst in Trans¬ 
kaspien als „variabilisu. Meine von dort eingebrackten Exemplare 
sind Riesen von meist 90—93 mm Lange von Scknauze zu After. Das 
Griin feklt meist oder dock sekr oft ganz, bei vielen auck jede Fleck- 
zeicknung. Nie bemerkte ich an den Warzen der Seiten das bei euro- 
paiscken Stiicken oft so auffallende Rotk. Fleckenlose Stiicke erwaknt 
ilbrigens sckon Blanford aus Persien." 

Um Askkabad wurde nack Radde & Walter der erste Lock- 
ruf dieser Art am 18. Februar 1886 gekort. 

Ein paar junge Stiicke der Art kat Herr Otto Herz in St. Pe¬ 
tersburg 1887 vom Schak-kuk siidlick von Astrabad in Nordpersien 
aus beiliiufig 9000' Hoke mitgebrackt. Der Fundort liegt etwa 75 Kilom. 
von der nacksten russiscken Grenze. Die mir vorliegenden Exemplare 
bieten weder in Trackt nock in Farbung irgend Bemerkenswertkes. 

Die Art, die sick somit auck den diirftigen Verkiiltnissen Trans¬ 
kaspiens angepasst kat, besitzt im ganzen palaarktiscken Asien, Afrika 
und Europa eine tiberaus weite Yerbreitung. In gescklossenem Ge- 
biete gekt sie vom Ostufer des Kaspisees bis einerseits zum Alakul- 
See, andererseits iiber West- und Ost-Turkestan bis tief nack Nord- 
ckina, Tibet und Nordwestindien kinein, nack Siiden iiberziekt sie 
Afgkanistan und ganz Persien und wird wokl kaum an einem Punkte 
Westasiens zu vermissen sein. 
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11. Schlussfolgerungen in Bezug auf geographische Ver- 

breitung und Wanderungslinien der Kriechthiere 

Transkaspiens. 

Ueberblicken wir mm nochmals fluchtig die so nach den jetzigen 
Hilfsmitteln sorgfaltig zusammengestellte Liste der Kriechthiere Trans¬ 
kaspiens, so besteht dieselbe aus 2 Schildkroten, 25 Eidechsen, 1(J 
Schlangen und 2 anuren Batrachiern. Urodelen fehlen ganzlich. 

Von diesen 48 Arten sind bis jetzt nur 3 = 60/0 dem Gebiete eigen- 
thiimlich, namlich Phrynocephalus raddei Bttgr., Eremias intermedia 
Strauch und Pseudocyclophis waMeri Bttgr. Von 48 Arten iiber- 
haupt hat Transkaspien uberdies mit Transkaukasien und Talysch 19 
=400/0, mit Turkestan im weitesten Sinne 28=58 0/0 und mit Persien 
und Afghanistan 30=63 0/0 seiner Eeptil- und Batrachierfauna ge- 
mehisam. Der Kaspisee war danach also fur die Verbreitung der 
Arten eine erhebliche Schranke, weniger das Sandgebiet und die z. Th. 
wasserreichen Flusse, die Transkaspien von Turkestan trennen, am 
wenigsten das steile, aber lang sich hinstreckende Gebirge des Kopet- 
dagh und seiner Fortsetzungen, welche Transkaspien von Persien und 
Nordwest- Afghanistan scheiden. Umgekehrt treten z. B. 20 von den 
40 Arten des Talyschgebietes, also 50o/0 im Gebiete Transkaspiens 
auf. Transkaspien hat somit mehr Kriechthiere von Siidwesten her 
empfangen, als es nach dorthin abgeben konnte; mit anderen Worten: 
den von Sudwesten einwandernden Formen war es leichter, die Berge 
hinabzusteigen, als den in Transkaspien eingeborenen Arten der Ebene, 
die trennenden Gebirge zu erklimmen und gegen Siidwest hin vor- 
zudringen. 

Beriicksichtigen wir aber, um ganz sichere Schliisse zichen zu 
konnen, und um zugleich die scharfen Abgrenzungen der hier in Be- 
tracht kommenden geographischen Provinzen recht klar vor Augen 
fiihren zu konnen, nur die 40 von der Expedition im Suden von 
Transkaspien factisch angetroffenen Arten, so sind von denselben 

1) Transkaspien eigenthiimlich: 
11. Phrynocephalus raddei, 20. Eremias inter¬ 
media; 30. Pseudocycloplns walteri .... 3 Arten = 7,5 0/0. 

2) Gemeinsam mit Transkaukasien und 
dem Talysch (Sudwesten): 2. Emys orbicu- 
laris; 5. Gymnodaclylus caspius, 9. Agania 
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caucasia, 15. Ophisaurus apus, 21. Eremias 
velox, 27. JEtmeces scfoieideri; 28. Tyjphlops 
vermicalaris, 33. Zamenis ravergieri, 38. Tro- 
pidonotus natrix, 39. Tr. tesselatus, 41. 
jacalus, 43. Vipera obtasa; 1. JRawa esculenta, 
2. JBw/b viridis 14Arteii== 35 0/0. 

3) Gcmcinsam mit Afghanistan (Siid- 
osten): 1. Testudo horsfieldi; 3. Teratoscincas 
scincus, 6. Gymnodactylusfedtschenkoi^.Agama 
sanguinolenta, 9. A. caucasia, 15. Ophisaurus 
apus, 17. Varanus griseus, 24. Mabuia sep- 
temtaeniata, 27. Eumeces schneideri; 31. Ly- 
torhynclms ridgeivayi, 32. Zamenis diadema, 
35. Ptfyas mucosus, 41. Eryx jaculus, 42. JVa/a 
tripndians, 43. Vipera obtusa; 2. JBufo viridis 16 Arten = 40 0/0. 

4) Gcmeinsam mit Persien (Suden): 1. Te- 
horsfieldi, 2. orbicularis; 3. Tera- 

toscincus scincus, 9. Agama caucasia, 15. OpM- 
saurus apus, 17. Famm^s griseus, 21. I?re- 

24. Mabuia septemtaeniata, 27. JEt¬ 
meces schneideri; 28. Typhlops vermicularis, 
29. Cyclophis fasciatus, 32. Zamenis diadema, 
33. Z. ravergieri, 34. Z. ventrimaculatus, 38. 
Tropidonotus natrix, 39. IV. tesselatus, 40. 
Taphrometopon lineolatum, 41. jaculus, 
42. JVo/a tripudians, 43. Vipera obtusa, 45. 

arenicola; 1. esculenta, 2. Bufo 
viridis 23 Arten=571/2

0/o. 

5) Gemeinsam mit Turkestan (Osten): 
1. Testudo horsfieldi; 3. Teratoscincus scincus, 
4. Grossobamon eversmanni, 6. Gymnodactylus 
fedtschenlcoi, 7. G. russowi, 8. Agama sangui- 
nolenta, 10. Phrynocephalus helioscopus, 13. 
P7ir. interscapularis, 14. PAr. mystaceus, 15. 
Ophisaurus apus, 17. Faram^s griseus, 21. 
Eremias velox, 22. Scapteira grammica, 23. 5c. 
scripta, 24. Mabuia septemtaeniata, 27. 
meces schneideri; 33. Zamenis ravergieri, 34. 
/?. ventrimaculatus, 39. Tropidonotus tesselatus, 
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40. Taphrometopon lineolatimi, 41. Eryx ja- 
calas; 1. Rana escidenta, 2. Bufo viridis . 23 Arten=571/2

0/0. 

Danacli wird die Uebereinstimmung der Krieclithierwelt Trans- 
kaspiens mit der Transkaukasiens und des Talyscli eine etwas geringere, 
als wir sie vorliin gefunden liaben; der Procentsatz identischer Arten 
ist mit Persien derselbe wie mit Turkestan, trotzdem dass sie letz- 
teren beiden Liindern zu zwei verschiedenen geographischen Subre- 
gionen gezalilt werden miissen. Die Uebereinstimmimg Transkaspiens 
mit Afghanistan ist trotz unserer unvollstandigen Kenntniss dieses 
Landes grosser als die mit Transkaukasien und Talyscli; sehr be- 
zeichnend, da dort im Sudosten die der Verbreitung gezogenen Schranken 
bei weitem nicht so untibersteigbar sind, als der Kaspisee im Westen 
und die koken Gebirge Nordpersiens im Siidwesten des transkaspischen 
Gebietes. Interessant ist in obiger Zusammenstellung auck nocli die 
Thatsaclie, dass in Persien unter 23 mit Transkaspien gemeinsamen 
Formen sicli 12 Scklangen-, aber nur 7 Eidechsenarten befinden, dass 
dagegen in Turkestan unter der gleiclien Anzahl gemeinsamer Species 
sich nur 5 Scklangen-, aber voile 15 Eidecksenspecies befinden. Fiir 
Eidecksen ist also ganz allgemein ein Wustengurtel leickter zu iiber- 
sckreiten als fiir Scklangen, und fur Scklangen wiederum ist eine Ge- 
birgskoke eine leickter zu iiberwindende Sckranke als fiir Eidecksen. 

Zwei versckiedene Subregionen der geographiscken Verbreitung im 
Sinne von Wallace stossen in dem von der Expedition durckforsckten 
Gebieten zusammen, und von diesen zerfallt wieder die eine in zwei 
weitere Provinzen. Die gesckilderte Fauna gekort namlich sowokl zu 
zwei verschiedenen Provinzen der „mediterranen Subregion", namlich der 
„ „kaspischen Provinz" " und der „ „Provinz des persischen Hochlandes" " 
einerseits, als auch zu einer Provinz der „sibirischen Subregion", die 
wir „transkaspisclie Provinz" nennen konnen. Natiirlick sind die 
Grenzen dieser drei Provinzen gegen einander nickt allzu sckroffe. 
Doch sind sie augenscheinlich und in erster Linie durch Klima und 
Bodenbeschaffenheit bedingte. 

Zur „mediterranen Subregion" im Sinne von Wallace 
gehort in Transkaspien nur die Umgebung der Atrekmiindung und 
das Gebiet des Kopet - dagh - Gebirges und seiner ostlichen Fort- 
setzungen. 

Zur „„kaspischen Provinz"" im SinneBlanford's gehorighat allein 
die Atrekmiindung zu gelten. Es ist dies ein keisses, feuchtes Tief- 
land mit dem bcnachbarten Waldgiirtel. Als Charakterthiere dieser 
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in Transkaspien also nur selir beschrankt zur Geltung kommenden 
Provinz sind anzuselien: 

Die „ „Proyiiiz des persischen Hochlandes" " dagegen, also im All- 
gemeinen der siidwestlich. vorgelagerte hohe Gebirgswall des Kopet-* 
dagh, ist in erster Linie durcli folgende Reptilien bezeichnet: 

Zur „sibirisclien Subregion" im Sinne von Wallace ge- 
hort das weite Wlisten- und Steppengebiet Transkaspiens. Wir fassen 
es als „ „transkaspisclie Provinz"u auf und nennen als Charakterthiere 
derselben in erster Linie: 

Endlich ist nock liervorzuheben, dass auch specifiscli orientalisclie 
(indische) Formen mit Ptyas mucosns und Naja tripudians, den 
afghanisclien Grenzwall tibersckreitend, in das Gebiet eindringen und 
die Formenmannigfaltigkeit der Kriechthierwelt noch erhohen. 

Fragen wir nun nach der Herkunft der 48 transkaspischen Kriecli- 
thiere, so konnen wir mit ziemliclier Sicherheit folgende Kategorien 
untersclieiden : 

1) Nach ihren Lebensgewohnheiten, nach ihrer Haufigkeit und 
nach ihrer weiten Yerbreitung innerhalb des Gebietes haben ihre 
eigentliche Heiniat in Transkaspien 

1) Testado horsfieldi; 4. Crossobamon eversmanni, 
5. Gymnodactylas caspius, 8. Agama sanguino- 
lenta, 10. Phrynocephalus helioscopus, 11. Phr. 
raddei, 13. Phr. inter scapular is, 14. Phr. 
mystaceus, 20. Eremias intermedia, 21. Er. 
velox, 22. Scapteira grammica, 23. Sc. scripta; 
30. Pseudocyclophis walteri, 33. Zamenis 
ravergieri, 41. Eryx jaculus  15 Arten = 310/0. 

Emys orbicularis; 
Anguis fragilis, 

Lacerta muralis; 
Tropidonotas nairix. 

Agama caucasia, Typhlops vermicularis, 
Ophisaurus apas, Tropidonotus hydras, 
Eimeces schneideri; Vipera obtasa. 

Crossobamon eversmanni, 
Phrynocephalus helioscopus, 
Phr. raddei, 
Phr. caudivolvulus, 
Phr. inter scapular is, 
Phr. mystaceus, 

Eremias intermedia, 
Er. velox, 
Scapteira grammica, 
Sc. scripta; 
Eryx jaculus, 
Pseudocyclophis ivalteri. 
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2) Yon Siiden cltirften eingedrungen sein 
9. Agama caucasia, 15. Opliisaariis apus, 16. 
Angnis fragilis, 18. Lacerta muralis, 24. Ma- 
buia septemtaeniata, 27. Eimeces sclmeideri; 
29. Cyclophis jasciatus, 32. Zamenis diadema, 
34. Z. ventrimaculatus, 39. Tropidonotus tesse- 
latus, 43. Vipera obtusa, 44. 7. persica, 45. 
Echis arenicola 13 Arten = 27 0/0. 

3) Yon Siidosten sind in Transkaspien eingedrungen 

17. griseus, 25. Ablepharus brandti; 
31. Lytorhynchiis ridgewayi, 35. Ptyas mucosus, 
42. iVa/a tripudians 5 „ =101/40/o« 

4) Von Osten diirften herstammen 

3. Teratoscinms scincas, 6. Gymnodactylus 
fedtschenJcoi, 7. G. russoivi, 26. Ablepharus de- 
scrfo'; 40. Taphrometopon lineolatum ... .5 „ =101

/
/
4
0/0. 

5) Aus Nordwesten sind eingewandert 
12. Phrynocephalus caiidivolviiliis, 19. Eremias 
arguta; 36. Elaphis dione, 37. I?, saiiromatcs, 
46. Halys pallasi 5 „ =101/4()/o' 

6) Aus Siidwesten kamen endlich 
2. Emys orbicularis; 28. Typhlops vermicular is, 
38. Tropidonotus natrix; 1. Rana esculent a, 
2. Bafo viridis 5 „ =101/40/o- 

Alle diese Betrachtungen sprechen fiir eine gewisse Unabhangigkeit 
und Selbstandigkeit des transkaspisclien Gebietes in Bezug auf seine 
Beptil- und Batrachierfauna, die es uns gestattet, eine „ „transkaspische 
Provinz"", zu der wahrscheinlich auch West-Turkestan zu reclinen sein 
wird, anzuneliraen. Nur mit dem Siiden, mit Persien, bestelit ein auffallend 
grosser Procentsatz ubereinstimmender Formen und hat augenscheinlich 
ein lebhafter Artenaustausch stattgefunden; aber wenn wir bedenken, 
dass der reichere Siiden leichter in die Lage kommen kann, Arten 
nacli Norden abzugeben, als umgekelirt, dass weiter die Siidgrenze 
Transkaspiens eine besonders stark in die Lange gezogene Grenzscheide 
ist, und dass die Moglichkeit und Walirscheinliclikeit des Austausches 
von Thieren in demselben Maasse zuniuimt, als die Bcruhrungslinie 
zweier Lander sich vergrossert, so ist auf diesen Befund kein besonders 
Jiohes Gewiclit zu legen. Moglich aucU, dass ein Theil unsercr als 
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„sudlicli" angegebenen Eiuwanderer besser als „sudwestlichc" Immi- 
granten zu deuten sind! 

Und so haben wir denn die transkaspische Kriechtliierwelt aufzu- 
fassen als einen Grundstock von fur die sibirisclie Subregion charak- 
teristischen Arten, die von Nordwesten einige (z. Tk. nock in ikrer 
Verbreitung innerkalb des Gebietes festzustellende) Species der euro- 
paiscken Subregion, von Stidwesten und Siiden in reickerem Maasse 
solcke der mediterranen Subregion, von Sudosten aber einige wenige 
Form en der orientaliscken Region in sick aufgenommen kat. Umgc- 
kekrt kat sie einige ikrer ckarakteristiscksten Formen, wie Gymno- 
dactylas caspitis und Halys pallasi, an den Stidwesten, zaklreickcre 
Arten — die sick z. Tk. specifisck sckon verandert kabcn —, wie 
Testudo horsfieldi, Teratoscinms, Phrynocephalen, Agamen, Eremias- 
Arten und Taphrometopon, an den Siiden und namentlich an das per- 
siscke Hockland abgegeben. 

Trotzdem sckeint aber das Problem, feste Grenzen der heutigen 
geograpkiscken Verbreitung zu legen, wenn irgendwo kier am Icick- 
testen moglick zu sein, wo Sandwtiste, koke Gebirgswalle und sumpfige 
Waldniederung nakezu unvermittelt an einander stossen. Und so 
sckeint auck mir der WALLACE'scke, von Blanfokd nock eingekender 
behandelte Versuck, die Sudostecke des Kaspisees als den Scknitt- 
punkt dreier Tkierprovinzen zu betrackten, im grossen Ganzen ge- 
lungen zu sein, und diese gut begrtindete und jetzt auck erprobte 
Annakme darf wokl als Grundstein fur alle spatere Einzelforsckung 
gelten. 

III. Einfluss von Klima und Soden auf die Korperbe- 

schaflfenheit der Reptilien Transkaspiens. 

Ein Land von dem excessiven Klima, wie es Transkaspien in 
seinen tieferen Tkeilen aufzuweisen kat, ein Land, das zu mekr als 
neun Zeknteln aus oder Sandwtiste bestekt und das auck in seiner nur 
im Frtikjakr reickere Vegetation tragenden Hungersteppe diirftig ge- 
nug von der Natur ausgestattet ist, muss naturgemass die es bewok- 
nende Tkierwelt in aussergewoknlicker Weise in der Art verandern, 
dass dieselbe sick in diesen pkysikaliscken und Nakrungsverkaltnissen 
zu kalten im Stande ist. Es treibt uns daker gleicksam zu einer Be- 
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traclitung der Einriclitungen des Reptilkorpers, ^Yelche es gestattet 
liaben, so ungiinstigen Witterungs- und Existenzbedingungen mit Erfolg 
cntgegenzutreten und das Feld siegreich zu behaupten. 

Es ist nicht ganz leicht, die zahllosen, sich dem Auge dar- 
bietenden Anpassungsersclieinungen miter bestimmte Kategorien zu 
bringen, da vielfach die eine Eigenschaft in die andre tiberspielt; doch 
wollen wir es in den folgenden Blattern versuclien. Dass fast nur von 
Eigensckaften die Rede sein wird, die dem Trager derselben von Nutzen 
geworden sind und sicli jetzt als liochst zweckmassig darstellen, er- 
klart sich ungezwungen daraus, dass einmal in der That das Zweck- 
milssigere im Karapf ums Dasein das Feld allein behauptet hat, und 
dass andererseits das Unzweckmiissige, ja das fur das Einzelthier, die 
Species oder die Gattung direct Schadliche weniger leicht in der Stu- 
dierstube und ohne genaueste Kenntniss des Aufenthaltsortes, der 
Nahrungsverhaltnisse und der Concurrenz erkannt werden kann als 
das fiir Alle offen liegende Zweckmassige, das z. Th. auf den ersten 
Blick von Jedermann herausgefiihlt wird. Wir beschranken uns iibri- 
gens, wie wir nachdrticklich hervorheben wollen, bei der folgenden 
Betrachtung ausschliesslich auf die Fauna des eigentlichen Transkas- 
piens, also auf die Reptilien des Sandes und der Steppe, da die 
wenigen ausschliesslichen Bewohner der feuchten Niederungen des 
iiussersten Siidwestens und die Fels- und Gebirgsthiere des Stidens im 
Allgemeinen weit weniger in die Augen fallende Anpassungserschei- 
nungen bieten, als die eigentlichen Wiistenbewohner. 

1. Locomotionsfaliigkeit. 

Fiir den Aufenthalt in Steppen- und Wiistengebieten ist die 
Schnelligkeit der Ortsbewegung von besonderem Werthe, ja von aus- 
schlaggebender Wichtigkeit, sei es, dass das betreffende Thier auf dem 
vegetationsarmen Boden seinem Feinde schnell zu entgehen suchen 
muss, sei es, dass es durch Nahrungsmangel gezwungen sein kann, 
seinen Wohnsitz schnell zu wechseln. Die allgemeine Korperform ist 
dafur von besonderer Bedeutung. Und so sehen wir in dem schlanken 
Bau der liochst beweglichen Eidechsen der Gattungcn JEremias, Scap- 
teira und Ablepharus und in der peitschenformig verlangerten Sand- 
schlange Taphrometopon eine Anpassung an das Sandleben von aus- 
nehmender Wichtigkeit. Selbst Naja tripudians hat bei sonstiger 
Constanz der Pholidose ihren Schwanz in den Sandsteppen Transkas- 
piens verschmachtigt und verlangert. Aber nicht nur die Schwanzlange 
bedingt bei den meisten Erdschlangen eine besondere Raschheit der 
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Beweguug, in gcringerem Grade muss man eine solche auch alien den 
Schlangen zugestehen, die eine grosse Anzahl von Bauchschildern — 
im Allgeraeinen 200 und mehr — aufzu^Yeisen haben. Fast alle trans- 
kaspischen Arten aber entspreclien dieser Yoraussetzung, nicht bloss 
Pseudocyclophis, sondern auch Ptyas, die beiden Elaphis, alle drei 
Zamenis-AvtQii und sogar Naja. Nicht alle transkaspischen Keptilien 
freilich sind Schnelllaufer, aber die tibrigen, wie z. B. Testudo, sind 
durch andere Anpassungen an das Sandleben in einer Weise geschiitzt, 
dass sie eine besondere Raschheit der Locomotion entbehren konnen. 

2. SclmtzYorriclitungen gegen Temperaturwecksel und 
Trockcnlieit. 

Eine harte, wenig empfindliche Schilder- und Schuppenbekleidung 
ist zweifellos gegen alle Unbilden der Witterung ein sehr geeignetes 
Schutzmittel. Und so sehen wir denn auf der einen Seite Testudo, 
auf der andern Agama und Echis, ja auch Gymnodactylus caspius 
und fedtschenJcoi ordentlich mit einem Panzer trockner und sehr wider- 
standsfahiger Schuppen und Schilder gedeckt, die den betreffenden 
Thieren im Kampf gegen Hitze und Diirre von grossem Yortheil sein 
miissen. Teratoscincus hat gar einen Kiirass von Cycloidschuppen, 
ahnlich den Schuppen eines Weissfisches, angelegt, eine Eigenthumlich- 
keit, die er in der ganzen grossen Familie der Geckoniden allein mit 
den gleichfalls wiiste Gegenden bewohnenden afrikanischen Gattungen 
GecJcolepis und Homopholis theilt. Eine weitere Eigenschaft, die den 
asiatischen Steppen- und Sandreptilien fast ausnahmslos zukommt, ist 
ihre Bediirfnisslosigkeit in Bezug auf Wassergenuss. Die eigentlichen 
Wiistenbewohner verschmahen vielleicht sogar vielfach das Auflecken 
des Nachtthaus, der doch von anderen Schlangen und Eidechsen mor- 
gens begierig aufgesucht zu werden pflegt. Weitaus den grossten 
Theil der dem Organismus nothwendigen Feuchtigkeit ersetzt ihnen 
ottenbar ihre sonstige Nahrung. Gegen allzu hohe nachtliche Abkiih- 
lung wie gegen die Sonnengluth des Tages schiitzen sich die meisten 
Reptilien Transkaspiens durch Yerkriechen in Locher und Gange und 
noch haufiger durch Einscharren in den Sand. Die Grabfahigkeit ist 
bei fast alien Arten in hohem Grade entwickelt. Von Testudo und 
Varanus an, die mit uberraschender Kraft und Geschicklichkeit den 
trockensten Lehmboden bewaltigen, bis zu Agama und Phrynocephaliis, 
die den leichteren Steppenboden, und bis zu Scapteira, die den Sand 
durchwiihlt, zeichnen sich alle die Genannten durch gutentwickelte 
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Grabkrallen aus. Melirere Sclilangen dagegen, wie Typhlops, Eryx 
und Lytorliynclms, graben mit der eigens dazu umgebildeten Schnauze, 
und aucli der bei iknen auffallend kurze und dicke Schwanz mag ihr 
Grabgeschaft niclit unwesentlich unterstutzen. Eine Anpassung beson- 
derer Art zeigt Echis in iliren einreihigen Schwanzschildern und in 
den auffallend schief gestellten Seitenreihen ihrer Korperschuppen. 
Ohne alien Zweifel dienen der Sclilange diese Einriclitungen zu kraf- 
tigen, partiellen, seitlich und aufwarts gerichteten Bewegungen, die 
den umgebenden Sand theilweise auf die Sclilange zu haufeln im 
Stande sind, und sie so einerseits iliren Feinden, andererseits ihrer 
Beute, auf die sie regungslos lauert, moglichst unsiclitbar machen 
sollen. Ganz almlicli mogen aucli die Pkrynocephalen, welche eine 
seitliclie Hautfalte besitzen, und unter iknen namentlicli Phrynoce- 
pliahis interscapularis verfakren, dessen Fransenbesatz an der Lateral- 
falte, an der Hinterseite der Obersckenkel und an den Schwanzkanten 
geradezu auf dieses oberflacliliclie Verbergen der Korpergestalt hinzu- 
Aveisen scheinen. Analoges kennen mr ja von den im Habitus wie in 
der Lebensweise so ahnlichen mexicanischen Phrynosomen. 

Gewisse Reptilien Transkaspiens endlicli haben einfach auf das 
Tagesleben verziclitet, wie der blinde Typhlops, der den Temperatur- 
sckwankungen dadurch zu entgehen suckt, dass er wie ein Regenwurm 
unterhalb der Yegetationsnarbe im Boden lebt, oder wie unter den 
Eideclisen die ganze Familie der Geckoniden, unter den Sclilangen die 
Gattungen Pseudocyclophis, Lytorliynclms, Eryx, Viper a und Echis, 
die sammtlich sich aucli schon ausserlich durch die Spaltpupille als 
specifische Nachtthiere zu erkennen geben. Auch Naja ist nacli 
Gunther in der Nacht weit tliatiger als am Tage. Die so erworbene 
Organisation macht diese Tkiere fast unabhangig yon iiusseren Tem- 
peratureinfliissen, da sie sich ja aucli bei allzu excessiven Schwan- 
kungen der Naclitwarme oder Kalte stets schnell wieder in ihr schiitzen- 
des Sandgrab zuriickziehen konnen. 

3. Anpassmigcn an das Sandleben und Sclnitzvorrichtungen 
gegcn Sand und Staul). 

Zu den interessantesten Hilfsmitteln, welche die Eidechsen be- 
fahigen, selbst feinen Flugsand zu bewohnen, gehoren die mannig- 
faltigen Anpassungen ihrer Locomotionsorgane. So zeigen Eremias 
intermedia und velox ganz auffallend grosse Subtibialschilder, welche die 
Thiere vermoge ihrer grossen, glatten Oberflache oflenbar verhindern, 



£>ie Reptilien und Batraclner Transkasplens. 95 

in den Sand einzusinken. Bei Scajrteira sind die Finger zu demselben 
Zwecke, und wohl aucli uni das Graben im Sande zu erleichtern, ganz 
auffallend verbreitert. Bei Teratoscincus aber, wie bei Crossobamon, 
Plirynoceplialas und Scapteira finden wir lange Fransen an den Seiten 
der Zelien, welche, den Fuss beim Auftreten vvesentlich verbreiternd, 
einem Einsinken in den Sand aufs Trefflichste entgegenzuwirken im 
Stande sind. Diese bei den Lacertiden nicht allzu seltene Ausriistung 
ist dagegen bei den Geckoniden eine so seltene und aussergewohnliclie 
Erscheinung, dass sie, abgesehen von Teratoscincas und Crossobamon, 
nur nocli bei den gleichfalls Wiisten bewolmenden Gattungen Ptenopus 
und Stenodactylus unter den etwa 50 bekannten Geckonidengattungen 
vorkommt. Aus einem Gecko ein ausgesprochenes Steppen- oder 
Wilstenthier zu machen, ist jedenfalls eine ganz ungewohnliche Auf- 
gabe, und die Anpassung gerade dieser Thiere bis in die kleinsten 
Einzelheiten an das nachtliche Leben im Sande ist darum besonders 
aufifallig. 

Von ganz anderer Art, aber womoglich noch merkwiirdiger, sind 
die Einrichtungen der transkaspischen Reptilwelt, welche dieselbe 
vor den sckadlichen Einwirkungen des ewig fliegenden und rieselnden 
Sandes und Staubes schiitzen sollen. Hier sind nattirlich Yor Allem 
die Schutzvorrichtungen der einzelnen Sinnesorgane, resp. ihrer Oeff- 
nungen zu betrachten. 

In erster Linie die Nase, das Athemorgan. Bei Plirynocephahis 
ist das Nasenlock niemals direct nach vorn gebohrt in der Nasenplatte, 
sondern miindet stets nach oben, ob die Nasenplatte nun vertical ge- 
stellt ist und nach vorn sieht, oder ob sie subhorizontal oben auf der 
Schnauze liegt. Niemals kann tiberhaupt bei alien im Sande wiihlen- 
den Eidechsen oder Schlangen wahrend des grabenden Vorstosses Schmutz 
direct in die Nase hineingepresst werden; stets liegt die Oeffnung in einer 
Richtung, welche der grossten Druckwirkung diametral oder nahezu 
diametral entgegengesetzt ist. Bei den meisten Schlangen des Gebietes 
treft'en wir iiberdies recht complicirte Klappenverschliisse an, so bei 
Lytorhynclms, dessen Nasenloch in der Ruhe wie mit einem scharf 
schliessenden Vorhang verdeckt ist, und bei Viper a, Naja und in ge- 
ringerem Grade auch bei Zamenis und Eryx. Von Vipera und Naja 
ist das Aufblahen der Nasenlocher im Zorne und beim Angriff seit 
lange bekannt, weniger scheint darauf hingewiesen zu sein, dass etwa 
in die Nase gelangte Sandpartikel durch iiusserst heftige Exspirationen 
— wie wir sie auch von Testudo horsfieldi kennen — mit Leichtigkeit 



96 t)r. 0. 130ETTGER, 

entferut werden koiinen. Aelinlich verbalt es sicli mit Ftyas und in 
gewissem Sinne wolil auch mit Cyclojohis und Pseitdocyclophis, letzteres 
beides Gattungen, die sich durch ein punktformig eingestochenes Nasen- 
loch auszeichnen, eine Eigenthumlichkeit, die bei den Scblangen nicht 
gerade sehr haufig ist. 

Aber auch das Auge, namentlich der sandbewohnenden Eidechsen, 
zeigt uns hochst merkwiirdige Anpassungserscbeinungen. Ganz unter 
den Scbildern des Kopfes verborgen ist es nur bei Typhlops; es ist 
hier derart geschtitzt, dass es wahrscbeinlich nur noch im Stande ist, 
Hell und Dunkel zu unterscheiden. Eine iiberaus starke Entwicklung 
der Augenlider haben wir vor allem bei den Arten der Gattungen 
Agama und Phrynoceplialus zu verzeichnen; die an einander schliessen- 
den Lidsaume sind hier zu ordentlichen Flachen verbreitert, welche, 
an ihren Aussenrandern tiberdies noch durch wimperartige Schiippchen 
verstiirkt, dem Auge bei unruhiger Luft den denkbar sichersten Staub- 
verschluss verschaffen. Auch bei Teratoscimas ist die ausnahmsweise 
Yergrosserung des oberen Augenlides um so beachtenswerther, als 
gerade bei den Geckoniden Entwicklung der Lider zu den seltensten 
Erscheinungen gehort. Anders ist die Einrichtung bei Mabuia. Hier 
ist das untere Augenlid sehr vergrossert und hinaufgezogen und wohl 
fiir gewohnlich fest an das kleinere obere angedriickt. Aber darum 
sieht diese Eidechse doch ebenso scharf, als wenn sie die Lider offen 
hatte, denn ein grosses, durchsichtiges Eenster im Unterlide gestattet 
dem Lichte freien Eintritt zum Auge. Noch auffalliger endlich ist 
diese Einrichtung bei Ablepharus iibertrieben, bei dem das untere 
Augenlid nach Boulenger's Entdeckung mit dem oberen verwachsen 
und der horizontale Trennungsspalt verschwunden ist und das uhr- 
glasformige durchsichtige Liderpaar ganz das Aussehen und die Function 
einer Cornea erhalten hat. Man hatte bekanntlich friiher angenommen, 
Ablepharus besitze tiberhaupt keine oder nur schuppenformige Rudi- 
mente von Augenlidern; in Wahrheit verhalt sich die Sache vielmehr 
genau wie beim Auge der Schlangen. 

Was endlich das Ohr anlangt, so treffen wir bei mehreren der 
sandbewohnenden Geckoniden, z. B. bei Gymnodactylus russowi deut- 
lich kleinere oder schmalere Ohrspalten wie bei ihren nachsten Ver- 
wandten. Andere Eidechsen, wie Agama und Eumeces, zeigen zum 
Schutze des iiusseren Ohres fransenformige oder dornformige Anhiinge, 
bestehend aus leicht verschiebbaren Deckschuppen, die stets so gestellt 
gind, dass beim Graben oder Wtihlen im Sande die Ohroffnung von 
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ilmen ganz oder doch wenigstens grossentheils geschlossen wird. Bei 
der GattuDg Phrynocephalus aber ist wie bei den Schlangen die aussere 
Okrofthung ganz geschwunden, eine liberaus merkwiirdige und bei Ei- 
decksen seltene Anpassung, die zweifellos fiir das massenhafte Auf- 
treton gerade dieser Gattung an Individuen wie an Arten im centralen 
Asien von entscheidendem Yortheil gewesen sein mag. 

4. Anpassungen in FSrbnng und Zeiclinung. 

Eein griine Farbungen mangeln der transkaspischen Eeptilwelt. 
Sie fehlen selbst bei der einen vorkommenden Art Cyclophis, in einer 
Gattung, die doch sonst gern griine Tracht anzulegen pflegt, ja sie 
fehlen sogar bei den beiden einzigen Batrachiern trotz ihrer Namen 
Bana viridis (escalenta) und JBafo viridis! Hochstens matt graugrune 
Farbungen liessen sich beobachten. Eine Erklarung dieser Erscheinung 
ist nicht schwer: Griin ist im transkaspischen Gebiete eine seltene und 
nur in den kurzen Friihlingsmonaten hie und da gesehene Farbe der 
Staffage. Auch bleiche Farben, Weiss mit grauer oder schwarzer 
Fleckung sind nicht haufig; wir treffen sie nur an den nachtlichen 
Geckoniden in Anpassung an Mondlicht und Mondschatten. Dagegen 
finden wir iiberall und allgemein gelbe, gelbgraue, gelbrothe und gelb- 
braune Sandfarbungen, meist in ihrer Art bunt, abgetont in den man- 
nigfachsten und oft recht sauberen Zeichnungen und Schattirungen. 
Ist doch der sonnenbeschienene Sand nicht eintonig gelbgrau, gelb 
oder gelbroth; er besteht vielmehr aus weissen, gelben, rothen, braunen, 
schwarzen Kornchen und kleinen Steinchen. All' dies lasst sich an 
einem Phrynocephalus mystaceus oder an einer Scapteira grammica 
aufs Schonste sehen, so genau copiren u. A. diese beiden Eidechsen 
in der Farbung ihre sandige Umgebung. Bei Phrynocephalus helio- 
scopus kommen sogar noch die dunkeln Tuberkeln, welche grossere, 
schwarz oder schwarzgrau gefarbte Steinchen vortauschen, zur Geltung, 
und die Abplattung des ganzen, an den Seiten in den Sand einge- 
wtihlten, flachen Korpers selbst mag oft an einen regungslos daliegenden 
Stein erinnern. Neben der eben genannten Fleckfarbung in matten 
Tonen, gleichsam Schattenfarben, kommen nun aber auch exponirte, 
leuchtend gefarbte Makeln vor. So die ziegelrothen Flecke, die haufig 
— aber, wie es scheint, nicht immer — den Rlicken des Weibchens 
von Agama sanguinolenta zieren, die beiden rothen, blau umrahmten 
Augentlecke am Halse des Phrynocephalus helioscopus, die analogen, aber 
weiter nach hinten in die Schultergegend geruckten Makeln bei Phr. 

7 
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raddei, der leuchtende mediane Kiickenfleck bei Thr. interscapidaris, 
die prachtvoll blauen Seitenaugen bei Eremias velox. Ob alle diese 
sonderbaren und iiberaus lebhaft von ihrer Umgebung abstechenden 
Fleckzeicknungen Anpassungserscheinungen an den Boden oder an 
Bltithen sind, auf deren Stengel sich die Phrynocephalus-kxtoxi z. B., 
angeklammert mit ihrem Wickelschwanz, zu gewissen Jahreszeiten auf- 
zukalten pflegen, oder ob es Schreck- oder Lockfarben sind, wage icli 
nickt zu entscheiden. Ich hoffe aber, diese Anregung wird genligen, 
schon den nacksten Forscher, welcher das transkaspische. Gebiet be- 
tritt, zu veranlassen, dass es diesen so auffalligen Farbungsersckei- 
nungen seine voile Aufmerksamkeit widmet und womoglich eine plau¬ 
sible Erklarung dafiir findet. Unerklart sind auch nock die gelben 
oder rotken Farbungen der Unterseite des Sckwanzes von Eremias 
und Phrynocephalus, bei letzterem sekr gewoknlick in Yerbindung mit 
tief sckwarzen Halbringen vor der Spitze desselben. 

Neben der sekr verbreiteten Fleckzeicknung kommt nun aber auck 
Streifenzeicknung vor. Die Eremias-Artm, namentlick in der Jugend, 
Scapteira picta, in gewissem Sinne auck Ablejoharus unter den Ei- 
decksen und Taphrometopon unter den Scklangen zeigen diese auck 
sonst in Steppengegenden kaufige Ersckeinung. Sie sind als Anpas- 
sungen an den Aufentkalt in der Steppe wakrend des Auf- und Nie- 
dergangs der Sonne aufzufassen, also zu einer Tageszeit, wo einzelne 
Graser und Stoppeln lange Sckatten auf den kaklen Boden zu werfen 
pflegen. Da die Streifenfarbung, wie schon Eimer klar nackgewiesen 
kat, bei den Eidecksen kaufiger der Jugend zufallt, die auck gegen 
Temperaturwecksel empfindlicker zu sein pflegt, mag diese Anpassung 
insofern besonders zweckmassig sein, als die Tkiere tkatsacklick ver- 
kindert sind, in der Sommerkitze des Mittags oder in der Kalte der 
Yollmondnackt, wenn die Sckatten weniger lang gezogen sind, im 
Freien auszukalten. Die Variabilitat in der Trackt von Taphrome- 
topon, bei dem bald sekr sckarfe, bald ganz untergeordnete Streifen¬ 
zeicknung auftritt, erlaubt tiberdies dem Einzelindividuum mehr Ab- 
weckslung in der Auswahl seines Aufentkaltsortes und verkindert so 
die Ankaufung zaklreicker Stiicke auf besckranktem Raum, gestattet 
vielmekr eine Ausbreitung der Art auch auf ansckeinend sclmtzloserem 
und ungiinstigerem Terrain. 

5. Anjjassungen zum Zweckc des Nalirungscrwerlbcs. 

Wohl die meisten der Reptilien Transkaspiens sind ausgesprochenc 
Thierfresser, worauf das fast allgemein kriiftige Gebiss der einzelnen 
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Arten liimveist. Die grossen Schlangen der Gattungen Ttyas, Vipera 
und Naja fressen Saugethiere und Vogel und werden, wenn — was 
ja oft vorkommen diirfte — Noth an den Mann gekt, auch das Yer- 
zeliren kleineren Gethiers nicht verschmahen, wie das Herr Dr. Walter 
vom transkaspisclien Varamis sehr schon nachweisen konnte. Agama, 
zu welcker Gattung zwei der haufigsten Eidechsenarten Transkaspiens 
gelioren, verdankt ilire Individuenzahl wohl ausschliesslich dem Um- 
stande, dass sie neben thierischer Nahrung auch mit allerlei Pflanzen- 
stoffen vorlieb nimmt. Die kleineren Eidechsen diirften vorwiegend 
Vertilger der Insekten sein, von denen zu gewissen Zeiten Sand wie 
Steppe wimmelt; die raeisten der kleineren Schlangenarten aber sind in 
ihrer Nahrung wiederum auf Eidechsen angewiesen. Yon besonderem 
Interesse sind nun einige mit dem Nahrungserwerb in Zusammenhang 
steliende Einrichtungen bei den Gattungen FhrynocepTialus und Tera- 
toscincus, die in erster Linie durch gewisse Eigenthumlichkeiten ihrer 
Schwanzbildung eingeleitet werden. Bekanntlich besitzen alle Phry- 
nocephalus-kYtm mehr oder weniger ausgesprochene Wickelschwanze, 
mit denen sie sich an den Stengeln von Strauchern und Doldenpflanzen 
ziemlich fest halten konnen. Ich denke mir nun, dass, da alien Arten 
der Gattung diese Eigenschaft zukommt, die Thiere des leichteren In- 
sektenfangs wegen zur Friihjahrszeit die bltihenden Pflanzen besteigen, 
um, mit dem Kopfchen zwischen den Bliithendolden verborgen, die 
heranfliegenden Insekten im geeigneten Moment abzufangen. In dieser 
Ansicht werde ich besonders bestarkt durch eine Beobachtung, die ich 
an Phrynocephalus mystaceus machte, und die mir geeignet erscheint, 
den wunderbaren, grossen, dutenformigen Hautlappen an der Mund- 
commissur dieser Art zu erklaren. Ich beobachtete namlich eine 
leuchtend karminrothe Farbung der Innenseite dieses Hautgebildes, 
das aussen am Rande aufs Zierlichste von schneeweissen, zipfelfor- 
migen Fransen eingerahmt ist. Oeffnet man dem Thiere das Maul, so 
lassen sich diese Lappen an beiden Mundwinkeln wie zwei grosse, 
blumenblattartige Flachen ausbreiten, die aufs Sauberste von weissen 
Fransen eingefasst sind. Ich denke mir nur: Das Thier sitzt mit auf- 
gesperrtem Rachen, angeheftet an den Stengel mit seinem Wickel- 
schwanz, lauernd inmitten einer solchen Bliithendolde; moglich, dass 
auch der Mundschleim den „Seitenohrenu eine besonders verfiihrerisch 
feuchte Oberflache verleiht, oder dass das Maul selbst ausserdem noch 
in einer prachtig rothen Lockfarbe prangt; genug, die Insekten halten 
das ganze, leuchtend gefarbte, glanzende Gebilde fiir die frisch ge- 
oflnete centrale Bliithe und — fliegen der Eidechse gradezu ins Maul. 

7 * 
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Treffen die heranfliegenden Insekten nur auf die „Ohreiicc, so liaben 
diese wohl auch eine so starke Muskulatur, dass sie wie Schlagnetze 
wirken und durch eine klappende Seitenbeweguug das getauschte In- 
sekt dem Munde der Eidechse zuwerfen. 1st diese Theorie richtig, 
so erklart sie mit einem Schlage die seltsamen, lappenartigen, seit- 
liclien Auswtichse der hinten in einander laufenden Ober- und Unter- 
lippe, eine Einrichtung, die in der ganzen Eidechsenwelt vereinzelt 
dasteht. Herr Dr. A. Walter, dem ich von dem Vorstehenden Mit- 
theilung machte, ist dagegen ganz anderer Ansicht. Er schreibt mir 
dariiber folgendes: „Erstens steigt Phrynocephalus mystaceus, der zwar 
flink, aber doch schwer ist, nie oder doch nur sehr selten auf Pflanzen. 
Jedenfalls sah ich es nie und babe keinen Fall derart im Tagebuck 
verzeichnet. Bei Tage kront zur Sommerzeit fast nur Agama sangui- 
nolenta alle hoheren Stauden und besonders die Farbenform mit den 
grossen, lebhaft rothen Flecken. Nachts fing ich auf Strauchern 
schlafend und mit dem Schwanze angewickelt Phrynocejplialas raddei 
und helioscopus. Dr. Kadde wollte einmal einen Phr. mystaceus auf 
einer trockenen Alhagi-Staude geseben haben, hat aber wohl sicher, 
durch das Wiistenlicht getauscht, nur eine der rothfleckigen Agamen 
vor Augen gehabt. Dann scheint mir aber auch bei P7^r. mystaceus 
der Schwanz zum Wickeln nicht ausreichend beweglich zu sein, ganz 
wie es ja auch bei Phr. interscapularis, seinem nachsten Yerwandten, 
der Fall ist, der n i e klettert. Weiter halte ich dafur, dass den Phr. 
mystaceus die eigenthumlichen seitlichen Fransen an den Zehen, die 
mich immer an die Balzstifte der Auer- und Birkhahne erinnerten, 
am Klettern in den sehr feinzweigigen Stauden der Wuste behindern. 
Ferner erinnern, wenn auch nur sehr entfernt, an die Farbung der 
„Ohrklappenu nur etwa die Bliithen einer kleinen Fritillaria und alien- 
falls der Eremurus olgae Rgl. Beide aber bliihen zu einer Jahres- 
zeit, in der Phrynocephalus mystaceus noch kaum rege ist und in der 
tiberhaupt noch keine Eidechse steigt, auch Agama sanguinolenta 
nicht, die nie im ersten Friihjahr, oder richtiger vor voller Gluthzeit 
auf Pflanzen klettert. Zu der Zeit, da Phr. mystaceus sich vorwie- 
gend tummelt, bliiht nichts Aehnliches, wenn man nicht etwa einige 
machtige Distelkopfe annehmen wollte, die doch nur ganz bestimmte, 
schon auf die feinsten Kelche eingerichtete Besucher empfangen. Im 
Ruhezustande olfnet Phr. mystaceus nie seine Klappen; sie werden 
aber plotzlich in ganzer Ausdehnung ausgebreitet, und dabei der weite 
rothe Rachen in ganzer Sperrweite aufgerissen, sobald sich das Thier 
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verfolgt sieht und niclit mehr entrinnen kann. So wird ein wirklich 
hochst sonderbarer und entscliieden etwas draclienartiger Anblick 
gescliaften, der mich das erste Mai wirklich verbliiffte. Ich kann 
deshalb auf Grund meiner Beobachtungen hin niclit anders, als in 
dem Apparate ein reines Schreck- und Abwehrmittel zu sehen, ob- 
gleich ich fur die oft tibertriebene Schrecktheorie nicht son- 
derlich begeistert bin und Ihre Ansicht als entschieden plausiblere 
weit lieber theilen wiirde, wenn ich nicht selbst am Orte gewesen 
ware." 

Eine zweite Anpassung, die minder anfechtbar dem Nahrungs- 
erwerb dient und die gleichfalls durch eine Modification der Schwanz- 
bildung veranlasst wird, findet sich bei Teratoscincus. Hier hat, wie 
wir bereits oben erfahren haben, der Schwanz durch eine Reihe 
grosser, dachziegelig auf einander gelegter Schindeln ein Schrillorgan 
ausgebildet, mit welchem dieser nachtliche Gecko, wie sein Yetter 
Ptenopus in Angra Pequena es mit seinem Kehlapparat macht, aufs 
Munterste musicirt. Das dadurch erzeugte heuschrecken- oder grillen- 
artige Gezirpe vermag nachtliche Locustiden, die zu seiner Nahrung 
dienen, wohl anzulocken; vielleicht auch ist es der Paarungsruf, den 
dann aber — was ungewohnlich ware — beide Geschlechter hervor- 
zubringen im Stande sind. Auch diese gewiss interessante, von 
Strauch zuerst hervorgehobene Thatsache bedarf noch weiterer Be- 
obachtung und Aufklarung, wie denn tiberhaupt in der Lebensweise 
dieser in die Wtiste verschlagenen Parias der Reptilwelt noch die 
kostbarsten biologischen Funde zu machen jeder neue Beobachter 
Gelegenheit haben wird. Das kleinste Schiippchen hat wie das 
kleinste Farbenklexchen in dem Haushalt und Getriebe der Natur 
seine Bedeutung, aber nur selten liegt die sichere Erklarung dieser 
Bedeutung so nahe und so klar vor uns, wie am Kleide solcher Sand- 
und Steppenbewohner, bei denen gleichsam jeder kleinste dem Thiere 
in seiner Organisation mogliche Vortheil bereits aufs Aeusserste aus- 
genutzt erscheint. 

6. Sorge ftir die Nachkommcn. 

Ueber dieses Kapitel, das Bedeutsamste von alien fiir das Fort- 
bestehen und die gedeihliche Entwicklung der Art, weiss ich leider 
wenig Thatsachliches zu berichten. Da, wo das kiinftige Geschlecht 
in der Form von Eiern dem Erdboden iibergeben wird, geschieht das 
Eingraben derselben an giinstigem Orte mit grosserer Sorgfalt als 



102 ■^r* BOETTGER, Die Reptilien und Batrachier Transkaspiens. 

gewolmlich, und bei Testudo horsfieldi, einer ausserst geschickten 
Graberin, in besonders schiitzender Tiefe. Naja bringt lebendige 
Junge zur Welt; dass Echis und Vipera lebendig gebaren, ist bei 
der Analogic mit den europaischen und afrikanischen Vipern fast 
sicher, dass aber auch die meisten der in Transkaspien einlieimischen, 
zahlreichen Agamiden und alle Scinciden lebende Junge zur Welt 
bringen, ist mehr als wahrscheinlicli. 

Abgeschlossen 20. April 1888. 



Die Amphibien Transkaspiens. 

Yon 

Dr. Alfred Walter. 

Nachdem wir im ornithologischen Theile unserer Expeditionsresul- 
tate eine Uebersicht der hydrographischen Verbaltnisse Transkaspiens 
gegeben, dtirfen wir nun beztiglicb einer weit enger noch als die ge- 
fiederte Welt ans nasse Element gebundene Klasse bloss auf jene 
Schilderung zuriickweisen 1). Leicbt erklart sich aus der dort gezeigten 
Diirftigkeit und bei grosser Originalitat doch uberaus weitgehenden 
Einformigkeit eben dieser Yerhaltnisse die erstaunliche Armuth des 
Gebietes an Amphibienarten und zugleich die Individuenmenge der 
wenigen vorhandenen Formen. In keiner Thierklasse tritt das Wiisten- 
Steppengesetz uns krasser ausgesprocben entgegen als eben in der 
beregten. 

Wirklich uberaus stiefmiitterlick ist unser Forschungsfeld mit Ba- 
tracbiern bedacbt. Trotz sehr speciell auf sie gerichteten Augen- 
merkes konnte ich nicht mehr als zwei Arten aus ganz Turkmenien 
erbringen. An alien Orten, die susses oder nur sehr leicbt brackiges 
Wasser in Flussenden der Ebene, Bacbquellen im Gebirge, in stillen 
Bucbten und Altwassern bieten, ist es stets ein Frosch, Bana escu- 
Icnta L. var. ridibunda Pacl. und eine Krote, Bufo viridis Laur. 
Diese beiden aber finden wir auch durcb's ganze Gebiet, da die ihnen 
Existenzbedingungen gewabrenden Localitaten durch's ganze Gebiet 

1) Dieser ornithologische Beitrag erscheint in der „Orni8, Interna- 
nationale Zeitschrift fiir die gesammte Ornithologie". Wien, Carl Gerold's 
Sohn. 
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absolut unter einantler gleicli bleiben, und beide Arten an jedem solchen 
Orte auch in unendlicher Individuenmenge, weil auf diese einzig ge- 
eigneten \Yasserflecke siclx auch die Gesamintmenge der im Wasser 
ihre Entwicklung durchlebenden Insecten (die Myriaden von Mixcken 
und Mosquitos etc.) concentrirt. Sie bieten fiir die Erwachsenen Nah- 
rung in Ftllle, wahrend die Jungen ihre vegetarischen Bediirfnisse an 
den hier sich ausbreitenden Polstern zarter Wasserpfianzen befriedigen 
konnen. 

AY en n ich ganz Turkmenien jede weitere Ainphibieiiart abspreche, 
so geschieht solches mit einiger Reserve bezuglich zweier Grenztheile 
des Gebietes, namlich der Atrekmiindung und der Uferzone am oberen 
Theile des mittleren Arau-darja. Die Sumpf- und Rohrpartieen am 
unteren Atrek stehen durch Yermittelung des Giirgen in so naher Be- 
ziehung zum iippigen Massenderan, dass letzteres recht wohl noch 
einen Zuschuss zur Amphibienfauna liefern diirfte, zumal seine Sumpfe 
selbst noch Vertreter der Urodelen beherbergen. Zur Zeit unserer 
(auch zu kurzen) Anwesenheit am Atrek waren seine Mtindungsnie- 
derungen durch endlose Ueberschwemmungen unzuganglich und im 
Speciellen unerforschbar. Am A.mu-darja ware ein Einrucken noch 
anderer Formen (namentlich vielleicht Hyla) durch die ununterbrochen 
von Afghanistan her den Strom begleitende Culturzone mit reicher 
Bewasserung und dichtgedrangten Fruchtgarten ebenfalls sehr wohl 
moglich, obgleich unser, freilich in sehr friihe Jahreszeit fallender und 
kurzer Aufenthalt am Oxus keine Bestatigung dessen zu bringen ver- 
mochte. 

Die zwei transkaspischen Arten sind zwar iiberhaupt mit die wei- 
testverbreiteten Formen des europaisch-asiatischen Continents und lassen 
eben daraus schon auf ihre besondere Yerbreitungsfiihigkeit schliessen. 
Dennoch nimmt es Anfangs Wunder, wenn wir eine so streng an's 
"Wasser gebundene Form wie B. esculenta an den quasi blinden Enden 
der Kopet-dagh-Bache in der Gluthebene des alten aralo-kaspischen 
Beckens antreffen, da diese geringen Wasseradern, weit auseinander- 
liegend und vollig isolirt erscheinend, mit keinem anderen Wassersystem 
je Verbindung eingehen. Aus der schon aiigezogenen hydrographischen 
Skizze aber wird ersichtlich, wie diese nach N. in die turkmenische 
Ebene abrinnenden Biiche ihre Quellen in Plateaux und Thalkesseln 
des Kopet-dagh lagern, die nahe zu ahnlichen Ursprungen der nach 
Siiden absturzenden persischen und zu grossem Theile dem Systeme 
des oberen Atrek tributiiren Bache treten. Meist bleiben zwischen 
diesen und jencn nur geringe Wasserschciden, die in der feuchtercn 
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Frilhjahrszeit, nacli der Sclmeesclimelzc im Gebirge, von einer so leb- 
haften und bewegliclien Form wie J?. esculenta dann wohl ohne Schwie- 
rigkeit tibenvunden werden konnen. Auf solcken Wegen trat sicher 
ein Theil der l?a«a-Mengen Westturkmeniens in die Ebene ein, und 
wir konnen weiter unten an einigen directen Beobachtungen die natiir- 
lichen und ktinstlichen Transporte an den Wasseradern unseres Ge- 
bietes beleucliten. Die FroscMauna des Ostens fand natiirlich ihren 
Weg entlang den weither stromenden starken Fliissen Tedshen und 
Murgab, wahrend die der Atrekmiindung direct aus Massenderan 
stammt. Letztere Ansicht wird durch die nachfolgende vergleicbende 
Untersucbung eines Exemplars von dortker gesttitzt. 

Bufo viridis Laur. ist natiirlich eine Yerbreitung auch im Wiisten- 
gebiete weit leichter gemacht. Gehort sie doch iiberhaupt zu den 
resistentesten Formen mit geringer Abbangigkeit vom Wasser. Sie 
wird aber daneben zweifellos nocb durch ihre langen zahen Laich- 
schniire unterstiitzt, ^Yelche, gerade zur Zugzeit der Vogel im Flach- 
wasser abgelegt, sich leicht um die Zehen watender Wandervogel 
schlingen und dann so von einem Gewasser zum anderen tibertragen 
werden dtirften. Sicher scheint mir diese Transportmethode an den 
Wtistenbrunnen nordlich Tschikischljars und der Atreklinie stattge- 
funden zu haben, die ich von Bufo viridis reich bevolkert fand. Sie 
liegen 3 und 6 Meilen vom nachsten Siisswasser der Atrekmundungs- 
niederung entfernt, inmitten trockenster, odester Wiiste. Es spricht 
bier fiir den Yogeltransport z. B., dass die zwischen der Atrekmiindung 
und den Brunnen des weissen Hiigels (zwei von Bufo bewohnten 
Punkten) gelegenen siissen Brunnen des Ortes Tschikisckljar keine 
Kroten beherbergen, wohl nur weil eben im bewohnten Orte sich kein 
ziehender Vogel am Wasser niederliisst. Namentlich diirfte an den 
beregten Punkten Oedicnemus crepiians die Uebertragung vermitteln, 
der in jener Gegend nicht selten ist und dessen regelmassige oft 
weite Fliige zur Tranke ja wohl bekannt sind. Bana esculenta L. 
var. ridibunda Pall., die sonst allenthalben im Gebiete Bufo viridis 
Laur. treu begleitet, fehlt in diesen Wtistenbrunnen. Ihre schweren, 
schwer theilbaren Laichklumpen eignen sich nicht zu solchen Ueber- 
fahrten. 
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I. Ordnung: Anura. 

I. Familie: Ranidae. 

1. Mana esculenta L. var. ridibunda Pall. 1). 

Mein zur Untersuchung conservirt mitgenommenes Material dieser 
Art besteht in a) 2 <J<? und 1 $, die ich am 17./II. = 1./IH. 1886 in 
den Steppencanalen siidlich Askhabads fing; b. 2 und 1 $ von der 
gleichen Oertlickkeit, am 8. und 10.=20. und 22./IIL 1886 eingelegt. 
c) 1 $, das ich am l.=12./V. 1886 in einem halbverschiitteten Brunnen, 
hart am Ufer des Sees Beum-basch nahe der Atrekmiindung erbeutete. 
Zum Vergleiclie lagen mir im kaukasischen Museum zu Tiflis 2 SS 
und 4 $$ aus Lenkoran, am Siidwestende des kaspischen Meeres, vor. 

Maasse von 4 transkaspischen Exemplaren: 

6 
Askhabad 
17./IL= 

l./III. 1886 

s 
Askhabad 
8.=20./III. 

1886 

? 
Askhabad 
17./II. = 

l./III. 1886 

? 
Beumbasch 
1. = 12./V. 

1886 

Lango von der Schnauzenspitze bis zum 
After  78 mm 75 mm Oli/g mm 101 mm 

Langste Zehe der Hinterextremitat . . 38 „ 43 49 
Innenzehe bis zum Metatarsaltuberkel . 91/2 n 9 12 14 
Metatarsaltuberkel  41/2 n 4 5 6 
Daumen der Vorderextremitat .... " 14 l^1/^ »> WU ,, 
Grosster Durchmesser des Trommelfelles . 5 6 7 
Augenspalte  10 lOVs » lOVa n 12 
Abstand der Nasenoffnung vom vorderen 

Augenwinkel  5 5 )> 7 71/a » 
Abstand des hinteren Augenwinkels vom 

Trommelfell  3 3 S1!* " 
Orbitalabstand  3 3 Vl* » 
Mundspalte    25 23 » 33 ,, 
Daumenschwiele der (den leichten 

Anhang an der vorletzten Phalange mit- 
gerechnet)  12 11 

1) Die Synonymie unserer zwei allbekannten transkaspischen Arten 
darf ich an diesem Orte fiiglich -weglassen, da sie in den neuen Arbeiteu 
Boulengf.u's, Boetxgee's etc. etc, zur Geniige ausgefuhrt ist. 
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Maasse der zwei grossten Exemplare aus Lenkoran: 

$ ? 
Liinge von der Schnauzenspitze bis zum 

After  85 mm 110 mm 
LiiDgste Zehe der Hinterextremitat . 49 >> 54 ii 
Innenzehe bis zum Metatarsaltuberkel >> 16 v 
Metatarsaltuberkel  5 >? t8L ii 
Daumen der Vorderextremitat . . 15 20 ii 
Durchmesser des Trommelfelles . . 5 >> 7 ii 
Augenspalte  10 11 ii 
Abstand des vorderen Augenwinkels von 

der Nasenoffnung  6 8 ii 
Abstand des hinteren Augenwinkels vom 

Trommelfell  5 ii ii 
Orbitalabstand  4 ii *ll% ii 
Mundspalte  23 ii 33 ii 
Daumenschwiele des   12 ii 

Bei der ersten Begegnung mit dieser Yarietat des gemeinen griinen 
Wasserfrosches in ihrer ausgesprochenen siidostlichen Form fiel mir 
vor allem der Unterschied im Laichruf gegen den der Typusart auf. 
Der Ruf der var. ridibunda-cachinnans Pall, weicht nicht allein von 
dem der J?. esculenta typ., sondern, soweit ich mich erinnere, auch 
wesentlich noch von der darin wenig veranderten, im Aeusseren dagegen 
schon stark zur var. ridibunda Pall, neigenden grossen europaischen 
var. fortis ab. In der Mehrzahl der Falle aber pflegt sonst mit blosser 
Abanderung vom Artentypus zum Werthe einer Yarietat die Stimme 
niclit in Mitleidenschaft gezogen zu werden, ja dieselbe dient sonst 
unter den Batrachiern als zuverlassiges Artmerkmal. Hier ist nun 
von dieser Begel eine entschiedene Ausnahme gegeben, da, wie ja 
jetzt auch allgemein anerkannt, die PALLAS'sche Form sich keinesfalls 
artlich von der B. esculenta L. trennen lasst. Alle wichtigen Mo- 
mente bis zu anatomischen Details stimmen wohl zusammen, so nament- 
lich auch die von mir in Askhabad aus lebenden Exemplaren mikro- 
skopisch untersuchten Spermatozoen, deren Form ja Leydig's Scharf- 
blick als ausgezeichnetes Artmerkmal kennen gelehrt hat. Sie stimmt 
bei R. ridibunda Pall, durchaus mit der mir wohlbekannten und von 
Leydig („Die anuren Batrachier der deutschen Fauna", Bonn 1877, 
auf Taf. V, Fig. 46) abgebildeten der B. esculenta L. iiberein. Ebenso 
auch der Bau des gesammten Genitalapparates etc. 
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Aeusserst variabel ist die Farbung dieser Frosche in Transkaspien. 
Im Westtheile Turkmeniens tiberwiegt zwar entschieden die als typische 
zu betraclitende Zeichnung, wie sie Eichwald in der Fauna caspio- 
caucasia tab. 30 der B. cach'nnans Pall, zuschreibt, d. li. ein dlister 
olivengruner Grundton mit hellem, sehr deutlich hervortretendem Langs- 
strich von der Schnauzenspitze bis zura After, gegen letzteren meist 
versclimalert, und jederseits von dieser Medianlinie mehr oder weniger 
deutliche, meist je zwei, Reihen grosser dunkler Flecken, so dass meist 
vier solcher Reihen auf dem Riicken zu stehen kommen, zu welchen 
sich dann mehr an den Seiten verschieden viele kleinere Flecken ge- 
sellen. Dieser typischen Zeichnung folgt eine ganze Reihe anderer. 
Die Medianlinie erweist sich in ihnen als ausserst unbestandig. Sehr 
oft fehlt sie vollstandig, und zwar fand ich ihren Mangel im Osten, 
d. h. im Murgabgebiet, als Regel, sah z. B. bei Tachtabasar kein 
Exemplar mit dem Riickenstreif. Oft ist auch die Linie nur auf eine 
kurzc Strecke vorhanden und dann sehr schmal. An einem meiner 
Exemplare wird sie durch starke Flecken vorn aus der Mitte geriickt, 
so dass sie hinter dem linken Auge endet, auf dem Kopfe aber wieder 
in der Mitte liegt. Der Grundton der Riickenseite schwankt vom 
schonsten Hellgriin durch verschiedene Stufen triiben Griins bis zu 
einfachem Hellbraun. Reines Hellgriin fand ich am seltensten, und 
zwar einzig an Mannchen des westlichen Gebietes. Das einfache Hell¬ 
braun ganz ohne Griin oder mit hochstens lichtgriinlichem Anfluge an 
den Weichen wird im Osten, im Murgabgebiete, zur haufigsten, ja fast 
einzigen Farbe. Bei alien Farbungen kann die Mittellinie vorhanden 
sein oder fehlen, und zwar ist ihr volliger Mangel bei braunen Exem. 
plaren vorwaltend. Sehr auffallig war ein am 10. = 22./III. 86 un- 
weit Askhabad gefangenes §, indem an ihm die hintere Riicken- 
halfte einfarbig braun, die vordere, d. h. der Kopf und Nacken bis 
hinter die Yorderextremitaten, aber griin war. Der Riickenstreif 
fehlte ihm. 

Die Reihen dunkler Flecken lassen sich, wenn auch mitunter nur 
undeutlich, wohl stets auf der Riickenseite wahrnehmen. Am schwach- 
sten ausgepragt sind sie an vielen der einfarbig braunen streiflosen 
Stiicke. Bei den sehr seltenen hellgriinen Exemplaren sind sie in 
dunklerem Griin gegeben, bei. der typischen Farbung fast schwarz. 
Die Riicken- oder Aussenseite der Hinterextremitaten ist stets mit 
starken Flecken oder richtiger mit Querbandern gezeichnet, die na- 
mentlich am Unterschenkel regelmassig sind; die der Yorderextremi- 
tiiten mit wenigen kleinen Flecken. Die gesammte Unterseite der 
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Thiere ist stets rein weiss, fieckenlos. Ebenso rein und ungefieckt 
sind die Unter- oder Innenseiten der Hinterextremitaten. Eine Aus- 
nalime liiervon maclit einzig das ? vom See Beum-basch (des A trek- 
deltas), dessen Sclienkel auck auf der Innenseite mit triiben, dunklen 
Flecken verseken, weiter nack innen fein marmorirt sind. Es nakert 
sick darin den Exemplaren aus Lenkoran (am Siidwestufer des Kaspi), 
deren 5 von 6 mir zum Vergleicke vorliegenden tkeils mit starken 
Flecken, tkeils mit Marmorirung auf der Unterseite der Hinterextre¬ 
mitaten gezeicknet sind. Bei iknen ist auck die Kiickenseite des Korpers 
durck Marmorirung mit feinen Fleckcken ausgezeicknet, welcke sick 
zwiscken die grossen dunklen Flecken einstreuen, oder wie bei zwei 
sekr starken ?? letztere auf der Vorderkalfte ganz in Wegfall 
bringen, so dass die vordere Halfte des Kiickens dickt fein gespren- 
kelt, die kintere mit den typiscken grossen Flecken geziert ist. Solcke 
Sprenkelung der Kiickenseite bemerkte ick in Transkaspien nie ausge- 
pragt, und ist es wieder das eine Exemplar vom Beum-basck-See, das 
starke Andeutungen derselben am Kopfe besitzt. Sein Fundort fallt 
eben nock in's Gebiet der siidlicken Kaspikliste, und daker wird die 
grossere Uebereinstimmung in der Zeicknung mit den talyscker 
Stiicken verstandlick. Diese redet aber entsckieden fur den Einzug 
der Froscke aus Massenderan (Hyrkanien) ins Atrekdelta. 

Der dunkle Supratemporalstrick, den Boulenger in seiner sckonen 
Abbildung der var. ridibunda-fortis aus der Umgegend Berlins ker- 
vorkebt (in: Proceed. Zool. Soc. London 1886, Part III, p. 666—671, 
PI. XL. Description of tke German river-frog (B. esculenta var. ridi- 
iunda Pall.)) und im Text als gewoknlick vorkanden angiebt, ist bei 
transkaspiscken Exemplaren ebenso kiiufig vorkanden wie feklend. 
Ebenso weckselt gleickmassig das Yorkandensein und Feklen einzelner 
oder einer Reike feiner Flecken am Rande des Oberkiefers, die meist 
nack kinten zu einer Linie sick verbinden, was nack Boulenger an 
der deutscken Form sekr selten zu beobackten sei. 

Alle beriikrten Farbenvariationen bezieken sick fast gleickmassig 
auf beide Gesckleckter, nur das ganz reine lickte sckone Griin fand 
ick, wie erwaknt, einzig an $<5 und bloss zwei- oder dreimal. Im West- 
tkeile sckeint zudem das einfarbige Braun etwas haufiger bei $$ vor- 
zukommen, wiikrend es im Osten gleickmassig bei SS und als fast 
einzige Farbung getroffen wird. 

Die Maassverkaltnisse der transkaspiscken und der lenkoraner 
Exemplare stimmen, wie ersicktlick, ziemlick gut uberein, jedenfalls 
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sind die Differenzen nicht grosser als zwischen verschiedenen Indivi- 
duen derselben Oertlichkeit. Wohl aber weicht das Verhaltniss der 
InneDzehe zum Metatarsaltuberkel bei all meinen transkaspischen wie 
lenkoraner Exemplaren von dem durch Boulenger fiir die deutsche 
ridibunda-fortis-YoYm aufgeflihrten ab. Wahrend ich namlicli an 
transkaspischen Exemplaren als Verhaltnisse erhielt: 14:6; 12:5; 
9l/2 :4

1/.2; 9:4, an lenkoranern: 16:63/4; ll^rS, fand Boulenger 
1. c. an deutschen 15: 4^2 UI1(1 12 : 4. Es ware an letzteren dem- 
nach in diesem Punkte der Unterschied zwischen der typischen jR. es- 
culenta L. und ihrer var. ridibunda-fortis deutlicher ausgepragt als 
an den asiatischen Exemplaren. Allerdings scheinen auch in dieser 
Proportion ziemlich starke individuelle Schwankungen vorzukommen, 
da Boettger (Reptilien und Amphibien des talyscher Gebietes, in: 
Radde, Fauna und Flora des siidwestlichen Caspi-Gebietes, p. 76) an 
einem von ihm gemessenen ? aus Lenkoran das gleiche Verhaltniss wie 
Boulenger an den deutschen Stiicken fand, namlich ll1 /g —12:4. 
Nach meinem grosseren Untersuchungsmateriale scheint dieses im Orient 
indess jedenfalls nicht die Regel. Nehme ich dazu die weit ausge- 
pragtere typische Zeichnung und die davon abzweigenden weit star- 
keren zahlreichen Yariationen der Asiaten, sowie endlich den Unter¬ 
schied der Stimme, beziiglich dessen ich freilich iiber die fortis-Fovm 
selbst nur eine Beobachtung in der Nordschweiz gemacht habe, bei 
Berlin aber dazu nie Gelegenheit fand, so scheint es mir jedenfalls 
rathsam, die alte siidrussisch-centralasiatische var. ridibunda-cachin- 
nans Pall, von der deutschen var. fortis getrennt zu halten und beide 
gesondert der R. esculenia L. unterzuordnen. Meine personliche An- 
sicht geht freilich dahin, dass die B. ridibunda Pall, vielleicht eher 
den Anspruch auf die Stammformsrechte der esculenta-Grxvp^ hatte 
und sich vielleicht schliesslich auf eine noch starkere siidliche Art als 
Wurzel wird zuriickfuhren lassen, wahrend die R. esculenta L. eine 
durch R. fortis aus ihr in nordischem Klima mit langer Lebenspause 
in langen Wintern an Starke reducirte Abanderung reprasentiren diirfte. 
Ganzlich ausser Stande, derlei Fragen hier bis zur Entscheidung zu 
verfolgen, deute ich sie nur giinstiger Situirten an. 

Wie schon in den einleitenden Worten bemerkt, ist R. esculenta L. 
var. ridibunda Pall, durch Transkaspien weit verbreitet, an alien 
irgend geeigneten Localitaten anzutreffen. Der Mangel solcher, d. h. 
des stissen Wassers iiberhaupt (mit Ausnahme isolirter Wiistenbrunnen) 
bedingt ihr Fehlen auf der Strecke von Usun-ada oder dem Busen von 
Michailowq bis Kasantschik, also bis zum Westende des Kopet-dagh, 
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wie iiberhaupt im ganzen sudwestlichen Wlistenbecken am Kaspiufer 
zwischen dem Balchan, Atrek uncl West-Kopet-dagh. Siidlich des 
Beckens tritt sie erst im eigentlichen Miinduugsgebiete des Atrek auf, 
felilt dagegen noch, wie erwalmt, den von Bufo viridis reich besetzten 
Brunnen nordlich Tschikischljars und an der von diesem Orte zum 
Sumbar ziehenden Heerstrasse, die Anfangs in bedeutendem Abstande 
vom Atrek hinfuhrt. Ueberhaupt fand ich unseren Frosch nur einmal 
in einem Brunnen heimiscli, und zwar in dem halb verfallenen, hart am 
Ufer des vergangliclien Uebei'schwemmungssees Beum-basch der Atrek- 
mtindung. Augensclieinlich waren hier die Frosche in den steilufrigen, 
tibrigens flachen und daher wohl auch nicht ausdauernden Brunnen 
gefliichtet, um dort vor der bestandigen Verfolgung der am See in 
unzahliger Menge hausenden Tropidonohts tesselatus Laur. var. hydrus 
Pall, besser geschiitzt zu sein. 

Die schon oben angefiihrte Bevolkerung der Wasser, speciell Bacli- 
enden, im Steppenstreif Achal-tekes mit R. esculenta liber den Kopet- 
dagh, durch Ueberwindung der geringen Wasserscheiden zwischen nach 
S. und N. abstiirzenden Bilchen, wird gut befiirwortet durch das massen- 
hafte Yorkommen der Frosche an den Oberlaufen resp. Quellen der 
gegen dieNordwiiste in die turkmenische Ebene gerichteten Adern. Z. B. 
birgt grosse Massen der Kulkulau-Bach, ein Arm des bei Germab aus 
mehreren Quellen sich zum Haupttheil bildenden Germab-Geok-tepe- 
Baches. Der Ursprung des Kulkulau - Fliisschens aber ist dicht den 
aussersten zum Sumbar-Atreksystem gehorigen Quellen genahert. Sehr 
illustrativ zeigt zugleich der Germab-Geok-tepe-Bach die passive Ver- 
breitung des Frosches hinab ins Tiefland Turkmeniens auf den noch 
relativ jungen Meeresgrund. Gleich ausserhalb des Hochthales von 
Germab, dessen Quellen vom nahe passirenden Kulkulau-Bache aus 
mit Rana sehr stark bestanden sind, beginnt der Absturz des Fliiss¬ 
chens vom Gebirge mit so heftigem Strome, dass in ihm kein Frosch 
zu hausen vermag. Zugleich aber muss es, wenn Fruhjahrsregen und 
Schneeschmelze es an den Quellen schwellen, aus jenen viel Froschlaich 
binabschwemmen, der, in die Ebene gelangt, an ruhigen Stellen sich ent- 
wickeln kann. Und in der That finden wir gleich am Fusse des Ge- 
birges, im Unterlauf, wo irgend stilles Wasser ist, einzelne Frosch- 
colonien und zwar je weiter zur Ebene um so reichere. Eine wenig 
zahlreiche Colonie traf ich schon unweit Germabs an abgeschlossener 
Stelle, wo in etwas erweitertem Gebirgsthale einige Canale abgezweigt 
sind, in welche sicher nur zufallig Laich, Larven oder selbst erwach- 
sene Thiere geworfen sein konnen, da eben eine active Wanderung in 
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dem Gefalle und bei den sonst meist direct einengenden senkrechten 
Felswanden des Baches absolut ausgeschlossen ist. — In den bebauten 
Oasen der Ebene andert sich oft ganz parallel kiinstlich passiv der 
Aufenthalt der Bufo wie Rana mit der Jahreszeit, d. h. richtet sick 
zum Theil nach der Bewasserungsthatigkeit des Menschen. Es er- 
schienen z. B. 1886, als nach feuchtem Fruhjahr erst mit beginnender 
Trocken- und Gluthzeit die tagliche Bewasserung der Garten noth- 
wendig wurde, mit dem herbeigefiihrten Wasser Mengen der beiden 
Amphibien in der Stadt Askhabad, wahrend sie im ersten Friihling 
hier fehlten und sich alle stidlich der Stadt in den meist abgeschlos- 
senen Steppencanalen aufhielten. Ebenso traten sie nun in den regel- 
massig tiberflutheten Luzernefeldern auf. 

Die Laichzeit beginnt, wie ja auch bei B. esculenta typverhalt- 
nissmassig sehr spat. Schon im Februar vernahmen wir in Transkas- 
pien den Ruf der Frosche, und doch vergingen Wochen mit oft sehr 
warmer Witterung, ehe ich am 31./IH. = 12./IV. 1886 bei Bagyr das 
erste Paar in Copula antraf, zu einer Zeit, da Bufo viridis bereits 
lange die ersten Larven gezeitigt hatte. Etwa von diesem Datum ab 
steigerte sich auch die Ausdauer im Rufen, bis es im Mai und Juni 
ununterbrochen Tag und Nacht ertonte, in der Nacht nur um einiges 
energischer. Rana wie Bufo findet man durch mehrere Monate bis 
tief in den Juni hinein in Begattung, so dass es den Anschein gewinnt, 
als folgten hier, wo bei gliihender Temperatur die Entwicklung sich 
ungemein rasch abspielt, mehrere Generationen unserer Amphibienarten 
im Laufe eines Fnihjahrs und Sommers aufeinander. 

In den Lungen der im Fruhjahr secirten Exemplare suchte ich 
vergeblich nach der in Europa den meisten Froschen zukommenden 
Rhabditis nigrovenosa (Rud.). Ebensowenig konnte ich im Darmcanale die 
Opalina ranarum finden, doch wurden auf sie hin auch nur wenige 
Stiicke gepriift und unter Reiseverhaltnissen, die das Mikroskop nur 
ausserst schwer handhaben lassen. Drei andere Arten parasitischer 
Infusorien waren dagegen stets vorhanden, und zwar ein Paramaecium, 
eine Bursaria und ein Balantidium (?). Die Bestimmung der Species 
dieser war unter den Umstanden nicht moglich. 

Der Magen enthielt naturlich stets die Reste verschiedener In- 
secten und Insectenlarven, sowie in zwei Fallen Regenwiirmer. Da- 
neben waren in ihm und im Darm stets Mengen wohl zufallig mit 
aufgenommener Diatomeen vorhanden. Bei der bedeutenden Starke, 
die der Frosch hier erreicht, wagt er sich an recht grosse Beute. Sq 
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sak ich eine in's Wasser fallende gescliossene Phyllopneuste tristis 
Blyth sofort von zweien dieser Frosclie angegrififen und einige Male 
unter's Wasser gezogen, elie ich sie ihneii abnehmen konnte. 

An einigen Oertlichkeiten des Gebietes, so namentlich in der 
Atrekmundung, am See Beum-basck und bei Dusckak ist der Froscli 
den Verfolgungen der dort ungemein zahlreich auftretenden Tropido- 
notus tesselatus (Laur.) var. hydras Pall, bestandig ausgesetzt. An 
alien anderen Punkten, wo die Natter nirgends besonders haufig scheint, 
leidet er vornekmlich unter TelpJiusa fluviatilis. Das Werk der Fluss- 
krabben thut sich in dem ausserst kaufigen Mangel einiger oder 
aller Zeken und iiberhaupt Verstummelungen an den Extremitaten der 
Froscke kund. 

II. Familie Bufonidae. 

3. Bnfo viridis Laur. 

Mein conservirt mitgebracktes Untersuckungsmaterial besteht in 
a) 1 ?, am 24./n. = 8./III. 1886 im Sande von Bal-kuju, nordostlich 
yon Askkabad gefangen. b) 5 SS und 2 ?$, die am 8. und 10.= 
20. und 22./HI. 1886 den Steppencanalen bei Askkabad entnommen 
wurden; c) 1 $ aus Tacktabasar am Murgab vom 20./IV. = 2./Y. 1887. 
Zum Vergleich liegen mir im kaukasiscken Museum zu Tiflis vor: 
1 ? aus Pjatigorsk am Nordabfall des Kaukasus vom Sommer 1886 
und 2 ?? aus Kurusch im Dagestan vom Sommer 1885. 

Maasse transkaspiscker Exemplare: 

? 
Bal-kuju 

? 
Askhabad 

? 
Askhabad 

8 
Askhabad 

s 
Askhabad 

Gesammtlange von der Schnau- 
zenspitze bis zum After . . 

Durchmesser des Trommelfelles . 
Augenspalte  
Lange der Parotiden .... 
Grosste Breite der Parotiden 

93 mm 

10 
25^ » 
»'/» 

91 mm 74 mm 92 mm 
4 „ 

10 „ 
24 „ 
13 „ 

89 mm 

Das grosste der mir zu Gebote stekenden kaukasiscken Exem¬ 
plare, 1 ? aus Pjatigorsk, ergiebt als Gesammtlange 69 mm, und nack 
Boettger, Beptil. und Ampkib. des talyscker Gebietes, in: Radde, 
Fauna und Flora des siidwestlicken Caspi-Gebietes, p. 79, messen die 

8 
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grossten seiner lenkoraner Stiicke 60 — 62 mm. In Europa, wo ich 
die Art friiher in der Nordschweiz, an den verschiedensten Punkten 
DeutscMands und bei Kiga in Livland sammelte, erinnere ich mich 
vollends nicht Individuen von solcher Grosse gesehen zu haben, wie 
sie mir in Transkaspien haufig begegneten. Die Farbung unserer 
Krote ist in Transkaspien weit grosseren Variationen unterworfen als 
in Europa, wo trotz des Synonyms, B. variabilis Pall., die Art doch ent- 
schieden zu den constantesten Batrachierformen zahlt. Das die alteste 
Benennung bedingende Griin fehlt hier in sehr vielen Fallen, ganz 
entsprechend dem so haufigen Auftreten (u. am Murgab sogar Vor- 
herrschen) eines lichten Brauns bei Bana esculenta L. var. ridibunda 
Pall. Die Erscheinung ist dadurch leicht verstandlich, dass ja durch 
unser ganzes Gebiet in der Pflanzenwelt, wenn wir von einigen un- 
glaublich resistenten Formen wie Alhagi, der Kaper etc. und den 
ktinstliclien Oasengarten absehen, das Griin eine ausserst vergangliche 
Erscheinung darstellt. Dem tiberwiegenden einfarbigen Ledergelb oder 
Braun der dortigen Steppe passten eben die zum Farbenwechsel be- 
sonders geeigneten Amphibien sich bald an. Es begegneten mir zahl- 
reiche Exemplare der Bufo viridis Laur. , die auf licht ledergelbem 
Grunde dunkelbraune Flecken trugen, ohne jeden Schimmer des Griin 1). 
Ferner nicht selten ganz einfarbige, bis auf den unteren Theil der 
Hinterextremitaten ungefleckte Exemplare und endlich von diesen an 
eine zusammenhangende Reihe im Auftreten der fiir die Art sonst so 
typischen Fleckung. So zeigt ein S meiner Collection 2 matte Flecken 
auf den Parotiden, einen ganz undeutlichen jederseits am Oberkiefer 
unter dem Auge, einen auf dem Unterarm, 2 auf dem Unterschenkel 
und je einen auf Tarsus und Metatarsus. Bei ein em zweiten kommen 
zu den 2 Oberkieferflecken des vorhergehenden: 4 um die Nasen- 
locher, ein zweiter auf dem Unterarm, ein dritter auf dem rechten 
Unterschenkel hinzu. Ein drittes weist schon typische Fleckung am 
Kopfe auf, 3 Flecken auf den Parotiden und einige undeutliche auf 
dem Riicken etc. — Ungefleckte Stiicke von Bufo viridis I/aur. fiihrt 
auch Blanford (Eastern Persia, Vol. II, Zoology and Geology, p. 434) 
fiir das unserem Gebiete angrenzende Persien auf. 

Die Unterseite meiner sammtlichen transkaspischen Exemplare 
ist durchaus fleckenlos, wahrend zwei der kaukasischen,- wie oft euro- 

1) Die Earbung solcher Stiicke fallt yollkommen mit der yon Bufo 
mauritanica Schlg. nach Boulenger's Abbildung (in: Proc. Zool. Soc. 
London 1880, PI. LI) zusammen. 
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paisclie und nacli Boettgee, 1. c., auch die lenkoraner, auf Brust und 
Bauch einige tiefschwarze Flecken tragen. Die rotlien Warzen an 
den Weichen, die in Europa bei dieser Krote sich oft auffallig ab- 
lieben und die auch ein kaukasisches Exemplar sehr ausgepragt be- 
sitzt, beobachtete ich in Transkaspien nicht. Dagegen sind die dor- 
tigen Thiere stets auf der Oberseite weit starker stachelwarzig. Bei 
einigen 6 3 erreichen die grossten Warzen eine Hohe von 21/2 bis 
3 mm und decken dicht gedrangt den ganzen Rticken bis an die 
Augen, deren Oberlid noch stets zur Halfte, ja bis zu Dreiviertel mit 
einer Gruppe solcher Warzen bestanden ist. Die iibrigen Yerhalt- 
nisse sind ziemlich typisch, so z. B. der Durchmesser des Trommel- 
felles weniger als lialb so gross wie die Augenspalte, nur durcb die 
machtigen Parotiden oft etwas zusammengedriickt, oder am Hinter- 
rande iiberdeckt etc. Die Schwimmhaute scheinen ebenso kurz wie 
bei den kaukasischen Exemplaren. 

Wie Bana esculenta var. ridibunda, so finden wir auch Bufo 
viridis, und zwar in noch fast grosserer Haufigkeit, durch's ganze Ge- 
biet von Kasantschik bis in den aussersten Osten an jedem Siiss- 
wasser bietenden Punkte. Wie jene fehlt auch sie der wasserlosen 
Strecke von Usun-ada bis Kasantschik. Wohl aber ward sie im Suden 
des siidwestlichen Wustenbeckens in den engen, steilwandigen kiinst- 
lichen Wiistenbrunnen des Bely-Bugor (weisser Hiigel) nordlich Tschi- 
kischljars und in ahnlichen bei Karadsha- batyr angetroffen, wo liana 
fehlt. Wie sie vermuthlich hierher gelangte, ist im Einleitenden an- 
gefxihrt. Sonst theilt sie allenthalben mit Bana die gleichen Aufent- 
haltsorte, gleich dieser im Kopet-dagh die Flussquellen belebend und 
sich an den Laufen in abgezweigten Canalen wie an den Bachenden 
ansiedelnd. Die grossten Massen trafen wir am unteren Tedshen, 
wo sie in unglaublicher Zahl die stillen Buchten bevolkern. Abends 
war im Fruhling hier die Luft buchstablich erfiillt vom Schnurren 
dieser Kroten. In den Oasen mit kunstlicher Bewasserung erleidet 
auch Bufo viridis kunstlichen Ortswechsel, wird im Sommer zahlreich 
in die Garten und Felder eingefiihrt. 

Die Laichzeit unserer Krote beginnt in Transkaspien bedeutend 
friiher als die der Bana esculenta var. ridibunda. Am 18./II. = 
2./III. 1886 horte ich bei Askhabad zum ersten Male ihren schnur- 
renden Ruf, am 20./II. = 4./III. schon im Gebirge und von nun ab 
taglich, Anfangs nur des Abends, spater im Sommer auch bei Tage, 
wenngleich sparlicher. Schon am 10. = 22./III. 86 traf ich bei Askha¬ 
bad die ersten, eben ausgeschliipften Larven, daneben die bekannten 
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grossten seiner lenkoraner Stiicke 60 — 62 mm. In Europa, wo ich 
die Art friiher in der Nordschweiz, an den verschiedensten Punkten 
Deutschlands und bei Riga in Livland sammelte, erinnere ich mich 
vollends nicht Individuen yon solcher Grosse geseken zu haben, wie 
sie mir in Transkaspien kaufig begegneten. Die Farbung unserer 
Krote ist in Transkaspien weit grosseren Variationen unterworfen als 
in Europa, wo trotz des Synonyms, B. variabilis Pall., die Art dock ent- 
sckieden zu den constantesten Batrackierformen zaklt. Das die alteste 
Benennung bedingende Griin fehlt kier in sekr vielen Fallen, ganz 
entspreckend dem so kaufigen Auftreten (u. am Murgab sogar Vor- 
kerrscken) eines lickten Brauns bei Bana esculenta L. var. ridibunda 
Pall. Die Ersckeinung ist dadurck leickt verstandlick, dass ja durck 
unser ganzes Gebiet in der Pflanzenwelt, wenn wir von einigen un- 
glaublich resistenten Formen wie Alhagi, der Kaper etc. und den 
ktinstlicken Oasengarten abseken, das Griin eine ausserst verganglicke 
Ersckeinung darstellt. Dem tiberwiegenden einfarbigen Ledergelb oder 
Braun der dortigen Steppe passten eben die zum Farbenwechsel be- 
sonders geeigneten Ampkibien sick bald an. Es begegneten mir zakl- 
reicke Exemplare der Bufo viridis Laur. , die auf lickt ledergelbem 
Grunde dunkelbraune Flecken trugen, okne jeden Sckimmer des Griin 1). 
Ferner nickt selten ganz einfarbige, bis auf den unteren Tkeil der 
Hinterextremitaten ungefleckte Exemplare und endlick von diesen an 
eine zusammenkangende Reike im Auftreten der fiir die Art sonst so 
typiscken Fleckung. So zeigt ein & meiner Collection 2 matte Flecken 
auf den Parotiden, einen ganz undeutlicken jederseits am Oberkiefer 
unter dem Auge, einen auf dem Unterarm, 2 auf dem Untersckenkel 
und je einen auf Tarsus und Metatarsus. Bei einem zweiten kommen 
zu den 2 Oberkieferflecken des vorkergekenden: 4 um die Nasen- 
locker, ein zweiter auf dem Unterarm, ein dritter auf dem reckten 
Untersckenkel kinzu. Ein drittes weist sckon typiscke Fleckung am 
Kopfe auf, 3 Flecken auf den Parotiden und einige undeutlicke auf 
dem Riicken etc. — Ungefleckte Stiicke von Bafo viridis Laur. fiikrt 
auck Blanford (Eastern Persia, Vol. II, Zoology and Geology, p. 434) 
fiir das unserem Gebiete angrenzende Persien auf. 

Die Unterseite meiner sammtlichen transkaspiscken Exemplare 
ist durckaus fleckenlos, wakrend zwei der kaukasiscken,- wie oft euro- 

1) Die Farbung solcker Stiicke fallt vollkommen mit der yon Bufo 
mauritanica Schlg. nack Boulengeb's Abbildung (in: Proc. Zool. Soc. 
London 1880, PI. LI) zusammen. 
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paisclie und nach Boettgee, 1. c., aucli die lenkoraner, auf Brust und 
Bauch einige tiefschwarze Flecken tragen. Die rothen Warzen an 
den Weiclien, die in Europa bei dieser Krote sich oft auffallig ab- 
lieben und die aucli ein kaukasisches Exemplar sehr ausgepragt be- 
sitzt, beobachtete ick in Transkaspien nicht. Dagegen sind die dor- 
tigen Thiere stets auf der Oberseite weit starker stachelwarzig. Bei 
einigen S3 erreichen die grossten Warzen eine Hohe von 21/2 bis 
3 mm und decken diclit gedrangt den ganzen Eiicken bis an die 
Augen, deren Oberlid noch stets zur Halfte, ja bis zu Dreiviertel mit 
einer Gruppe solcher Warzen bestanden ist. Die tibrigen Verhalt- 
nisse sind ziemlich typisch, so z. B. der Durchmesser des Trommel- 
felles weniger als kalb so gross wie die Augenspalte, nur durch die 
macktigen Parotiden oft etwas zusammengedriickt, oder am Hinter- 
rande iiberdeckt etc. Die Schwimmhaute scheinen ebenso kurz wie 
bei den kaukasiscken Exemplaren. 

Wie Eana esculenta var. ridibunda, so finden wir auch Bufo 
viridis, und zwar in noch fast grosserer Haufigkeit, durck's ganze Ge- 
biet von Kasantsckik bis in den aussersten Osten an jedem Siiss- 
wasser bietenden Punkte. Wie jene fehlt auch sie der wasserlosen 
Strecke von Usun-ada bis Kasantschik. Wohl aber ward sie im Stiden 
des siidwestlichen Wiistenbeckens in den engen, steilwandigen kiinst- 
lichen Wtistenbrunnen des Bely-Bugor (weisser Hiigel) nordlich Tschi- 
kischljars und in ahnlichen bei Karadsha - batyr angetroffen, wo Rana 
fehlt. Wie sie vermuthlich hierher gelangte, ist im Einleitenden an- 
gefuhrt. Sonst theilt sie allenthalben mit Rana die gleichen Aufent- 
haltsorte, gleich dieser im Kopet-dagh die Flussquellen belebend und 
sich an den Laufen in abgezweigten Canalen wie an den Bachenden 
ansiedelnd. Die grossten Massen trafen wir am unteren Tedshen, 
wo sie in unglaublicher Zahl die stillen Buchten bevolkern. Abends 
war im Frtihling hier die Luft buchstablich erfiillt vom Schnurren 
dieser Kroten. In den Oasen mit kiinstlicher Bewasserung erleidet 
auch Bufo viridis kiinstlichen Ortswechsel, wird im Sommer zahlreich 
in die Garten und Felder eingefuhrt. 

Die Laichzeit unserer Krote beginnt in Transkaspien bedeutend 
friiher als .die der Rana esculenta var. ridibunda. Am 18./II. = 
2./III. 1886 horte ich bei Askhabad zum ersten Male ikren schnur- 
renden Ruf, am 20./II.=4./in. schon im Gebirge und von nun ab 
tiiglich, Anfangs nur des Abends, spater im Sommer auch bei Tage, 
wenngleich sparlicher. Schon am 10. = 22./III. 86 traf ich bei Askha¬ 
bad die ersten, eben ausgeschliipften Larven, daneben die bekannten 
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grossten seiner lenkoraner Stiicke 60 — 62 mm. In Europa, wo ich 
die Art friiher in der Nordschweiz, an den verschiedensten Punkten 
Deutschlands und bei Riga in Livland sammelte, erinnere ich mich 
vollends nicht Individuen von solcher Grosse gesehen zu liaben, wie 
sie mir in Transkaspien kaufig begegneten. Die Farbung unserer 
Krote ist in Transkaspien weit grosseren Variationen unterworfen als 
in Europa, wo trotz des Synonyms, B. varidbilis Pall., die Art dock ent- 
sckieden zu den constantesten Batrackierformen zaklt. Das die alteste 
Benennung bedingende Griin fehlt kier in sekr vielen Fallen, ganz 
entspreckend dem so kaufigen Auftreten (u. am Murgab sogar Vor- 
kerrscken) eines lickten Brauns bei Bana esculenta L. var. ridibunda 
Pall. Die Ersckeinung ist dadurck leickt verstandlick, dass ja durck 
unser ganzes Gebiet in der Pflanzenwelt, wenn wir von einigen un- 
glaublick resistenten Formen wie Alkagi, der Kaper etc. und den 
ktinstlicken Oasengarten abseken, das Griin eine ausserst verganglicke 
Ersckeinung darstellt. Dem tiberwiegenden einfarbigen Ledergelb oder 
Braun der dortigen Steppe passten eben die zum Farbenwecksel be- 
sonders geeigneten Ampkibien sick bald an. Es begegneten mir zakl- 
reicke Exemplare der Bufo viridis Laur. , die auf lickt ledergelbem 
Grunde dunkelbraune Flecken trugen, ohne jeden Sckimmer des Griin 1). 
Ferner nickt selten ganz einfarbige, bis auf den unteren Theil der 
Hinterextremitaten ungefleckte Exemplare und endlick von diesen an 
eine zusammenkangende Reike im Auftreten der fiir die Art sonst so 
typiscken Fleckung. So zeigt ein S meiner Collection 2 matte Flecken 
auf den Parotiden, einen ganz undeutlicken jederseits am Oberkiefer 
unter dem Auge, einen auf dem Unterarm, 2 auf dem Untersckenkel 
und je einen auf Tarsus und Metatarsus. Bei einem zweiten kommen 
zu den 2 Oberkieferflecken des vorkergekenden: 4 um die Nasen- 
locker, ein zweiter auf dem Unterarm, ein dritter auf dem reckten 
Untersckenkel kinzu. Ein drittes weist sckon typiscke Fleckung am 
Kopfe auf, 3 Flecken auf den Parotiden und einige undeutlicke auf 
dem Riicken etc. — Ungefleckte Stiicke von Bufo viridis Laur. fiikrt 
auck Blanford (Eastern Persia, Vol. II, Zoology and Geology, p. 434) 
fiir das unserem Gebiete angrenzende Persien auf. 

Die Unterseite meiner sammtlichen transkaspiscken Exemplare 
ist durckaus fleckenlos, wakrend zwei der kaukasiscken,- wie oft euro- 

1) Die Farbung solcker Stiicke fallt vollkommen mit der yon Bufo 
mauritanica Schlg. nack Boulengee's Abbildung (in: Proc. Zool. Soc. 
London 1880, PL LI) zusammen. 
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paische und nach Boettger, 1. c., aucli die lenkoraner, auf Brust und 
Bauch einige tiefschwarze Flecken tragen. Die rothen Warzen an 
den Weichen, die in Europa bei dieser Krote sick oft auflallig ab- 
heben und die auch ein kaukasisches Exemplar sehr ausgepragt be- 
sitzt, beobachtete ick in Transkaspien nicht. Dagegen sind die dor- 
tigen Thiere stets auf der Oberseite weit starker stachelwarzig. Bei 
einigen 3 3' erreichen die grossten Warzen eine Hohe von 21/2 bis 
3 mm und decken dicht gedrangt den ganzen Riicken bis an die 
Augen, deren Oberlid noch stets zur Halfte, ja bis zu Dreiviertel mit 
einer Gruppe solcher Warzen bestanden ist. Die iibrigen Yerhalt- 
nisse sind ziemlicli typisch, so z. B. der Durchmesser des Trommel- 
felles weniger als halb so gross wie die Augenspalte, nur durch die 
machtigen Parotiden oft etwas zusammengedriickt, oder am Hinter- 
rande iiberdeckt etc. Die Schwimmhaute scheinen ebenso kurz wie 
bei den kaukasisclien Exemplaren. 

Wie Ran a esculenta var. ridibunda, so finden wir auch Bufo 
viridis, und zwar in noch fast grosserer Haufigkeit, durch's ganze Ge- 
biet von Kasantschik bis in den aussersten Osten an jedem Siiss- 
wasser bietenden Punkte. Wie jene fehlt auch sie der wasserlosen 
Strecke von Usun-ada bis Kasantschik. Wohl aber ward sie im Siiden 
des sitdwestlichen Wiistenbeckens in den engen, steilwandigen kiinst- 
lichen Wtistenbrunnen des Bely-Bugor (weisser Hiigel) nordlich Tschi- 
kischljars und in ahnlichen bei Karadsha - batyr angetrofifen, wo liana 
fehlt. Wie sie vermuthlich hierher gelangte, ist im Einleitenden an- 
gefiihrt. Sonst theilt sie allenthalben mit liana die gleichen Aufent- 
haltsorte, gleich dieser im Kopet-dagh die Flussquellen belebend und 
sich an den Laufen in abgezweigten Canalen wie an den Bachenden 
ansiedelnd. Die grossten Massen trafen wir am unteren Tedshen, 
wo sie in unglaublicher Zahl die stillen Buchten bevolkern. Abends 
war im Fruhling hier die Luft buchstablich erfiillt vom Schnurren 
dieser Kroten. In den Oasen mit kiinstlicher Bewasserung erleidet 
auch Bufo viridis kiinstlichen Ortswechsel, wird im Sommer zahlreich 
in die Garten und Felder eingefiihrt. 

Die Laichzeit unserer Krote beginnt in Transkaspien bedeutend 
friiher als .die der Bana esculenta var. ridibunda. Am 18./II. = 
2./III. 1886 horte ich bei Askhabad zum ersten Male ihren schnur- 
renden Ruf, am 20./II. = 4./in. schon im Gebirge und von nun ab 
taglich, Anfangs nur des Abends, spater im Sommer auch bei Tage, 
wenngleich sparlicher. Schon am 10. = 22./III. 86 traf ich bei Askha¬ 
bad die ersten, eben ausgeschlupften Larven, daneben die bekannten 
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langen Laichschniire in verscMedenen Reifestadien, sowie zaklreiclic 
copulirte Paare. Von der ersten Halfte des Marz an dauert in jenen 
Gebieten die Laichzeit bis tiber die Mitte des Juni hinaus fort, so 
dass man im Hochsommcr Larven und junge Kroten in alien Grossen 
und Entwicldungsstadien neben einander sieht. Mit dem allmahlichen 
Aufhoren der Laichzeit ziehen sich die, wie allenthalben, nun das 
Wasser verlassenden Bufo viridis aucli in Transkaspien mit Vorliebe 
in die Lehmbauser der Ortscbaften. Im aussergewobnlicben Trocken- 
jabre 1887 gescbab dieses Verlassen des Wassers am Murgab tiber 
einen Monat friiher als 1886 bei Askbabad. 

Abgescblossen zu Tiflis im September 1887. 
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Yorlauflger Bericht iiber die walirend der Expedition 

ill's Transcaspi—GeMet und im nordliclien Chorassan 

1886 gesammelteii Fische. 

Yon S. Herzen stein, 

Conservator am Zoologischen Museum der Kaiss. Akademie 

der Wissensehaften. 

Obwohl diese Fische schou vor einem Jahrc angelangt 

sind, konnte ich, durch andere Beschiiftigungen und hauptsach- 

lich durch die Bearbeitung der PrzeivahMzdxen Saminlung in 

Anspruch genommen, erst unliingst die Bestiinmung der mir 

von Hern. Dr. Badde zugeschickten Exemplare vornehmen; da 

derselbe mich aber in einem 27 Novb/9 Dec. datirten Briefe 

ersucht ihm wenigstens einige Notizen iiber seine Fisclie zu 

senden, so gebe ich diesen vorlaufigen Bericht und behalte mir 

die ausfiihrlichere Behandlung dieses Gegenstandes fiir einen 

wohl im Laufe dieses Winters zu veroffentlichenden' Aufsatz vor; 

was namentlich die Schizothorax-Arten anbetrifft, so beabsichti- 

ge icli dieselben noch ausserdem ganz besonders speciell in 

der ungefahr im Sommer oder Herbst 1889 erscheinenden 2-en 

Lieferung des ichthyologischen Theiles der „ Wissenschaftlichen 

Resultate der von N. M. PrzewaJsM nach Central-Asien unter- 

nommenen Reisen" noch ganz besonders speciell zu behandeln, 

denn bei einer Bearbeitung des ganzen, mir vorliegenden, nicht 

unbedeutenden Materials an Scliizothorax diirften die von mir 

liier acceptirten Bestimmungen ungleich sicherer ausfallen. 



Abgeselien von einigen wenigen, zuniichst noch niclit bes- 

timmten caspisclien Gobim-Avtan besteht die Sammlung aus 

folgenden Formen: n 

1) Leuciscidi rutUus L.—Tschikischlar. 2C. IV. 1886. 

(3 Exuipl.). 

2) Gapoeta Steindaclnieri KessL — Germab, 4. III. 188G. (2 

Exrapl.) und Kary-bend (am Tedshen), 20. III. 1886. (3 ExmpL). 

So bestimme icli die Exemplare, velche eigentlich ein Ge- 

miscli der Keim/eichen von G. Sfeindachneri Kessl. und C. 

herafensis Keys., aber mehr der ersteren almeln. Es bleibt 

Ireilich moglich, sogar -wahrseheinlicli, dass beide Formen bei 

reicherem Materiale sich als artlich niclit zu trennende envei- 

sen werden. 

3) Scltizofltorax n. sp.?—Tacbta-basar, am Murgab, Juni 

1886 (1 Exmpl.). 

4) Schizothyrax inter median M'ChlJ.—Germab, 4. III. 

1886. (viele ExmpL). 

Nach Untersuclmng eines niclit unbedeutenden Materials 

von verschiedenen Fundorten zweitie icli kaum daran, dass die 

von der Expedition mitgebrachten Exemplare ebenso vie die 

friiher vpn Poelz&m im Heri-Rud und Schach-Rud gesammelten, 

von Kesfiler als S. Poehami beschriebenen Indlviduen zu der 

genannteii M'Glelland'schen Art gelioren; dieselbe kommt folg- 

lich in den transcaspischen, turkestanischen, zum Tarim-Becken 

und zum Indus-system gehorigen Gewassern vor und variirt sehr 

bedeutend in der Entwickelung der Lippen, der Lange der Bar- 

teln, der Stiirke des geziilinelten Strahles der Dorsale, der Zahl 

der Schuppen zwischen der Dorsale und der Seitenlinie, ebenso 

wie zwischen der letzteren und den Baucliflossen, wesshalb 

sie'denn auch Veranlassung zur Aufstellung mehrerer nicht 

aufrecht zu erhaltender Arten (S. aksaiensis KessL, S. Fed- 

tschenlcoi KessL, S- aff'inis Kessl., S. irregularis Day, S. mic- 

rocephalus T)ay) gegeben bat. 



' 5) Xemuchi!its lono'icaucla Kessl.—Gennabs 4. III. 1886; 

Murgab, YI. 1886; Pulichatum, 7. YII. 1886; Tedshen; YII. 

1886 (im Ganzen zalili'eiche Exrapl.). 

Stelit sehr nalie dem syrischen N. malaplerurus Vol., ist 

sogar aller Walirscheinlichkeit nach mit dem letzteren ideiitisch. 

Die eben angefiilirte Liste der Arten ist also sehr kurz, 

was sich z. Th. wohl durch geringe Zalil der auf Fische un- 

tersucliten Puncte, v.. Th. aber walirscheinlich durcli sehr un- 

gilnstige hydrograpliisclie Yerhaltnisse (wie Wasserarmuth, sehr 

bedeutendes Austrocknen im Soramer etc.) der durchforschten Ge- 

gend erklaren lasst. Fasst man dabei die Hauptmasse des Ge- 

sammelten in's Auge (Gapotta. ScMzothorax, Xemachilus) und 

berilcksichtigt man zugleich die Topographic der Fundorte, na- 

mentlich den gebirgigen Character derselben, so erweist es sich, 

dass die gebirgige stldwestliclie Umrandung Transcaspiens der 

ichthyologischen Fauna nach einerseits ein vorderasiatiches Ge- 

prage offenbart (vgl. besonders die neueren Arbeiten Lortet's. 

Tristram's. S(image's), andererseits aber, wie es bei einem we- 

nigstens theilweisen Hinaufreichen der Quellgebiete der transcas- 

;pisclien Flusse auf den Hindukusch nattirlich zu erwarten war, 

auch einen hochasiatischen Anstrich darbietet, und zwar durcli 

einige Keprasentanten fur das letzerwahnte Gebiet characteristi- 

schen platbauchigen Cypriniden, allerdings nur aus der am 

wreitesten nach den Niederuugen vordringenden Gattung Schiso- 

tthorax; dabei ist zu bemerken, dass der oben envahnte Fundort 

Germab wohl schon nahe der westlichsten Grenze der Yerbrei- 

tung dieser Gattung liegt. 

Durch diese eben hervorgehobenen Charactere, d. h. also 

durch die vorder—und hochasiatischen Faunen-Elemente, docu- 

mentirt sich das Transcaspische—Gebiet (der ichthyologischen 

Fauna nach) als eine ganz nattlrliche Fortsetzung Turkestans. 

Freilich begegnen wir im letzteren Gebiete noch einer bedeu- 

tenden Anzahl europiiischer oder europaisch-sibirischer For- 



men. Die Thatsache, (lass bei TsehikiscMar L. rutilns L.^ge- 

sammelt worden ist liisst aber der Yennuthung liaimi, dass fer- 

nere Untersuclmugen, und namentlicli der untereu Laufe der 

riiisse Atrek, Tedshen und Murgab auch in dieser Bezielmng 

einen niiheren Zusammenliang der Ichtyofaimen Transcaspiens- 

und Turkestans nacliweisen werden. 
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tier im Jahre 188G und 1887 in Transcaspien von 
Dr. G. Raclde, Dr. A. Walter und A. Konscliin 

ausgefiilirten Expedition. 

Bearbeitet von Edxn. Reitter in Modling bei Wien. 

Naclistebend verzeichnete Coleopteren, worunter sich zahlreiche neue Arten 
besclirieben vorfinden, wurden bauptsacblicb von Herrn Dr. A. Walter ge- 
sammelt. Die genauen Fundorfce und das Datum der Sammelzeit erscheint bei 

den meisten Arten angegeben. 

Cicindelidae. Carabidae. 

Tctracha eupliratica Dej. var. armeniaca Dokhtour. 2 Exemplaro aus 
der Bergwilste ostlich vom oberen Murgab. 15. 4. 87. In der Nacht 
rannte sie in's offene Lagerfeuer, wo sie in ganz beispielloser Raub- 
gier blitzscbuell hinter Grillen und jungen Acridiern in's Feuer kam. 

Cicindela decempustnlata Men. t. octusis Dobrn. Hassan-Kuli bis Bami 
iiber Bondessen am 11. 5. 86 und Askbabad 21. 6. 86. 

Cicindela Fischeri Ad. v. alasanica Motscb. Am 29. 4. 87 bei Pul- 
i-chatum, am oberen Tedcben erbeutet. 

Cicindela {Cylindera) obligxiefasciata Ad. (descendens Fiscb.) Askbabad, 
ein Exemplar. 

Cicindela (Cylindcra) acgyptiaca Klg. var. dignoscenda Cbaud. Karybent, 
am Tedcben, am 1. 6. 86. 

Omojihron limbattm Fbr. Ein Ex. am 13. 4. 87. Bergwuste, ostlich 
vom Murgab, mit vorberrscbend gelber Farbung, die Binden meist 
makelartig aufgelost, die binterste nur durcli einen Flecken angedeutet. 

Carabus maurus Ad. var. 1 Ex. von Hassan-Kuli, am 9. 4. 86. 
Calosoma caspium Fiscb. Bagyr, am 31. 3. und in einer Schlucht im 

Kopet-dagh, siidlich von Askbabad am 2. 4. 86. 
Calosoma sp. Eine grosse sebwarze Art, mit grober Sculptur. 1 def. 

Ex. bei Askbabad. 
Scaritcs arenarius und 
Sc. pi anus Bon. Beide von Askbabad, der letztere aucli an der afgha- 

nistaniscben Grenze bei Tscbersme-i-bid am 23. 4. 87. 
Sc. salimis Pall. Askbabad. 
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Sc. cylindronotus Fald. Ein Ex. yon Leder bei Askhabad. 
CUvina ypsilon Doj. Askhabad am 20. 6. 86, daun Alt-Merv am 20. 3. 87. 
Dyscliirms sp. Ein einzelnes Ex. am^unteren Kutsclik am 12. 4. 87. 
Siagona curopaea Dej. Ein einzelnes Stiick aus der Bergwiiste an der 

Afglianen-Grenze. 

Coscinia transcaucasica Chaud. Von Leder ein Exemplar bei Askhabad 
gefuudeu. 

Brachynus cruciatus Queus, Nuchur, 1. 6. und im End-Delta des 
Tedchen am 12. 5. 1887. 

Brachynus quadripitstulaius Dej. See Beum-basch am 1. 5. 86. 
Blcchrus plagiatus Daft. Nuchur, 1. 6. 87. 2 Stiicke. 
Mctablctus fuscomaculatus Motsch. An sehr verschiedenen Punkten 

Turkmeniens haufig. 

Lcbia Jmmcralis Dej. var. Icpida Brull. Hassan-Kuli am 9. 5. 1886. 
Lcbia violacea Ball. Turkmeuien, von Leder gesammelt. 

Glyzia ornata Klug. Auf der Tour in der Bergwiiste, ostlich vom 
Murgab, 1 Ex. gesammelt. Das Vorkommen dieses agyptisch-griechischen 
Kafers im ostlichen Turkmenien ist sehr interessant. 

Glyzia cingulata Gebl. Askhabad. 
Glyzia dimidiata Men. Ein einzelnes Ex. von Leder bei Askhabad 

gefunden. 
Cymindis discoidea Dej. Perewaluaja; Akrabat 25. 4. 87. 
Cym. decora Fiseh. Nuchur, 1 Ex. am 6. 6. 87. 
Cym. picta Pall. Nuchur, 1 St. 

Cymindis CMenas) Walteri n. sp. Slatura ct color fere ill. 
miliari, sed interstitiis elytrorum iiniseriatim punctatis. Elongata, 
sutyarallclaj nitida, nigro-picea, ore, antennis pcdibusqiie rufis, 
epiplcuris et abdomine brunneis; capite thoraccqxie convexo, parcc 
grosse punctatis, longc falvo-pilosis, hoc longihidine vix latiore} 

basin versus angustato, angulis postitis parvis, minus promimilis, 
linca media subtiliter imprcssa; clytris thorace latioribus, paral- 
lelis, obscure violaceis, sat late marginatis, marginibus rufescen- 
tibus, supra punctato-striatis, interstitiis pi an is, subuni- 
seriati m panctati s, dor so medio longitudinaliter depresso. 
Long. 10 mm. 

Yom Gipfel des Akh - Dagh. Nach dem Entdecker Herrn 
Dr. Alfred Walter beuannt. 

Chlaenius {Epomis) turcmenicus Motsch. Karybend, 1 Ex. am 12. 5. 87. 
Chlacn. festivus Fbr. 22. 6. 86, Askhabad, 
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Chlacii. festivus Fbr. var. nov. vcxator. Viol kloiuer als die Stamm- 
foru. (Loug. 13 mm), sclimaler, Kopf und Halsschild am Grunde 
sclir stark ledorartig goruuzelt, Halsschild sclimaler, lierzformig, Basal- 
stricio selir kurz, die Puuktur dor Zwisclienriiume der Streifeu auf 
den Flugeldeckeu etwas feiuer, Fuliler und Beine lieller gelb. 

Ein Exemplar von dor Bergwiiste an der afglianistauisclien Grenze. 
Chlaen, diniidiatas Chaud. Mou. Cblaen. pg. 159. Nigro-yiccus, 

ccqrite prothoraccquc aurcis, nitidis, elytris obscure cyaneis, minus 
nitidis, unicoloribus, ore, antennis pedibusque rufis; capitc parvo, 
sublacv't, vcrticc parcc subtilitcr jjunctato, prothoracc coleopteris an- 
gustiorc. subqiiodrato, lateribus leviter rotundato, angulis posticis 
obtusis, dorso sparsim punctato, linea media Jongitudinali imprcssa, 
ante batin utrinqne in medio parum oblique impresso; elytris 
punctato -striatis, interstitiis aequaliter elevatis, vix punctulatis, 
parce brevissime puberulis, epipleuris obscuris, prosterno leviter 
sulcato1 cpiee marginato, metasterno abdomineque lateribus parce 
snbtiliter punctatis. Long. 15 mm. 

Chlaenius Komarowi Reitt. in lit. 
Dem Chi, vclutinus Daft und festivus Fbr. alinlicli und nalie 

vorwandt, aber durch die einfarbigen grunlicli-scliwarzon Flugeldeckeu 
und die kaiim puuktirten Intervalle der Puuktstreifen, die nur spiirlicli, 
kurz beliaart siud, sehr gut und leicht zu untersclieideu. Der Kopf hat 
eiue punktformige feine Reticulirung und nur der Scheitel zeigt einige 
weuige, deutlichere Punkte. Der Halsschild ist sehr weuig breiter als 
lang und ist nach liinten viel weniger oingezogen wie bei den ver- 
glichenen Arten, vor der Mitte am breitesten, oben sehr sparlich und 
gleichmassig punktirt, die Basalstrichelchen etwas schrag, jederseits in 
der Mitte gelegen und die Basis nicht erreichend. Die Epipleuron braun- 
schwarz. Bei dem c? sind die ersten 3 Glieder der Yorderfiisse sehr 
stark erweitert, fast so lang als breit. An den Fiihlern sind die Glieder 
vom vierten dicht pubescent, das dritte sparlich behaart. 

Aus Tekke-Turkmenien, von Herrn General v. Komarow ein- 
gesondot. 
Chlaen. Steveni Schh. Im End-Delta des Tedshen. Ein grunes Exemplar, 

das rair zu dieser Art zu gohoren scheint. 
Diodes Lehmanni Men. 25. 4. 87, 30. 5. 86. Um Akrabad hiiufig. 

Der Kiifer bestieg in Unzahl die Stauden der Ferula footidissima 
und weidete als harmloser Yegetarianer mit seinen riesigen Man- 
diboln das ubelriechonde Harz dor Ferula, einor Art Asae footida, 
gierig ab. 
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Diodes concinnns Dohrn. 30. 5. 86. Artscliman. ■. 
Calathus amiiguns Payk. Turkmeuieu. ) 
Poccilus subcocnilcus Quens. Askhabad. 
Poccilus liosomus Chaud. In einor Schlucht im Kopot-dagh uid bei 

Askhabad im Marz mid April 1886. ) 
Denis politus Motsch. Askhabad, im Juni 1886. ) 
Amara aenca Deg. Askhabad, 21. 5. 1886. / 
Amara fusca Dej Am uuteren Kuschk, 13. 4. 87. 2 Ex. ' 
Amara (Celia) Sclmeideri Patz. Einige Ex. mit der vorigeu Art. 
Amara (Bradytus) abdominalis Motsch. Beum-basch, Percwalnaja, im 

April und Mai 1886. j 
Zabrus gibbosus Men. v. vicimis Cbaud. bei Tschat am 9. 4. 1886. 
Aristus tenuesculptiis Solsky. lu der Bergwiiste an der Afghaueu-Greuze. 
Ditomus sp. ? 1 Ex. bei Askhabad von Leder gesammelt. j 
Anthia Manncrheimi Chaud. Askhabad am 30. 3. 86 und an anderen 

Localitaten. 
Dajitus vittatus Fisch. Am unteren Kuschk, 13. 4. 87. 
Acinopus striolatus Zubk. Askhabad. Juli 1886. 
Anisodactylus jpseiidoaeneus Dej. Am unteren Kuschk. 13. 4. 87 ein 

dunkles 
Anisodactylus punctipennis Gobi, (maculifrons Men.) Von der Berg¬ 

wiiste an der Afghanen-Grenze. 
Ophomis punctulatus Dej. Karybent, 15. 6. 86. 
Ophonus tataricus Men. Bergwuste an der Afghanen-Grenze. 
OjpJwnus tataricus Men. var. nov. interstitialis. Yon der Stamm- 

art durch dunkle Beine unterschieden. An den letzteren sind nur 
die Kniegelenke und die Tarsen rostfarbig. Die abwechselnden Zwischen- 
raume der Streifen auf den Fliigeldecken zeigen eine weitlaufige, an- 
nahernde Eeihe grosserer Puukte; auch bei der Stammform, die 
Menetries in seiner Beschreibung nicht erwahut. Mit der Stammform; 
auch am Kuschk bis tiber Mor-kala, im April 1887. 

Harpains tardus Panz. Percwalnaja am 9. 4. 86. 
Harpalus psittaceus Foucr Askhabad am 21. 6. 86. 
Stenolophus discoplwrus Fisch. Karybent am Tedcheu 14. 5. 86; dann 

am Kuschk 13. 4. 87. 
Stenolophus morio Men, Bergwiiste an der Afghanen-Grenze. 
Stenolophus vespertinus Panz. Ein Exemplar im End-Delta des Tedcheu, 

12. 5. 87. 
Stenolophus (Egadroma) marginatas Dej. Askhabad, 20. 6. 86; am 

Kuschk, 13. 4 87; Pul-i-chatum, am oberen Tedchen, 29. 4. 87. 
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Acuxmlims dorsalis Fbr. Askbabad 12. 6. 86; Bergwiiste an der afglui- 
niscbon Gronzo. 

Bcmbidion Sturmi Panz. = Smaciilatum Goeze. Ncu-Mcrv, 5. 3. 87. 
JBcmb. dimstiilatim Sorv. Askbabad, 24. 6. 86. 
Tachys tdraspila Solsky. Askbabad im Juni. 
Tachys fulvicolUs Doj var. caspiea Koleu. Askbabad. 

Hydrocanthares. 

Coclambus pamlldogramnus Abr. Neu-Mcrv am 3. 3. 87, wenige 
Stiicke. 

llygrotus musicus King. Tscberwacb am Murgab uud zwiscben Kurt- 
scbukly mid Tscberwacb, am 26. 3. 87. 

JBidcssiis thcrmalis Aub. (tctragrammus Hocbb.) Askbabad am 19. 7. 86. 
Agabits ncbulosas Forst. Cbodscba-Kala; Neu-Mcrv, 3. 3. 87. 
Bhantus punctatus Foucr. Neu-Merv, 3. 3. 87. 
Colymbctcs fuscus L. Neu-Merv, 3. 3. 87. 
Cybister laterimarginalis Deg. Duscbak,3. 8.86; Talcbatan-baba, 23.3.87. 
Gybister tripunctatus 01. v. Gotschii Hocb. Duscbak und Cbodsba-kala. 
Lacophilus interriiptus Pauz. (JiyaUnus Mrsb.) Neu-Merv, 3. 3. 87. 
Aulonogyras concinnus Klg. Cbodscba-Kala, 9. 5. 86. 
Gyrinus distinctus Anb. = casjnus Meu. Neu-Merv, 3 3. 87. 
IlelojpJiorus micans Fald. 3. 7; 7. 7. 87 Neu-Merv. 
Hclophorus Erichsoni Bacb. Kuugruili, 26. 5. 87. 
Helopliorus granularis L. Tscberwacb, 26. 3. 87. 
Bcrosns asiaticus Kuw. Deutscb. Eut. Zeit. 1888. Neu-Merv. 
Berosus geminus Reicbe. Tacbta-basar, 14. 3. 87. 
Berosus aericcps Curt. = signaticollis Cbarp. Cbodscba-Kala. 
Ilydrophilus picens L. v. ruficornis Deg. Neu-Merv, 3. 3. 87, Tacbta- 

basar und Murgab 20. 4. 87. 

Hydrochans caraboides L. Zwiscben Karybout am Tedsben und Dicburd- 
scbucbli am 31. 5. 86. 

Hydrocharis subacneas Motscb. Mit dem Vorigen; ebenso zablreicb. 
Fhilydnis. Zwei naber zu untersucbende Species von Neu-Merv und 

Kuugruili. 
Philydnis testaceus Frb. Beum-bascb, 1. 5. 86. 
Laccobms bipunctatus Tboms. Askbabad, 10. 7. 86. 
Sphacridium bipusMatum F. var. Neu-Merv, 20. 3. 87. 
Pomatinus longns Solsky. Kary-bend, 12. 5. 89. 
llcteroccms flavesccm Scbauf. Amu-darja,. 7. 3. 87. 
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Staphylinidae. 

Aleochara sp. Alt-Merv, 20. 3. 87. 
llomalota sp. Eiuo buntgozeicbneto Art aus dor Nachbarschuft der 

fungi Grv. in ein Ex. vou Neu-Morv. 
Conurus pubcsccns Payk. Molla-kary, 1 Ex. 
Crcophilus maxillosiis L. Tschikischljar, 26. 4. 86. 
Philonthus qiiisquiliarius Gyll. Askhabad, 26. 6. 86. 
Fliilonthus quisquilius Gyll. var. nibidus Er. Askhabad, 6. 7. 86. 
Philonthus dimidiatus Salilb. Alt-Morv, 20. 3. 87 mid Sari-jasi, 30. 3. 87. 
Philonthus salinus Kiesw. Vom Gipfel des Ak-dagh 1 Ex. uud irn 

End-Delta des Tedcheii, 12. 5. 87. 
Philonthus concinnus Grv. Alt-Merv, 20. 3. 87. 
Philonthus punctatus Grv. Alt-Merv, 20. 3. 87. 
Philonthus discoideus Grv. Askhabad, 6. 7. 85. 
Physetops tataricus Pall. 1 Ex. aus der Bergwiiste ostlich von Afgha¬ 

nistan. 
Platyprosopus elongatus Mnnb. Askhabad, 30. 7. 86 •, bis nach Afgha¬ 

nistan verbreitet. 
Achenium ustulatum Sahib. Askhabad, 22. 6. 86. 
Paederus fuscipcs Curt. Utsch-adshi, im hohen Sando zwischen Merv 

uud Amu-darja, 16. 3. 87. 
Paederus gregarius Scopl. Askhabad, 21. 6. 86. 
Bledius atricapillus Germ. Askhabad, 11. 7.86; Utsch-adshi, zwischen 

Merv und Amu-darja, am 16. 3. 87, haufig. 
Bledius tricornis Hrbst. Adam-ilen und auf einer lusol des Amu-darja, 

7. 3. 87. 
Oxytelus piceus L. Askhabad im Juni. 
TrogojMocus politus Kiesw. Askhabad, 11. 7. 86. 

Clavicornia. 

Eaplectus sanguineus Denny. Vou Leder bei Askhabad gesammelt. 
Pseudopelta terminata Humm. Askhabad, 26. 3. 86. 
Pseudopelta sinuata F. Askhabad. 
Pseudopelta rugosa L. Jagli-olum, 4. 5. 86. 
Parasilpha obscura L. Bagyr, 31. 3. 86. 
Nccrophorus humator Goeze. In einer Schlueht des Kopet-dagh, slidlich 

von Askhabad, am 2. 4. 86. 
Nccrojphorus morio Gebl. Mit dom Vorigeu gesammelt. 
Necrophorus antennatus Heitt. Askhabad, 1. 3. 86. 
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Scapftosoma turkomanorum Reitt. Deutsche Eut. Zeit. 1887 pg. 507. 
Chodslni-Kala, 19. 5. 86. 

llistcr turanus Solsky. Eiu grosses Ex. von 11 mm. Liiuge, am unteru 
Kusclik don 13 4. 87 aufgefimden. 

Ulster (jratiosus Mimli. Alt-Merv, 20. 3. 87. 
Ulster slnuatus 111. Askliabad, 3. 4. 86. 
Ulster quadrlnotatus Scriba. Askliabad, 3. 4. 86. 
Snprinus fovelstcrnus Schmidt. Jagly-olum, 4. 5. 86. 
Saprlnus niger Motsch. (gangetieus Mars.) Am See Beum-basch, 2. 4. 86. 
Saprinus nltldalus Payk. Nuchur, 1. 6. 87. 
Snyrlnus semipunetatus Fbr. Jagly-olum, 4. 5. 86. 
Saprinus intcrrujptus Fisch. = ornatus Er. Im End-Delta des Tedcheu 

1 Ex., 12. 5. 87. 
MeJambla telilcensis Konig, iu lit. Ein Exemplar von Sary-jasy am 

30 3. 87. 
Tenebroldes maiiritanieus Lin. Jagly-olum, 4. 5. 86. 
Cryptopliagus acatanguhis Gyll. Tachta-basar, in HOhlen haufig. 

April 1887. 
Typhaea fiunata L. Bagyr, 31. 3, Askhabad, 23. 7. 86. 
Uermestes coronatus Stev. Askhabad, 21. 6. 86. 
Uermestes slblrleus Er. Ebendaher, 22. 7. 86. 
Dermestes FriseJiii Kug, Askhabad, 26. 3.; Michailowo, 16.4.-, Jagli- 

olum, 4. 5. 86. 
Dermestes cadaverinus F. Askhabad, 13. 5. 86. 
Attagemis tlgrinus Fbr. v. palcJier Fald. Murgab, Juni 1886. 

Telopes lynx Muls. (faseiolatus Solsky, sareptanus Reitt.) Askhabad, 
13. 4. 87. 

Trogoderma nobile Reitt. Askhabad, 24. 6. 86. 
Trogoderma versieolor Creutz. ? deflorirt, ebendaher. 
Anthrenus plmpinellac Fbr. Murgab, Juni; Chodscha-Kala, 9. 5. 86. 
Anthrenus eaucasicus Reitt. Askhabad, 22. 6. 86. 

Lamellicornia. 

Ateiiclnis pius 111. Askhabad, 31. 3. 86. 
Ateuehus Typhon Fisch. Beum-basch, 1. 5.; Askhabad, 16. 4. 86. 
Gymno])leiiriis eantlianis Er. v. eyanescens Motsch. Im ganzen west- 

lichen Turkmenien sehr haufig, vom Februar bis Juni. 
Gymnopleiirus inhdarius Geoffr. (Geoffroyi Sulz) Bergwiiste an der 

Afghaneu-Grenze, beim Salzbrunnen Agamed, 13. 3. 87. 
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Gymno])lcums flagcllatus Fr. v. scrratus Fiscli. Mit dem Vorigen. 
Caccobius Schrebcri L. Bagyr, 31. 3. 86. 
llomalocopris tmohm Fiscb. Askbabad, Marz, April 86. 
Copris hisjpanus L. Askbabad, Marz 1886. 
Onitis Inmcrosits Pall. Bagyr, 31. 3. 86, Tscbcnvacb, 26. 3. 87. 
Onitis stercuhis Ball. Kary-bcnd am Tcdsnon, 25. 5. 86. 2 j 

Onthophagus Amynthas Oliv. Bagyr, Kopet-dagb, 2. 4.; Askbabad, 
22. 5. 86. 

Onthophagus pygargus Motscb. Bagyr, 31. 3.'; Kopet-dagb, 2. 4. 86. 
Ontliophagus trocliyscobias Koleu. Von Ledor ein Ex. bei Askbabad 

gefundon. 
0ntliopJiapas flssicornis Kryn. Bagyr, 31. 3. 86. 
Onthophagus marmoratus Men. Ebeudaber. 
Onthophagus leacomelas Solsky. Yorn Tedcbeu. 

Ontliophagus lineatus u. sp. Subovatusr nitidus, fusco-brunneus, 
subacnco-micans, subglabcr, antennis flavis, farsis ferrugincis, ca- 
pitis prothoracisqiie Jatcribus fulvo-ciliatis, clytris dilatioribus, 
nigro-striatis, interstitiis altcrnis plus minusvc obscurioribus^ sub- 
Jineatis. Caput semiovali, clypeus apice levissimc emarginato, parum 
rcflcxo; thoracc sat fortiter pundatis, punctis profundis, rotun- 
datis, simpUcibus, punctis minutissimis sat dense intermixtis; elytris 
subdcplanatis, vix perspicue alutaceis, brevissime sctulosis, pandato- 
striatis, inter stitiis planis, subbiseriatim aciculato-panetatis. 

Mas. Capite sublaevigato, Jatcribus siibtilitcr ruguJosc punc- 
tato, fronte obsolctissimc arcuatim carinata, verticis lamina brevi, 
in mcdio interrupta, utrinque in cornu subparallelo, fere recto, 
apice rctrorsum levissimc rccurvo terminato; prothorace anticc 
rctuso, in mcdio hand imprcsso ct -non tubcrculato. 

Foin. Capite toto rngulosc punctulato, carina frontali magis 
distincta, in mcdio leviter cor nut a, vcrtice utrinqiic bicorni, cornu 
interiore parvulo, cxtcriorc majorc subrcdo; prothorace anticc in 
mcdio subgibboso. 

Dieso sobr auffalligo Art liegt mir in zablroicbor Mcngo aus 
Askbabad und Turkestan vor, allein es ist mir nicbt golungon, sio mit 
oiner dor bekannton Arton zu idontificiron. 

Onthophagus llaroldi Ball. Bagyr, 31. 3. 86. 

Onthophagus psciidocaccobias n. sp. Scbwarz, glanzond, 
spiirlicb scbwarz und kurz bobaart, die Tarson briiunlicb rostrotb. 
Kopf voru runzolig punktirt, Scboitol spiirlicb punktirt, fast glatt, 



13 

Vbrdovraiid schmal anfgobogeii, in dor Mitto ziemlich tiof ausge- 
randet. Stirn mit einor gebogonen, Scheitel mit cinor geraden, scliwach 
erhabcncn Querleistc. Halsschild spiirlich nicht grob, einfach, an den 
Soiten spiirliclior punktirt, Yorderrand fiir den Kopf tief ausge- 
schnitten, Basis in der Mitte fein gcrandet. Flugeldcckon etwas 
weniger glanzend, am Grnnde iiusserst fein liautartig genetzt, sehr 
fein gestreift, in don Streifen kaum punktirt, die Zwisclienriiuine 
ebon, mit einer bis zwoi weitliiufig gestellton Panktroihen. Pygidium 
sehr spiirlich punktirt. Unterseite wenig dicht golblich, borstchen- 
artig behaart. Long. 4*5 mm. 

Einem kleinen, schwarzen Caccobius ausserst ahnlich, aber dnrch 
die Gattungscharaktero zu Orthophagus gehorend. Ich wiisste koine Art 
der letzteren, mit der diese mehr verwandt wiire. 

Zwei weibliche Stiicke von Leder bei Askhabad gefunden. 

Oniticcllus pallipes Fabr. Askhabad. 

Aphodius subtcrraneus L. Tscherwach. 

Aphodius granarius L. Tscherwach, Bagyr, 30. 3. 86. 

ApJiodius bispinifvons n. sp. Elongatulus, convcxus, sub- 
parallclus, nitidus, obscure fuscus, prothorace lateribus indetermi¬ 
nate, antennis pedibusque fcrrugineis, elytris testaeeis, suhira an- 
guste obscure picea; capite dense subtiliter punctalo-riiguloso, clypeo 
antice subtruncato, antice spinis mcdiocribus rcflexis armato, late- 
ribus utrinquc bisinuato, fronte in medio tuberculo obsolcto, in 
mare distinctiore ornato, vertice subtiliter tritubcrculato; prothorace 
transversOj coleopteris vix angustiore, convexo, lateribus cum an- 
gulis posticis rotundato, qngulis anticis leviter productis, supra 
sat dense mediocriter punctato, basi subtilissime marginato; elytris 
subtiliter punctato-striatis, interstitiis fere planus, acqualibus, parce 
subtilissime punctulatis. Long. 7 mm. 

Yon alien Arten dieser Gattung ausgezeichnot durch die hornchen- 
artigen, dornformigen, aufgebogonen Hockerchen, welcho sich am Yorder- 
rando des Clypous befmdon. 

Sio gohort nach Erichson's Nat. sub F. Die Dornonkriinzo dor 
Hintorschienon sind ziemlich lang und aus fast gleich langen Borston 
bestohond. 

In Turkmenien weit verbreitet; auch in Armonien boi Erzorum; 
Porsion. 

Nou-Morv, 3. 3. 87. Askhabad, April 1886. 

Aphodius lividus 01. In ganz Turkmenien, nicht soiten. 
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Aphodms bmnncus Klug. Perewalnaja, 10. 4. 86. End-Delta des 
Todchon, 12. 5. 87. 

Apliodius KisiUcimi Solsky. Yon Leder in Turkmenien aufgefunden. 
Aphodius albidipennis Sclimidt-G. Eolf. = suturalis Kedt. Bagyr. 
Aphodius tabidus Er. Askhabad, 21. G. 86. 
Aphodins melanostictus Sclimd. Askhabad. 15. 3. 86, Nou-Merv, 3. 3. 87. 
Aphodius piinctipennis Er. Askhabad, im Marz und Juni 86. 
Aphodius luridtis Payk. Askhabad, 31. 3., 21. 6. 86. 
Aphodius satcllitius Hrbst. Askhabad, 30. 3. 86. 
JRliyssemxis gcrmanus L. In gauz Turkmenien sehr haufig. 
Psammobius cacsas Panz. Pd-i-chatum am oberen Tedchen, 29. 4. 87. 
Psammobius variolosits Kolen. Mit dem Vorigen sehr nahe verwandt 

und mit ihm gesammelt. 

Kybosorus Illigeri Rche. Askhabad, Juni 86, Nuchur, 1. 6. 87. 

Lethnis substriatus Kraatz. Bagyr, 31.3. 86; Perewalnaja, 10. 4. 86. 
Von Leder um Askhabad ziemlich zahlreich gesammelt. 

Passt auf die Kraatz'sche Beschreibung redit gut, bis auf die 
Mandibeln. Auf der Oberflache derselben ist vor der Spitze die schrage 
Erhabenheit immer zahnartig abgebrodien, was sie eben uadi Kraatz 
uidit sein soli. Es ist demnach nidit ausgesdilossen, dass die vorlie- 
gende Art aus Transcaspien einer neuen Art angehort. 

Lethnis sulcatus Kraatz. Der Autor kannte bei Besdireibung der Art 
nur ein g. Auf diese Besdireibung stimmt sehr gut oin Lethnis 
aus Turkmenien, gesammelt um Bagyr, siidwestlidi von Askhabad, 
am Fusse des Kopet-dagh am 31. 10. 86 und von Leder in dor 
Niiho von Askhabad, der durdi 2 kleino deutlidio Stirnhockordien 
und ein kriiftiges Sdieitdgriibchen ausgezeidinet ist. Das Mannchen 
hat ziomlidi einfadie, nidit ganz gleidi lango Mandibelhornor, letztere 
ziemlich gerade, aussen verruudet, gegen die Spitze dimner werdond 
und an lotzterer abgostumpft; die redite ist etwas langer als die linke. 

Idi habo diese Art bisher als Lj. inacqualis Reitt. vorsendet. 

Lethnis cicatricosus n. sp. Pawns, nitidus, cyancus, capite 
jrfano, anticc siibtiliter, postice scnsim fortitcr ptinctato-mgnloso, 
froute indistincte tnbiiberculata, vertice obsolete oblong im imprcsso, 
elypeo ajnee snbrotundato, margine jpracsertim laterali distinete 
reflexo, genis fortitcr prominulis, aento-lobatis; mandibus Inna- 
ribns, siqira planis, simplicibus, snbtiis in iitroqne sexu simpli- 
cibus, hand cornutis; prothorace lato, lateribns rolnndato, crcnn- 
lato, reflexo, antrorsum paullo magis angustato, apice mediocriter, 
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basi vix sinuato, supra confertissime grosse punctato, punctis plus 
minusvc conflucntibus; clytris roiiindato-triangiilaribas, Immeris 
vix procluclis, paullo magis explanatis, rotundatis, supra dense 
sulcatis, sulcis irregulariter grosse denscque punctatis, interstitiis 
clcvatis, crcnato-rugulosis, postice sensim subcvanescentibus; tibiis 
anticis extus sexdentatatis, dentibus apiealibits sensim majoribus. 
Long. 11—16 mm. 

Dieso neue Art ist durcli die intensiv blauo Farbung, die ausserst 
diclit und grob puuktirte Oberseite und die gefurchten Flugeldecken 
leicbt kenntlicb. Von dera ahnlich gefarbten cremdatus Gebler entfernt 
sie sicli durch die ausserst gedrangte, grobe Panktur des Halsschildes. 
Ich babe bei 20 von Leder bei Askhabad gesammelte Exemplare uuter- 
suchen konnen; darunter befand sich kein eiuziges mit gebornten Man- 
dibeln, obgleich sie in der Grosse sehr betracbtlicli variirten. Bei 
einigen Exemplaren sind die Mandibeln auf der Mitte ihrer Unterseite 
mit einem stumpfen Winkel versehen, bei anderen feblt derselbe voll- 
stiindig. Ich halte die ersteren fur die 9, obgleich die Vorderschienen 
bei beiden Formen in gleicher Weise gebildet sind und an ihrer Aussen- 
seite 6 Zahne aufweisen. 
Amphieoma bombyliformis Pall. Chodscha-Kala, 11. 5. 8G. 
Amphicoma vulpes Fb. v., Chodscha-Kala, 11. 5; Bagyr, 31. 3. 8G. 
Glaphyras oxypterus Pall. Askhabad, im Juni 1886. 
Serica euphorbiae Barm. Tschikischljar, 20. 4.-, Askhabad, 14. 5. 86. 
Uliizotrogus vulpinus Gyll. Askkabad, 21. 6. 86. 1 
Rliizotrogus gorilla Brenske. Perewalnaja, 10. 4., Molla-kary, 14. 4. 86. 
Rhizotrogns tckkensis Kraatz. Askhabad, Juni; Leder. 
Achranoxia Konigi Brenske. Germab, von Leder in 1 Ex. aufge- 

f unden. 
Oyplwnotiis testaceus Fisch. Askhabad, 1 9 von Leder gefunden. 
Polyphylla adspersa Motsch. Askhabad, 28. 5 und 10. 6. 86 

JPacUydema (Tanyproctus) telzliensis n. sp. P. opaei Ball. 
valde similis sed duplo minor, prothoraee alutaeeo, vix distincte 
punctato, lateribus sabtilitcr crenatis, fiilvo-eiliatis, clytris brevio- 
ribus, magis opacis, thorace magis distincte latioribus, lateribus 
distincte rotundatis, subtilissime alutaceis, sparsim subtiliter pundu- 
latis, striis obsolctis; clypeo apice subtruncato, lateribus antice 
hand sinuato. Long. 7*5 —11 mm. 

Die kleinste dor sich sehr ahulichen central-asiatischen Arten; 
von dor P. apaca Ball, durch dicht hautartig gerunzoltou, nicht punk- 
tirten Ilalsschild, dcssen gelbe Seitenbewimporung und orloschene 
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Sculptur dor Fliigeldecken abweicliond; von Waltcri durcli gcrade al)- 
gestutzten, an den Seiton nicht ausgebuchteten Clypous und feinere 
Seitencrennlirung des Halsscliildes verscliieden. 

Askhabad, 1. 3 , Bagyr, 31. 3., Germab, 0. 3., Artyk, 29. 3., 
Chodscha-Kala, 9. 5. 86. Audi von Leder zalilreich bei Germab ge- 
sammelt. 

JPachydenia (Tanypvoctus) Walteri n. sp. P. opaci Ball. 
valdc similis, seel jjarum minore, chjpeo apicc magis cxplanato, in 
mcdio late cxciso, lateribus cmarginato, genis clentiformihus, pro- 
thorace densissime ragiiloso-imnctulato, punctis minus proftmdis 
valdc approximatis, lateribus fortiter crenatis, fere dentieulatis, 
fulvo-ciliatis, elytris subtilissime alntaceis, magis opaeis, subtilis- 
sime parce piinctulatis, obsolete striatis; subtus nitida. Long. 11 min. 

Zwischen P. opaea Ball, und teJclccnsis in dor Mitto stehend; 
von beiden durcli den holier aufgeworfenen, in dor Mitto und an den 
Seiten ausgebuchteten Clypeus verscliieden, dessen Vorderwinkel dadurch 
als kurze stumpfe Lappen vortreten. In sehr seltenen Fallen wird der 
Kafer braunroth. 

Askhabad, seltener als der Yorige. Audi in Turkestan. 
Die central-asiatischen Pacliydcma-kYtGn lassen sich in nach- 

folgender Weise leicht unterscheiden: 

Clypeus an der Spitze in dor Mitto ausgorandot, die Seiton 
ausgebuchtet. Halsschild mit gelben Wiraperhaaren . . Walteri. 

Clypeus an der Spitze gorado, die. Seiton nicht ausgebuchtet. 

Seiton des Korpers mit schwarzen Wimperhaaron, Schoibe 
des Halsscliildes punktirt opaeus. 

Seiten des Korpers mit golben Wimporhaaren; der ganzo 
Halsschild hautartig reticulirt, kaum punktirt . . tcMcensis. 

Anmorkung. Eino doutlicho Punktur auf der Mitto des Halsscliildes 
liabo ich unter 200 Ex. nur bei einem oinzigen g augotrofTen; gloich- 
zoitig war dieso punktirto Stello gliiuzondor. Diosos Exemplar stammto 
aus oiner Borgwiisto, ostlich vom Murgab, an dor Afghanen-Grenzo 
vom 13. 4. 87 und gehort vielloicht oinor bosondoren Art an. 

Thyllopcrtha massageta Kirsch. Askhabad, 20. 8. 86. 

PhylloperUia lineolata Fisch. Am Seo Boum-basch, 1. 5. 86. 

Adoretits nigrifrons Stcv. Chodscha-Kala, 10. 5.; Askhabad, 16. und 
21. 6. 86. 

Adorehis eomptus Men. Tschikischljar, Chodscha-Kala, April 86. 
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Pcntodon bklcns Pall. Chodscha-kala, 24. 5. 8G. 
Onjclcs nasicornis L. Chodsclia-Kala, 26. 5. 86. 

JPhyllognathus silcnus Fbr. Bagyr, 31. 3., daun in oinor Schlucht vom 
Kopet-dagh 2. 4. 86. 

Staglamosonm albella Pall. Yon Leder bei Askliabad gesammelt. 
Oxythyrca cinctella Sclianm. Chodscha-kala, 9. 5.; Askliabad, 22. 5. 86. 

Tropinota taranica n. sp. Der T. hirta Poda sehr ahnlich, den 
grossen Stiickon derselbon gleichkoramond, alloin die Behaarung der 
Fliigoldecken uud des Pygidiunis ist zweifarbig, gelb und weiss, auf 
don Fliigeldecken zu melirten Reihen geordnet. Die Doppel-Streifen 
der letztoron sind tief eingerissen, -ebenso die Punkto starker vertieft 
und zwar letztere auf alien iuueren Zwischenrauraen einfach, nicht 
wie boi hirta, auf den abwechselndon mit Bogenpunkten. Die Be¬ 
haarung des Kopfes und Halsschildes ist lang uud etwas ungleich 
zottig; ebenso sind die Beine langer zottig behaart. In seltenen 
Fallen wird diese Art der T. hirta ausserst ahnlich; indem die gelbe 
Behaarung auf den Fliigeldecken ausfallt. Solche Stiicke sind an der 
einfachen Punktur der 4 inneren Zwischenraume der tieferen Doppel- 
streifen sofort zu erkennen. Diese Art hat auch die Neigung mehrere 
weisse wellenformige Qaerbingen zu bilden. 

In ganz Turkmenien im Marz und April haufig. Wurde 
bisher von den Autoren als Tropinota hirta Poda (hirtella Lin.) 
gehalten, die in Turkmenien nicht vorzukommen scheint. 

Tropinota spinifvons n. sp. Mit T. hirta Poda ebenfalls im 
hohen Grade verwandt und durch nachfolgende Merkmale zu unter- 
scheideu: Der Clypeus ist kiirzer und breiter, vorn kaum ausgerandet, 
die Seiten nicht lappenformig, sondern als ein spitziges, dornformiges, 
kleines, nach vor- uud seitwarts gerichtetes Zahnchen vorragend; die 
Behaarung ist gelb, die Makeln der Decken meistens rundlich, der 
gezackte Querfleck an den Seiten hinter der Mitte besteht aus zwei 
(nicht drei) zusammengeflossenen Fleckeu, der dritte, innen befindliche 
steht fast immer frei. Der Pennis ist parallel, hinten stumpf zuge- 
spitzt, an den Seiten abgeschriigt. 

Tokke-Turkmenien, von Leder gesammelt. 

Cctonia funcbris Men. Tschuli, 26. 5. 86. 
Cctonia inhimata Gory. Tschikischljar, 26. 4. 86; auch bei Krasnowodsk. 
Cctonia hungarica Ilrbst. var. cirsii Motsch. Chodscha-kala. 11. 5. 86. 

Cctonia metalUca Fbr. var. nov. depressiuscitla. Gross, oben flach- 
^edriickt, griin, gliiuzend; Kopf dichter und grober punktirt als die 

Vcrhandl. d. naturf, Vereiaea in Brunn, XXVII. Bd. 2 
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mctall. v. flavicolo Hrbst., Halsschild diclit, an den Seiton gedrangtor 
und grobor punktirt, noben deu gerandeten Seiten mit einer foiuen 
weissen Linie; ebenso zoigt die Schoibo 4 oder mehr kleine, weisse, 
punktartige Flecken. Schildchen glatt. Flugeldecken flach und breit, 
die Nabt gegen die Spitze erhaben, jederseits nebeu derselben hinter 
der Mitte mit dichten Augenpunkteu, welche annabernd in Reiben 
stehen; an den Seiten iiberall grob und diclit, gegen die Spitze sehr 
dicbt und feiner punktirt. Die Dorsalrippe vor der Spitze mit stumpfem 
Hocker. Oberseite mit zieralicb zahlreicheu, sebr kleinen, weissen 
Tomentfleckon, welche hinter der Mitte 2-3 sehr unterbrochene, ange- 
deutete Querbinden formiren. Unterseite ebenfalls lebhaft grun, dichter 
und grober punktirt. 

Tschuli, 26. 5. 8G; Germab (Leder). 

Sternoxes. 

Julodis variolaris Pall. Tschat, 5. 5. 8G. 
Julodis variolaris var. undulata Heyd. (Frey-Gessneri Darcis). Askhabad, 

19. u. 28. 5. 86. 
Julodis euphratica Lnp. Askhabad, Juni bis August 86. 

Psiloptera argentata Mnuh. Geok-teppe (Leder), Chodscha-Kala, Tschuli, 
Askhabad im Juni 86. 

Capnodis miliaris King. Tschuli 26. 5. 86. 
Capnodis tenebricosa Hrbst. Tschuli; Askhabad 26. 7. 86; Tachta- 

basar 9. 3. 87. 

Capnodis panmstriata Ball. Pul-i-chatum 29. 4. 87. 1 Ex. 
Capnodis excisa Men. Tekke-Turkm. (v. Komarov.) 
Coeculus fulvovittis Reitt. = tarcomaniciis Kraatz. Askhabad (Loder). 

Acmoeodcra discoidca Fbr. Eine Var. mit breiteren, gelben Langs- 
flecken. Murgab, Juni; Akrabad bis Kungruili 26. 4. 87, auch bei 
Tachta-basar. 

Sphcnoptcra, 3 noch nicht genauer bestimmte Species aus Tckke-Turkm. 

Aeolus scriceus Reitt. Deutsch. Ent. Zt .1887, pag. 512. Askhabad, 
Mai, Juni und Juli 86; variirt mit hellen und dunklen Boinen. 

Aeolus crticifcr Rossi. Am untern Lauf des Kutschk, 13. 4. 87. 
Aeolus Ballioni Ileyd. J\nt dem Vorigen. 
Drastcrius bimaculatus Rossi. Askhabad, Mai bis Juli 86. 
Cardiophorus dccorus Fald. Tscherwach. 
Melanotus sobrinus Men. Chaus-i-chan, 30. 3. 87. 
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Tn'chojjhonts turanicus Reitt. Doiilscli. Ent. Zeit. 1887, pag. 513, 
Askhabad, 15. G. 86. 

Agn'otcs casjjicits Ileyd. Doutscli. Ent. Zoit. 1873, p. 358. Askhabad, 
im Mai und Juni 8G, uicht seltou. 

Malacodermata. 

Lampyris cxcisa E. Oliv. Askhabad, 21. 5. 8G; an einem Vorberge 
des Kopot-dagli, am Brnnnen Eeuch-bcrma, 28. 5. 87. 

Tclcplionis raptor Ball. Tachta-basar, 8. 4. 87. 1 Ex. 
Telcphoms assimilis Payk. Kopet-dagh, 2. 4 ; Chodscha-Kala, 11. 5. 8G. 
llhagonyclia nigritarsis Briill. Chodscha-kala, 9. 5. 86. 
Ilapolochrus flavicoIUs Schauf. Askhabad, 1 Ex. (Leder.) 
Anthonomus miniatus Kolen. Chodscha-Kala, 0. 5. 86. 
Ebaeas tricolor Ball. Tscherwach. 

^Napachys multicolor n. sp. Niger, capite tJioraceque nigro- 
viridibus, clytris flavis, macula oblonga magna basali fasciaque 
lata Integra sinnata ante ajriccm nigris, ore, antennis flabellatis 
basi, femoribus anticis subhts tibiisque anterioribas tcstaceis. Long. 
3*6 mm. 

Mifc N. cximius Peyron ans Syrien verwandt, aber darch andere 
Fiirbung verschieden. 

Schwarz, gliinzend, iiborall lang schwarz behaart. Oberlippo blass- 
gclb, Mnnd hell braungelb, die Spitzo dor Mandibeln und des letzten 
Tastergliodes schwarzlieh. Fuhlor vom vicrten Gliedo an mit langen 
Fortsiitzon, gelb, die Fortsiitze schwarz. Kopf, sowie der Halsschild 
schwarzgriin, kaum punktirt, wenig glanzend, etwas schmiiler als der 
Halsschild, vorne flach gedriickt. Halsschild quer, kaum schmaler als 
die Fliigeldecken, an den Seiten gcrundot, hinton leicht aufgobogen, 
alle Winkcl abgerundet, oben glatt. Schildchen schwarz, fast viereckig. 
Fliigeldecken hell gelb, eine grosse, die gauze Wurzel einnehmende 
langlich-ovale Basalmakel, sowie eine buchtige breite, complete Qaer- 
binde hinter dor Mitte schwarz, glanzend, die Spitzo gelb, am vorderen 
Theilo mehr orangegelb. Untorseito his anf dio schmalen Spitzenriinder 
dor Bauchsegmento schwarz, dio Vordcrschenkel bis auf ihro obero 
Kanto, dio vordoron 4 Schienon und dio Tarsen der Vorderbeine hell 
braunlich gelb. 

Aus Turkmonion-, in moinor Sammlung. 

Hlfflachitis tuvaniciis n sp. Viridis, opaens, capite antice, tho- 
racis lateribus lato, clytris apice tibiisque flavis. Long. 5 mm. 

2* 
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Mas. Antennis nigro-viridis, concoloribns, leviter serratis, 
in trfroque sexn sinrilimis, elytris apice intrusis, breviter appcncli- 
culatis, appendiculis nigropilosis. 

Grim, metallisch, matt, hautartig reticulirt, nur der Halsschild 
glanzend, Fiihler kaum vou halber Korperlange, scliwavzgrun, einfarbig, 
leicht uacli inuen gesagt, beim d1 etwas weniges starker. Kopf viel 
schmaler als der Halsschild, der Clypeus sammt der Oberlippe gelb, 
Maxillartaster dunkel. Halsschild etwas schmaler als die Flugeldecken, 
quer mit abgerundeten Ecken, die Seiteu sehr breit, der Vorderraad 
sehr schmal rothlichgelb gerandet. Flugeldecken nur an der Basis mit 
einigen wenigen, oft nicht vorhandenen, aufstehenden schwarzen Haareu, 
an der Spitze rothgelb, beim c? eingeknifft und die kurzen, undeutlichen 
Anhange strahlenformig, schwarz behaart. Bauch zum grossten Theile 
rothgelb; die Episternen der Mittelbrust gelblich weiss. Hinterschienen 
gebogen. Schenkel schwarzgriin, Schienen gelb, die hinteren 4 Tarsen 
schwarzlich. Oberseite sehr fein seidenartig behaart. 

Mit Mai. iridicollis Mars, und maculiventris Chrol. verwandt, 
allein in mehrfacher Beziehung von denselben abweichend. 

Tscherwach, einige Paare. 

Malachiiis vnbvomavyinatas n. sp. Viridis, elongatus, opacus, 
thoroce nitido, clypeo rufo-flavo, prothoracis lateribus lato ely- 
trisque apice rubris. Long. 4*5—5 mm. 

Mas. Antennis nigroviridis, concoloribns, leviter serratis, in 
ntroque sexu similimis, elytris apice intrusis, breviter appendicu- 
latis, appendiculis nigro-pilosis. 

Mit der vorigen Art sehr nahe verwandt, allein etwas kleiner, die 
Unterseite und Beine einfarbig, der breite Seitenrand des Halsschildes 
und die Spitze der Flugeldecken lebhaft roth. Fiihler in beiden Ge- 
schlechtern ahnlich, leicht gesagt. Der Kopf schmaler als der Hals¬ 
schild, vorne mit drei flachen Eindriicken, Schlafen etwas verdickt, 
Clypeus gelbroth; die Oberlippe und Taster schwarzlich. Halsschild sehr 
wenig schmaler als die Flugeldecken, quer; mit abgerundeten Winkeln, 
glanzend, der ubrige Theil der Oberseite matter, fein hautartig genetzt. 
Fliigeldecken, sowie die ganze Oberseite ohne aufstehonde schwarze 
Haare, sondern sehr fein staubartig behaart; die eingeknifTene Spitze 
der Fliigeldecken beim d1 schwarzlich gerandet und mit schwarzen, 
strahlenformig gestellten Haaren gesaumt. Hinterschienen schwach ge¬ 
bogen. 

Tachta-basar, 8. 4. 87; einige Paare. 
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Dasytiscus longipilis u. sp. Oblongns, viridiaeneas, nitididus, 
sat dcnse_ grisco- pubesccns, corporc antice longc nigro, clytris 
longc grisco-yilosis, ore antcnnis (articulo primo nigro excepto) 
tibiis tarsisqiic picco-testaceis, capite thorace angustiore, prothorace 
transvcrsim subovali, dense punctulato, utrinqiie linea indistincta 
iwjjresso; elytris dense subruguloso-punetulaiis, pilis erectis fere 
seriatis. Long. 3*5—4 mm. 

Geliort iu die II. Gruppe Bourgeois (Ann. Fr.. 1885, pg. 257): 
^Pubescence entremelee de soies uoires, dressees, sur la tete et le pro- 
notum seulement." 

Wegen dor Lateralimpression des Halsscliildes zunachsfc mit D. 
impressicollis Reiit. verwandt, aber von dieser Art, sowie von alien Arten 
dieser Gruppe schou durch dreifach grossere Korperform unterschieden. 

Grunlick-brouzefarben, dicbt und fein anliegend behaart, die feine 
Bebaarung deckt aber nicht ganz vollstandig don metalligen Unter- 
grund. Kopf und Halsscbild ausserdem mit einzelnen, besonders an den 
Seiten langen, schwarzen Haaren; ebenso zeigen die Flugeldecken lange 
aufsteheude, fast zu Reihen geordnete, aber weissliche Haare. Die 
Fiihler sind braungelb, maucbmal rothlichbraun, das erste Glied schwarz. 
Der Mund gelbbraun, die Taster dunkel. Halsscbild quer, nicht ganz 
so breit als die Flugeldecken und viel breiter als der Kopf, die Seiten 
sammt den Winkeln abgerundet, oben sebr fein punktulirt, die Be¬ 
baarung nicht sebr gedrangt, neben den Seiten mit einer nicht tief 
eingerissenen Langslinie. Flugeldecken deutlicher, dichter, fast rugulos 
punktirt. Schenkel dunkel, Schienen und Fusse gelbroth, die Spitze des 
Klauengliedes etwas dunkler. 

Turkmenien: Tscherwach; Elotani, 25. 3. 87. 

Dasytiscus pilijpes n. sp. D. longijpili valde similis, sed major, 
pilis griseis erectis elytrorum duplo brevioribus et tibiis, prae- 
sertim intus longe pilosis. Long. 4*5 mm. 

Der vorigen Art tauschend ahnlich und durch die augegebenen 
Merkmale abweichond; die Schienen haben innen (die Schenkel weniger 
auffallige), sebr lange abstehende, zahlreiche, bei longipilis nur wenige 
Wimperhaare. 

Tachta-basar 8. 4. 87. 

J&ici'Ojulistiis nov. gen. 

Korperform mit Dasytiscus nahezu libereinstimmend und von 
dieser Gattung durch die Form der Fiihler und dor Maxillartaster 
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unterscbieden. Au don Fiililern isfc Glied 1 und 2 verdickt, rundlicb, 
3—6 klein, eihfacb, 7—11 nacb innen ziemlich stark gesiigt, die 
lotzteu gesagton Fiiblcr gedriingt und stark keuleufonnig abgesetzt. Das 
Endglied dor Maxillartastor ist beilformig, stark scbief abgcstuzt. 

Bei Julistus sind die Gliedor scbon vom 5., und zwar scbwacher 
gesagfc. Die Oborsoitc bei Microjulistus ist ebenfalls diclit und vor- 
baltnissmassig stark punktirt, die ziemlich lange Bebaarung abor au- 
liegond. 

jSIicvojiilistus fulviis n. sp. Oblongus, sabparallcliis, falvus, vix 
nitidus, capite subtiisqiie obscuriore, antcnnis nigris, articulis 

- cliiobus basalibus pedibusquc tcstaceis; corpore sapra pube dcpressa, 
minus subtili flava dense tcdus; capite nut ante, thoracc angustiorc, 
oculi magnij leviter prominuli, antcnnis brcvibus, thoracis basin 
hand attingentibus; prothorace leviter transverso, eoleopteris minus 
angnstiore, Jateribus rotundato, haud marginato, antrorsim magis 
angustatOy supra dense subtiliter ruguloso-punetato, opaeo; seutello 
distineto semiovali; elytris parallclis, apice eonjiinctim rotundatis, 
supra leviter convexis, densissime sat fortiter punetatis; pedibus 
tenuibus. Long. 2—2*5 mm. 

Tachta-basar 8. 4. 87 und Tscbenvacli. 

Clems turJcestanieiis Kraatz. Am Brunneu Beuscb-berma, am Fusso 
des Kopet-dagb, 22. 5. 86. 

Clerus favarius III. var. Tersakan, am Sumbar, 8. 5. 8G; dann am 
oberen Murgab, am 15. 4. 87. 

Agonolia rufipes Deg. Askbabad, 6. 8. 86; Agamed, 13. 3. 87. 
Sitodrepa panieeum L. Tschikischljar, 28. 4. 86. 
Bostryehus eapueinus L. Murgab, Juni 86; Sary-jasy, 30. 3. 87. 

RMzoperta dilatata n. sp. Breviter cylindriea, lata, nitida, 
sitbglabra, nigro-pieea. prothorace elytrisqiic obscure brunneis, his 
basi tisque ad mediumy antcnnis pedibusque testaceis, tibiis ante- 
rioribus paullo obscurioribus} antcnnis D-articulatis, clava triarti- 
culata; capite subtiliter rugoso-punctato, in fronte fere longitudi- 
naliter substrigoso-pundato, latcribus prope oculos fulvo -pilosis; 
prothorace subquadrato, longitudine parum latiorc, antice scabro, 
postice fere laevi, latcribus subtilissimc subrugulosc punctato; sen- 
tello parvo, subqiiadrato, obscuro; elytris thorace latitudine et vix 
sesqui longioribus, dense subtiliter subseriatim punetatis, apice 
oblique truncatis, nitidis, fere laevibus, sutura minus clcvata. 
Long. 5 mm. 
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Dor Bh. imstulata Fbr. tauscbend ahnlich, ebenso gefarbt, nur ist 
der Halsscbild vorne dankler, aber bei dorsolben Lauge doppelt breiter. 
Die Stiru hat kurzoro imd weniger gelbo Soitenbaare, der Halsscbild ist 
wehr viereckig und doutlich breiter als lang, die Flugeldeckeu haben 
hiuten eiue scharfkautige, kreisformige Abstutzuugsflacbe ; diese ist fast 
glatt und sobr gliiuzoud, die Seiteuraader sind hinten rait vorsteheuder 
schmaler Kante, die Naht stebt wenig liaieiiformig vor und neben der- 
selbeu mit sebr schwacher breiter Furcbe. 

Eiu eiuzelnes 9 von Pul-i-chatum am 29. 4. 87. 

Heteromera. 

Zophosis nitida Gebl. ? Tscberwacb, Sary-jasy, 31. 3.; Kungruili, 
26. 4. 1887. 

Zophosis rugosa Men. Tacbta-basar, 8. 4. 87. 
Arthrodeis orientalis Kraatz. Tscbikiscbljar, 20.—29. 4. 86; Sary- 

jasy, 1887. 
Arthrodeis intermedius Eeitt. Deutsch. Ent. Zeits. 1888, II. Heft. Ist 

wabrscbeinlich der A. globosus vieler Sammlungen. Der A. globosus 
Fid. ist hauptsacblich im Araxesthale zu Hause. 

Adesmia Panderi Fiscb. Geok-tepe, 6. 3.; in einer Schlucht im Kopet- 
dagb, 2. 4.-, Perewalnaja, 10. 4.; Chodscha-Kala, 9. 5. 1886. 

Colgoscelis longicollis Zoubk. Hassan-kuli, 26. 4. 86. 
Capnisa Karelini Fald. Askhabad, 12. 8. 86; Sary-jasy, 30. 3. 87. 
Gnathosia nasuta Men. Tacbta-basar, 8. 4. 87. Allard hat diese Art 

gewiss falsch gedeutet, iudem er sie auf eine Art aus Georgien- 
Persien bezog, woselbst die nasuta Men. aus Turkmenien gewiss 
nicbt vorkommt. Die Allard'sche nasuta*) ist wohl die variabilis 
Sol. aus Nordpersien und von laticollis Besser sicher specifisch ver- 
schieden. 

Calyptopsis punctiventris Baudi, var. ? Ak-dagb, 24. 5. 87. Mit der 
Stammform fast tibereinstimmend, etwas glanzeuder, der Thorax 
ahnlich, aber feiner und dor Baucb sebr undeutlich punktirt. 

ColposcytUis nov. gen. 

Mit Colposcelis fast uberoinstimmend, allein die Fiihler anders 
gobaut, der Halsscbild kiirzer, rundlicb, mit stumpfen Hinterwinkeln, 

*) Melanges entomologiques. Briissel 1883, pg. 16. (Ann. d. Soc. Ent Belg. 
Tom. XXVII.) 
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gleiclimassig gewolbteu Flugeldecken uud verscliieden geformtor Pro- 
stornalspitzo. Dio letztore ist boi CotyoscyUiis liintor den lliiften uiodor- 
gebogeu, in dor Mitto des Buges mit einom sehr Ideinen llockerclien; 
bei Colyoscclis ist die Prostornalspitzo liinter die Hiifteu vorgezogon 
und an der Spifcze lanzettforinig abgeruudot. Bei dor letztereu Gattung 
liegt das Menturn in horizontaler Riclitung der Unterseite; bei der 
erstoren steigt es von hinten nacli vorne steil auf. Die Fuhler siud 
kurz, diinn, Glied 1 etwas verdickt uud kiirzer als 2, die nacbsten von 
gleicber Lange, die Glieder vom 4. an allmalig in der Lunge ab- 
nebmend, die letzten nicht dicker, alle Glieder fast kalil. 

In der Korperform erinnert Colposcythis niclit an Colposcelis, 
sondern weit mohr an Scythis oder Microdera. 

Colposcytliis AVultcvi n. sp. Nigra, nitida, glabra, cap it e tho- 
race angastiore, suMilissime, vertice mag is distincte punclato, oculi 
joarvi, transversi, deplanati, hand divisi; antcnnis thoracis basin 
hand attingentibus; prothorace coleoptcris angustiorc, transverso, 
lateribus leviter rotundato ct basi tcnuiter striatim marginato, hoc 
leviter bisimiato, margine anticc truncata, angalis posticis rotmi- 
dato-obiusis, dor so subtilitcr sat dense sed sat prof undo punctato; 
scutello punctiforme; clytris oblongo-ovatis, lateribus sat rotundatis, 
aequaliter convexis, subtilitcr punctulatis, basi toto marginatis, 
linea laterali supra viso inconspicua; subtus nitida, minus punc- 
tata. Long. 10 mm. 

Der Clypeus ist ganz alinlich wie bei Colposcelis und Gnathosia 
gebildet. Der Halsschild ist ringsum fein gerandet, die Randlinie ist 
nur vorne weit unterbrocben. Die Seiten der Vorderbrust sind stark 
aber seicht und etwas zu angedeuteten Langsrunzeln verschwommen, 
die Mittel- und Hinterbrust vorne etwas starker punktirt, sonst nur 
scbwer sicbtbar punktirt odor glatt. Die Beine sind wie bei Gnathosia; 
kiirzer als bei Colposcelis. Ein Exemplar aus Sary-jasy am 31. 3. 87 
von Dr. Walter gefunden. 
Microdera globulicollis Men. Tscbikiscliljar, 26.—29. 4. f 6. 
Microdera transversicollis Eoitt. Deutscb. Ent. Zeit. 1887, pg. 517. 

Askbabad, 23. 3. 86 und von Leder ebenda gosammelt. 
Tentyria gigas Fald. Perewalnnja, 10. 4. 86. 
Alcinoe helopioides Men. Perewalnaja, 10. 4. 56. Al. spectabilis Kr. 

gebort nacb meiner Ansicht bieber als Yarietat. 
Psammocryptus minutus Tauscb. Tscliikiscbljar, 26.—29. 4. 86. 
Sphenaria brevicollis Solsky-Erscboff. Askbabad, 14. 5. 86. 
Sphenaria Karelini Men. Askbabad, Mai 1886, von Leder gesammelt. 
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Sphenarla Komarowi n. sp. JBrunnca, Icvitcr convexa, clongata, 
suhglabra, ore antcnnis pcdibiisquc dihitionbus, antcnnis tcnuibus; 
cairitc oblongo, ihoracc angustiorc, chjpco prolongato, convcxo, apicc 
rotundatOy oculis magnis pamm prominulis; prothoracc vix trans- 
vcrsOj subqiiadrato, anticc trwicato, posticc bisinuato, Jatcribus le- 
vissime rotiindato, angidis posticis parvulis acntiiisculis; elytris 
ihoracc latioribus, dongatis, a mcdio ad apicem scnsim angastatis, 
subscriatam imnctaiis, w# striatis, intcrstitiis parce pundulatis 
basi marginatis. Loug. G—7 mm. 

Der Sph. brcvicollis verwandt, abor durch ziemlich quadratisclion 
Halsscliild uud sclimalen, lauggestreckteu Kopf mit ziemlich gewolbtem 
u'nd vorgezogonem Clypeus leiclit zu unterscheiden. Die EQhler sind 
duun, die Glieder cyliudrisch, gegen die Spitze nicht erweitert. 

Seiner Excellonz Hcrrn General v. Komarow gewidmet, der 
diese, sowie die uaclifulgende Art, in Tekke-Turcmenien sammelte. 

Spliencivia viibvipes u. sp. Nigra nitidula} dense incano-pubescens, 
antcnnis palpisque ferrugineis, pcdibus rubris; antcnnis tcnuibus, 
articulis subapicalibus brevioribus ct parum latioribus, capite tho- 
racc angustiorc, subovato, clypco subconvexo, apice leviler truncato; 
protlwrace vix transverso, fortiter conico, anticc angustato, lateribus 
sabrccto, angulis omnibus acutis prominulis^ basi bisinuato, dorso 
parce subtilissimc punctulato; elytris dongatis, a mcdio ad apicem 
augustatis, apice subacuminatis, dense vix seriatim pundulatis, 
callo lamerali fortiter prominulo. Long. ll'S mm. 

Tekke-Turkmenien (v. Komarow). 

Die mir bekannten Sphcnaria-kxisxi lassen sich in naclifolgender 
Weiso nnterscheiden: 
1" Oberseite nicht deutlich behaart, kahl erscheinend. 
2^ Basis der Fliigoldecken fein gerandet. Turkm. . . Komaroivi n. sp. 
2' Basis der Flugeldecken nngerandet. 
3" Schlafen nach hinten stark verschmalert. Korper dunkel braun. 
4" Halsschild schwach oder nicht quer, nach vorne starker vereugt, 

mit einfacber, an don Seiten dichterer, feiner Punktirung, Hinter- 
winkel spitz, nach aussen vortrotend. Turkest. . . . clongata Men. 

4' Halsschild quor, herzformig, Oberseite mit etwas grosseren, flachen, 
ziemlich dicht gestollten, genabolton Punkten besetzt. Turkm. 

brevicollis Ersoh. 
3' Schliifen kaum verengt. Korper blass bniunlich gelb. Turkm. 

Karelini Men. 
1' Oberseite deutlich behaart. 
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5" Braimgelb, milssig diclit weiss beliaart, Kopf kurz, kaum schmaler 
als der Halsschild (weuigstens beim d1), Halsscbild viereckig, zur 
Basis etwas starker vereugt, die Vorderwinkel stumpf, nieder- 
gebogon, Flugoldeckon mit streifenartig gereiliten, etwas querrun- 
zeligen Puukten. L. 8—11 mm. Margohelan . . vestita Faust in lit. 

5' Scliwarz, grau beliaart, Fiililer und Palpeu rostroth, Beine roth, 
Kopf viel schmaler als der Halsschild, dieser schwach quer, nach 
vorne verengt, alle Winkel vorspringend. Turkmenien. 

riibripes n. sp. 

Eatagenia turcomania n. sp. Eat. smyrnensi valcle similis, 
seel obscure picea, concolora, palpis, antennis pcdibusqiie ferm- 
neis, pube grisca minus subtili, depressa, in elytris striatim ob- 
tecta ; capite protlioraceque dense sabtiliter, sed minus profunde punc- 
tatis, elytris seriatim pimctatis, hand striatim impressis, punctis 
majoribus et profundioribus quam in thorace. Loug. 4 mm. 

Eine nahere BeschreibiiDg werde ich bei Gelegenheit der Diagno- 
sticiruug weiterer 2 Arteu in der Deutsch. Ent. Zeit. 1889 liefern. 

Tscherwach. Wenige Exemplare. 

Diehillus cordicollis Reitt. Geok-tepo, 5.—6. 3. 86. 
Diehillus pusillus Men. Perewalnaja, 10. 4. 86. 
Oogaster Lelmanni Men. Sary-jasy, 30. 3. 87. 1 Ex. 
PJatamodes dentipes Men. Askhabad, von Leder gesammelt. 

Leptodes Boisduvalii Zoubk. Askhabad. Von Leder in Lochern san- 
diger Boschungen zahlreich aufgefanden. 

Cyphogenia aurita Men. Kaka, 14. 3., Askhabad, 4. 4. 86. 
Tagona macrophtahna Fisch. Yon Leder bei Askhabad gesammelt. 

Prosodes SolsJcyi Faust. Yon Leder zahlreich bei Askhabad gefunden; 
Geok-tepe, 1.—6. 3. 86. 

Prosodes sp. Ak-dagh, 24. 5. 87. 1 Ex. 
J3lap)S ominosa Men. Geok-tepe, 1. 3.; Duschak, 14. 3.; Askhabad 

28. 5. 86. 
Blaps seriata Fisch. Michailowo, Februar; Askhabad, 28. 5. 86. 
Sympiezoemenis Kessleri Solsky. Turkmenien. (Leder). 
Symp. gigantea Fisch. Bal-kuju, 24. 2., Askhabad, 2. 4.; 20. 5. 86. 
Pimelia eephalotes Fall. Askhabad, 2. 4.; 19. 5. 86. 
Ocnera pilieollis Fald. Duriin, 7, 4.; Perewalnaja, 10. 4. 86. 

Ocneva Jtaddeana n. sp. Oe. pilicolli et imbrieatae valde si- 
milis sed latiora et breviora, prothoraee magno, lateribus vix ro- 
tundato, dorso dense minute aequaliterque tuberculato, elytris 
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costis fortiter clcvatis, interstitiis fere concavilms, prosterno pone 
coxas lobatim producto. Loug. 23 mm. 

Durun, 7. 4. 86. Wouige, libereinstimmeude Exemplare. Auch 
bei Krasnowodsk. 
Ocnera Mcnctricsi Kr. Chodscha-Kala, 9. 5. 8G; von Leder bei Askhabad 

selir zalilroich gesammelt. 
Ocnera triangularis Faust. Perowaluaja, 10. 4. 86. 1 Ex. 

Die gerippteu Ocncra-kxtim aus Central-Asien lasseu sich iu fol- 
gendor Weiso auseiuauderhalten: 

Prosternum hintor deu Hliftcn niedergebogeu, oboe Zalm. Halsschild 
gewolbt, an den Seiten gorundet, oben dicbt gekornt. 

imbrieata Fisch. 
Prosternum am abscbiissigen Tbeile binter den Hiiften mit kegelformigem 

Hockercben. Halsschild gewolbt, an den Seiten gerundet, 
oben sparlicb gekornt. Fliigeldecken gestreckt .... pilicollis Fald. 

Prosternum binter den Hiiften nur wenig niedergebogen, dann als vor- 
gestreckter Lappen nacb binten vorragend, Halsscbild quer vier- 
eckig, oben abgeflacbt, dicbt grob gekornt, Fliigeldecken kurz. 

Baddeana Reitt. 
Prosternum binter den Hiiften niedergebogen, obne Zabn. Die drei Dorsal- 

rippen der Fliigeldecken nur angedeutet, Halsscbild wenig breiter als 
lang, fast recbteckig, an deu Seiten gerade, oben flacb gewolbt, sebr 
sparlicb und fein gekornt, fast glatt Frzewalshyi Reitt. 

Sternodes easpius Pall. Perewalnaja, 10+ 4. 86. 
Platyope eollaris Fiscb. Askhabad, zahlreich von Leder gesammelt, 

Sary-jasy, 30. 3. 87. 
Diesia sexdentata Fisch. Perewaluaja, 10. 4. 86. 
Lasiostola minnta Kr. Geok-tepe, 1.—6. 3. ; Askhabad, 26.—29. 3. 86; 

Agamed, 3. 3. 87. 
Trigonoscelis grandis Gobi. Askhabad, 23. 3.; 28. 5.; Murgab, Mitte 

Juni 1886. 
Trig, pygmaea Men. Askhabad, 26.-29. 4.; 28. 5. 86; Agbar, am 

Brunnen Adam-ilen, 27 4. 87. 
Pachyseelis metapotapha Men. Tschikischljar, 27. 4.; Dusu-olum, 6. 5. 86. 

Yon Leder zahlreich bei Askhabad gesammelt. 
Paehysc. nitidula Kr. Geok-tepe, 1.—6. 3. 86; auch bei Askhabad. 
lleterophilus picipes Fald. Tschikischljar, 26.—29. 4. 86; 31. 3. 87. 
Heterophylus pygmaens Fisch. Sary-jasy; 31. 3. 87. 
Opatrum riisticum Oliv. Beum-basch, 1. 5. 86. 
Opatnm nignm Kust. An der Atrek-Miindung, 31. 4. 86. 
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Opatrum setulosim Fald. Agamed, 13.4. 87; Beum-basch, Askhubad, 
Juni 86. 

Scleropatrum hirtulum Baudi. Tscliikischljar, 26.—29. 4. 86; Agamed, 
13. 4. 87. 

Opalroides siibcylindrims Men. = punctulatus Brull. In ganz Turkm. 
geuiein. 

PentJiicus incrs ]\reD. (Allard det.), Hassau-Kuli, 26.—29. 4. 86. 
Anemia sardoa Gene, 19.—20. 6. 86; Askhabad, Agamed, 13.4. 87. 
Anemia Fausti Ersclioff. Askhabad, 9.—22. 6. 86} Artschman, 1. 6., 

Sary-Jasy% 1. 4. 87. 
Centorus procenis Mills. Adam-ilen, Artschman, 1. 6. 87. 
Ccntorus filiformis Motsch. Askhabad, 24. 6. 86, Artschman, 1. 6. 87. 
Hedyphancs Menetricsi Fald. Alt-Merw, 18. 3. 87. 
Hedyphanes coerulescens Fisch. Imam-baba, 27. 3. 87. 
Hedyphanes laticollis Men. Kopet-dagh, 2. 4.; Molla-kary, 2. 5. 86, 

Yon coerulescens Fisch. kaum specifisch verschieden. 
Allecula basalis Faust =badia Kiesw. Askhabad, 9.—19. 6. 86; 

Artschman, 1. 6. 87. 
Omophlus hirtellus Kirsch. Chodscha-Kala, 9. 5. 86; Tachta-basar, 

8. 4. 87. 
Omophlus caucasicus Kirsch = dilatatus Fald. Beum-basch, 22. 5. 87. 
Euglenes bolcti Mrsh. Askhabad, 20.—22. 6. 86. 
Formicomus nobilis Fald. var. mit fast glattem Kopfe und Halsschilde. 

Sary-jasy, 1. 4. 87. 
Anthicus tenellus Laf. Askhabad, 20.—24. 6. 86; Pul-i-chatum, 

29. 4. 87. 
Anth. tristis Schmd. Askhabad, 20.—24. 6. 86. 
Anth. qiiisqiiilius Thorns. = basilaris Say. Askhabad, 22.—24. 6. 86. 
Anth. Becheri Dosbr. 22. 6. 86, Askhabad. 
Anth. Jiispidus Ros. 22. 6. 86, Askhabad. 
Anth. semiopacus Reitt. Deutsch. Ent. Zeit. 1887, pg. 524. Askhabad, 

22. 6. &6. 

Anthicus turanicus n. sp. Sat angustus, elongatus, nitidus, 
riifo-tcstaceus, elytris nigro-brunneis, fasciis duabus, in media inter- 
ruptis, maculis quatuor ovalibus formantibus testaceis, palpis pe- 
dibusque jpallidis;, antennis tcnuibas, thoracis basin parim supcr- 
antibus; capite magno) thorace latiore, siMaevi) nitido, temporibus 
subparallelis, angulis posticis late rotundatis; prothorace angusto, 
elongato, postice angustiore, pone medium fortiter constrieto sed 
supra haud transversim sulcato, supra subglabro, minutissime vix 
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dense punctato, basi marginato; elgtris sabparaJlclis, dense fulvo-pu- 
bcruliSy subtiliter dense punetatis, punetis apicem versus subevanescen- 
tibus, ante medium oblique impressis, prope seutellum late subgibbosts, 
humeris subreetis, apiee conjunctim rotundatis, simplieibus. Long. 
2*7—3 mm. 

Var. b. Elytris piceis) fascia lata basali, maculaque transversa- 
ovali pone medium testaeeis. 

Eine leicht kenntliche Species, welche an die Leptaleus-Arten 
wegen dem laugen, diinneu, hinter der Mitio eingeschniirten Halsschilde 
eriunert; naclidem jedocb der letztere fiber der Einsclinurungsstelle eine 
transversale Dorsalfurcbe nicht besifczt, so zahle ich sie zu Marseul's 
Strictieolles. 

Askhabad, Juli 1886. 
Anthicus biplicatiiltis n. sp Angustus, nitidiilus, subtilissime 

lielvolo-puberuhis, fusco-piceus, ore, antennis pedibusqae dilute 
testaeeis, femoribus posterioribus subinfuscatis, antennis thoracis 
basin superantibus, tenuibus, apicem versus poiilulum incrassatisy 

articulis penultimis vix transversis, capite thorace vix latiore, sub- 
laevi, temporibus posticem versus valde rotundato-angustatis, apice 
in medio subangulato; protJiorace subcordato, coleopteris valde an- 
gustiore, postice fortiter angustato, basi late ferruginea, transverse 
bituberculatum elevata; elgtris elongatis, subtilissime punctatis, 
pone basin fascia indeterminata subintegra ferruginea, prope seu¬ 
tellum lincola abbreviata obsolete elevata instructis. Long. 2*2 mm. 

Mit A. bicarinula Mars, aus Cypern verwandt, aber in mehrfacber 
Beziehung weit verschieden. Gebort zu Marseul's Lagenicolles. Askhabad, 
20. 6. 86. 
Ochthenomus unifasciatus Bon. Askhabad, 24. 6. 86. 
Mordellistena micans Germ., 6. 6. Murgab, Agamed, 13. 3.; Tacbta- 

basar, 8. 4. 87. 
Anaspis sp. Tachta-basar, 8. 4. 87. 
Melo'e sp. Eine noch zu untersuchende kleine Art von Ak-dagb, 24. 5. 87. 
Cerocoma Miihlfeldi Gyll. Chodscha-kala 9. 5. 86. 
IthcMipliolyssci Komavowi n. sp. Dilute flovo-testaQea, niti- 

dulaj unicolor, fronte anticc sulcata, prothorace basi foveolato, 
antice utrinque profunde impresso, elytris thorace latioribusy paral¬ 
lelism breviter pilosulis, obsolete sculpturatis, subtus dense argenteo 
sericea. Long. 8 mm. (cT) 

Der Rh. Steveni Fiscb. nahe verwandt nnd in Folgendem ab- 
weicbend. Sie ist etwas kleiner, einfarbig blass gelb, schwach rotblich 
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gelb marmorirt, nur die Augen schwarz und die hintorston Tarsen 
braunlich. Schildchenbasis niclit goschwarzt. Da ich mir ein 9 von 
Steveni und ein c? von Komarowi besitze, so kann ich weitere An- 
gaben erst geben, bis ich dieselben Geschlechter zu vergleichen in dor 
Lage bin. 

Zonctbris elegantissima Zoubk. Askhabad, 16.—20. 5. 86; Sary-jasy, 
2. 4. 87. 

Zon. excisofasciata Heyd. Sary-jasy, 1. 4. 87. 
Zon. tekJcensis Heyd. Askbabafc, 20.—28. 5. 86. 
Zon. armeniaca Fald. Beum-basch, 1. 5.; Askhabad, 26. 5. 86. 
Zon. Javeti Mars Askhabad, 28. 5 86. 
Zon. variabilis Pall. Askhabad, 28. 5. 86. 
Zon. quadripundata Billb. Beum-basch, 1. 5.; Chodscha-kala, 13. 5. 86. 
Zon. maculata Oliv. Chodscha-kala, 9—13. 5. 86. 
Zon. undccimimndata Fisch. var. Beum-basch, 1. 5.; Chodscha-kala, 

9. 5.; Askhabad, 16.— 28. 5. 86. 
Zon. flexuosa Oliv. Chodscha-kala, 11. 5. 86. 

Zon. jSLavfjaviihac 11. sp. Nigra, nitidida, frontc punctis duabns 
nibris ornata, ehjtris testaccis, brcvissime vix perspicnc, parce 
nigro-puberulis, maculis (2, i, 1) duabns ante, una pone medium 
et una ante apieem nigris, margine apicali concolore. Long. 
14—14 mm. 

Schwarz, ziemlich glanzeud, schwarz behaart. Fiihler ziomlich 
dick, vom 5. Gliede an matt, den Ilinterrand des Halsschildes wenig 
iiberragend. Kopf von der Breite des Halsschildes, schwarz, fein, wenig 
gedriingt punktulirt, in der Mitte mit 2 genaherten, kleinen, punkt- 
formigen, blutrothen Flecken ; Schlafen parallel. Palpen und Oberlippe 
schwarz. Halsschild so lang als breit, und so breit wie eine einzelne 
Fliigeldecke, spiirlich fein puuktirt und behaart, griiulicli glanzeud, 
oben etwas uneben. Schildchen schwarz, dicht punktulirt. Fliigeldecken 
hell braunlich gelb, jede oben mit 5 rundlichen, punktformigen Flecken 
und zwar beflnden sich 2 kleino, etwas wcnigcs schriig nach innen 
gestellte vor der Mitte, ein grosserer Flecken hinter dor Mitte und ein 
gleicher vor der Spitze. Dor Spitzenrand bleibt gelb. Oborseito iiusserst 
fein, kurz, schwer sichtbar schwarz behaart. Unterseito und Boino 
schwarz, Klauon rothlich. 

Mit Zon. magnoguttata Heyd. verwandt und vielleicht nur eine 
hello Varietiit von ihr. 

Chodscha-Kala, 9. 5. 86. 
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Zon. Margarithae var. nov. Aiu/elicae: Biffcrt: antennis pedi- 
busquc rufo-lrunncis, macidis chjtrorum brunneo - fuscis; corpore 
parum minorc. 

Diese schone Varietat wurdo ebenfalls iu einigem Exeraplarem 
bei Chodscha-Kala am 9. 5. 85 aufgefandeu. Zon. amacmda Men. 
muss ikr sehr ahnlich sehen, entfernt sich aber durch die 2 dunklen 
Basalglieder der Fiihler und das Fehlen der 2 kleiueren vordersten 
Punktmakeln auf den Flugeldecken. 

Zon. olienigera Heyd. {Marseuli Ball.) Turcm. (Leder). 

Zonabris cyaneovaria n. sp. Vigro-viridis aut subcyanea, griseo- 
imbescens, antennis (ducibas articulis basalibus exccptis) tarsisque 
partim brimneo-rufis aut ferrugineis, elytris laete mfis, fasciis 
tribus flexnosis, (prima frequcs, iertia rarius bimaculatim inter- 
rupta,) maculaque apicali nigro-cyaneis. Long. 14—15 mm. 

Langgestreckt, parallel, metallisch-schwarzgrun, dicht und fein 
greis behaart. Fiihler bis auf die 2 schwarzgruuen Basalglieder brannlich- 
roth, gegen die Spitze sehr wenig verdickt, den Hinterrand des Hals- 
schildes wenig iiberrageud. Kopf dicht punktirt, Schlafcn parallel, vorn 
mit eiuer Langsfurche, in der Mitte mit halbrnoudformiger, sehr kleiner, 
oft undeutlicher braunrother Makel; Mund schwarzlicher, Clypeus und 
Oberlippe glanzend, letztere sparlich punktirt. Halsschild etwas lilnger 
als breit, von der Breite des Kopfes, dicht punktirt. Zwischen der 
greisen Behaarung auf Kopf und Halsschild noch mit einzelnen lan- 
geren, aufgerichtoten schwarzen Haaren. Flilgeldecken lebhaft roth 
gefarbt, mit 3 stark gobuchteten schwarzblauen Querbinden, wovon die 
erste sehr hiiufig in 2 rundliche, oft punktformige, die letzte seltenor 
in 2 grosse, quere, oder ovale Makeln aufgelost erscheint. Der hintere 
Theil der Naht ist schmal, der Spitzenwinkel breiter, der Apical rand 
sehr schmal schwarz gesilumt. Oberseite mit sparlicher, sehr kurzer, 
leicht ubersehbarer, greiscr Behaarung. Beine schwarzgrun, die Schienen 
mit eiuem Stich in's Braune, die Tarsen heller rostbraun, besonders an 
der Wurzel jedes Gliedes. Bei dem c? ist das letzte Bauchsegment am 
Spitzenrande tief dreieckig ausgeschnitten. 

Askhabad, 28. 5. 8G. 

Zonabris Komavowiw. sp. Nigra, nitida, nigro-pubescens, capite 
dense subrugoso-punctato, antennarum articulis 6 apiealibus brunneis, 
opacis, prothorace hand transverso, antice magis angustato, dense, 
inaequaliter punctato, antice transversim depressof prope basin 
subfovcolato; elytris pallide flavis, macidis duabus ante medium, 
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macula magna antcapicali ct fascia curvata, cxius abbrcviata ct 
projoc suturam intcvrupta obscure viridi-cyancis, pilis nigris brc- 
vibus, antice longioribus parce obtcctis. Long. 9 -10 mm. 

Eiue duvch die Farbung leiclit kenntliclio Art: der Korper ist 
scliwarz, glauzend, schwarz behaart, die Apicalhalfte der Fubler ist 
dunkel rothbrauu, die Fliigeldeckeu blass strobgelb mit fiinf scliwarz- 
grlineu oder schwarzblauea Dorsalflecken. Dieso vertheileu sich wio 
folgt: zwei ruudlicbo Makeln steben vor dor Mitte, in gerader Linio, 
biovon beriibren sicb fast die inneren an der Nabt-, diebt binter der 
Mitte ein grosser gebucbteter Fleckeu, der aas der Verbindung zweier 
Makeln eutstandeu sein mag, wovon die eiue aussen tiefer binten stand 
als die innen in der Niibo der Nabt befindliche; endlicb mit einem 
grossen ruudlicben Flecken vor der Spitze, welober der Nalit sebr ge- 
nabert ist. Die Spitze der Fliigeldeckeu ist nicbt gescbwiirzt. Die 
Basis des ersten bintersten Tarsengliedes nnd die Klauen rostroth. 

Yon Sr. Excelleaz Herrn General v. Komarow in Tekke-Turk- 
menien gesammelt. 
Oenas coccinea Meu. Tacbta-basar, 9. 3. 87. 
Ctenopus rufoscuteUatus Eeitt. Dentscb. Ent. Zeit. 1888. Askbabad. 

(Leder) 

Rhynchopliora. 

Corygctus Wcisci Faust. Beum-bascb, 1. 5., Askbabad 1G.—20. 5. 86. 
Cor. cxquisitus Faust. (Leder.) 
Eusomits pilifcrus Bobem. Ak-dagb, 24. 5. 87. 
Sitones cylindricolUs Fabr. Elbirus-Kyr, 25. 3. 87. 
Clilorophanus appendiculatus j\Ien. Oestlicb vom oberen Murgab, 

15. 4. 87. 1 Ex. 
Tanymccus urbanus Gyll. Geok-tepe, 24. 3. 87. 
Tanym. ncbulosus Fiibr? Amu-darja, 7. 3.; Merw. 3. 3. 87. 
Tanymecns Fausti n. sp. Oblongus, nigcr, subopacus, subtus 

albo, supra pracsentim obscure pubesccns, pilis albis brevissimis, 
subsquamosis ct obscuris siwplicibus dcprcssis sat dense tcctus, an- 
tennis, clava cxcepta, ferrugineis; rostro brevi, lato, fere parallelo, 
obsoletissime carinato, fronte leviter convexa, dense punctulata, 
albosubsquanwsa; prothorace capite pcrparnm latiorc, leviter ob- 
longo, subtilitcr sat dense pundato, antice posticequc truncato, 
latcribus paullo ante medium rolundato; scutcllo parvo; trian- 
gulari, albosnbsquamoso; elytris thorace latioribus, clongato- 
ovatis, fortitcr punctato-striatis, humeris obluso-rotundatis, postice 
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ad latera ante apiccm macula indistincta albo pubev'ulis, pedibus 
robust is parcc grisco pubescent ibus. Long. 7 mm. 

In dor Korperform dem T. palliatiis Fbr. iihulich, aber doppelt 
kleinor; ausgezeichnet darch die dunkle, einfaclie, anliegendo Bohaaruug 
dor Oborseite; mir am Kopfo, an den Seiten des Halsschildes, das 
Schildchen und jedorseits oin unbestimmter Flecken vor dor Spitze dor 
Fliigeldecken weiss bebaart; die weisso Bebaarung ist kiirzer, feiuer, 
sebuppebenartig; fernor bemerkenswertb durcli die groben Puuktstreifen 
dor Fliigeldeckeu, dereu Zwiscbenrfuime fast kielformig vorstebeu. Dor 
ganze Kafer sebwarz, nur die Fiibler sind bis auf die dunkle Keule 
rostrotb; Glied 1 dor Ftihlergeissel ist sebr wenig langer als 2; 4—7 
scliwacb quor. 

Herrn J. Faust in Libau gewidmet, der diese Art ebenfalls als 
eine neue Art agnoscirte. 

Askbabad, nur in 1 Ex. von Leder aufgefunden. 

Esamus albilaterus Faust. Murgab, am oboren, 15. 4. 87. 1 Ex. 

JEsamus cylindricollis n. sp. Dem E. Mniszcchi Hocb. vom 
Araxes zum Verwecbsoln abnlicb, aber ein wenig grosser (10 —12 mm), 
oben mebr braungelb, unten holler weiss beschuppt, die Piibler etwas 
langer, Glied 1 und 2 der Geissel gestreckter, von gleicher Lange, 
der Halsschild ist langer als breit, cylindrisch, das Schildchen 
kurz dreieckig, (dort langgestreckt, fast parallel, erst am Ende 
zugespitzt); Flugeldecken deutlich gestreift, zwischen der Beschuppung 
mit deutlicheren, auliegendeu Harchen besetzt; die Spitze in eine 
ziemlich lange Mucrone ausgezogeu. Manchmal ist die belle Beschuppung 
der Unterseito blass grlinlich; die Gegend des Schildchens ist ge- 
wohnlich hell gefiirbt. 

Entfernt sich von E. notJius Faust ausser andoren Merkmalen 
durch die Fublergeisselbildung, woselbst bei nothiis das zweito Glied 
fast um die Halfte kiirzer ist als das ersto. 

Sary-jasy, 30. 3.; Karybend, 12. 5. 87. 

Lcucochromus imperialis Zoubk. Yom Herrn General v. Komarow zahl- 
roich bei Askbabad gesammelt. 

Lcucochromus pudicus Me'n. Von Lodor ebenda aufgefunden. 

Bothynoderes mclancholicus v. sabfuscus Fst. Perovalnaja, 10. 4.; 
und an dor Atrekmiiudung 31. 4., Elotan, 25. 3. 87. 

Bothyn. melanch. v. innocuus Fst. Askbabad, 16. —20. 5. 8G. 
Bothyn. carinifer Scbonh. Gook-tope, in dor Morw-Oase, 24. 3. 87. 
Bothyn. cmxius Gyll. Hassan-Kuli, 2G. 4. 86. 

Verbandl. d. natnrf. Vereines in Brunn. XXVII. Bd. 3 
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Bothyn. punctiventris Germ. v. halopliilas Schonli. 12.—15. 5.; 15. 
bis 2G. G. 87, um Askhabad. 

Bothyn. Iciicophaem Men. Askhabad. (Leder.) 
Chromonotus confluens Fisch. Bagyr, 2. 4. 86. 
Stephanophorus Fischeri Fabr. Perewalnaja, 10. 4.; Bely-bugor, 27. 4.; 

Chodscha-Kala, 9. 5.; Askliabad, 21. G. 86. 
Conorhynclms strabus Gyll. la gauz Turkmenien haufig. 
Conorh. Faldermanni Schb. Beum-bascb, 1. 5. 86. 
Conorh. hololeucus Pall. Am obereu Murgab, 15. 4. 87. 
Clcomis sulcirostris Liu. Askhabad, 25. 6. 87. 
Isomems astrabadensis Faust. 26.-29. 3. Askbabad; Atrekmundung, 

31. 4. 86. 
Xanthoclielus nomas Pall. Askbabad, 16.—20. 5.; 11. 7. 86. 
Lixas brevirostris Bob. Utsch-adshi, 16. 3. 87. 1 Ex. 
Lixus circiimcinctus Boh. Bergwiiste am obereu Murgab, 15. 4. 87. 

L. turTiCstaniciis Fst. scheiut mir von dieser Art kaum specifisch 
verschiedeu. 

Lixus cardui Oliv. Germab, 22.—25. 5. 86. 

TAxus tuvanicus n. sp. In der Korperform dem L. fiircatus 
Oliv., inops Boh. sehr ahulich. Riissel cylindrisch, zieralich dliun, 
beim 9 so laug, beim c? etwas langer als der Halsschild, oben haut- 
artig genetzt (punktulirt) uud ziemlich deutlich puuktirt, der vordere 
Theil mit einer breiten Liingsriuno. Stiru klein, gewolbt, Augeu 
kaum vorragend. Halsschild etwas breitor als laug, an der Basis 
schmaler als die Fliigeldecken, nach vorne verengt, dicht uud sehr 
grob, fast grubig punktirt, vor dem Schildchen vertieft. Schildcheu 
versenkt. Fliigeldecken von nur miissiger Liiuge, parallel, vom letzten 
Yiertel zur Spitze stark verengt, jede hiuteu in eine kurze Mucrone 
ausgezogeu, oben mit groben Pnuktreiheu, diese an der Basis uud 
Spitze mehr streifenartig vertieft, die Zwischenriinme fast glatt, 
sehr einzeln uud sehr fein punktulirt, der dritte au der Basis etwas 
starker erhaben, der zweite daselbst mit einem gelben Tomentflecken, 
die Schulterbeule miissig vorspringend. Fiihler bis auf die duuklere 
Spitze rothbraun, Glied 2 der Geissel etwas kiirzer als 1. Kiifer 
schwarz, oben fein grau, auf den Fliigoldecken etwas fleckig behaart, 
die Seiten des Halsschildes, die Brust liiugs der Mitto (uicht abge- 
grenzt) uud je 4 Flecken auf den letzten 4 Bauchsegmeuteu dichter 
und mehr gelblich, seltener grau behaart. An den Seiten des Hals- 
schildes uud zwar auf der Unterseite dessolben befindet sich eiu 
denudirter, spiegelartiger Puukt auf heller behaartem Gruude. 
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Von Herrn J. Faust als neue Art agnoscirt. 
Turkmeiiion : Askhabad, von Leder aufgefunden. 

Larinus vitdlinus Gyll. Germab, 22.—25 5. 8G. 
Coniatus splendidulus Fbr. Sary-jasy, 31. 3. 87. 

JEphimeropiis fcnestvatus n. sp. Niger, siibtus griseo aut 
dilute flavOy supra nigro-sqiiamalatus, maculis parvis pluribus ad 
latera et elytris puncto paullo pone medium dilute sqiiamalatis, an- 
tennis tarsisquc nifo-testaceis. Long, cum rostro 6 mm. 

You Eph. geniculatus Hocb. bereits durcli die Farbung der 
Beine und durch seine Grosse zu unterscheideu. Unten blass gelb, obon 
scliwarz beschuppt, daselbst aber der EQssel zum grossten Tkeile, viele 
kleine Flecken an den Seiteu des Korpers, wovou namentlick ein Fleckeu 
an den Seiten des Halsschildes isolirt steht und bemerkenswerth erscheint, 
endlich ein Flecken auf den Fliigeldecken diclit hinter der Mitte am 
dritten Zwischenraume, blass gelb beschuppt. Fiihler dtinn und wenig 
lang. Halsscbild hochstens so lang als breit, vor der Mitte am brei- 
testen, auch der Hinterrand schmal heller bescbuppt. Schildchen hell 
beschuppt. Fliigeldecken langer als Halsschild, Kopf und Riissel zu- 
sammen, viel breiter als der Halsschild, parallel, von der Mitte zur 
Spitze verengt, die Schulteru abgeschragt, vortretend, oben mit starken, 
tief eingerissenen Streifen, letztere an den Seiten etwas feiner. Beine 
dunkel, zum grossten Theile hell beschuppt. Tarsen und Fiihler 
gelbroth. 

Askhabad, von Leder gesammelt. 

Mit dieser Art im hohen Grade verwandt und vielleicht nur 
Rassen derselben sind noch: 

JEphimeropus flaveolns n. sp. Yon der Form und Grosse des 
Yorigen, aber einfarbig hell braungelb beschuppt, die hellen Zeich- 
nungen der vorigen Art auch hier durch etwas blassere Schuppen 
angedeutet. Fiihler diinn und sowie die Tarsen rotbgelb. Halsschild 
etwas langer als breit, an den Seiten kaum gerundet. Die 
Streifen der Fliigeldecken sind weniger tief oingoschnitten. 

Askhabad. (Leder.) 

TEphiineropus syriacus n. sp. Etwas grosser als die vorigen 
(cum rostro 8 mm), von gleicher Form, Fliigeldecken etwas breiter, 
hinten stumpfer, Halsschild etwas breiter als lang, Oberseite schmutzig 
braun beschuppt, die hellen Flecken wio dort gestellt und wie die 
Unterseite schmutzig weiss. Die Fiihler sind bei dieser Art, namentlich 
der Schaft gegen die Spitze dicker. 

3* 
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Syrien. lu meiner Sammlung. Auch von Herrn J. Faust als 
neue Art agnoscirt. 
Echinooiauus Sicvcrsi Fiiust. Eiu grosses Stuck von Askliabad, das 

wahrschoiulicli zu dieser Art gehort. 
Echhiocncniiis siibcylindvicus u. sp. Elongatus, subcylin- 

dricus, niger, supra dense ochraceo, subtus griseo-sq^iiamosus, pilis 
brevissimis adpvessis sparsim obsitus; rostro elongato, panm cur- 
vato, ferrugineo j prothorace transverso, coleopteris angustiore, late- 
ribus subrecto, levissime rotundato, lineis tribus indistinctis longi- 
tudinalibus pallide squamulatis; elytris thorace fere qiiadnqjlo 
longioribus, fere parallelis, supra subdepressis, siibtiliter striatis, 
hnmeris subprodactis; pedibus medioeribus, antennis tarsisqiie 
rufotestaceis aut ferrugineis. Long. S'S mm. (rost. excl.) 

Ausgezeicbnet durch die lauggestreckte cylindrische Gestalt, dem 
Lyprus cylindrus almlich; zuniiclist mit Echin. volgcnsis Fst. und 
Sieversi Fst verwaudt, von beiden jcdock schon durch den transver- 
salen Halsschild abweiclieud, welcher weniger geruudet ist als bei den 
Arten aus der pugnax- und coft/ksus-Gruppe und in der Breite den 
Fliigeldecken wesentlick nachsteht. Beschuppung dicbt, bell gelbbraun, 
etwas, jedocb undeutlick marmorirt, obne prononcirter Makel, Eussel 
langer als der Halsschild, jederseits mit 1—2 Streifen. 

Askhabad (Leder). Yon Herrn J. Faust ebenfalls als eine neue 
Species agnoscirt. 
Arthrostenus cinereus Boh. Tekke-Turkm. (Leder.) 
Bagous n. sp. prope eaucasicus Frt. Ein einzelnes Stiick von Askhabad. 

(Leder.) 
Tychus sp. prope Morawitzi Becker, ein einzelnes Stiick von Tscherwach. 
Nanophyes minutissimus Tourn. Tscherwach ; Islim-tschesme, 24. 4. 87. 
Coeliodes eardui Hrbst. Chodscha-kala, 9. 5. 86. 
JBaris sulcata Bohem. Ghodscha-kala, 9. 5. 86. 
Baris lorieata Bohem. Karybend, 12. 5.; Artschman, 1. 6. 87. 
Baris sp. Eine matt schwarze Art, in einem einzelnen Stiicke aus 

Sary-jasy, 1. 4. 87. 
Apion sp. Ein einzelnes Stiick, mit fulvirostre verwandt, von Agamed, 

13. 3. 87. 
Cvyjptxirgus filiiin n. sp. Tennis, elongatus, cylindrieus, sub- 

opacus, dense fulvopuberulus, pube haud dcpressa, subtili sat dense 
tecta et pilis longioribus magis ereetis intermixtis; dilute brunneus, 
subtus fuseus, antennis pedibiisque pallide testaecis; eapite parvo, 
antennis brevibus, fanieulo subbiartieulato, elava ovali, vix anulata; 
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jirothorace latitudine parum longiore, sub}) avail do, coleopteris hand 
angustiore, angulis rotundatis, supra parce siibtilissimc aequali- 
tcrqiie imnctulatoy basi hand marginata; ehjtris thorace fere duplo 
longitudini, parallelis, apice conjuncthn rotundatis, supra sat dense 
sabtilissime subseriatim punelatis, hand striatis, tibiis extus for- 
titer denscqiie denticulatis. Long. 1*5 mm. 

Von alien bekannteu Arten durch seine Liiuge, doppelte, dichte, 
nicht anliegende Behaarung, langen Halsschild und nicht gestreifte? 
sondern nur annahernd in Reihen gestellte Punktirung der Fliigeldecken 
abweicliend. 

Utsch-adsclii, zwischen Morv nnd dem Amu-darja, 16. 3. 87. 
Spermopliagus cardui Boh. Tscherwach. 
Mylabris olivaeea Germ. Tachta-basar, 8. 4. 87. 

Longicornia. 

Clytus Faldermanni Fald. Askhabad, 15. 6. 87. 
Plocederes seapularis Fisch. Islim-tscherme, 24. 4. 87. Auf Ferula 

foetidissima Rgl. 
Agapanthia Dahli Richter. (Gyllenhali Gnglb.^) Tschuli, 26. 5. 86. 

Chrysomelidae, Cocinellidae. 

Lema melanopa L. Askhabad, 16.-28. 5. 86. 
Labidostomis asiatica Fald. Chodscha-kala, 11. 5. 86. 
Labidostomis laeida Germ. Agamed, 13. 4. 87. Murgab, Juni b6. 
Tituboea macropus 111. Askhabad, 16.—28. 5. 86. 
Clythra maeulifrons Zoubk. Askhabad, 16. - 28. 5. 86. 
Cryptoeephalus rubi Men. 1 Ex. 9. 5. 86: Chodscha-kala. 

Anidania nov. gen. 
Mit Adoxius Kirby in der Korperform sehr ubereinstimmend, aber 

abweichend durch einfache, nur an der Basis mit einem Zahnchen ver- 
sehene Klauen, das grosse Prosternum, welches langer als breit ist und 
die nicht ^gliedrigen, sondern nur llgliedrigen Fiihler. An den letz- 
teren ist das lotzte Glied einfach und nicht mit einem deutlichen abge- 
schnurten Anhange. Ferner ist der Clypeus ah dor Spitze dreieckig aus- 
geschnitten, die Mandibeln sind starker, die Episternen der Hinterbrust 
sind breit und parallel, bei Adoxius schmaler und nach hinten stark 
verengt, zugespitzt. Dor Halsschild ist vorne und an der Basis gorado 
abgestutzt, an der letzteren kraftig gerandet. 
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Anidania vubripes n. sp. Nigra, nitidula, subglabra, anten- 
narum articidis septem, ore, protlwracis marghie antice pedibusqiie 
obscure rubris, capite magno cum oculis prothorace latitucline, 
fronte parce, lateribus magis dense subtilitcr punctato; thorace 
hand transvcrso, angusto, dense punctulato, basi fortiter marginato, 
lateribus rotundato, immarginato; scut ell o magno, lato) subquadrato, 
impundato; ehjtris latis, thorace valde latioribus, pygidio partim 
obtegentibus, obsolete vix perspicue ahitaceis, minus dense inaeqiia- 
liter subtilitctqiie, apicc obsolete punctatis, punctis vix seriatis, 
stria suturali postice semsim impressa, callo Jiumerali valde ele- 
vato, antennarum articulis quinque nltimis perparum latioribus, 
subaequalibus, penultimis quatuor latitudine vix longioribus. 
Long. 4'5—6 mm. 

Manclimal siud die Scheukel aagedunkelt. 
Askhabad, 28. 5. 86 ; Kuugruili, 26. 4. 87. 

Adoxinia nov. gen. 

Korperform zwischen Adoxus und Pseudocolaspis die Mitte haltend. 
Kopf geneigt, sammt den runden, vortreteuden Augen kaum ganz so 
breit als der Halsschild. Fiihler llgliederig, die letzten 5 Glieder nur 
wenig dicker, das letzte Glied mit abgeschnurter Spitze. Clypeus aus- 
gerandet. Oberlippe quer. Mandibeln robust. Halsschild wenig breiter als 
eine Fliigeldecke, ziemlich kugelig, an den Seiten obne Rand, aucb am 
Yorderrande obne Trenuuugswinkel zwischen den Epipleureu; Basis sehr 
fein erhaben gerandet. Prosternum breit, ziemlich flach, so lang als 
breit. Schildchen fast quadratisch. Flugeldecken nur die Spitze des 
Pygidiums unbedeckt lassend, breit, mit vortreteuden Schulterbeuleu, 
hinten augedeutetem Nahtstreifen. Oberseite irregular punktirt und mit 
aufsteheudeu Borstchen nicht dicht besetzt. Hinterbrust mit breiten, 
parallelen Episternen. Scheukel mit einem dtinuen, aber ziemlich langem 
Zahncheu. Schienen eiufach, die 4 hinteren ausson au der Spitze schwach 
zahnformig erweitert, vor derselbeu nicht ausgeraudot. Klauen schlank, 
durchaus einfach gebildet. 

Nach Lefevre's Eumolpidarum hucusque coguitarum Catalogus 
(Bruxelles 1885) kame diese Gattuug zu den Psilopyritcn zu stellen, 
welcho zur Zeit nur aus einer Gattuug: Spilopyra Baly bestaud, von 
der sich vorliegende durch kugeligen Halsschild, gezahnte Schonkel etc. 
unterscheidet. 
Adoxinia spinipes n. sp. Nigra, nitida, aenco-micans, parce 

brevissime fulvo-pubescens, ore, antennarum articulis septan basalibus 



39 

tarsisque rufo-testaccis, capite crebre punctato, linea media brcri, 
tcniiHsinia instniato; prothorace crebre punctato, hand transveno, 
subgloboso, antice perparnm magis angustato, ante basin parum 
constrido, antice transversim depresso; scntello sat magno, antice 
punctato; clylris Jatis, thorace duplo longioribas, apice conjnnctim 
rotundatis, setis brevibus albidis subseriatis minus dense obtectis, 
supra irregulariter pundatis, punctis apicem versus subtilioribus, 
collo JiumeraJi magno, oblique prominulo, femoribus acute itniden- 
tatisy tibiis anticis brunneis. Long. G mm. 

Tokko-Turkmenien (Leder). 

Apliilenia Weise*) nov. gen. Corpus subtiliter breviterque pi- 
losum. Antennae tenues, articuJo secundo parvo, caeteris elongatis. 
Prothorax transversus, lateribas marginatus. Scutelhm postice ro- 
tandatum. Elytra apice communiter rotundata, striato-pundata, 
striis per paria approximatis. Episternum protlwracis margine 
antico interno piano et a margine antico prosterni Jiaud separato. 
Tibiae posteriores emarginatae; tarsi angasti, articulo tertio pro- 
funde inciso, lobis elongatis, articulo quarto praecedentibus simul 
sumtis longitudine aequali, unguiculis medio leviter incisis. 

Auf den erston Anblick mehr eiuem Galeruciden als Eumolpiden 
ahnlich, habituell mid nach der Fiirbung etwas an Endocephalus 
bigatus erinnernd, kleiner, flaclier und woniger glilnzend als dieser; 
nach den angegebenen Merkmalen jedoch am nachsten mit Tomyris 
Chap, verwandt; von dieser dnrch das breite Prosternum, punktirt- 
gestreifte nnd am Ende stark versclimalerte, fast etwas ansgezogeue 9 
Fliigeldeckeu, kurzere Fuhler, kieinere Augen, das anders gebaute 
Schildchen, ein langes Klaueuglied etc. betrachtlich abweichend. 

Korper ohne Metallfarbe, massig dicht, mit feiuen nnd kurzeu, 
etwas aufgerichteten Haaren besetzt. Kopf stark geneigt, Augen oval, 
wenig gewolbt, dreieckig ausgerandet, Stirn ziemlich breit, fast ebon, 
mit einer Mittelrinne, Mandibeln breit. Fiihler so lang als der halbe 
Korper, beim c? langer, das erste und zweite Glied etwas verdickt, 
letzteres kurz, die ubrigen kurz, nngefilbr 3 bis 4mal so lang als 
breit. Halsscbild ziemlich stark qneruber gewolbt und in der vorderen 
Hillfte etwas zusammengedruckt, um Vs breiter als lang, an den Seiten 
gerundot, mit scharfer Randleiste, alle Ecken scharf, ausgezogen, 
Schildchen lang, hinten abgerundet. Flugeldeckon an der Basis stark 
heraustretend, mit holier Schulterbeule, dahinter eine Spur znsammen- 

*) Studirt und beschrieben von Julius Weise in Berlin. 
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gearikkt, sodann wenig erweitert, im letzten Viertel verougt, mit reclit- 
wiukeliger Nahtecke. Epiplouron selir schtnal, fast gloioh breit, eiu 
Stuck vor der Spitze endigend. Prosternum fast so breit als die Hufton, 
oline Fuhlerrinneu am Vorderraude. Mesosternum ziemlich qaadratisch. 
Erster Bauclmng fast so laug als die drei folgenden zusaramen. Beine 
mit spindelformigen Schenkeln, scblaukeu Scliieueu, von denen die vier 
hinteren vor der Spitze bogenformig ausgeraudet sind, und schlanken 
Tarsen. Hievon besteht das dritte Giied aus zwei schmalen Lappen, 
zwischen denen das Klauenglied, welches so lauge ist als die iibrigen 
Glieder zusammen, artikulirt. Die Klauen sind fein und lang, diver- 
girend, in der Mitte eingekerbt. Das Manuchen ist an der schlankeren 
Stirn und den gewolbteren Augen zu erkennen. 

Ajyhilenia interrnj)ta JVeise*) n. sp. Oblonga, convexiuscula, 
sordidc brnnnco-testacea, subtiliter grisco-pilosa, sabopaca, antennis 
apicem versus phis mimisve infuscatis, mandibulis, pleuris mcso- 
et mctasterni, scutello, sutura, pundo Jiumerali, striisqiic binis 
longitadinalibus in singulo elytra nigris, saepe ctiam macula ver- 
ticis maculis 2 vel d prothoracis, his transversim digestis, piceis 
aut nigris. Capite prothorace scutclloque creberrime punctatis, chjtris 
striis lOpunctatis, per paria approxhnatis, interstitiis crebre punc¬ 
tatis angustioribus leviter convcxis. Long. 5—0*5 mm. 

Tekke-Turkmen. (Reitter), Turkestan (Semenow). 
Die Punktstreifen der Fliigeldecken sind nicht besonders deutlidi 

ausgepragt, oft treten sie aus der dichten, ungloichmassigen Punktirung 
nur dadurch hervor, dass sie die 5 schmalen, gewolbten Zvvischenstreifen 
von der breiteren und flachen absetzen. Der erste schmale Zwischenstreif 
liegt neben dem Schildchen, erreicht vor dem ersten Viertel der Lange 
die Naht und setzt sich nun, nur aussen von einer Punktreihe begrenzt, 
als Nahtstreifen fort, die iibrigen vier sind nicht abgekurzt, hell gefarbt. 
Dor zweite breite Zwischenstreif ist bald hinter der Basis bis znm Endo 
des ersten Viertels, zuweilen auch noch hinter der Mitte schwarz gefarbt, 
der dritte ein Stuck vor der Mitte bis auf don Abfall zur Spitze; dor 
Punkt auf der Schulter ist klein, langlich. 

(Von dieser Art kommt noch vor eino bis auf die schwarzen 
Augen einfarbige Varietat, die ich Aph. interntpta, var. unicolor Reitt. 
benonne.) 

Ax>liilenia ovnata n. sp. Sat lata, convexiuscula, ferruginco- 
rub/a, sabtilissime grisco pilosa, subopacay antennis elongatis 

*) Studirt und beschrieben von Julius Weise in Berlin. 
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cifliccm versus plus minusve infuscatis, mandibulis apice, oculisr 

elytrorum intcrstiisque aUernis subcostatis partim nigris, his 
fasciis duabus lobatis, prima ante medium altera apicali flavis. 
Capite thoraceque densissime punctatis, elytris inaequaliter punctato- 
sulcatis, sulcis apice evanescentibus, interstitiis alternatim magis 
elevatis, subcostatis, interstitio secundo antice et basi anguste flavis. 
Long. 7*3 mm. 

Grosser und breiter als die vorige Art, etwas langer, nicht ganz 
anliegend beliaart, hell rostrotb, die langen Fiihler gegen die Spitze 
gebraunt. Kopf sammt den grossen Augen so breit als der Halsschild 
und wie dieser ausserst gedrangt punktirt, auf dem letzteren mit nn- 
deutlicber, scbmaler, erbabenerer, meist unpunktirter Mittellinie. Hals¬ 
schild breiter als lang, wenig breiter als eine Flugeldecke. Schildchen 
an der Spitze abgerimdet. Flugeldecken mit 2 gebuchteten, br^iten, 
hell gelben Querbinden, die eine vor der Mitte stehend, die andere an 
der Spitze gelegen. Die erstere wird durch die rostrothe Naht unter- 
brochen. Ferner ist der Basalraud, dann der erste Zwischenraum an der 
Naht vorne gelb gefarbt und mit der vorderen Binde innen zusammen- 
hangend. Auch steht ein kleiner gelber Fleck auf rostrothem Grunde, 
am 7. Zwischenraum hinter der Mitte. Die dicht und stark, etwas run- 
zelig punktirten Streifen sind furchenartig vertieft, aber nicht ganz 
regelmiissig und erloschen vor der Spitze. Die Zwischenraume sind, 
namentlich die abwechselnden, leistenartig erhaben und letztere auf 
rothem Grunde linienformig geschwarzt. Die Schulterbeule steht stark 
vor und ist rostroth. Unterseite und Beine rostroth, die Tarsen heller. 

Tekke-Turkmeuien. (v. Komarow, Nr. 42.) 
Chrysochares asiatica Pall. Ganz grun metallisch. Chr. aenea Ball.? 

Germab, 21.—25. 5. 86; Ruchnabad, 3. 5. 87. 
Colaspidema Hoefti Men. Chodscha-Kala, 9. 5. 86. 
Chrysomela circumducta Men. (non Suffr.) Chodscha-kala, 9. 5.; Germab 

im Kopet-dagh, 6. 3. 86; Sary-jasy, 1 4. 87. 
Chrysom. lurida L. Chodscha-kala, 9.—11. 5. 86. 
Chrysom. hircana Weise. Askhabad, 28. 5. 86. 
Chrysom. menthastri Suffr. Artschman, 1. 6. 87. 
Chrysom. violacea Goeze var. Askhabad, 2. 4. 86. 

^ Chvysoiuelci tuvcinicci n. sp. Obscure violacea, unicolor, niti- 
dula; oblonga, convexa, subaptera, prothorace transverso, coleopteris 
angustiore longitudine haud duplo breviore, sxibtiliter punctato, la- 
teribus subrechs late marginatis, callo laterali elevato, punctulato, 
scutello triangularly impunctato; elytris oblongo-subovatis, sat dense 
Verbandl. d. naturf. Vereines in Briinn. XXVII. Bd. 4 
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mediocriter subseriatim punctatis, punctura mbacqaali, interstitiis 
indistinctis; episternis metathoracis fortiter uniseriatim punctatis. 
Long. 10 mm. 

In Form, Farbung und Grosse der Chrysom. grata sehr ahnlich, 
aber etwas dunkler gefarbt, der Halssckild an den Seiten mebr gleich- 
breit, vorne weniger verengt, und hauptsachlich viel schmaler als die 
Flugeldecken, das Scbildcben ist kiirzer und die Flugeldecken baben 
nicht die paarweise genaherten groberen Punktreihen auf der Scheibe; 
ein Nahtstriefen ist nur an der Spitze vorhanden. Auch scheint mir 
diese Art nur sehr unvollkommen geflugelt zu sein. Scheint am besten 
bei grata zu stehen. 

Tekke-Turkmenien (v. Komarow.) Yon Weise ebenfalls als neue 
Art agnoscirt. 
Melasoma jpopidi L. Askhabad, 26. 5. 86. 
Entomoscelis Adonidis Pall. Bagyr, 31. 3.;. Chodscha-kala, 11. 5.; 

Askhabad, 21. 6. 86. 
Lochmaea crataegi Forst. Chodscha-kala, 9. 5. 86. 
Diorhabda joersica Fid. Ebendaher. 
Luperus amoenus Flderm. Chodscha-kala, 11. 5. 86. 
Haltica sp. Eine mit oleracea L. verwandte blaue Art, die noch naher 

zu untersuchen ist. Elotani, 25. 3.; Sary-jasy, 1. 4. 87; Chodscha- 
kala, 11. 5. 86. 

Epitrix intermedia Foudr. Chodscha-kala, 9. 5. 86. 
Phyllotreta cntciferae Goetze. Askhabad, 22. 6. 86. 
Longitarsus melanocephalas Deg. Askhabad, 20. 6. 86. 
Choetocnema conducta Motsch. Tscherwach, 1887. 
Fsylliodes cyanoptera 111. Chodscha-kala, 9. 5. 86. 
Psyll. cupreata Dft. Ebendaher. 
Cassida ll-notata Gebl. Bagyr, 31. 3.; in einer Schlucht des Kopet- 

dagh, 2. 4. 86. 
Cassida siibevosa Weise*) n. sp. Oblonga, testacea1 supra setulis 

albidis brevissimis subclavatis obsita, prothorace obsoletissime rugu- 
loso-pimctato, angulis posticis rotundatis, scutello hand punctato; 
elytris margine basali crenulato nigro, minus profunde punctatis, 
costis 3 angustatis fortiter elevatis instructis, costis hie illie sub- 
nodosiSj inter se et cum sutura ramulis nonnullis transversis sab- 
convexis. Long, fere 6 mm. 

Durch Bau und Sculptur der Gass. atrata sehr ahnlich, wenig 
schlanker als dieselbe, namentlich das Halsschild schmaler; durch die 

*) Studirt und beschrieben von Julius Weise in Berlin. 
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vollig erloschene runzelige Punktirung des Halsschildes, das glatte 
Schildcheu, den wenig aufstehenden Basalrand der Flugeldecken neben 
den Hinterecken des Halsschildes, sowie die drei hohen und schmalen, 
stellenweise knotig verdickten und durch Querriegel unter sich und mit 
der Nalit verbundenen Langsrippen der Flugeldecken sicher verschieden. 
Fast einfarbig gelbbraun, ungefahr wie heller Kork, nur der gezahnelte 
Basalrand der Flugeldecken fein schwarz gesaumt und die Spitze des 
Klauengliedes an alien Beinen dunkel; die ganze Oberseite mit auf¬ 
stehenden sehr kurzen, weissen, nach der Spitze verdickten Borstchen 
besetzt, welche besonders an den Randern und auf den Langsrippen 
der Flugeldecken dicht stehen, oft noch mit einfachen Harchen unter- 
mischt sind. Halsschild urn die Halfte langer als breit, undeutlich run- 
zelig punktirt, mit abgerundeten Hinterecken, der Discus jederseits 
durch eine starke und weite Yertiefung vom flachen Eande geschieden 
und durch einen Langseindruck vor dem Schildchen leicht unterbrochen, 
letzteres nicht punktirt. Flugeldecken wenig deutlich in unregelmassigen 
Reihen punktirt, nur iiber dem breiten, sparsam grob und tief punk- 
tirten Seitenstreifen bis zu der ausseren Langsrippe mit drei unregel¬ 
massigen Reihen. Die Naht und die Langsrippen, sowie ihre, von den 
Knoten ausgehenden kleinen Querrippen sind etwas heller als die Scheibe, 
so' dass diese wie mit feinen Korkstreifen belegt und unregelmassig, 
gitterartig zertheilt erscheint (ahnlich wie die Rinde von Tllmus cam- 
pestris var. suberosa Ehrh.), hauptsachlich auf der inneren Halfte. 

Chodscha-kala, 9. 6. 86; auch im Araxesthal von Fraulein 
Kubischtek gefunden. 
Anisosticta 19-piinctata L. v. egena Weise. Einfarbig gelb. Tscherwach. 
Bulaea Lichatschovi Hum. et var. Germab, 23. 3.; Askhabad, 28. 5. 86; 

Sary-jasy, 31. 3. 87. 
Coccinella undecimpunctata L. Perewalnaja, 10. 4. 86. 
Coccinella septempunctata L. In ganz Turkmenien haufig. 
Exochomus pubescens Kiist. Tscherwach. 2 Ex. 
Scymnus minimus Rossi. Tscherwach. 1 Ex. 
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Auf Wunsch der Herren Staatsrath Dr. G. Radde und Dr. A.Walter 
haben wir es unternommen, die auf ihren Reisen nach Turkmenien in den 
Jahren 1886 und 1887 gesammelten Hymen opt er en zu bearbeiten. 

Yon dem Standpunkte ausgehend, dass eine faunistische Arbeit nur dann 
wirklicli werthvoll ist, wenn ibr vollkommen verliisslicbe, kritische Bestimmuugen 
zu Grunde liegen, und dass solche Bestimmungen nach dem gegenwartigen 
Stande der Literatur, wo brauchbare monograpbiscbe Arbeiten und selbst gute 
Beschreibungen seltene Erscheinungen sind, aus vielen Gruppen schwer, aus 
manchen gar nicht zu erzielen sind, haben wir unsere Aufmerksamkeit haupt- 
sachlich den Aculeaten zugewendet, deren Studium uns schon seit Jahren be- 
schaftigt. Nur weil die grosse Mehrzahl der uns zugeschickten Hymenopteren 
den Aculeaten angehort und weil das Sammelgebiet in faunistischer Beziehung 
uberaus interessant ist und bisher noch so ziemlich als terra incognita gait, 
entschlossen wir uns, die Arbeit zu ubernehmen. 

Um zu beurtheilen, mit welchen Schwierigkeiten eine halbwegs gewissen- 
hafte faunistische Arbeit und die Beschreibung einzelner neuer Arten verbunden 
ist, mag folgendes Beispiel dienen. Unter den Bienen befanden sich zwei kleine, 
unscheinbare Arten aus den bisher noch nicht monographisch bearbeiteten 
Gattungen Ceratina und Nomioides. Es erwies sich zur Bestimmung dieser 
beiden Arten als nothwendig, die ganze, iiber 100 Jahre alte Literatur durch- 
zustobern, durch Vergleich mit moglichst vielen anderen Arten derselben Gattungen 
die unterscheidenden Merkmale kennen zu lernen und sie in Bezug auf ihre 
Bestandigkeit und ihren systematischen Werth zu priifen, u. s. w. Diese Arbeit 
nahm mehrere Monate in Anspruch und das nur, weil beide Gattungen nicht 
sehr reich an Arten sind. Hiitte es sich um Arten der Gattungen Megachile, 
Halictus, Prosopis u. a. gehandelt, so hatten einige Jahre kaum geniigt. In 
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welcliem Yerhaltnisse stelit nun diese Miike zu dem Erfolge — der Beschreibung 
zweier neuer Arten — der Ankiindigung, dass es nun statt 60.000 bekannten 
Hymenopterenarten 60.002 gibt, statt 50 Ceratina-Arten 51!? Ohne die genannte 
Vorarbeit hatte das Beschreiben neuer Arten nicht einmal diesen Werth, es 
hiesse einfach einem kiinftigen Monographen seine Arbeit erscliweren, und das 
gilt leidervon der grossten Mehrzalil der einzeln in faunistischen 
Publicationen bescliriebenen Arten. 

Die auf vorliegende Arbeit verwendete Zeit und Miihe hiitte vollkommen 
geniigt, um eine artenreiche Gattung monographisch zu bearbeiten. und kein 
Fachmann wird daran zweifeln, dass damit fiir die Wissenscbaft unvergleichlich 
mehr gewonnen wiire, als mit der Bearbeitung der auf einer Eeise gesammelten 
Hymenopteren. Wir wollen damit nicht sagen, derlei Arbeiten seien unniitz 
oder iiberflussig, sondern nur darlegen, dass der ricbtige Zeitpunkt fiir dieselben 
erst gekommen sein wird, wenn einmal der Wust der bisberigen Publicationen 
gesicbtet und das in den Sammlungen aufgestapelte Materiale bearbeitet ist, 
mit einem Worte, wenn einmal alle oder wenigstens die Mehrzahl der Gattungen 
monograpbisch bearbeitet sind. Dann werden die Schwierigkeiten unvergleichlich 
geringer, der Erfolg bedeutend grosser sein. 

Zum Schlusse sei erwahnt, dass die Bearbeitung der Evaniiden, Chrysi- 
diden, Yespiden und Grabwespen, mit Ausnahme der Gattungen Gorytes, 
Sphecias, Stizus und Bembex, von Fr. Kohl, der genannten Grabwespen- 
gattungen und der Bienen von Anton Handlirscli vorgenommen wurde. 

Die Bestimmung der mit * bezeichneten Bien en arten verdanken wil¬ 
der Gefalligkeit eines hervorragenden Apidologen, des Herrn Dr. Ferdinand 
Morawitz in St. Petersburg. 

Apidae. 

Saropoda biinaculata Latr. 2. 
Mana-Merw und Tschuli. IV. und Y. 1886. — Nuhur im West- 

Kopet-Dagh. l./YL 1887. 
*JEiicera clypeata Erichs. cf. 

Tachta-basar. 20./IV. 1887. 
*Tetralonia metallescens Morawitz. cf. 

Station Tscherwach und Elotani am linken Murgab-Ufer. III. 1887. 
* Tetralonia HadoszkotvsJq/i Morawitz. (f. 

Aschabad. ll./YIII. 1886. — Pul-i-chatun. 28./IV. 1887. 
Tetralonia albo-rufa Radoszkowsky. Q. 

Am Keschowrud in Persien (Nordost-Chorasan). 30./Y. 1887. — 
Nan-Serachs. 2./V. 1887. 

Tetralonia spectabills Morawitz. Q. 
Station Tscherwach am linken Murgab-Ufer. III. 1887. 

Xylocopa valga Gerstiicker. 
Nuhur im West-Kopet-Dagh. I./YI. 1887. — Tschuli. V. 1886. 
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Ceratina nigra Handlirsell n. sp. cf. 
Station Tscherwach am linken Murgab-Ufer. III. 1887. 
A mm. Kopf etwas breiter und kurzer als bei Ceratina bispinosa 

Handlirsch,1) der Scheitel entschieden niedriger. Schlafen schmal, von der 
Seite gesehen ungefabr balb so breit als die Facettaugen, deren Innenrander 
nicbt ausgebucbtet und gegen den Clipeus deutlicb convergent sind. 

Die Ocellen steben in einem fast recbtwinkeligen Dreiecke, dessen Basis 
entschieden kleiner ist als die Entfernung der seitlicben Ocellen von den 
Facettenaugen. 

Die Fiihler sind in deutlicb en, grossen Vertiefungen inserirt und vom 
oberen Rande des Clipeus so weit entfernt als von den Facettenaugen, entschieden 
weniger weit als von einander. Der Raum zwiscben den beiden Fiihlergruben 
ist durch eine feine Langsstrieme getheilt. Wangen ausserst scbwacb entwickelt. 
Clipeus gut begrenzt, von der Form eines verkebrten T, am Vorderrande in der 
Mitte ausserst scbwacb ausgebucbtet. Von Vorne geseben ragt der ganze untere, 
quergestellte Tlieil des Clipeus vor die Augen vor. Oberlippe an der Basis mit 
einem deutlicb eingedriickten Griibchen. 

Der Fuhlerschaft ist diinn und betragt ungefabr ein Drittel der Lange 
der massig stark keulenformigen Geissel. 

Thorax oben flach; das Mittelsegment hinten steil abfallend, obne deutlicb 
entwickeltes Mittelfeld. 

Fliigel vollkommen glasshell mit braunem Geiider. Die beiden Discoidal- 
queradern miinden in die nach oben gleich stark verschmalerten Cubitalzellen 
2 und 3 ungefabr am Ende des zweiten Drittels ihrer Basis. Die Schulter- 
querader liegt etwas vor dem Ursprunge der Medialader. 

Beine kurz und kraftig; die Schenkel, besonders die binteren, fast winkelig 
verbreitert, aber obne behaarte Scheibe, wie sie bei albilabris auftritt. Mittel- 
schienen mit bochst undeutlichen Dornchen an der Aussenkante, Hinterschienen 
gegen das Ende zu nach unten erweitert und mit einem Haarbiischel versehen. 

Hinterleib dick und kurz, sein 1. Segment ungemein kurz und fast nur 
aus dem nach vorne abschiissigen Theile bestehend, der in der Mitte der Lange 
nach deutlicb eingedriickt ist. 6. Dorsalsegment einfach, ohne Langskiel, das 7. 

1) Ceratina bispinosa Handlirsch n. sp. (^. 
5 mm. In Bezug auf die Gestalt der Ceratina nigra ungemein alinlicli. Kopf etwas langer, 

die Fuhler starker keulenformig. Das 1. Segment ist entschieden langer und hat eine gut ent- 
wiclcelte Ruckenflache. Beim 7. Dorsalsegraente (Taf. VII, Fig. 7) sind die Spitzen einander mehr 
genahert als bei der kleineren nigra. Die Schulterquerader der Vorderfliigel liegt etwas hinter dem 
Ursprunge der Medialader. Beine wie bei nigra. 

Gesicht ziemlich reichlich mit deutlichen, scharf ausgepragten Punkten bedeckt. Bander 
des Dorsulums, Schildchen und Metanotum fein und dicht, die Mitte des Dorsulums sehr sparlich 
und grober punktirt. Hinterleib mit ganz ahnlicher Sculptur wie bei nigra. 

Die Farbung stimmt ganz mit dor dor genannten Art iiberein, die Behaarung ist aber ent¬ 
schieden sparlicher. 

Ich boschroibo diese Art nach einem Exemplaro aus Beirut in Syrien (Mus. Caesar. 
Vindobon.), um dio turkmenischo nigra besser charakterisiren zu konnon. 
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(Taf. YII, Fig. 9) kurz und mit zwei scharf abgesetzten, von einander ziemlich 
weit entfernten Spitzen versehen. Am Bauche sind nur 6 Segments sichtbar. 

Kopf hochst sparlich punktirt, nur in den Fiihlergruben etwas deutlicher. 
Thorax an den Seiten des Dorsulums und an den Brustseiten etwas grober aber 
locker punktirt, an der aussersten Basis des Mittelsegmentes rauh, an der grossen 
abschiissigen Flache aber vollkommen glatt und gliinzend. Der Hinterleib ist 
am 1. Segmente gleichfalls glatt, an den folgenden mit nach hinten immer 
grober werdenden Punkten bedeckt. 

Thorax und Hinterleib ziemlich dicht und kurz weisslich behaart, Beine 
und Hinterende reichlicher und liinger. 

Die Grundfarbe des Korpers ist schwarz ohne eine Spur von Metallglanz. 
Der ganze Clipeus mit der Oberlippe, die Schulterbeulen, Flecken an der Unter- 
seite der Vorderschenkel und an der Aussenseite aller Schienen, sowie die Basis 
des hinteren Metatarsus gelblichweiss. Fiihler braunroth, gegen das Ende dunkler, 
Beine dunkel braunroth mit lichteren Tarsen. 

Diese Art ist von der gleichfalls nicht metallisch gefarbten Ceratina 
dlbilabris an dem zweispitzigen Endsegmente und an dem Mangel der behaarten 
Scheibe der Hinterschenkel, sowie an der viel geringeren Grosse zu unterscheiden. 
Die gleichfalls nicht metallisch gefarbte Ceratina parvula Smith ist hochst 
ungeniigend nach einem weiblichen Exemplare beschrieben und gehort vielleicht 
gar nicht in diese Gattung. Audi die bisher noch kaum bekannte, schwarze 
Ceratina pygmaea Lichtenstein ist mir nur im weiblichen Geschlechte be- 
kannt, aber sicher von nigra verschieden; sie ist viel kleiner und hat nach unten 
fast divergente Augen (bei Ceratina herrscht in dieser Beziehung zwischen 
und 9 kaum eine Differenz). 

Am nachsten verwandt ist Ceratina nigra entschieden mit bispinosa 
aus Beirut. 

Zur Untersuchung lagen mir zwei Exemplare vor. 
Andrena fanehris Panz. cT, 9- 

Tschuli. 19.—28./V. 1886. 
Andrena thorncica Fabr. cf, 9- 

Tschuli. 19.—28./V. 188G. 
Andrena Lepeletieri Lucas. Q. 

Die Form mit ganz schwarzem Korper aus Hodschakala (9./V. 188G). 
— Ein Exemplar aus Tschuli (V. 188G) ist mit Ausnahme der Endriinder der 
Hinterleibsringe durchaus licht rothbraun. 
* Andrena inllpes Fabr. cT, 9- 

Tscherwach, Gok-tepe und Elotani am Murgab. 24. und 
25./IIL 1887. 

Die Exemplare weichen von der normalen Form wesentlich durch die 
geringere Grosse, die am Rande auffallend blassen, dunklen Fliigel, die licht- 
graue Behaarung auf dem Kopfe, dem oberen Theile des Thorax und den Hinter- 
randern der 2., 3. und 4. Dorsalplatte ab. 
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*Andrcna imrvula Kirby. Q. 
Taclita-basar am Murgab. 8—19./IV. 1887. 

Andrcna aulica Morawitz. $. 
Tschuli. Y. 1886. 

Andrcna virescens Morawitz. cf. 
Gock-tepe in der Merw-Oase. 24./IIL 1887. 

Andrcna extricata Smith. 9- 
Tschuli. Y. 1886. — Tachta-basar am Murgab. IY. 1887. — Am 

Keschowrud in Persien (Nordost-Chorasan). 30./V. 1887. 
Ilalictiis quadricinctus Fabr. Q. 

Tschuli. 19.—28./Y. 1886. — Zwischen Karry-bent und Dschur- 
tschuli. 31./Y. 1886. — Zwischen Akrabat und Kungruily. 
26./IY. 1887. 

Halictus fulvipes Germ, c?, Q. 
Tschuli. Y. 1886. — Nuhur im West-Kopet-Dagh. l./VI. 1887. 

Halictus minor Morawitz. Q. 
Aschabad. 28./Y. 1886. — Station Tscherwach am linken Murgab- 

Ufer. — Gok-tepe in der Merw-Oase. 24./nL 1887. 
Halictus scutcllaris Morawitz. Q. 

Tachta-basar am Murgab. 8.—19./IV. 1887. 
Halictus albitarsis Morawitz. 9- 

Gelentscheschme in der Bergwiiste ostlich vom oberen Murgab. 
14./IV. 1887. — Gok-tepe in der Merw-Oase. 24./III. 1887. 

Halictus paiiQcilhis Schenck. 9- 
Tachta-basar am Murgab. 8.—19./IV. 1887. 

Ilalictiis nasica Morawitz. 9- 
Aschabad. 24./YII. 1886. — Nan-Serachs. 2./V. 1887. — Am Ke¬ 

schowrud in Persien (Nordost-Chorasan). 30./Y. 1887. 
Halictus rhynchitcs Morawitz. 9^ 

Aghar- und Adam-elan. 27./IV. 1887. 
Halictus croceipes Morawitz. 9- 

Gok-tepe in der Merw-Oase. 24./III. 1887. 
Halictus Sogdianus Morawitz. 9- 

Zwischen Akrabat und Kungruily. 26./IV. 1887. 
Halictus aprilinus Morawitz. 9- 

Zwischen Akrabat und Kungruily. 26./1V. 1887. — Station Tscher¬ 
wach am linken Murgab-Ufer. 

Halictus dcscrtorum Morawitz. 9- 
Tachta-basar. 20./IV. 1887. 

Halictus fuscicollis Morawitz. 9- 
Station Tscherwach am linken Murgab-Ufer. 

Nomia diversipes Latr. 
Aschabad. 28./V. 1886. — Tschuli. V. 1886. — Tachta-basar. 

20./IV. 1887. 
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Nomia fcmoralis Pall. cT. 
Am Keschowrud in Persien (Nordost-Chorasan). 30./V. 1887. 

Nomioidcs variegata Olivier. 
Gok-tepe in der Merw-Oase. 24./in. 1887. 

Nomioides jmlverosa Handlirscli n. sp.1) Q. 
Aus der Bergwiiste ostlich vom oberen Murgab, an der afghanischen 

Grenze. 14./1V. 1887. Aus Pul-i-chatun. 28./IV. 1887. 
3-5 mm. Kopf (Taf. VII, Fig. 8) etwas langer als breit, Augen scbwach 

gebuchtet, nacb unten wenig convergent. Die Grenzen des deutlicb vorragenden 
Clipeus und die vom Clipeus zu der Insertion der Fiihler ziebenden Fureben 
kaum zu bemerken. Die Ocellen steben am Scheitel. 

Das Mittelfeld des Medialsegmentes ist kabl und daber sebr deutlicb 
sicbtbar, grober gerunzelt als bei variegata 01 iv., pulchella Scbenck und 
fallax Handl. Auf der iibrigen Flacbe des Thorax ist die Sculptur durcb sebr 
dicbte, anliegende, gelblicbweisse Bebaarung verdeckt, ebenso am Kopfe. 

Beine und Endsegmente weisslich bebaart. 
Endrander der Hinterleibssegmente nicbt wulstaitig verdickt. 
1m Gegensatze zu den meisten anderen Arten der Gattung Nomioides 

feblt bei Nomioides pulverosa die metalliscb griine oder blaue Farbe dem 
Korper vollkommen. Icb kenne nur nocb eine in Egypten einbeimiscbe Art, 
Nomioides rotundiceps Handl., die in Bezug auf den Mangel des Metall- 
glanzes mit pulverosa ubereinstimmt. 

Die gelbliclie Farbe erstreckt sicb auf den unteren Tbeil des Gesicbtes 
bis zur Fiiblerinsertion und reicbt an den inneren Augenriindern fast bis zur 
Spitze der Augen. Aucb die untere Halfte der Scblafen ist gelblicb, ebenso der 
ganze Protborax, das Schildcben und das Metanotum, die Beine mit Einscbluss 
der Hiiften und der Hinterleib mit Ausnabme ausserst scbmaler brauner Binden 
in der Mitte der drei ersten Riickenplatten. 

Fiihler briiunlichgelb, an der Unterseite lichter. 
Nomioides pulverosa ist mit rotundiceps Handl. am nachsten verwandt, 

an der Form des Kopfes und der undeutlichen Begrenzung des Clipeus jedoch 
mit Sicberbeit zu erkennen. Mit alien anderen Arten ist eine Verwechslung durcb 
den Mangel des Metallglanzes und durcb das reiche Toment auf Kopf und 
Thorax ausgescblossen. 
*Megachile sericans Fonscol. Q. 

Tschuli. 19.—28./V. 1886. 
Megachile derasa Gerstacker. Q. 

Mana-Merw. 17./IV. 188G. 
Jtfegachile grisesccus Morawitz. cf. 

Mana-Merw. 17./IV. 1886. 
* Megachile argentata Fabr. £*• 

Ascbabad. 24./Vn. 1886. 

') Vergl. Verliandl. der k. k. zool.-botan. fJoscllscli. in Wien, r»d. XXXVIII, S. 401. 
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Osmift Fedtschcnkoi Morawitz. 9. 
Ascliabad. ll./YIL 1886. 

Osmia melanogaster Spinola. 9* 
Tscliuli. Y. 1886. 

Anthidlum Floventinum Latr. cf? 9- 
Tschuli. Y. 1886. — Nulmr im West-Kopet-Dagb. l./YL 1887. 

Anthidium FcdtschenUoi Morawitz. cf. 
Zwischen Karrj-bent und Dschurfcschuli. 31./Y. 1886. — Yorberge 

des Kopet-Dagh. 22./Y. 1887. 
Anthidhun oblongatum Latr. 

Tachta-basar. 20./IV. 1887. — Mor-Kala-Tschemen-i-bid (Afgha¬ 
nistan). 23./IY. 1887. 

Anthidium diadema Latr. 2. 
Tscliuli. Y. 1886. 

Sphecodes nigripennis Morawitz. 9. 
Tscliuli. V. 1886. — Pul-i-cliatun. 28./1V. 1887.— Tachta-basar. 

20./IY. 1887. — Sary-jasy am Murgab. 30./IIL—2./IV. 1887. 
Sphecodes pectovalis Morawitz. 9- 

Sary-jasy, Tachta-basar und Tscherwach am Murgab. 30./III. 
bis 19./IY. 1887. — Pul-i-chatun. 28./IY. 1887. 

Die Ausbreitung der rothen Farbe auf Kopf und Thorax ist bei den ein- 
zelnen Exemplaren sehr verschieden. Von den fiinf gesammelten Exemplaren 
hat eines Kopf und Thorax ganz schwarz, eines ganz roth, die iibrigen drei roth 
und schwarz in verschiedener Vertheilung. 
*Prosopis flavipes Morawitz. 9- 

Aschabad. 24/7. 1886. 
Melecta luctuosa Scop. 9- 

Ruchora-bad. 3./V. 1887. 
Melecta Baerii Radoszkowsky. 9- 

Aschabad. ll./VII. 1886. 
Von dieser Art liegen mir zwei weibliche Exemplare vor, die mit Radosz- 

kowsky's Beschreibung seiner Pseudomelecta Baerii ganz gut ubereinstimmen. 
Beide Exemplare sind 16 mm lang, also entschieden grosser als die Mehr- 

zahl der Melecta luctuosa Scop., mit welcher in Bezug auf die plastischen 
Merkmale auffallende Uebereinstimmung herrscht. Der Clipeus ist in der vor- 
deren Partie bedeutend feiner und dichter punktirt, als bei Melecta luctuosa. 
Die Dornen des Schildchens sind nicht liinger als bei luctuosa. 

Kopf und Thorax sind grauweiss behaart, mit Ausnahme der Brust, des 
Hinterrandes des Dorsulums und des Schildchens. Das letztere tragt jedoch 
zwischen den Dornfortsatzen ein Biischel weisser Haare. Am Hinterleibe ist 
die Basis des 1. Segmentes ahnlich behaart wie der Thorax. Die Segmente 1, 
4 und 5 tragen einfache, die Segmente 2 und 3 doppelte Seitenflecken aus rein 
weissem Tomente. Beine schwarz behaart. an der Unterseite der Vorder- und 
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Ainmophila (Psammophila) Tydei Guillou (= caimcina Costa). 
Pul-i-chatun. 29./IV. 1887. cf. — Aus der Bergwiiste ostlich voin 

oberen Murgab an der afghanisclien Grenze, an den Punkten Ge- 
lentschescbme und dem Salzbrunnen Agamet. 14./IV. 1887. 2* 
— Tschuli. 29./V. 1886. 9. 

Ammophila (JParapsammophila) lutea Taschenberg. 
Aschabad. ll./VIL 1886 (Leder leg.). Q. 

Ammophila Heydenii Dahlb. 
Pul-i-chatun. 29./IV. 1887. 9. — Tachta-basar am Murgab. 8./IV. 

bis 19./IV. 1887. Zahlreich cT, 9- 
Ammophila campestris Jur. 

Tacbta-basar am Murgab. 19./IV. 1886. 9- 
Pelopoeus Walteri Kohl („Bemerkungeii zu Edm. Andre's Species des 

Hyme'nopteres, T. Ill etc. in Verhandl. der k. k. zool.-botan. Gesellscb. 
in Wien, S. 22, 1889. cT. 9). 

Tschuli. 29./V. 1886. 9- 
Diese Art besitzt das k. k. naturhistorische Hofmuseum in Wien auch aus 

dem Kaukasusgebiete (Helenendorf) und aus Syrien (Dr. 
Leuthner leg.).1) 

1) Die unter dem Gattungsnaraen Chalybiou "bescliriebenen, metalliscli blauen Pelopoens- 
Arten der palaarktisclien Kegion sind: Chalybion flebile Lep., violaceum (Fabr. ?) Dahlb., Tar- 
gionii Carruccio und femoratum Fabr. 

Was flebile betrifft, so lasst sicli der Originalbesclircibung nicht mit Siclierheit entnelimen, 
welclie Art etwa damit genieint sein konnte. Walirsclieinlicli ist es rait Targionii Can-., von dem 
die Besclireibung ausreiclit, identiscli, ebenso rait Chalybion violaceum D ah lb., walirend das viola¬ 
ceum Fabr. nacli der Fundortsangabe des Fabricius keine palaarlvtisclie Art ist, iibrigens ebenso- 
wenig wie flebile sicher gedeutet werden kann. Demnacli sind bis zura lieurigen Jalire bloss zwei 
Arten fiir die palaarktisclie Hegion bekannt gewesen (Targionii und femoratum). Hiezu kommt 
noch Pelopoeus Walteri und omissus Kolil. 

Pelopoeus Walteri ist 18—21 mm lang {Q). Kopfschild stark gewolbt, mit einem Langskiel 
in der Mitte, dem Weibclien von Targionii gleicheud; bei omissus ist er viel flacher. Sein Vorder- 
rand zeigt nur drei zahnartige Lappchen, Avogegen bei Targionii und aucli omissus zu jeder Seite 
ausser den dreien noch ein selir stumpfes, bogenformig verlaufendes Lappclien sichtbar ist. Zur 
Untersucliung dieses Verlialtmsses verwende man eine gute Lupe, da die Beliaarung die Vor- 
spr&nge zum Theile verdeckt. 

Geringster Abstand der Netzaugen am Kopfschilde der Lange des 2. -f- lialben 3. Geissel- 
gliedes entsprechend, etwa um den Durclimesser eines liinteren Nebenauges grSsser als der Ab¬ 
stand an der Linio, die man sich durch die liinteren Nebenaugen <iuer iiber den Scheitel gezogen 
denkt. 13ei omissus Q betragt der geringste Abstand der Augen am Kopfscliildo die Lange des 
2.3. Goisselgliedes, ersclieinfc somit bedeutender; aucli ist der Unterscliied des Abstandes am 
Kopfscliilde im Vergleiclie mit jenem auf dem Scheitel ein klein wenig grSsser als bei Walteri. 

Dei Targionii ist der Abstand der Augen auf dem Scheitel gleich der Lange des 2. Geissel- 
gliedes, vermehrt ura ein Dritttheil des 3.; er ist auch nicht geringer als der am Kopfscliilde. 

Schildchen gewolbter als bei omissus und Targionii. Metaplcuron rait kurzen Querrunzel- 
streifen, die wie bei Targionii senkrecht auf der Mesoploural-Metapleuralnath stehen und ein 
klein wenig auch auf dio Mittelsegmentseiten ubersctzen. Diese Streifen beginnen erst an dor 
Metapleuralgrubo; in der Nilho der Mosopleuren sind dio Metaplcuron punktirt. JJei omissus sind 
dio Stellen, wo bei Targionii und Walteri sich diese Querstreitung zeigt, zicmlich glatt. 
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Palarns gracilis Kohl n. sp. cT (ai1 mas Palari funerarii F. Mo raw.?). 
Pul-i-cliatun. 29./IV. 1887. 
Gleicht auf den ersten Blick einem kleinen Stiicke von flavipes, ist jedoch 

viel naher dem Palarus laetus Klg. c? (— Mstrio Spin, tf) verwandt. 
Oberkiefer mit einem deutlichen Ausscbnitte in der Mitte; bei laetus ist 

er kaum augedeutet. 
Die Augen niihern sicb auf dem Scbeitel ein wenig mehr als bei laetus, 

zum mindesten in demselben Masse wie bei flavipes; ihr Abstand betriigt etwa 
die Liiiige des 2. Geisselgliedes, welclies nicbt ganz doppelt so lang ist wie das 
Pedicellum. 

Unterseite der Fuhler gelb. Zwiscben den Fiiblern scbiebt sicb von der 
miissig aufgequollenen Stirne ber ein deutlicber Kiel binein. 

Collare sicbtlicb diinner als bei flavipes und laetus, aucb weiter unter das 
Niveau des Pronotum berabgedriickt. 

Dorsulum glatt und gliiuzeud, nur vorne und an den Seiten ziemlich 
dicbt und fein punktirt, feiner als bei den verglichenen Arten. 

Pavapsidenlinien deutlich ausgepragt, lang, parallel verlaufend. 
Mesopleuren wenig deutlicb und unregelmassig punktirt. 
Mittelsegment von demselben Laugenverbaltnisse wie bei flavipes, also 

etwas liinger als bei laetus. Die Seiten des Mittelsegmentes sind fein und 
dicbt gestreift; die Streifen nebmen die Ricbtung gegen die Mittel- und Hinter- 
scbienen bin. Das 2. (resp. 1.) Abdominalsegment ist abnlicb wie bei laetus 
gebildet; die Seitenkiele treten nicbt in solcber Entwickelung wie bei flavipes 
eckenartig beraus. Baucbplatte des 3. Segmentes allenthalben gleichmassig 
erbaben, flacb, binten gegen das 4. absteigend wie bei laetus. Vorletzter Bauch- 
ring an den Seiten nicbt in einen zabnartigen Fortsatz ausgezogen wie bei 
flavipes. Endsegment dreizaboig (Taf. VII, Fig. 14). 

Farbungsverbiiltnisse wie bei flavipes, nur ist bei dem einzigen Stiicke, 
das vorliegt, aucb das ganze Scbildcben gelb, was icb bei flavipes nie zu beob- 
acbten Gelegenheit batte; aucb zeigt das Mittelsegment oben an seiner binteren 
Kante 4 Makeln wie bei laetus. 

Uebrigens unterliegt es keinem Zweifel, dass aucb dieser Palarus in der 
Zeicbnung abandert. 

Es ist nicbt unmoglicb, dass Palarus gracilis das Mannchen des Palarus 
funerarius Morawitz ist; es wiirde darauf die Sculptur und Zeicbnung nicbt 
scblecbt stimmen. 

Hinterleibsstiel so lang wie das 2. -f- 3. Geisselglied; bei omissus ist so ziemlicli dasselbe 
der Fall, bei Targionii dagegen betragt seino Lango reichlicli die des 2. -j- 3. hadben 4. Geissel¬ 
gliedes. Beim Vergleiche der llinterleibsstiellango rait der der Hinterfussglieder ergeben sick 
keine brauchbaren Unterscliiede. — Die Punktirung des Korpers ziemlicli diclit und wie die Quer- 
streifung der Kuckenflacho des Mittelsegmentes bei den verglichenen Arten so ziemlfeli gleich. 
Pelopoctts 07nissiis ist weniger schlank als die beiden anderen. 

Pclopoats omissus zeigt auch im miinnliclien Gesclileclito einen viel flacberen Kopfschild, 
wahrend das Mannclien von Walteri nocli nicht erkannt ist. 
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Tachyspheoc Mocsdvyi Kohl. 
Pul-i-cliatun. 29./IV. 1887. cf. — Tschuli. 29./V. 1886. 9. 
Diese Art zeichnet sicli ausser durch die in der Originalbeschreibung an- 

gegebenen Merlimale aucli durch das etwas breitere Pygidialfeld aus. 
Tachysphex dignus Kohl n. sp. cf. 

Nuhur im West-Kopet-Dagh. l./VI. 1887 (1 Stiick). 
Lange 12'5 mm. Schwarz. Hinterleibssegment 2, 3 und 4 zum Theile 

roth. Beine schwarz, Endglieder der Tarsen braunroth. Hinterleibsringe mit 
weissem Tomente am Hinterrande. Gesichtsfilz goldgelb. 

1st eine der grossten palaarktischen Arten und dem Tachysphex syriacus 
Kohl (Yerhandl. der k. k. zool.-botan. Gesellsch. in Wien, 1888, S. 146, cT) in 
Bezug auf die Erscheinung, Sculptur des Bruststiickes und die Form des Mittel- 
segmentes tauschend ahnlich. Der Mittelsegmentriicken ist wie bei diesem sehr 
zart und vollkommen gedriiugt punktirt, dass er wie lederartig feinrunzelig aus- 
sieht. Runzelstreifchen zeigen sich zum Unterschiede von fluctaatus Gerst. 
oder Costae Dest. keine. 

Von syriacus unterscheidet er sich durch die betrachtlich dickeren Vorder- 
schenkel, deren Ausschnitt viel tiefer ist — bei syriacus muss man diesen 
geradezu seicht nennen —, die etwas kraftigeren Schlafen und ein anderes 
Yerhaltniss des Augenabstandes auf dem Scheitel. Bei dignus nahern sich 
namlich die Augen nicht ganz bis auf die Lange des 2. Geisselgliedes, bei 
syriacus bis auf die des 2. 

Auch ist die Farbe der Beine anders. 3. Cubitalzelle weniger stark zungen- 
forinig ausgezogen und breiter. 

Tachysphex fluctuatus und Costae unterscheiden sich durch die sehr 
schmachtigen, nahezu fehlenden Schlafen, die schwacheren Vorderschenkel, die 
feinen Runzelstreifchen des librigens ganz gleich gebauten Mittelsegmentes und 
die Farbe der Beine. 

Tachysphex dignus zahlt zur Sippe des Tachysphex Panzeri v. d. L. 
Tachysphex pygidialis Kohl. 

Pul-i-chatun. 29./IV. 1887. J1. 
Tachysphex nitidiis Spin. (= unicolor Panz.). 

Tachta-basar am Murgab. 8./IV. 1887. cf. 
Notogonia pompiUformis Panz. 

Tachta-basar am Murgab. 8./IV. 1887. 9- 
Cerccris emavginata Panz. 

Tachta-basar am Murgab. 19./IV. 1887. cT- — Tschuli. 28./V. 
1886. 2 cf. 

Cerccris conigera Dahlb. 
Aschabad. 28./Y. 1886. ^ - Tschuli. 28./Y. 1886. 

Cerceris tuberculata Rossi. 
Krasnowodsk. VII. Ein Weibchen von ganz gelbrother Fiirbung, ohne 

Schwarz und ohne gelbe Makeln. 
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JPhilanthus Andalusiacus Kohl (Verhandl. der k. k. zool.-botan. Gesellsck. 
in \yien, 1888, S. 140, c?, Q). 

Pul-i-chatun. 29./iy. 1887. 1 Q. 
Gorytes Walteri Handlirsch.l) $. 

Sary-jasy am Ufer des Murgab. 30./III. 1887. 
Diese zierliclie Art gehort in die Gruppe des Gorytes elegans und laevis. 
Ivopf ahnlicb gebaut wie bei Gorytes elegans Lep., breiter als bei Gorytes 

tumidus Panz. und mit scbwacber gewolbtem Scheitel. Die seitlicben Ocellen 
sind entscbieden weiter von den Facettaugen entfernt, als vom vorderen einfacben 
Auge. Facettaugen gegen den schwach gewolbten und am Yorderrande nicbt 
ausgescbnittenen Clipeus weder convergent nocb divergent. 

Die Naht zwiscben Dorsulum und Scutellum ist grubig. Abscbiissige 
Flacbe des Mittelsegmentes so lang als die borizontale; das Mittelfeld gut be- 
grenzt, durch eine feine Nabt getbeilt und nur an der Basis mit einigen Langs- 
runzeln verseben, im Uebrigen so wie das ganze Mittelsegment fast ganz glatt. 

Fliigel byalin und sehr stark irisirend; Cubitus der Vorderfliigel nicbt 
iiber die 3. Cubitalquerader binaus fortgesetzt. Die 3. Cubitalzelle ist nacb oben 
bedeutend verscbmalert, docb immer nocb breiter als die 2. in ibrem oberen 
Tbeile. Die Analzelle der Hinterfliigel endet vor dem Ursprunge des Cubitus. 

Beine zart, Tibien wie bei Gorytes elegans schwach bedornt. 
Fiibler sebr scblank, ibr Schaft entscbieden langer als das 3. Glied. 
1. Hinterleibssegment kurz und breit, am Ende nicbt eingescbniirt; 

2. Baucbplatte schwach gewolbt; das dreieckige Mittelfeld der 6. Riickenplatte 
glanzend und grob punktirt. 

Kopf, Thorax und Hinterleib glanzend; Thorax mit sehr wenigen und 
kleinen, Hinterleib mit etwas grosseren Punkten am 1., 2. und an den Hinter- 
riindern der folgenden Einge bedeckt. 

Gesicht und Brust sind etwas reichlicher, der iibrige Theil des Korpers 
spiirlich weisslich behaart. 

Die Grundfarbe des Korpers ist schwarz, am 1., 2. und an der Basis des 
3. Segmentes roth. Schmale innere Augenrander, das Pronotum mit den Schulter- 
beulen, das Scutellum, eine schmale, seitlich fleckenartig erweiterte Binde am 
2. Segmente, ausserst undeutliche Binden am 3. und 4. und fast das ganze 
5. Segment blassgelb. .Fiibler dunkelbraun, unten am Schafte gelb, an der Geissel 
rothlich. Beine schwarz, an den Knieen uud Tarsen vorne rothlich, an den Vorder- 
und Mittelschenkeln aussen gelb gefleckt. Lippe, Maudibeln und Palpen gelb. 

Gorytes Walteri ist von tumidus Panz. an der Kopf form und den lichten 
Fliigeln, von exiguus Handl. an dem kurzen Mittelsegmente, von affinis Spin, 
und consa?iguineus Handl. an der schwachen Bedornung der Hinterschienen, 
von elegans Lep. und consanguineus Handl. an der schwachen Sculptur des 
Mittelsegmentes zu unterscheiden. Mit den iibrigen Arten derselben Gruppe ist 
eine Verwechslung durch die sehr verschiedene Farbe uud Grosse ausgeschlossen. 

x) Sitzungsber. der kais. Akad. der Wissensclx. in Wien, Bd. XCVII, 1. Abth., 1888, S. 427. 
2 
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Govytes punctiilatus Van der Linden. 9- 
Tschuli. 26./V. 1886. 

Sphecius antennatas King. cTj 9- 
Tschuli. 26./V. 1886. 

Sphecius TJJjanini Radoszkowsky. 9- 
Tschuli. 26./V. 1886. 

Sphecius percussov Handlirsch n. sp. cf, 9- 
Tschuli. 26./Y. 1886. 
Dem Sphecius nigricornis Duf., antennatus Klug und luniger E versm. 

sehr ahnlich. Punktirung des Thorax und des Hinterleibes fast wie bei Sphe¬ 
cius antennatus und nigricornis. Gesicht, Rand des Pronotums und hreite 
Binden auf den Segmenten, von denen die ersten zwei bis drei unterbrochen 
sind, gelb; Fuhler schwarz, ihr Schaft unterseits gelb; Beine gelb, rothlich und 
schwarz gezeichnet. 15—18 mm. 

Letztes Fiihlerglied des Mannes (Taf. VII, Fig. 16) am Ende licht, kaum 
langer als das vorletzte, stark gekriimmt und unten mit zwei Ausbuchtungen 
versehen. .Fiihler so lang als Kopf und Thorax zusammen. Metatarsus der 
Mittelbeine wie bei Sphecius antennatus gebildet. 

Sphecius percussor ist im weiblichen- Geschlechte von nigricornis kaum 
zu unterscheiden; die Punktirung des Dorsulums erscheint etwas starker aus- 
gepragt, ungefahr wie bei luniger. Der Mann ist an den kurzeren Fiihlern, 
deren Endglied kaum langer als das vorhergehende und unten mit zwei deut- 
lichen, kleinen Ausbuchtungen versehen ist, sowie an der Form des Metatarsus 
der Mittelbeine von nigricornis gut zu unterscheiden. Durch das letztere Merk- 
mal nahert sich die Art dem antennatus und luniger, d. h. der nicht defor- 
mirte Theil des Metatarsus ist langer als breit. 

In Bezug auf die Fiirbung stimmt die Art auffallend mit nigricornis 
iiberein, es fehlt jedoch bei alien von mir untersuchten Exemplaren die gelbe 
Linie an den inneren Augenriindern, und die Seitenflecken des 2. und 3. Seg- 
mentes sind breiter und in der Mitte fast oder ganz vereinigt. Ich lege iibri- 
gens auf diese Merkmale keinerlei Werth. Wie bei nigricornis ist die Grund- 
farbe des Korpers durchaus schwarz und die Seitenflecken an den Bauchplatten 
sind sehr klein. Die Fiihlergeissel ist auch beim Manne unten schwarz. 

Von Sphecius luniger ist percussor ausser an der Farbung im mann- 
lichen Geschlechte leicht an dem unten doppelt ausgebuchteten Endgliede der 
Fuhler, das bei luniger nur einfach ausgebuchtet und anderthalbmal so lang 
als das vorletzte ist, zu unterscheiden. 
Stizus dispar Morawitz. cTj 9- 

Zwiscben Karry-bent und Dschurtschuli. 31./V. 1886. 
Stizus Haddei Handlirsch n. sp. (f. 

Tschuli. 26./V. 1886. 
Diese Art gehort in die Gruppe des Stizus fasciatus Fabr. und steht dem 

Stizus conicus Germar am nachsten. Stirne und Clipeus sind auffallend breit, 
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der letztere ist schwach gewolbt. Augen nacli unten kaum convergent. Fiihler 
massig stark keulenformig, ihr drittes Glied fast so lang als die zwei folgenden 
zusammen, Endglied so lang wie das vorhergehende, scbwach gebogen, gegen 
die Spitze nicht auffallend verjiingt. Thorax und Mittelsegment wie bei Stizm 
conicus gebaut, d. h. es ist das Mittelsegment seitlich nicbt comprimirt und 
die bintere Fliiclie erscbeint daber nicbt concav. Hinterleib wie bei conicus 
geformt, mit unbewebrten Ventralplatten. 

Fliigel sebr stark gebraunt, langs der Adern am dunkelsten; 3. Cubital- 
zelle der Vorderfliigel nacb oben massig verscbmalert, Analzelle der Hinterfliigel 
weit binter dem Ursprunge des Cubitus endend. Sculptur und Bebaarung sind 
ganz abnlicb wie bei Stizus conicus. 

Die Grundfarbe ist scbwarz, auf dem 1. Segmente oft tbeilweise durch 
Rostrotb verdrangt. Oberlippe, Clipeus, mit Ausnabme eines Fleckes an der 
Basis, breite inn ere und scbmale aussere Augenrander, die Stirne unterhalb der 
Fublerinsertion, eine scbmale Binde am Eande des Pronotum, die bei einzelnen 
Exemplaren feblt, und variable Binden auf den ersten secbs Dorsalplatten sind 
licbtgelb. Die Binde des 1. Segmentes ist meist auf zwei seitlicbe Punkte 
reducirt, die folgenden sind in der Mitte breit unterbrocben, an den Seiten er- 
weitert und am Hinterrande jederseits ausgebucbtet. Bei kleinen Exemplaren- 
sind mancbmal die zwei vorletzten Binden in vier Flecken aufgelost. Die letzte 
Binde ist scbmal unterbrocben und am Yorderrande jederseits ausgebucbtet (bei 
conicus trligt dieses Segment nur einen gelben1 Mittelfleck). 13—16 mm. 

Fiibler rostrotb, ibr Schaft unten gelb. Beine rostrotb. 
Von Plustschewslcii Kadoszk., terminalis Eversm., fasciatus Fabr. 

und sexfasciatus Fabr. ist diese Art leicbt durcb das breitere Gesicbt, die 
rostrotben Fiibler und die dunkelbraunen Fliigel zu unterscbeiden; mit anderen 
Arten ist eine Verwecbslung kaum moglicb. 

Analog mit den nacbstverwandten Arten diirfte das Weib des Stizus 
JRaddei auf der 6. Dorsalplatte ein kleines Mittelfeld und auf dem Scbildcben 
keinen Mitteleindruck aufweisen. 
Stizus Konigii Morawitz. cf, Q. 

Tscbuli. 26./V. 1886. 
Stizus histrio Morawitz. $>• 

Tscbuli. 26./V. 1886. 
Stizus tvidentatus Fabr. 

Tscbuii. 26./Y. 1886. 
Stizus crassicornis Fabr. cT- 

Am Keschowrud in Persien (Nordost-Cborasan). 30,/lV. 1887. 
Bembeoc bicolor Radoszkowsky. c?. 

Nuhur in West-Kopet-Dagb. l./VI. 1887. 
Bembex femoralis Radoszkowsky. Q. 

Tscbuli. 26./V. 1886. 
Crabro (Solenius) Walteri Kohl n. sp. cf. 

Ascbabad. 28./Y. 1886. 1 
2* 
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Liinge 9 mm. Geliort zur Gruppe von vagus L., und zwar zur Sippe mit 
punktirtem Hinterleib. 

Gestalfc sehr gedrungen. 
Kopfschild oline besondere Auszeichnung. Bildung des Hinterkopfes und 

der Sclilafen wie bei meridionalis Costa (Taf. VII, Fig. 13), 3., 4. und 5. Geissel- 
glied so ziemlich in demselben Grade stark ausgerandet. 

Stirne und Scbeitel grob und dicht punktirt, viel grober als bei meri¬ 
dionalis. Sculptur des Thorax (Punktirung und Runzelung) sehr grob, auf dem 
Riicken grober als bei meridionalis, ungefahr so grob als bei einem gleich- 
grossen Stiicke von Crabro (Thyreus) clypeatus 9- 

Mesopleuren punktirt und gerunzelt, aber etwas weniger derb als bei 
clypeatus Q. Mittelsegment oben sehr grob gerunzelt, an den Seiten deutlich 
langsrunzelstreifig. 2. Hinterleibsring oben mit noch groberen Punkten besetzt 
als bei clypeatus; auf den folgenden Ringen ist die Punktirung weniger grob, 
dicht, sie wird gegen das Hinterleibsende zu allmalig feiner. Endsegment wie 
bei meridionalis mit einem Eindrucke. 

Beine verhaltnissmassig stark. Trochanteren der Vorderbeine wie bei meri¬ 
dionalis c? unregelmassig (Taf. VII, Fig. 15). ^ 

Die Bildung der Trochanteren, der Fiihlergeissel und die gedrungene 
Gestalt weist auf eine nahe Verwandtschaft mit meridionalis hin. 

Die Zeichnung ist zweifellos veranderlich. Bei dem einzigen vorliegenden 
Stiicke sind gelb: die Oberkiefer, der Fiihlerschaffc und mehr weniger die zwei 
folgenden Glieder (ins Rostfarbige neigend), das Collare oben, die Schulterbeulen, 
das grob punktirte Schildchen, beiderseits vor diesem ein Tiipfelchen, das Hinter- 
schildchen, eine vorn ausgefressene Binde auf dem 2. Ruckensegmente und Binden 
auf alien folgenden Segmenten, deren ganze Breite sie fast einnehmen (am 
schmalsten ist die auf dem 4. Ringe). Bauch mit Ausnahme von kleinen Seiten- 
makeln schwarz. 

Beine fast ganz gelb, nur die Hiiften und Schenkelringe theilweise schwarz; 
das Gelb geht stellenweise, besonders an den Tarsen, ins Rostrothe uber. 

Fompilidac. 

Saltiis (JPriocnemis) err an s Smith (audax Smith diirfte wohl synonym 
damit sein). 

Krasnowodsk. VL 1886. Q. — Duschak. 4./VIII. 1886. 
Salius (Priocnemis) discolor Fabr. (= Graelsii Gue'r. = nigriventris 

Costa). 
Tschuli. 28./V. 1886. 2. — Krasnowodsk. VI. 1886. cf, 9- — Turk- 

menische Steppe. — Keschowrud. 30./V. 1887. 
1) In meiner Besclireibung des Crabro Schlctfereri Kohl (Verliandl. der k. k. zool.-botan. 

Gesellscli. in Wien, 1888, S. 13G, Z. 21) habe icli von meridionalis iiberliaupt angegeben, dass die 
Trochanteren der Vorderbeine gewohnlich gebaut seien; dies hat jedoch nur beira Weibchen, nicht 
aber auch beim Mannchen Geltung. 
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Salins (JPriocnemis) Sarafschanii Radoszk. (co valneratus Costa). 
Hodsclia. ll./Y. 1886. Q. — Am Keschowrud in Persien (Nord- 

ost-Chorasan). BO./Y. 1887. cf- 
Pompilus rufipes L. 

Tscliuli. 28./V. 1886. cf. 
Pompilus albonottttiis v. d. Linden. 

Karry-bent. l./VL 1886. cTj 2 (auffallend grosse Stiicke!). 
rompilus viaticus L. 

Gok-tepe. l./III. 1886. Q. — Umgebung von Neu-Merw am linken 
Ufer des Murgab. 3./IIL 1887. 9. — Aschabad. 21./VIL 1886. $. 

Tompilus JLizillzxiinii Eadoszk. (Voy. an Turk., Fedtch., T. II, PI. V, Sph., 
p. 19, 1877. — KizilJcumensis Radoszk. in Hor. Soc. Ent. Ross., XXI, 
p. 91, 1887). 

Turkmenische Steppe. 1873. — Tschuli. 28./V. 1886. — Bergwiiste 
ostlich vom oberen Murgab an der afgbanischen Grenze bei dem 
Salzbrunnen Agamet. 15./IV. 1887. — Krasnowodsk. 

Gehort zur 1. Gruppe (Kohl, „Neue Pompiliden" in Verhandl. der k. k. 
zool.-botan. Gesellsch. in Wien, 1886, S. 309). 

Liinge 15—24mm. Scliwarz. Fliigel schwarzbraun, mit schwachem violetten 
Glanze. Haare schwarz. — Die Augen erreichen die Oberkieferbasis nicbt voll- 
kommen, der Abstand davon ist jedoch nicht bedeutender als etwa die Dicke 
der letzten Fiihlerglieder. Oberkiefer ungefabr in der Mitte mit zwei Zahnen, 
von denen der der Basis nabere schwacher ist. Kopfscbildform: Taf. VII, Fig. 2. 
Gesicht flacb. Scbliifeii nicbt sebr entwickelt, kaum so breit als die Netzaugen, 
von der Seite besicbtigt. Nebenaugen von einander nicbt viel weniger weit ab- 
stebend als von den Netzaugen. Fiihlergeissel verhaltnissmassig diinn; 2. Geissel- 
glied so lang wie das 3. + balbe 4. zusammengenommen. 

Mittelsegment kurz, hinten etwas eingedriickt; in der Mitte zeigt es eine 
vertiefte Liingslinie (Rinne). Hinterleib, wie der Brustkasten braunscbwarz 
tomentirt, nur scbwacb gliinzend. Endsegment mit Haarborsten sparlicb besetzt. 

Basalader der Vorderfliigel und Cubitalader der Hinterfliigel interstitial. 
2. Cubitalzelle gleicb gross wie die 3. oder etwas grosser. 

Klauen bezabnt. Klauenkamm vorbanden, das Pulvillum ein wenig iiber- 
ragend. Vordertarsenkamm stark entwickelt; der Metatarsus fiihrt sieben Kamm- 
dornen, von denen der der Scbiene am nacbsten stebende klein ist; die folgenden 
sechs sind etwas langer als der balbe Metatarsus. Die Dornen sind auch ein 
wenig plattgedriickt. An der Innenseite des Metatarsus zeigen sich mehrere 
(drei) in eine Reihe gestellte Dornen. 

2. und 3. Tarsenglied der Vorderbeine mit je drei Kammdornen, welche 
das Glied, dem sie aufsitzen, an Liinge ubertreffen, ausserdem an der Innenseite 
mit einem Dorne bewehrt. Lixngerer Hinterscbienensporn halb so lang als der 
Metatarsus. 

Am nacbsten stebt Kizillmmii dem Pompilus platyacanthus; bei diesem 
ist aber der Abstand der Augen von der Oberkieferbasis grosser, der Verlauf 
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des Kopfschildrandes (Taf. VII, Fig. 1) etwas anders, die Oberlippe unter dem 
Kopfschild stark vortretend, bei Kizilkumii dagegen iiberdeckt; auch sind bei 
diesem die Kammdornen gegen das Ende bin nicht verbreitert. In der Form 
des Mittelsegmentes, des Collare, in der Dicke der Schliifen, Flachheit des 
Gesicbtes gleicben sicb die beiden Arten. 
JPomjnlus nomada Kohl n. sp. 

Sary-jasy. BO./HI. 1887. — An den Ufern des Murgab. 2./IV. 1887. — 
Tacbta-basar am Murgab. 8.—19./IV. 1887. 

Gehort zur 1. Gruppe (Kohl, „Neue Pompiliden" in Verhandl. der k. k. 
zool.-botan. Gesellsch. in Wien, 1886, S. 309). 

Lange 13—18 mm. Q. Schwarz. Langere Behaarung und Toment schwarz. 
Fliigel dunkelbraun. 

Kopfschild (Taf. VII, Fig. 3) mit einer deutlichen Randleiste. Augen 
mit ihrem Unterrande die Oberkieferbasis bei weitem nicht erreichend; sie 
bleiben in einem Abstande davon, welcher etwas grosser ist als die Lange des 
Pedicellum. Abstand der Nebenaugen von einander viel geringer (balb so gross) 
als ihr Abstand von den Netzaugen. Schlafen massig entwickelt. 

Fiiblerscbaft so lang als das 2. Geisselglied; bei Kizilkumii reichlich um 
ein Dritttheil des Gliedes kiirzer. 2. Geisselglied um ein Dritttheil des 4. langer 
als das 3. Stirne weniger flach als bei Kizilkumii. 

Pronotum: Taf. VII, Fig. 10. 
Mittelsegment ziemlich kurz, ahnlich gebildet wie bei Kizilkumii, indessen 

hinten an der abfallenden Flache mehr abgeflacht als eingedriickt. 
Kopf, Thorax, Mittelsegment, der darauffolgende Hinterleibsring, Anal- 

segment, die Hiiften, Schenkelringe und Schenkel betrachtlich abstebend behaart. 
2. und 3. Cubitalzelle der Vorderfliigel an Grosse so ziemlich gleich; die 

3. subtrapezisch, mit nach aussen gebogener 3. Cubitalquerader. Basalader vor 
dem Abschlusse der 1. Submedialzelle, also noch an dieser entspringend. Cubital- 
ader der Hinterflugel interstitial oder ein klein wenig ausserhalb des Abschlusses 
der Submedialzelle entspringend. 

Metatarsus der Vorderbeine mit drei Kammdornen, die halb so lang sind 
als das Glied, dem sie angeheftet sind; die beiden folgenden Glieder haben je 
zwei Kammdornen. Klauen bezahnt, mit einem deutlichen, das Pulvillum etwas 
iiberragenden Klauenkamme. Langerer Sporn der Hinterbeine 2/3mal so lang 
wie der Metatarsus. 

Scoliadae. 

Scolia (Triscolia) haemorrhoidalis Fabr. 
Tschuli. 28./V. 1886. cT- — PuM-chatun. 29./IV. 1887. cf. 

Scolia (Discolia) qnadripunctata Fabr. 
Aschabad. 28./V. 1886. cT- — Tschuli. 19./V. 1886. cT, Q- 

Scolia (Discolia) erythrocephala Fabr. 
In zahlreichen Exemplaren bei Aschabad, 10./VIII, 1886 und Tschuli, 

28./V, 1886 beobachtet und gefangen. Bei sammtlichen Stiicken er- 
scheint das Schwarz in ein Rostroth iibergegangen. 

JElis (Dielis) angulata Morawitz. 
Pul-i-chatun. 29./IV. 1887. 9- — Akrabat. 26./IV. 1887. ?. 

— Tachta-basar. 8.—20./IV. 1887. 9* — Aschabad. 10./VIII. 
1886. 9- 

TipUia arenicola Kohl n. sp. 9- 
Sary-jasy. 30./III. 9- 
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Von der Grosse eines kleineren Stiickes der Tiphia femorata Fabr., da 
sie aber schwarze Beine hat, vom Aussehen der Tiphia morio Fabr. 

Fuhler an der Unterseite ins Braunrothe ubergehend. Kiefer roth. 
Kopfschildmitteltheil quer abgestutzt. 

2. (resp. 1.) Hinterleibssegment mit einer scharfen Querleiste. Mittel- 
segment schwach glanzend, sein mittlerer Langskiel nicht verkiirzt, die seitlichen 
nach hinten ein wenig zusammenneigend. Dieses Verhalten diirfte wohl be- 
standig sein. 

Mittelsegmentseiten, desgleichen die Metapleuren gestreift. Punktirung 
des Kopfes viel sparlicher als bei morio, auch die Punktirung des Hinterleibes 
ist schwiicher und sparlicher zu nennen, auf den hinteren Ringen wird sie 
undeutlich. 
Meria tartar a Sauss. 

An den Ufern des Murgab. IS./IV. (j\ 
Meria nocturna Morawitz. 

Aschabad. 7./VIIL 

Mutillidae. 

Mutilla (Agama) Komarovii Radoszkowsky. 
Am Murgab. 15./VI. 1886. cf. 

Mutilla continua Fabr. 
Mana-Merw. 17./IV. 1886. —Agar- und Adam-elan. 27./IV. 9- 

Mutilla Fedtschenkoi Radoszkowsky. 
Tachta-basar am Murgab. 8.—19./IV. 1887. cT. 

Mutilla ornata Klug. 
Aschabad. 12./VIIL 1886. Q. 

Mutilla interrupta Klug (= repraesentans Smith). 
Sary-jasy. 30./III. 1887. — Tachta-basar am Murgab. 8./IV. 1887. Q. 

Mutilla pedunculata Klug. 
Artschman. 31./V. 1887. cT- 

Yespid.ie. 

Vespa crahro L. var. oriental is L. 
Station Amu-darja am linken Murgab-Ufer. 6./III. 1887. — Sary- 

jasy. 30./III. 1887. — Aschabad 26./yiI—13./VIIL Q, g. 
Vespa germanica L. 

Aschabad. 21./yL—24./V1II. 1886. — Gok-tepe, Germab. 22./V. 1886. 
Pol ist es galliea L. 

Auffallend reichlich gelb gezeichnet. 
Station Amu-darja am linken Murgab-Ufer. 6./III. 1887. — Tschuli. 

19./V. 1886. — Aschabad. 2G/VII.-14./VIII. 1886. 
Eumenes diniidiatipennis Sauss. 

Aschabad. 31./IIL 1886. — Tschuli. 16./V. 1886. Q. 
Eumenes JSaeri Radoszkowsky. 

Aschabad. ll./VII. 1886. $. 
Eumenes tripunctatus Christ. 

Aschabad. 13./yiL 1886. Q. 
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Enmenes mediterranea Kriechbaumer. 
Aschabad. 24./VII. 1886. cT, 9- 

Leionotus IComarovii Mora wit z. 
Aschabad. 24./VIL 1886. Q. 

Leionotus tegular is Mora wit z. 
Keschowrud in Persien (Nordost-Chorasan). 30./V- 1887. 

Chrysiclidae. 
Stilbnni nobile Sulzer. 

Am Murgab im Juni 1886 in vorwiegend blau gefarbten Stiicken. 9- 
— Duschak. 4./VIIL 1886. cf. In einem vorwiegend griinen Stucke. 

Chrysis viridula L. 
Hodscha. 9./V. 1886. 

Holopyga inmctatissima Dahlb. 
Mor-Kala-Tschemen-i-bid. 23./IV. 1887. Q. 

Eyaniidae. 
JEvania dimidiata Fabr. 

Aschabad. 13./VIIL 1886. 

Erklarung der Abbildungen. 

Tafel VII. 

Fig. 1. Kopf von Pompilus platyacanthus Kohl. Q. 
2. „ „ „ Kizilkumii Radoszk. 2- 
8. „ „ „ nomada Kohl. $. 

V 4. Fliigel von Pompilus KiziUcimii Radoszk. 9- 
5. Kopf von Palarus gracilis Kohl. cT. 
6. Fliigel von Pompilus nomada Kohl. 9- 
7. Hinterleibsende von Ceratina bispinosa Handl. cT. 
8. Kopf von Nomioides pulverosa Handl. 9- 
9. Hinterleibsende von Ceratina nigra Handl. 

» 10. Pronotum von Pompilus nomada Kohl. 9* 
1) 11. Kammdorn am Metatarsus der Vorderbeine von Pompilus platy- 

canthus Kohl. 
12. Kammdorn am Metatarsus der Vorderbeine von Pompilus Kizilkumii 

Radoszk. 
13. Kopf von Crabro Walteri Kohl von oben. 9- 

7} 14. Pygidium von Palarus gracilis Kohl. c?. 
1) 15. Trochanter von Crabro Walteri Kohl. 9- 
» 16. Fiihler von Sphecius percussor Handl. cf. 
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Die Zalil der vorliegenden Ortliopteren - Arten, welche 
Herr Hofrath C. Brunner v. Wattenwyl zu bestimmen 
die Gilte hatte, bleibt zwar betracbtlich hinter der in ,7Fed- 
tsclienko's Reise nach Turkestan" angefiihrten Ortbo- 
pterenliste zuriick; dennoch diirfte das nacbfo]gende Ver- 
zeiehniss ein nicht zu unterschatzender Beitiag zur Kenntniss 
der Orthopterenfauna der asiatischen Steppen sein, da sich 
darunter nicht weniger als neun neue Arten befinden. Von 
7 derselben folgen im Anhange kurze Bescbreibungen , eine 
neue Art (Tropidauchen) wird Herr H. de Saussure, eine 
neue Stenopelmatide (Magrettia) Herr Hofratb Brunner v. 
Wattenwyl bearbeiten. 

I. Forficulodea. 

Labidura riparia Pall Askbabad. 
„ „ var. segmento anali integro. . . „ 

Anechuva bipunctata Fab., var. biguttata Kitt. Turkm. Steppe 
Keleta. 

II. Blattodea. 

Perijplaneta tartara Sauss Askbabad. 
Heterogamia jpellucida Redtb., nov. sp  „ 

III. Mantodea. 

Iris polystictica Fiscb. W Askbabad. 
Fischeria caucasica Sauss * n 

Bolivaria brachyptera (Pall.)  
Oxythespis Turcomaniae Sauss  Murgab. 
Empusa pennicornis Pall Artschman, Krasnowodsk. 
Armene alata Sauss Askbabad. 
Ameles decolor Charp Kungruily, Tschuli. 

1* 
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Hierodula tenuidentata Sauss Askhabad. 
Mantis religiosa L  n 

IV. Phasmodea. 

Qratidia bituberculata Redtb., nov. sp Askhabad. 

V. Acridiodea. 

Tryxalis nasuta L Askhabad. 
„ unguiculata Ramb  „ 

Ochrilidia tibialis Fieb  „ 
Duronia fracta Fieb Merw, Pary-jary, „ 
Stenobothrus bicolor Charp  Tschuli. 

„ simplex Eversm Pul-i-chatum. 
Stauronotus tartarus Sauss. . . . Buchwermak, Askhabad. 
Epacromia thalassina Fab  „ 
Pyrgodera cristata Fisch. W  Murgab, „ 
Pachytylus migratorius L  „ 
Oedaleus Mlokosiewicii Bol  „ 
Scintharista Wagneri Everm Duschak, „ 
Oedipoda gratiosa Serv Buchwermak, „ 
Acrotylus insubricus Scop Merw, „ 
Sphingonotus callosus Fieb  „ 

„ Satrapes Sauss Adam-ilen, Karybend. 
„ Savignyi Sauss  „ 

coerulans L Askhabad. r> 
Trinchus Schrenkii Fisch. W., var. minor. . . . Karybend. 
Eremobia fuscipennis Redtb. nov. sp. 
Pyrgomorpha grylloides Latr. Askhabad, Karybend, Kungruily. 

Murgab, Tachta-basar. 
Tettix serripes Redtb. nov. sp. 
Acridium aegyptium L. Murgab, Tachta-basar, Duschak. 
Derocovystes (Cyphophorus) curvipes Redtb. nov. sp. Askhabad. 

Krasnowodsk. 
„ „ roseipennis Redtb. nov. sp. Karybend, 

Krasnowodsk. 
Caloptenus italicus L Duschak, Askhabad. 
Euprepocnemis plorans Charp. ....... „ 

litoralis Ramb. „ uuuiuui* -Lvaiuu. ....... „ 
„ pterosticha Fisch. W  » 

v adspersa Redtb., nov. sp. 
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Tropidauchen cultricolle Sauss. . . Ak-dagh, Chodscba-Kala. 
Opomala cylindrica Marsch   Tedslien. 

VI. Locustodea. 

Platycleis ajfinis Fieb Askhabad. 
„ intermedia Serv. .... Tschuli, „ 

Decticus olbifrons Fab  „ 
Glyphonotus thoracicus Fiseh. (nov. gen. Redtb.) = Locusta 

thoracica. 
Locusta caudata Charp. . . . . . Buchwermak, Askhabad. 
Magrettia mutica Brunner, nov. genus, nov. spec. 

VII. Gryllodea. 

Liogryllus Gapensis Fab.   Askhabad. 
Gryllus desertus Pall Merw, » . 

„ domesticus L  „ 
„ lurdigalensis Latr. Murgab, Adam-iien, „ 

Gryllotalpa unispinosa Sauss  Turcm. 

Z weifelhafte Art en: 

(?) Nemobius tartarus Sauss., (1 9)* Etwas kleiner, als Saus- 
sure angibt. 

Gryllodes sp. Habitus und die 6 Dornen der Hinterschienen 
wie bei Gr. lateralis Fieb.; dagegen sind bei alien drei 
Exemplaren nur 2 venae obliquae auf den Fliigeldecken, 
wahrend Gr. lateralis 4—5 besitzt. Da 9 fehlen, ist eine 
sichere Bestimmung umso schwieriger. 

Ischnoptera sp. ? Larve, daher nicht genauer bestimmbar. 

Diagnosen der neuen Arten und Gattungen. 

Blattodea. 

I. Heterogamia pellucida mihi, nov. sp. *) 
(^ Fusco-castaneus. Antennae basi fuscae, apicem versus jlaves- 

centes. Pronotum transversum, ellipticum) nitidum, antice albo- 
marginatum et spar se-pilo sum, dor so imp ressionibus irregula- 

*) Wahrscheinlich = H. Sanssurei Dohrn. (Stett. Entom. Zeit. 1888, 
pag. 131). 

2 
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ribus. Elytra pellacida, parum infascata, vena costali (I) et 
mediastina (II) fusca, vena vadiali (III) et spatio pone venam 
costalem (I) sito basi albidis, vena anali (VIII) hyalina, 
campo anali infuse at a, venis fuscis, margine posteriore prope 
basin macula albida. Alae hyalinae, excepto margine antico 
fusco. Abdomen subtus fusco-testaceum. 

9 Castanea, nitida, punctis impressis minimus. Pronotum, antice 
pallide-marginatum, margine anteriore semicirculari. Mesonotum 
maculis duabus fulvis, contiguis. Metanotum maculis duabus 
fulvis remotis. Lamina subgenitalis parum producta, apice 
leviter emarginata. 
Long. corporis 18 mm, elytrommi 22 mm, pronoti 6m2mm, lati- 
tud. pronoti 10 mm. 

Q Long. corporis 33 mm, pronoti 13 mm, latitud. pronoti 20 mm. 
Patria: Turcomania. 

Die Art steht Heterog. aegyptiaca L. am nachsten, unter- 
scheidet sich jedoch von derselben beim (5 durch das vorne 
sparlich behaarte Pronotum, die durchsichtigen Ober- undUnter- 
fliigel und durch geringere Korpergrosse. Das 9 unterscheidet 
sich von Het. aegyptiaca durch die stark glanzende, kastanien- 
braune Oberflache, durch das vorne vollkommen halbkreisformige 
Pronotum, welches bei aegyptiaca einen mehr parabolischen 
Vorderrand besitzt. Endlich ist die Subgenitalplatte am Hinter- 
rande viel weniger vorgezogen als bei aegyptiaca. 

Phasmodea. 

2. Gratidia bituberculata mibi nov. spec. 

(5 Gracilis, fusco-griseus, subtus testaceus. Gaput pronoto parum 
longius, retrorsum angustatum, inter antennas tubercidis duobus 
compressis, carinis tribus obsoletis. Articulus primus anten- 
narum circiter triplo loyigior quam secundus. Pronotum parte 
anteriore sulculis tribus longitudinalibus, subtilissimis, parte 
posteriore prope basin carina subtili brevissima. Mesonotum, 
metanotum et abdomen carina media distincta, carinis lateralibus 
antice tantum distinctis, retrorsum evanescentibus. Metanotum 
tribus primis segmentis abdominis unit is aeque Ion gum. Seg- 
mentum abdominis octavum et nonum retrorsum ampliatum', 
segmentum nonum octavo dimidio brevius, segmento decimo aeque 
longum. Nec pectus nec abdomen subtus carinatum. Lamina 
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siihgenitalis apice convexa et leviter camnata. Cerci recti, 
producti, triquetri. Femora postica elongata, obsoletissime cari- 
nato. Tibiae posticae femoribus distincte longiores. Articulus 
primus tarsorum ceteris unit is longior. (Pedes anticae et inter- 
mediae desunt.) 
Fusco-grisea, minus gracilis; caput, pronotum, pedes et apex 
abdominis cinerea; meso- et metanotum et basis abdominis fusca; 
tibiae pallide variegatae. Caput retrorsum angustatum, carinis 
lateralibus obsoleiis, carina media distinctiore, inter antennas 
tuberculis duobus compressis. Antennae breves, capitis longi- 
tudinem duplo super antes; articulo primo later e ampliato, 
secundo fere triplo longiore, apicem versus angustato. Prono¬ 
tum capite brevius, parte antica sulcis tribus longitudinalibus, 
haud profundis, parte posteriore carina media brevi, leviter 
elevata. Mesonotum metanoto et segmento mediano simul sumptis 
longiuSy carina media distinctalateralibus retrorsum evanes- 
centibus. Metanotum et abdomen carina media distincta, carinis 
lateralibus obsoletis. Abdominis segmenta quinque basalia 
longitudine sensim crescentia, segmenta posteriora decrescentia. 
Pectus et abdomen subtus teretia, haud carinata; segmentum 
septimum ventrale apice in lobum acuminatum productum; 
segmentum octavum angustum, acuminatum. Cerci brevesf subtri- 
quetri. Segmentum dor sale ultimum (nonum) margine posteriore 
angulatim excisum. Pedes inermes; femora postica sup erne 
carinata; tibiae posticae sup erne sulcatae} subtus spinulis minimis ; 
articulus primus tarsorum reliquis simul sumtis longitudine 
subaequalis. 

6 9 
Long, corpons 52 mm 71mm 

„ pronoti 2 mm 2'8 mm 
„ mesonoti 11 mm 15 mm 
,, metanoti 8'6 mm 9'2mm 

6 9 
Long. fem. antic. — 26mm 

„ „ intermed.— 18 mm 
„ „ postic, 21mm 22 mm 

Lat. mesonoti l'2mm2'5 mm 
Patria. Turcomania (Krasnowodsk, Askhabad). 

Untersclieidet sich von Gratidia sansibara Stal besond.ers 
durcli die beiden hornchenartigen Tuberkeln zwischen den 
Fiihlern, ferner durcli die besonders beim 9 ausgebildeten 
3 Kiele auf Meso- und Metanotum sowie auf der Oberseite 
der Hinterleibsegmente. Dagegen sind Brust und Baucli des 9 
nicht wie bei sansibara gekielt, sondern vollkommen abge- 
rundet. 
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Acridiodea. 
3. Eremobia fuscipennis mihi, nov. spec. 

(5 9 Ochracea, subtus albida. Vertex latus, rugosus, sulco subtili 
instructus; foveolae ovatae ; carinae frontales parallelae, infra 
ocellum coarctatae, dehinc divergentes, carina transversa nulla, 
Pronotum et pleura taberculis et granis obtusis scaberrima} 
prozona pronoti crista valde eltvata, sulcis duobus transversis, 
haud profunde incisis; metazona carina antice tantum fortius 
elevata, retrorsum decrescente; processus trigonalis, acutangulus, 
marginibus posticis rectis. Metanotum postice rotundato-gibbosum. 
Segmentum abdominale primum medio lobo coniformi instructum. 
Abdomen superne leviter carinatum9 non serratum. Elytra incerte 
fusco-marmorata, apicem femorum posticorum vix attingentia. 
Alae fuscae, excepta parte apicali sordide alba. Femora postica 
maculis duobus incertis, fuscis, tuberculis granulosa, carina 
superiore minutissime serrulata, non sinuata, carina inferiore 
non undulata. Tibiae posticae concolores. 

(5 Long. corp. 27mm, pronoti 10*5mm, elytrorum 25 mm. 
9 Long. corp. 29'5mm pronoti 13m5mm, elytrorum 20'5. 

Patria: Turcomania. 
Eriunert in der Form des Halsschildes an i?. c/sfa' 

doch ist der Yordertheil langer und starker erhaben als bei 
dieser, der Hintertheil viel spitzer, ferner die Hinterschenkel 
unten nicht wellig gelappt, sondern ganzrandig, endlich die 
Unterfliigel dunkelbraun, mit schmutzigweisser Spitze. Von 
E. limbata Chp. und muricata Pall, untersclieidet sich die Art 
durch die weniger tiefen Einschnitte im Pronotnmkiele, durch 
die geraden Seitenrander des hinteren Fortsatzes, ferner durch 
die Farbe der Unterfliigel und die einfarbigen Hinterschienen, 
sowie das Fehlen der Querleiste auf der Stirne. Der Oberrand 
der Hinterschenkel endlich ist hier nicht, wie bei E. limbata 
und muricata gebrochen, sondern gleichraassig geschwungen. 

4. Tettix serripes mihi, nov. spec. 
cJ 9 Eusco-testaceus vel fusco-griseus, unicolor. Crista pronoti valde 

elevata, margine superiore arcuata; processus femora postica 
non superans. Alae abbreviatae. Femora antica et intermedia 
subtus carinis undulatis; femora postica superne ante apicem 
obtuse bidentata, subtus subundulata. Articulus primus tarsorum 
posticorum pulvillis serriformibus, pulvillo tertio binis primis 
longitudine subaequalis. 
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(5 Long. corp. 7'2mm. Long. pronoti 8'75mm. 
9 Long. 8mm. Long, pronoti 10 mm. 

Pat via: Turcomania. 
Die Art zeigt vollkommen das Aussehen des Tettix M- 

punctatm L., untersclieidet sich jedoch von letzterem durch das 
Fehlen der Makeln auf dem Pronotum mid durch den starker er- 
habenen und gebogenen Kiel desselben. Die Vorder- und Mittel- 
schenkel sind unten stark wellig gekeibb, bei bipunctatus fast 
geradlinig; der obere Kiel der Hinterschenkel bildet bei 
bipunctatus eine gleiclimassig geschwungene Linie, wahrend er 
bei der obigen Art 2 stumpfe Sagezahne vor dem Knie bildet. 
Die Kissen des ersten Tarsengliedes an den Hinterfiissen von 
T. bipunctatus sind am unteren Hande gerade, durch seichte 
Einschnitte von einander getrennt; bei T. serripes bildet jedes 
Kissen einen dreieckigen Zahn, so dass das erste TarsengLied 
das Aussehen einer kurzen Sage annimmt. 

5. Derocorystes (Cyphophorus) curvipes mihi, nov. spec. 
(5 9 Albido-cinereus, testaceus vel flavescens, fusco-maculatus. An¬ 

tennae sulfureae. Vertex decllvis; foveolae frontales obsoletae. 
Costa frontahs leviter impressa} carinis parallelis. Pronotum 
ferrugineum, albido- vel flavomarginatum: prozona antice 
angulatim producta , crista valde elevata, lateribus convexis, 
margine supenore aequaliter rotundato ] metazona postice rotun- 
data, camna media subtili instructa. Elytra fuscomaculata, 
vents longitudinahbus fuscis, venis transversis albidis. Alae 
vircscentes, apice infuscatae. Prosternum processu cylindrico, 
obtuso, apice subbituberculatoa Meso- et metasternum transversum, 
latum. Abdomen subtus infuscatum. Femora postica superne 
macuhs tnbus mcertis, nigro-caeruleis, carina superiore subti- 
hssime serrata. Tibiae posticae curvatae, intus coerulescentes, 
apice purpurascentes, superne spinis sanguineis, basi albo- 
cinctts, apice nigns, instncctae. Tarsi sidfurei. Gerci conici 
apice obtusi. 
Long. corp. 48—50'5 mm , pronoti 10—11mm, elytrorum 
50—53 mm. 

9 Long. corp. 50—52mm, pronoti 12—13mm, elytrorum 
52—56 mm. 
Patria: Turcomania (Askhabad, Karybend, Krasnowodsk). 

Die grosste und starkste aller Arten, unterscheidet sich 
von alien iibrigen durch die innen blaulichen, am Ende purpur- 

2 
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rothen, stark gekriimmten Hinterschienen. Pronotumkiel raassig 
und gleichformig gekriimmt, seine Hohe viel geringer als die 
Basis; Hinterrand des Pronotums abgerundet. Unterfliigel an 
der Basis griinlich, an der Spitze schwach gebraant, ohne 
braune Querbinde. 

6. Derocorystes (Cyphophorus) roseipennis mihi, n. sp. 
(5 9 Testaceus} fusco-maculatus, albido-pruinosus. Garinae fron- 

tales infra ocellum parum coarctatae. Later a capitis albida. 
Pronotum Qvozona valde elevata, crista modice arcuata; metazona 
postice rotundata, carina subtili instructa; lobi laterales subtus 
albo-marginati. Elytra incerte fusco-maculata vel punctata, 
venis tranversis albidis. Alae pellucidae, tevtia parte basali 
roseae. Femora postica superne maculis incertis tribus. Tibiae 
posticae rectae, spinis nigris, basi rubro-cinctis, instructae. 
Cerci 9 conici, apice obtusi. 

(5 Long. corp. 30 mm, pronoti 5—6mm, elytrorum 30'5mm. 
9 Long. corp. 40mm, pronoti, 9 mm, elytrorum 42mm. 

Patria: Turcomania (Askhabad, Karybend, Krasnowodsk). 
Die Art unterscheidet sich von D. albidula Porv. und 

acutispina Stal durch den hinten abgerundeten Halsschild, sowie 
durch die an der Basis Mass rosarothen Unterfliigel, die bei 
albida gelblich, bei acutispina bis iiber die Hiilfte lebhaft 
purpurroth sind. D. maculatus Fisch. W. unterscheidet sick 
von D. roseipennis durch den greller gezeichneten Korper, durch 
die blaulich oder griinlich gefarbten Unterfliigel, namentlich 
aber durch den Kamm des Pronotums, der stark parabolisch 
gekriimmt ist, so dass seine Hohe, von der Seite gesehen, 
der Basis beilauflg gleichkommt. Endlich besitzt rosceipennis 
einen fast winkelig vorspringenden, maculatus einen abge¬ 
rundeten Scheitel; letztere Art ist im allgemeinen viel kraftiger 
und gedrungener als roseipennis. 

7. Euprepocnemis adspersa mihi, nov. spec. 

9 Flavo-viridis, testacea vel fusco-gnsea; vertex et pronotum 
plerumque vitta longitudinali albida, retrorsum amphata ; caput 
lateribus saepe albidis. Costa frontahs plana, punctis paucis, 
parum impressis, marginibus parallelis. Pronotum sidco trans- 
verso tertio pone medium sito, parte posterwre punctis im¬ 
pressis rugulosa; carina media distincta, laterales obsoletae 
retrorsum sensim divergentes. Elytra vittis fuscis, parte basali 
parvis, parte apicali majoribus picta ; area anahs concolor, 
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punctis fuscis ornata) non obscurnta. Alae hyalmae. Femora 
postica intus jlava, utrinque inaculis trihus incertis fuscis. Tibiae 
posticae basi Jlavae, fasciis duabus nigris ornatae, deinnc 
roseae, spinis albls, apice nigris, extus circiter 15, intus 12, 
instructae. Lamina supraanalis triangular is, basi subsulcata. 
Gerci laminatO'Compressi, pone medium decurvi. Lamina 
subgenitalis $ apice leviter emarginafa. 

$ Long. corp. 18—19mm, pronoti 3'5mm, elytr. 15—16mm, 
fem. post. 12—13 mm. 

9 Long. corp. 25—30mm, pronoti 5— 6mm, elytr. 20—-25 mm, 
fem. post. 16—18 mm. 
Patria: Turcomania (Askhabad, Duschak, Elisabetpol). 

Durch die plattgedriickten Cerci des <5* sowie durch die - 
Zahl der Dornen an den Hinterscbienen erweist sich E. ad- 
spersa als zur Gruppe der E. litoralis Ramb. geborig. Sie 
unterscbeidet sich von E. caerulescens Stal leicbt durch viel 
geringere Grosse, sowie durch die kleingefleckten Oberfliigel 
und die glashellen Unterfliigel. E. pterosticha Fisch. besitzt 
ungefleckte oder sehr fein punktirte Fliigeldecken, ein stets 
dunkelgefarbtes Analfeld und ist bedeutend grosser als E. 
adspersa, deren Fliigeldecken besonders an der Spitze grossere 
Flecken und niemals ein dunkles Analfeld zeigen. Ferner sind 
die Hinterscbienen bei E. pterosticha corallenroth, ohne die 
2 schwarzen Binden, welche adspersa zeigt. E. herbaceus Serv. 
hat viel grossere Flecken auf den Fliigeldecken, ist kraftiger 
und grosser als adspersa, ihre Hinterscbienen sind nicht roth, 
sondern schmutziggriin, blaulich oder braun. E. morbosa Serv. 
ist ebenfalls grosser als adspersa, besitzt ungefleckte Fliigel¬ 
decken, auf dem Pronotum 2 dunkle Querbinden und corallen- 
rothe Hinterscbienen mit rothen, schwarzbespitzten Dornen. 
E. litoralis Ramb. zeigt bedeutendere Korpergrosse, gross- 
fleckige Fliigeldecken, ein ungeflecktes Analfeld, welches bei 
adspersa ebenfalls mit Punktflecken versehen ist. Die hellen 
Seitenrander des Pronotums setzen sich bei litoralis und ptero¬ 
sticha auch auf die Fliigeldecken fort, bei adspersa aber nicht. 

Locustodea. 

8. Glyphonolus mihi, nov. genus. 
Glyphonotus thoracicus = Locusta thoracica Fisch. W. 

(Orthopt. de la Russie, pag. 150. Tab. XXVIIL, Fig. 25.) 



12 .T. Redtenbacher: Beitrag z. Orthopterpn-Fauna v. Tarkmeuien. [32] 

Diese von Fischer bereits beschriebene Art nnter- 
scheidet sich durch den tief der Quere nach eingedriickten 
Halsschild, durch die langen Vorder- und Mittelschenkel, sowie 
durch die schwach aufwarts gebogene Legescheide so sehr von 
alien Arten der Gattung Locusta, dass ich es fur gerecht- 
fertigt halte , eine neues Genus daraus zu bilden, wofiir ich 
den Namen Glyphonotus, wegen der tiefen Querfurche des 
Pronotums, vorschlage. Die Abbildung bei Fischer ist etwas 
mangelhaft, so dass es schwer halt, zu entscheiden, ob die 
scheinbaren Abweichungen in der Figur bios auf Rechnung 
des Zeichners zu stellen sind oder nicht. Daher halte ich es 
nicht fur unnothig eine kurze Diagnose der Art anzufiigen: 
9 Viridis. Fastigium verticis compressum ? acutum, supra sulca- 

tum) articulo primo antennarum brevius et angustius. Frons 
perpendicularis. Pronotum sulcis duobus incisum, inter sulcos 
valde coarctatum'j prozona caput amplectens, carinis longi- 
tudinalibus qaatuor, granulatis, brembus; metazona carinis 
duabus; lateralibus, granulatis, dorso rugidosa, postice obtus- 
angula et apice carina subtili brevissima instructa ; lobi laterales 
laeves, perpendicular es, angulo antico acuto, postico rotundato, 
margine posteriore declivo, antico perpendiculari. Elytra per- 
fecte explicata , viridia, sub pellucid a, vena idnari posterior e 
(VII) parum expressa. Alae viridulae. Femora antica et inter¬ 
media longitudinem capitis et pronoti superantia, subtus in 
utroque margine spinulosa; femora postica abdomen superantia, 
subtus in utroque margine spinulosa; tibiae anticae utrinque tym- 
pano obtecto et sulco longitudinali instructae, subtus spinulosaey 

superne spinis raris ; tibiae intermediae supra spinis quinque vel 
septem, subtus spinis numerosis; tibiae posticae femora postico, 
longitudine superantes, supra spina apicali utrinque instructa. 
Articulus quartus tarsorum posticorum tertio parum longior; 
hie ovalis, disciformis. Pectus in modum Lo cu stae formatum. 
Lamina subgenitalis lobis duobus acuminatis, triangulanbus. 
Cerci vix curvati. Ovipositor ensiformis, elytra superans? parum 
incurvus, apice acuminatus. 

Long. corp. 42 mm7 pronoti 9'5 mm, elytrorum 63 mm, fem. 
ant. 17*5 mm, fem. posticorum 34 mm, ovipositoris 38mm. 

Patria: Turcomania, Sibiria orientalis (Fisch.), Turkestan 
(Fedtsch.). 

Verlag von Alfred Holder, k. k. Hof- und Universitats-Bnchhanuler. 
Druck von Gottlieb Gistel & Comp. in Wien, Stadt, Augustinerstrasse 12. 
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Beitrag zur Hemiptercu-Fauna von Turkmenien. 
Yon Dr. G. Horvath in Budapest. 

Das transkaspisehe Gebiet wurde erst in neuerer Zeit 
fiir die Wissenschaft erselilossen und auch den entomologischen 
Sammlern zuganglich gemacht. Deshalb war auch iiber die 
Hemipteren-Fauna von Turkmenien — abgesehen von einzelnen 
sparlichen Daten — bis vor Kurzem so viel wie nichts 
bekannt. Die erste zusammenhangende Arbeit iiber die 
Hemipteren dieses Gebietes publicirte im Jahre 1885 Herr 
W. E. Jakowleff.*x") 

In den Jahren 1886 und 1887 wurde Turkmenien von 
raehreren Zoologen bereist, die auch den sonst meist unbe- 
achtet gelassenen Hemipteren einige Aufmerksamkeit schenkten. 

Der bekannte fleissige Sammler Herr Hans Leder be- 
suchte Turkmenien im Jahre 1886. Er sammelte und siebte 
doit im April bei Koschi, spater im Mai und Juni vorziiglich 
bei Grermab im Kopet-dagh. 

Ebenfalls im Jahre 1886 ging unter der Leitung des 
Herrn Dr. Gust. Radde eine kleine Expedition, bestehend 
aus 3 Mitgliedern, nach Turkmenien. Eines derselben, Herr 

Dr. Alfred Walter, sammelte nochmals daselbst im Jahre 1887. 
D:e hierbei zusammengebrachten Hemipteren Warden mir 

zur Bearbeitung mitgetheilt, und ioh gebe deren Verzeichniss 
sammt jenem iiber die von Herrn Leder gemachte Ausbeute 
in den nachfolgenden Zeilen. 

Diejenigen Arten, bei welchen kein naherer Fundort an- 
gegeben ist, stammen aus der Leder'schen Ausbeute. Die von 
Herrn Dr. Walter im Jahre 1887 mitgebrachten Arten wurden 
von ihm in chronologischer Reihenfolge an folgenden Orten 
gesammelt: Im Miirz: Neu-Mervv; Insel im Amu-darja; Alt- 
Merw; Tachta-basar; Jolatan; Tscherwach. Im April: Gebiet 
der Tekkinzen ; Islim-tschesme; Bergvviiste ostlich vom Murgab, 
nahe der Afghanen-Grenze; Adamilen; Pul-i-chatum, am oberen 
Tedshen. Im Mai: Gipfel des Ak-dagh (9000'); am Brunnen 
Deusch-berma; Akrabad; Sary-jasy. Am 1. J un i: Artschman. 

*) W. E. Jakowloff, Hcmiptera Hcteroptera aus Achal-Tckke. (Horae 
Soc. Ent. Ross. XIX, pag. 98—129.) 

Wiener Entomologiache Zeitung, VIII. Jahrg., 5. Heft (31. Mai 1889). 
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Pentatoraidae. 
Odontoscelisfuliyinosa L.var. dorsalls Hahn. Bergwiiste am Murgab. 
Odontotarsus grammicus L. 
Psacasta Qerinthe Fabt4. var. argillacea Horv. no v. var. 
Promecocoris Stschurovsku Osch. (yictus Jak.) 
Eurygastcr integriceps Put. Tekkinzen-Gebiet. 
Patonia asiatica Jak. 
Ancyrosoma albolineatum Fabr. 
Graphosoma semipunctatum Fabr. 
Macroscytus brunnens Fabr. 
Geotomus punctulatus Costa, var. laevicollis Costa. 

„ elongatus H.-Sch. 
Amaurocoris laticeps Still. 

n candidus Horv. n.sp. Tekkinzen Gebiet; Artschman. 
Sehirus a finis H.-Sch. 
Sciocoris Heiferi Fieb. 
Apodiphas amygdali Gerra. Etwas kleiner als die siideuropaische 

Stammform. 
Aelia melanota Fieb. 
Eusarcovis inconsplcaus H.-Sch. 
Carpocoris fuscispinus Boh. Jolatan; Islim-tschesme; Askhabad 

Die schwarze Farbung ist auf den Seitenecken des 
Pronotums nur sehr vvenig ausgebildet, so dass die Seiten¬ 
ecken nur ganz an der Spitze schwarz oder schwarzlich 
sind. Dasselbe sieht man oft auch bei den aus Transkau- 
kasien stammenden Exemplaren. 

Carpocoris varius Fabr. sammt der var. lunula Fabr. 
Dolycoris baccarum L. Jolatan; Akrabad; Sary-jasy. 
Ghroantha ornatula H.-Sch. Gipfel des Ak-dagh. 
Brachynema virens King. 

;; turanicumHorv. n. sp. Gipfel d. Ak-dagh; Artschman. 
Gellobius abdominalis^'dk. v&v.ferrugatus Horv. no v. var. Alt-Merw. 
Rhaphigaster nebulosa Poda {grisea Fabr.) var. bremspina Horv. 

nov. var. 
Eurydema ornatum L. Tekkinzen-Gebiet. 
Zicrona coerulea L. Jolatan; Beusch-berma (Larve). 

C o r e i d a e. 
Gentrocoris spiniger Fabr. 

„ Volxemi Put. Sary-jasy. 
Spathocera lobata H.-Sch. 
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Syromastes rhombeus L. (sinuatus Fieb.) 
Ceraleptus squalidus Costa. Tekkinzen-Gebiet. 
Dasycoris hirticornis Fabr. 

„ denticidatus Scop. Jolatan. 
Stenocephalus ferganensis Horv. Diese Art, welche (lurch die 

auch in der Mitte sckwarz geringelten Tibien leicbt zu 
erkermen ist, und von welcber Herr Leder drei Stiick 
ans Turkmenien bracbte, kommt ausserdem in Turkestan, 
ira nordlicben Persien und in Transkaukasien vor. Das 
Wiener Hof-Museum besitzt zwei von K o t s c b y bei 
Scbiras gesammelte Exemplare. 

Stenocephalus marginatus Ferr. 
Corizus hyoscyami L. 
Rhopalus crass'}cornis L. 

„ tigrinus Scbill. 
Maccevethus lineola Fabr. {errans Fabr.) 
Chorosoma Schillingi Sebum. Gipfel des Ak-dagb. 

Lygaeidae. 

Lygaeosoma reticulatum H.-Scb. 
Geocoris siculus Fieb. var. arenarius Jak. Neu-Merw. 

;; ater Fabr. var. Stevenii Lep. 
Artheneis alutacea Fieb. Tscberwacb, im Sande. 
Microplax interrupt a Fieb. 
Oxycarenus collaris Muls. R. Jolatan. 
Bycanistes conspersus Jak. Diese von Herrn Jakowleff mit 

Unrecbt zura Genus Microplax gestellte Art wurde von 
Herrn Leder in grosserer Anzabl gesamraelt. 

Ischnocoris punctulatus Fieb. 
Lamprodema maurum Fabr. Artscbman. 
Plinthisus hungaricus Horv. sammt der var. globosus Horv. 
Lasiocoris albomaculatus Jak. 
Hyalocoris pilicornis Jak. Artscbman. 
Calyptonotus Rolandri L. Alt-Merw; Jolatan. 
Aphanus circumcinctus Reut. 
Beosus quadripunctatus Miill. {erythropterus Brull.) var. ibericus Kol. 

„ maritimus Scop. (luscus Fabr.) Beuscb-berma. 
Emblethis verbasci Fabr. Bergvviiste am Murgab. 

„ ciliatus Horv. 
Gonianotus marginepunctatus Wolff. 

Wiener Entomologische Zeitun^, VIII. Jalirg., 5. Heft (31. Mai 1889). 
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Diomphalus hispidulus Fieb. 
Scayitius aegyptius L. Alt-Merw. 

Hy drom etridae. 
Gevris thoracica Schum. Neu-Merw; Insel im Amu-darja. — 

Der rostgelbe Fleck des Pronoturas ist bei alien Exem- 
plaren grosser und nach vorne zu nicht so verscliwommen, 
wie es bei unseren europaischen Stiicken gewohnlieh der 
Fall ist. Dieser rostgelbe Fleck reicht nach vorne bis 
kurz hinter die Querfarclie und ist dort ziemlich deutlich 
und gerade begrenzt. 

Qerris argentata Schum. Mit voriger Art. 
Reduviidae. 

Oncocephalns plumicornis Germ. Tekkinzen Gebiet, 

;; brachymerus Reut. Ebendort. 
Stirogaster Fausti Jak. 
Holotricliius tristis Jak. 
Reduvius tabidus Klug. Tekkinzen-Gebiet; Adam-ilen ; Sary-jasy. 
Reduvius testaceus H.-Sch. 
Ectomocoris ididans Rossi. Sary-jasy. 
Harpactor Kolenatii Reut. 

;; Abramovii Osch. Akrabad. 
Nabis sareptanus Dohrn. Neu-Merw; Jolatan; Tekkinzen-Gebiet. 

„ ferns L. Jolatan. 
Capsidae. 

Lopus infuscatus Brull. var. turcomanus Horv. nov. var. Beusch- 
berma; Artschman. 

Galocoris lineolatus Goeze (chenopodii Fall.) Pul-i-chatum. 
Tuponia tamaricis Perr. var. elegans Jak. Sary-jasy. 

Corisidae. 
Corisa Jalcowleffi Horv. Neu-Merw. 

hieroglyphica Duf. Ebendort. 
N otonectidae. 

Notonecta glauca L. Insel im Amu-darja; Tachta-basar. 
J a s s i d a e. 

Phlepsius binotatus Sign. Pul-i-chatum. 
Cercopidae. 

Ptyelus nelmlosns Leth. Gipfel des Ak-dagh. 
F u 1 g o r i d a e. 

Oliarns pctllens Germ. Tekkinzen-Gebiet. 

;; cuspidatus Fieb. Beusch-berma. 
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Diagnosen der neuen Arten und Yarietaten. 
Psacasta Cerinthe Fabr. var. argil I ace a nov. var. 
Sordide jlavo-testacea vel griseo-testacea, dense distincteque 

fusco-punctata; maculis nonnullis irregularibus parvis lobi antici 
pronoti tuberculisque daobus basalibus scutelli laevigatis pallidis; 
marginibus lateralibus ipronoti pallidioribus ; corpore subtus fortiter 
nigro-panctato, maculis duabus discoidalibus magnis ventris 
fuscis (q) vel jpallidis (9)/ 'pedibus dense fusco-conspersis. $ Q. 
Long. 9—10 mm. 

Unterscheidet sich von der in Siideuropa einbeimischen 
scbwarzen Stammform einzig und allein durcb die belle Farbung. 

Amaurocoris candidus n. sp. 
Flavo-albidus, nitidus, subtiliter punctulatus, marginibus 

cajpitis, later alibus pronoti et costali corii pilis longissimis et 
numerosis dilute ferrugineis ciliatis; capite subruguloso-punctulato, 
antice brevissime parabolico, fere semiorbiculari, margine imo sub- 
rejlexo; oculis nigris, ocellis coccineis; antennis sat gracilibus, 
articulo secundo tertio paullo breviore vel paullo longiore (Q) ; 
pronoto densissime, sed obsoletissimepunctulatOy marginibus lateralibus 
levissime rotundatis; scutello et hemelytris remote et obsolete punctic- 
latis; vena brachiali corii puncto anteapicali minutissimo nigro 
notata; membrana hyalina; pedibus parce, sed longe pilosis, 

femoribus subtus inermibus} tibiis fusco-spinosis. ^ 9 • 0 11 5—6, 
lat. 31/2—4 mm. 

1st von den iibrigen bisber bekannten Arten dieser Gattung 
durcb die belle, gelblichweisse Farbung ausgezeicbnet, eine in 
der Subfamilie der Cydninen iiberbaupt ganz ungewobnliche 
Farbung. Sie unterscheLlet sich von A. laticeps Stal. ausser- 
dem nocb durcb die dicbter stebenden und langeren Rand- 
baare des Kopfes, Pronoturas und Coriums, sowie durcb den 
scbwacber punctirten, langeren Kopf T etwas diinnere und 
langere Fiihler und dicbtere Punktirung des Pronotums. 

Brachynema turanicum n. sp. 
Dilute griseo-viride, dense et distincte punctulatum; marginibus 

lateralibus anticis maculaque media antica pronoti\ macidis tribus 
basalibus apiceque scutelli nec non margine costali corii basin 
versus albido- vel flavo-testaceis; capite latiusculo, antrorsum minus 
angustatOy concaviusculo, apice late rotundato, lateribus nonnihil 
reflexis ; rostro coxas intermedias haud superante} apice nigro ; 
antennis, articulo basali exceptOy nigris / marginibus lateralibus an- 

Wiener Entomologische Zeitung, VIII. Jahrg., 5. Heft (31. Mai 1889). 
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tias prouoti Icviter sinucitis, ad angulos later ales macula pavvius- 
cula nigra notatis; membrana Jiyalina ; abdominis dor so pallido ; con- 
nexwo albido- vel jiavo-testaceo, nigro-miaculaio : tibus apice tarsisque 
nigris vel nigro-fuscis. $ 9. Long. QVa —10, lat. bllz—h2/z mm. 

Dem B. signatum Jak. sehr ahnlich und nahe verwandt; 
die Korperform ist aber breiter, die griine Farbe mehr ver- 
blasst, der Kopf breiter und nach vorne zu weniger verengt, 
der Hinterleibsrucken nicht schwarz, sondern bleichgriin und 
die Fuhler sind mit Ausnahme des griinen Wurzelgliedes ganz 
schwarz. Die Oberseite des Korpers ist bisvveilen etwas roth- 
lichgelb angehaucht und die Unterseite blassgelblich. 

Cellobius abdominalis Jak. var. ferrugatus nov. var. 
Superne fusco-ferrugineus, subtus pordide rufescens, marginibus 

lateralibus anticis pronoti, margine costali corii basin versus con- 
nexivoque jlavo-testaceis; antennis coccineis, articulo quinto apice 
jlavescente, articulo primo nec non oculisy rostro, disco pectoris 
et abdominis basin versus pedib usque virescentibus, tar sis rufes- 
centibus; abdominis dor so nigro} segmento ultimo dimidioque apicali 
segmenti penultimi rubris; membrana hyalina. ^. Long. 10 mm. 

Von der bleicholivengriinen Stammform durch die roth- 
lichbraune Farbung verschieden. Die Schenkel sind am Grunde 
ebenfalls etwas lothlich angelaufen. 

Rhaphigaster nebulosa Poda, var. brevispina nov. var. 
Spina basali ventris breviore, coxas intermedias hand 

superante. $ 9 • 
Diese Var., welche von H. Le der in mehreren Exemplaren 

gesammelt wurde, und welche ich von H. Oschanin auch 
aus Taschkent erhielt, unterscheidet sich von der Stammform 
durch den viel kiirzeren Bauchspiess; er reicht namlich nach 
vorne nur bis zwischen die Mittelhiiften. 

Zwischenformen, bei denen der Bauchspiess die Mitte 
der Mittelbrust mehr oder weniger iiberragt, ohne jedoch die 
Vorderhiiften zu erreichen, kommen in Transkaukasien vor. 

Lopus infuscatus Brull. var; turcomanus nov. var. 
Picturis in forma typica miniatis, in hac varietate nova 

piallide aurantiaco-Jlavis; corio intus fusco-cinamomeo. (5 9- 
Unterscheidet sich von der Stammform nur dadurch, dass 

die sonst roth gefarbten Theile hier mehr oder weniger bleich 
orangegelb sind. 

Truck von Gottlieb Gistel A Comp. in Wien, Stadt, Augiistinerstrasse 12. 
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Ordo ^^raneae. 

Familia Attidae. 

1. Calliethera tenuimana sp. nov. 
cf, long. 7 mm. — Ceplialotlwrax niger fulvo-pubescens, vitta marginali 

et macidis dorsalibus binis, pone oculos dorsales sitis, niveo-squamulatis, or- 
natus. Pili oculorum pauci cinerei. Chelae longissimae, porrectae et divari- 
catae, teretiusculae, nigro-piceae, transversim valde rugatae et subrugidosae, 
ungne longissimo, simplici et rufido, margine inferiore sulci dente subapicali 
valido et curvato, margine superiore dentibus binis acutis, primo ante medium 
sito parvOy altero pone medium sito minutissimo. Pedes olivacei, femoribus, 
praesertim anticis, subnigris. Pedes-maxillares longissimi et gracillimi, olivacei 
patella tibiaque leviter niveo-squamulatis; femore ad basin nigro} compresso 
et leviter curvato; patella plus quadruplo longiore quam latiorej teretiuscula, 
versus basin levissime attenuata; tibia patella nonmulto breviore, versus basin 
magis attenuata, apophysi apicali brevi, recta, vix longiore quam latiore, apice 
rotunda, intus leviter excavata; tar so tibia breviore, haud latiore, subparal- 
lela; bulbo simplici. 

Krasnowodsk. III. 1886. 
Calliethera scenica Clerck differt clielis magis rugosis, pedibus-maxillaribus 

multo longioribus et gracilioribus et imprimis apophysi tibiali breviore lata et 
subrotunda (in Calliethera scenica arcuata atque acuti). 

Callietherae tricinctae C. Koch, ex Bokara, certe affinis est haec aranea, sed 
vorisimiliter distincta; in Calliethera tricincta secundum C. Koch (Arach., XIII, 
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p. 50, Fig. 1117) magnitudo est minor, frons est late albo-plagiata, pedes- 
maxillaves versus extremitates multo robustiores sunt. 

2. Pseudiciiis vittatus sp. nov. 
9, long.5'Sinm. — Cephalothorax fulvo-rufescens, linea exillima nigra 

cinctus, parte cephalica obscuriore, subnigra et leviter nitente, omnino albo- 
piibescens. Pili oculorum et clypei crassi longi et albi. Abdomen oblongum, 
depressiusculum, supra fusco-lividum, testaceo-pubescens, arcubus transversis 
testaceis qaatuor notatum: primo ad marginem sito, ultimo reliquis minore et 
interrupto, subtus lurido-testaceum, crebre (xlbo-pubescens. Chelae, partes-orisj 
pedesque omnino lurida, tibia primi paris inferne ad apicem aculeis brevissi- 
mis binis tantum armata, tibia secundi paris omnino mutica, metatarsis qua- 
tuor anticis aculeis inferioribus 2—2 brevibus armatis, metatarsis posticis 
aculeo submedio et aculeis apicalibus ordinariis armatis. Plaga vulvae magna, 
obtuse-quadrat a, tenuiter marginata, et longitudinaliter carinata. 

Species pictura abdominali eximie distincta. 
Specimen singulum femineum.1) 
Sarj-jasy. Bl./IH. 1887. 
3. Heliojyhanus niveivestis sp. nov. 
9, long. 3 mm. — Cephalothorax nitidus, sed subtilissime rugosus, parte 

cephalica fusca, utrinque sensim nigra, thoracica fulvo-rufula, tenuiter nigro- 
cincta, pilis squamiformibus niveis omnino vestitus. Pili oculorum et clypei 
nivei. Abdomen oblongum, depressiusculum, fulvum, supra obscurius et confuse 
fusco-plagiatum, sed omnino creberrime niveo-squamidatum. Chelae, partes- 
oris, pedesque luridi. Pedes-maxillares albo-testacei, subpellucentes; tibia leviter 
incrassata; tar so longo et acuminato. Area vulvae latior quam longior, utrin¬ 
que depressa et rotunda, postice crasse fulvo-marginata. 

Species colore omnino albo insignis. 
Vetus-Merw. 19./III. 1887. 

Genus Attulus nov. gen. 

Attus E. Sim., Ar. Fr., p. Ill (ad partem, sectio 3). 
Yllenus E. Sim., 1. c. (ad partem:-Yllenus univittatus). 

Ab At to differt cephalothorace breviore, parte thoracica tantum Vs Ion- 
giore quam parte cephalica et valde declivi, area oculorum latiore postice 

1) df* long- 5'8 mm. — Cephalothorax niger, aurantiaco-jmbescens, macula media magna vit- 
taque marginali niveo-pilosis, ornatus. Pili oculoruvi coccinei, pili clypei in medio coccinei, utrinque 
cinerei. Abdomen nigrum, albo-pubescens, superne vitta media rufida latissima et integra ornatum. 
Chelae, partes-oris sternumque nigra. Pedes luridi, coxis trochanteribusque cunclis, patellis tibiis meta- 
tarsisque primi paris fusco-castaneis, aculeis at in femina. Pedes-maxillares fusco-castanei; femore 
crasso inferne in medio valde convexo; patella subquadrata, valde, convexa ; tibia brevissima, trans- 
versa apophysibus exterioribus binis armata, apophysi superiore brevi, obtusa et leviter cur vat a, in- 
fcriore multo longiore, gracili, acuta et infra dirccta; tarso mediocri subparallelo; hullo magno, ad 
basin valde tumidido. 

Usgent (Asia centr.) 
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qiiain antice, oculorum linea tertia cephalothorace hand vel vix angustiove, 
stcrno angustiove qxiain coxis intermediis, coxis anticis spatio parte labiali 
angustiore a sese disjunctis, pedibus in or dine 4-, 1, 2, 3, pedibus quarti paris 
reliquis midto longioribus, tibia et patella primi paris longitndine fere aequis, 
tibia quarti paris aculeo dor soli valido munita, pube a parte squamosa, ungui- 
bas semper muticis. 

Tjpus hujus generis est: Attidus cinereus Westr. (Eur. sept.). — A. saltator 
E. Sim. (Eur.), penicillatus E. Sim., histrio E. Sim. (Alp.), pusio E. Sim. (Hisp.), 
illibatus E. Sim. (Pol.), univittatus E. Sim. (Gallia), vittatus Thorell (Ross, 
merid.), ruficarpus E. Sim. (Graecia), albifrons Lucus (Hisp., Barb.), saliens 
Cambr. (Barb., Aegjptus), albocinctus Croneberg (Turkestan), niveo-signatus 
E. Sim. (Peking) generis Attuli sunt. 

4. Attulus validus sp. nov. 
cf, long. 6'5 mm. — Cephalothorax crassus, non multo latior quam ocu¬ 

lorum series postica, niger, in dorso albo in lateribus fulvo creberrime squamu- 
latus, antice linea subfrontali transversa et arcuata fulvo-rufida, postice vitta 
olivacea latissima, in parte cephalica ampliata et evanescente, notatus. Pili 
oculorum et clypei crassissimi, fulvo-rufuli. Area ocidorum dorsalis postice 
quam antice paido latior. Oculi seriae secundae fere in medio, inter laterales 
anticos et posticos, siti. Oculi faciei in linea sat recurva, spatio inter late- 
rales et medios dimidium diametrum lateraliim circiter aequante. Chelae 
sternumque nigra, creberrime et longissime albo-hirsuta. Abdomen oblongum, 
postice acuminatum et supra et infra dense niveo-squamidatum, supra vitta 
lata et integra fidvo-olivacea ornatum. Pedes fusco-ravidi, squamulis albis 
rufisque paucis intermixtis vestiti, valde inaequales, postici anticis multo lon- 
giores, acideis longis pellucentibus numerosis instructi. Tibia postica aculeis 
lateralibus numerosis atque aculeo dorsali minore munita. Metatarsus et tarsus 
quarti paris inter se subaequales et simid sumptis tibia cum patella multo 
breviores. Ungues postici gracillimi, fere mutici, sed fascicidis scopularum 
longissimis muniti. Pedes-maxillares breves et robusti, fulvi, crasse et longe 
albo-hirsuti-, femore crasso, lato, compresso et sublumdiformi; patella subqua- 
drata vix longiore quam latiore; tibia breviore, transversa, extus ad apicem 
apophysibus lamellosis duabus anguste separatis munita, apophysi superiore 
valde uncata, inferiore recte secta et cariniformi; tarso parvo subparallelo; 
bulbo sat magno, simpliciter inverse cordiformi. 

9 > long. 7 mm. — Mari fere similis, sed cephalothorace et abdomine 
pilis squamiformibus albis, rufulis paucis intermixtis, omnino vestitis, linea 
frontali vix expressa, pilis ocidorum supra ocidos et ad marginem exterior em 
rufulis, infra oculos et ad marginem inferior em cum pilis clypei niveis. Pedes- 
maxillares pedesque cuncti pdllide luridi, albo-pilosi et squamidati. 

Vetus-Merw. 3.-5./in. 1887. — Mor-kala. IV. 1887. 
Attido vittato Thorell (Ylleno) affinis, imprimis differt pictura cepbalo- 

thoracis et pileorum faciei. 
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5. Aeluvillus ater Croneber^ in Fedtschenko, Reisen in Turkestan; 
Zool.: II, Arach., 1875, S. 50, Taf. V, Fig. 38 (Aelnrops). 

Aelurillo gilvo E. Sim. valde affinis, differt pilis oculorum et clypei 
fulvo-albidis, hand rufulis, maris pedum-maxillarium femore crassiore, bulbo 
majore nigro, apopbysis tibialis ramulo superiore obtuso et extus inflexo (in 
Aelurillo gilvo recto et subacuto). 

Askhabad. III. 1886. — Imam-baba. 27./III. 1887. 

Familia Oxyopidac. 

6. Oxyopes heterophthalmus Latr., 1804. 
Bagyr. 31./III. 1886. 

Familia Lycosidae. 

7. Pisaura novicia L. Koch, Kaukas. Aracbn., Isis, Dresden, 1879, 
S. 19, Taf. XI, Fig. 3 (Ocyale). 

? Ocyale mirabilis Croneberg, 1. c., 1875. 
Pisaurae mirabili valde affinis, imprimis differt magnitudine minore et 

vulvae carinis lateralibus crassioribus, antice multo magis divaricatis et sulco 
medio latiore, foveam ovatam formante (in Pisaura mirabili sulco medio, inter 
carinas, angusto et subparallelo).1) 

Askhabad. V. 1886. 
8. hycosa singoriensis Laxm. 
Askhabad. 27./V. 1887. 
Rossia meridionalis et orientalis, Baku (L. Koch), Turkestan (Crone¬ 

berg) et Aegyptus. 
9. hycosa ruricola De Geer. 

• Vetus-Merw. 19./III. 1887. 
10. Lycosa alticeps Croneberg in Fedtschenko, Reisen in Turke¬ 

stan; Zool.: II, Arach., 1875, S. 40, Taf. IV, Fig. 28 (Tarentula). 
Askhabad. 23./V. 1886; 5./VI. 1887. 
Lycosae tarcntulinae Sav., Lycosae oculatac E. Sim., Lycosae canicnlariae 

E. Sim. (ex sectione 2a generis Lycosa) sat affinis spd differt clypeo latiore, tarsis 
pedum quatuor anticorum inferne sat crebre scopulatis, quatuor posticorum 
utrinque anguste et remote scopulatis inferne crasse setosis. 

11. Lycosa Maddci sp. nov. 
cf, long. 9'5 mm. — Cephalothorax fuscus, cervino-pubescens, vitta media 

latissima et subparallela, vittaqae marginali flexaosa, ferrugineis et albo- 
pubescentibus ornatus. Area oculorum nigra. Oculi antici in linea leviter 
procurva, medii lateralibus paulo majores et inter se quam a lateralibus paulo 
remotiores. Ocidi seriei secundae spatio diametro oculi vix angustiore inter 

») In Pisaura Consocia Cambr. (ex Syria), specie affini, earinae sunt breviores et antice 
late truncatae, fovea media obtuse triquetra cst. 
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se distantcs. Clypeus retro obliqims, oculis seriei primae non umlto latior. 
Abdomen nigrum, crebre albo flavoque piibescens, vittis nigris obliquis, postice 
divaricatis et evanescentibus marginatum, venter fusco-niger, fidvo-pubescens. 
Sternum nigro-piceum, parce albido-pilosum. Chelae robustae, nigro-rufescentes, 
ad basin et extus param dense albido-pilosae, in parte apicali parcins cinereo- 
setosae, margine inferiore sidci bidentato, ungue supra hand tuberculato. Pedes 
fulvo-rufescentes, femoribus, praesertim anticis, leviter infuscatis, tibiis anticis 
in feme 3—3 acideatis et aculeis lateralibus (extus 2, intus 3 longioribus) 
munitis, tarsis gracilibus, anticis rare scopulatis. Pedes-maxillares sat breves, 
fusco-rufidi; femore compresso; patella parallela, saltern Vs longiore quam 
latior e; tibia patella evident er breviore, hand angustiore et parallela; tar so 
magno, tibia cum patella multo longiore, late ovato sed longe producto et 
attenuato; bidbo magno, ovato} extus, prope medium, apophysi parva, apice 
inaequaliter et minute bifida, instructo. 

$, long. 13'5 mm. — Cephalothorax fere ut in mare sed antice obtusior, 
vittis pallidis albido-pilosis latissimis, partibus fusco-nigris angustis et utrinque 
vittam antice abbreviattam formantibus. Clypeus latior, subplanus. Abdomen 
latius ovatum albo-cinereo pubescens, vitta latissima, utrinque leviter sinuosa, 
fulvo-pubescentej et in parte basali vittam fuscam anguste-lanceolatam in- 
cludente ornatum. Venter pallide fusco-ravidus fidvo-albido pubescens. Pedes 
ut in mare, sed breviores et tarsis anticis evidentius scopidatis. Area vulvae 
nigra,fovea profunda, longiore quam latiore, antice leviter attenuata et rotunda, 
carina longitudinali, in parte prima angusta, in parte secunda validissime 
dilatata et plagidam transversim ovatam et minute biimpressam formante. 

Lycosae pastorali E. Sim. et Lycosae fabrili Cl. sat affinis, differt im¬ 
primis in mare tarso bulboque multo majoribus et ungue supra baud tuber¬ 
culato, in femina structura vulvae et ventre fulvo-albido piloso. — Lycosae late- 
fasciatae Croneb. verisimiliter affinis, sed tibia pedum-maxillarium multo breviore 
et tarso multo majore differt. 

Nova-Merw. 5./III. 1887. — Amu-Darja. 6.—9./IV. 1887. 
12. JLycosa soror sp. nov. 
cT? long. 6 mm* — Lycosae peritae valde affinis et subsimilis, differt im¬ 

primis pedibus anticis paulo robustioribus et paulo minus aculeatis, tibiis in- 
ferne aculeis 2—2 tantum armatis (in Lycosa perita et Lycosa variana aculeis 
gracilioribus 3—3), abdomine inferne fulvo (baud nigro) ut in Lycosa variana 
parce et inordinate nigro-punctato, pedum-maxillarium tarso tibia baud latiore, 
bulbo minore sed tarso longius producto. Caetera ut in Lycosa perita et variana. 

Nova-Merw. 3.—5./III. 1887. 
13. Pai'dosa orientalis Croneb., 1. c., S. 37, Taf. IV, Fig. 25 (Lycosa). 
Amu-Darja. 16./III. 1887. — Imam-baba. 27./III. 1887. — Nova- 

Merw. 3./IIL 1887. 
14. Ilippasa deserticola sp. nov. 
cf, long.7'5mm. — Cephalothorax fidvo-olivaceus, pilis longis pronis 

albulo-sericeis vestitus, parte cephalica paido dihdiore, thoracica anguste fusco- 
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marginata, rcgione oculornm nigricanti. Oculi antici in linea sat procurva, 
medii lateralibus majores, inter se appropinquati sed medii inter se quam a 
lateralibus distinctius separati. Oculi seriei secnndae parvi (rnediis anticis 

tantum majores), spatio diametro oadi angustiore sejuncti. Clypeus oculis 
anticis vix ditplo latior, retro-obliquus. Abdomen anguste-oblongum, supra 
atrum, obscure rufido-variaium, pilis longis albo-sericeis dense vestitus et 
punctis niveo-pilosis, quadriseriatim ordinatis, ornatum. Venter luridus, vittis 
tribus fuscis integris notatus. Sternum fulvum, vitta media nigra longitudi- 
naliter sectum. Chelae olivaceae, nitidae, longe hirsutae, transversim subtiliter 
rngatae. Mamillae olivaceae, superiores infuscatae. Pedes longi, versus ex- 
tremitates gracillimif luridi, femoribus, praesertim anticis, inferne vage olivaceis, 
longe pilosi et aculeati, vix distincte scopulati. Metatarsus quarti paris 
patella cum tibia paulo longior. Pedes-maxillares luridi, tarso bulboque in- 
fuscatiSj albo nigroque longe setosi; patella fere duplo longiore quam latiore; 
tibia patella saltern Va longiore, angusta, tereti et leviter curvata; tarso tibia 
circiter aequilongo, paido latiore et ovato, sed ad apicem longe et anguste 
producto; bulbo sat magno, simpliciter ovato. 

$, long. 9 5 mm. — Fere ut in mare, abdomine majore ovato fulvo- 
livido, supra late et confuse infuscato, albido flavoque dense et longe pube- 
scente, punctis albo-pilosis biseriatim ordinatis ornato, ventre fidvo-livido, 
parcius albo-piloso et lineis obscurioribus parum expressis tribus notato. Area 
vulvae simplex, fidva, rugosa, postice recte truncata et tenuiter nigro-marginata. 
Caetera ut in mare. 

Imam-baba, Murgab. 27./III. 1887. 
Ab Hippasa Greenalliae Blackw., differt clypeo angustiore et oculis 

mediis inter se multo minus iniquis (in Hippasa Greenalliae rnediis seriei 
secundae saltern sunt duplo majoribus quam mediis seriei primae). — Speciei 
ineditae multo magis affinis est Hippasa deserticola.1) 

Familia Agcleiiidac. 

15. Cedicus maerens sp. nov. 
9, long. 10 5 mm. — Cephalothorax niger, sublaevis, fere glaber, parce 

nigro-pilosus, oadi ut in Cedico flavipedi. Abdomen longe oblongum, supra 
atro-testaceum, subtus dilutius, prope medium utrinque lineis valde obliquis 
3—4, antice convergentibus, in parte apicali arcubus transversis tenuibus 
quatuor, ornatum. Chelae robustissimae, nigrae, subtiliter coriaceae, parce et 

1) Hippasa iuncsi sp. nov. ^, long. J3 5mvi. — Cephalothorax fulvo-olivacais, pilis 
albidis longis, vittas radiantibus vittamquc marginalcvi parum distindas formantibus, vestita, margine 
clypei leviter infuscato. Oculi antici in linea sat itrocurva, anguste et aeque distantes, medii laterali¬ 
bus viinores. Oculi seriei secundae parvi (mediis anticis Va tantum majores), spatio diametro oculi 
angustiore sejuncti. Clypeus oculis anticis plus duplo latior. Abdomen oblongum, supra nigricanti- 
cinereum, in parte prima vitta longitudinali lata, testacea, utrinque punctis minutis albo-pilosis tribus 
marginata, in medio maculis transversis elougatis et obliquis, postice arcubus transversis testaceis et 
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parxim distinctc transversim rugatae, marQine iuferiore salci dentibus quinque 
(4° rcliquis viajore), marginc superiore dentibus sex (1—3 iiarvis et aequis 
4° et pracscrtim 6° rcliquis majoribus) armato (in Cedico flavipedi margine 
inferiore dentibus quinque, 4° et pracscrtim 5° rcliquis majoribus, superiore 
dentibus septem, 1 — 5 a basi sensim majoribus, 6° rcliquis midto majore)• 
Pedes parum longi, fusco-rufescentcs, femoribus et apice tibiarum primi paris 
obscurioribus et subnigris, acideis fere ut in Cedico flavipedi. Plaga vulvae 
subrotunda, leviter convexa, fusco-rufida, subtilissime coriacea ct loarcc pilosa, 
ad margincm posteriorem fovea transversa semilunariy plus triplo latiore quam 
longiore impressa fin Cedico flavipedi fovea maxima et utrinquc paulum 
angidosa). 

Chodscha- Kala. 18./V. 188G. 

Familia Sparassidac. 

16. Sparassns oculatus Crpneb. in Fedtscbenko, Reisen in Tur¬ 
kestan; Zool.: II, Aracb., S. 29, Taf. V, Fig. 45. 

Artscbman. 
17. Olios sericeus Croneb., 1. cv S. 28, Taf. 11, Fig. 19 (Sparassus). 
Askbabad. 307111. 1886. 

Familia Tliomisidae. 

18. Thanatus imbecillus L. Koch, Kaukas. Aracbn. in Isis, Dresden, 
1879, S. 10. 

? Thanatus arenarius Crorieb., 1. c.1 

Artscbman. 
19. Tibelhis oblongus Walck. 
Askbabad. 
Europa, Asia et America septentrionalis. 
20. Tibelhis oblonginsculus Lucas, Expl. Alg., Aracbn., p. 200, PI. II, 

Fig. 8 (Philodromus). 
Ibid. E. Simon, Aracbn. Fr., II, 1875', p. 312. 
Bagyr. 31./III. 1886. 
Regiones mediterraneae. 
21. Philodromus lepidus Blackw., Ann. Mag. Nat. Hist., 1870, p. 8, 

PI. VIII, Fig. 11. 

albo-pilosis ornaium. Venter omnino luridiis, albo-pulescens. Sternum fulvum, linea media nigra 
longitadinaliter sectuvi. Chelae fuscae, ad basin dihittores, transversim rugatae, parce albo-crinitae. 
Mamillae fuscae, nigro-pilosae. Pedes longi, versus extremitates gracillimi, fulvi, numerose olivaceo- 
annulati} longe pilosi et aculeafi} vix distincte scopulati. Metatarsus quarti paris imtella cum tibia 
aequilongus. Vtdva p>arva} rufula, pilosa et fere semi-circularis) vel leviter conica, postice fovea 
media rufula sabtriquetra et utrinque lobo parvo nigro notata. 

Aegyptus; Suez, Cairo. 
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Philodromus maritimus E. Sim., Arachn. Fr., II, 1875, p. 282. 
? Philodromus fdllax Croneb., 1. c. 
Nova-Merw. 3.—5./IIL 1887. 
22. Monaeses paradoxus Lucas, Expl. sc. Alg., Arachn., p. 193, PI. II, 

Fig. 1 (Monastes). 
Geok-tepe. 24./III. 1887. 
Algeria et Sicilia. 
23. Thomisus albus Gmelin, 1778. 
Thomisus onustus X sanguinolentus Walck., Apt. 
Thomisus onustus E. Sim., Arachn. Fr._, II, p. 252. 
Krasnowodsk. 26./II. 1887. — Islim-tschesme. IV. 1887. — Bagyr. 

31./I1I. 1886. — Imam-baba. 27./III. 1887. 
24. Xysticus Tvistrami Cambr., Proceed, zool. Soc. Lond., 1872, p. 204, 

PL XIV, Fig. 16. 
cf, long. 5 mm. — Cephalothorax niger, regione oculorum dilutiore et 

rufescente, siiblaevis sed versus marginem sabtiliter coriaceus, setis nigris 
longis et rigidis conspersus. Abdomen breve, antice truncatum, postice rotundum, 
albido-testaceum, subtiliter fidvo-variatum et in parte apicali lineis transversis 
obscurioribus parum expressis notatum. Pedes quatuor antici intense nigri, 
metatarsis tarsisque fidvis, pedes postici femoribus nigricantibus, reliquis ar- 
ticulis albidis sed patellis tibiisque fulvo fuscoque lineatis. Tibiae anticae 
inferne 4—3 aculeatae, sed aculeis lateralibus carentes. Metatarsi inferne 
aculeis 3—2 et utrinque aculeis lateralibus binis instructi. Sternum coxaeque 
nigra nitida. Pedes-maxillares fusci; tibia brevi extus apophysibus binis 
armata, apophysi superiore apicali longa, tereti, flexuosa, apice oblique septa 
et uncata, apophysi inferiore valde singulari, longe cariniformi et basin ar- 
ticulum fere attingente, ad angidum anteriorem longe producta curvata apice 
dilatata et mallei formi, ad angulum posterior em brevius producta atque acuta; 
tarso mediocri; bidbo disciformi, mutico, haud emarginato, carina media re- 
curva munito et stylo circidari limbato. 

$, long. 8'5 mm. — Cephalothorax brevis et convexus, subtiliter coriaceus 
et setis nigris rigidis3 in parte cephalica seriatim ordinatis, munitus, obscure 
fuscus, versus marginem fulvo-variatus et reticidatus, parte cephalica vix 
dihdiorej vittis fidvis duabus, antice evanescentibus, postice ampliatis et valde 
convergentibus notata, regione ocidorum albido-opaca. Oculi medii aequi, 
aream vix latiorem quam longiorem et antice quam postice vix angustiorem 
formantes. Abdomen magnum, antice rotundumj postice valde ampliatum et 
rotundum, supra cinereo-fidvum, ad marginem albido punctatum et, in parte 
secunda, zonis transversis, utrinque subacidis, albido-punctatis notatum. Venter 
albido-testaceus, subtiliter fusco-punctatus. Sternum fidvum, minute fusco- 
punctatum. Pedes sat breves, pallide fidvi, subtiliter fusco-punctati, femoribus 
ad apicem, patellis tibiisque supra fusco-lineatis, tibiis ad apicem metatarsis 
tarsisque inferne valde infuscatis et subnigris, femoribus anticis acideis tribus 
parvis antice armatis, tibiis mctatarsisque anticis inferne 4 (vel 5)—3 acidcatis, 
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sed aculeis lateralibiis carentibus. Vulvae fovea parva, paulo longior qiiam 
latior, et obtuse quadrata, nec carinata nec tuberciilata, atque ad rimam 
epigasteris late remota. 

Xystico ibici E. Sim. affinis, differt oculis anticis inter se remotioribus, 
aculeis tibiarum et metatarsorum brevioribus, in mare apophysibus tibialibus 
magis complicatis et in femina fovea genitali postice hand acuta. Xystico 
luctuoso Bl. sat affinis, differt imprimis fovea genitali multo minore atque ad 
rimam longius distante. 

Durun. 7./IV. 1886. — Bairam-ali. 19./IIL 1887. 
Syria et Asia minor. 
Xysticus concinnus Croneberg Xystico Tristrami Cambr. certe valde 

affinis est, sed verisimiliter distinctus; pes-maxillaris maris, secundum Crone¬ 
berg, paululum alius est. 

25/ Oxyptila lugxibvis Croneb., 1. c., S. 25, Taf. Ill, Fig. 23 (Xysticus). 
Oxyptilae hirtae Sav., valde affinis, differt imprimis cephalothorace con- 

vexiore, grossius squamuloso, aculeis claviformibus brevioribus et cunctis albidis 
(interdum vix ad basin paulo obscurioribus), aculeis chelarum brevioribus, cunc¬ 
tis, saltern ad apicem, albidis, oculis quatuor anticis paulo minus iniquis, pedi- 
bus, imprimis metatarsis et tarsis anterioribus, distinctius nigricanti-variegatis 
et subannulatis, metatarsis anticis gracilioribus, aculeis lateralibus carentibus, 
aculeis inferioribus debilioribus albo-pellucentibus. 4—3 seu 4—5, praeditis, 

Askhabad. 20./III. 1886. 

Familia Epciridac. 

26. Argiope lobata Pallas, 1772. 
Tacbta-basar. 19./IV. 1886. — A litus Murgabi. YI. 1886. 
Kegiones mediterraneae, Asia centralis et occidentalis, Africa. 
27. Epeiva cornnta Clerck, 1757. 
Askhabad. 23-/7. 1886. — Amu-darja. 7./IIL 1887. 
Europa, Africa septentrionalis et Asia. 
28. Epeira ceropegia Walck., var. victoria Tkorell. 
Durun. 7./I7. 1886. 
Europa, Asia occidentalis et America septentrionalis (Ep. acideata Emert.). 
29. Larinia piibiventris sp. nov. 
cT, long. 5'5 mm. — Cephalothorax htridus, parce et longe albo-pilosus, 

parte cephalica postice dilutiore et albo-opaca sed vitta fusca obliqua utrinque 
limitata. Ocidi fere ut in Larinia lineata, sed medii postici inter se distinctius 
separati. Abdomen ovatamj albido testaceam, crebre cinereo-nigricanti puncta- 
tum, parce et longe dlbo-hirsutum, vitta media albidiore, antice evanescente, 
in medio transversim ampliata, ovata et nigricanti-marginata, postice angusta, 
attenuata et vitta nigricanti-punctata flexuosa utrinque marginata. Venter 
infuscatus, albo-pubescens, haud vittatus. Sternum fusco-olivaceum, vitta 
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media lata dilutiore et confusa notatuni. JPedes longi, pallide luridi, patellis 
tibiis metatarsisqiie cunctis ad apicem, tibiis qiiatnor anticis in medio minute 
fusco-variatis et subannidatis, tar sis, versus apicem, leviter infuscatis, aculeis 
ut in Larinia lineata sed totis basi fuscis a.pice dlbidis et pellucentibus. JPedes- 
maxillares breves et robusti, luridi, bulbo fusco; patella subquadrata, paulo 
latiore qiiam longiore, convexa et setis erectis nigris munita; tibia anguste 
transversa; tar so bulboque maximis, reliquis articulis cunctis longioribus et 
multo latioribus, late ovatis, apophysi tarsi basilari nigra, brevi, recta et 
obtusa. 

$, long. 8 mm. — Cephalothorax pallide luridus, longe et crasse albido- 
pilosus et hirsutus, parte cephalica utrinque oblique infuscata. Spatium inter 
oculos medios posticos dimidio diametro oculi plus duplo angustius. Oculi 
quatuor antici a sese fere aequidistantes, medii lateralibus et mediis posticis 
multo majores. Clypeus oculis mediis anticis latior. Abdomen sat late oblon- 
gum, antice posticeque fere aequaliter attenuatum et rotundum, albido-luridum, 
fusco-variegatum punctatum et reticidatum, linea media albidiore nigro-mar- 
ginata, antice posticeque angustiore, in medio transversim dilatata et evane- 
scente, in parte basali lineam fuscam includente, notatuni. Venter albo-luridus 
opacus, parcissime nigro-punctatus. Sternum fuscum, in medio longitudinaliter 
dilutius. Pedes luridi, nigro-punctati, tibiis anticis subvittatis, acideis nume- 
rosis longis et gracilibus, albis, ad basin minute infuscatis, metatarsis anticis, 
in dimidio basali tantum, utrinque aculeis trinis armatis. Plaga vidvae humilis, 
nigricans, utrinque fovea subrotunda et in medio plagula parum convexa et 
subquadrata notata. 

Imam-baba. 27./IIL 1887. — Pul-i-chatum. 29./iy. 1887. 
Larinia lineata Lucas, differfc cephalotliorace abdomineque brevioribus, 

ventre baud vittato et in mare pedibus-maxillaribus multo crassioribus. Larinia 
Dufouri praesertim differfc metatarsis anticis multo minus aculeatis (in Larinia 
Dufouri aculeis robustioribus, usque ad apicem, 7—4). 

30. Zilla caspica sp. no v. 
C?, long. 6 mm. — Cephalothorax fidvo-olivaceus, tenuiter nigro-mar- 

ginatus, parte cephalica infuscata et macidam magnam triquetram formante. 
Ocidi fere ut in Zilla x-notata. Abdomen breviter oblongum, obscure fulvum 
et parce albido-crinitum, macida maxima foliiformi nigricanti-marginata et 
postice truncata, vittam albidam transversim inordinate nigro-segmentatam 
includente, fere omnino obtectum, in feme xmllide flavidum et macida media 
fusca subquadrata notatum. Sternum flavidum, late nigro-limbatum. Chelae 
fusco-olivaceae. Pedes luridi, aculeis fere ut in ZUla x-notata, sed gracilioribus 
fuscis et subpellucentibus. Pedes-maxillares luridi, tarso bulboque fuscis; tibia 
patella haud longiore, desuperne visa subparallela; tarso bulboque tibia cum 
patella simul sumptis haud brevioribus sed latioribus; bulbi apophysi basilari 
(exteriore) breviter truncata et leviter excisa (haud lanceolata), lobo principali 
apice mucronibus binis subgeminatis similibus et obtusis instructo (in Zilla 
x-notata altero gracili et acuto altero obtusissimo). 
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Zillae x-notatae valde affinis, differt pedum-inaxillarium tibia multo bre- 
viore et armatura bulbi. 

Imam-baba. 27./in. 1887. 
31. Tetragnatha extensa L. 
Nova-Merw. 5./III. 1887. — Yetus-Merw. 24./IIL 1887. — Tachta- 

basar. 6./IV. 1887. 

Familia Tlicridionidac. 

32. Lithyphantes PayUnlUanits Walck., 1806 (Theridion). 
Lithyphantes hamatus Croneb., 1. c. 
Askhabad. 30./IIL 1887. — Tachta-basar. 19./III. 1887. — Amu- 

da vj a. 7./III. 1887. 
33. Linyphia pusilla Sund., 1830. 
Nova-Merw. 3./V. 1887. 
Europa, Asia septentrionalis et centralis et America septentrionalis. 

Familia Zodariidae. 

34. Zodarium Haddei sp. no v. 
cf, long. 6 mm. — Cephalothorax nigerrimas, subtilissime coriaceus, parte 

cephalica attenuata, leviter acclivi et obtasa. Oculi validissime inaeqiiales, 
medii antici reliquis phis sextuplo majores et valde convexi, inter se spatio 
diametro ocidi plus qiiadniplo minore distantes, laterales antici et postici 
subaequales, subrotundi, antici a mediis hand separati, postici anguste separati, 
medii postici lateralibus minores subrotundi. Clypeus oculis anticis fere duplo 
latior. Abdomen breviter ovatum, nigro-sericeum, immacidatum. Chelae, partes- 
oris, sternumque nigra. Pedes longi et graciles, coxis femoribusque primi 
paris nigris, reliquis coxis testaceis, reliquis femoribus basi testaceis apice 
late nigris, tibiis obscure fulvis, patellis metatarsis tarsisque luteo-testaceis. 
Pedes-maxillares nigri; patella convexa, geniculata, paulo longiore quam 
latiore; tibia patella plus duplo breviore, anguste transversa, extus ad apicem 
apophysi articido plus duplo longiore, tenui, apice acuta et secundum mar- 
ginem tarsalem antice directa, armata; tarso ovato, apice acuminato, extus 
stylo bicontorto et apice dilatato armato. 

Artschman. 
Zodario bactriano Croneb. verisimiliter aftine sed differt femoribus 

nigris, apopliysi tibiali tenui et usque ad apicem recta, atque abdomine im- 
maculato. 

Familia Drassidac. 

35. Drassns fagaoc E. Sim., Aracb. Fr., IV, p. 114. 
? Drassus lutescens Croneb., 1. c. 
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Krasnowodsk. 
Regiones mediterraneae, Asia centralis et China. 
Drasso lutescenti C. Koch affinis est Drassns fagax, sed differt plagula 

genitali majore, latiore quam longiore et utrinque leviter angulosa, pavte media 
testacea antice angustissima postice abrupte ampliata atque obtuse triquetra. 

36. JPt/tJionissa exornata C. Koch, 1839. 
PuM-chatum. 29./IY. 1887. 
37. Chiracanthium Siedlidzi L. Koch, 1864. 
Mor-kala. 13.—M./IV. 1887. 

Genus Scylax nov. gen. 

Ceplialothorax ovatas, sat convexus, stria media tenui et Tonga, radianti- 
bus vix distinctis. Oculi antici subcontigui, in linea leviter procurva, medii 
lateralibus paulo minores'. Oculi postici subaequales, sat late et fere aeque 
distantes, lineam recurvam, linea antica multo latiorem, formantes. Clypeus 
ocidis anticis non latior. Laminae latae haud attenuataej levissime arcuatae, 
vix distincte impressae. Pars labialis hand longior quam latior et dimidium 
laminarum hand snperans, versus apicem attenuata et truncata, prope basin 
utrinque leviter constricta. Ghelarum margo inferior dentibus binis ab ungue 
parum remotis, superior dentibus trinis subaequalibus et remotioribiiSj armati, 
unguis longus. Pedes longi (4,1, 2, 3), valde et numerose aculeati, tarsi antici 
parce scopulati. Mamillae inferiores longae, cylindratae et subcontiguae, 
superiores fere duplo breviores et multo graciliores. 

Leptodrasso E. Sim. et praesertim Cybaeodi E. Sim., affmis, a Lepto- 
drasso differt oculis anticis subaequis, lineam subrectam formantibus, et clypeo 
oculis anticis non latiore, a Cybaeodi differt mamillis superioribus inferioribus 
multo longioribus et oculis mediis posticis lateralibus non multo minoribus. 

38. Scylax Walteri sp. nov. 
cf, long. 7'2mm. — Ceplialothorax pallide luridus, pilis longis pronis 

(in parte plumosis) albo-sericeis dense vestitus. Abdomen anguste oblongum, 
pallide luridum, omnino albo-sericeo crebre pubescens, antice truncatunv et 
setis crassis cinereis munitum, supra, prope medium, punctis nigris binis 
parvis et elongatis et in parte secunda maculis fulvis parvis uniseriatis 
ornatum. Chelae, partes oris, sternum, 2}cdesque pallide lurida, tibiis meta- 
tarsisque anticis infuscatis, aculeis nigris, longis et numerosis. Pedes-maxil- 
lares sat robusti, luridi, tar so bidboque infuscatis; femore versus basin com- 
presso, supra, in parte apicali, 1—3 acideato; patella subparallela, longiore 
quam latiore; tibia patella vix breviore, sed angustiorej extus ad apicem, 
apophysibus binis parvis, acutis et leviter uncatis, superiore inferiore longiore, 
instructa; tar so mediocri, ovato; bulbo ovato, fusco-rufido. 

Mor-kala. 13.-14./IV. 1887. 
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Familia Dysdcridae. 

39. Dysdera aculeata Croneb., 1. c., S. 25, Taf. Ill, Fig. 17. 
? Dysdera concinna L. Koch, Kaukas. Aracho. in Isis, Dresden, 1879, S. 8. 
Krasnowodsk. III., IY. 1886. — Kurun. 7./IV. 1886. 

Familia Ercsidac. 

AQ.^Eresus cinnabevinus Oliv., 1789, var. rotandiceps E. Sim. 
Ab Ereso cinnaberino typico differt parte cephalica paulo magis globosa, 

abdominis punctis nigris sex bene expressis, pedibns quatuor posticis (lineis 
albo-pilosis exceptis) fere omnino miniaceo pilosis, mamillis linea albo-pilosa 
cinctis. 

Karudscha-batyr. 2./V. 1886. 

Familia Ulolxmdae. 

41. TJloboms Walclcenaerius Latr., 1806. 
Nova-Merw. 3.-5./III. 1887. 

Familia Dictynidae. 

42. Dictyna Cronebergi sp. nov. 
9, long. 2 mm. — Cephalothorax lacvis, fulvo-rufescens, crasse et longe 

niveo-pubescens, parte thoracica atrinqiie obscariore, sabglabra, vittis fuscis 
radiantibus et abbreviatis not at a. Oadi postici mediocres, lineam subrectarn 
fonnantes, fere aeque et sat late disjuncti (intervallis omlorum diametro ocidi 
fere duplo latioribus). Ocidi antici in linea plane recta, appropinquate paulo 
majores quam postici, medii lateralibus paulo minores. Area mediorum sub- 
quadrata. Clypeus oculis mediis anticis duplo latior, crasse albo-pilosus. 
Abdomen late oblongum, albo-testaceum, niveo-pubescens, supra in parte prima 
prope medium punctis impressis binis inter se parum distantibus, in parte 
altera vitta media lata, cinereo-livida, utrinque punctis impressis nigris tribus 
notata ornatum, subtus testaceum, crasse albo-pilosum, rima transversa, leviter 
infuscata, a cribello sat late remota, notatum. Chelae laeves, fidvo-rufescentes. 
Sternum, partes oris, pedesque omnino pallide lurida, parce albo-pilosa. 
Sternum laeve. 

Nova-Merw. 3.—5./I1I. 1887. 

Familia ATicularidae. 

Genus Phyxioschema nov. gen. 

Macrothelae Auss. affine, imprimis differt parte labiali coxisque pedum- 
maxillarium omnino muticis et oculis quatuor anticis lineam multo magis pro- 
curvam formantibus. 

2 
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Evagro Auss., valde affine, praesertim differt clypeo oculis lateralibus 
anticis angustiore, oculis mediis anticis et posticis inter se subaequalibus et 
pedibus cunctis subsimilibus, anticis hand incrassatis. Caetera nt in Macrothela 
et Evagro. 

48. Phyxioschcma Raddei sp. nov. 
$ (hand plane adulta), long. 11 mm. — Cephalothorax humilis, longe 

ovatus, obscure fuscus, pilis longis, pronis, pallide fidvo-sericeis vestitus. Oculi 
medii antici rotundi, inter se quam a lateralibus distantioribus et spatio 
diametro oculi paulo latiore separati. Laterales ovati. Abdomen oblongum, 
atro-violaceum, longe sericeo-piibescens. Mamillae fuscae. Sternum pedesque 
obscure fidvo-olivacea, sat longe nigro-setosa. Partes oris intus crasse testaceo- 
marginatae. Pedes aculeis nigris temdbus armati. 

Krasnowodsk. 26-/11. 1886. 
Specimen unicum hand adultum et valde detritnm. 

Ordo Scorpiones. 

44. JButhus cognatus L. Koch, Kankas. Arachn. in Isis, Dresden, 
1879, S. 28, Taf. I, Fig. 7. 

Butho europaeo valde affinis et subsimilis, differt imprimis candae seg- 
mento 5° inferne dentibus lateralibus inaequalibus subacutis (in Butho euro¬ 
paeo obtusissimis) et utrinque lamina apicali fere aequaliter trilobata (incisuris 
binis, in Bntlw europaeo incisura unica), tegumentis minus granulosis, carinis 
inferioribus segment! caudalis 4° vix distincte granulosis, carinis inferioribus 
segmenti ventralis (trunci) 50 debilioribus et multo magis abbreviatis, cephalo- 
thoracis carinis anteocularibus marginem frontalem baud attingentibus, et antice 
in aream confuse granulosam evanescentibus, tarsis pedum setis validis spini- 
formibus brevibus biseriatis inferne instructis (in Butho europaeo setis bi- 
seriatis rigidis sed longis), pectinum dentibus 18—23 (in europaeo 28—32). 

Krasnowodsk. III. 1886. 
Nota. Buthus Eupaeus C. Koch (Arachn., V, S. 127, Fig. 418) ex Baku 

et Sardarabad, sec. L. Koch, Butho hottentotae Fabr. valde affinis est. 
45. Butheolus Conchini1) sp. nov. 
cf, long. trunci 10'5mm; caudae 14'5mm. — Truncus et cauda nigro- 

virescentes, pedes-maxillares pedesque pallide flavi. Cephalothorax et segmenta 
abdominalia crebre granuloso-rugosa. Cephalothorax convexus, antice atte- 
nuatus et obtusus. Tuber ocidorum latissimum sed humile, inter ocidos laeve 
et vix distincte depressum, postice jwrce rugosum, antice in carinas latas duas 
divaricatas et evanescentes productum. Segmenta abdominalia I—VI haud 
carinata, leviter inaequalia, segmentum VII utrinque carinis validis binis 

l) Butheolus E. Sim. = Orthodactylus Karsch nomen praeoccupatum (Hitclicock, 1858). 
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divaricatis regulariter granalosis ornatum sed carina media haud vel vix di¬ 
stinct a (segmenta V et VI prope marginem posticum breviter et vix distincte 
carinata). Segmentam ventrale IVsiibtilissime rugosum, ad marginem posticum 
laeve, segmentam Vgrossius granulosum et carinis obtusis quatuor humilibus 
(latcralibus valde abbreviatis) munitum. Cauda crassissima, versus apicem 
sensim ampliata, fere omnino (supra in depressione longitudinali laevis) rugoso- 
punctata, segmentis I—IV superne late canalicidatis et utrinque granidoso- 
carinatis (gramdis apicalibus carinarum reliquis paido majoribus), segmentis 
I—III carinis inferioribus quatuor latis et humillimis (insegmento primo fere 
obsoletis), segmentis IV et V inferne haud carinatis, crebre rugosis et leviter 
areolatis. Vesica parva et angusta, segmento apicali caudae plus triplo an- 
gustior, inferne leviter inaequalis et impressa. Coxae pedum lineis granulosis 
marginatae. Pedes sublaeves, valde compressi. Pedes-maxillares debiles, sub- 
laeves, femoribus tibiisque inferne carinis leviter granidosis ornatis, manu 
parva, tibia angustiore et xolus Va breviore, laevi et nitida, digitis rectis manu 
fere duplo longioribus. Pectinum denies 20—22. 

Bely-bugor. 27./IV. 1886. 
A Butheolo Schneideri L. Koch (= olivaceo Karscli) et Butheolo Aristidis 

E. Sim. differt cauda rugosa nee laevi nec punctata. 
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Transkaspische Galeodiden. 

Von . 

Dr. Alfred "Walter in Jena. 

Mit einer Tafel. 

Das 1886 und 1887 you mir in Turkmenien gesammelte Material 
an Galeodiden ergab bei der Sichtung sieben Arten aus drei Genera. 
Wahrend zwei der transkaspischen Arten sich sogleich als alt- und 
gutbekannte erwiesen, scheinen sammtliche fiinf restirenden neue zu 
reprasentiren. Jedenfalls liess alle erreichbare Literatur sie in friiher 
beschriebenen Species nicht wiedererkennen, und selbst eine Durch- 
sicht des namentlick an Typen so reichen Galeodiden-Materials im 
Berliner Museum blieb erfolglos, obwohl Herr Dr. F. Karsch dieselbe 
liebenswiirdigst unterstiitzte. Ftir diese Htilfleistung wie spater noch 
fiir die Uebersendung wichtiger Literaturquellen sckulde ich Herrn 
Dr. Karsch warmsten Dank. Yergeblich liatte ich vorher schon im 
Museum der Moskauer Universitat gesucht. Es fanden sich dort unter 
den Arachniden-Schatzen, welche Fedschenko's langjahrige Reisen in 
Turkestan geliefert, nur zwei wohlbekannte Galeodes-kxtm. Trotzdem 
bin ich mir wohlbewusst, dass das Creiren neuer Galeodiden-Species 
viel Missliches an sich hat. Fast ganzlich fehlen uns Totalabbildungen 
der zahlreichen in den letzten zwei Decennien beschriebenen Formen, 
ganzlich Farbenbilder, obgleich die Farbenvertheilung bei den meisten 
mir bekannten Yertretern der Ordnung iiberaus constant und charac- 
teristisch, mit blossen Worten aber oft nicht genau wiederzugeben 
ist. Zudem sind nicht wenige Diagnosen und Beschreibungen an ausserst 
dlirftig erhaltenem Materiale gewonnen und somit natiirlich. das Miss- 
kennen mancher Art gar leicht moglich. Um nun jedem Kenner die 
Controle meiner folgenden Species nach Moglichkeit in die Hand zu 
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Proportionen zwiscken der Gesammtlange einer- und der Lange des 
Palpus wie des letzten Beinpaares andrerseits ab. Wahrend namlich 
der Palpus selbst bei den Weibclien von G. araneoides Pall, die Ge¬ 
sammtlange des Thieres erheblich tibertrifft (ick messe bei Vergleichen 
den Palpus stets ohne das in andere Richtung fallende Coxalglied, 
also stets vom proximalen Rande des Trochanter bis zum freien Ende 
der Extremitat, das 4. Beinpaar dagegen stets mit der Coxa), steht 
er bei Weibclien von 6r. famigatus weit hinter derselben zuriick, ist 
also im weiblichen Geschlechte letzterer Art sehr viel kiirzer als in 
dem der ersteren. Aehnlick, nur weniger bedeutend ist auch das vierte 
Beinpaar des $ von 6r. famigatus verhaltnissmassig kiirzer als das 
von Gr. araneoides, gerade umgekekrt aber der Palpus, als auch das 
letzte Beinpaar am $ von G. famigatus unvergleichlich vie! starker 
entwickelt denn beim S von G. araneoides. Diese Verkaltnisse er- 
leuchten jedenfalls klar aus dem Vergleiche neben einander gehaltener 
Ausmaasse. 

Gr. famigatus G. fumigahis J G. araneoides 
m. $ ( m- ? Pall. J 

Totallange von den Chelicerenspitzen bis zum I 
After  62 mm 57,5 mm 4 6 mm 

Lange der Cheliceren  17 „ 
Palpus maxillaris*) ... ... 53 „ 47,5 „ 55 „ 
Pes IV . . .   68 „ 62,5 „ 1 59,5 ,, 

*) Vom Proximalrande des Trochanter bis zum freien Ende gemessen. 

G. fumigatus G. araneoides 
m. £ Pall. £ 

47 mm 40 mm 
Lange der Cheliceren  13 „ 
Palpus maxillaris  65 „ 47—48 „ 
Pes IV  73 „ 57,5 „ 

Die hier dargelegten Proportionsverhaltnisse, vereint mit der 
eigenthumlichen im Genus Galeodes einzig dastehenden Farbung, 
durften v/ohl geniigen, unseren G. fumigatus zweifellos erkennen zu 
lassen. 

Ich erbeutete die Art ausscliliesslich an einem festen Platze, einem 
Sandliiigel, der nahe am Rande der Sandwiiste nordlich von Askhabad 
(ca. 8 Kilometer von genannter Stadt) belegen ist. Dort fing ich 
meine Exemplare an genau dem gleichen Flecke am 19. Mai/1. Juni 
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1886, am 28. Mai/10. Juni und 3./15. Juni 1887. Auf dem festen 
Lelimgruud der angrenzenden Hungersteppe konnte ich me ein Exem¬ 
plar fmden, so dass sie sich an den Wiistensand zu halten scheint. Schon 
mit einbrechender Dilmmerung, gleichzeitig mit Anthia mannerheimi 
und den grossen Scarites, verlasst sie ihre im lockeren Sande ange- 
legten Rohren. 

3. JRhax melamis Oliy. 

Gkimm, 0., Das Kaspische Meer und seine Fauna, Heft I, St. Petersb. 
1876, Beilage zuArb. d. St. Petersb. Naturforscherges. 1876 (Arbeiten 
der aralo-kaspischen Expedition). 

Gkimm konnte als erster diesen Bhax (zugleich auch als erste 
und einzige Species des Genus) der russiscken Fauna einreihen, nach- 
dem er denselben wahrend der aralo-kaspischen Expedition 1874 bei 
Krasnowodsk, also an der Kiiste unseres Reisegebietes, aufgefunden 
hatte. Es scheint die Art, wenn auch nicht sonderlich haufig, so doch 
tiber ganz Transkaspien verbreitet zu sein, da ich sie 1887 bei Artschman 
und Askhabad antraf und 1886 durch Herrn Eylandt in Askhabad 
ein Exemplar aus Dort-kuju, zwischen dem Tedshen und Murgab er- 
hielt. Zu den guten Beschreibungen dieser wohl bekannten Art des 
Genus vermag ich Wesentliches nicht hinzuzufiigen. Doch sehe ich 
an zwei ?$ aus Transkaspien die zwei ersten vor dem Hauptzahne 
stehenden Zatme des oberen unbeweglichen Zangenastes an Grosse 
einander nicht gleich, wie es Simon1) als Merkmal angiebt, sondern 
den ersten etwas kleiner als den zweiten. Es sei hervorzuheben ge- 
stattet, dass das trachtige Weibchen dieser Art eine ganz absonderliche, 
an ein Termitenweibchen erinnernde Gestalt des Abdomens annimmt, 
ganz wie es F. Kaksch2) auch von seinem Uhax termes aus dem 
Massai-Lande meldet. Das $ verliert in diesem Zustande die Be- 
wegungsfahigkeit fast ganz und tragt in Ruhe die Extremitaten nach 
vorne und oben gerichtet. Es will dann sehr sorgsam mit der Laterne 
gesucht sein, zumal da ich wenigstens die Art nie vor volliger Dunkelheit 
land. Setzen wir neben einander, dass Dr. Kaksch an einer Form des 
Massai-Landes eben dieses Verhaltniss beobachtete wie ich am Bhax 

1) Essai d'une classification des Galeodes, in: Annales Soc. Ent. 
France (5. Ser.), T. 9, Paris 1879, p. 121. 

2) Verz. d. v. Dr. G. A. Fischer im Massai-Land gesammelten 
Myriapoden u. Arachn., in: Jahrbucli d. wissensch. Anst. z. Hamburg, 
Bd. 2, Beilage z. Jahresbericlit liber d. Nat. Mus. f. 1884, Hamburg 
1885, p. 136. 
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melanus in Centralasien, so diirfen wir vielleicht annehmen, dass soldi 
hulfloser Zustand zeitweilig die Weibchen aller Bhax-Species befallt 
und sich daraus der Umstand erklart, dass wir in Museen aus diesem 
Genus fast immer nur Mannchen finden und auch ich von den drei 
folgenden neuen Arten einzig Mannchen zu beschaffen im Stande war. 
Ich fand diese Art, wie gesagt, ausschliesslich erst bei volliger Dunkel- 
heit und nur in der Lehmsteppe zwischen trockenen Artemisien. 

4. Ithax plumbescens n. sp. 

Ein S fing ich am 2./14. Juni 1887 bei Askhabad in der Hunger- 
steppe. 

Wie auch bei den nachfolgenden zwei Arten weist der bewegliche 
untere Arm der Chelicerenzange nur einen kaum kenntlichen kleinen 
Zahn vor dem starken Hauptzahn auf, dem dann kein weiterer folgt. 
Am festen oberen Arme sehen wir dafiir zwei Zahne vor dem Haupt¬ 
zahn stehen, von denen der erste an Starke gegen den zweiten stark 
zuriicktritt, wahrend beide vom dritten oder Hauptzahn machtig iiber- 
troffen werden. Auf letzteren folgen dann noch etwa 6 unter einander 
annahernd gleich starke Zahne. Endlich stehen ganz aus der Reihe 
geriickt noch 2—3 Zahne am Innenrand der Chelicere nahe dem 
Zangenwinkel. 

Das Flagellum ist kurz und stumpf. 
Der Augenhtigel ist rundlich-oval. Der Zwischenraum zwischen 

den zwei Augen etwas geringer als der Durchmesser eines Auges. 
Vorn tragt der Augenhiigel zwei feine, schwer nachweisbare Borsten- 
haare. 

Tarsus und Metatarsus des Palpus kommen zusammen der Lange 
der Tibia ziemlich genau gleich. Der Metatarsus ist zwischen langen 
Haaren mit ungefahr 12 Dornen bewehrt, die beim ersten Hinblick 
unregelmassig gestellt erscheinen, sich aber doch meist zu drei in eine 
Querreihe ordnen. 

An der Unterseite des Metatarsus II (das heisst des Metatarsus 
des zweiten Beinpaares oder des ersten Paares echter Gangbeine) 
stehen 5 Dornen in einer festen Reihe und zwei neben einander am 
Gelenke gegen den eingliedrigen Tarsus, also im ganzen 7 Dornen. 
Ebenso viele triigt der Metatarsus des Pes III, olme aber die zwei 
distalen neben einander treten zu lassen, so dass am Metatarsus dieser 
Extremitlit bloss cine Reihe von 7 ungefahr hinter einander stehenden 
Dornen vorliegt. Darin scheint die Art der Rhax annulata 
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Simon l) zu almeln, da nur bei dieser ein solches Yerhalten verzeichnet 
ist. Ich finde indess die Bewehrung des Metatarsus II und III mit 
je 7 Borsten, deren erste allerdings meist schon auf dem distalen 
Ende der Tibia stelit, bei alien mir bekannten Species des Genus Rhax 
gcrade so constant wie die 12—15 Dornen am Metatarsus des Palpus 
und die sehr gleichartige Bezahnung der Clieliceren, die jedenfalls an 
den Rhax Centralasiens keine wesentliclien Unterschiede erkennen lasst. 

Das gesammte Abdomen auf der Riicken- und Baucbseite war am 
lebenden Thiere dunkel schiefer- oder schwarzlich-bleifarben. Der 
Hinterrand jedes Segmentes ist hell grau-weisslicli, wodurcb das 
rein conisch geformte Abdomen sehr deutlich geringelt erscheint*). 
Die Thoracalsegmente zeigen in der Mitte fast die gleiche, nur etwa^s 
hellere Farbe, wahrend an ihren Seiten eine weisse Zone zur Ansatz- 
stelle der Extremitaten sich hiuabzieht. Der Kopfabschnitt ist schwarz- 
lich, nur am Vorderrande gegen die Chelicerenbasen weiss gesaumt. 
Die weisse Gelenklinie wird in der Mitte, vor dem Augeiihiigel, durch 
einen ungefahr dreieckigen dunklen Vorsprung unterbrochen. Die 
Cheliceren tragen an der Basis die gleich dunkle schwarzliche Farbe, 
werden an den Zangenarmen dunkel kastanienbraun, an den Spitzen 
derselben wiederum schwarz. Sammtliche Extremitaten sind einfarbig 
weiss, leicht in's Gelbliche spielend. Einzig am Palpus ist der Meta¬ 
tarsus schwarz-braun, der Tarsus rothlich-gelb, das erste Beinpaar 
schon vollig einfarbig, ohne dunkle Endglieder. An Maassen ergiebt 
mein Exemplar: Totallange 27,5 mm, Cheliceren 7,5 mm, Pes IV = 
25 mm. 

5. Mhax eylandti n. sp. 

Die Zeichnung des Abdomens sowie die fast genaue Ueberein- 
stimmung in der Lange der Tibia am Palpus mit der des Metatarsus 
+ Tarsus niihern diese Art am meisten der Rhax melanocephala Simon -). 
Sie unterscheidet sich von letzterer aber leicht schon durch die iibrige 
Farbung. Der Thorax ist namlich bei unserer Art einfarbig rein weiss, 
ohne den fur Rh. melanocephala angegebenen braunen Mittelfleck auf 

1) Matriaux pour servir a la faune arachnologique de I'Asie Me- 
ridionale, in: Bull. Soc. Zool .France, Paris 1885 (Extrait, p. 2 u. 3). 

*) In den vordersten Segmenten beschrankt sich die helle Farbung 
nur auf die Mitte jedes Bingels, geht in den hinteren vollkommen duchr 

2) Essai d'une classification des Galeodes, in: Annales Soc. Entomol. 
France (5. S6r.), T. 9, Paris 1879, p. 122. 
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jedem Segmente. Es fehlen auch die zwei dunklen Endglieder am 
ersten Beinpaarc in unserer Species. Dieses ist hier vielmehr voll- 
kommen, auch an Tarsus und Metatarsus, einfarbig weiss, gleich den drei 
naclifolgenden Paaren. Nur am Palpus ist der Metatarsus. schwiirzlich- 
braun, namentlich gegen das distale Ende, der Tarsus rothbraun. Yon 
Bh. melcmoccphala Sim. weiclit Eh. eylandti auch darin ab, dass an dem 
rundlick-ovalen Augenhiigel der Zwischenraum zwischen den Augen 
grosser ist als der Durchmesser eines Auges (bei Rh. melanocephala soli 
das Interspatium umgekelirt enger sein). Am Vorderrande des Hiigels 
stelien, wie bei alien Arten des Genus, zwei feine dunkle Borsten. Das 
Flagellum des S ist kurz und stumpf. Die Bezahnung der Cheliceren 
Aveiclit kaum von der in der vorhergelienden und naclifolgenden Art ab 
und bietet wenigstens innerlialb der asiatischen Vertreter dieses Genus 
iiberliaupt keine oder jedenfalls keinezur Unterscheidung verwerthbaren 
Yerschiedenheiten. In alien hier besprochenen Species der Gattung sind 
Metatarsus II und III mit 7 Dornen versehen, die bei Rh. eylandti 
sammtlich in einer einfachen Reihe stehen, ohne wie bei Rh. plum- 
bescens die zwei letzten am Tarsengelenke neben einander treten zu 
lassen. Auch hier gehoren aus der Dornenreihe (wie bei Rh. plam- 
bescens) eigentlich nur 6 Dornen dem Metatarsus, der erste schon 
der Tibia an. Die Bewehrung des Metatarsus am Palpus besteht 
hier wie wohl bei sammtlichen Rhax-Arten in etwa 12—15 Dornen. 
Bei vorliegender Art sind dieselben weniger regelmassig als bei der 
vorher beschriebenen vertheilt, lassen aber immer noch eine starke 
Tendenz zur Reihenordnung erkennen. 

Was nun noch die Farbung, abgesehen von der schon angefiihrten 
des Thorax und der Extremitaten, anlangt, so ist der Kopf dunkel schwarz- 
lich, nur vornedurch die hier sehrbreite weichhiiutige Gelenkfurche gegen 
die Cheliceren breit weiss gesaumt. Die Cheliceren sind oben an der Basis 
dunkel schwarzbraun, an den Zangenasten, mit Ausschluss der schwarzen 
Spitzen, kastanienbraun. Ueber das Abdomen zieht in seiner ganzen 
Lange in der Mitte ein weisses Band. In den ersten Segmenten ist das 
weisse Mittelfeld eines jeden (d. h. der jedem Segmente zufallende Ab- 
schnitt des weissen Medianbandes) am vorderen Segmentrande schmaler 
als. am hinteren, also trapezformig mit der kurzen Trapezseite nach 
vorne. Das ganze Band verbreitert sich von vorne nach hinten, besonders 
stark vom sechsten Segmente ab, und zwar so, dass das ganze End- 
segment rein weiss wird, wiihrend am vorletzten nur seitlich je ein 
ganz schmaler dunkler Streif das Weiss unterbricht. Die weisse 
Farbung geht iiber den After weg auf die Ventralseite des Abdomens 
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iiber, triflft dort aber bald auf ein lichtes schmutziges Grau der Mittel- 
segmente. Das erste Abdominalsegment ist dann wieder auf der Ven- 
tralseite in seiner ganzen Ausdelinung weiss. Auf der Riickenseite 
sind sparliche feine dunkelbraune Haare imregelmassig iiber die weisse 
Zone verstreut, nicht wie, laut Simon 1. c., bei Eli. melanocephala nur 
an den liinteren Segmentgrenzen und an den Seitenlinien angeordnet. 
Den weissen Riickenstreif fasst jederseits eine oben schwarzliche, an 
den Seiten mehr in's Graue spielende Zone ein, welche in Folge der 
nach hinten zunehmenden Breite des Mittelbandes, von oben gesehen, 
ungefahr dreieckig erscheint. Die Basis dieser Dreiecke grenzt an 
den Thorax, wahrend der spitze Gipfel an der Seite des vorletzten 
Abdominalringes schliesst. 

Das Weibchen dieser Species ist mir unbekannt geblieben, da icli 
einzig Mannchen erlangen konnte. Die ersten Exemplare erhielt icli 
im Mai 1886 von dem vorzuglichen Sammler Herrn Eylandt in Askha- 
bad, dem wir iiberhaupt manckes seltene Stuck unserer Sammlungen 
verdanken und dem zu Ehren ich daher diese Art benannte. Jene 
ersten Stticke waren bei Dshurdshuchli ostlich vom Tedshen gefunden^ 
wahrend ich selbst weitere bei Artschmann am 1./12. Juni und bei 
Askhabad am 3./15. Juni 1887 erbeutete. Die Art scheint entschieden 
den Lehmgrund der Hungersteppe zu bevorzugen und wird schon mit 
einbrechender Dammerung rege. Das grosste Exemplar misst 06 mm 
Gesammtlange. 

6. Hhax melanopyga n. sp. 

Yon dieser sehr auffalligen Art sammelte ich 2 mannliche Exem¬ 
plare am 27. Mai/9. Juni 1886 in der Hungersteppe nordlich von 
Askhabad, bin ihr sonst nirgend im Gebiete begegnet. Es gelang, die 
Thiere in der sonderbaren Wehrstellung, wie sie die Abbildung wieder- 
giebt, zu conserviren und auch die ausgezeichnete Earbung bis heute 
unverandert zu erhalten. Die Cheliceren sind schon lebhaft rothbraun 
bis auf die schwarzlichen Zangenspitzen und Zahne. Gelblich-roth 
die langen, dicht und buschig die Cheliceren bedeckenden Haare. Der 
Kopftheil ist etwas dunkler rothbraun als die Cheliceren, vorn durch 
das Gelenk weiss gesaumt. Der Thorax rein weiss, ohne jede Zeich- 
nung. Die 6 ersten Abdominalsegmente sind obenher einfarbig duster 
graubraunlich, die Oberflache der letzten Segmente nimmt dagegen 
ein scharf umschriebener rein weisser ovaler grosser Fleck ein. Yon 
ihm jederseits auf die Ventralseite tibergehende schmale Auslaufer 
umgeben ringsum einen gleichfalls scharf abgegrenzten, das Ende des 
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Abdomens deckenden mid den After einscliliessenden schieferscliwarzen 
Fleck mit einem weissen Saume. Die Unterseite des Abdomens cr- 
sclieint rostfarben, durch dicliten Besatz mit rostigen Haaren. Yon 
den Extremitaten sind die drei hinteren Paare einfarbig hell-weissgelb. 
Am Palpus und ersten Beinpaare hingegen ist das Femur raucbgrau, 
die Tibia und das proximale erste Drittkeil des Metatarsus hellgelb- 
Walirend endlich die oberen zwei Drittheile des letzteren nebst dem 
Tarsus am Palpus rothbraun erscheinen, ist am ersten Beinpaare das 
distale Ende des Metatarsus rauchgrau, der Tarsus rothlick. 

Der rein ovale tiefgefurckte Augenkiigel lasst zwischen den 
grossen Augen einen Abstand, welcher dem Durchmesser eines Auges 
gleicli oder etwas enger als dieser ist. 

v' 
Die Metatarsen II und III sind wie in den vorhergehenden Arten 

mit einer Reilie von 7 derben Dornen bewaffnet. Ausser dem letzten 
distalen Dorne dieser Reilie stellen sick nock 2 weitere am Gelenk 
gegen den Tarsus ein, so dass der Gelenkrand von je 3 Dornen um- 
standen wird. Audi das distale Ende des Metatarsus IV tragt einige 
Dornen, von denen die ersten zwei (proximalen) kinter einander liegen, 
dann zwei in einer Reilie an beiden Seiten des Gliedes, endlich 3 am 
Gelenkrande gegen den Tarsus, deren zwei dicht zusammengedrangt 
stets an der Aussenseite angebracht sind. Der Metatarsaltheil des 
Palpus tragt 12—15 ungefahr gleicli starke Dornen, von welchen 
4—5 das Gelenk des Tarsus unten bekranzen. Die Behaarung des 
ganzen Korpers ist ziemlick lang, langer als bei den vorigen Arten. 
Bezahnung der Cheliceren wie bei den iibrigen Species. Das Fla- 
gellum kurz und kraftig. An letzterem lasst sich in alien Arten bei 
Mikroskopvergrosserung der abgestumpfte kegelformige Endtheil, wie 
gesondert aus dem dickeren dunklen Basaltheil vorragend erkennen. 

Die zwei Exemplare fing ich Naclits mit der Laterne zwischen 
trockenen Halophyten der Hungersteppe. 

Karschia n. gen. 

Eine kleine transkaspische Galeodide, die ich leider nur in einem 
mannliclien Exemplare besitze, liisst sich in keincr der bisher be- 
schriebenen Gattungen unterbringen und zwingt mich zur Aufstellung 
eines neuen Genus. Ich widme dasselbe Herrn Dr. F. Karsch in 
Berlin, von dem ja der jiingste Versuch stammt, einige Ordnung in 
das bislang unnaturliche und selbst unpraktische System der Galeodiden 
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zu bringeu, namentlicli einer Reihe vorher zweifelliafter und verwechselter 
Genera uud Arten den recliten Platz zuzuweisen 1). 

Unsere neue Gattung liisst sich etwa durch folgende Merkmale 
characterisiren: 

Die Tarsen sammtlicher selir langen Extremitaten sind eingliedrig. 
Das (maimliche) Flagellum ist ungefalir von der Lange der ganzen 

Cheliceren inclusive den Zangentheil und daher an der Basis in zwei 
starke Schlingungen gebogen, aus denen der Endtheil nach vorne 
und oben strebt. Es inserirt oben am Innenrande des oberen Zangen- 
astes nahe von der Basis dieses. 

Hinter dem Flagellum entspringen am festen Aste noch zwei 
machtig entwickelte Anhange. Der eine von diesen besitzt die Ge- 
stalt eines 4-sprossigen Schaufelgeweihes, an welchem ein kurzer Spross 
durch einen dichten Haarbusch ausgezeichnet ist. Der zweite Anhang 
erscheint einfacli, ungefahr schwertformig, in seiner unteren Halfte 
zweigt aber auch an ihm.ein kurzer Seitenast mit einem starken dichten 
Haarbusch ab. Hinter diesen Hauptanhangen steigt an der Basis des 
Zangenarmes gegen den Winkel senkrecht eine Borstenreihe ab. Die 
machtig entwickelten Borsten tiberragen bedeutend die Zangenspitzen. 

Am unteren beweglichen Zangenaste stellt sich nahe der Spitze 
eine lange hiigelformige Aufbauchung ein, die etwa einem Yiertheile 
oder Drittheile der ganzen Astlange gleich kommt. An ihrem hinteren 
Abfall stehen die zwei einzigen Zahne, deren vorderer der grossere 
ist. Die acht Zahne des unbeweglichen Astes sind an der ganzen Lange 
des Armes vertheilt. Der dritte ist bei weitem der starkste, es folgt 
der erste an Lange, wahrend der zweite, als kleinster, iiberkaupt erst 
bei Mikroskopvergrosserung kenntlich wird. 

7. Karschia cornifera n. sp. 

Ein S fing ich am 12./24. April 1886 auf der' Kammhohe des 
grossen Balchan in wohl annahernd 3000' Meereshohe. Obgleich die 
Temperatur in der Hohe am erwahnten Datum eine sehr niedere war 
und in dem feuchten kalten Friihjahre 1886 sich bis zu dem Tage 
und dariiber hinaus selbst in der Ebene noch keine Galeodide zeigte, 
war diese, bei Tage unter einer Steinplatte aufgescheucht, derart rege, 
dass der Fang Mtihe machte. Es ist dieses tiberhaupt die behendeste 
der mir aus der Ordnung bekannten Formen. 

1) Zur Kenntniss der Galeodiden 1 in: Arch. f. Naturgesch., Jahrg. 
40, 1880, p. 228 if. 

8 
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Die Bewehrung der sehr langen Extremitaten, welche sammtliche 
nur eingliedrige Tarsen besitzen, ist entschieden scliwach, bestelit an 
Metatarsus und Tarsus von Pes I, III und IV uberwiegend nur in 
Haaren oder Haarborsten, unter denen selten welche durcli etwas be- 
deutendere Starke dornartig erscheinen. Echte Dornen finden sich in 
grosserer Zalil bloss am Palpus und zweiten Beinpaare.- Am ersteren 
sind sie stiftformig und unregelmassig liber das distale Ende des 
Metatarsus sowie liber den stark angeschwollenen Tarsus vertheilt. 
Das zweite Beinpaar besitzt eine grossere Zahl deutlicher Dornen auf 
der Unterseite des Metatarsus, wo sie sich an den Handera in je eine 
nicht ganz regelmassige Reihe zu ordnen suclien. Die drei hinteren 
Beinpaare tragen am freien Tarsenende je 2 Paar sehr 1 anger, gebogener, 
diinner, unbehaarter Krallen mit dunkler Spitze, wahrend dem ersten 
Beinpaare nur ein einziges, schwer nachweisbares Krallenpaar zu- 
kommt. 

Der Thorax ist lang, etwa lang trapezformig, vorn sehr erheblich 
breiter als hinten. Der Augenhligel in der Mitte sehr tief gefurcht. 
Die grossen Augen fallen seitlich an ihm ab und erweitern den Vorder- 
theil des Hiigels bedeutend gegeniiber dem schmaleren dahinter liegenden. 
Yorne zwischen den Augen stehen mehrere langere Haare, unter denen 
zwei besonders stark vorragen. Betrachten wir den Augenhligel bei 
auffallendem Lichte unterm Microscop, so sehen wir jedes der zwei 
langsten Haare auf einem kurzen zapfenformigen, gegliederten Sockel 
fussend. Die Mittelfurche des Hiigels fasst jederseits eine dichtge- 
drangte Reihe feiner kurzer Harchen eim Hinter den Augen laufen 
die zwei Haarreihen in ein dichtbehaartes Feld an jeder Seite des 
hinteren Hiigelabschnittes aus. 

Das bei weitem Characteristischste fiir das Genus wie die Species 
ist der Bau der Chelicerenanhange. Was zunachst das Flagellum des 
$ anlangt, so inserirt sich dasselbe nahe dem Oberrande des unbeweg- 
lichen Chelicerenastes, an dessen Innenseite und unweit seines proximalen 
Endes, ungefahr um 3/4 der Gesammtlange des Astes von der Spitze 
entfernt. Die in Folgc der Biegungen nicht messbare Lange des Fla- 
gellums scheint der der ganzen Chelicere, von ihrem Basalgelenke bis 
zur Zangenspitze, gleichzukommen oder sie zu iibertreffen. Solch 
enorme Liinge des Flagellums ist wohl auch der Grund, weshalb 
sich dasselbe in seinem Basaltheile in zwei, in verschiedene Ebenen 
fallende Windungen zusammenlegt, um dann erst mit dem Haupttheile 
frei nach yorne und oben zu streben. Auf seiner Innenflache ist das 
membranose Gebilde fein behaart. Hinter dem Insertionspunkte des 
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Flagellums beginnt eine senkrecht absteigende, scliarf vortretende Linie 
(als Grenze des Zangenastes gegen den Chelicerenkorper), gebildet aus 
den diclit gedniiigten Ansatzen raachtiger einfacher Borsten, die er- 
lieblicli liber die Zangenspitzen vorragen. Nur die untersten der Keihe 
sind starke Fiederborsten, eine Form, die auf der Innenseite des un- 
teren Astes ganz iiberwiegt. Dort bilden sie nur mehr Biischel, stellen 
sich nicht in eine besthnmte feste Reihe. In gleicher Entfernung von 
der Spitze des Zangenarmes wie jene Borstenlinie, nur von dieser ver- 
deckt, also weiter uach hinten und tiefer als das Flagellum, entspringen 
ferner z^Yei miichtige eigenthumliche Anhange. Der eine lasst sich 
nur mit einem Schaufel-, am besten Elchgeweih vergleichen. Yon den 
vier Sprossen desselben ist der niederst und allein am Vorderrande 
entspringende, nacli vorne gericlitete mit einem kolbigen, dichten Schopf 
feiner Haare versehen. Der lange, kriiftige Endspross tragt am Innen- 
rande etliche feine, nach oben gericlitete Sagezahnchen. Solcke, nur 
grobere (mehr in Form roher Zacken) kommen auch dem kurzen, 
breiten untersten der nach hinten gewandten Seite zu, wahrend der 
lange und schlanke, zwischen den zwei letzteren stehende vollkommen 
glatt ist. Das ganze Gebilde ist durchaus starr, weil vollig verhornt. 
Der zweite lange Anhang weist einfacheren Bau auf. Von einem an- 
nahernd horizontal liegenden, nur leicht am Oberrande geschweiften 
Basaltheile strebt stets nach oben und vorne ein ungefahr schwert- 
oder messerklingenformiges langeres Sttick. An der Spitze ist es 
schrag von vorne nach hinten abgeschnitten, somit hinten zugespitzt. 
Es ist im ganzen Yerlauf an den Randern ungezahnt, im oberen Theile 
zwar starr, aber doch diinn, daher nicht wie der vorbeschriebene An¬ 
hang dunkel hornfarben, sondern fast farblos. Yom liegenden Basal¬ 
theile zweigt sich aber ein kurzer, mit kolbenformigem dichten Haar- 
schopfe ausgeriisteter Nebenast ab. Endlich muss ich noch eines 
Paares sonderbarer kleinerer Anhange erwahnen. Sie stehen hinter ein- 
ander dicht iiber der Insertion des Flagellums am Zangenaste. Ein 
bauchig aufgetriebener bulbusartiger Basaltheil zieht sich in eine diinne 
spitze Borste schnabelartig aus. Es sind dieses die ktirzesten von 
sammtlichen erwahnten Anhangen, deren Form und Lagerung iibrigens 
aus der Abbildung weit eher erleuchten muss als aus der langathmigen 
Beschreibung der complicirten Verbaltnisse. 

Was nun die Bezahnung der Cheliceren anlangt, so zahle ich am 
unbeweglichen Aste 8 Zahne. (Die stark abwarts gekrummte Spitze 
des Astes liesse sich als neunter noch hinzuzahlen.) Der dritte Zahn, 
von der Spitze her geziihlt, ist bei weitem der starkste, von rein kegel- 

8* 
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formiger Gestalt. Ihni folgt der erste als zweitstarkster und stellt 
sicli mit fast genau gleichen Abstanden zwischeu die Spitze mid den 
dritteu Zahn. Auch er ist nocli annahernd kegelformig, aber etwas 
gekrummt. Zwischen jenen beiden starksten Zahnen steht der zweite 
als kleinster der ganzen Reihe. Mit blossem Auge ist er iricht kennt- 
licli. Aus den 5 tibrigen Zahnen ist nur noch der vierte (d. h. der 4. 
der ganzen Reihe) spitz, die ubrigen niedrig und breit, stumpf hocker- 
formig. Am beweglichen Arme nimmt annahernd das mittlere Drittel 
der Gesammtlange eine bauchig aufgetriebene Strecke ein. Ihr vor- 
derer Abfall geht aus der seichten Wolbung in einen sehr stumpfen 
Winkel iiber. Da der flache Scheitel dieses starker verhornt, schwarz- 
braun erscheint, so ist in ihm wohl der Rest eines Zahnes zu sehen. 
Am hinteren Abfall treten die beiden einzigen wirklichen Zahne des 
Astes auf, deren vorderer dem dicht darauf folgenden an Starke etwas 
tiberlegen ist. 

Nur die aussersten Zangenspitzen und die Zahne sind schwarz- 
braun, der iibrige Zangentheil erscheint hellgelb-braun, der Cheliceren- 
korper licht gelblich. Nur etwas mehr graulich-hellgelb ist der Kopf 
und der Thorax. Die Farbe des Abdomens kann ich an meinen leider 
in diesem Theile ladirten und geschrumpften Thiere nicht mehr sicher 
bestimmen, doch schien sie der von Galeodes araneoides Pall, am 
lebenden sehr ahnlich, namlich graugelblich mit dunklerer medianer 
Rtickenzone. Sammtliche Extremitaten sind vollkommen einfarbig 
schmutzig gelblich-weiss, nur die Palpenenden scheinen etwas dunkler 
durch ihren Besitz hornbrauner Stiftdorne. 

Die Gesammtlange des Thieres betragt ungefahr (genau lasst es 
sich nicht messen) 14 mm, die Lange der Palpen 17, die des letzten 
Beines 23 mm. 

Aus den Transkaspien begrenzenden Strichen Mittelasiens fehlt 
uns leider jede eingehendere Kunde iiber Galeodiden, so dass ein Ver- 
gleich mit unserem kurzen Register transkaspischer Arten ausge- 
schlossen ist. Persien muss aus dieser, bislang dort noch fast vollig 
unbeachtet gebliebenen Ordnung manch Interessantes liefern, schon 
Aveil fraglos Turkmeniens Fauna sich von dorther rekrutirte. Gegen 
N. und NO. scheint der reicheren Entwicklung unseres Formenkreises 
der Amu-darja cine Schranke zu ziehen. Zu dem Schlusse berechtigt 
der Umstand, dass die vielfachen Expcditionen nach Turkestan und 
die auch von dort ansiissig gewordenen Personen entfaltete Sammel- 
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thiitigkeit meines Wissens bisher nur zwei Arten im gesammten 
russischen Turkestan aufgetrieben haben. Es ware eine dritte hinzu- 
zufugen, wenn sich C. L. Koch's Angabe1) vom Yorkommen des 
Galeodes graecas C. L. Koch bis nack Siid-Sibirien (Barnaul) accep- 
tiren liesse. Sicker aber liat es sich bei diesem Vermerk um den 
durch ganz Mittelasien pradominirenden und thatsaclilich bis nach Si- 
birien hinaufreichenden Galeodes araneoides Pall, gehandelt. Fiir das 
iiberwiegend afrikanisclie Genus Rhax, welches uns in Transkaspien 
noch 4 Species lieferte, mtissen wir nach dem heutigen Kenntnisstand 
jedenfalls annehmen, dass ihm die Gluthebene der Turkmenenwiiste, 
also nur der Siidrand des alten aralo-kaspischen Beckens noch die 
voll geeigneten Existenzbedingungen zu bieten, gleichzeitig ihm aber 
auch die nordlichste Vorpostenlinie vorzuschreiben vermag. Im Westen 
scheint die Gattung in ihrer Verbreitung noch weiter siidlich zuruck- 
zubleiben. Von Kleinasien her, wo laut E. Simon2) Rhax phalan- 
giam Oliy. noch vorkommt, ist namlich keine Art in die heissen 
Steppen des siidlichen Transkaukasiens iibergetreten*). 

1) Systematische Uebers. liber d. Fam. d. Galeodiden, in Arch. £ 
Naturgesch., Jahrg. 8, Bd. 1, 1842, p. 353. 

2) Etude sur les arachnides recueillis en Tunisie en 1883 et 1884 
etc., in: Exploration Scient. de la Tunisie, Paris 1885, p. 44. 

*) Aus den gesammten Kaukasuslandern sind mir uberhaupt nur 2 
sicher erwiesene Galeodiden, Galeodes araneoides Pall, und Ghwia 
caitcasica L. Koch, bekannt. 

Jena, im December 1888. 

Fig ur enerklar ung. 

Mit einer Tafel. 
Fig. 1. Galeodes fumigatus n. sp. $ natiirl. Grosse. 
Fig. 2. Rhax phmibescens n. sp. $ „ „ 
Fig. 3. Rhax eylandti n. sp. S „ „ 
Fig. 4. Rhax melanopyga n. sp. $ „ . „ 

(Schreck- oder Wehrstellung.) 
Fig. 5. Karschia cornifera n. sp. S. 

Rechte Chelicere von der Innenflaclie, ungefahr 
35—40mal vergrossert. 



Transkaspische Binnencrustaceen. 

Yon 

Dr. Alfred Walter in Jena. 

11. Malacostraca. 

D. Isopoda. 

Aus dieser Ordnung scbliesst meine transkaspische Crustaceen- 
samralung einzig Landformen ein. Es ist ein wohl specieller Erwaknung 
werthes Factum, dass dem sonst so weit verbreiteten Stisswasser- 
Genus Asellns das Kaspische Meer eine ganz stricte Verbreitungsgrenze 
im Osten setzt. Am Westufer des Kaspi reicht Asellus durch ganz 
Transkaukasien bis zum Stidende des Sees hinab. (Jedenfalls babe 
icb selbst ibn nocb siidlich von Lenkoran in den sonderbaren Morzi 
Talyscbs hart am Meeresgestade gefunden.) Ob Asellus vielleicht das 
Stidende nocb umgreift, soweit als die ja vollig gleichbleibende Natur 
persiscb Gbilans und Massenderans reicht, vermag ich nicht anzugeben, 
sicher aber fehlt er dann ganz Mittelasien, d. h. ganz Nordost-Persien, 
den aus Afghanistan nach N. stromenden Fliissen, ganz Turkmenien, 
Buchara und ganz russisch Turkestan im weitesten Sinne. Fur das 
letztgenannte Liindergebiet hebt schon Uljanin ^ den auffalligen 
Mangel des im gesammten europaischen Russland gemeinen Asellus 
des besonderen hervor. 

1. Hemilepistns Miigii Brdt. 

Etliche Exemplare eines stattlichen 'Hemilepistus, die ich am 
26. April/8. Mai 1887 bei Kungruili und am 27. April/9. Mai 1887 

1) Fedschenko's Keise in Turkestan, Tom. 2, Theil 3, Crustacea 
v. Uljanin, 1875, p. 3. 
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bei der Quelle Aghar am Elbirin-kyr (unweit der Afghanengrenze) 
sammelte, miissen trotz einiger Abweiclmng J. F. Brandt's Porcellio 
Idugii1) untergeordnet werden. Die Musteruug guten Vergleichs- 
materials ergab eiiie so ausgedehnte Variabilitat dieser Art in feineren 
Details, dass zunacbst wenigstens eine Aufstellung bestimmter Varietaten 
kaum moglich crscheint. Meine Exemplare stimmen im Gesammt- 
habitus wie in der Form der Tuberkelkamme auf den ersten Thoracal- 
segmenten recht wobl zu Lessona's Abbildung Fig. D 2), der von ihm 
fur Porcellio Idugii Brdt. angeselienen Form aus Persien. In eben 
diesen Zeiclmungen Lessona's glaubt aber Budde-Lund 3), der bekannte 
Monograph der Landisopoden, eine von Hem. klugii Brdt. verschiedene 
Species erkennen und sie als Hem. cristatus B.-L. beschreiben zu 
miissen. Icli halte nun daflir, dass die von Lessona behandelte Form 
doch gleich meinen Exemplaren eine blosse Abanderung vom Typus 
des Hem. klugii Brdt. reprasentirt. Im hiesigen zoologischen Museum 
finden sich namlich 4- Exemplare eines Hemilepistus dieser Gruppe, 
die, vom Marquis Doria stammend, als Pore. Idugii Brdt., mit dem 
Fundorte Persien, signirt sind, also vielleicht sogar aus dem gleichen 
Materiale oder von der gleichen Fundstatte wie die Lessona vorge- 
legenen Stiicke herriihren dtirften. Eines dieser stimmt nach der Ge- 
stalt der Cristenzahne in den Thoracalkammen aufs genaueste mit 
Originalexemplaren des H Idugii Brdt. im Berliner Museum tiberein, 
weist aber auf dem Kopftheile die von Lessona abgebildete Art der 
Tuberculation in Dreiecksform auf. Ein weiteres eben dieser Exem¬ 
plare zeigt auf dem Kopfabschnitte die durchaus typische Tuberkel- 
stellung des H. Idugii Brdt., bestehend in einer in der Mitte nach 
vorn vorgezogenen Bogenlinie. Die letzten zwei Persier besitzen die 
Kopfbewehrung des H cristatus B.-L. (nach Lessona's Zeichnung) 
und auch eine zu dieser Form neigende Form der einzelnen Cristen- 
tuberkel. In abweichender Weise sind nur, namentlich bei einem dieser 
Exemplare, die Tuberkel fest aneinander gedrangt, die Reihe fest ge- 
schlossen. Meine turkmenischen Stiicke endlich reprasentiren in der 

1) Conspectus monographiae Crustaceorum Oniscodorum Latreillii, 
p. 17. 

2) Nota sul Porcellio Klugii, in: Atti R. Accad. delle Scienze di 
Torino, Vol. 3, 1867—68, Torino 1867, p. 187—191, c. tab. 

3) Crustacea isopoda terrestria per familias et genera et species 
descripta, Havniae 1885, p. 153 (erst olme Diagnose schon 1879 im 
Prospectus generum specierumque Crustaceorum isopodum terrestrium, 
Copenhagen, p. 4, aufgestellt). 
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Gestalt und den Grossenverhaltmssen der thoracalen Cristentuberkel 
sogar ein Extrem der LESSONA'schen Form:::), bei ganz reiner typischev 
Kopftuberculation des H. Iclugii Brdt. Als Zahlen der Tuberkel er- 
geben sich: ftir die Crista des ersten und zweiten Segmentes bei den 
mir vorliegenden persisclien wie turkmenisclien Exemplaren meist 14, 
ftir die des dritten Segmentes meist 12, liochstens 14 (nur bei ersteren). 
Lessona sclireibt nun zwar 1. c. p. 188 seinen 15—20 im dritten Seg- 
mente zu, bildet in der Zeichnung dieses Ringels aber gleichfalls nur 
12 Tuberkel ab (wahrscheinlich zilhlte er bei Angabe jener hoheren 
Zahl die Seitentuberkel mit). Die Zalil der auf den Seiten der ersten 
Segmente gruppirten Tuberkel finde ich tiberwiegend zwisclien 2 und 
4 verschieden wechselnd, an einem persisclien im ersten Segmente, 
in einem im dritten, auf 5 steigend; 4 gilt in der Mehrzahl der Falle 
fiir's erste, 3 meist ftir's zweite und dritte Segment. Sehr haufig ist 
die Zahl an beiden Seiten desselben Segmentes verschieden, so dass 
hierauf kein Werth gelegt werden kann. Zwei, seiten drei kleinere, oft 
nur ganz undeutlich kenntliche Tuberkelchen lassen sich auch noch 
auf den Seiten des vierten Segmentes wahrnehmen, sind ja auch in 
Lessona's Zeichnung angedeutet. Ja dieses Segment besitzt in der 
Mitte seines Hinterrandes meist noch feine, mitunter freilich kaum 
noch nachweisbare Zahnelung, ohne dass hier mehr von einer Tuberkel- 
reihe gesprochen werden konnte. 

Das grosste meiner turkmenischen Exemplare tibertrifft an Starke 
sowohl die mir vorliegenden persisclien Stticke als auch die von 
Lessona sowie von Budde-Lund ftir H. Jelugii gegebenen Ausmaasse. 
Lessona's Liingenweiser, neben der vergrosserten Figur des ausge- 
wachsenen Thieres (Fig. D 1. c.), zeigt etwa 19 mm. Budde-Lund 
schreibt der Art an Maassen zu : long. 16 — 20, lat. 6—7 und alt. 
3,5 mm. Das grosste persische Stiick der hiesigen Institutssammlung 
misst ganz gestreckt 20 mm, mein grosstes turkmenisches aber 22,5 
mm vom Stirnrand bis zur Spitze des letzten Abdominalsegmentes, 
exclusive die Pedes spurii, bei 8,3 mm grosster Breite. Da, wie ge- 
zeigt wurde, die Tuberculation entschieden sehr erheblichen Verschie- 
denheiten unterworfen ist und diesbeztiglich die Charactere des typischen 
Ilemil khigii Brdt. und des von Lessona ftir eben diesen gehaltencn 
Hem. cristatus B.-L., vollig ineinander fliessend odor in verschiedenem 

*) Die Cristentuberkel siiul bei meinon turkmenisclien Thieren im 
zweiten Segmente wohl noch etwas kolbiger und stiirker nach hinten 
iiberliegend als bei den von Lessona abgebildeten. 
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Weclisel neben einander vorkommend, sich gut verbinden lassen, so 
scheint es mis wohl angebracht, jene Abweichungen wie die Eigen- 
lieiten der von uns an der Afghanengrenze gesammelten und hier be- 
sproclieuen Exemplare als blosse Yarianten des E. Mugii Brdt. zu 
betrachteu. 

Auf die Farbe darf bei conservirten Hemilepisttis-Arten. kein Ge- 
wicht gelegt werden, da namentlich die Kamme und Tuberkel ilire 
Farbe sowolil im Alcohol als auch an Trockenexemplaren vollig andern. 
Sie erscheinen dann meist gelblick oder gar weiss, walirend sie bei 
H. klagii Brdt. und H. elegans Ulj. (und wahrscheinlich tiberhaupt 
alien stark gekammten Species) am lebenden Thiere recht intensiv 
ziegel- bis mennigroth sind und so selir lelihaft vom dunklen Schiefer- 
ton der tibrigen Farbung abstechen. Am Vorderrande der cristen- 
tragenden Segmente versetzt sich das Roth allmahlich mit dem durch- 
brechenden dunklen Korpergrundton. Die hinteren Ecken jener Seg¬ 
mente dagegen sind noch von der gleichen Farbe wie die Kamme. 
Falls am Hinterrande des vierten Segmentes noch eine Zahnelung 
angedeutet ist, so besitzt dieser Saum auch noch rothen Anflug, 
wahrend die drei letzten thoracalen und sammtliche Abdominalsegmente 
nebst alien Extremitaten vollig einfarbig dunkel schieferfarben sind. 

Wohl dazur Fundzeit tagsiiber ungemein hohe Temperatur herrschte, 
fing ich rege Exemplare erst in den Abendstunden um die Ruinen- 
reste von Kungruili und um Mittag bei Aghar ein unter einem grossen 
Stein verborgenes. In Westturkmenien bin ich der Art nicht begegnet. 
Dort ist allenthalben die nahe verwandte folgende Art ausserst haufig 
und scheint diese vollkommen zu ersetzen. 

2. Hefnilepistus elegans Ulj. 
Budde-Lund, Crustacea isopoda terrestria etc., p. 155 (Turkomania). 

Von dieser tiber Turkmenien in grosster Haufigkeit verbreiteten 
Art sammelte ich zahlreiche Exemplare bei Askhabad, Kelte-tschinar 
und Artschman. Die Mehrzahl besitzt in jeder Crista am Hinter¬ 
rande der drei ersten Segmente 14 Tuberkel, selten nur sind am 
ersten Segmente 15 vorhanden. Variabel ist die Zahl der seitlichen 
Tuberkel an den crwahnten Segmenten. Am haufigsten finden sich 
am ersten Segmente 4, auf den zwei folgenden je 3 jederseits, doch 
kommen auch nicht selten an letzteren gleichfalls 4 vor, wie am 
ersten mitunter 5 auftreten konnen. Im letzteren Falle ist einer oder 
meist zwei viel kleiner als die 3 iibrigen. Sehr selten stehen nur 2 
Tuberkel jederseits am zweiten und dritten Segmente, und dann stets 
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uur auf einer Seite. Es lasst sicli bei letzterem Verhalten leiclit der 
eine der beiden Tuberkel nacli Gestalt und Grosse als aus zweien 
verschmolzen erkeunen. 

Zwei von Uljanin selbst stammende turkestanische Exeraplare 
des Berliner Museums weiclien von unseren nicht bloss durch geringere 
Grosse der Cristentuberkel ab, sondern ganz besonders durch das 
Vorhandensein von nur wenigen, etwa 4—6 kleinen Tuberkelchen auf 
dem Kopfabschnitte. Uljanin sagt in der Originalbeschreibung1): 
„Auf dem Kopfe kleine, rundliclxe, weissliche Tuberkel nacli der Figur 
_0_ vertheilt", und Budde-Lund 2) giebtan: „Gaput granulis parvis 
circiter 10 in linea sinuata, ante producta ornatum" Letztere An- 
gabe passt besser auf unsere Stiicke, nur dass die Tuberkel an ihnen 
niclit bloss in eine Linie geordnet sind, sondern ein gauzes Feld in 
der Form fiillen. Auf dem vierten Segmente lassen einige der turk- 
menisclien Exemplare bei scharfem Hinsehen oder besser bei Loupen- 
vergrosserung auch noch in feiner Zahnelung des Hinterrandes eine 
Andeutung der Tuberkelcrista, auch seitlich jederseits in leichten 
Erhebungen die Andeutung zweier Seitentuberkel wahrnehmen. Es 
wiederholen sich somit in den meisten die Bewehrung des Kopfes und 
der ersten Thoracalsegmente betrelfenden Punkten in dieser Art genau 
die gleichen Variationsverhaltnisse wie beim Hem. Jclugii Brdt. Von 
jener nachstverwandten Art ist der H. elegans Ulj. fest unterschieden 
durch wenig schwankende, immer bedeutend geringere Grossenver- 
haltnisse, durch die Constanz in einer bestimmten. Gestalt der ein- 
zelnen Kammtuberkeln und durch die stets deutlichen lichten gelb- 
lichen Ecken aller Thoracalsegmente. 

Unser grosstes Exemplar misst 16 mm Gesamnitlange und 6 mmBreite. 
Vorwiegend halt sich H. elegans Ulj. an die Lehmsteppe des 

Oasenrandes, wo er besonders im Fruhjahr den ganzen Tag lang rege 
umherlauft. Namentlich werden trockne alte Wasserrinnen und Schluchten 
im Lossgrunde bevorzugt. Er geht aber auch ziemlich hoch in's Ge- 
birge hinauf, soweit der diirre Steppencharacter vorwaltet. Anfang 
Juni treten die Jungen in Menge auf. Jedenfalls lassen sich die um 
besagte Zeit gesammelten Jugendformen nur auf diese Art beziehen, 
weil an Oertlichkeiten gefunden, an denen k(iine weitere Art der Gruppe 
vorkam. Lessona 1. c. bringt eine ziemlich ausgiebige Schilderung 

1) Fedschenko's lleiso in Turkestan, Tom. 2, Theil 3, Crustacea 
yon Uljanin, 1875, p. 7. 

2) Crustacea isopoda terrestria, p. 154. 



Transkaspische Biimencrustaceen. 123 

von der weitgehenden Yerschiedenheit, die zwischen den Jugend- 
stadien und dem gescklecktsreifen Thiere bei seinem R. Idugii Brdt. 
herrschen. Es sclieint das fiir die Remilepistus-kviexi iiberhaupt 
Geltung zu haben. Jedeufalls kannte schon Pallas 1) (wie auch Budde- 
Lund 1. c. p. 153 vermerkt) das gleiclie Verhalten an seinem R. ru- 
deralis, und wir bestatigen es hier auch fiir H. elegans Ulj. Des 
letzteren Junge lassen namlich bei einer Totallange von 8 mm mit 
blossem Auge noch keine Spur der fiir das erwachsene Thier so cha- 
racteristisclien Tuberkelkamme auf den ersten Segmenten erkennen. 
Erst bei starker Loupenvergrosserung vermogen wir einen ausserst 
schwachen Beginn feiner Zahnelung am liinteren Segmentrand zu un- 
tersclieiden, wahrend auf dem Kopfabschnitt noch nicht die leiseste 
Andeutung der Tuberkelbildung auftritt. Bei abweichendem Gesammt- 
habitus erinnert auch die Farbung erst wenig an die Aeltern. Statt 
der dunklen Schiefer- oder Bleifarbe jener zieht das lichtere Grau der 
Jungen schwach in's Rothliche oder Violettbraunliche. Dabei ist der 
Hinterrand aller Segmente von einer weisslichen Binde gesaumt, die 
den Eindruck sehr deutlich ausgepragter Ringelung hervorruft. Dei- 
am erwachsenen Exemplare stets kleine helle Fleck auf der Hinter- 
ecke jedes Segmentes greift am jungen so weit hinauf, dass langs der 
ganzen Seite hin ein ziemlich breites lichtes Band aus diesen Flecken 
sich zusammensetzt. Hochst auffallig waren die Lebensausserungen 
dieser jungen Hemilepistus elegans Ulj. Gegen Abend mit etwas 
sinkender Temperatur erschienen sie auf der Oberflache des steinfesten 
Lehmgrundes, stets in kleinen Schaaren von je 20—30 und mehr Stiick 
beisammen, die dann auf eng begrenztem Flecke, meist um eine trockene 
Artemisienstaude oder in den Resten abgestorbener Steppenkrauter, 
ausserst emsig und hastig durcheinander krochen, gleich einem 
kleinen Ameisenstaate, ohne je weiter auszuschwarmen. 

3. Hemilepistus fedtschenhoi Ulj. 

Budde-Lund, Crustacea isopoda terrestria, p. 158. 

Diese Art haben wir selbst in Turkmenien nicht gesammelt. Sie 
muss aber in diesem Verzeichniss Aufnahme finden, da Budde-Lund 
1. c. in der akademischen Sammlung zu St. Petersburg befindlicher 

1) Reise durcli verscliiedene Prov. d. russ. Reiches, Theil 1, Petersb. 
1771, p. 477. Dort heisst es in der Diargnose des Oniscus ruderalis 
Pall. : „Segmenta duo priora latiuscula, scabra, vix autem in recently 
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Exemplarc crwalmt, die aus Krasnowodsk, also aus inisercm Ilcise- 
gebietc stammen. 

4. Hem/ilepistus noclosns B.-L.? 

Unter dieser mit einem ? versehenen Signatur erhielt ich von 
Herrn G. Budde-Lund in Copenhagen die eine der ihm zugegangenen 
Hemilepistus-vbpsciss zuriick. Mit Budde-Lund's Beschreibung des 
H. nodosas1) stimmt dieselbe in den meisten wesentliclien Punkten 
auch recht wohl llberein, zeigt aber entschiedene Abweichungen von 
dieser in der Art der Tuberculation auf den vordersten Segmenten 
und in der Farbung, somit allerdings in weniger bedeutsamen Merk- 
malen. Was die Tuberkelbildung anlangt, so sehe ich am Kopfab- 
schnitte meiner Stiicke die sonst unregelmassig zerstreuten undeutlichen 
Tuberkelchen, oder richtiger grossen Granula am Segmentrande in 
einer festen, leicht nach vorn gebogenen Linie stehen. Auf dem ersten 
und zweiten Thoracalsegmente tragen meine Stiicke 4 grossere Tuberkel 
in einer geraden Linie in der Mitte des hinteren Segmentrandes, 
davor stehen, wenigstens auf dem ersten Segmente, noch 2 oder 3 
soldier Tuberkel. In Budde-Lund's Beschreibung 1. c. heisst es da- 
gegen: „Trimci annulus primus medio granidis quatuor majoribus in 
tetragonum ante latius positis; cetera hujiis annuli delete granulata; 
annulus secundus medio duobus granulis majoribus, ceteris sublaevibus" 
Beziiglich der Farbung sagt Budde-Lund vom H. nodosus: „Color 
aniformis, griseus vel plumbeus; pedes cum ventre et ramis opercu- 
laribus grisei.<c Bei den vorliegenden turkmenischen Exemplaren hebt 
sich nun von der dunkel braunlich-grauen Grundfarbe seitlich ein 
breiter weisser Saum ab. Jedes Thoracalsegment ist namlich an seinen 
Seiten weiss gerandet, wahrend an den Abdominalsegmenten wenigstens 
die hinteren Segmentecken weiss sind. Weiss gesaumt ist auch der 
Hinterrand sammtlicher Segmente, selbst des Kopfabschnittes, an dem 
das Weiss in der Mitte sich etwas vorwolbt und dadurch die Rand- 
linie der Kopfgranula in leichten Bogen bringt. Yon der Mitte des 
weissen Hinterrandes greift auf alien Thoracalsegmenten, mit Aus- 
nahme der zwei ersten, ein enges helles Feld gegen den Yorderrand 
vor. An der Basis fast weiss, nimmt es nach vorn zu eine gelb- 
braunliche Farbe an. Die Extremitaten sind triib weisslich. 

Die angefiihrten Unterschiede der mir vorliegenden Hemilepistus- 
Art von der Beschreibung des H. nodosus B.-L. scheinen auch mir 

1) Crustacea isopoda terrestria etc., p. 158. 
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keineswegs ausreicliende, um beide artlich zu sondern. Eine Local- 
varietat diirften meine trailskaspischen Exemplare vielleiclit reprasen- 
tiren, da mir aber Stiicke der typischen Form nie zu Gesichte ge- 
koininen sind, vermag ick das nicht zu unterscheiden. 

Icb fand die besprochene Art einzig am Murgab, und zwar bei 
Imam-baba am 27. Marz/8. April 1887; bei Sary-jasy am 29. Marz/ 
10. April 1887 und bei Tachta-basar am 8./21. April 1887. Im ganzen 
Westeu Turkmeniens bin ich ihr nie begegnet. An den namhaft ge- 
machten Punkten hielt sie sich an die Wande trockener Erosions- 
scliluchten des sandig-lehmigen oberen Flussufers, war aber keineswegs 
bliufig und erscliien erst in den spateren Nachmittagsstunden. 

5. Hemilepistvs elongatus B.-L. ? 

Auch diese Art unterlag der Vergleichung und Bestimmung durch 
Herrn G.' Budde-Lund. Erst erhielt ich sie mit der Etiquette H. hel- 
volus n. sp. B.-L. zuriick. Bald darauf aber schrieb mir Herr Budde- 
Lund, dass erneute Musterung der ihm iiberlassenen Exemplare keinen 
sticlihaltigen Unterschied von H. elongatus B.-L. erkennen liessen. 
Mit der Beschreibung letzterer Art1) stimmt das mir vorliegende 
transkaspische Stiick in der That leidlich iiberein, nur finde ich einen 
deutlichen Unterschied gegenliber jener Diagnose, der mich zwang, der 
Artbestimmung doch ein ? anzuhangen. Beziiglich der Antennen seines 
H. elongatus schreibt namlich Budde-Lund 1. c. p. 160: „flagelli 
articulus prior altero paulo longior", wahrend an meinem Exemplare 
das erste oder Basalglied der Antennengeissel mindestens doppelt so 
lang ist wie das Endglied. 

Diese schone rein nachtliche Form erbeuteten wir erst in einigen 
Exemplaren bei der Station Perewalnaja (wahrend nachtlichen Insecten- 
fanges mit der Laterne am 10./23. April 1886) und in 2 Exemplaren 
in der Hungersteppe nordlich Tschikischljars am 27. April/9. Mai 1886 
bei Tage unter einem Lehmblock. Die Exemplare von Tschikischljar 
weichen von den bei Perewalnaja gesammelten durch das weit starker 
tiberwiegende Weiss der Grundfarbe ab, waren tiberhaupt mehr durch- 
scheinend und weit zarter. 

(>. JPorcellio ovientalis Uljanin typ. 

Konnte allenthalben im Gebiete gesammelt werden, als eine in 
grosster Haufigkeit iiber ganz Transkaspien verbreitete Art. Sowohl 

1) Crustacea isopoda terrestria etc., p. 160 u. 161. 
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in mensclilichen Wohmingen, speciell in den Lehmmauern alter Festungs- 
reste und Vertheidigungsthurme, den Lehmzaunen der Garten in der 
Ebene, als auch unter Steinplatten hoch im Gebirge wurde sie be- 
troffen. 

a) Far. asiaticus Ulj. 

Budde-Lund l) zieht zum P. orientalis Ulj. ausser dem P. mar- 
ginatus Ulj. auch den P. asiaticus Ulj. Die Identitat des letzteren 
mit dem P. orientalis scheint auch uns eine Form zu bestatigen, die 
wir am 7./19. Marz 1887 am Amu-darja sammelten. In keinem festen 
Merkmale vom typischen P. orientalis Ulj. trennbar, besitzt sie neben 
geringer Grosse die Farbung des P. asiaticus Ulj., nur sind die leb- 
haften Zeichnungen dieses hier alle, namentlich am Kopfabschnitte, 
etwas weniger ausgepragt und dtisterer, also etwa zwischen der typi¬ 
schen Farbung des P. orientalis Ulj. und der des P. asiaticus Ulj. 
gelegen. 

ft) Var. mibricornis n. var. 

Eine im Leben sehr schone und auffallende Farbenvarietiit, die 
ich Anfangs fur eine andere, neue Art zu halten geneigt war. Sie 
liegt mir nur in einem mannlichen Exemplare vor, das ich am 7./19. 
Marz 1887 am linken Ufer des Amu-darja (unweit Tschardshuis) neben 
der vorgehenden Varietat sammelte. Schon durch gracileren Bau 
weicht das Stiick nicht unerheblich namentlich vom typischen P orien¬ 
talis Ulj. ab, in geringerem Maasse auch durch schwacher ausge- 
schnittenen oder geschwdften Hinterrand der Segmente. Das Augen- 
falligste aber war die lebhafte Farbung des Thieres. Vor allem 
machten sich die intensiv siegellackrothen zwei Basalglieder der zweiten 
Antennen bemerklich, die Grund zur Benennung der Varietat wurden. 
Die gleiche Farbung wiesen die Ecken der Segmente auf, besonders 
ausgepragt an den letzten Segmenten, wahrend an den vorderen ein 
Stich in's Gelbe kenntlich wird. Stark in's Rothe oder Orange zieht 
auch die jederseitige Lateralbinde, sowie selbst die feine Biischel- 
zeichnung in der iYIitte der Segmente, letztere am Kopfe und auf den 
ersten Segmenten starker als an den hinteren Abschnitten. Hervor- 
zuheben ist endlich noch die dunkle Schieferfarbc der Abdominal- 
extremitaten, welche lebhaft vom einfachen Weissgrau der iibrigen 
Unterseite absticht. Bei P. orientalis Ulj. typ. wie bei der var. asia¬ 
ticus Ulj. sind auch die Pleopodendeckel stets weisslich-grau. 

1) Crnstacea isopoda terrestria p. li)3. 
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Wie erwalmt, fand icli diese Varietat des P. orientahs Ulj. bloss 
einmal in der bucharischen Culturzone am Amu-darja. Audi die 
var. asiaticus Ulj. babe icli bloss dort, nicbt im Innern Turkmeniens 
gesammelt. 

E. Ampliipoda. 

1. Gmnmavus pidex De-Geer. 

Ausscbliesslicb in den klaren engen Gebirgsbachen des Kopet- 
dagh konnte icli Gammarits auffinden. An den in die Glutbebene 
fallenden Bachenden und Unterlaufen der Fliisse wurde vergeblicb 
nach irgend welcbem Ampbipoden gesucbt. Das mitgebrachte Material 
sammelte icb in Quellen and Rinnsalen von Hodsba-kala am 9./21. 
Mai 1886, bei Germab am 23. Mai/4. Juni 1886 und in Kulkulau am 
25. Mai 16. Juni 1886. An all den Punkten ist es aber stets bloss der 
gemeine, weitverbreitete europaische Cr. pulex De-Geer, und zwar in 
keiner Beziehung auch nur bis zum Wertbe einer Varietat verandert. 
Ein Glas voller Gammari, die icb in dem Quellenterrain von Bagyr am 
Fusse des Kopet-dagh sammelte, ist leider auf der Reise zu Grunde 
gegangen, doch lasst sich kaum erwarten, dass es sicb dort um eine 
andere Art gebandelt hatte. Fedtschenko's Sammlungen aus Tur¬ 
kestan haben (abgeseben von einer Salzwasserform G. aralensis Ulj. 
des Aral-Sees) gleichfalls einzig den G. pulex De-Geer entbalten1), 
und was icb durch meinen Freund Dr. M. v. Middendorff an Gam- 
mams von verscbiedenen Punkten Turkestans erhielt, ist gleichfalls 
alles eben dieser Art unterzuordnen. Da icb ebendieselbe auch aus 
Massenderan kenne, so ist der G. pidex De-Geer sicher durch ganz 
Mittelasien als haufige Erscheinung verbreitet, scheint aber auch im 
grossten Theile Innerasiens iiberhaupt die einzige vorkommende Art 
des Genus, ja das einzige Amphipod zu sein. 

F. Decapoda (Brachyura). 

Thelplmsa fluviatilis L. 

Die Flusskrabbe bevolkert sammtliche Wasseradern Turkmeniens 
in oft unschatzbaren Mengen. Gesammelt wurde sie im Sumbar bei 
Dusu-olum, bei Askhabad, Kelte-tschinar, Germab, bei Tachtabasar am 
Murgab, bei Tschemen-i-bid am Kuschk und Pul-i-chatun am Tedshen. 

1) Fedschenko's Reise in Turkestan, T. 3, Lief. G, Zoogeogr. Unter- 
such., Th. 3, Crustaceen v. Uljanin, 1875, p. 1. 
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Ein Vergleick der transkaspischen Stlicke mit Exemplaren aus 
Italien, Grieckenland, Jerusalem, Persien etc. etc. im Berliner Museum, 
welcken die Liebenswiirdigkeit des Herrn Dr. Hilgendorff mir er- 
moglickte, liess an iknen keinerlei erheblicke Sonderheit erkennen. 

Von Interesse ist Telplmsa kier nur, ^Yeil sie als Art wie Genus 
in Turkmenien ihre iiusserste asiatiscke Nordgrenze findet. Russisck 
Turkestan feklt die Flusskrabbe schon vollkommen, kommt meines 
Wissens sckon im unteren und mittleren Amu-darja nickt mekr vor. 
Jedenfalls kabe icb sie bis oberhalb Tskardskuis im ersten Friihjahr 
nickt finden konnen. Ueber ikr Vorkommen oder Feklen im oberen 
Amu scheinen nock keine Angaben vorzuliegen, und es lasst sick somit 
jetzt auck nock nickt ermitteln, wie weit unsere Art in der gleicken 
nordlicken Horizontalen nack Osten sick ausbreiten mag. In Turk¬ 
menien konnen wir diese Horizontale ganz fest zieken, indem wir sie 
durch die Backenden der Oase von Ackal-teke am Siidrande des nord- 
lichen Wiistenbeckens, weiter ostlick durck die Versiegungsdelten des 
Tedsken und Murgab legen. Nur im aussersten Stidwesten unseres 
Gebietes sinkt die Linie etwas tiefer kinab, dort durck den unteren 
A trek gegeben. In der Verticalen iiberwindet Telplmsa die grossten 
Hoken des transkaspiscken Grenzgebirges, ist in den hockstgelegenen 
Backquellen des Kopet-dagks nickt seltener als in den Enden der 
Adern am Wiistenrande. In die turkmeniscke Ebene gelangte sie wokl 
fraglos aus Persien und Afgkanistan auf den gleicken Wegen, die wir 
fur i?. escidenta L. var. ridibunda Pall, wakrsckeinlick mackten. 

Selbst in der Gluthzeit trifft man die Flusskrabben nickt selten 
auf dem trockenen Lande, indess nie weit vom Wasser entfernt. Meist 
sitzen sie dann regungslos dickt am Ufer zwiscken Robr- oder Dsckongel- 
werk auf Beute lauernd. Das Werk ikrer tiberaus kraftigen Scheeren 
tkut sick vielfack an verbissenen Sckwanzen der Fiscke und ver- 
stummelten Extremitaten der Froscke in den von Krabben gut be- 
setzten Wilssern kund. 

Da die Fauna des Kaspiscken Meeres und des Aral ja ihre be- 
kannte Eigenthiimlichkeit besitzt, unterlasse ich es absichtlich, in den 
die Fauna des turkmeniscken Wiistenbeckens bekandelnden Zeilen 
wenigen und mehr beilaufig in den Buchten des Kaspi gesammelten 
Crustern Raum zu gewahren. Sie sUjrten nur das Bild unseres Ge- 



Transkaspische Binnencrustaceen. 129 

bietes. Etliche Arten Amphipoden, die ich dem Busen von Krasno- 
wodsk, Usun-su, Hassan-kali entnahm, endlich am flachen Kiisten- 
saum urn Tschikischljar erlangte, mogen vielleicht gelegentlich an 
anderem Orte aufgefiilirt werden. Beziiglich derselben ware auch erst 
das Erscheinen der leider immer noch ausstehenden Bearbeitung des 
liberreichen kaspischen Crustaceenmateriales von der aralo-kaspischen 
Expedition durch 0. Grimm abzuwarten. 

Die bei Krasnowodsk gefangenen und uns aus Tschikischljar zu- 
gegangenen Exemplare des kaspischen Astacus bedtirfen hier, auch 
abgesehen von dem eben ausgesprochenen Princip, keiner Besprechung, 
da ausser den alteren Arbeiten (Gerstfeld's, Kessler's, Heller's 
etc. etc.) die Astacus-Arten und Varietaten, ganz speciell die des 
russischen Reiches, neuerdings durch Schimkewitsch*) einer aus- 
giebigen vergleichenden Betrachtung unterworfen sind. 

Wollen wir unsere Ausbeute an Malacostraken in Transkaspien 
mit Faunen oder Faunentheilen anliegender Gebiete vergleichen, so ist 
derlei einzig mit der Fauna Russisch-Turkestans moglich, und zwar 
an der Hand von Uljanin's schoner Arbeit liber die Crustaceen Tur- 
kestans nach den Materialien der Reisen Fedschenko's. Im Grossen 
finden wir eine ziemlich enge Uebereinstimmung mit jener Nachbar- 
fauna. Das Ueberwiegen der Land-Isopoden, ganzlicher Mangel an 
Siisswasser-Isopoden und das Vorkommen nur einer Amphipoden-Art 
des sussen Wassers, die in beiden Strichen die gleiche ist, liefern die 
wichtigen gemeinsamen Ztige, welche sich aber freilich iiber Turk- 
menien hinaus nach Siiden wahrscheinlich noch weit gleichbleibend 
verfolgen liessen. Jedenfalls sind auch durch Persien die Porcellio- 
niden stark entwickelt und, soweit unsere eigene Kenntniss reicht, auch 
durch ganz Nord-Chorassan stets Gammaras pidex De-Geer anzu- 
treffen. 

Enger nach Siiden neigt unsere Crustaceenfauna durch den Besitz 
der Persien und Afghanistan eigenen, in Turkestan schon ganzlich 
fehlenden Telplmsa fluviatilis, die gerade erst von Chorassan aus 
liber's persische Grenzgebirge in die Tiefebene Transkaspiens ein-, 
aber auch nur bis zum turkmenischen Wiistenrand vorgedrungen ist. 

Innerhalb der Land-Isopoden, die den einzigen wesentlichen Theil 
der turkmenischen Malacostraken bilden, machen sich doch einige 

*) Ueber das Genus Astacus, in: Sitzungsprotokolle der zool. Abtheil. 
der Gesellsch. v. Freunden der Naturwissensch. etc. zu Moskau, Sitzung 
am 23. April 1881. 

9 
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kleine Differenzen gegeniiber den aus Turkestan bekannten Arten be- 
merkbar. Numerisch kommt unsere transkaspische Isopoden-Ausbeute 
der Fedschenko's in Turkestan ungefahr gleich. Uljanin zahlte 
zwar 9 turkestanisclie Arten auf, deren melirere aber von Budde-Lund 
in der vielfack citirten Monograpliie zusammengezogen warden, niim- 
lich die von Uljanin irriger Weise fur den Hemilepistiis ornatus 
M. Edw. gebaltene Form mit dem Hemilep. fedtsclienlcoi Ulj., ferner 
der Porcellio asiaticas Ulj. und P. marginatus Ulj. mit dem P. orien- 
talis Ulj. Damit verblieben der FEDSCHENKo'schen Sammlung nur 6 
distincte turkestanisclie Species, also dieselbe Zahl, wie sie fiir Turk- 
menien gilt. Sie bebt sicb aber auf 8 durcb den von Budde-Lund 
1. c. p. 159 verzeichneten Nachweis des Hemilepistus nodosus B.-L. 
bei Tschinas in Turkestan, sowie den des Metoponorthus linearis B.-L. 
bei Nukus am unteren Amu-darja (1. c. p. 174). 

Wie weit nun im Speciellen die einzelnen Arten der zwei ver- 
gleicbbaren Faunen tibereinstimmen oder differiren, erleucktet am deut- 
lichsten aus folgender Tabelle: 

Turkmenien Russisch-Turkestan 

1) Hemilepistus Tdugii Brdt. 
2) ,, elegans Ulj. 1) Hemilepistus elegans Ulj. 
3) „ fedtscherikoi Ulj. 2) ,, fedtschenkoi Ulj. (incl. or¬ 

natus M. Edw. bei Uljanin) 
4) ,, nodosus B.-L. 3) Hemilepistus nodosus B.-L. (coll. Russow) 
5) „ elongatus B-L. 
6) Porcellio orientalis Ulj. typ. 4) Porcellio orientalis Ulj. typ. 

,, ,, ,, var. asiaticus „ „ var. asiaticus Ulj. 
Ulj. 

„ „ „ var. rubricornis 
Walter 

„ ,, var. marginatus Ulj. 
5) Porcellio latus Ulj. 
6) „ laevis Latr. 
7) P. (Metoponorthus) maracandicus Ulj. *) 
8) Metoponorthus linearis B.-L. 

*) Budde-Lund fiilirt dieso Art olme laufende Nummer in kleinem 
Druck 1. c. p. 163 u. 164 auf und schreibt: Haec species, cnjus exem- 
plum in Mus. Berolinensi vidi, forsitan tantwn pulhis P. orientalis 
Ulj. est, tamen dubitavi, quia nonnullis indicibus differtu etc. Nacli 
den im Museum zu Moskau wie Berlin geselienen Originalexemplaren 
muss icli den P. maracandicus Ulj. fiir eine gute, von P. orientalis 
Ulj. verscliiedene Art lialten. Selbst den Fall gesetzt, dass jene Exem- 
plare eine Jugendform repriisentiren sollten, so zilhlte diese sicher nicht 
zu P. orientalis Ulj., deren Jugendstadien mir wohlbekannt und von 
dieser Form absolut verscliieden sind. 
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4 Arten und eine Varietat fallen somit in beiden Gebieten zu- 
sammen. Bei weitergefiihrter Kenntniss derselben diirfte die Ueberein- 
stimmung wobl eine noch grossere werden , walirscheinlich aber auch 
in ganz iilmlicker VYeise sich noch weiter iiber Afghanistan und Persien 
ausdehnen lassen, woher bislang nur einzelne kaum verwendbare Daten 
vorliegen. 

Hervorzuheben ist schliesslich das nach Siiden hin augenscheinlich 
zunehmende yor\yalten des Genus Hemilepistas, welches allem An- 
scheine nach im Sudtheile der raittelasiatischen Steppen und Wiisten 
seine Hauptentwicklung besitzt, in reicher Yertretung durch Nord- 
afrika reicht und, nach Norden allmahlich abnehraend, in wenig Formen 
noch den nordlichen asiatischen Steppenrand beriihrt. 

9* 
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Transkaspische Binnencrustaceen. 

Von 

Dr. Alfred "Walter in Jena. 

I. Entomostraca. 

Hierzu Tafel II. 

A. Transkaspische Phyllopoden. 

Unter dem Materiale an transkaspischen Crustaceen, das ich auf 
der allerhochst befohlenen russischen Expedition in die neuerworbenen 
Gebiete Centralasiens, geleitet von Herrn Dr. G. Radde, Exc., Director 
des kaukasischen Museums zu Tiflis, im Jahre 1886 und auf meiner 
Erganzungstour im Friihling 1887 sammelte, befindet sich eine nur 
geringe, aber durch etliche neue Arten interessante Zahl von Phyllo¬ 
poden. Die im ornithologischen Theile der Expeditionsergebnisse und 
bei den Amphibien betonte Diirftigkeit der Wasserverhaltnisse Turk- 
meniens bedingt naturgemass eine grosse Armuth an Binnencrustern, 
wahrend die dort gebotenen eigenthumlichen Lebensbedingungen in 
tiefen weit auseinanderliegenden AYiistenbrunnen, in isolirten Salzquellen 
etc. auch die Ausbildung eigenartiger Formen hervorriefen. Es tritt 
derlei am deutlichsten bei den gegen aussere Einfliisse bekannt empfind- 
lichen Phyllopoden hervor, in weit geringerem Maasse in weniger sen- 
siblen Gruppen. Die fiinf transkaspischen Phyllopoden boten namlich 
drei bisher noch nicht beschriebene, wohingegen z. B. die Cladoceren 
und Copepoden meiner Sammlung, soweit ich sie bis heute durch- 
mustern konnte, sammtlich oder zum grossten Theile schon bekannten 
Arten anzugehoren scheinen und iiberhaupt nur die Land-Isopoden noch 
mehrere Novitaten versprechen. 
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1. JEsthevia dahalacensis Strauss. 

= E. pestensis Be^hl, E. pesthinensis Chyzee etc. 

Diese weitverbreitete Estheria fand icli aiji 2./14. Mai 1886 recht 
zahlreich im Wiistenbrunnen Karadsha - batyr, nordlich vom unteren 
Atrek. 

Mannchen und Weibchen waren ungefahr gleich haufig, letztere 
meist schon befruchtet, was ich aus den zwischen die Schalenklappen 
getretenen Eiern erschloss, da nach Glaus1) dieser Austritt bei Esthe¬ 
ria dahalacensis Strauss erst wahrend des Begattungsactes erfolgt. 
Alle geschlechtsreifen Exemplare zeigen bei einer Maximallange von 
10 mm und einer Hohe von 5 mm (die Schale gemessen) 14 oder selten 
15 Anwachsstreifen der Schale, an einigen jungen dagegen zahle ich 
nur 11 Streifen. 11 solcher schreibt auch Uljanin2) den yon Fed- 
schenko in Turkestan gesammelten Stiicken der gleichen Art zu; 
diese diirften daher noch nicht ausgewachsene Exemplare gewesen sein, 
wozu auch die Grossenangaben 6,5 mm: 3,75 mm stimmen. Die erst 
erwahnte und in den meisten Diagnosen und Beschreibungen angege- 
bene Zahl von 14 Anwachszonen ist indess, ob zwar wohl die haufigst 
vorkommende, keineswegs absolut constant, somit als Speciesmerkmal 
kaum verwendbar. An Material aus anderen Gegenden beobachtete 
ich namlich 17—20 Streifen, und es ware deshalb wohl moglich, dass 
mitunter selbst die yon Glaus 3) genannte Zahl 30 erreicht wird, wenn- 
gleich weder Chyzer noch Grube4) je eine so hohe Zahl fanden 
und auch mir eine solche an Exemplaren aus Turkestan, Turkmenien 
und dem Kaukasus nie aufgestossen ist. Im iibrigen geben meine 
Stiicke zu keinen Bemerkungen Anlass, stimmen vielmehr gut zu den 

1) Clatts, C., Zur Kenntniss des Baues und der Entwicklung yon 
Branchipus stagnalis und Apus cancriformis, in: Abhandl. der Konigl. Ge- 
sellschaft der Wissensch. zu Gottingeri, Bd. 18, 1873, p. 41 des Separat- 
abdruckes. 

2) Fedschenko, lleiso in Turkestan, 6. Lief., Bd. 2, zoogeographische 
TJntersuchungen, Theil III, Crustaceen, bearbeitet von Uljanin 1875 
(russisch), p. 43. 

3) Glaus, C., Beitrage zur Kenntniss der Entomostraken. Erstes Heft, 
IV. Ueber Estherien, insbesondere Estheria Mexicana, Marburg 1860, p. 25. 

4) Grube , Ueber die Gattungen Estheria und Limnadia und einen 
neuen Apus, in: Archiv fiir Naturgesch,, Jahrg. XXI, 1865, p. 246, 
Amn. 1. 
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vorliegenden Abbildungen und Beschreibungen bei Baird 1), Glaus 2), 
Chyzer3), Grube4) etc. In Turkmenien begegnete ich der Art einzig 
an dem oben erwahnten Orte. 

2. Apiisb) (.Lepidnrus) JiaecJzelii m. 
Jpus haeekelii n. sp., A. Waltek, Yorlaufige Diagnose und Beschreibung 

zweier neuer Branchiopoden aus Transkaspien, in: Bulletin Soc. Imp. 
Naturalistes, Moscou, 1887, No. 4, p. 924. 

Diese schone, gut ausgesprochene neue Art erbeutete ich in einem 
mannlichen Exemplare (in der citirten vorlaufigen Diagnose ist in Folge 
eines Schreib- oder Druckfehlers das Zeichen $ statt S gesetzt) am 
2./14. Mai 1886 zugleich mit der Estheria dahalacensis Strauss im 
Brunnen von Karadsha-batyr und benannte sie 1. c. nach meinem hoch- 
verehrten Lebrer Prof. Haeckel in Jena. 

Sie unterscheidet sich deutlich yon alien bekannten Apus-Arten 
der jetzt iiblicben X^^wros-Gruppe durch die Form des die langen 
Schwanzfaden trennenden Schwanzblattchens oder der Scbwanzklappe, 
Lamina caudalis. Bei einer Lange, welche der des letzten Segmentes 
(des sogenannten Telsons) ungefahr gleichkommt und seine eigene 
grosste Breite um das Doppelte iibertrifft, besitzt es etwa kegelformige 

1) Baied, W., Monograph of the family Limnadiadae etc., in: Pro¬ 
ceedings Zool. Soc. London, 1849, p. 89. 

2) Claus, C., 1. c., p. 25. 
3) Chyzer, Berichtigungen und Erganzungen zu meiner Abhandlung 

iiber die Crustaceenfauna Ungarns, in: Yerhandl. Zool.-botan. Gesellschaft, 
Wien, Bd. 11, 1861. 

4) Grube, 1. c., p. 240 u. p. 245—248 et Tab. 
5) Ungern nur wiirde ich mich fiir meine Person der Trennung des 

alten so scharf umschriebenen Genus Apus in Apus Schafeer und Lepi- 
durus Leach anschliessen. Das Yorkommen oder Fehlen der Scbwanz¬ 
klappe, Lamina caudalis, ist doch ein zu armlicher Genuscharakter, und 
die iibrigen, namentlich von Packard (A monograph of North American 
Phyllopod Crustacea, in: TJ. S. Geological and Geographical Survey, 1883, 
p. 315 und p. 319) besprochenen Unterschiede sind noch geringfiigiger, 
erweisen sich zudem, nach meiner Form zu urtheilen, als keineswegs 
durchgreifend. Weit bedeutsamer scheint eher die von Brauer, Yorlaufige 
Mittheil. iiber die Entwicklung und Lebensweise des Lepidurus productus 
Bose, in: Sitzungsber. Acad. "Wissensch., Wien, Bd. 69, Abtheil. I, 1874) 
erwiesene Yerschiedenheit in der Entwicklung des Lep. productus einer- 
und des Apus cancriformis andererseits; nur wissen wir bislang nicht, ob 
solche auch fur die iibrigen Arten gilt oder nur eine Specialanpassung 
an die Lebensweise des Lep. productus darstellt. 
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Gestalt mit sehr stark verjiingtem freiem Ende. Dunnhautig und 
ausserst zart, entbehrt es jeder Bewaffnung durch Stacheldornen, Zahn- 
chen, Borstclien oder derlei sowie auch eines Kieles. Es ragt von 
dem mit feinsten Dornspitzen bekranzten Ausschnitte am Hinterrande 
des Telsons zwischen den Schwanzfaden vor. Ausser den Dornspitz- 
clien am Ausschnitte des Hinterrandes tragt das letzte Segment noch 
folgende Armirung: in der senkrechten Medianlinie zwei hintereinander- 
liegende Dorne, von denen der hintere der bei weitem starkere ist 
und nahe dem Ausschnitte steht. Ferner zwei dicht zusammenstehende 
seitlich an den unteren Ecken des Segmentes und endlich je 5—7 in 
einen Kreis geordneter feinster Dornspitzchen jederseits des oberen 
Mediandornes, die bei fliichtigem Hinblick durch etwa rohrenformig 
erhobene Lage zusammen leicht fur zwei grossere Dorne angesehen 
werden konnen. Auf der Unterseite ist nur der Hinterrand des Seg¬ 
mentes seitlich vom Ausschnitte liber der Anheftung der Schwanzfaden 
mit drei Dornen jederseits versehen. Die Schwanzanhange sind leider 
beim langen Transporte vielfach zerbrochen, tibertreffen aber laut 
Tagebuchsnotiz iiber das lebende Thier und nach Keconstruction die 
Lange des Korpers. Die Zahl der freien, d. h. vom Schilde nicht mehr 
bedeckten, Segmente ist der fur Apus cancriformis geltenden gleich, 
namlich 16—17, die der fusslosen 6. Fiir das mir noch unbekannte 
$ lasst sich demnach auf 5 fusslose Segmente schliessen, da Brauer1) 
gezeigt, dass bei den J^ws-Arten das $ stets wenigstens ein fussloses 
Segment mehr besitzt als das ?. Jedes der freien Segmente, mit Aus- 
nahme des schon beschriebenen Telsons ist mit einer Keihe feiner 
Dornen versehen, die oben und an den Seiten des Ringels un- 
dichter stehen und starker sind als auf der Unterseite, wo sich 
schwachere Dorne in der Mitte dicht zusammendrangen. Auch dieses 
Yerhalten stimmt einigermaassen mit dem entsprechenden bei Apus 
cancriformis tiberein. 

Der scharf winkelige hintere Ausschnitt des Riickenschildes tragt 
30 ziemlich gleich grosse Dorne oder Zahne, deren einer in der Mitte, 
auf dem Gipfel des Ausschnittes steht, so dass 15 Dorne auf den einen, 
14 auf den anderen Schenkel des Winkels fallen. Dazu kommen noch 
zwei punktartige Dornansatzstellen. 

1) Brauer, Beitrage zur Kenntniss der Phyllopoden, in: Sitzungs- 
borichte Acad. Wissensch., Wien, Bd. 65, Abtheil. I, 1872, p. 283 und 
284 und Brauer, Beitr. z. Konntn. der Phyllopoden, in: Sitzungsber. Acad. 
Wissensch. Wien, Bd. 75, Abtheil. I, 1877, p. 593. 
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Der Eiickenscliild ist vorne breit gerundet, und iiberhaupt breit 
oval, mit stark vortretendem Kiele, tiberaus durchsiclitig und verhalt- 
nissmassig zart, nur rings am Kande durcli Yerdickung dunkel ge- 
siiumt. Vom Yorderrande bis zum Ende des Kieles, resp. zum Winkel 
des Aussclinittes, betragt seine Lange 18 mm, die des Kieles allein 
12,5 mm und 6 mm die Hohe jedes Aussclmittsschenkels (in der Ge- 
raden gemessen). 

An den Mandibeln sind die 5 oberen Zalme jederseits mit einem 
Biindel starrer, stiftartiger, kurzer Borsten geschmuckt. Der sechste 
Zalm tragt nur auf einer Seite ein solches Biindel, wakrend die zwei 
letzten zackigen Zakne nichts derlei aufweisen, sondern am oberen 
inneren Bande bei starker Yergrosserung gesagt erscheinen. 

Am ersten Beinpaare sind die drei Hauptgeisseln, das zweite, dritte 
und vierte Endit nach Packard's 1) gewoknlicher Zahlungsweise, okne 
Einschluss des Coxalanhanges, das dritte, vierte und fiinfte bei Be- 
riicksichtigung dieses, wie es mitunter Packard 2) sowieCLAUS3) tibt, 
verhaltnissmassig sehr lang. Die langste Geissel tiberragt nicht nur 
die Sckildecken, sondern reicht bis zum Ende des Telsons, ja selbst 
nock etwas liber dasselbe hinaus. Der kleine letzte Anhang (der 5. 
resp. 6.), der sckuppenartig an der Basis der langsten Geissel leknt, 
ist sehr stark hakig ausgeschnitten. Statt der weitlaufigen Besckreibung 
der tibrigen Verkaltnisse an diesem Beinpaare verweise ick lieber bloss 
auf die Abbildung desselben. An den weiteren Extremitaten finde ick 
keine irgend bedeutsamen Eigenkeiten abgeseken von ikrer grossen 
Zartkeit, die ja dem ganzen Tkiere eigentktimlick ist. Ick sckreibe 
diese Eigensckaft okne Weiteres dem Leben in der Tiefe des engen 
Wtistenbrunnens zu, aus der ick mein Exemplar emporkolte. 

Die Farbe im Leben war eine zarte weissliche auf dem Sckilde 
und der Korperoberseite, von der nur die feine dunkle Saumlinie des 
Sckildrandes abstack. Die Extremitaten ersckienen in sckonem licktem 
Kosa, welckes keineswegs der bei anderen Apus-kxtva mitunter beim 
Absterben eintretenden Kotkung der Kiemenkange entsprack, sondern 
sick als nattirlicke Farbung ergab. In starkem Alkokol ist die Sckild- 
farbe in ein ganz licktes Horngelb tibergegangen bei erkaltener grosser 

1) Packard, A monograph of North American Phyllopod Crustacea, 
"Washington 1883, PI. XYII u. XX. 

2) Packard, 1. c., PL XXXI. 
3) Claus, C., Zur Kenntniss des Baues und der Entwickl. von Branchi- 

pus stagnalis und Apus cancriformis, Gottingen 1873, Taf. YIII, F. 8. 
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Durchsiclitigkeit, wahrend die Branchialanliaiige fast rein weiss ge- 
worden sind. 

Durcli die angefiihrten Merkmale dieser ausgezeiclineten Form 
glaube ich mich besonders zu der oben gemachten Bemerkung, dass 
Apus Schaffer und Lepidurus Leach generisch nicht trennbar sind, 
berechtigt. Die bedeutende Lange der Geisseln 2—4 (resp. Anhang 
3—5) des ersten Beinpaares, ware eine echte J^s-Eigenschaft, ebenso 
das Verhaltniss des Schildes zur Gesammtlange, resp. zu dem vom 
Schilde nicht bedeckten Theile, wohingegen das Yorhandensein der 
Lamina caudalis (Schwanzklappe) die Art unbedingt der Lepidurus- 
Gruppe zuweist. Beacliten wir nun noch die geringe Entwicklung 
dieses fiir Lepidurus characteristischen Schwanzblattchens bei unserer 
Art, so ersclieint der A. haecJcelii wohl geeignet, auch in den letzten 
ohnehin geringfiigigen Merkmalen jene zwei Formengruppen des alten 
Genus Apus Schaffer zu verbinden. 

Das gefangene Thier gebardete sich in einem Pferdeeimer voll 
Wasser iiberaus lebliaft, stieg oft und hastig an die Wasseroberflache 
und hielt nur selten, die Baucliseite nach oben gewandt oder auch 
senkrecht stehend, auf Momente stille, dann lebhaft mit den Kiemen- 
blattchen strudelnd. Gleich schoss es dann wieder in die Tiefe. 
Kozubowsky1) und Brauer2) erwahnen ja auch fiir andere Apus- 
Arten der grossen Lebhaftigkeit der kleinen Mannchen im Gegensatze 
zu den trageren grosseren Weibchen, die ich bei meiner Art aus 
Mangel an geeignetem Fangapparate leider nicht zu erlangen ver- 
mochte. 

Weder diese noch eine andere Art des Genus konnte ich an 
weiteren Lokalitaten Turkmeniens auffinden; das Geschlecht scheint 
liberhaupt in Centralasien armlich vertreten, bislang namentlich dort 
noch keine Art mit Schwanzblattchen bekannt geworden zu sein. 
Fedschenko's reiche Crustaceensammlung aus dem unser Beisegebiet 
nordlich begrenzenden Turkestan enthielt bekanntlich keinen Apus, 
nur wird anmerkungsweise das Vorkommen einer Art beriihrt. Spater 
ist dann in Turkestan Apus von Ma jew bei Fort Petro-Alexandre wsk 

1) Kozubowsky, Ucber den mannlichcu Apus cancriformis, in: Arch, 
f. Naturgeschichte, Jahrg. 23, 1857, p. 312—318 c. tab. XIII. 

2) Brauer, Fr., Beitr. zur Kenntniss der Phyllopoden, in: Sitzungsber. 
Acad. Wissensch. Wien, Bd. 65, Abtheil. I, 1872, p. 279, 291 c. 1 Tab. 
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1884 und durch Wilkins im Kreise Ferghana gefunden1). Was ich 
im Museum der Universitat zu Moskau, dank der Liebenswtirdigkeit 
des Herrn Prof. A. P. Bogdanow und des Herrn Mag. F. Nasonow, 
an turkestanischen Apus von genannten Lokalitaten wenigstens fluchtig 
zu sehen Gelegenheit hatte, schien mir entschieden zum gemeinen 
Apus cancriformis Schaff. zu gehoren. 

Aus Afghanistan, also siidlich von Turkraenien, ist durch Day 2) 
der Apus dulrianus Day, A. dakii Day bei Packard3), beschrieben 
worden, gleichfalls ein echter Apus ohne Lamina caudalis. Im Kaukasus 
endlich ist bislang auch nur Apus cancriformis Schaff. nachgewiesen. 

3. Artemia salina L. var. 

Aus dem Lagunen von Molla-kary 11./23. und 15./27. April 1886. 
Mein Material dieser Art hat leider beziiglich des Erhaltungszu- 
standes ziemlich gelitten und erlaubt die Untersuchung einiger Ver- 
haltnisse nicht mehr. Ich darf sie aber entschieden in die Eeihe der 
von Artemia salina L. (Milne Edw.) zur Artemia milhausenii Fisch. 
nach den schonen Beobachtungen von Schmankewitsch 4) tiberfiihrenden 
Variationen der ersteren stellen, da ich an ihr ausschliesslich den ge¬ 
nannten Formen eigene Charactere finde. Das Lagunenwasser von 
Molla-kary, in welchem ich diese Artemien fischte, besass schon zum 
angegebenen Erbeutungsdatum eine Salzconcentration, die Salzabsatz 
am Grunde bedingte und bei steigender Temperatur bald 3—4 Zoll 
dicke Salzschollen am Ufer entstehen Hess. Dem entsprechend zeigten 
auch alle Artemien der Lagunen Kiemensacke, die in der rundlich- 
ovalen Form (d. h. mehr rund als ovalen) oder dem Verhaltnisse ihrer 

1) Protocolle der zool. Abtheil. der Gesellschaft yon Ereunden der 
Naturwissenschaften, der Anthropologie u. Ethnographie zu Moskau 1886 
(russisch) und Nachrichten derselben Gesellschaft T. LIV, enthaltend 
sammtliche zool. Arbeiten der Mitglieder yom Jahre 1863—1888 yon A. P. 
Bogdanow 1888, p. 187. 

2) Day, Fr., On a new Entomostracon from x\fghani8tan, in: Pro¬ 
ceedings Zool. Soc. London, 1880, P. 3, p. 392. 

3) Packard, 1. c., p. 369. 
4) Sciimankewitsch , Wl., Ueber das Verhaltniss der Artemia salina 

Milne Edwards zur Art. Milhausenii M. Edw. und dem Genus Branchipus 
Schaff., in : Zeitschr. fiir wissenschaftl. Zoologie, Bd. 25, Supplementband, 
p. 103 ff., 1875 und Schmankewitsch, Wl., Zur Kenntniss des Ein- 
llusses der aussercn Lebensbedingungen auf die Organisation der Thiere, 
in: Zeitschr. fiir wissensch. Zoologie, Bd. 29, 1877, p. 429—494. 
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Breite zur Lange etc. vollkommen zu denen der yon Schmankewitsch 1) 
als Artemia salina mit den Kennzeichen der Art. milhausenii be- 
zeichneten Form stimmen. Ebenso ist das Langenverhaltniss des vorderen 
Korperabsclinittes (von der Stirn bis zum Ende des letzten fusstragenden 
Segmentes) zum hinteren (oder den 8 fusslosen Segmenten) das gleiche 
wie bei Schmankewitsch's A. salina mit den Kennzeichen der A. mil¬ 
hausenii. Dagegen aber fehlen die Schwanzlappen (oder Furcallappen) 
bei meinen Exemplaren aus Molla-kary keineswegs, wie es bei Art 
milhausenii Statt hat, sondern sind noch leidlich entwickelt, von spitz- 
fingerformiger oder conischer Gestalt and mit 1—3 starken gefiederten 
Borsten ausgeriistet. Die Lappen sind noch erheblich starker als bei 
dem von Schmankewitsch 2) abgebildeten Stadium mit gleicher Re¬ 
duction der Borstenzahl, obgleich die Kiemensacke im Verhaltniss zur 
Lange breiter, selbst als die der vollen milhausenii-Fovm sind, so dass 
die Umbildung der verschiedenen abandernden Theile bei den Artemien 
von Molla-kary nicht gleichen Schritt gegangen scheint. Die grossten 
Exemplare — es wurden nur geschlechtsreife Weibchen gefangen, 
Mannchen aber gar nicht gefunden — messen 10—11 mm. Beim 
letzten Besuch der Lagunen am 23. August = 4. September 1886 
fehlten die Artemien dort vollstandig. Es sei noch bemerkt, dass 
auch zum oben angegebenen Erbeutungsdatum der Artemia sich die- 
selbe in dicht neben den Lagunen sprudelnder Brackwasserquelle nicht 
fand, das Wasser dieser vielmehr an Crustern nur eine Cypris in 
grosser Menge barg. 

4. Artemia asiatica m. 

drtcnria asiatica n. sp. A. Walter, Vorlauf. Diagnose und Beschreibung 
zweier neuer Branchiopoden aus Transkaspien, in: Bull. Soc. Imp. 
Naturalistes Moscou, 1887, No. 4, p. 926. 

Fundort: eine Salzquelle in der Hugelwiiste der afghanischen 
Grenze, ostlich vom Saryken-Aul Bend-i-nadyr am Murgab, zwischen 
diesem und dem Wiistenbrunnen Agamet gelegen. Am 14./26. April 
1887 gesammelt. In der ersten kurzen Beschreibung, die ich citirter 
Diagnose dieser zierlichen kleinen Artemia folgen liess, hatte ich die 
bedeutende Zahl der Borsten an den stark entwickelten Furcallappen 
als Kennzeichen hervorgehoben, dort aber nicht betont, dass dieselbe 

1) Scilmankewitsch, in: Zoitschr. f. wissonsoh. Zool., Bd. 29, 1877, 
2) ScnMANKEwiTScn, 1. c., 1875, Taf. VI. 
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im Yerlialtniss zu den Lebensbedingungen am erwahnten Fundorte un- 
gemein hoch und.deslialb characteristisch ist. Nach Schmankewitsch's 1) 
trefflicken Untersuchungen und Experimenten, die ja auck ander- 
weitig bestatigt und von Brauer2) noch weiter erklart sind, ver- 
kummern ja die Furcallappen und daran sitzenden Borsten der Artemien 
in hohem Salzgelialte des Wassers, wahrend die Kiemensacke sich 
vergrossern, zuraal wenn koke Temperatur mitwirkt. Unsere Art nun 
lebte in brennend salziger Lake, welcke die Rander des kraterartigen 
kreisrunden Quellenbassins dick mit abgesetztem Salze incrustirte. 
Da im Trockenjakre 1887 in jenen iiberkaupt sckon ausserst nieder- 
scklagsarmen Gebieten wakrend des Friiklings kein einziger Regen 
fiel, war auck keine zeitweilige Yerminderung der Salzconcentration im 
Becken moglick gewesen. (Den Procentgekalt kabe ick nickt messen 
konnen.) Dazu kerrsckte in den Tagen meines Besuckes jener Stelle 
bei Tage eine Lufttemperatur von um + 40 0 R. Nicktsdestoweniger 
besitzt die Artemia des Beckens sekr stark entwickelte, fingerformige 
Furcallappen mit der relativ koken Zakl von 10 Fiederborsten an 
jedem beim reifen Tkiere, von 8 — 9 bei den nock nickt gesckleckts- 
reifen Individuen. Die Borsten inseriren an den Ankangen von deren 
Spitze bis zur Basis, und zwar sind die nahe der Basis stekenden 
die bei weitem kiirzesten, aber auck sie nock gefiedert, wakrend 
Schmankewitsch 3) solcke bei Artemia salina und ihren Varietaten 
ungefiedert abbildet. Die grossten gescklecktsreifen Exemplare (es 
sind alles Weibcken, und es wurde kein S gefunden) messen total 
7,4 mm, ikre Furcallappen 0,3 mm okne, 1 mm mit den Borsten. Es 
ergiebt sick das letzte verlangerte Segment (das ackte fusslose) als 
nur 3—4 mal langer denn jeder Ast der Sckwanzgabel (mit den Borsten 
iibertrifft letzterer das letzte Segment erkeblick an Lange). Bei Artemia 
salina typ. nun soli nack Schmankewitsch 4) das Segment 6 mal, bei 
seiner var. a derselben 2,5 mal langer als der Ankang sein, die Varietat 
aber in fast siissem Wasser leben und 12—20 Borsten an jedem Lappen 
tragen. Ebensowenig wie an den Furcallappen seken wir an den 
Kiemensiickcken der Artemia asiatica Verkaltnisse, die ein kock- 
gradiger Salzgekalt des Mediums, vereint mit koker Temperatur, an 

1) Schmankewitsch, 1. c., 1875 u. 1877. 
2) Beatjee, Fb., Ueber Artemia u. Branckipus, in: Zool. Anzeiger, 

1886, No. 225, p. 364. 
3) Schmankewitsch, 1. c., 1875, Tab. YI. 
4) Schmankewitsch, 1. c., 1877, p. 460 u. 466. 
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Formen der Artemia saZma-Gruppe hervorrufen mussten. Die Kiemen- 
sackclien der Art. asiatica sind vielmelir klein und sclimal, in der 
Umrissform darin von denen der Art. salina und ihren Variationen 
verscliieden, dass sie sicli gleichmassiger von der Basis zum freien 
Ende zuspitzen, also ohne den etwas concaven oberen Rand fast kegel- 
formig wiiren, weil an der Basis kaum verjiingt. Auch finde ich an 
unserer Form niclit die von Schmankewitsch 1) constatirte Eigenheit 
der Art. salina typ., dass namlicli jugendliclie Exemplare der letzteren 
auf einem bestimmten Stadium grossere, rundovale Kiemensackchen, 
gleich denen der erwaclisenen var. milhausenii, besitzen sollen. Es 
lagen von meiner Art Exemplare fast aller Entwicklungsstadien vor 
und bis zu den kleinsten Stticken hinab weisen alle die gleiclie, schmale, 
zugespitzte Gestalt mit leicht concavem oberen Rande, wie die grossten 
gesclilechtsreifen auf. Endlick sehe ich an Vergleicksmaterial der 
Art. salina typ. aus Europa, dass, wenigstens bei nock nicht ganz ge¬ 
sclilechtsreifen Thieren dieser die Kiemensackchen der zwei ersten 
Fusspaare, von denen der weiteren verscliieden und zwar melir rund- 
lick als diese sind, wahrend bei der Art. asiatica die Kiemensacke 
aller Fusspaare in alien Altersstadien in der Form gleich bleiben. 

Die zweite Antenne der $$ ist starker buffelhornformig geschwungen 
als bei Art. salina und ihren Varietaten, die zwei polsterformigen 
Anschwellungen an ihrer Basis viel deutlicher, sehr stark ausgepragt 
und jede dieser, wenn auch nicht dicht, so dichter als bei Art. salina 
mit feinen Harchen bestanden. An den fadenformigen ersten Antennen 
finde ich keinen deutlichen Unterschied gegen andere Arten, ausser 
vielleicht, dass die drei Endborsten hier ganz am Ende zu stehen 
scheinen, nicht tiefer als die Sinnesstifte, wie es fiir Art. salina gilt. 
Wir haben es somit entschieden mit einer selbstandigen, mehr als 
ihre nachsten Yerwandten resistenten Form zu thun, die ihre Resistenz 
wohl unter der Constanz der sie umgebenden Bedingungen erwarb 
oder erhielt. Die Regenarmuth Siidost-Turkmeniens liefert sicher nur 
ausserst selten erhebliche Aenderungen des Salzgehaltes der Salz- 
quellen in Vcrdunnung durch Regen, und im grossten Theile des 
Jahres ist dort die hohe Temperatur ausserst unbeweglich. Schon bei 
der vorhergehenden Art, der Artemia salina var. aus den Lagunen 
von Molla-kary, konnten wir bemerken, dass dieselbe, obgleich be- 
ziiglich der Kiemensackchen schon ganz zur milhausenii-FoYm tiberge- 
gangen, ihre Furcallappen doch nicht dementsprechend stark umge- 

1) Schmankewitsch, 1. c., 1877, p. 479. 
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bildet hatte, wie es bei den siidrussisclien Artemien der Fall ist. 
Jene Lagunen bieten zweifellos schon weniger wecliselnde Yerlialtnisse 
im Salzgehalte und der Temperatur des Wassers als die siidrussisclien 
Limane und Seen, doch aber, da sie nocli in die Kiistenzone des Kaspi 
fallen, weit mekr als Sildost-Turkmeniens Grenzwiiste. Es scheint mir 
nicht unwalirsclieinlich, dass die grosse Variabilitat der Artemien sich 
nur unter einigermaassen regelmassig und liaufig auftretenden Wecliseln 
der die Variation liervorrufenden Factoren ausbildet und sicli in der 
Delinbarkeit wohl auch nach der Art richtet. 

5. Hvancliipns (Stveptoceplialus) vaddeanus n. sp. 

Ein ? aus der Brunnengruppe des weissen Hiigels (Bely bugor 
oder Ak-podlauk) ca. 17 Kilometer nordlicli Tschikischljars, nahe der 
Ostkiiste des Kaspi am 27. April = 9. Mai 1886 und eine Reihe von 
Weibchen nebst 4 SS am 2./14. Mai 1886 im Brunnen von Karadska- 
batyr gefangen. 

Die Weibchen iiberwogen am letztgenannten Orte in der Zahl die 
Manncben um etwa das vierfache. 

Unter den bekannten Arten des Genus hat dieser Branchipus 
zweifellos die grosste Verwandtschaft zum Branchipus (Streptocephalus) 
vitreus Brauer 1) aus der Tura el chadra am Bahr el Abiad und zum 
Br. (Slreptoceph.) rubricaudatus Klunz. 2) aus Kosseir am Bothen 
Meere, unterscheidet sich aber doch wesentlich von beiden, namentlich 
durch die Form des Stirnfortsatzes und der Greifantennen des $. 
Fassen wir zuerst die unsere Form am deutlichsten vor den iibrigen 
auszeichnenden Merkmale kurz zusammen, so ergeben sich als solche: 
Stirnfortsatz kurz und breit, vorne aber nicht gekerbt oder ausge- 
schnitten. Das zweite Glied der mannlichen Greifantenne mit einer 
Reihe starker Zapfenanhange im oberen Theile versehen, ohne dass 
davon getrennt tiefer eine Gruppe andersartiger Zahne stande. Die 
letzten dieser Zapfen und Zahne an der Scheerenbasis besonders stark 
entwickelt. Die Hauptendspitzen der Scheerenarme ungleich lang, 
doch weit weniger ungleich als bei Br. vitreus Brauer und Br. 

1) Brauer, Er., Beitrage zur Kenntniss der Phyllopoden, in: Sitzungs- 
ber. Acad. Wissensch. AVien, Bd. 75, Abtheil. I, 1877, p. 601—602 u. 
606, Tab. Y. u. VL 

2) Klunzinger, Ueber Branchipus rubricaudatus n. sp., in: Zeitschr. 
f. wissensch. Zoologie, Bd. 17, 1867, p. 23—33, Tab. IY. 



128 Dr. ALFRED WALTER, 

rabricaudatus Klunz., eher dem Verlialten bei Br. torvicornis Waga 
ahnlich. Die Endspitzen beider Scheerenarme gezalinelt, und zwar die 
des langeren von der Kniebiegung bis zur Spitze mit etwa 27—30 
Zalinen, die des kiirzeren nur gegen das freie Ende mit 5—7 Zahnen 
versehen. Der langere Sclieerenarm unter seiner Biegung in zwei 
Endspitzen auslaufend, zwisclien denen nur ein kraftiger Zahnzapfen 
stekt. Der kiirzere Sclieerenarm im breiteren unteren Theile mit 
3 Zapfen bewekrt, deren mittlerer die beiden anderen etwa um das 
Vierfaclie an Liinge iibertrifft und am Grunde bauchig dick ange- 
schwollen ist. — Die zweiten Antennen des ? sind breite Lappen, etwa 
doppelt so lang wie breit, von ungefahr ovaler oder richtiger un- 
regelmassig oblonger Form. Die Endspitze liegt fast in der Mitte des 
abgestumpften freien Endrandes. Der EibeMlter ragt nur bis zur 
Halfte des drittletzten Segmentes vor. An Details lasst sich ausser 
den vorgefuhrten Hauptkennzeichen noch folgendes bringen: Die faden- 
formigen ersten Antennen sind viel langer als die Augenstiele, langer 
als die zweiten Antennen des ? und am Ende mit 4—5 feinen Borsten 
bewaffnet. Der ganze Stamm der mannlichen zweiten oder Greif- 
antennen ist gerunz&lt. Am geringsten pragt sich die Runzelung am 
ersten oder Basalgliede aus, ist am starksten auf dem obersten Stamm- 
tkeile unter dem Ansatz der Endscheere. Yom oberen Gelenkaus- 
sclmitte des ersten Gliedes gelit der fiir das Subgenus Streptocephalus 
characteristisclie Geisselanhang ab, und zwar ist er hier fast doppelt 
so lang wie das Basalglied, zu dem er gehort, dabei gleichmassig 
sabelformig gebogen. Das zweite Glied des Stammes tragt in seinem 
oberen Theile, d. h. liber seiner starken Biegung eine Reihe von 
starken zahnartigen Zapfen, und zwar steht je ein solcher auf einer 
der ringelartigen Runzeln des Stammes. Die Zapfen zunachst der End¬ 
scheere sind die starksten. An der starken und namentlich sehr 
breiten Scheere lauft der langere Arm, wie bei Br. vitreus Brauer, 
in zwei Zipfel aus, die lange Scheerenendspitze, die von der knie- 
formigen Biegung an einseitig mit den erwahnten 27—30 Zahnen wie 
gesagt erscheint, und einen etwa bis zur Biegung des ersten reichenden, 
mehr hautigen Zipfel. Die breite Bucht zwischen den beiden Zipfeln 
dieses Scheerenarmes tragt nur einen zahnartigen Zapfen, nicht zwei, 
wie bei Br. vitreus Brauer. Am kiirzeren Scheerenarme ist der 
Endtheil einseitig mit 5—7 feinen Siigezalmchcn ausgestattet, der breite 
Basaltheil mit 3 in verschiedene Ebenen fallenden Zapfenzahnen. Yon 
ihnen iiberragt der mittlere die anderen um etwa das Yierfache und 
strebt, dem ihn tragenden Scheerenarme fast anliegend, aufwiirts. Seine 
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Gestalt ist etwa fingerformig, am freien Ende stumpf abgerundet, an 
der Basis dagegen dick bauchig angeschwollen. Die mehr oblong als 
ovalen, etwa doppelt so lang wie breiten lappenformigen zweiten An- 
tennen des $ sind auf ihrer Oberflaclie und am Eande fein behaart 
und tragen die kurze feine Endspitze, nach Glaus1) das Kudiment 
des Hauptastes der Larvenantenne, fast in der Mitte des breiten freien 
Endrandes. Die 3 — 4 mm langen, sich gleichmassig zuspitzenden 
Furcalankange sind zweiseitig mit langen Fiederborsten ausgeriistet. Die 
Gesammtlange, inclusive die Furcallappen, betragt fiir das & 16 mm, 
fiir das ? 20 mm. Die Farbe der lebenden durchscheinenden Thiere 
ist rein weiss mit zartem rosa Sckimmer, die Eiertascke intensiv roth, 
von den durcksckeinenden rotken Eiern. 

Ick benenne die Art zu Ehren Herrn Dr. Gr. Kadde's, Exc., Directors 
am kaukasiscken Museum zu Tiflis und Ckefs der ersten transkaspiscken 
Expedition. 

Die Tkiere wurden bei Tage lebkaft an der Oberflacke des Brunnen- 
wassers zwiscken Estheria dahalacensis und Dapknien-Sckwarmen kin 
und ker sckwimmend betrofifen. Yon Zeit zu Zeit sanken sie stets in 
die Tiefe kinab. 

Wir konnen somit in vorliegender erster Nackrickt liber die 
Pkyllopoden-Fauna Transkaspiens fiinf Species dieser Abtkeilung aus 
jenem Tkeile Asiens vorfiikren, welcke zu vier Genera gekoren und drei 
neue Arten einsckliessen. 

Die citirten Fundorte zeigen, dass vier Arten in dem die Ost- 
ktiste des Kaspi vom Atrek im Suden bis zum grossen Balchan im 
Norden begleitenden Wiistenbecken gefunden wurden, drei davon, 
Estheria dahalacensis Strauss, Apus (Lepidurus) haeckelii m. und 
Branchijpas (Streptocephalus) raddeanus m., in siissen Brunnen am 
Siidrande des Beckens, eine, Artemia salina L. var., in den kaspiscken 
Lagunen nake vom Fusse des grossen Balckan. Im Innern des Ge- 
bietes wurde nur eine Art, Artemia asiatica m., entdeckt, und zwar 
diese im aussersten Siidosten, an der afghaniscken Grenze. Es lasst 
sick wokl mit einiger Bestimmtkeit annekmen, dass im mittleren Tkeile 
Turkmeniens, namentlick in den Canalnetzen und flacken Stimpfen 
der Merw-Oase und des weiten Deltas, welckes der Tedsken, in der 
Nordwuste versiegend, bildet, die geringe Zakl unserer transkaspiscken 

1) Claus, C., TJntersuchungen iiber die Organisation und Entwicklung 
von Branckipus und Artemia nebst vergleickend. Bemerk. iiber andere 
Pkyllopoden, in: Arbeiten Zool. Institut. Wien, Bd. 6, Heft 3, 1886, 
p. 88 u. 90. 

9 
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Phyllopoden noch um einige weitere Arten zu vermehren sein diirfte. 
Die letzteren Strecken durclizog ich zu einer fur das- Auftreten von 
Phyllopoden wenig gtinstigen Zeit, namlich nur im Fruhjahre 1887, 
das die sonst im Marz und Anfang April in Turkmenien haufigen 
Eegen vollig ausfallen liess, ^Yodurcll viele in feuchteren Jahren sich 
regelmassig bildende vergangliche Lachen trocken blieben und weder 
der Murgab noch Tedshen liber ihre flachen Ufer treten konnten. 
Wohl aus diesem Grunde blieb alles Suchen nach Phyllopoden an den 
so geeignet 'scheinenden Localitaten fruchtlos und wurden an Siiss- 
wassercrustaceen dort neben Telphusa stets nur Cladoceren, Ostracoden 
und einige Copepoden erbeutet. 

Trotz des geringen Umfanges unserer Phyllopoden-Collection sei es 
zum Schlusse gestattet, einige doch daraus entspringende Beitrage zur 
Yerbreitung der Abtheilung speciell hervorzuheben. 

Die Lepidurus - Gruppe des Genus Apus erhalt nun den ersten 
asiatischen Vertreter im Apus (Lejpidurtis) haeckelii. Bei 'der Be- 
schreibung dieses wurde schon erwahnt, dass Mittelasien (und das 
gilt sogar fur ganz Asien, mit Ausnahme des aussersten Nordens, dem 
sicher Apus (Lepiduras) glacialis Kroyer und macrourus Liljeborg 
eigen sein werden) bislang einzig Glieder der typischen Apus ohne 
Lamina caudalis aufzuweisen hatte. Der Fundort des Apas (Lepi- 
dunts) haeckelii ist wohl iiberhaupt bisher der siidlichst gelegene fiir 
eine hierher zahlende Form in der alten Welt. Blicken mr auf die 
Vorkommnisse der iibrigen bekannten Lepidurus-Arten in Europa und 
Amerika, so scheint zunachst in ihnen ein ausgesprochen palae-neoarc- 
tischer (im alten umfassenden Sinne) Formenkreis vorzuliegen. Den 
Anschein zerstoren aber Apas {Lepidurus) IdrJzii Thompson und Ap. 
(Lepid.) compressus Thomps. aus Neuseeland sowie Apus (Lepid.) 
viridis Baird aus Vandiemensland2). 

Meines Wissens ward bisher auch kein Vertreter des zu JBranchi- 
pus gehorigen Subgenus Streptocephalus Baird aus Asien, jedenfalls 
keiner aus Mittelasien gemeldet. Afrika3) und Amerika4) lieferten 

1) Packaed, 1. c., p. 370. 
2) Baibd, Monograph of the family of Apodidae etc., in: Proc. Zool. 

Soo. London, Part. 20, 1852, p. 7. 
3) Bratjeb, Pr., Beitrage zur Kenntniss der Phyllopoden, in: Sitzungs- 

ber. Acad. Wissensch. Wien, Bd. 75, Abtheil. I, 1877, und Packard, 1. c., 
p. 369 u. 370 (P. fiihrt Branch. rubricaudatus Klunz., p. 369 als Chiro-, 
nicht Streptocephalus auf, obgleich die Porm doch zweifellos zu letztem 
Subgenus gehort). 

4) Packard, 1. c., p. 345—350 u. p. 364—368, 
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liierher das grosste Contingent mit je vier Arten, Europa nur eine, 
den Br. (Streptocephalus) torvicornis Waga, wahrend Mittelasien nun 
erst eine im Br. (Streptoceph.) raddeanus hinzufiigen lasst. 

Artemia salina L. mit ihren Varietaten ist bekanntlicli an ge- 
eigneten Localitaten ganz Europas, yon England bis zum Mittelmeere 1) 
zu finden, sich nach Osten durch ganz Stidrussland ausdehnend. Aus 
Asien sclieint sie indess bislang kaum sicher erbracht zu sein. Jeden- 
falls barg Fedschenko's Collection aus Turkestan keine Artemia 
und finde icli iiberliaupt ftir keine solche Punkte Centralasiens er- 
wahnt, auch nicht in Packard's zusammenstellendem Abschnitte, geo¬ 
graphical distribution 2), obgleich P. doch bei seiner Monographie die 
ausgiebigsten Literaturquellen vorlagen. Als ostlichster Fundort einer, 
zwar der Art nach nicht bekannten, aber wohl unter die Varietaten 
der Artemia salina L. gehorigen Artemia mussten somit bis heute 
nach den Angaben Pallas' die Salzseen der Kirgisensteppe be- 
trachtet werden 3). Mit unserem Funde der Artemia salina L. var. 
in den Lagunen am Ostufer des kaspischen Meeres und einer 
zweiten Art im aussersten Siidosten Turkmeniens werden die sicheren 
Verbreitungsgrenzen auch dieses Genus um einiges nach Osten er- 
weitert4). 

Unser Fund der Estheria dahalacensis Strauss endlich vermittelt 
recht gut die Fundstatte Fedschenko's unserer Art in Turkestan5) mit 
den schon fruher ihr zugesprochenen Localitaten. Als wohl iiber- 

1) Ob die von Baird, Monograph of the family Bran chip odidae etc., 
in: Proc. Zool. Soc. London, Part 20, 1852, p. 30, auf die Autoritat 
Audouin's aus Aegypten mit einem ? angefiihrte Artemia, die der A. 
salina sehr ahnlich sein sollte, wirklich zu dieser gehort, finde ich nirgend 
erwiesen. Dagegen fiihrt Schmabda, Zur Naturgesch. Aegyptens, 1853, 
p. 9 u. 26 die A. salina yon den Natronseen der lybischen Wiiste auf. 

2) Packabd, 1. c., p. 362—370. 
3) Siehe Grube, Bemerkungen iiber die Phyllopoden, nebst einer 

TJebersicht ihrer Gattungen nnd Arten, in: Archiy f. Naturgesch., Jahrg. 29, 
1853, p. 139. 

4) Leider kann ich nicht erfahren, ob nicht vielleicht die Samm- 
lungen Przewalse^s innerasiatische Artemien enthielten, oder die Expe¬ 
dition von Charusin und Satunin in die Kirgisensteppe im Jahre 1887 
nicht vielleicht die Pallas^che Artemia wiedergefunden und festge- 
stellt hat. 

5) Fedschenko, TJljanin, 1. c., p. 43. 

9* 
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wiegend mediterrane Form —- schon Grube 1) erliielt sie ja aus Sicilien 
und von der Insel Cherso — erstreckt sich ilire Yerbreitung in Europa 
meines Wissens nach Norden niclit liber Oesterreich-Ungarn hinaus, 
wo meist durch Chyzer2), BrUhl 3), Grube4) etc. etc. Pest und Wien 
als Fundorte aufgefiilirt wurden. Die nordlichste Yerbreitungslinie in 
Asien, iiberkaupt der nordostlichste Punkt, liegt eben in Turkestan. 
In die weite biskerige Yerbreitungsiiicke von dort bis Bagdad am 
Tigris5) konnen wir nun einen Punkt aus Siidwest-Turkmenien, nake 
der Grenze gegen Persisch Massenderan, einsckieben. An den Tigris- 
befund reiht sick in anderer Ricktung nack Norden auck der Nack- 
weis der Esfh. dahalacensis Strauss bei Tiflis in Transkaukasien durck 
Herrn Gorbatschew. Als siidlickstes Vorkommen gilt wokl nock 
eben der Ort ihrer ersten Entdeckung durck Ruppel auf der Insel 
Dakalac an der abessiniscken Kiiste des Rotken Meeres6). 

B. Cladoceren. 

1. Daplmia schaefferi Baird. 

In Tlimpeln des Trummerfeldes von Alt-Merw, etwa 3—4 Kilo¬ 
meter westlick von Bairam all, fisckte ick mekrere Weibcken dieser 
Art am 18. und 20. Marz = 30. Marz und 1. April 1887. Mannlicke In- 
dividuen wurden nickt gefunden, ebensowenig weiblicke mit Epkippium. 
Das grosste Exemplar (okne dieRuderantennengemessen) ergiebt 3,6 mm 
Lange exclusive, 4,4 mm incl. den Sckalenstackel, bei 2,7—2,8 mm 
Sckalenkoke. 

1) Getjbe, TJeber d. Gattung Estkeria u. Limnadia etc., in: Arck. f. 
Naturgesch., Jahrg. 21, 1865, p. 245. 

2) Chyzeb, TJeber die Crustaceenfauna Ungarns, in: Verb. zool. botan. 
Gesellsch. Wien, 1858, p. 505—518 und Berickt. u. Erganzungen etc., 
ibid. Bd. 11, 1861, p. 111—120. 

3) Beuhx, TJeber das Yorkommen einer Estkeria (Isaura Joly) u. des 
Branchipus torvicornis in Pest, in: Yerhandl. zool. botan. Gesellsch. Wien, 
Bd. 10, 1860, p. 115—120. 

4) Grube, 1. c.} p. 235 und 245. 
5) Baird, Description of several new species of Phyllopod Crustaceans, 

belonging to the genera Estkeria and Limnadia, in: Proc. Zool. Soc. 
London, 1862, Part. II, p. 148 u. Ann. Mag. Nat. Hist. (3. Ser.) Vol. 10, 
1862, p. 392. 

6) Strauss-DOrkheim, in: Mus. Senckenb. II, Heft 2, 1837, p. 119. 
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2. Daphnia pidex De Geer. 

An gleicliem Orte und Datum wie vorige Art in grosser Menge 
gesammelt, spiiter auch am unteren Tedshen beobaclitet. Ein Theil 
meiner Exemplare neigt durch sehr geringe Concavitat der Stim stark 
zur Daphnia pulex De Geer var. ventrosa Kortschagin 1). Kein 
AYeibchen trug zu angefiihrter Zeit ein Ephippium, yielmehr strotzte 
der Brutraum aller von Sommereiern resp. Embryonen. Mannchen 
waren daneben vorhanden, doch nur in geringer Zahl. 

3. Daphnia longispina 0. F. MUller. 

In wenigen Exemplaren unter den zwei vorgehenden Arten an 
gleichem Datum. 

4. Daphnia similis Glaus 2). 

In zwei Bassins der Brunnengruppe am Fusse des weissen Hiigels 
(Bely-bugor, nahe der Ostkuste des Kaspi, etwa 17 Kilometer nordlich 
Tschikischljars) den 27. April = 9. Mai 1886 und in einem Brunnen 
von Karadslia-batyr den 2./14. Mai 1886 in grosser Zahl betroffen. 
Unsere Exemplare, Mannchen wie Weibchen, stimmen in alien Stiicken 
genau zur Originalbeschreibung von Glaus; in dieser sind auch die 
feineren, aber festen Kennzeichen (Form der Schalendriise etc.) der 
wenig gekannten Art so vollkommen hervorgehoben, dass es hier keines 
Zusatzes meinerseits bedarf. 

Glaus envies auch3), dass diese Species, zuerst von Klunzinger 
bei Cairo beobachtet, nur falschlich fiir Daphnia longispina gehalten 
wurde4). Sein Untersuchungsmaterial erzog Glaus aus Schlamm, 
welcher der Umgebung Jerusalems entstammte, und mit diesen zwei 

1) Kobtschagin, Fauna der Umgebung Moskaus, 1. Crustaceen, in: 
Arbeiten im Laboratorium des zool. Museums der Universitat Moskau, 
Bd. 3, Lief. 2, Moskau 1887, p. 18 (russisch). 

2) Claus, C., Zur Kenntuiss d. Organisation und des feineren Baues 
der Daphniden und verwandter Cladoceren, in: Zeitschr. f. wissensch. Zool., 
Bd. 28, 1876, p. 362—402 (mit 4 Tafeln). 

3) Claus, 1. c., p. 363. 
4) Klunzingep., Einiges zur Anatomie der Daphniden, nebst kurzen 

Bemerkung. iiber d. Siisswasserfauna der Umgegend Cairos, in: Zeitschr. 
f. wissensch. Zool., Bd. 14, 1864, p. 164—173 (mit 1 Tafel). 
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Orten waren auch die bisher bekannt gewordenen Fundstatten favDaphnia 
similis Glaus ersckopft, da die walirscheinlich hierher gehorige Daphnia 
atJeinsonii Baird gleickfalls bei Jerusalem entdeckt ist1). 

Jedenfalls tritt die Art durck unsere Fundorte im aussersten Sud- 
westen. Transkaspiens zum ersten Male in die Fauna des russiscken 
Eeickes ein. 

Die Mengen der Baplmia similis Glaus wiesen am citirten Datum 
eine betracktlicke Zakl mannlicker Individuen auf, und es fanden sick 
keine Weibcken mit Sommerbrut, sondern die Mekrzakl mit Epkippien. 
Die grossten Weibcken messen 2—2,5 mm Lange okne, 3—3,5 mm 
mit dem Sckalenstackel (nattirlick excl. der Ruderantennen), bei ca. 
1,5 mm grosster Sckalenkoke. 

5. JDaphnia (Hyalodaplmia) galeata Sars? 

Neben der vorigen Art, nur weit weniger zahlreick, in den vor- 
erwaknten Brunnen. 

Ueber diese in das Subgenus Hyalodaphnia Schodler 2) gekorige 
gekelmte Dapknide wage ick keine vollig sickere Artbestimmung. Die 
Hoke der Crista variirt ungemein an den mir vorliegenden Exemplaren, 
Manncken sowokl als Weibcken. Der Gipfel derselben lauft nur ausserst 
selten und nur bei reckt jungen Exemplaren in eine so deutlicke 
Spitze aus, wie es die Abbildung P. E. MUller's 3) von der Daplmia 
galeata Sars zeigt. Da Kurz4) an einer von ihm auck mit Zweifel 
zur D. galeata Sars gestellten Hyalodaplmia ein Gleickes fand, zu 
dem die Umrisszeicknungen der Art bei Kurz5) reckt wokl (nament- 

1) Baird, Description of several species of Entomostraca from Jeru¬ 
salem, in: Ann. Mag. Nat. Hist. (3. ser.), vol. 4, 1859, p. 281 u. 282, 
pi. Y, Fig. 2, 2 a und 2 c. Auf der kockst diirftigen Zeicknung, die 
Baibd der, wie sckon Clatjs 1. c. kervorkebt, ganz unzulanglicken Be- 
sckreibung ansckliesst, glaube ick dock in der Andeutung des Langskieles 
oder der Leiste auf der Sckalenklappe, sowie in der freilick auck unge- 
nau wiedergegebenen 'Wolbung der Stirn einige Anklange an die Daphnia 
similis Glaus zu erkennen. 

2) Schodler, Die Cladoceren des friscken Haffs etc., in: Arck. f. 
Naturgesck., Jakrg. 32, Bd. 1, 1866, p. 6. 

3) P. E. MDller, Danmarks Cladocera, in: Naturhist. Tidskrift. (3. B.), 
Bd. 5, 1868, Taf. I, Fig. 6. 

4) Kurz, W., Dodekas neuer Cladoceren, nebst einer kurzen Ueber- 
sickt der Cladocerenfauna Bokmens, in: Sitzungsber. K. Acad. Wissensch. 
Wien, Bd. 70, Jakrg. 1874, Abtkeil. I, p. 10 u. 20. 

5) Kurz, 1. c., Taf. I, Fig. 6 u. 7. 
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licli beziiglick der Stirncontour und des Baues der mannlichen ersten 
Antenne) zu meinen Stiicken stimmen, so glaube icli jedenfalls die von 
Kuez in Bohmen untersuckte Form vor mir zu haben. Dass dieselbe 
wakrscheinlich zu D. galeata Saes zu stellen ist, erschliesse icli neben 
anderem vornehmlicli aus dem Vorhandensein eines deutlichen schwarz 
pigmentirten einfachen Auges. 

6. CeriodapJmia pulchella Saes. 

Selir vereinzelt in einem mit angestautem Canalwasser gefiillten, 
teichartig grossen Tiimpel des Ruinenfeldes von Alt-Merw am 19./31. 
Marz 1887. 

7. SimocepJialus vetulus 0. F. MUllee. 

Sehr zalilreicli am 18. und 19./30. und 31. Marz 1887 am gleichen 
Orte wie die vorhergehende Art. Grossere weibliche Exemplare sind 
durch Massen von Sommereiern im Brutraume (icli zahle in dem eines 
$ 67 Eier) derart aufgetrieben, dass die hintere, obere Schalenecke 
durch die Vorwolbung des oberen Bandes tief hinabgedrangt erscheint. 
Das grosste $ misst ohne die Ruderantennen 3,1 mm Lange, bei 2,3 mm 
grosster Schalenhohe. 

8. Moina brachiata Jueine. 

In wenig Exemplaren beiden Geschlechtes in den gleichen Brunnen 
wie Daphnia similis Glaus mit dieser zusammen gefischt. Da Weib- 
chen mit Ephippium sich darunter fanden, so lasst sich an der Zwei- 
zahl der Ephippium-Logen und an den dementsprechenden zwei Winter- 
eiern die Art sicher feststellen, wahrend sie in anderen Kennzeichen 
wirklich von der Moina rectirostris Jue. nicht zu unterscheiden ist, 
so lange man nur Weibchen vor sich hat. Blicken wir auf die von 
Geubee und Weismann 1) gegebene Tabelle der Artcharactere von 
Moina brachiata Jueine, Moina rectirostris Jueine und Moina paradoxa 
Ge. und Weism., so finden wir zwischen ersteren beiden eine Ueber- 
einstimmung in alien Stucken, bis auf die Logenzahl im Ephippium 
und die Zahl der von der Spitze entfernten Sinnesborsten der mann¬ 
lichen ersten Antenne, die nach Leydig2) bei M. hrachiata 3, bei 

1) Geubeb und "Weismann, Ueber einige neue und unyollkommen 
gekannte Daphniden, in: Berichte Naturf. Gesellsch. Freiburg i. Breisgau, 
Bd. 7, 1877, p. 98. 

2) Leidiq, Fe., Naturgoscliiclito dor Daphniclon, I860, p. 173 u. 177. 
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M. rectirostris 2 sein soli. Endlich ist beziiglicli etwaigen Unterschiedes 
in der secundaren Bewaffnung der Schwanzkrallen in erwahnter Tabelle 
ein? gelassen, welches ich dahin beseitigen kann, dass auch in dieser 
die beiden Arten sicli nicht unterscheiden. Bei Moina brachiala Jurine 
findet sich genau wie bei 31. rectirostris Jur. an der concaven Seite 
jeder Schwanzkralle ausser einer kammformigen Zahnchenreihe an der 
Wurzel, eine langslaufende Reilie feinster Borstchen und auf der con- 
vexen Seite eine kurze Zahnchenreihe an der Wurzel. In ziemlich be- 
deutender Zahl wurde dann eine Moina-Axt am 19./31. Marz 1887 in 
den Tiimpeln von Alt-Merw gesammelt, doch nur in weiblichen Indi- 
viduen, deren Brutraum von Sommereiern kugelig geblaht ist. Da 
kein Exemplar ein Ephippium besitzt, vermag ich die Art nicht sicher 
zu stellen, halte sie abei* gleichfalls fiir 31. irachiata Jurine. Die Brunnen- 
exemplare sind sammtliche auffallend klein. 

9. Scapholebevis aurita S. Fischer. 

Diese nach Fischer's Originalabbildungen ^ ja unverkennbare 
Art wurde sehr vereinzelt bei Alt-Merw am 20. Marz = 1. April 1887 
gefunden. Lange der ? ohne Ruderantennen 1,7 — 1,8 mm, Hohe 
1 mm. 

10. Scapholebevis obtusa Schodler. 

Nur ein ?, Tumpel von Alt-Merw 18./30. Marz 1887. So scharf 
sich die beiden stachellosen oder richtiger stumpfstacheligen Formen, 
Scaph. aurita Fisch. und Sc. obtusa Schodl., ausser anderem durch 
die Form des einfachen Auges von der gemeinen Sc. mucronata 
0. F. MOller unterscheiden, so schwer wird es mir, Sicherheit iiber 
die artliche Selbstandigkeit der beiden ersteren gegen einander zu 
erhalten, welche auch Uljanin schon angezweifelt hat2). Das in 
beiden Arten ungefahr strichformige Nebenauge bietet hier keinen 
wirklichen Unterschied, denn die bei starken Yergrosserungen schein- 
baren Diflerenzen im vorderen Theile des Nebenaugenstriches sind zu 
minimal und kaum constant. Der durchaus einfache, d. h. in gleich- 
massiger Bogenlinie vom zusammengesetzten Auge bis zur hinteren, 
oberen Schalenecke verlaufende Riickenrand der Sc. obtusa School. 

1) S. Fischek, Abhandl. iiber eine neue Daphnidenart, Daphnia 
aurita, und iiber die Daphnia laticornis Jurino, in: Bull. Soc. Imp. 
Naturalistes Moscou, Tome 22, 1849, p. 39 ff., Tab. Ill, Pig. 1, 2 
und 3 und Tab. 4, Kg. 1. 

2) Uljanin, in: Eedscjienko's Reiso etc., Crustaccen, p. 49. 
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weicht freilich sehr auffallend von dem durch Einsattelung und Buckel- 
wiilste (die der Art zum Namen verhalfen) ausgezeichneten der Sc. 
aurita Fisch. ab. Es scheint aber nicht unwahrscheinlicli, dass solche 
durch starkes Auftreiben der Schale bei sehr gefiilltem Brutraume 
ausgeglichen und damit der gleichmassige Bogen der oberen oder 
Riickenlinie hervorgebracht werden konnte. Die Annahme befiirwortet 
einigermaassen mein Exemplar eines ? von Sc. obtasa Schodl., welches 
aufs allergenaueste mit Schodler's Beschreibung und Abbildung1) 
ubereinstimmt, aber eine viel bedeutendere Zahl von Embryonen im 
Brutraume tragt, als die typischen Exemplare der Sc. aurita Fisch. 
vom gleichen Fundorte. 

Da ich indess keine geniigende Beschreibung und Abbildung der 
Mannchen von Sc. obtusa Schodl. kenne2) und mit der von Fischer ge- 
gebenen Zeichnung des £ seiner Sc. aurita3) vergleichen, demnach nicht 
ersehen kann, ob die Mannchen beider Arten constante Unterschiede 
bieten, so fiihre ich sie hier noch getrennt auf. Es scheint fast, als 
wenn die Sc. obtusa Schodl., wofern sie eine selbstandige Art, bisher 
in Russland nur einmal nachgewiesen wurde 4). Jedenfalls findet sie sich 
in den sonst mir bekannten russische Cladocerenfaunen behandelnden Ar- 
beiten von Uljanin5) 6), Poggenpol7), Kortschagin 8) nicht ver- 
zeichnet. Ja auch selbst fur die typische Sc. aurita Fischer scheint 

1) Schodler, Ed., Die Branchiopoden der TJmgegend von Berlin, 
1. Beitrag, in: Jahresbericht iiber d. Louisenstadtische Eealschule, Berlin 
1858, p. 24, Eig. 11 der Tafel. 

2) Die einzige kurze Notiz iiber das $ findet sich bei Hudendorff, 
Susswasser-Cladoceren Russlands. Bull. Moscou, 1876, p. 36. 

3) S. Fischer, 1. c., Tab. Ill, Fig. 2. 
4) Hudendorff, 1. c. 
5) TJljanin, In: Fedschenko's Eeise in Turkestan, Liefer. 6, T. 2. 

Zoogeographische Untersuchungen, Theil 3, Crustaceen 1875, p. 49 (rus- 
sisch). 

6) Uljanin, Cladoceren und Copepoden einiger Seen der mittleren 
Zone Busslands, in: Schriften der Gesellschaft yon Freunden der Natur- 
wissensch., Anthropologie und Ethnographie zu Moskau 1874. Die 
Arbeit selbst steht mir eben nicht zu Gebote, doch gab Rehberg, Beitrag 
zur Kenntniss der freilebenden Siisswasser-Copepoden, p. 1 u. 2, Anm. 2, 
eine Aufzahlung der erwahnten Cladoceren. 

7) Poggenpol, Yerzeichniss der Copepoden, Cladoceren und Ostra- 
code.n Moskaus und seiner nachsten Umgebuog, in: Schrift. d. Gesellsch. 
von Freunden der Naturwissensch. etc. zu Moskau, Tom. 10, Theil 2, 
1874, gleichfalls nach Rehberg's Auszug. 

8) Kortschagin, 1. c. 
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der erste Fundort Fischer's im Nordwesten Russlands, bei Peterhof, 
bislier der einzige bekannte geblieben zu sein. Hudendorff in 
Moskau erwahnt freilich neuerdings1) beide Arten, doch ohne an- 
zugeben, ob sein Untersuchungsmaterial der Gegend Moskaus oder 
iiberhaupt dem Bereiche Russlands entstammte. 

Das weibliche Exemplar aus Alt-Merw misst 2 mm Lange (ohne 
Ruderantennen) und 1,2 mm Schalenhohe. 

11. Pleiiroxus tvigonellus 0. F. MtiLLER. 

Als sehr haufige Art am 3.—15. Marz 1887 in einem Steppen- 
tiimpel zwischen Neu-Merw und Geok-tepe der Merw-Oase (linkes 
Ufer des Murgab) angetroffen. 

12. Chydorus sphaericus 0. F. Muller. 

Neben der vorigen Art in gleicher Haufigkeit am gleichen Orte 
und Datum. 

C. Copepoden. 

1. Cyclops vicinus Uljanin. 

Diese von Fedschenko an verscbiedenen Punkten Turkestans 
entdeckte und von Uljanin 2) bescbriebene schone Art fand ich in 
grosser Menge am 4. und 5. = 16. und 17. Marz 1887 in einem teich- 
artigen Altwasser des Murgab am Rande der Stadt Neu-Merw. Die 
Originalbeschreibung Uljanin's nebst dazugeborigen Abbildungen ist 
so erscbopfend, dass ich nichts hinzuzufiigen vermochte. 

3. Cyclops signatus Koch. 

Befand sich in zwei Exemplaren unter dem Materiale der vorigen 
Art, wurde ausserdem noch in einem Tumpel des Trummerfeldes von 
Alt-Merw am 18./30. Marz 1887 gesammelt. 

1) Hudendorff, Einige Bemerkungen zu Dr. Eylmann's „Beitrag zur 
Systematik der europ. Daphniden", in: Zool. Anzeiger, Jahrg. 11, No. 281, 
1888, p. 315—317. 

2) Uljanin , In Fedschenko's Reiso in Turkestan, 6. Liefer., Bd. 2, 
Zoogeograph. Untersuch., Theil 3, Crustaceen, 1875, p. 30, Tab. X, 
Fig. 8—12. 
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3. Cyclops vividis Jurine. 

In wenig Exemplaren aus einem Tumpel im Ruinenfelde von Alt- 
Merw den 18./30. Marz 1887. 

4. Cyclops insignis Glaus. 

Am 4./16. Marz aus einem Steppentumpel des linken Murgab- 
Ufers zwischen Neu-Merw und Geok-tepe der Merw-Oase in mehreren 
Exemplaren entnommen. 

Meine Stiicke weichen von den Originalabbildungen von Glaus1) 
nur darin etwas ab, dass die innere Borste des Terminalgliedes am 
fiinften oder rudimentaren Fusspaare weniger vom freien Ende abge- 
riickt erscheint und somit mehr der Abbildung Brady's2) von eng- 
lisclien Exemplaren der gleichen Art entspricht. 

Diese C^cfops-Species, welche allein durch die Langenverhaltnisse 
der 14 Glieder der ersten Antennen unverkennbar ist, wurde allem 
Anscheine nach bisher in Russland noch nicht gefunden. Sie fehlt in 
den bei Scapholeberis oltasa Schodl. citirten russischen Faunenarbeiten, 
und Rehberg3) fiihrt als Heimath derselben nur Norwegen, England 
und Deutschland auf. 

5^ Cyclops clausii Heller (nec Lubbock, nec Poggenpol). 

Eine aus den Brunnen am weissen Hiigel (Bely-bugor) und dem 
von Karadsha-batyr stammende Cyclops-kxt (am 27. April = 9. Mai 
und 2./14. Mai 1886 gesammelt) kann ich nur auf diese beziehen, 
obgleich sie nicht vollkommen mit den verschiedenen vorliegenden Be- 
schreibungen ubereinstimmt. Uljanin4) aber zeigte schon, dass tur- 
kestanische Exemplare merkliche Abweichungen, namentlich in der 
Bedornung oder Zahnelung an den Randern der Korpersegmente auf- 
weisen. Diesbeztiglicli mit den turkestanischen mehr als mit euro- 
paischen Stiicken tibereinstimmend, weichen meine Exemplare von 

•1) Glaus, C., Weitere Mittheilungen iiber die einheimischen Cyclo- 
piden, in: Arch. f. Naturgesch., Jahrg. 23, 1857 (p. 205—210), Taf. XI, 
Pig. 8—12. 

2) Brady , A monograph of the free and semiparasitic Copepoda of 
the British Islands 1878, Vol. 1, pi. XXI, Fig. 8. 

3) Rehberg, H., Beitrag zur Kenntniss der freilebenden Siisswasser- 
Copepoden, in: Abhandl. Naturw. Yereins Bremen, Bd. 6, p. 544, 

4) Uljanin, in: Fedschenko's Reise, tlrustaceen, p. 37, 
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ersteren wiederum noch ein wenig darin ab, dass das freie Ende, resp. 
das zweite Glied des rudimentaren Fiisschens neben einer langen Borste 
niclit bloss einen sehr kurzen Zalin, sondern einen deutlichen Dorn 
tragt. 

Obgleicli die Benennung C. clausii Heller gegen eine auf eine 
ganz andere Form beziigliclie gleichlautende altere Lubbock's zuriick- 
treten miisste, bringe icli sie hier wieder, da sie immerhin kenntlich 
und bisher durch keine andere ersetzt ist. Reecberg 1) lasst zwar fiir 
sie den C. ornatas Poggenp. eintreten, indess durchaus irrthumlicher 
Weise. Poggenpol's Originalbeschreibung liegt mir zwar nicht vor, 
doch hebt Uljanin 2) den Unterscbied dieser zwei Arten im Ban der 
rudimentaren Fiisschen hervor, und Kortschagin 8) giebt direct (nach 
Poggenpol) als Kennzeicben des C. ornatus Poggenp. Eingliedrigkeit 
der rudimentaren Ftisscben an, sowie Besatz des einen Gliedes der- 
selben mit drei kurzen Borsten, wabrend ja 0. clausii Heller nach 
alien und aucb Rehberg's eigenen Angaben zweigliedrige rudimentare 
Ftisscben besitzt, deren Endglied mit einer langen Borste und einem 
Zabn oder Stacbel bewehrt ist. 

6. Cyclops Uellevi Brady. 

In wenig Exemplaren mit dem G. insignis Glaus zusammen am 
4./16. Marz 1887 erbeutet. 

Rehberg4) zeigte scbon, dass Brady5) falscblicb (freilich aucb 
nur mit einem Fragezeicben) den C. clausii Heller als Synonym 
dieser Art auffubrt. Die beiden Arten sind durch die Gliederzahl der 
ersten Antennen, welche ja beim G. clausii Heller 11, beim C. helleri 
Brady nur 10 betragt, ohne weiteres zu unterscheiden, ganz abgesehen 
von anderen Differenzen. Dass die geringere Gliederzahl an den An¬ 
tennen hier nicht etwa auf einen Jugendzustand zu beziehen ist, be- 
weisen unter meinem Materiale Weibchen mit Eibehaltern, die aber bis 
in's feinste Detail mit Brady's Abbildungen und Beschreibung6) seines 

1) Reiiberg, H., 1. c., p. 546. 
2) Uljanin, in: Fedschenko's Reiso etc., p. 38. 
3) Kortschagin, 1. c., p. 25. 
4) Rehberg, 1. e., p. 546 (bei C. ornatus PoGGENr.). 
5) Brady, 1. c., p. 115. 
6) Brady, 1. c., Vol. I, p. 115, PI. XXII, Fig. 15—18. 
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(7. helleri tibereinstimmen. Yon den anderen bekannten Arten des 
Genus mit lOgliedrigen Antennen, so von C. plidleratas Koch und 
C. kaufmanni Uljanin, unterscheidet sich C. helleri Brady sehr 
deutlich durcli die anderen Langenverhaltnisse und die Form der An- 
tennenglieder. 

Aus den bei jeder Art angefiihrten Fundorten ist ersichtlich, dass 
fast sammtliche in Transkaspien gesaramelte Cladoceren und Copepoden, 
namlich 9 Cladoceren von 12, und 5 Copepoden von 6, der Collection, 
nur im Osttheile des Reisegebietes, speciell in Tiimpeln der Merw- 
Oase gefunden wurden. 2 Cladoceren, JDaphnia similis Claus und 
Dajplmia galeata Sars, nebst einem Copepoden, Cyclops clausii Heller, 
stammen dagegen aus der aussersten Siidwestecke Turkmeniens, wo 
neben ihnen noch eine Daphnide, Moina brachiata Jurine, sparlich 
vertreten war, welche in grosserer Zahl auch die Tiimpel von Alt- 
Merw belebt. Der dazwischen liegende Theil, wenigstens der eigent- 
liche Oasenstreif von Achal-teke bis zum Tedshen (dessen End- 
verlaufe zu ungtinstiger Zeit besucht wurden), bietet in heftig stro- 
menden Gebirgsbachen wohl selten geeignete Lebensbedingungen fiir 
die meisten Entomostraken. 

Indess bin ich weit entfernt, die geringe Zahl der in Transkaspien 
gesammelten Arten und den Mangel solcher aus Achal-teke allein der 
Naturlage zuzuschreiben, sondern dieselbe riihrt vor allem von der 
Schwierigkeit her, auf allseitige Thatigkeit fordernden Reisen derlei 
Objecten die nothige Zeit zuzuwenden. Die Mehrzahl der registrirten 
Species sind weit durch den grossten Theil Europas verbreitet; als in 
Europa bisher nicht nachgewiesene nur Daphnia similis Claus und 
Cyclops vicinus Uljanin hervorzuheben. — Von einigem Interesse 
durfte das Nebeneinanderhalten zweier Cladoceren-Formen sein, nam¬ 
lich der Daphnia similis Claus, welche bislang nur aus Cairo und 
Jerusalem gemeldet war, nach Norden aber, wie gezeigt, bis nach Trans¬ 
kaspien hinaufreicht, und der Scapholeberis aurita Fischer, welche 
andrerseits uns einzig aus dem nordlichen europaischen Russland, oder 
falls die Sc. obtasa Schodler mit ihr identisch, aus Nordrussland und 
Norddeutschland bekannt war, nun aber auch als Bewohnerin der 
Lachen um Alt-Merw in Transkaspien verzeichnet werden konnte. — 
Der letzteren steht unter unseren Copepoden Cyclops helleri Brady 
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ahnlich zur Seite, da er bisher nur in England bemerkt zu sein scheint. 
— Neu fiir die Fauna des russisclien Keiches sind an Cladoceren: 
Daplmia similis Glaus, und D. (.Hyalodaphnia) galeata Sars, an Co- 
pepoden: Cyclops insignis Glaus und Cyclops helleri Brady. 

Zu einem Vergleicke mit angrenzenden asiatischen Gebieten ware 
unser Register noch zu unvollstandig. Es fehlt dazu aber auch ganz- 
lich an heranziehbaren Faunenarbeiten. Einzig und allein die treffliche 
Beliandlung Uljanin's 1) der von Fedschenko auf seiner mehrjakrigen 
Expedition im nordlicli Transkaspiens belegenen Turkestan gesammelten 
Crustaceen liegt vor, wakrend aus den siidlicken Grenzlandern, Persien 
und Afgkanistan, bisher nickt einmal zerstreute Einzelfunde ver- 
merkt sind. 

Beziiglick der mekrmals erwaknten Brunnengruppen am weissen 
Hiigel und bei Karadska - batyr sei kier nock die Sonderkeit ikrer 
kleinen Fauna erwaknt. Mit Ausnakme der Moina brachiata Jurine 
wurde keine der jene Brunnen belebenden Arten an anderen Punkten 
des Gebietes gefunden. Dabei stimmen die beiden Brunnengruppen 
unter einander eng iiberein. In beiden lebten JBranchipus (Strepto- 
cephalus) raddeanus m., DapJmia similis Glaus, D. galeata Sars, 
Moina brachiata Jurine, Cyclops clausii Heller, die gleicken 
Ostracoden und Insectenlarven, endlick auffallender Weise auck 
Bufo viridis Laur. (Nur einem Brunnen von Karadska - batyr eigen 
waren ausserdem Estheria dahalacensis Strauss und Apus haeclcelii 
m.). Die Brunnen liegen zwar in der geraden Luftlinie kaum tiber 
etwa 50 Kilometer aus einander, dock getrennt durck absolut 
wasserlose Hungersteppe und an zwei versckiedenen Wtistenpfaden, 
so dass directer Wassertransport durck Menscken zwiscken iknen 
kaum Statt kat. Beide aber fallen noch in die Kiistenzone des siid- 
ostlicken Kaspigestades, der weisse Hiigel direct in die der Kiiste 
entlang fiikrende Zugstrasse der Vogel, Karadska-batyr nock an die 
Ostgrenze der letzteren. Es mag kier neben den Kiistenwinden 
auck der Yogeltransport an der Bevolkerung der Brunnen wirksam 
sein und die Brunnenbewokner wenigstens zum Tkeil aus den Nie- 
derungen der Atrekmiindung und aus Massenderan besckaffen, wo 

1) Dieses bei vorliegender Arbeit unumganglicke Werk katte Herr 
Gekeimratk Prof. Dr. Leuckaet mir zu leiken die Liebenswurdigkeit, fiir 
die ich auck kier meinen Dank sage. 
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eine vom Inneren Transkaspiens wesentlich versclriedene Fauna 
lierrsclit. 

Zu beacliten ist endlicli vielleiclit nocli der Umstand, dass unter 
den drei Cladoceren - Arten jener Brunnen im Mai sich kein einziges 
Weibclien mit Sommerbrut fand, vielmelir fast alle erwachsene Stiicke 
Ephippien trugen und dementsprechend SS zaklreich waren. Obgleich 
nun jene tiefen Brunnen niemals der Austrocknung unterliegen, tritt solche 
an alien Lachen des Gebietes etwa um jene Zeit, d. h. mit Beginn 
der liochsten Gluth, als Regel ein. Es entspricht dem Falle eine 
zweite Beobaclitung in den Tiimpeln der Merw-Oase, wo im Marz des 
Trockenjahres 1887 umgekehrt keine der dort gefischten Cladoceren- 
Arten ephippientragende Weibclien und nur Daphnia pulex de Geer 
sparlicbe Mannchen aufwies, obgleich damals mit Ausfall der sonst 
um die Zeit meist einsetzenden Regen das vollige Eintrocknen der 
Lachen schon nahe bevorstand. 

Jena, den 4. Juli 1888. 
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Erklarung der Abbildungen. 

Tafel II. 

Fig. I. Jpus (Lepidurus) haeckelii Walter. (J, etwa 2 — 2ll2 mal ver- 
grossert. 

Eig. II. Erstes Beinpaar von ^p. (Lepid.) haeckelii "Walter. 8 mal yer- 
grossert. (Das Bein ist, um alle Anhange zu zeigen, in eine Elache 
gedriickt.) 

cl Coxalanhang. 
gl I—IV die erste bis vierte Geissel. 
5 fiinfter Endanhang. 

Eig. III. Zweite oder Greifantenne des $ von Branchipus (Streptocephalus) 
vaddeanus Walter, etwa 16 mal yergrossert. 

ga Geisselanhang. 
za Zahnanhange des oberen Stammgliedes. 

Eig. IV. Zweite Antenne des $ yon Branchipus (Slreptocephalus) raddeanus 
Walter, 23 mal yergrossert. 

Die Zeichnungen sind yom Herrn stud. zool. A. SoKOLowsKr (zool. 
Zeichner) gefertigt, dem ich hier meinen Dank fur die liebenswiirdige 
Hilfeleistung ausspreche. 

l^rommannscho Buchdruckcroi (Ilormann Pohlo) In Jena. 
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Die Binnenmollusken Transkaspiens und Chorassans. 

Yon 

Dr. 0. Boettger, M. A. N. in Frankfurt a. Main. 

Hierzu Tafel I u. II. 

Die Molluskenfauna Transkaspiens war mit Ausnahme einiger ganz 
weniger am Ostgestade des Kaspisees und in dem ehemaligen Chanat 
Chiwa beilaufig aufgegriffener Arten bis heute vollkommen unbekannt. 
Um so wichtiger darf der Nachweis einer, wenn auch kleinen, so doch 
recht characteristisclien Fauna gelten, die wir in erster Linie der 
BADDE'sclien Expedition nach Transkaspien und Chorassan im Laufe 
des Friihjahrs und Sommers 1886 verdanken. Mit Eifer und Geschick 
liat sicli Herr Dr. Alfred Walter, augenblicklich Assistent am zoolog. 
Institut in Jena, als Zoologe der Forschungsreise auch dem Sammeln 
der dortigen Mollusken gewidmet, und, im Verlauf der Reise durch 
einen Unfall an der Fortsetzung seiner Aufsammlungen und Studien 
verhindert, nocli im darauffolgenden Jahre 1887 eine zweite Reise in 
das schneckenarme, aber im librigen liocliinteressante Sammelgebiet 
gemacht. 

Nalieres liber die Reise selbst und iiber ihren Verlauf ist in 
A. Petermann's Geogr. Mittheilungen 1887, Heft 8 und 9 unter dem 
Titel „Dr. G. Radde, Vorlaufiger Bericht iiber die Expedition nack 
Transkaspien und Nord-Chorassan im Jahre 1886" nachzulesen, eine 
Arbeit, die an und fiir sich wie durch ihre Originalkarte die hochste 
Beachtung seitens des Geographen und Faunisten beansprucht und 
deren genaue Kenntniss im Folgenden vorausgesetzt werden muss. 
Ebenso mochte ich, um Wiederholungen zu vermeiden, auf die ein- 
gehende Liste der Daten und Einzelstationen, an welchen gesammelt 
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wurde, verweisen, die ich in diesen Blattern unter „Eeptilien und 
Batracbier Transkaspiensu, Bd. 3, Abtli. f. Syst., 1888, p. 872—873 
gegeben babe. 

Das Material an Mollusken nun, welcbes icb der Glite der Herren 
Wirkl. Staatsraths Dr. Gustay yon Radde, Excz., in Tiflis und Dr. 
A. Walter verdanke, wurde theils von der Expedition selbst gesammelt, 
tbeils von Herrn General Komarow, dem, wie bekannt, in der wirth- 
scbaftlicben wie in der wissenschaftlicben Aufscbliessung des trans- 
kaspiscben Gebietes die Initiative gebiibrt, durcb Vermittlung seines 
Sammlers Herrn C. Eylandt der Expedition zum Geschenk gemacbt. 
Es stammt fast ausscbliesslicb aus dem russiscben Tbeile Transkaspiens. 
Ebenso eine kleine Suite, die Herr Hans Leder, der bekannte uner- 
mudlicbe Erforscber des tbieriscben Kleinlebens in den Kaukasus- 
landern, unabbangig von der RADDE'schen Forscbungsreise im Mai 
1886 in Transkaspien zu sammeln Gelegenheit batte. Einen letzten, 
sebr wichtigen Beitrag an Material verdanke icb scbliesslich Herrn 
Otto Herz in St. Petersburg, der im Jabre 1887 bei Bereisung Nord- 
ost-Cborassans und Masenderans aucb dem Sammeln von Mollusken 
seine Aufmerksamkeit widmete und mir Proben seiner gesammten 
Ausbeute einscbickte. 

Icb scbwankte anfangs, ob ich in einer Arbeit wie der folgenden, 
welche die gesammte Molluskenfauna Transkaspiens, soweit sie bis jetzt 
bekannt ist, bringen soli, aucb die Binnenmollusken Nordpersiens, eines 
von dem nordlich vorgelagerten wasserarmen, ja wasserlosen Wiisten-, 
Steppen- und Gebirgslandes grundverscbiedenen Gebietes, einflecbten 
diirfe, entscbloss micb aber scbliesslich dazu, weil ja die ganze Aus¬ 
beute der Expedition, unter der sich aucb Arten aus Chorassan be- 
finden, dargestellt werden sollte. Es sei aber gleich hier bemerkt, 
dass ich in den folgenden Blattern in erster Linie und moglichst voll- 
standig nur die Molluskenfauna des transkaspiscben Gebietes zu geben 
beabsichtige, dessen Arten denn aucb mit fortlaufenden Nummern 
bezeichnet worden sind. Das transkaspische Gebiet fasse icb in der 
Weise geograpbisch und faunistiscb auf, dass ich mir dasselbe nach 
Westen vom Kaspisee, nach Siiden vom Unterlauf des Atrek, den Ge- 
birgsziigen des Kopet-dagh und den nordafghanischen Ketten begrenzt 
denke. Im Osten bildet etwa der 64.° ostl. Lange Greenw. und der 
Mittel- und Unterlauf des Amu-darja (Oxus) die Grenzscheide, nach 
Norden der 42.° nordl. Breite. Dass ich noch die kleine Fauna des 
Aral-Sees (in 41,° nordl. Breite) und die Bewohner des Kaspi-Sees, 
soweit solche von der Expedition angetroffen und gesammelt worden 
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siud, in den Ralmien meiner Darstellung einbezog, wird man um so 
mehr billigen konnen, als diese in dem Gebiete vormals und aucli 
jetzt nock meist weit verbreiteten Brackwasserformen zuversichtlicli 
silmmtlich noch in den meisten kleineren Seen Siid-Chiwas aufgefunden 
werden durften. Was aber die unten eingehender abzubandelnden 
Artcn aus Nord-Persien anbelangt, so babe ich sie o h n e N u m m e r- 
bezeichnung meiner Aufzahlung eingeftigt. Hierbei ist keine Voll- 
standigkeit gesuckt, weil unsere Kenntniss Nord-Persiens und nament- 
lich Chorassans eine noch so geringe ist, dass an eine geschlossene 
Betrachtung der dortigen Molluskenfauna wobl fiir lange nicht gedacht 
werden kann. Es wurden daher tiberhaupt nur die persischen Formen 
abgehandelt, welclie, sei es durcli die RADDE'sche Expedition, sei es 
durcb die Funde des Herrn 0. Hekz, dem Berichterstatter vorlagen. 
Leider feblt noch immer eine eingehende Darstellung der in vieler 
Beziehung so wichtigen, aber ebenfalls noch sehr mangelhaft bekannten 
Fauna der Binnenmollusken auch der ubrigen Theile Persiens, und 
konnen daher die in den folgenden Blattern gegebenen Aufschliisse 
nur einige Bausteine mehr zu dem kiinftig zu errichtenden Gebaude 
einer Fauna Gesammtpersiens abgeben. 

Betrefl's des Yorkommens von Mollusken in Transkaspien schreibt 
mir Herr Dr. Alfred Walter unterm 2. Nov. 1886: „Die Mollusken¬ 
fauna des Gebietes ist im Einzelnen wie im Ganzen geradezu trostlos 
arm, so dass Herr Hans Leder, den wir in Germab trafen, jede Be- 
mtthung in diesem seinem Specialfach aufgegeben hatte, was mich iiber 
meine Misserfolge trostete, da jenes ausgezeichneten Sammlers Aussage 
die Besorgnisse verscheuchte, dass das mangelhafte Resultat meiner 
Bemiihungen vielleicht an zu geringer Sammelubung liege. Viel mehr 
als das Ihnen Uebersandte wird wohl auch in nachster Zeit aus 
Transkaspien kaum zu erbringen sein. Clausilia fehlt dem Gebiete 
entschieden durchaus, ein Characterzug, den es ubrigens mit Turkestan 
theilt. Nur an Pupa-Arten hoffe ich im nachsten Frubjahr vielleicht 
noch einiges zu finden, wie auch der Amu-darja sicher einige Lamelli- 
branchier bieten wird. An die Ufer dieses Stromes, sovveit er die 
Grenze Transkaspiens gegen Bochara und Afghanistan bildet, begebe 
ich mich im Februar oder Marz nachsten Jahres auf einige Zeit zu 
einer Erganzungstour fiir die verflossene Reise." 

Der Bericht iiber diese zweite Expedition Walter's vom 9. August 
1887 lautet in Kurze so: „Meine diesjahrige Erganzungstour an die 
iiussersten Grenzen Russisch-Transkaspiens vom 25. Februar bis 9. Juni 
1887 lieferte in einigen Zweigen der Zoologie unerwartet schcine Resultate, 
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in anderen dagegen so gut wie gar keine. Die Witterungsverkaltnisse 
waren in den Wtlsten fur Yieles die denkbar ungiinstigsten. In der 
ganzen Zeit von fast vier Fruhlingsmonaten erlebte ich nur einen 
Regen und den erst zum Schluss in einer Hoke von fast 10 000'. Schon 
am 26. Marz las ich dabei am Murgab -f- 50,5° R. ab. In der Ebene 
fiel bei solcher Trockenheit und Glut alles Pflanzenleben vollig aus, 
waren die Zwiebeln von Colchicum, Tulipa, Fritillaria und Muscari, 
die im vorigen Jahre auf zwar kurze Zeit einen freundlichen Bliithen- 
teppich liber Wuste und Steppe breiteten, zu zweijahriger Ruhe ver- 
dammt und unfabig hervorzusprossen. Das iiberhaupt fiir Land- und 
Siisswasser-Mollusken geradezu armselige Gebiet konnte unter den dies- 
jiihrigen Yerhaltnissen absolut gar nichts bieten. Alles redlicke Be- 
miilien wurde tiberall und stets von volligem Misserfolge gelolint. Am 
meisten- enttauschte mich aber der Amu-darja, aus dem ich mit Be- 
stimmtheit einige Lamellibranchiaten zu erbringen gehofft hatte. In 
dem von mir besuchten Theile desselben, gegen Bocharisch-Tschardshui, 
fehlensolcheiiberhauptganz. Ich habe dort iiber eine Woche 
lang immer vergeblich im Schlick und Sand des Ufers und der Inseln 
gesucht und im Strombette mit Schlepp- und Fischnetz gearbeitet. 
Schon fast ein Jahr dort stationirte Pontoneurofficiere und ein Schiffs- 
kapitan waren gleichfalls niemals auf eine Muschelschale gestossen. 
Corbicula flaminalis und die Anodonta gehoren ofifenbar einzig dem 
Unterlauf und dem Mimdungsdelta des Oxus an. Die Verhaltnisse 
von Ufer und Grund am unteren Mittellauf lassen auch leider nur zu 
gut diesen Mangel verstehen. Das einzige Mollusk dort ist Limnaens 
(imparus Trosch.), den ich in Lachen einer etvva 6—7 Werst langen 
Insel fand. Bemerkenswerth diirfte es vielleicht sein, dass alle grosseren 
Limnaeen sowohl des eigentlichen Transkaspiens als die von Merw 
zur ia^fofe-Gruppe oder doch wenigstens zu den kurzgewundenen, breit 
aufgetriebenen Formen gehoren, nicht aber die Art des Amu-darja. 
Bidiminus, Pupa, kleine Heliceen und Vitrinen wurden zwar reichlich 
auf dem Gipfel des Agh-dagh in 9000—10000' Meereshohe (im mitt- 
leren Kopet-dagh, schon auf persischem Gebiete) gefunden; da aber 
in der Hohe Ende Mai noch viel Schnee lag und die Nachte bis 
—3° R. brachten, war ausser dem Buliminus kein lebendes Exemplar 
zu finden. Ich musste daher unter alten Acantholimon-Polstern todte 
und verbleichte Schalen vorsuchen. Dieselben waren ausser natiirlicher 
Zartheit im Schneewasser meist so verwittert, dass viele schon beim 
Aufheben zerstaubten. Der furchtbar schwere und gefahrliche Aufstieg, 
den ich ja als erster Europiier vollzog, erschwerte auch das Sammeln 
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sehr. — Bezuglicli der Nacktschnecken glaube ich Transkaspien auch 
mir wenig gutes zutrauen zu diirfen. Alles in allem fand ich nur eine 
oinzige Art in zwei Exemplaren am Nordabfall des Kopet-dagh, siidlicli 
von Askhabad, und diese einzige ist mir nebst noch eiuigen anderen 
seltnen Stiicken (so einem Gammariden und den beiden einzigen 
Planarien), welche ebenfalls nach sorgsamer Conservirung in Eeagenz- 
gljischen verpackt waren, unwiederbringlich abhanden gekommen. Ganz 
oline Yerluste kann es bei grosster Sorgfalt auf solcher Reise aber 
nicbt abgehen, und baben wir relativ wobl noch wenig zu beklagen." 

Betreffs seiner nordpersischen Molluskenausbeute schreibt mir 
Hen' 0. Herz nur ganz kurz unterm 25. Juli 1887: „Die Conchylien- 
ausbeute war in dem oden Steppengebiete von Schah-rud, sowie in 
dem hochgelegenen Schah-kuh, woselbst wahrend meines sechsmonat- 
lichen Aufenthalts auch nicht ein Tropfen Eegen gefallen war, recht 
unbedeutend, doch ist mir der grosste Theil der Arten vollkommen 
unbekannt." 

Letzteres war sehr richtig bemerkt, denn unter der kleinen Suite 
befanden sich hochst eigenthiimliche Sachen und u. a. eine anscheinend 
neue Zft/aHma-Gruppe. 

"Was nun die Literatur iiber die Molluskenfauna des von der 
Expedition und den genannten Herren bereisten Gebietes anlangt, so 
konnte ich mit ein paar Worten iiber dieselbe hinweggehen, so arm- 
selig ist dieselbe. Ueber Transkaspien gibt es bis jetzt nur ein paar 
Andeutungen, iiber Nordpersien wenigstens nichts Zusammenfassendes. 
Trotzdem glaube ich, dass es von Werth sein wird, die wichtigste, 
weil sehr verzettelte Literatur chronologisch geordnet hier zusammen- 
zustellen, einmal um dieselbe fiir kiinftige Forscher in diesen Gebieten 
leichter zuganglich zu machen, dann aber auch, um die zahlreichen 
Citate, welche die folgende Aufzahlung erheischt, moglichst abgekiirzt 
wiedergeben zu konnen. Eine ganz kurze Inhaltsangabe, soweit sie 
auf Formen des Expeditionsgebiets Bezug hat, konnte ich mir eben¬ 
falls nicht versagen. Vor jeden der Titel setze ich die Abkiirzung, 
unter welcher die betreffende Arbeit in der Folge von mir citirt 
werden soil. 

Die wichtigsten der zu Rath gezogenen Arbeiten iiber die Mollusken 
Transkaspiens, Nordpersiens und der Nachbargebiete sind: 

Hutton = Hutton, Tii., in: Journ. Asiat. Soc. Bengal, Vol. 18) 
II, Calcutta 1849, p. 649—659. 

Aufzahlung von boi Kandahar in Contral-Afghanistan gesammelten 
Mollusken. 
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Issel = IsseLj A., Catalogo dei Mollusclii raccolti dalla Missione 
Italianain Persia, in: Mem. Accad. Torino (2) Tomo 23, 1865, p. 387—439, 
Taf. I—III. 

Das wiclitigste Werk iiber die persisclie Concliylienfauna, leider 
mit nahezu unkenntliclien Abbildnngen. 

Martens1 = Maetens, E. v., Die ersten Landschnecken aus Samar¬ 
kand, in: Mai. Blatter, Bd. 18, 1871, p. 61—69, Taf. I part. 

Aufzalilung von vier Arten aus Samarkand. 
Martens2 = Martens, E. v., A. P. Eedtschenko's Peise in Tur¬ 

kestan, Mollusken. St. Petersburg u. Moskau 1874, 66 pgg., 3. Taf. 
(russiscli). 

Gibt Beschreibung und Abbildung einiger transkaspisclier Eormen 
neben zahlreichen turkestanischen, die mit transkaspischen mehr oder 
weniger grosse Verwandtschaft zeigen. 

Martens3 = Martens, E. v., Binnen-Conchy lien von Chiwa, in: 
Jalirb. d. d. Mai. Ges., Bd. 3, 1876, p. 334—337. 

Yerf. zalilt aclit Arten aus Transkaspien und aus dem Gebiet von 
Chiwa auf und bemerkt dazu, „dass die Fauna dieser Gegenden danach 
die grosste Uebereinstimmung zeige mit derjenigen von Samarkand. 
Das Ganze habe noch einen siideuropaischen Habitus; nur die Corbi- 
cula gebe der kleinen Fauna einen tropischen Zug". 

Grimm = Grimm, 0. A., Arbeiten der aralo-kaspischen Expedition. 
Der Kaspisee und seine Fauna (Kaspinskoe more fauna), Bd. 1, St. Peters¬ 
burg 1876, 168 pgg., 6 Taf. (russisch). 

Beschreibung und Abbildung der im Kaspisee vorkommenden 
Mollusken. 

Nevill1 = Nevill, G., Hand-List of Mollusca in the Indian Mu¬ 
seum, Calcutta, Pt. I, Calcutta 1878, 338 pgg. 

Wichtig wegen zahlreicher genauer Fundortsangaben von per- 
sischen und afghanischen Binnenmollusken. 

Martens4 = Martens, E. v., Aufzahlung der von Dr. A. Brandt 
in Russisch - Armenien gesammelten Mollusken, in: Bull. Acad. Sc. 
St.-Petersbourg, Tome 26, 1880, p. 142—158. 

Bringt die Aufzahlung von vier Molluskenarten aus Nordpersien. 
Martens5 = Martens, E. v., Conchyliologische Mittheilungen, Bd. 1, 

Cassel 1880 bei Th. Fischer. 
Enthalt einige Abbildungen und Beschreibungen transkaspisclier 

und turanischer Arten. 
Boettger1 = Boettger, 0., Sechstes Yerzeichniss transkaukasischer, 

armenischer und nordpersischer Mollusken, in: Jahrb. d. d. Mai. Ges., 
Bd. 8, 1881, p. 167—261, Taf. YII—IX. 

Hier werden einige von Herrn CimiSTorii in der Gegend von Astrabad 
in Nordpersien gesammelte Arten aufgezahlt und theilweise beschrieben. 

Doiirn = Dohrn, H, Ueber einige centralasiatische Landschnecken, 
in: Jahrb. d. d. Mai. Ges., Bd. 9, 1882, p. 115-120. 

Liste von elf Arten aus dem Gebirge Hasrat-sultan, siidostlich 
von Samarkand, wichtig fiir die Kenntniss der Yerbreitung einiger 
siidkaspischer und kleinasiatischer Genera und Arten in Turkestan. 
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Martens0 = Martens, E. v., Ucber centralasiatisclie Land- und 
Siisswassersclinecken, in: Sitz.-Ber. Ges. Nat. Freunde, Berlin 1882, 
No. 7, p. 103—107. 

Verf. macht Mittlieilungen liber Verbreitung einzelner Arten in den 
Gegenden der Seen Ala-kul und Issik-kul, iin Oberlauf des Jaxartes und 
in der Hochebene Pamir. Melirere neue Arten werden beschrieben. 

Martens7 = Martens, E. v., Ueber centralasiatisclie Mollusken, in: 
Mem. Acad. Sc. St.-Petersbourg (7) Tome 30, No. 11, 1882, p. 1—66, 
Taf. I—Y. 

Bringt u. a. die Aufzahlung einiger im eliemaligen Chanat Cliiwa 
und der im Salzsee Ssaly-kamyscli lebenden Mollusken. 

Nevill2 = Nevill, GK, Hand-List of Mollusca in the Indian Mu¬ 
seum, Calcutta. Pt. II, Calcutta 1884, 306 pgg. 

Yergl. oben Nevill1. 
Martens8 = Martens, E. v., Mollusken in Lansdell's Russisch- 

Central-Asien, Wissenscliaftl. Anhang. Leipzig 1885 bei F. Hirt & Sohn, 
p. 41—47. 

Aufzahlung hauptsachlich nach Martens2. 
Boettger2 = Boettger, 0., Mollusken in Hadde's Fauna und 

Flora des siidwestlichen Kaspi-Gebietes. Leipzig 1886 bei F. A. Brock- 
haus, p. 255—350, Taf. II—III. 

Bringt die vollstandige Liste der Mollusken — 69 Einschaler und 
6 Zweischaler — des russischen Gebiets im Siidwesten des Kaspisees 
mit ihren Diagnosen. 

Boettger3 = Boettger, 0., Abbildungen und Beschreibungen von 
Binnenconchylien aus dem Talysch-Gebiet im Siidwesten des Kaspisees, 
in: Jahrb. d. d. Mai. Ges., Bd. 13, 1886, p. 241—258, Taf. VIII. 

Auszug aus der vorigen Arbeit mit Reproduction einer der beiden 
Tafeln. 

Dybowski = Dybowski, W., Die Gasteropoden - Fauna des kaspi- 
schen Meeres, in: Mai. Blatter N. F., Bd. 10, 1887—1888, p. 1 — 79, 
Taf. I—III. 

Aufzahlung der Einschaler des Kaspisees mit Beschreibung zahl- 
reicher neuer Gattungen und Arten. 

Schliesslich habe ich noch die angenehme Pflicht, den Herren 
Dr. G. yon Radde, Dr. A. Walter, 0. Herz und H. Leder ftir 
Ueberlassung sammtlicher in den nachfolgenden Blattern abgehandelten 
Molluskenformen meinen besonderen Dank auszusprechen. Auch die 
Typen aller neuen Arten befinden sich somit in meiner an kaukasischen 
und kaspischen Formcn hervorragend reichen Privatsammlung. Fur 
einige systematische Winke und Aufklarungen, sowie fiir einen Tkeil 
der benutzten Literatur bin ich uberdies Herrn Prof. Dr. Ed. yon 
Martens in Berlin, dem die Aufklarung der besprochenen Gebiete in 
zoologischer Beziehung schon so vieles verdankt, zu herzlichem Danke 
verpflichtet. 
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Cl. I. Gastropoda. 

Familic I. Tcstacellidac. 

JPseudomilax velitaris (v. Mts.) 1880. 
Martens4, p. 154 (Parmacella). 

(Taf. I, Fig. 1 a—c). 

Char. Differt a Ps. hi col ore Bttge. et coTlo longiore, clypco 
minore, pro latihidine breviore, magis eordiformi, carina tergi primum 
strictiore, ad apicem caudae subito praecipite curvatim deflexa, cum 
solea angidum rectum formante, et colore. — Supra niger, unicolor, 
lateribus deorsum propc soleam pallidioribus, griseo-lutescentibus, solca 
lutcsccnte. 

Lange des Korpers 20^—24, Breite desselben 6|—7|-, Hohe 
desselben 7|—8 mm. Von der Mundspitze bis zum Yorderende 
des Schildes 7—8|, Schildlange 5f—8, vom Hinterende des Schildes 
bis zur Schwanzspitze —7-J mm. Grosste Schildbreite 4-]-—5, 
grosste Breite der Sohle 2{—3 mm; von der Lungenoffnung bis zum 
Vorderwinkel des Schildes 5]—7, bis zur binteren Mitte desselben 
2—2} mm (sammtliche Maasse nach Spiritusexemplaren). — Ver- 
haltniss von Halslange zu Schildlange zu Schwanzlange wie 1,18:1:1,07 
(nach Martens wie 1,25:1:1,37, bei Ps. bicolor wie 0,93:1:1,01); 
von Schildbreite zu Schildlange wie 1:1,49 (bei Ps. bicolor wie 1:1,57). 

Hab. Persien; auf dem Schah-kuh bei Astrabad in 9000' 
Hohe, 2 Exple. (O. Herz 1887). 

Obgleich sowohl dem Ps. lederi Bttge. von Kutais als dem 
Ps. bicolor Bttgr. von Lenkoran sehr nahe stehend, zeigt die vor- 
liegende, urspriinglich als Parmacella beschriebene Form doch so viel 
abweichendes, dass ich sie wenigstens vorlaufig als selbstandig be- 
trachten muss. Die Hauptunterschiede sind oben angedeutet; wichtig 
scheint mir vor allem die geringere Grosse und grossere Breite des 
Schildes, derzufolge auch die Halslange der vorliegenden Form be- 
deutender erscheint. Besonderen Werth lege ich auch auf die Farbung, 
die bei Ps. lederi einfarbig schwarz auf Riicken und Sohle, bei Ps. 
bicolor scharf getrennt zweifarbig ist, indem hier der Riicken schwarz, 
die Sohle weiss erscheint. Die oben gleichfalls schwarze persische 
Form dagegen hat nicht bloss dunklere, mehr lehmgelbe Sohle, sondern 
auch hellere Korperseiten, indem die Seitcntheilc zuniichst der Sohle 
sich allmiihlich aufhellcn und 1—2 mm von derselben entfernt bereits 
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so hell gefarbt sind wie die Sohle selbst. Sie hat also ahnliche 
Fiirbung wie der pontische Ps. retoivslcii Bttgr., der sich aber durch 
die uberhaupt hellere, bleigraue Ruckenfarbe leicht unterscheidet. 

Verb reitung. Bis jetzt nur aus der Nahe von Astrabad in 
Masenderan bekannt. 

Familie II. Limacidae. 

Lytopelte sp. 

(Betr. d. anatom. Verhaltnisse vergl. den folgenden Aufsatz von 
Dr. H. Simroth). 

Ich kann hier nur das Vorkommen einer Lytopelte-kxt auf dem 
Schah-kuh bei Astrabad in Nordpersien in 9000' Hohe constatiren, 
wo Herr 0. Herz 1887 ein leider sehr schlecht gehaltenes und briichiges 
Stiick sammelte. 

Der Schild ist wie bei den iibrigen Arten der Gattung auffallend frei, 
vorn zu drei Vierteln der Lange und auch seitlich merklich abhebbar, 
aber er bedeckt bei der vorliegenden Form den Kopf ebenso voll- 
standig wie bei L. macalata (Koch & Heyn.). Die Korperfarbung ist 
oben ein uniformes Schwarzbraun, nur der Kielstreif und der Hinter- 
rand des Schildes ist hell (braunlich-weiss); die Seiten des Schildes 
werden nach aussen hin heller, die Korperseiten zeigen sich ebenfalls 
nach unten hin durch schwarze Maschenzeichnungen mehr und mehr 
aufgehellt. Die Korpergrosse ist dieselbe wie bei den iibrigen Arten 
und wie bei Agriolimax agrestis (L.). 

In der Farbung erinnert das Exemplar also an die Talyscher 
Lytopelte longicollis Bttgr. (Boettger 2, p. 266, Taf. II, Fig. 1 und 
Boettger 3, p. 242), in der Form und Stellung des Schildes aber mehr 
an die turkestanische L. maculata (Koch & Heyn.), von der Simroth 
neuerdings (in: Jahrb. d. d. Mai. Ges. 1886, Taf. X, Fig. 1) eine vor- 
ziigliche Abbildung gegeben hat. Die Uebereinstimmung mit L. ma¬ 
calata scheint mir zwar etwas grosser als die mit X. longicollis, aber 
die iiusseren Unterschiede von beiden sind doch hinreichend, um mich 
davon abstehen zu lassen, die nordpersische Art mit Wahrscheinlichkeit 
ciner der beiden genannten Arten zuzuweisen. Die schlechte Erhaltung 
des Stiickes lasst keine scharfe Characterisirung zu. 

Die von mir 1. c. p. 241 nach ausseren Merkmalen gegebene De¬ 
finition der Sippe Lytopelte (subgen. Amaliae) wurde etwas friiher 
publicirt als die von Simroth 1. c. p. 311 gegebene anatomische Be- 
grundung der Sippe Platytoxon (subgen. Agriolimacis), die beide sich 
eingestandenermaassen decken und auf dieselbe Formgruppe beziehen. 
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Cl. I. Grastropoda. 

Familic I. Testaccllidae. 

PseudomilaoG velitaris (v. Mts.) 1880. 
Maktens4, p. 154 (Parmacella). 

(Taf. I, Fig. 1 a—c). 

Char. Differt a Ps. hi col ore Bttge. et collo longiore, clypco 
minor e, pro latitudine hreviore, mag is cordiformi, carina tergi primum 
strictiore, ad apicem caudae siibito praeeipite curvatim deflexa, cum 
solea angidum rectum formante, et colore. — Supra niger, unicolor, 
lateribus deorsum prope soleam pallidioribus, griseo-lutescentibus, solea 
lutescente. 

Lange des Korpers 20|—24, Breite desselben 6{-—7-|, Hohe 
desselben —8 mm. Von der Mundspitze bis zum Vorderende 
des Schildes 7—8^, Schildlange 5f—8, vom Hinterende des Schildes 
bis zur Schwanzspitze 7£—71 mm. Grosste Schildbreite 4|—5, 
grosste Breite der Sohle 2:'—3 mm; von der Lungenoffnung bis zum 
Yorderwinkel des Schildes 5|—7, bis zur binteren Mitte desselben 
2—2-] mm (sammtliche Maasse nach Spiritusexemplaren). — Yer- 
haltniss von Halslange zu Schildlange zu Schwanzlange wie 1,13:1:1,07 
(nach Martens wie 1,25:1:1,37, bei Ps. bicolor wie 0,93:1:1,01); 
von Schildbreite zu Schildlange wie 1:1,49 (bei Ps. bicolor wie 1:1,57). 

Hab. Persien; auf dem Schah-kuh bei Astrabad in 9000' 
Hohe, 2 Exple. (0. Herz 1887). 

Obgleich sowohl dem Ps. lederi Bttgr. von Kutais als dem 
Ps. bicolor Bttgr. von Lenkoran sehr nahe stehend, zeigt die vor- 
liegende, ursprunglich als Parmacella beschriebene Form doch so viel 
abweichendes, dass ich sie wenigstens vorlaufig als selbstandig be- 
trachten muss. Die Hauptunterschiede sind oben angedeutet; wichtig 
scheint mir vor allem die geringere Grosse und grossere Breite des 
Schildes, derzufolge auch die Halslange der vorliegenden Form be- 
deutender erscheint. Besonderen Werth lege ich auch auf die Farbung, 
die bei Ps. lederi einfarbig schwarz auf Rucken und Sohle, bei Ps. 
bicolor scharf getrennt zweifarbig ist, indem hier der Rucken schwarz, 
die Sohle weiss erscheint. Die oben gleichfalls schwarze persische 
Form dagegen hat nicht bloss dunklere, mehr lehmgelbe Sohle, sondern 
auch hellere Korperseiten, indem die Seitentheile zuniichst der Sohle 
sich allmahlich aufhellen und 1—2 mm von derselben entfcrnt bereits 
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so hell gefarbt sind wie die Sohle selbst. Sie liat also ahnlicbe 
Farbung wie der pontische Ps. retoivsltii Bttgr., der sich aber durch 
die iiberhaupt hellere, bleigraue Riickenfarbe leicht unterscheidet. 

Verbreitung. Bis jetzt nur aus der Nahe von Astrabad in 
Masenderan bekannt. 

Familic II. Limacidae. 

Lytopelte sp. 

(Betr. d. anatom. Verhaltnisse vergl. den folgenden Aufsatz von 
Dr. H. Simroth). 

Ich kann bier nur das Vorkommen einer Lytojpelte-kxt auf dem 
Schah-kuli bei Astrabad in Nordpersien in 9000'Hohe constatiren, 
wo Herr 0. Herz 1887 ein leider sehr schlecht gebaltenes und briicbiges 
Stiick sammelte. 

Der Scbild ist wie bei den iibrigen Arten der Gattung auffallend frei, 
vorn zu drei Vierteln der Lange und aucb seitlich merklich abbebbar, 
aber er bedeckt bei der vorliegenden Form den Kopf ebenso voll- 
standig wie bei L. maculata (Koch & Heyn.). Die Korperfarbung ist 
oben ein uniformes Schwarzbraun, nur der Kielstreif und der Hinter- 
rand des Schildes ist hell (braunlich-weiss); die Seiten des Schildes 
werden nach aussen hin heller, die Korperseiten zeigen sich ebenfalls 
nach unten hin durch schwarze Maschenzeichnungen mehr und mehr 
aufgehellt. Die Korpergrosse ist dieselbe wie bei den Iibrigen Arten 
und wie bei Agriolimax agrestis (L.). 

In der Farbung erinnert das Exemplar also an die Talyscher 
Lytopelte longicollis Bttgr. (Boettger 2, p. 266, Taf. II, Fig. 1 und 
Boettger 3, p. 242), in der Form und Stellung des Schildes aber mehr 
an die turkestanische L. maculata (Koch & Heyn.), von der Simroth 
neuerdings (in: Jahrb. d. d. Mai. Ges. 1886, Taf. X, Fig. 1) eine vor- 
ziigliche Abbildung gegeben hat. Die Uebereinstimmung mit L. ma¬ 
culata scheint mir zwar etwas grosser als die mit L. longicollis, aber 
die ausseren Unterschiede von beiden sind doch hinreichend, um mich 
davon abstehen zu lassen, die nordpersische Art mit Wahrscheinlichkeit 
einer der beiden genannten Arten zuzuweisen. Die schlechte Erhaltung 
des Stiickes lasst keine scharfe Characterisirung zu. 

Die von mir 1. c. p. 241 nach ausseren Merkmalen gegebene De¬ 
finition der Sippe Lytopelte (subgen. Amaliae) wurde etwas friihcr 
publicirt als die von Simroth 1. c. p. 311 gegebene anatomische Be- 
grtindung der Sippe Platytoxon (subgen. Agriolimacis), die beide sich 
eingestandenermaassen decken und auf dieselbe Formgruppe beziehen. 
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Verbrcitung. Bekamit ist die Gattung bis jetzt nur aus dem 
Gebict Turkcstan-Nordpersieu-Talysch; sie wird wohl hier auck ihr 
IlauptvcrbreituDgscentrum haben. 

JParmacella olivievi Cuv. 1805. 
(Betr. d. anatom. Verhaltnisse vergl. den folgenden Aufsatz von 

Dr. H. Simroth). 
Cdvier, in: Ann. Mus. Hist. Nat. Paris, Tome 5, 1805, p. 442, Taf. XXIX, 

Fig. 12—15 u. Mem. Moll. No. 12, Pig. 12—15; Eichwald, Pauna 
Caspio-Caticasia, 1841, p. 199 (ibera)] Hutton, p. 649 (rutellum); 
Martens1, p. 63, Taf. I, Pig. 15—16; Martens2, p. 3, Taf. I, 
Pig. 1; Martens7, p. 47; Simroth, in: Jahrb. d. d. Mai. Ges. 
Bd. 10, 1883, p. 1—47, Taf. I (var. ibera); Boettger 2, p. 271 
(var. ibera). 
(Von Siaret Taf. I, Fig. 2 a —b, von Lirik bei Lenkoran 

Fig. 3 a—b). 
Liegt in etwa einem Dutzend guter erwacbsener Exemplare vor 

von Siaret bei Schirvvan in Chorassan, aus 4000'Hohe (0. Herz 1887). 
Verglichen mit Stiicken der var. ibera Eichw. von Lenkoran in 

Talysch bleibt die vorliegende Form in der Grosse etvvas zuriick, und 
die Dreifelderung der Sohle ist noch schwacher angedeutet. Sonst 
aber bieten die Stiicke ausserlich weder in Form noch in Farbung oder 
Zeiclmung irgend welche nennenswerthe Unterschiede. 

Long. 38^, alt. 15^, lat. 15^ mm, Sohlenbreite 9 mm. 
Was die innere Schale anlangt, so wechselt namentlich die Em- 

bryonalscbale nach vier mir voiiiegenden Stiicken merklich in der 
Grosse und zwar von 4—5 mm grosstem Durchmesser. Diese ist also 
etwas grosser als die der Stiicke von var. ibera Eichw. aus Talysch 
und aus dem Gouv. Baku, welche nur 3}—4 mm grossten Durch¬ 
messer erreicht. In der Grosse und Form der Spathula aber besteht 
kein wesentlicher Unterschied, wenn auch die relative Grosse ver¬ 
glichen mit dem Embryonalende bei den nordpersischen Stiicken immer 
kleiner ist. Von oben gemessen verhalt sich namlich der Nucleus bei 
var. ibera zur ganzen Schalenlange im Mittel wie 1:5,98, bei unserer 
Form aber wie 1:4,33. Dieser relative Grossenunterschied des Em- 
bryonalschalchcns diirfte somit die nordpersische Parmacella, die darin 
von der var. ibera etwas abweicht, am besten characterisiren. Wie es 
in dieser Hinsicht mit der mesopotamischen typischen Form steht, 
wissen wir vorlaufig noch nicht. Dass die nordpersische P. velitaris 
y. Martens aber gar keine Parmacella, sondcrn ein Pseiidomilax ist, 
glaubc ich bestimmt vcrsichcrn zu konnen, 
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Verb rei tung. Ausser in Georgien oder Grusien, was aber nocli 
dor Bestatiguug bedarf, lebt die Art im Gouv. Baku, in Talysch und 
dem benachbarten nordwestpersischen Gebiet (var. ibera), bei Schirwan 
in Nordost-Persien, bei Mossul am oberen Tigris in Kurdistan (typ.), 
bei Samarkand, Chodshent und Tashkent in Turkestan und sehr wahr- 
sckeinlick auch in Kandahar, Central-Afghanistan. 

1. Macrochlamys turanica y. Mts. 1874. 

Martens2, p. 7, Taf. I, Fig. 3; Martens7, p. 48, 49. 

Von der Expedition nicht gesammelt. — Wie bereits Martens 
betont, ein Vertreter einer specifisch tropisch-indischen Gattung. 

Verbreitung. Im Gebiet Transkaspiens bekannt von Nukuss 
im ehemaligen Chanat Chiwa. Ueberdies gefunden im Sarafschan-Thal, 
bei Autschi-dagana, in Ferghana und Kokand. 

Vitvina (Oliijolimax) anmtlaris Stud. 1820. 

Studer, Syst. Verz. d. Scliweiz. Conch., p. 11; Boettger, in: Jahrb. d. 
d. Mai. Ges., Bd. 13, 1886, p. 129; Westerlund, Fauna d. Binn.- 
Conch. d. Pal. Region, Bd. 1, 1886, p. 22. 

Von dieser Art, die bis auf die Maassangaben von Kobelt und 
Westerlund richtig diagnosticirt wird, mochte ich ein Stuck aus 
Nordpersien nicht trennen, das ich vorlaufig unter dem folgenden 
Varietatsnamen einfiihren will: 

var. persica m. (Taf. I, Fig. 4 a—c). 

Char. Differt a typo hclvctico t. beryllina, magis nitida, sjpira 
distinctius conica lateribus minus convexis, apice magis protracto et 
marnillato. Anfr. lentms accrescentes, ad apicem magis regulariter et 
dense striato-coshdati} plicis ad aperturam distantioribus minusqiie 
acutis, ultimas paiillo magis angidato-compressus. Apert. paullo minor, 
margine dextro paullulum subangidato. 

Alt 2£, diam. maj. 4, min. 3| mm\ alt. ap. 2}; lat. ap. mm. 

Verhilltniss von Hohe zu Breite wie 1:1,45, also genau dasselbe 
Verhaltniss wie bei den von Pfeiffer beschriebenen Originalen aus 
der Schweiz und wie bei meinen kaukasischen Stiicken der F. anna- 
laris Stud., wiihrend typische Stucke meiner Sammlung aus dem Wallis 
das Verhaltniss 1:1,48 besitzen. 

Hab. Persien; Berge bei Schah-rud, Prov, Irak Adschmi? 

1 Stuck (0. Herz, 1887). 



12 Dr. O. BOETTGER, 

So ahnlick das Stiick auch der transkaukasischen Form von 
V. ammlaris ist, so imterscheidet es sich doch durch die dunkelgrune, 
an V. pellucAda erinnernde Farbe, den noch auffalliger zitzenformig 
vorgezogenen und etwas verdrehten Wirbel, die gegen die Miindung 
liin mattere Faltenstreifung und die in Folge des langsamen An- 
wachsens der Umgange kleinere Miindung hinreichend von alien Varie- 
taten derselben, um als selbstandige Varietat gelten zu diirfen. Die 
grossere Depression der letzten Windung wird durch eine etwas starkere 
Krummung des rechten Mundrandes angedeutet. Alle diese Unter- 
schiede aber sind geringfiigige, schwer zu erkennende Merkmale und 
diirften kaum geniigen, der Form specifischen Werth zuzuschreiben. 

Verbreitung. Bekannt ist V. ammlaris von alien lioheren 
Gebirgen der europaischen Mediterranprovinz, weiter aus den Karpathen, 
den Gebirgen der Krim, dem Kaukasus und ganz Armenien und Trans- 
kaukasien. Schah-rud ist der erste Fundort fur diese Art in Nord- 
persien. 

2. Vitvina (Oligolimax) vaddei nt sp. 

(Taf. I, Fig. 5 a—c.) 

Char. JE grege V. annularis Stud., sed major, spira exactius 
conica, anfr. celerias accrescentibiiSj idtimo magis depresso, media parte 
distinctius angidato, sap erne et in feme planiore. — T. minute per- 
forata, depresse eonoidea, tennis, viridula, nitida; spira fere exaete 
conica lateribns parum convexis; apex majusculus, mamillatus et sub- 
tortns. Anfr. 3|- convexi, sat celeriter accrescentes, sutura profunde 
impressa disjancti, apicales eleganter et regidariter costidato-striati, 
caeteri striis rugisque irregularibns distantioribas ornati, idtimns media 
parte rotandato-angidatus, ^ latitudinis testae aut aeqiians ant su- 
perans, ante aperturam vix descendens, basi snbplanatus. Apert. ampla, 
obliqiia, circidari-ovalis, panm latior quam altior, membrana basali 
fere nidla, margine colnmellari breviter fornicatim reflexo. 

Alt. 4£, diam. maj. 6|, min. 5^mm; alt. ap. 3f, lat. ap. 
3} mm. 

Verhaltniss von Hohe zu Breite nach 4 Messungen wie 1:1,54. 
Hab. Transkaspien. Zalilreich in 9—10000'Hohe auf dem Agh- 

dagh im Kopet-dagh (Dr. A. Walter, 24. Mai 1887). 
Die Art will, wie alle Vitrinen, aufmcrksam verglichen sein. Sic 

stelit in ibrcr Grosse, gedrucktcn Form, den sclincller anwachscnden 
Umgiingen und in der Andcutung eincs Kielwinkcls ctwa in dcmselben 
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Verhaltniss zu V. annularis, in dem V. jpellacida zu major stelit. 
Hire Hohe verglichen mit der Breite betragt 1:1,54, bei der kau- 
kasischen annularis aber 1:1,45. V. conoidea y. Mts. ist wegen 
ilirer Hohe (Verhaltniss 1:1,13) liberhaupt nicht vergleichbar. V. sie- 
versi Mouss. soil nach ihrem Autor das Verhaltniss 1:1,81 haben; ich 
finde an meinen von Sievers erhaltenen Originalstiicken 1:1,42; 
Mousson's Maassangaben sind also sicher irrthiimlich. Von sonstigen 
Arten konnte nur noch F. rugulosa v. Mts. in Betracht komraen, die 
ahnlichen Hohenbreitenindex (1:1,50) wie unsere Art hat. Aber die- 
selbe wird als glatt und hellgelb beschrieben, soli nur 3 Umgange und 
eine einfache Naht besitzen. Nach alledem gehort diese Art in die 
Gruppe Phenacolimax, zu der sie auch Martens und Westerlund 
gestellt haben. 

Das junge Sttick einer Vitrina von Derbent im ostlichen Kaukasus, 
das ich in: Jahrb. d. d. Mai. Ges. Bd. 13, 1886, p. 129 noch zu F. an¬ 
nularis zog, konnte ebenfalls recht wohl zu F. raddei gehoren; leider 
ist es zu schlecht erhalten, als dass die Bestimmung mit absoluter 
Sicherheit erfolgen konnte. 

Verbreitung. Bis jetzt ist die Art nur aus dem Kopet-dagh 
in Transkaspien bekannt; sehr wahrscheinlich ist aber auch ihr Vor- 
kommen im ostlichen Kaukasus. 

Hyalinia (Polita) Uevzi n. sp. 

(Taf. I, Fig. 6 a-d.) 

Char. E grege H. glabrae Fer., Jcomar oivi Bttgr., sutu- 
ralis Bttgr., maxime affmis 11. glabrae, sed multo minor, perfo- 
ratione angustiore, apice singulariter impresso, anfr. solum 5 distantius 
striatulis. — T. perforata, perforatione latitudinis testae aequans 
CjV in H. glabra), orbiculato-depressa, tenuis, superne fulvo-flavida, 
basi alba, glabra, nitidissima; sjrira depresse convexa; apex singula¬ 
riter impressus. Anfr. 5 lente accrescentes, eonvexiuscidi, sutura pa- 
rum profunda discreti, striatidi, striis ad suturam nec crebrioribus nec 
midto distinctioribus, idtimus penultimo sescuplo latior, mdlo modo an- 
gulatus. Apert. parum obliqiia, transverse ovalis, valde excisa, mar- 
ginibus peristomatis simplicibus, valde disjunctis. 

Alt. 4J, diam. maj. 10], min. 9 mm; alt. ap. 4, lat. ap. 5 mm. 

Hab. Persien. Bei Taesch, Nordpersien, in 9000'Hohe, mehrere 
Stiicke (O. Herz 1887). 

Die Verhaltnisszahlen aus den Maassen der Schale stimmen im 
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Grossen und Ganzen mit denen von H. glabra liberein. Es wircl aber 
geniigen, auf die geringe Grosse der Schale, auf die feinere Nabel- 
durchbohrung, auf die geringere Anzabl der Windungen und auf die 
weniger schief gestellte Mundung hinzuweisen, um die neue Art sicher 
von H. glabra zu unterscheiden. Von jff. homarowi trennt sie sich 
sclion durcli den um die Halfte feineren Nabel, von H. suturalis durcli 
die bedeutendere Grosse, die mehr rothlick-gelbe als dunkel horn- 
braune Farbung und die weit langsamer anwachsenden Umgange. 

Yerbreitung. Die Art, welche im entferntesten Osten unsere 
H. glabra ersetzen mag, ist bis jetzt nur aus Nordpersien nachgewiesen. 

Hyalinia (Polita) patiilaeformis n. sp. 

(Typus Taf. I, Fig. 7 a—d, var. calculiformis Fig. 8). 

Char. E grege H. derbentinae Bttgv sed minor, anfr. len- 
tiiis accrescentibus, idtimo won ampliato, apert. midto minore, exciso- 
sabcircidari. JDiffert ab H. cell aria Mull. anfr. ab initio latioribiis, 
minus namcrosis. — T. forma H. c ellariae var. sieversi Bttg. similis, 
sed minor, late ambilicata, umbilico basis testae lato, convexo- 
depressa, solidula, subpellacida, nitida, superne corneo-fidvescens, basi 
albida; spira humilis, convexiuscida. Anfr. solum 4, supra vix con- 
vexiuscidij subtus convexi, lati, lentissime accrcscentes, sutura distincta 
disjuncti, striatidi, striis ad suturam distinctioribas, ibique microscopice 
spiraliter lineolati, idtimus subcompressus, sed non angidatus, pemd- 
timum latitudine sescuplo haud superans, ad aperturam non ampliatus. 
Apert. parva parum obliqua, circidari-ovata, modice excisa, parum 
latior quam altior, marginibus distantibus, columellari ad umbilicum 
leviter protracto, non reflexo. 

Alt. 3, diam. maj. 7, min. 6 mm; alt. ap. lat. ap. 3 mm. 

Hab. Persien. Berge bei Schah-rud, Prov. Irak Adschmi, 1 Stuck 
(0. Herz 1887). 

Eine Art, die sich etwa zu H. derbentina verhalt wie nitidida 
Drap. zu nitens Micil, aber doch auf specifisclie Selbstandigkeit An- 
spruch maclien kann. Trotz der im Uebrigen grossen Aehnlichkeit 
mit kleinen Stiicken von II. cellaria MOll. var. sieversi Bttgr. unter- 
sclicidet sich dieselbe doch sofort durcli die schon von Beginn an 
breiter angelegten Jugendwindungen, die ihre Verwandtschaft mit 
11. derbentina, von der sie tibrigens leicht zu unterscheiden ist, ver- 
rathen. ' Audi die wcgcn ihrer ausserordentlichen Feinheit scliwierig 
zu sehende Spiralstreifung ist ein bei den kleineren kaspio-kaukasischen 
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Hyalinien seltener Character und cin niclit zu unterschatzendes Merk- 
mal fiir die Erkennung der Art. Diese Streifung ist so fein, dass sie 
den starken Glanz der Sckale in nichts beeintraclitigt. 

Als Varietat zu dieser Art muss ich rechnen: 

var. calmliformis m. (Taf. I, Fig. 8). 

Char. Differt a typo spira fere plana, apice sohm minatissime 
elato, margine basali peristomatis paullidmn minus carvato. 

Alt 2J, diam. maj. min. 5f mm\ alt. ap. 2|, lat. ap. 3 mm. 

Hab. Persien. Siaret bei Schirwan in Chorassan, aus 4000' 
Kobe (0. Herz 1887). 

Yerbreitung. Auch diese Art ist bis jetzt nur in Nordpersien, 
aber in zwei Provinzen nacbgewiesen worden, so dass eine weitere 
Yerbreitung derselben zu erwarten stebt. 

Hyalinia (Hetinella) persica n. sp. 

(Taf. I, Fig. 9 a—c.) 

Char. Habitu coloreque peraffinis H. (Retinellae) f Hi cam 
Kryn., sed midto minor, magis nitida, mnbilico angustiore, spira de- 
pressiore, anfr. idthno magis dilatato, supra planiore, apert. transverse 
ovali, distincte latiore discrepans. — T. ambilicata, umbilico ^ lati- 
tudinis testae aeqiians (in II. f Hi cam \), spira depresse convexa, 
anfr. 5^ celerias accrescentibus, ad suturam validius crenato-striatis, 
ultimo magis dilatato, superne planato. Apert. regidariter transverse 
ovalis, latior quam altior, marginibus magis approximatis, supero sub- 
horizontalij non declivij columellari parum reflexo, 

Alt. 8f, diam. maj. 17, min. 15 mm; alt. ap. 7, lat. ap. 8 mm. 

Hab. Persien. Siaret bei Schirwan in Chorassan, ein ExpL 
(0. Herz 1887). 

Die Art schliesst sich eng an die bis jetzt nur im Talyschgebiet 
gefundene 11. filicum Kryn. an, mit der sie, abgesehen von dem schuelleren 
Anwachsen der weniger zahlreichen Windungen und der Bildung des 
Nabels und der Mundung, die meisten Kennzeichen theilt; sie bleibt 
aber erhcblich kleiner. Hohe zu Breite verhalten sich bei ihr wie 
1:1,94, bei der erwachsenen II. filicum Kryn. aber wie 1:1,71 und 
bei der jungen fdicum von 17 mm grosstem Durchmesser wie 1:1,79. 
Die Microsculptur ist ganz diesclbe wie bei II. filicum, d. h. die Spiral- 
streifung ist ganz obsolet. 
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Verbreitung. Diese Art ist bis jetzt nur vom persischen Slid- 
abbang des Kopet-dagh bekannt geworden. 

Hyalinia (Gastvanodon) siavetana n. sp. 
(Taf. I, Fig. 10 a—d.) 

Char. T. angustissime mnbilicata, unibilico prof undo, vix 
latitudinis testae aequans, convexo-depressa, jpcitulaefornm, flavido- 
cornea, basi nitidissima; spira parum elata, convexa; apex obtusidus. 
Anfr. 1\- arctissime voluti, convexiuscidi, sittura profunde impressa 
disjimcti, superne regidariter et confertim costidati, costulis rectis 
strictisque, anfr. ultimus superne angidatus, convexus, basi rotundato- 
subangidatus, lineis incrementi falciformibus insignis, ante aperturam 
non descendens. Apert. subverticalis, anguste lunaris, superne angu- 
lata, nee labiata nec dentifera, marginibus simplicibus, valde sepa- 
ratis, cohimellari per oblique in marginem basalem parum curvatum 
transiens. 

Alt diam. maj. 6^, min. 6 mm; alt. ap. lat. ap. media 
parte vix 1 mm. 

Hab. Persien. Siaret bei Schirwan in Chorassan, aus 4000' 
Hohe, 1 Expl. (0. Herz 1887). 

Ein wunderbarer und der palaarctiscben Fauna durcbaus fremder 
Typus, fur den ich einstweilen den Gruppennamen Gastranodon vor- 
schlage, da es mir nocb nicbt ausgemacbt scbeint, ob die Art, wie 
ich vermuthe, zu Hyalinia unter die Vitrininen oder zu den Nanininen 
gestellt werden muss. Auf jeden Fall aber wird sie einen eigenen 
Sectionsnamen beansprucben mussen, da sie unter alien mir bekannten 
lebenden Formen allenfalls nur mit der nordamerikaniscben Hyalinien- 
gruppe Gastrodonta, weniger mit der maderensiscben Janulus ver- 
glicben werden kann. Denken wir uns z. B. H. (Gastrodonta) interna 
Say etwas weiter perforirt, gedruckter und obne Mundlippe und Zabn- 
falten, so ist diese persische Form ganz gut bescbrieben. Bemerkens- 
wertb und sehr yerscbieden aber von der amerikaniscben Scbnecke ist 
die Stellung der Kippen auf der Oberseite der Schale, die nicbt in 
dem Sinne scbief steben wie gewobnlicb (von links oben nach rechts 
unten ziehen), sondern entweder geradlinig nacb unten verlaufen oder 
sogar eine Neigung von recbts oben nacb links unten zu ziehen ver- 
rathen. 

Die neue Untergattung wiirde bis auf Weiteres folgende Diagnose 
erhalten: 

„Gastranodon nov. sect. gen. Ilyaliniae Aa. 
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Char. T. timbilicafa, deiiresse orbicalata, cornea, siibtas niti- 
dissima, superne costulata; anfr. 7—8 angustissimi', apert. angusta, 
lunaris, ncc labiata nec dentifera] perist. simplex, aciitum. — Typus: 
Ilyalinia siaretan a Bttgr. 

Hab. Persiam septemtrionalem." 

Verbreitung. Bis jetzt nur im persischen Theile des Kopet- 
dagli in Chorassan nachgewiesen. 

Fam. III. Heliciclac. 

Patida (Pyvainidula) nipestris (Drap.) 1805. 

Draparnaud, Hist. nat. Moll. France, p. 82, Taf. VII, Fig. 7—9 {Helix); 
Boettger, in: Jalirb. d. d. Mai. Ges. Bd. 7, 1880, p. 122, Bd. 8, 
1881, p. 200 und Bd. 13, 1886, p. 134. 

Hilutig in einer massig erliobenen Varietat bei Schali-rud, 
Prov. Irak-Adschmi, Nordpersien (0. Herz, 1887). 

Die mehr gelbbraune Farbung haben die persischen Stiicke mit 
den Exemplaren zahlreicher Localitaten in Transkaukasien gemein. 
Hire Dimensionen sind alt. If—1£, diam. maj. 2| mm. 

Verb rei tung. Die Art lebt in ganz Mittel- und Sudeuropa von 
Portugal im Westen bis Griechenland und die Tiirkei im Osten. Nach 
Norden iiberschreitet sie in Deutschland die Mainlinie nur an wenigen 
Punkten, ist aber namentlick im Alpengebiet eine uberaus haufige 
Schnecke. Aus Asien kenne ich sie von Transkaukasien, Kleinasien 
und Nordpersien, aus dem palaarctischen Afrika in einer sehr hoch 
conischen Varietat von Chabet-e-Akra in der Alg6rie. 

3, Helix (Vallonia) adela West. 1874. 

Westerlund, in: Mai. Blatter, Bd. 22, p. 57, Taf. II, Fig. 1—4 
und Faun. Europ. Moll. Extramar. Prodromus Fasc. 1, 1876, p. 46. 

Zu dieser Art, der schon ihr Autor in den citirten Diagnosen mit 
Iteclit eine erhebliche Variationsbreite zuspricht, rechne ich die folgende 

var. mionecton m. (Taf. I, Fig. 11 a—d). 

Char. Differt a typo Sibirico t. minore, spira depressiore, anfr% 

solum nec 4 subregalariter minutissime costidato-striatis, coshdis 
distantibus et validioribus non inter col a tis, anfr. ultimo et mar gin e 
dextro peristomatis superne subangidatis. 

Alt. 1£, diam. maj. 2f—■, min. 2—2^ mm; alt. ap. 1, lat. 
ap. 1 mm. 

2 
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Hab. Transkaspien. Auf dem Gipfel des Agh-dagh im Kopet- 
dagk bei 9—10 000' Meereshohe, ein halb Dutzend Exemplare (Dr. A. 
Walter, 24. Mai 1887). 

Eine schwierige, zur engeren Gruppe der Hx. tenuilabris A. Be. 
und adela West, gehorige Form, die mit dem einzigen Stiicke von 
Hx. adela meiner Samralung aus dem Genist des Flusses Juldus am 
Siidabhange des Thian-schan (alt. 1-J, diam. maj. 2f mm) gut tiber- 
einstimmt. Neben ihr und haufiger kommt am Juldus iibrigens auch 
eine Yarietat der Hx. costata Mull., die auch schon Martens er- 
wahnt, vor und ausserdem gar nicht selten die echte Hx. tenuilalris 
A. Br. (alt. If, diam. maj. 3| mm), die aber beide bis jetzt in 
Transkaspien noch nicht nachgewiesen werden konnten. Hx. tenuilabris 
A. Br. findet sich bekanntlich lebend noch in Sibirien (Sandberger) 
und in der chinesischen Provinz Chihli (Reinhardt). Von der typi- 
schen Hx. tenuilabris aus dem Pleistocan von Mosbach unterscheidet 
sich die WESTERLUND'sche Art, wie ich bestatigen kann, in erster Linie 
durch die Sculptur, welche aus zahlreichen, tiberaus feinen Anwachs- 
streifchen besteht, die mit weitlaufiger gestellten, etwas mehr hervor- 
tretenden Rippenstreifchen in regelmassiger Weise alterniren. Bei 
alien Formen der engeren Gruppe der Hx. tenuilabris aber sind die 
Mundrander einfach, niemals lippenartig verstarkt, wenn auch im Alter 
stets mehr oder weniger deutlich ausgebreitet. 

Verbreitung. Die Art ist bis jetzt lebend nur von einigen 
Punkten Sibiriens, Transkaspiens, Turkestans und Nordwest-Chinas 
bekannt; eine der transkaspischen Form in der Grosse vergleichbare, 
aber hoher gewundene Yarietat lebte zur Pleistocanzeit in Skandinavien. 

Helix (Carthvsiana) pisifovmis P. 1846. 

Pfeiffer, Mon. Helic., Bd. 1, p. 131; Martens5, p. 9; Taf. Ill, Fig. 11 
bis 14 (arpatschaiana var. sewanica, non arpatschaiana Mouss.); 
Boettger 1, p. 202 ; Boettger2 , p. 286, Taf. Ill, Fig. 4 a—e; 
Boettger3, p. 135, Taf. YIII, Fig. 4 a—e. 

Fehlt bis jetzt in Transkaspien. Die nordpersischen Stiicke dieser 
Art, die mir jetzt in grosserer Anzahl vorliegen, wechseln zwar in 
Nabelweite, Auftreten oder Fehlen der hellen Kielbinde und in der 
Schalengrosse ebenso wie die typische Form aus dem ostlichen Kau- 
kasus und aus Russisch-Armenien, kommen aber alle darin iibereiii, 
dass ihre Microsculptur weniger deutlich ist als bei der Stammform. 
Ich trenne sie deshalb ab als: 

var. atypa m. 
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Char. Differt a typo t. magis nitenic, sculptura microscopica 
minus valid a, granulis minus disfincfis, praetereaqiie anfractu ultimo 
lineolis spiralibiis obsolclis — praesertim ad suturani — ornato. Color 
interdwn (in montibus prope urbem Schah-rud) albescens. 

Astrabad. Alt. 7|—7f, diam. maj. 10|—11, min. 91 mm; alt. 
ap. —6, lat. ap. 6—6£ mm. 

Schali-rud. Alt. 9, diam. maj. 12£, min. 10| mm; alt. ap. 6£, lat. 
ap. 6J—6f mm. 

Hab. Persien. Astrabad in Masenderan, Schah-rud in Irak 
Adschmi und Siaret bei Schirvvan am Kopet-dagh in Chorassan, 
Nordpersien, iiberall in kleiner Anzahl (0. Herz, 1887). 

Am nachsten dem Typus der Art (vom Schach-dagh im ostlichen 
Kaukasus) kommen die Stiicke von Astrabad, die sich abgesehen von 
der Microsculptur durch etwas gedruckteres Gehause, engere Nabel- 
durchbohrung, Auftreten der hellen Kielbinde und undeutlich weisslich 
gefarbte Nahtzone unterscheiden. Mit ihnen iibereinstimmend ist das 
Exemplar von Siaret, das grosser als die Stucke von Astrabad, aber 
leider noch unvollendet ist. Die Stucke von Schah-rud sind in Grosse 
und Nabelbildung ganz typisch, haben aber ebenfalls die undeutlichere 
Kornersculptur neben der schwachen Spiralstreifung und sind nament- 
lich wegen ihrer Farbung sehr auffallend. Das eine Stuck ist — 
ahnlich wie die ebenfalls aus Masenderan stammende, librigens um das 
doppelte grossere I fx. ravergieri Kbyn. var. persica Bttgk. — geradezu 
ganz weiss, das andere horngrau, hie und da mit gelblichen Striemen, 
uud durch deutliche weisse Kielbinde ausgezeichnet. 

Verbreitung. Die Art lebt im ganzen ostlichen Kaukasus 
ostlich des 47.° ostl. Lange Greenw., sodann in alien Gebirgen Russisch- 
Armeniens, des Talysch und Nordpersiens zwischen dem 45. und 58.° 
ostl. Lange Greenw. in meist sehr bedeutender Hohe (tiber 7000') und 
in zahlreichen Spielarten, deren Vorhandensein um so erklarlicher ist, 
als ihr als Hochgebirgsschnecke die Moglichkeit abgeschnitten ist, 
neuerdings selbst bescheidene Wanderungen auszufiihren. 

4. Helix (Carthusiana) transcaspia n. sp. 
(Taf. I, Fig. 12 a—d). 

Clidp. Similis tt. sericeae Drap. et rubiginosae A. Schm., 
sed magis afflnis H. pisiformi P. et arpa tsch a ia n a c Mouss;, 
a quibus praecipue epidermide brevipilosa differt. — T. angiiste um- 
bilicata, conico-globosa, subdepressa, ait I corneo-lutescens aid rufo- 
fusca, aid pilis brevibus caducis, seriatim dispositis, antrorsum 

2* 
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hamatisj flavidis aid detrita cicatricibus foveiformibus densisshne or- 
nata et nitidida; spira magis minusvc convexo-conica; apex acutins- 
cidus. Anfr. 4^-—5^ convexiuscidi, sutura impressa disjuncti, dis- 
tinctissime sed dense subcostidato-striati, striis praesertim ad suturam 
rugidosis undidatisqiie, tdtimns media parte levissime subangidatus 
et albido unicingulakts, ante aperturam breviter descendens et taenia 
annidari aurantiaca vel flavida cinetus. Apert. perobliqua, sat ampla, 
exciso-subcireidaris, vix latior quam altior, labio remoto, albo, pleram- 
que validis'simo munita; perist. simplex, aciitam, ad eolumellam breviter 
reflexum, marginibus late separatis. 

Germab. Alt. 8, diam. maj. 11J, min. 10£ mm; alt. ap. 6, lat. ap. 6J mm, 
ii *4. 11 10J, 11 9 j> i ii ii 6*. ii 11 

1) ii n- 11 ii 10, 11 ii » -1 ii 61. ii ii 51- 11 
d a gh. ii 65- ii 11 11 81 ii 5 ii ii 5, ii ii H 11 
u ii ii ii ^2? 11 CO 11 7 ii ii 4§> ii ii 5 11 

ii H, ii ii 

CO 11 71 1 2 ii 5 ii ii 4, ii ii H 11 
Hab. Transkaspien. Wenige, z. Th. schon Ende Mai 1886 gut 

entwickelte Stficke bei Germab im Kopet-dagh (Dr. A. Walter & 
H. Leder). Weitere Exemplare wurden der RADDE'scben Expedition 
von General Komarow durch Herrn Eylandt als aus Askbabad 
stammend iibergeben, was schon Dr. Walter bezweifelt. Sicber ist, 
dass sie ebenfalls aus bedeutenden Hoben des russiscben Antheils des 
Kopet-d'agh stammen. Es ist iibrigens durcbaus nicht unwabr- 
scbeinlicb, dass sie in der Tbat auf den Hocbgipfeln im Siiden von 
Askbabad vorkommt, wenn sie auch Dr. Walter bei seiner Besteigung 
des Agh-dagh gerade auf diesem Gebirgsstock nicbt angetroffen hat 

Das in der Schale eingetrocknete Thier ist gelblich mit schwarzen 
Punkten und Flecken, erinnert in der Farbung also ganz an unsere 
heimische Ex. incarnata Mull. 

Die Schale selbst variirt in derselben auffallenden Weise, wie wir 
es von Hx. serieea und pisiformis kennen, in Bezug auf Farbung, Grosse, 
Schalendicke und Starke der Mundlippe und ist nur in dem Auftreten 
einer hellen peripherischen Binde und in der Bebaarung constant. 
Aber diese Bebaarung ist iiberaus hinfallig und zeigt sich meist schon 
beim Anlegen der Lippe, wenn eben das Gehause fertig ausgebaut 
erscbeint, giinzlich abgerieben. Aber dann lasst sich dieselbe aus den 
tief eifigeritzten Haargruben mit Sicherbeit erschliessen. 

Verglichen mit der anscheinend noch in Transkaukasien vorkom- 
menden Tlx. rubiginosa A. Scum, ist die Bebaarung viel dichter, die 
Haare selbst aber sind kiirzer; niiher stcht ilir in dieser Hinsicht die 
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englische Hx. gramdata Ald. Beide genannte Arten aber sind wesent- 
.lich klcincr, kugeliger und entbehren der so ausgezeichneten weissen, 
callosen, tiefliegenden Innenlippe, die unsere Art sofort in die Ver- 
wandtschaft der Ex. globulus Kryn. und pisiformis P. verweist. In 
der That konnte man sie fiir eine behaarte Varietat von Hx. pisiformis 
oder fiir eine Zwischenform der kugligen pisiformis und der mehr 
gedriickten arpatschaiana halten, wenn nickt zwei Griinde gegen diese 
Auffassung spracken. Einmal der Umstand, dass die ganz uniform 
kornig granulirte Hx, pisiformis Transkaukasiens und des Talysch in 
dem zwisckenliegenden Landstrick Nordpersiens durck eine Schnecke 
ersetzt wird (unsere pisiformis var. atypa), welcke eine auffallend 
sck\Yacke Entwicklung der Microsculptur aufzuweisen kat, so dass wir 
wokl Hx. transcaspia von pisiformis typica, nickt aber von ihrer var. 
atypa abzuleiten allenfalls im Stande waren, und zweitens, dass, wenn 
eine Verwandtsckaft beider Arten vorkanden ware, sick zum imndesten 
auf den Jugendwindungen von pisiformis oder einer ikrer Varietaten 
vertiefte Haargruben finden mtissten, was nickt der Fall ist. Vielraekr 
zeigt dieselbe sonst nur erkabene und beim Typus ganz gleichmassig 
angeordnete Kornelung ikrer Epidermis. Endlick ist zu beackten, dass 
trotz der Feinkeit der angegebenen Untersckiede Uebergange bei dem 
mir vorliegenden, nickt unerkeblichen Material beider Arten absolut 
fehlen. Im Uebrigen ist auck das Verkaltniss von Hoke zu Breite der 
Sckale bei beiden Species ein versckiedenes. Wakrend Ex. pisiformis (6) 
das Verkaltniss von Sckalenkoke zu Breite kat wie 1:1,40 und die 
var. atypa (4) wie 1:1,39, zeigt Ex. transcaspia (6) ein Verkaltniss 
von 1:1,48, ist also erkeblich gedruckter. 

Was die Einordnung unserer Art in das System anlangt, so ist 
die Einstellung in Section Fruticicola sicker; aber die Behaarung 
nakert unsere Scknecke der Subsection Trichia, die Form der Mund- 
lippe und die augenscheinlicke sonstige Sckalenverwandtsckaft dagegen 
der Sippe der Ex. globulus Kryn. und pisiformis P., die ick bislang 
mitsammt ihren grosseren Verwandten Ex. talyschana v. Mts., circas- 
sica Ciiarp. und schuberti Roth als eine Gruppe der Subsection Car- 
thusiana aufzufassen geneigt war. Wir kaben in Ex. transcaspia 
offenbar ein vorziiglickes Verbindungsglied zwiscken diesen beiden Sub¬ 
section en erhalten, wie wir ein sol ekes in Ex. aristata Kryn. zwiscken 
den Subsectionen Eulota und Trichia besitzen, und es ist deshalb 
eker eine weitere Vermekrung der Untergruppen von Fruticicola ge- 
boten, was mir sympatkiscker ware als eine definitive Vereinigung 
aller genannten, im Uebrigen dock sekr keterogenen Arten unter einer 
Benennung. 
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Vcrbreitung. Bis jetzt ist die Art nur aus dem russischen 
Theile des Kopet-dagh in Transkaspien als Hochgebirgsschnecke be- 
kannt geworden, doch ist die Moglichkeit nicht ausgeschlossen, dass 
dieselbe oder eine sebr verwandte Species auch in Russisch-Armenien 
(vergl. Boettger1, p. 204 unter No. 41) vorkommt, was ich leider 
aus Mangel an Originalexemplaren letzterer Form nicht mehr ent- 
scheiden kann. 

5. Helix (Xevophila) IzrynicMi Kryn. 1833. 
Keynicki, in: Bull. Soc. Nat. Moscou Tome 6, p. 434 und Tome 9, 

1836, p. 195; Pfeiffer, in: Proc. Zool. Soc. London 1846? p. 37 
(candaliarica); Mousson, Coqu. Schlafli II, 1863, p. 300 u. 304 
(■vestalis var. radiolata); Issel, p. 413; Clessin, in: Mai. Blatter 
(N. P.) Bd. 2, 1881, p. 137 (theodosiae); Retowski,- ebenda, Bd. 6, 
1883, p. 7—9; Clessin, ebenda, p. 45, Taf. II, Pig. 4; Kobelt, 
Ikonogr. d. Land- u. Siissw.-Moll. (N. P.) 1884, Pig. 139—140; 
Boettgee, in: Ber. Senckenberg. Nat. Ges. 1884, p. 152 und Boett- 
ger2, p. 291. 

Diese von Hx. derbentina Kryn., wie namentlich Retowski uber- 
zeugend nachgewiesen hat, durch excentrischen Nabel, Hohe des Ge- 
windes, schnelleres Anwachsen der Umgange und daher grossere Breite 
der letzten Windung und, wie ich hinzufiigen kann, durch das fast 
constante Fehlen einer Fleckbinde an der Naht, die bei Hx. derbentina 
so gewohnlich ist, und durch das Auftreten von dunklen Binden in 
der Tiefe des Nabels, die bei derbentina selten zu sein oder zu fehlen 
scheinen, in typischen Stucken leicht unterscheidbare Form ist die 
einzige bis jetzt in Transkaspien gefundene Xerophile und zugleich 
die daselbst im Gebirge verbreitetste und haufigste Helix-Art. 

Es liegen von dieser Art vor Stiicke von Germab im Kopet-dagh 
(Dr. A. Walter, 5. Marz 1886, und H. Leder, Mai 1886), von As- 
khabad (Dr. A. Walter), von Gersch-chana nahe Budschnurdj 
in Nordpersien, in 3200' Hohe (Dr. A. Walter) und von Astrabad 
in Masenderan, Nordpersien (0. Herz, 1887). 

Verglichen mit typischen Stucken der Hx. hryniclcii von Theo- 
dosia in der Krim sind die Exemplare von Germab „bis in's kleinste" 
libereinstimmend; nur die Zeichnung der Unterbander pflegt bei der 
letzteren Form kraftiger und weniger ausgesprochen fleckig zu sein. 
Das oberste Band (Kielband) ist gewohnlich das breiteste. Bei Germab 
kommen Stiicke mit 3, 5 und 6 Hauptbandern vor; ganz weisse Exem¬ 
plare fehlen. — Alt. 9, diam. maj. 16, min. 13| mm; alt. ap. 7, 
lat. ap. 7| mm. 
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Die Stiicke von Askhabad siud kleiner, der Nabel ist etwas 
wcuiger deutlicli excentriscb, eine Fleckbinde an der Naht tritt dann 
und wann auf; auch ganz weisse Stiicke kommen vor. Ich zahle 3, 
4, 5 und 7 Hauptbiinder bei den gebanderten Stiicken. — Alt. 8f, 
diam. maj. 14?,, min. 12?, mm; alt. ap. 61, lat. ap. 6f- mm. 

Ganz iibereinstimmend mit diesen, nur bunter und oft mit Punkt- 
fleckbinden gezeichnet, niemals mit Nahtkranz oder ganz weiss, sind 
die Exemplare von Gerscb-cliana in Chorassan. Sie besitzen 3, 
4, 5 oder 6 Hauptbander. — Alt. 8—8], diam. maj. 14—14{, min. 
12—12b mm; alt. ap. 5f— 6|, lat. ap. 6^— 6| mm. 

Ich babe die Form von Astrabad fruber (in: Jabrb. d. d. Mai. 
Ges. Bd. 8, 1881, p. 211) zu Hx. derbcntina Kryn. gestellt, und in 
der That ist es reckt schwer zu entscbeiden, zu welcher der beiden 
verwandten Form en diese nordpersische Schnecke zu stellen ist. Da 
sie aber mehr Aebnlicbkeit mit den transkaspiscben Stiicken und den 
Exemplaren von Gerscb-cbana in Nordpersien, also mit den ostlichen 
Formen bat, die unbedingt zu Hx. ImjnicTcii gebiiren, als mit den west- 
lichen aus Lirik und Easano in Talysch, die sicher zu derbentina zu 
stellen sind, so wird meine proponirte Namensanderung nicht auf 
Schwierigkeiten stossen. Gemeinsam mit derbentina ist den Stiicken 
von Astrabad das oft ziemlich niedrige Gewinde, die Andeutung 
eines Fleckenkranzes an der Naht und der, wenn auch kleinere, so 
doch weniger wie bei Hx. Icrynicldi excentrische Nabel. Mit letzterer 
stimmt die Nabelweite und die engere Aufrollung der Jugendwindungen; 
aber die Schnecke steht in der That so in der Mitte zwischen den 
beiden Arten, dass es fast gerathen erscheint, noch mehr Exemplare 
als die beiden vorliegenden zu priifen und zu vergleichen. — Alt. 8 
bis 8|, diam. maj. 14—141, min. 121- mm; alt. ap. 61, lat. ap. 6£ mm. 

Auch an Uebergange zwischen beiden Arten konnte man also 
denken; mir wenigstens hat die Unterscheidung derselben, namentlich 
auch in der Lenkoraner Ebene — und auch v. Martens, wie es scheint, 
in Turkestan — niemals gut gelingen wollen. Da mir aber die Frage 
selbst bei meinem umfangreichen und sorgsam ausgewahlten Material 
noch nicht spruchreif zu sein scheint, betrachte ich bis auf Weiteres 
beide noch als distincte Arten. 

Yerbreitung. Mit Sicherheit ist diese Art bis jetzt bekannt 
von alien Kiisten "des Schwarzen Meeres, von Wladikawkas in Cis- 
kaukasien, vom ganzen siidlichen Transkaspien und in Nordpersien 
vom Siidabhange des Kopet-dagh bis zur Siidost-, Siid- und Sudwest- 
kiiste des Kaspisces. Issel erwahnt sie auch aus Isfahan in Persien, 
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Nevill als var. radiolata Mouss. ebenfalls aus Persien, Pfeiffer als 
candaharica aus Kandahar in Centralafghanistan. Ob cin Theil der 
turkestaniscben Xeropbilen, die v. Martens anfangs zu unserer Art, 
dann aber zu Hx. derbentina Kryn. stellte, nicht docb vielleicht eber 
bierber geboren durfte, wage icb aus Mangel an Originalexemplaren 
nicbt zu entscbeiden. Die geograpbische Lage spricbt mebr fiir 
Icrynichii oder fiir die folgende Species. 

Helix (Xerophila) millepimctata n. sjj. 

(Taf. I, Fig. 13 a—c). 

Char. Differt ab H. bargesiana Bgt. (= joppensis A. Schm.,) 
umbilico non excentrico, magis infiindibuliformi, anfr. 5 nec 6 jam ab 
initio distincte celerius accrescentibus, scalptura leviore, striis quidem 
distinctis, sed crebrioribus, minus acutisj magis irregularibus, et colore. 
T. albida vel comeo-albida, apice fusca, semper taenia peripherica 
angusta fusca cin eta insuperque punctis microscopicis rotundatis fulvis 
aut irregulariter aut in Tineas spirales numerosas ordinatis\ regione 
umbilicali except a, elegantissime ornata. 

Alt. 9, diam. maj. 14^, min. 12|- mm; alt. ap. 6^, lat. ap. 
6f mm. 

Hab. Persien. Schah-rud in der nordpersiscben Provinz Irak 
Adscbmi, 3 Exeraplare (0. Herz, 1887). Varietaten sind auch in 
Kleinasien und Nordsyrien sehr verbreitet. 

Icb wiirde diese Form obne Weiteres zu Ex. bargesiana Bgt. 1854, 
die icb als die gebanderte Spielart der weissen Ex. joppensis A. Schm. 
1855 ansebe, gestellt baben, so ahnlich ist sie namentlich raeinen 
Stiicken dieser Art von Jerusalem und Haiffa in Syrien in Bezug auf 
Habitus und Farbung, wenn sie sich nicbt durcb das deutlicb schnellere 
Anwacbsen der obersten Umgange als zu einer ganz anderen Gruppe 
geborig erwiese. Wiihrend namlicb Ex. proteus Rssm., bargesiana 
Bgt. und Tcrynichii Kryn. sich durcb anfangs sehr allmahliches An¬ 
wacbsen der schmalen Embryonalumgange und die fast plotzliche Er- 
weiterung der Schlusswindungen auszeiebnen, sind die ersten Win- 
dungen der vorliegenden Art normal und nicbt wesentlich z. B. von 
denen der Ex. derbentina Kryn. verschieden. Die kniftigere Gehause- 
streifung aber und die ganz abweichende Zeichnung verbieten die 
Zutheilung der vorliegenden Form zu dieser Species. 

Verbreitung. Wahrend icb Ex. bargesiana Bgt. jetzt von 
Jerusalem, Haiffa, Jaffa und Beirut in Syrien, von den Inscln Cypern 
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und Khodos und von Adalia (hier mit etwas Nvecbselnder Nabelweite) 
und Elmali in Lycien besitze, nahcrn sich die durchweg kleineren, 
von mir fruher als joppensis minor aufgefassten Form en von Baalbek 
und Damaskus und ein Theil der Xerophilen von Haiffa, sowie Stiicke 
in der 0. GoLDFUss'sclien Sammlung (Halle a. S.) von Smyrna in der 
Bildung der Spira und des Nabels und theilweise auch in der Farbung 
der vorliegenden Species in so hohem Grade, dass ich sie trotz der 
theilweise etwas engeren Mundung als zu Hx. millepunctata gehorig 
betrachten muss. Ausser bei Schah-rud in Nordpersien ist die neue 
Art also auch noch in Nordsyrien und Kleinasien zu Hause. 

Helix (Tachea) lencoranea Mouss. 1863. 

Mousson, Coqu. Schlafli II, p. 376 und in: Journ. de Conch. Tome 21, 
1873, p. 203 (atrolabiata var.)] v. Martens, Ueber vorderasiat. 
Conchy!., 1874, p. 13, Taf. II, Fig. 13 (<atrolabiata var.); Kobelt, 
Ikonogr. d. Land- und Siissw.-MolL, 1876, Fig. 972 (atrolabiata 
var.)] Boettger, in: Jahrb. d. d. Mai. Gres. Bd. 6, 1879, p. 22, 
Boettger1, p. 216 und Boettger2, p. 293 (atrolabiata var). 

Astrabad in Masenderan, 2 Exemplare (0. Herz, 1887). 

Ihre Dimensionen sind bedeutender als die meiner Stiicke von 
Lenkoran und von Enseli, aber nicht so gross wie die der Stiicke von 
Lirik im russischen Talyschgebiet. — Alt. 22^—23|, diam. maj. 31|- 
bis 33, min. 27 — 28| mm; alt. ap. 16^—18, lat. ap. c. perist. 
20^—21 mm. 

H. Leder's Beobachtung, dass das Thier dieser Art einfarbig 
fleischfarben, wahrend das der verwandten Hx. atrolabiata Kryn. an 
den Seiten schwarz ist, zusammen mit der constant verschiedenen 
Sculptur, Farbung und Zeichnung, der schwiicher entwickelten Lippe 
und dem Fehlen des Basalzahns lassen es jetzt als besser erscheinen, 
die Form von der kaukasischen Schnecke specifisch zu trennen, ins- 
besondere da auch ihre Verbreitung sie gegenseitig ausschliesst und 
Uebergangsformen vollstandig fehlen. 

Verbreitung. Man kennt diese Form aus der Mugansteppe, 
aus Lenkoran und Lirik im russischen Talyschgebiet und aus Enseli, 
Rescht und Astrabad in Nordpersien, also vom ganzen Siidrand des 
Kaspisees. In Transkaspien scheint sie zu fehlen. 
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Familic IV. Pupidae. 

Huliminas (Psendonapaeiis) astcvcibadensis Kob. 1880. 

Nevill1, p. 135 (persicus, nomen); Kobelt, Ikonogr. d. Land- und 
Siissw.-Moll., Pig. 2039; Boettger1, p. 221. 

Astral)ad in Masenderan, Nordpersien, ein typisches Stuck 
(0. Herz, 1887). — Alt. 13, diam. maj. 4^, rain. 4 mm; alt. ap. 4^, 
lat. ap. 3J mm. 

Eine mir von dem vcrstorbenen Nevill als J5. persicus Issel 
uborschicktes Stuck aus Masenderan mag als var. persica gelien. Die 
Form lilsst sich folgendermaassen kurz cliaracterisiren: 

var. persica m. Differt a typo t. ventriosiore et rima longiore. 
et perforatione magis aperta. 

Alt. 14|, diam. maj. 5f , min. 4| ; alt. ap. 4|, lat. ap. 3| mm. 

Verbreitung. 1st eine bis jetzt nur in Masenderan, aber hier 
ansclieincnd liaufige, selir cliaracteristische Art. 

BiiZiminus (Pscudonapaens) hevzi n. sp. 
(Taf. I, Fig. 14 a—d). 

Char. Peraffinis B. coniculo y. Mts., sed t. distinctius mn~ 
Vilicata, minus crassa, apice acntiore, anfr. distinctius striatis, ultimo 
subtus non saccato neqiie angidato nec basi irtanato, apert. magis obli- 
qua, marginibus simplicibus nequc incrassatidis vel reflexiuscidis 
discrepans. — T. anguste umbilicata, ambilico non pervio, suboblongo- 
conica, parum solida, nitidula, anfr. 3—4 initialibus corneo-fuscis, 
penidtimo idtimoque albis, infra medium taenia obsoleta lata corneo- 
fuscescente, ante aperturam evanida cinctis; spira exacte conica; apex 
acutiuscidus. Anfr. 5—5^ convexi, sutura profunda, fere submarginata 
disjuncti, peroblique striatuli, striis ad suturam et prope aperturam 
fere costidiformibus, idtimus rotundatus, antice non ascendens, basi 
non angidatus, prope umbilicum solum subcompressus. Apert. obliqua, 
basi valde recedens, subovalis, faucibus flavis; perist simplex, margi¬ 
nibus valde approximatis (I—-J periphcriac), tenaibus, nullo modo in- 
crassatis vel reflexis, dextro semicircidari, columellari e basi valde 
dilatata sinistrorsum protracto, umbilicum partim occidtantc, columella 
superne non angidata. 

Alt. 7—7-J, diam. maj. 4i; min. 3^ mm; alt. ap. 3—3^ lat. ap. 
2|- mm. 
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Verhaltniss vou kleinem Durchmesser zu Hohe wic 1:2,07 (bei 
Z>. conicalus wie 1:1,88), von grossem Durclnnesser zu Hohe wie 
1:1,61 (bei coniciilus wie 1:1,50), von Hohe der Mtindung zu Hohe 
der Schale wie 1:2,32 (bei conicalus wie 1:2,31). 

H a b. Persieu. Bei S c h a h - r u d im Nordosten der nordpersischen 
Provinz Irak Adschmi, in wenigen Exemplaren vorliegend (0. Herz, 1887). 

Von dem echten B. (Pseudonajpaeus) segregates Rye. aus Simla 
im West-Himalaya jedenfalls specifisch abweichend durch Grosse und 
die oben gegebenen Verhaltnisszahlen; aber auch von segregatus var. 
minor Martens2, p. 21, Taf. II, Fig. 16, der mir zum Yergleich vor- 
liegt, scharf unterschieden. Bei letzterem ist namlich die Trennung 
der Mundrander auf ein Minimum (| der Peripherie der Miindung) 
reducirt, und der Nabel ist zu einem einfachen, gebogenen, wenn 
auch immerhin noch ofFenen Ritz zusammengeschrumpft. Diese turke- 
stanische Form wird aber, da JB. segregates Rye. mit „marginibus 
remotis" beschrieben ist, specifisch abgetrennt werden miissen. Yiel 
naher steht unserer nordpersischen Art iibrigens der B. conicalus 
Marteks7, p. 33, Taf. Ill, Fig. 9 aus Kuldsha. Trotzdem kann letz- 
terer nach directem Yergleich wegen seiner stumpferen Gehausespitze, 
der deutlichen Basalkante und der ganz auffallend flacheren Basis des 
letzten Umgangs, weiter wegen des doppelt so kleinen Nabels, der 
winklig sich an den vorletzten Umgang ansetzenden Spindel und des 
etwas verdickten und schwach ausgebreiteten Mundsaums nicht mit 
der persischen Art verwechselt oder identificirt werden. 

V e r b r e i t u n g. Die von alien librigen palaarctischen Baliminus- 
Arten sehr abweichende Form ist bis jetzt nur von Schah-rud in 
Nordpersien bekannt. Hire nachsten Verwandten sind durchweg cen- 
tralasiatische Arten. 

6. JBiilimimis (Petraens) eremita (Rye.) 1849. 

Reeve, Conch. Icon. Bulimus Fig. 573 (Bulimus); Hutton, p. 653 (Pupa 
spelaea); Pfeiffer, Mon. Helic. viv. Vol. 3, 1853, p. 356 (Bulimus)) 
Martens2, p. 18, Taf. II, Fig. 13 (var)) Korelt, Ikonogr. d. Land- 
u. Siissw.-Moll. 1877, Fig. 1330; Nevill1, p. 134 (spelaeus)) Doiirn, 
p. 119; Ancey, in: Bull. Soc. Mai. France, 1886, p. 44, var. A. seq. 
Martens (potaninianus). 

In wie weit sich die aus Transkaspien vorliegenden Stiicke diescr 
Art vom Typus, den Benson aus dem Bolan-Pass bei Ketta in Balu- 
tschistan erhielt, unterscheiden, entzieht sich meiner Kenntniss, da 
mir nur Varietaten derselben von Samarkand zum Vergleiche zur Ver- 
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fiigmig stehen. Siclicr ist, class unsere Stiicke einc Reihe von Yarie- 
tiitcn bilden, die sich scliarf sowohl von den balutschistaner als aucli 
tlieilweise von den turkestaner Formen trennen lassen. 

Die auffallendste von alien diesen Localformen sclieint mir zu sein: 
v a r. g e r m a i e n s i s m. 

Char. Differt a typo t. rimato-perforata^ pleramqiie multo ma- 
jore, semper ventriosiore, magis ovata, apice acxdiore, a varietatibits 
turcestanicis praeterea spira celerius accrescente, anfr. penultimo 
convexiore, ultimo distincte altiore, apert. latiore, majore, faucibus 
flavescentibus neque hepatitis, perist. magis incrassato. 
Alt. 19^, diam. maj. 10, min. 8^ mm; alt. ap. 8, lat. ap. 6^ mm, 

?> „ „ 11y, ,, 9y „ ; „ „ 9, „ „ 6^- „ 
'5 26, ,, „ 13|, ,, 11 ,, ; ,, ,} 12, ,, ,, 8|- ,, 
» D 5 D „ „ 8^- „ 

Yerhaltniss von kleinem Durchmesser zu Hohe wie 1:2,35 (bei 
j5. eremita Rye. var. von Samarkand nach Exemplaren meiner Samm- 
lung wie 1:2,55, nach y. Martens wie 1:2,57, bei eremita typ. nach 
Pfeiffer wie 1:2,75). Yerhaltniss von Hohe der Mundung zu Hohe 
der Schale wie 1:2,29 (bei eremita var. von Samarkand nach meinen 
Exemplaren wie 1:2,49, nach y. Martens wie 1:2,69, bei eremita 
typ. nach Pfeiffer wie 1:2,75). 

Hab. Transkaspien. Bei Germab im Kopet-dagh (H. Leder, 1886). 
Nach meinen Vergleichungen kommt die grosse und bauchige 

Form in der Farbe — rein weiss mit schwachen hornfarbigen Striemen 
— und in der Zahl der Umgange mehr auf die typische Schnecke von 
Ketta heraus, in der Nabelbildung aber nahert sie sich mehr den 
Varietiiten aus Turkestan; von beiden unterscheidet sie sich durch 
bauchige Form und relativ grossere Hohe der Mundung im Vergleich 
zur Hohe der Schale. 

Erheblich naher den Formen aus Turkestan kommen die Stiicke 
aus der Schlucht Keltetschinar im Kopet-dagh Transkaspiens 
(Dr. A. Walter, 21. Februar 1886). Sie haben fast gleiche Grosse 
und Fiirbung wie die Exemplare von Samarkand, sind aber festschaligcr 
und im Innern der Miindung nicht so tief leberbraun gefarbt wie diese. 
Audi ist der Nabelritz der transkaspischen Stiicke noch feiner, die 
Durchbohrung kaum angedeutet. Hire Dimensionen sind: 

Alt. 17^, diam. maj. 8|, min. 71 mm; alt. ap. 7, lat. ap. 5£ mm, 
101 Q 71 O R.T )> 1 2 ?> u? n jj ?? 
901 01 R R M 5) "V-g) ,, ,, t/Tjr, 0 5) 5 V 0} 5J 5? VT 

» 21j 5) j) >) ^2 ?? ? ?> ^ 
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Yerhaltniss von kleinein Durclimesser zu Holie wie 1:2,49, also 
iilmlich wie bei meinon Stiicken von Samarkand; Yerhiiltniss von Hohc 
der Miindung zn H«3lie der Schale wie 1:2,49, also gcnau wie bei 
den Samarkander Exeniplaren. 

Selir iihnlicli der letztgenannten, aber nocli kleiner, bauchiger, 
dieksclialiger und starklippiger ist die Form aus der Gaudan'sclien 
Schlucht ini Kopet-dagh, wo Dr. A. Walter sie 1887 unter Steinen 
fand. Audi hier ist die briiunliche larbung des Schlundes schwach. 
Die Dimensionen sind: 

Alt. 154, diam. maj. 8, min. 7 mm; alt. ap. 61, lat. ap. 5 mm, 
7 7 5 L •) n 15 55 1 55 5 55 55 5 55 55 ^4 55 

1QX 5^1 7i 71 fS1 

55 -L02 5 55 55 CJ"2"5 55 * 4 55 5 55 55 * "2"5 55 55 55 
1QI Q l Q 71, fSl 55 -l-^T5 55 55 ^^"5 55 U 55 5 55 55 *2 5 55 55 ^2 55 

Verhaltuiss von kleinem Durclimesser zu Hohe wie 1:2,41; Ver- 
luiltniss von Hohe der Miindung zu Holie der Scliale wie 1:2,47. 

Von ilinen kaum untersclieidbar, ebenso in der Grosse wechselnd 
und nur etwas sclilanker sind die zahlreicli vorliegenden Stiicke von 
Askkabad (Dr. A. Waltek & H. Leder, April 1886). Siemessen: 

Alt. 16, diam. maj. 7|, min. 6£ mm; alt. ap. 6^, lat. ap. 4f mm, 

55 17, 55 55 8, 55 7 55 5 55 55 7, 55 55 5] 55 
55 171, 55 55 8|, 55 n 55 5 55 55 7, 55 55 5 *5 
55 18-j, 55 55 9, 55 n >5 > 55 55 71, 55 55 55 
55 21|, 55 55 10f, 55 9 55 5 55 55 9, 55 55 7 55 

Yerhaltniss von kleinem Durchmesser zu Hohe wie 1:2,42; Yer¬ 
haltniss von Hohe der Miindung zu Hohe der Schale wie 1:2,49. 

Die Formen von Keltetschinar, Gaudan und Askhabad konnen 
somit ohne Bedenken derselben (vorlaufig noch namenlosen) Varietiit 
zugezalilt werden wie die Stiicke von Samarkand. Nach Herrn Dr. 
Walter's Mittheilungen bevolkert dieser Buliminus — wohl alles 
eine Art! — in Transkaspien in Masse vorwiegend das Gebirge, ist 
aber auch in der Ebene, namentlich in Erosionsschluchten, reichlich 
anzutreffen. 

Yerbreitung. Urspriinglich in der TSTahe des Bolan-Passes in 
der Wiistc Dusht-i-bedoulet in Balutschistan gefunden, wurde die Art 
spiiter in Persien, im Sarafschan-Thale, bei Samarkand, bei Jori und 
in dem Magian-Gebirge in Turkestan, im Himalaya und von der 
Kadde'scIich Expedition im stidlichen Transkaspien nachgewiesen. 
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7. Rulhninns (Petraens) oxianns y. Mts. 1876. 

Martens3, p. 335, Taf. XII, Fig. 8; Martens5, p. 25, Taf. VI, Fig. 
3—4; Martens7, p. 48. ^ 

Original zuerst gefunden auf dem "Nordabhange des Grossen 
Balclian-Gebirges in der Nahe des Brunnens Kosch-jagyrly in Trans- 
kaspien; von der Expedition liier niclit beobaclitet und mir unbekannt 
geblieben. 

Zu dieser transkaspisclien Art rechne ick die folgende nord- 
persische Form: 

var. schahriidensis m. (Taf. I, Fig. 15 a—c). 

Char. Differt a typo transcaucasio t. minore, spira minus co- 
noidea, magis regidariter fusiformi lateribus convexis, alba, strigis cor- 
neo-flavidis ornata, anfr. 6—6^ magis minusve distincte malleolatis, 
callo aperturae distinctiore, ad. insertionem marginis externi fere in- 
crassatido. 

Alt. lO], diam. maj. 5^, min. 4|- mm; alt. ap. 4, lat. ap. 3 mm, 
11 J.1 • al m AA5 15 5) 2 5 5? » ?? ^45 ?? ^4 
19 fi 4.1 • 41 Rx )) -L^,? 55 5 55 ^2 55 5 55 55 ^2 5 55 55 ^4 55 

Yerlialtniss von kleinem Durchmesser zu Holie wie 1:2,51 (beim 
Typus nacli Martens Avie 1:2,33); grosser Durchmesser zu Holie wie 
1:1,99; Holie der Miindung zu Hohe der Schale wie 1:2,61 (beim 
Typus wie 1:2,33). 

Hab. Persien. Bei Schah-rud im Nordosten der Provinz Irak 
Adschmi, wenige Stiicke (0. Herz, 1887). 

Gewissermaassen ein B. eremita Bens, im kleinen, aber mit nur 
6—6^- Umgangen, deren letzter niclit herabsteigt, und oft mit melir 
kreisformig-ovaler Miindung und melir gerundet vorgezogenem reclitem 
Mundsaum. Nach Herrn Prof, yon Martens, der die Giite hatte, 
eins meiner persisclien Stiicke mit dem transkaspisclien Typus zu ver- 
gleiclien, „sind beide sehr iibereinstiiiimcnd, nur ist die persische 
Form kleincr und hat hammcrschlagartige Eindriicke, die der trans¬ 
kaspisclien fehlen." 

Yerbreitung. Bekannt ist die Art bis jctzt nur vom Grossen 
Balchan-Gebirge in Transkaspien und aus den Gebirgen bei Schah- 
rud in Nordpersien. Nach Martens fand sie sich auch in einer 
Varietlit in den Lossgebilden Turkestans in fossilem Zustand. 
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8. Biilimimis (Petvaens) ivaltevi n. sp. 
(Taf. II, Fig. 1 a—b). 

Char. Differt a B. oxiano y. Mts., cui proximas esse videtur, 
t magis cylindrata, anfr. 7 nec 6^-, apert. minus alta, marginibus peri- 
stomatis distincte magis distantibiis. — T. brevissime sed profimde 
rimata, oblonga, albescens vel lilacina, strigis indistinctis diaphanis 
hie illie notata, parum niiida; spira regulariter fusiformis lateribas 
convexis; apex aciitiiiscalus. Anfr. 7 convexiiisculi, sutura bene im- 
pressa disjuneti, striatidi, initiales 3 corneo-flavidi, idtimus penultimo 
parum longior, antice paidhdum ascendens, basi regidariter eompresso- 
rotundatus. Apert. paidlwn obliqiia, f—T

7^- longitudinis testae aequans, 
trimeato-ovalis faucibus hepatieis; perist. paulhilum inerassatmn, un- 
diqiie breviter expansum, flaveseensy marginibus parum approximatis, 
externo superne areuato, eolumellari subperpendiculari, eallo parietali 
tenuissimo, ad insertionem marginis dextri non tubereidifero, eolumella 
ipsa oblique intuenti superne leviter eontorta. 

Alt. 14, diam. raaj. 6^, min. 5 mm; alt. ap. 5^, lat. ap. 4 mm, 

55 75 ^ 5 « 11 41 11 11 11 
fS1 fS-3 A 11 -L,Ji 11 11 21 11 11 1 11 11 41 11 11 ^ 11 

1 7 4-i 11 ^^l 11 11 *1 11 4 11 1 11 11 ^1 11 11 ^4 11 
Yerlialtniss von kleinem Durclimesser zu Hobe wie 1:2,85, von 

grossem Durclimesser zu Holie wie 1:2,31 (bei B. oxianus wie 1:2,33), 
von Hohe der Miindung zu Hobe der Scbale wie 1:2,69 (bei oxianus 
wie 1:2,33). 

Hab. Transkaspien. Auf dem Gipfel des Agh-dagh im Kopet- 
dagli, bei 9—10000' Hobe, in kleiner Anzabl (Dr. A. Walter, 24. 
Mai 1887). . 

In der Farbung aucli den transkaspiscben Stiicken von B. eremita 
Rve. nalie stebend, aber viel kleiner und scbmaler, fast cylindriscb, 
die Mundriinder viel weniger umgescblagen, kaum verdickt, viel weiter 
von einander entfernt und namentlicb die Form des auffallend kurzen 
und fast versteckten Nabelritzes eine ganz andere. Audi von dem 
nacbstverwandten B. oxianus v. Mts. trennt sicb die vorliegende Art 
in erster Linie durcb die Entfernung der beiden Mundriinder, die bei 
grosseren Stiicken 3| mm betriigt, wiibrend sie in der Abbildung des 
typisclien oxianus nur 3 mm ausmaclit, durch die deutlich etwas an- 
steigende letzte Windung und durcb den inncn leberbraunen, niclit 
weissen oder scliwacli gelblicb gefiirbten Gaumen. 
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Verb re i tun g. Bis jetzt nur auf der transkaspisch-persisclien 
Grcnze im Kopet-dagh gcsammelt. 

5). JBulimimis (Chondvula) ghllanensis Iss. 1865. 

Issel, p. 422, Taf. II, Fig. 41—44 (typ.) und p. 421, Taf. II, Fig. 37 
bis 40 (isselianus)] v. Martens, Ueber vorderasiat. Conchylien, 1874, 
p. 2G, Taf. IV, Fig. 32; Mousson, in: Journ. de Conch. Vol. 24, 
187G, p. 36; Kobelt, Ikonogr. d. Land- u. Siissw.-Moll., 1880, 
Fig. 1994; Boettger, in: 22./23., Ber. Offenbacli. Ver. f. Naturk. 
1883, p. 173 (var. minor) und Boettger2, p. 301 (var. minor). 

Von dieser Art liegen mehrere Stiicke vor, welche aus dem trans- 
kaspischen Theile des Kopet-dagh, leider ohne naheren Fundort, 
stammen (Exped. Hadde). AYahrscheinlich leben sie im Gebirge siid- 
lieh von Askhabad (Gen. Komakow). 

Verglichen mit einem Originale meiner Sammlung von Rustem- 
abad in Nordpersien weichen sammtliche transkaspischen Stiicke darin 
von ihra ab, dass der obere der beiden Gaumenzahne etwas dicker 
und stumpflicher ist als der mehr faltenformige untere, und dass rechts 
neben dem Vorderende der Parietalfalte die schwache, knotenformige 
Andeutung eines obsoleten zweiten Parietalzahnchens steht, das aber 
nur bei aufmerksamer Betrachtung zu sehen ist. 

Alt. 7^, diam. maj. 3f, min. 3£ mm, alt. ap. 3, lat. ap. 2^ mm, 
Q A as. a i OA 
Q! A Qa . ■ qi Q 

Dass B. isselianus nur eine leichte Varietat von ghilanensis sein 
kann, ergiebt ein Blick auf die Abbildungen und die Unmoglichkeit, 
beide Formen aus der Diagnose heraus zu erkennen. JB. ghilanensis 
soli kein Angularzaknchen, isselianas in jeder Ecke eines haben; in 
Wahrheit besitzt die in Persien und Armenien herrsehende Form der 
Art constant eines und zwar das aussere Angularzahnchen. Nur 
einem einzigen Stilck meiner Sammlung von Lenkoran (f. minor) fehlt 
auch dieses. 

Verbreitung. Bekannt ist diese Species aus dem Kopet-dagh 
im sudlichen Transkaspien, von Rustem-abad und iiberhaupt der Pro- 
vinz Gilan in Nordpersien, von Lenkoran im russischen Talyschgebiet, 
vom Goktscha-See in Armenien und vom Djebel Kneiseh in Syrien, 
tiberall in beiliiufig 6000' Meereshohe oder holier. Angeschwemmt 
fand sie Retowski auch an der Sudkiiste der Krim. Die Art ist 
somit ofFenbar in ihrer Verbreitung erst recht liickenhaft bekannt, 
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Biilimimis (Chondmla) didymodus Bttgr. 1880. 

Mousson, in: Journ. de Conch. Tome 21, 1873, p. 208 (:nucifragus, non 
Rssm.); Boettgee, in: Jahrb. d. d. Mai. Gfes. Bd. 7, p. 380; Boett- 
ger1, p. 224; Boettgee, 1. c., Bd. 13, 1886, p. 146 u. 252, Taf. VIII, 
Fig. 7 a—c; Boettgee2, p. 299, Taf. Ill, Fig. 7 a—c. 

Sicher zu dieser Art geliorige Stiicke liegen mir nur in der fol- 
genden bemerkenswerthen Yarietat aus Nordpersien vor: 

var. callilabris m. (Taf. II, Fig^2,a—b).^ . 

Char. Differt a typo talyschano t. majore, magis'cylindrata, 
anfr. 7apert. pro latitudine longiore, dentibus 2 superioribus pala- 
talibus crassioribus, hebetioribus, tertio basali calloso-evanido, labio dextro 
convexo, latissime albo-cdlloso. 

Alt. 9, diam. maj. 4, min. mm; alt. ap. 3f, lat. ap. 2| mm, 

5J 55 55 ^1"? 51 ^ 55 5 55 55 55 5) ^ 55 
Hab. Persien. Bei Astra bad in Masenderan, zwei Stiicke 

(0. Herz, 1887). 

Yerbreitung. Diese Art ist bis jetzt bekannt vom Schah-dagh 
im Gouv. Baku, von Helenendorf im Gouv. Elisabetpol, aus dem Genist 
des Araxes, von Rasano in Talysch, vom Schindan-kala im Quellgebiet 
der Astara an der Nordwestgrenze Persiens und von Astrabad in 
Nordpersien, so dass die Hauptverbreitung derselben zwischen den 43. 
und 55.° ostl. Lange Greenw. und im Westen des Kaspisees siidlich 
des 41., im Osten desselben aber siidlick des 37.° nordl. Breite zu 
liegen kommt. Die Stidgrenze ikres Vorkommens wird bis jetzt durch 
den 36. Breitengrad bezeichnet. 

10. Gi'anopupa granum (Drap.) 1801. 

Deapaenaud, Tableau des Moll. d. 1. France, p. 59 (Papa); Boettgee, 
in: Jahrb. d. d. Mai. Ges., Bd. 6, 1879, p. 399. 

War von mir schon friiher aus Krasnowodsk und vom Brunnen 
Kosck-jagyrly am Grossen Balckan in Transkaspien angegeben worden. 
Heute liegen mir sowohl weitere Exemplare von der Hohe des Grossen 
Balclian in Transkaspien vor (Dr. A. Walter, 13. April 1886), wo 
die Art selten unter Steinen anzutreffen ist, als aucli zahlreiche Stiicke 
von Sckah-rud in der persiscken Provinz Irak Adsclimi (0. Herz, 
1887). 

Die Exemplare vom Grossen Balclian zeigen alt. 5— 5£, diam. 
3 
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med. If—2 mm; die von Schak-rud sind ganz typisch— die dritte 
Gaumenfalte ist wie gewohnlicli die langste — und haben alt. 4J—4-|, 
diam. med. If mm. 

Yerbreitung. Ich besitze die im ganzen Mediterrangebiet 
hiuifige Art von Europa aus Spanien, den Balearen, Sudfrankreich, 
Sudtirol, Italien, Sicilien, Corfu, Thessalien, Griechenland, Euboea, 
Syra und Greta. Ausserdem soil sie auck noch in Portugal, der Siid- 
sclnveiz und in Dalmatien leben. Yon Asien habe icli sie in meiner 
Sammlung aus Adalia in Lycien, Brumana in Syrien, von zahlreicken 
Fundorten in Transkaukasien und Russisck-Armenien, aus Nordpersien 
und Transkaspien; von Afrika aus dem Genist des Backes Sackel bei 
Beni Mansur und von anderen Orten in der Algerie. 

Orcula doliolum (Brug.) 1792. 

Bruguikrh , Encyclop. meth. Tome 1, p. 351 (HulinMS); Rossmassler, 
Ikonogr. d. Land- u. Siissw. Moll. 1837, Fig. 328—329 (Pupa)} 
Boettgee2, p. 304. 

Liegt nur in einem Stuck aus den Bergen bei Schak-rud, 
Prov. Irak Adsckmi in Nordpersien vor (0. Herz, 1887). 

Aeknlick der Form aus dem Talysck, braunlichgelb, die Umgange 
sckwacker gewolbt als beim Typus der Art, ein deutliches Angular- 
knotcken, zwei Spindelfalten, Lippe sehr dick, callos, weiss. — Alt. 
51, diam. sup. 2| mm. 

Yerbreitung. Diese in Mittel- und Siideuropa weit verbreitete 
Species geht iiber Kleinasien und Syrien, Armenien und die Kaukasus- 
lander ostlick bis Talysck und Nordpersien, konnte aber bis jetzt im 
russiscken Transkaspien nock nickt nackgewiesen werden. 

11. Papilla cupa (Jan) 1832. 

.Tan & de Cjustofori, Cat. rer. nat. Mus. Sect. II, Pfc. I et Mantissa, 
p. 3 (Pupa)', Voith in: Puukrohr's Nat. Topogr. von Regensburg, 
1838, p. 4G9 (Pupa sterri)) Kuster, in: Martini-Chemnitz Conch.- 
Cab., Monogr. Pupa, 1848, p. 122, Taf. XVI, Pig. G—8 (Pupa); 
Boettgee, in: Naclir. Blatt d. d. Mai. Ges., Bd. 16, 1884, p. 48 
(Pupa); Westeelund, Faun. Binn. Conch. Palaarct. Reg., Bd. 3, 
1887, p. 122 (Pupa sterri var.). 

Zu dieser Art passt sehr gut cine transkaspische Schnecke, die 
ich unter folgendem Namen einfiihren mochte: 

var. turcmenia in. (Taf. II, Fig. 3 a—c). 
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Char. Differt a typo t. tenuiore, anfr. ultimo panm ascendente, 
apcrt. marginibits minus auctisj aut edentida ant solum dente parietali 
parvido instructa. 

Alt. 3—3£, diam. med. If mm. 
Hab. Transkaspien. Auf dem Gipfel des Agli-dagk im Kopet- 

dagk, bei 9—10000' Meereskoke, zaklreick (Dr. A. Walter, 24. Mai 
1887). Ira Genist des Juldus am Sudabkang des Tkian-sckan in Nord- 
west-Ckina (comm. E. v. Martens); ebenfalls in grosser Anzakl. 

Sckon im Jakre 1884 sprack ick mick iiber die nake Yei^vandt- 
sckaft der nordwestckinesiscken (dort falscklick aus Turkestan ange- 
gebenen) Art 1. c. p. 48 mit der alpinen P. cupa Jan aus. Durck 
die vorliegenden Stiicke wird mir diese Uebereinstimmung zur 
Gewisskeit. Beackten wir namlick, dass, abgeseken von der Identitat 
in Sckalenform und Auftreten, die nacksten Yerwandten P. mascorum 
und triplicata ebenfalls den Alpen und den Kaukasuslandern gemeinsam 
sind, dass weiter Westerlund die P. cupa in der Tatra nackzuweisen 
in der Lage war und derselbe Forscker auck zaknlose Formen dieser 
Art mit dtinnem Mundsaum kennt, so liegt kein Grund vor, die Zu- 
weisung der transkaspisck - nordckinesiscken Scknecke zu P. cupa in 
Frage zu stellen. Die cylindriscke Totalgestalt, die tiefen Nakte, die 
grosse Convexitat der regelmassig gestreiften Umgange, die Form der 
Nabeldurchbohrung und der Miindung sind ganz die yon P. cupa Jan, 
nur die Bezaknung ist evident sckwacker, indem von 10 Stiicken 
vom Agk-dagk 7 zaknlos sind und nur 3 einen ziemlick sckwacken Parie- 
talzakn, aber weder Spindelzakn (der mir iibrigens auck bei der Stamm- 
art nur ausnakmsweise aufzutreten sckeint) nock Gaumenzakn besitzen. 

Verbreitung. Gefunden ist die Art bis jetzt im Alpengebiet 
und in seinen Vorlandern von Piemont durck die Sckweiz, Siidbayern 
und Sudtirol bis Oberitalien, sodann in der Tatra in Galizien und in 
Transkaspien und Nordwest-China, in den beiden letztgenannten Landern 
namentlich zaklreick, so dass es den Ansckein kat, als ob die Species* 
kier in den centralasiatiscken Gebirgen ikre eigentlicke Heimat kabe. 
Ob die Form von der Ossa-Spitze in Thessalien zu P. muscorum var. 
madida Gredl. oder vielleickt besser kierker zu stellen ist, wage ick 
nack dem einzigen mir vorliegenden Stiicke keute nock nickt zu ent- 
sckeiden; beide Formen steken einander bekanntlick in der Sckalen¬ 
form ungemein nake. 

12. JPupilla signata (Mouss.) 1873. 

Mousson, in: Journ. do Conch. Tome 21, p. 211, Taf. VIII, Fig. 7 
3* 
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(Tupa); Martens2, p. 23, Taf. II, Fig. 19, Taf. Ill, Pig. 40 (Pupa 
cristata); Mousson, 1. c., Tome 24, 1876, p. 39 (var. cylindrica) und 
p. 143 (Pupa)) Nevill1, p. 191 {Pupa cristata); Boettger, in: 
Jahrb. d. d. Mai. Gres. Bd. 6, 1879, p. 401 {Pupa)] Martens0, 
p. 104 (Pupa)) Martens7, p. 28, 47—49 (Pupa). 

Schon friiker von mir aus Transkaspien vom Brunnen Kosck- 
jagyrly und (in der var. cylindrica Mouss.) von Krasnowodsk ange- 
geben. Vor mir liegen ausserdem zalilreiche Stiicke, die Dr. A. Walter 
am 13. April 1886 auf der Hohe des Grossen Balehan in Trans¬ 
kaspien unter und an Binde von Juniperus excelsa, namentlich an 
gestiirzten Stammen und Aesten, und unter und an Steinen fand, und 
ebenso zahlreicke Exemplare aus dem Gebirge bei Scliah-rud, Prov. 
Irak Adschmi, Nordpersien (0. Herz, 1887). 

Alle, transkaspisclie wie persisclie Stiicke zeichnen sich durcli zwei 
Gaumenfalten aus^von denen die obere punktformig, die untere strich- 
formig ist. 

Grosser Balchan. Alt. 3}—4^, diam. med. If—2 mm, 
Schah-rud. „ 3^—4, „ „ If—1| „ 
Prof, yon Martens' Vermuthung, dass P. muscoruni var. land- 

stroemi West, mit der hier beliandelten Art identiscli sei, kann ich 
nacli sibirischen Originalexemplaren aus der Hand Westerlund's niclit 
bestatigen; die W^ESTERLUND'sche Sclmecke ist vielmehr eine sicliere 
P. muscorum. 

Verbreitung. Ich besitze die Art jetzt aus Turkestan, wo sie 
weit verbreitet zu sein scheint, von verscliiedenen Punkten in Trans¬ 
kaspien, aus Nordpersien, von zahlreichen Lokalitaten in Armenien 
und Transkaukasien. Prof. v. Martens fiihrt sie ausserdem an von 
Samarkand und vom Iskander-kul im Quellgebiet des Sarafschan, von 
Nan-slian-kou am Sudabhang des Thian-shan und von den Fliissen 
Tekes und Juldus, also von beiden Abliangen des Thian-shan, und 
kennt sie weiter von Sasak-taka und Pasrobat im Gebiete von Yarkand. 
Nevill giebt die Art noch von Bazrahat und Sass-tekke an, Orten, 
die offenbar mit dem ebengenannten Pasrobat und Sasak-taka iden¬ 
tiscli sind. 

Fain. Y. Succincidae. 

13. Succinea (Amphibina) pfeifferi PtSSM. 1835. 

Hossmaessler , Ikonogr. d. Land- n. Siissw. - Moll., Fig. 46; Hutton, 
p. 652; Mauthns2, p. 24; Nhvill1 , p. 213; Martens0, p. 104; 
Mart ions7, p. 31, 47—48, Taf. Ill, Fig. 19; Boettger2, p. 318. 
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Von dicser Art liegen nur 2 gutc Stiickc voni Bache Kulkulau 
bei Gcrmab hn Kopet-dagh Transkaspiens vor (Dr. A. Waltek, 
24. Mai 1886). Die Art scheint also in Transkaspien selten zu seiu. 

Stiicke vom Mansfeldcr See, die ich fiir f. contortula Baud., und 
solche von Dieskau bci Halle, die ich fiir die typische S. pfciffcri 
Hssm. balte, gleicheu ihr bis auf die bei den Transkaspiern dunkel 
boniggelbe Farbe yollstandig und lassen die Form namentlich auch 
nicbt mit S. altaica v. Mts. in Beziebung bringen. Die transkau- 
kasiscbc Form dcr S. pfeifferi ist dagcgen in Gestalt und Farbung 
inebr abweichend von dcr transkaspiscben als diese von der typischen 
dcutschen Art. — Alt. 13, diam. 71 mm; alt. ap. i.H, lat. ap. 5^ mm. 

Verbreitung. Die weit verbreitete Species lebt in nahezu ganz 
Europa und gebt einerseits iiber Syrien durch Kleinasien bis Armenien, 
die Kaukasuslander, Transkaspien, das ehemalige Chanat Chiwa, Tur¬ 
kestan, Afghanistan und Kaschmir, andererseits von Norden her iiber 
ganz Nord- und Centralasien. In Afrika bewohnt sie den ganzen 
Norden, weiter Abessynien und angeblich sogar Theile von Westafrika. 
Prof. v. Martens nennt sie von Koschagatsh in der Tshuisteppe 
Mittelasiens uud aus der Umgebung dcs Sees Ala-kul, Nevill von 
Sass-tekke und Yarkand (beschreibt letztere Form aber spater als 
cigne Art unter dem Namen 8. yarcandensis). 

Fam. VI. Limnacidac. 

14. lAmnaens impurus Teoscii. 1837. 

Desiiayks, in: Belangee's Voy. Ind. Orient., Zool., Moll. 1834, p. 418, 
Taf. II, Fig. 13—14 (succinens, non Nilsson 1822); Teosciiel, in: 
Wiegmann's Archiv f. Naturg. Bd. 3, p. 172; Nevill1, p. 232 
(luteolus); Maetens5, p. 86, Taf. XV, Pig. 6—7 (Limnaea succi- 
nea var.). 

Von dieser Art liegt eine Anzahl Schalcn aus dem mittleren Amu- 
darja vor, die Dr. A. Walter am 7. Marz 1887 auf einer grossen 
Insel gcgenuber der bocharischen Stadt Tschardshui, dem Endpunkte 
der transkaspiscben Bahn, sammeltc. Ich bctrachtc sie als eine 
grosse Form dieser anscheinend in Indien wcit verbrciteten Art (viel- 
leicht identisch mit L. virginiana Lmk. ?) und characterisire sic in 
folgender Weisc: 

var. oxiana m. (Taf. II, Fig. 4 a—b, 5 a—b). 
Char. Differt a typo t. majore, conico-oblonga, pallidc sucinacia, 

sericina, anfr. 6, apert. altitudinis aequante, obscurius sublabiata, 
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marginc externo superne recedentc, media partc sabcompresso, cohi- 
mellari reflexo, in callum parietalem brunneum latissimum transcimte. 

Alt. 25]—28], diam. maj. 13]—15|, min. 11\—13 mm; alt. ap. 
16]—18, lat. ap. c. col. 10—10] mm. — Verhaltniss von Breite der 
Schale zu Hohe wie 1:1,86 (bei Martens' kleinerer Yarietat ^Yie 1:1,89), 
von Hohe der Mundimg zu Hohe der Schale wie 1:1,57 (bei Martens 
wie 1:1,55). 

Abgesehen von der Grosse stimmen also die vorliegenden Stlicke 
vorzuglich mit denen aus Beugalen, welche v. Martens beschreibt imd 
abbildet. Sehr characteristisch scheiut flir die Art ausser der iiberaus 
feineu Anwachsstreifung, die durch etwas weitlaufigere Spiralstreifung 
aufs Sauberste gequert wird, die Form des Spindelumschlags zu sein, 
der sich dicht liber den Nabelritz anlegt und unmerklich in die breite, 
dunkler als die Schale gefarbte Mtindungsschwiele tibergeht. In der 
Grosse scheint die Art — wie alle Limnaeen — stark zu wechseln, 
doch diirften die vorliegenden Stiicke zu den grossten gehoren, die 
von derselben bis jetzt bekannt wurden. Sie gehort einer specifisch 
indischen Limnaeengruppe an. 

Y e r b r e i t u n g. Erwahnt wird die Art aus alien Theilen Vorder- 
indiens und aus Ceylon (Nevill), sowie von Pegu, Barma und Moul- 
mein. Sie fehlt vermuthlich auch nicht in Afghanistan und ist hier 
zum ersten Mai, als auch im mittleren Oxus vorkommend, von Central- 
asien verzeichnet. 

15. himnaeus lagotis (Schrank) 1803. 
Schrank, Fauna Boica Bd. 3, p. 289 (.Buccinum); Kuster, in: Martini- 

Chemnitz, 2. Ausg., Monogr. Limnaea, p. 54, Taf. XII, Fig. 1—2 
(■tenera); Hoth, in: Mai. Blatter Bd. 2, 1855, p. 32, Taf. II, Fig. 
16—17 (Limnaea attica); Issel, p. 430, Taf. Ill, Fig. 64—65 {Liin- 
naea lessonae) und p. 429 (limosa var. valgaris)', Kobelt, in: 
Mai. Blatter Bd. 17, 1870, p. 159, Taf. Ill, Fig. 9 (.Limnaea val¬ 
garis)] Mousson, in: Journ. de Conch. Tome 21, 1873, p. 220 
(.Limnaea tenera); v. Martens, Ueber vorderasiat. Concliylien, 1874, 
p. 29, Taf. Y, Fig. 36; Martens2, p. 26, Taf. II, Fig. 22; Kobelt, 
Ikonogr. d. Land- u. Siissw.-Moll. 1877, Fig. 1240—1242; Nevill1, 
p. 237; Martens4, p. 156; Martens6, p. 105; Martens7, p. 34? 

47 und 50; Boettger2, p. 321 {var. tenera). 
Liegt aus Transkaspien vor von Chodsha-kala (Dr. A. Walter, 

9. Mai 1886), in einem Exemplar, aus dem Bache Kulkulau und sonst 
bei Germab im Kopet-dagh (Dr. Walter & II. Leder, 1886), von 
Artschman (Eylandt, Mai 1883), von Askhabad (Dr. Walter, 
1887), iiberall nicht selten, und aus den Sumpfen der Merw-Oasc 
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zwisclien Neu-Merw und Geok-tepe der Merw-Oase (Dr. A. Walter, 
3. Miirz 1887), in kleiner Anzahl. Aus Nordpersien zahlreick aus 
dem oberen Deregess in 6000' Hoke beim Dorfe Unter-Intscha in 
Chorassan (Gen. Komarow, 29. Juni 1883). 

In Gestalt und Grosse ganz mit var. attica Roth aus Griechen- 
land und Tkessalien iibereinstimmend, und nur durch die bernsteingelbe, 
nickt weissliche, kammerscklagige, aber glilnzende Schale abweichend 
von dieser Varietat sind die aus den Siimpfen der Merw-Oase vor- 
liegenden Stiicke. Die Thiere fielen nack Dr. Walter im Leben sekr 
durcli ihre vollig ziegelrothe Farbung auf. Die Schalen erreichen 
z. Tk. die stattlicken Grossen von alt. 18—20|, diam. 14|—15 mm; 
alt. ap. 15|—17|, lat. ap. 10—12 mm. 

Audi die vom Deregess aus Ckorassan stammenden Exemplare 
erinnern vielfack an die var. attica, sind aber etwas festschaliger und 
zeigen auch mekr geradlinige, senkrechte und weniger stark gedrekte 
Spindel. Unter den Abbildungen stekt namentlick Martens7, Taf. IY, 
Fig. 6 {var. solidior) in der Form und Farbe nake; unsere Scknecke 
ist aber nickt ganz so dicksckalig, und ikr Nabel bleibt offener. Ick 
stelle sie daker nock zum Typus der Art. — Alt, 15|, diam. 11—13 mm; 
alt. ap. 12—12-J-, lat. ap. 8|- mm. 

Die Form von Germab in Transkaspien stelle ick zur var. tenera 
K., wenn auck nickt alle vorliegenden Exemplare mit dem Typus der 
Varietat ganz genau tibereinstimmen. Es ist eine mittelgrosse, dtinn- 
sckalige Scknecke mit kammerscklagformig sculptirtem Gekause, glan- 
zend lekmgelbem Gaumen und ausgezeicknet dadurck, dass die Ober- 
kalfte der letzten Windung wie bei der var. janoviensis Krol be- 
merkenswerth und oft sekr stark abgeflackt ist, so dass der Aussenrand 
der Miindung kurz unterkalb der kanalformigen Nakt ein grosses Stiick 
fast geradlinig sckief nack unten und aussen verlauft. Abgeseken von 
der geringeren Grosse kat die Form dann iiberrasckende Aeknlickkeit 
mit dem turkestaniscken L. auricularius var. obliquata v. Mts. 

Alt. 12^, diam. 8^ mm; alt. ap. 9|, lat. ap. 6^ mm, 
14 Q1 • 1 1_L 71 

,, , ,, ,, 14{, ,, ,, 10 ,, 
Die Stucke der var. tenera K. von Askhabad vermitteln zwisclien 

der ebengenannten Form von Germab und der typischen var. tenera 
von Lenkoran. Mit letzterer ist mimlicli die griisste Formahnlich- 
keit, nur zeigt sich auch bier bei alteren Stiicken die Tendenz, den 
Obertbeil der letzten Windung abzuflacben. Auch die Sculptur und 
der Glanz ist ganz der der Lenkoraner Exemplare. — Alt. 11, diam. 8 
mm; alt. ap. 8, lat. ap. 5£ mm. 
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Die Stticke von Artscliman und Chodsha-kala endlich 
stimmeu, abgeselien von dcr geringcren Grosse, ganz mit der var. tenera K. 
von Lenkoran, zeigen auch ebendenselben Weclisel in der Gehause- 
hohe Avie diese. Die ersteren messen alt. 9-^—10^, diam. 6| mm; 
alt. ap. 6§—7, lat. ap. 4|—5 mm. 

Y e r b r e i t u n g. Wahrend die var. tenera K. meines Wissens 
nur in den Kaukasuslandern, in Armenien, Persien und Transkaspien 
in einem gesclilossenen Yerbreitungsbezirk vorkommt und die var. attica 
Roth bis jetzt gar nur in Griechenland im weiteren Sinne und dann 
wieder in Transkaspien beobachtet werden konnte, findet sich die 
Stammart in ganz Europa von Spanien bis zum Ural und nordlich bis 
in die arctisclie Provinz, in Asien aber im ganzen Westen, Centrum 
und Norden, d. h. in Syrien, Kleinasien, Armenien, den Kaukasus¬ 
landern , Persien, Afghanistan und Balutschistan, Transkaspien, 
Turkestan bis Yarkand, Kaschgar, Ladak in Kasclimir und Tibet und 
in ganz Sibirien. Offenbar erreicht die Art im westlichen Asien ihre 
grosste Formenmannigfaltigkeit und Individuenzahl. Prof. v. Mautens 
nennt sie aus Mittelasien noch von Ulangom sildlicli vom Altai und 
von Koshagatsch an der Tschuja, ebenfalls noch im Altaigebiet, sowie 
von Dsabchyn und vom See Kara-kul in der Pamir-Hochebene. 

16. Limnaeus tmmcatulus (Mull.) 1774. 

Muller, Hist'. Verm. Yol. 2? p. 130 (Buccinum)] Hutton, p. 654; Reeve, 
Conch. Icon. Limnaea, Taf. XIY, Fig. 92 (persica, non Issel 1865); 
KtiSTERj in: Martini-Chemnitz, Conch.-Cab., 2. Ausg., Mon. Lim¬ 
naea, Taf. XI, Fig. 28—31 (schirazensis)) Martens2, p. 28, Taf. II, 
Fig. 26; Nevill1, p. 234; Clessin, in: Mai. Blatter N. F. Bd. 1, 
1879, p., 20, Taf. II; Martens7, p. 41, 47 und 50; Boettger2, 
p. 323. 
In ziemlich typischer Form bei As kh a bad in Transkaspien, in 

alien Kanalen hiiufig (A. Walter, 1886); die var. schirazensis K. nur 
in einem Stticke im Kulkulau-Bache bei Germab in Transkaspien 
(derselbe). 

Die transkaspische Form dieser Art bleibt klein; ihre Miindungs- 
hohe ubertrifft meist etwas die Gehauselange. Die Fiirbung zeigt oft 
auf weisslich opakem Grunde eine hornbraune Striemung, also iilinliche 
Zeichnung, wie wir sie bei so vielen centralasiatischen Vertretern der 
Gattungen Biiliminus und Succinea beobachten konnen. — Alt. 6^, diam. 

mm; alt. ap. 3-1—4, lat. ap. 2-[ mm. 
Die var. schirazensis K. — ein Name, den ich dem iilteren Reeve'- 

schen vorziehe — darf als ein auffallcnd zusammengeschobener trim- 
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catulus bctraclitct wcrden, dessen Durchbolirung in Folge hioi'von mchr 
in die Jlittc dcr Basis riickt und also weiter vom Mundsaum entfernt 
ist.. Das Gewindo dcs Stiickes dieser Yarietat von Germab bctiiigt 
ctwa I dcr Gchiiuscliolic, der letzte Umgang ist fast noch mehr baucliig 
und ausgesackter als bei der griechischen var. thiesseae Cless. Mit 
var. Jiordeum Mouss. aus dem Euphratgebiet stimmt niclit die tiefe 
Naht und die geriugere Gewindelange unserer Form, mit dem central- 
und ostasiatisclien L. perv'ms v. Mts. nicbt die viel geringere Hohe 
dcr Miindung und der bei unserer Schnecke weniger ausgebreitete und 
weniger zuriickgescblagenc Spindelsaum. —Alt. 6, diam. 4' mm; alt. 
ap. 3|, lat. ap. mm. 

Verbreitung. Die Art lebt walirscheinlich in der nearctiscben 
und sicber in der arctiscben Provinz, sodann in ganz Europa und in 
Nord- und Mittelasien nordlicli des Himalaya und geht sudlicb einer- 
seits bis Madeira und die Canaren, Nordafrika und Abessynien, an- 
dererseits tiber Syrien, Kleinasien, Armenien, die Kaukasusliinder, 
Persien, Afghanistan, Transkaspien, Turkestan bis Tumandy am Tar- 
bagatai-Gebirge in Mittelasien (v. Martens) und Ladak in Kascbmir. 
Die Yarietat ist meines Wissens nur bekaunt aus Persien und Trans¬ 
kaspien. 

Tlanorbis (Gyraulus) chrenljcrgi Beck 1837. 

Beck, Index Moll.; Rossmaessler, Ikonogr. d. Land- u. Siissw.-Moll., 
Pig. 963 (coriiu, non Brongniakt) ; Jickbli, Fauna d. Land- und 
Siissw.-Moll. N.-O.-Afrikas, 1874, p. 218 (cornu); Boettger1, p. 254 
(albiis, non Muller). 

Im deutlicb brackiscben Wasser des Unterlaufes des Kescbef- 
r u d in N.-O.-Chorassan, Persien, ein fast envachsenes Stiick (Dr. 
A. Walter, 30. April 1887). 

Icb freue micli, diese Art mit Bestimmtbeit der Fauna West- 
asiens zufiihren zu konnen, nacbdem icb schon vor einiger Zeit ibr 
Vorbandensein in Armenien constatiren konnte. Wabrend armenisebe 
Stiicke aus dem Genist des Araxes von Naclntscbewan, die icb friiber 
irrthiimlicb als PI. albas Mull, angeseben batte, sicb in keiner Weise 
von den Exemplaren meiner Sammlung aus der Umgebung von Cairo 
unterscbeiden lassen, zeigt das Stiick aus dem Keschefrud oberseits 
cine etwas tiefere Einsenkung des Gewindes und ctwas mehr braun- 
liche Fiirbung der Schale. Die Kielbildung in der Mitte des letztcn 
Umgangs und die Form der Mundung sind bei alien vorliegendcn 
Exemplaren ubereinstimmend, aber die weisse Lippe fehlt ibnen, gerade 
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so wie auch meinen iigyptischen Stiicken. — Alt. 1£, diam. 3| mm; 
alt. ap. 1|, lat. ap. 1| mm. 

Vcrbreitung. Die sebr characteristischc Art ist nach Jickeli 
in Acgypten weit verbreitot; neu ist ihr Auftreten in Asien, wo ich 
sie bis jetzt aus Armenien mid Nordost-Persien kenne. Sehr wahrschein- 
lich ist sie in Siidwest-Asien weiter verbreitet, als wir bis jetzt wissen. 

17. PlanovMs (Tropidoclisciis) iimbilicatus MtiLL. 
var. subangidata Phil. 1844. 

Muller, Hist. Venn. Vol. 2, p. 160; Philippi, Enum. Moll, utriusq. 
Siciliae Vol. 2, p. 119, Taf. XXI, Fig. 6 (var.); Issel, p. 428 (spec.)', 
Martens2, p. 28 (spec.)] Nevill1, p. 243 (spec.)) Kobelt, Ikonogr. 
d. Land- u. Sussw.-Moll. 1880, Pig. 1932 (var.)) Martens4, p. 156 
(spec.)) Boettger2, p. 326 (var). 
Zahlreich, aber nur in der Varietat, im westlicksten Kanal und 

im Kulkulau-Bacli bei Germab in Transkaspien (Dr. A. Walter, 
24. Mai 1886) und vom Schah-kuh in Nordpersien, in 8000' Hohe 
(0. Herz, 1887). 

Oben etwas langsamer zunehmend als Stucke der Varietat von 
Lenkoran liaben die Exemplare vom Scliali-kuk aucli eine etwas 
kleinere Miindung, konnen aber von var. subangulata Phil, meines Er- 
acktens nock nickt getrennt werden. Die Kantenbildung an der Basis 
des letzten Umgangs ist die gleicke. — Alt. 2|-, diam. 10 mm; alt. ap. 
2£, lat. ap. 3 mm. 

Die Stucke von Germab dagegen stimmen ganz mit denen von 
Lenkoran iiberein, nur mag die Kante an der Basis des letzten Um¬ 
gangs etwas weniger winklig, die Holie desselben und in Folge dessen 
auch die Hohe der Miindung aber relativ etwas grosser sein. — Alt. 2|, 
diam. 10 mm; alt. ap. 2|, lat. ap. 3^ mm. 

Yerbreitung. Die var. subangulata Phil, lebt in Europa nur 
im Mittelmeergebiet von Sicilien an ostlich iiber Grieclienland und die 
Inseln, Kleinasien, Armenien, Transkaukasien, Talysch, Persien, Trans¬ 
kaspien und Turkestan bis Yarkand, Kascligar und Afghanistan. Die 
Stammart dagegen findet sich in ganz Europa bis in die arctische 
Provinz und ostlich bis Ostsibirien, weiter in Armenien und den Kau- 
kasuslandern bis zum turkestanischen und altai-baikalischen Bezirk 
inclusive. 

Fain. VII. Mclaniidae. 

18. 3Ielanopsis praemorsa (L.) 1758. 

Linne, Syst. Natur. Vol. 10, p. 710 (Buccinim)) Piiilil»pi? Abbild. Conch. 



Die Biimenmollusken Traiibkaspiens und Chorassans. 43 

Bd. 2, 1847, Taf. IV, Tig. 7—8 uncl 10 ('variabilis); Brot, in: 
Martini-Chemnitz, Concli.-Cab., 2. Ausg., Melaniaceen, 1874, p. 419, 
Taf. XLV, Tig. 3—5 (bnccinoidea) und p. 425, Taf. XLV, 
Fig. 22—23 (variabilis); Bourguignat, in: Ann. Soc. Mai. France 
1884, p. 78 (var. sphaeroidea)] Nevill54, p. 207 (praerosa var. 
bnccinoidea und p. 208 {var. variabilis); Westerlund, Tauna d. 
Binn. Conch. Bd. 6, 1886, p. 115. 
Diese in Transkaspien haufigste und verbreitetste Wassersclineckc 

liegt in der var. sphaeroidea Bgt. von zahlreiclien Fundpunktcn von 
Askhabad (Dr. A. Walter & H. Leder 1886), von Germab, vom 
AVege zwisclien Germab und Geok-tepe und zwisclien Geok-tepe und 
Bagyr (Dr. A. Walter, von Anfang Marz bis Ende Mai 1886) vor. 
Nach Dr. Walter findet sie sicli in alien Gebirgsbacken und gelit in 
ihnen bis ziemlich weit in die Ebene hinab. Namentlich in rubigeren 
Buchten der stark fallenden Bache trifft man sie zu grossen Colonien 
diclit vereint. Die grossten Exemplare leben im Gebirge, weiter in 
der Ebene verkummern die Gehause. Ganz typische Stiicke der var. 
variabilis Phil, dagegen fanden sicli in dem deutlich brackiscben Wfasser 
des flachen Unterlaufs des Kescbefrud in Nordost-Chorassan, welcher 
dem russischen Grenzposten Pul-i-cbatum gegeniiber in den Tedsben 
fiillt (Dr. A. Walter, 30. April 1887). 

Die in grosser Anzahl von Askhabad vorliegenden Exemplare 
lassen sick wakrscheinlich mit der syriscben var. sphaeroidea Bgt. und 
etwas mehr gezwungen mit den Stiicken von Damaskus vergleichen, 
die Parreyss seiner Zeit als brevis versandte und die Brot als 
M. bnccinoidea Oliv. auffasst. Es ist eine schwarz oder dunkelbraun 
gefarbte, plumpe, baucbige Form von ziemlich regelmassig ovaler .Ge- 
stalt mit kurzem, meist abgenagtem Gewinde und ganz gleickmassig 
convex gekriimmter Schlusswindung, auf der die Schulter- wie die Basal- 
kante meist ganz verwischt ist. Die Naht erscheint stets angedriickt. 
Die Miindung betriigt | der Gehauselange; die Spindel ist weiss, die 
starke Knotenverdickung des Callus meist schon fleischroth gefarbt. — 
Alt. 17^—18, diam. 9^ mm; alt. ap. 12|~12|, lat. ap. 5|—5f mm. 

Kaum verschieden von dieser Form sind die zwischen Geok-tepe 
und Bagyr gesammelten Stiicke, doch werden hier die Dimensionen 
oft erheblich grosser. Hie und da markirt sicli schon eine Andeutung 
der Schulterkante auf dem letzten Umgang. Das grosste vorliegende, 
an der Spitze (ibrigens stark abgenagte Stiick von Bagyr misst alt. 
23, diam. 13 mm; alt. ap. 16, lat. ap. 6f- mm. 

Ganz gleichen Habitus und aknliche Grosse zeigen die zwischen 
Germab und Geok-tepe gesammelten Exemplare. 
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Ilinen scliliessen sich aucli die von Gcrmab selbst vorliegenden, 
sehr grosscu Stiicko an, die aber oft sclion eUvas hoheres Gewinde 
zoigen und stets eine weitere Mtindung besitzen. Ein besonders grosses, 
todt gesammeltes Exemplar erinnert durch dasAuftreten einer schwachen 
Mittelkante auf dem letzten Umgang und durcli die kurze, weite Miindung 
augensclieinlicli sclion an die var. mingrelica Mouss. des westlichen 
Transkaukasiens. Alt. 24|, diam. 14 mm; alt. ap. 15-|-, lat. ap. 8 mm. 

Die persischen Stiicke aus dem Keschefrud endlich sind von 
meincn Originalen der var. variabilis Phil, aus Schiras weder in Form 
nocli in Farbe zu unterscheiden. Sie besitzen auf horngrauem Grunde 
rothbraune Spiralbandcr; es ist aber die bei der Originalvarietat liiiufig 
zu beobachtende Langscostulirung der oberen Windungen bei der Jugend- 
form hier etwas seltner. Diese costulirte wie die glatte Rorm der 
typischen var. variabilis Phil, leben, wie Brot sehr richtig bemerkt, 
bei Schiras und bei Persepolis untermischt mit einander an denselben 
Fundstellen und konnen auch nach Farbe und Habitus specifisch nicht 
von einander getrennt werden. Die Yarietat ist wohl als Verktim- 
merungsform der var. buccinoidea Oliv. aufzufassen. — Alt. 13|-—14|, 
diam. 7—7^ mm; alt. ap. 8—9|, lat. ap. 4^—5 mm. 

Verbreitung. Wahrend die var. sjohaeroidea Bgt. sich in 
Syrien, Mesopotamien und Transkaspien findet, ist die var. variabilis 
Phil, bis jetzt nur in persischem Gebiete angetroffen worden, wo sie 
aber sehr verbreitet zu sein scheint. Die Species bewohnt iiberdies 
das ganze Mediterrangebiet in Europa, Afrika und Asien und reicht 
in Europa von Spanien bis zur Tiirkei, in Afrika von Marokko bis 
Aegypten, in Asien von Kleinasien und Syrien bis zum westlichen 
Transkaukasien, Transkaspien und ostlichen Persien. 

Fam. YIIL HydroMidac. 

19. JELydvobia stagnalis (L.) var. cornea Risso 1826. 
Linne, Syst. Natur. ed. 12, 1767, p. 697 (Helix)] Risso, Hist. Nat. 

Europ. mer. Tome 4, p. 102, Fig. 33 (var.); v.' Martens in: Tro- 
schel's Arch. f. Naturg. Bd. 24 I, 1858, p. 164, Taf. Y, Fig. 1 
(var.); Jickeli, Fauna d. Land- und Siissw.-Moll. N.-O.-Afrikas 1874, 
p. 247 (var.)) Martens2, p. 29 und 60 (var. pusilla); Grimm, p. 154, 
Taf. VI, Fig. 12 (rechts); Martens3, p. 336; Martens7, p. 48 (var. 
pusilla)] Clessin in: Dybowski, p. 55, Taf. Ill, Fig. 2 (grimmi). 
In kleiner Anzahl von der Expedition am 26. April 1886 bei 

Hassan-kuli am Kaspisee in der Siidwcstecke Transkaspiens ge- 
sammclt. Nach Maktens auch im Aralsee und im benachbartcn Salz- 
see Sary-kamysch. 
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Die Stiicke sind iu Form, Farbung und Grosse meinen Stiicken 
aus dem Brackwasser von Alexandria in Aegypten und von Ragusa 
so absolut gleich, dass ich es einfach nicht verstehe, wie Clessin, die 
ganz richtige Bestiinmung Grimm's verkennend, diese Form zu einer 
neuen Art maclien konnte. Alt. 4|, diam. maj. 2^, min. 2 mm; alt. 
ap. If, lat. ap. 1^- mm. 

Verbreitung. Wahrend die Stammart und zahlreiche Varie- 
tiiten das Deutsche Meer und die europaisclien und nordwestafrika- 
nischen Kusten des atlantisclien Oceans ebenso wie die Ostkiiste und 
die Flussmiindungen Nordamerikas (Erie-Canal bei New-York!) be- 
wohnen, hat var. cornea ikre grosste Verbreitung an den Gestaden des 
Mittehneers und namentlich im ostlichen Theile desselben, und geht 
von hier sowohl ins Schwarze Meer (Anapa und Strandsee bei Nowo- 
Rossiisk), als sie sich auch an zahlreichen Punkten des Kaspisees und 
seiner Strandlagunen (Derbent, Insel Dolgoi, Balchan'scher und Kras- 
nowodsk'scher Meerbusen, Petrowsk, Hassan-kuli) und im Aralsee und 
den kleineren Brackwasserseen Chiwas findet. 

20. Hydvobia ventrosa (Mtg.) var. pusilla Eichw. 1842. 

Montagu, Test. Brit. Vol. 2, 1803, p. 317, Taf. XII, Fig. 13 (Turlo); Eich- 
wald, -Fauna Caspio-Caucasia, p. 204, Taf. XXXVIII, Fig. 12—13 
(Paludina pusilla) und in: Nouv. Mem. Soc. Imp. Nat. Moscou 
Vol. 11, 1856, p. 305, Taf. X, Fig. 10—11 (Litorinella acuta); 
v. Martens in: Troschel's Archiv f. Naturg. Bd. 24 I, 1858, p. 176, 
Taf. V, Fig. 7—8; Grimm, p. 153, Taf. VI, Fig. 12 (links) und 
Bd. 2, p. 79, Taf. VII, Fig. 4 (stagnalis)] Boettger2 , p. 328; 
Dybowski, p. 53, Taf. Ill, Fig. 1 (.Hydr. pusilla). 
In den Lagunen von Molla-kary todte Schalen in ziemlicher 

Anzahl (Dr. A. Walter, 10. April 1886), in der Michailow'schen 
Bucht und bei Hassan-kuli am Kaspisee in der Siidwestecke 
Transkaspiens auch lebend (derselbe). 

Alle diese Stucke bleiben klein, sind aber von den Exemplaren 
aus der Lenkoranka in Talysch in keiner Weise zu unterscheiden. 
Die Stucke von Molla-kary messen alt. 3£—3£, diam. If— If mm, 
die von Hassan-kuli alt. 3|, diam. If mm, die aus der Michai¬ 
lo w' schen Bucht alt. 2£, diam. 1| mm. 

Wiederum kann ich also das Vorkommen dieser Art im und am 
Kaspisee mit Eiciiwald und von Martens auf das Bestimmteste be- 
stiitigen. Zur specifischen Abtrennung von IL ventrosa (Mtg.) reicht 
die allerdings anscheinend constant geringere Grosse der kaspischen 
Exemplare unter keinen Umstanden aus. 
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Verbreitung. Die Art bewohnt, ohne haufig zu sein, doch alle 
Flussmihiduiigen und Lagimen des Kaspisees und des Schwarzen Meeres 
uud fehlt auch nicht in den Brackwassertiimpeln des Binnenlandes 
von Transkaspien. Sie liebt meinen Erfahrungen nach sehr schwach 
brackiscbes Wasser. Ich besitze sie, abgeseben von uberraschend vielen 
Fundpunkten in Westdeutschland, wo sie fossil im Miocan ungemein 
haufig ist, lebend aus dem Deutschen Meere, wo sie namentlich an 
den englischen Kiisten verbreitet ist, aus alien Theilen des Mittelmeers 
und von den siidwestlicken und stidostlicken Ufern des Kaspisees. Im 
Mansfelder See, Prov. Saclisen, findet sie sich ebenfalls in ganz cha- 
racteristiscben, typiscben Exemplaren (comm. 0. Goldfuss), aber an- 
scbeinend nicht mehr im lebenden Zustande; doch ist sie hier wahr- 
scheinlich als neuerer, aus dem Osten stammender Irrgast aufzufassen. 

21. Pseiidamnicola raddei n. sp. 
(Taf. II, Fig. 6 a—c). 

Char. T. anguste rimata, magis mimcsve elongate conico-ovata, 
solidmscida, corneo-fasca, nitens\ spira convexo-conica; apex acutiiis- 
calus, saepe corrosas. Anfr. 5 sal celeriter accrescentes, convexi, su- 
tura impressa disjimcti, striatali, penultimns sat altus, caeteris initia- 
libus altitiidine aeqims, idtimus dimidiam altitudmem totias testae 
aequans, ad aperturam leviter deflexus et interdimi subsolatus, ven~ 
triosidus. Apert. major, sat oMiqua, iasi recedens, ovata, superne 
aciminata, basi minus distincte angidata et subeffiisa, marginibus sim- 
plicibus contimds, externo bene rotundato, columellari minus curvato, 
leviter calloso et appresso. — Opercidum aurantiacum paucispirum 
nucleo *excentrico. 

Alt. 3|, diam. maj. 2£, min. 2 mm; alt. ap. If, lat. ap. 11- mm, 
q i o.'i Oi ix 13. dpi JJ v 5? 
Q 3 93 91 9 1 i. ?? ^"S" 11 " " » V -L 2 ?? 

Ycrhaltniss von kleinem Durchmesser zu Hohe wie 1:1,72, von 
grosscm Durchmesser zu Hohe wie 1:1,54, von Holie der Miindung 
zu Hohe der Schale wie 1:1,91. 

Hab. Transkaspien. Bei Chodsha-kala, in Anzahl (Dr. A. 
Walter, 9. Mai 188G). 

Eine in der Totalfonn an gewisse Hydrobien, wie z. B. an II. 
balthica Nn,ss. erinnernde Art und unter den Vertretern der Gattung 
Fscudamnicola sicher cine der schlanksten. Trotz des Yariirens der- 
selben in mehr oder weniger ausgezogenem Gehiiuse bei erhaltenen 
oder abgefressenen Enibryonalwindungen und etwas schwankender 
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relativer Grosse der Mtindung diirfte dieselbe doch ziemlich kenntlich 
sein 1) an der tief hornbraunen Schalenfarbung, 2) an dem engen und 
oft durch den Spindelrand fast uberdeckten Nabelritz und 3) an dem 
Ueberwiegen des Gewindes, das in der Vorderansicht imraer holier 
erscheint als die Mtindung, die wegen ihrer schiefen Stellung etwas 
verkiirzt in's Auge fallt. Aehnlich in der Form, aber viel kleiner und 
von anderer Schalenfarbung, sind Ps. miliaria Ffld. von Cattaro und 
virescens K. aus Griechenland. Unter den bis jetzt aus Westasien und 
Turkestan beschriebenen Amnicola'AYtQn existirt keine einzige irgend 
vergleickbare Form. 

V e r b r e i t u n g. Die Art ist bis jetzt auf Transkaspien beschriinkt. 

Fam. IX. Paludinidae. 

22. JPaltidina ? achatinoides Desh. 1838. 

Deshayes, in: Mem. Soc. Geol. France Tome 3, p. 5—7; Middendorf, 
Sibir. Eeise, Moll. p. 312; Martens2, p. 29, 43, 59 und 60 (.Paht- 
dina sp.) 

Bis jetzt nur aus dem Aralsee bekannt, aber leider nirgends ab- 
gebildet. Ist mir ganzlich unbekannt geblieben, doch ist es nicht un- 
moglich, dass die Art mit der auch neuerdings lebend an den Donau- 
mlindungen gefundenen P. diluviana Kunth zusammenfallt. 

Fam. X. Cyclophoridae. 

Cyclotus hevzi n. sp. 

(Taf. II, Fig. 7 a-d.) 

Char. Differt a C. sieversi P. umbilico paullulum latiore, t. 
majore, midto magis depressa, colore rufo-brimneo nec flavescenti-oli- 
vaceo, apice mamillato magis distorto, suturis magis impressis, fere 
canaliculatis, anfr. penultimo media parte fere subangulato, ultimo ad 
aperturam magis dilatato, apert. majore, paullulum altiore quam la¬ 
tiore, marginibus semper separatism callo levi conjunctis. 

Alt. 5^—51, diam. maj. 8—8^, min. 6^—7 mm; alt. ap. 3f—4J, 
lat. ap. 31—4 mm. — Verhaltniss von Miindungshohe zu Gehausehohe 
wie 1:1,42 (bei C. sieversi P. wie 1:1,65). 

Hab. Persien. In den Bergen bei Astrabad in Masenderan, 
nicht selten (0. Herz, 1887). 

Eine Form aus der niichsten Vervvandtschaft des C. sieversi P., 
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aber wegen der auffallend niedergedriickten Schale bei wesentlich 
grosserer Miindung nicht wohl mit diesem specifisch zu vereinigen. 
Die Nabelweite betragt im Vergleich zur grossten Gebausebreite 
bier 55:1000, bei 0. sieversi 49:1000, und der Nabel selbst ist bei 
der neuen Art inehr perspectiviscb. Am aufl'allendsten aber diirfte 
die Tiefe der Naht, die Grosse der Miindung und die fast kantig- 
gerundete Form des vorletzten halben Umgangs sein, vielleicht auch 
die etwas tiefere Lage des Deckels in dem Gebause, alles Unterscbiede, 
welcbe es mir unmoglich macben, die vorliegende Scbnecke als Varietat 
unter G. sieversi zu stellen. Sonst liessen sich nur noch zu G. bour- 
guignati Doumet-Adanson (in: Bull. Soc. Mai. France 1885, p. 176), 
angeblich von Lenkoran, Beziebungen finden, der aber bei 5 Umgangen 
nur 2\ mm boch und 4 mm breit sein soli, also nur die halbe Grosse 
der vorliegenden Species erreicbt. Sehr problematisch erscbeint mir 
aucb der fur diese Art angegebene Fundort deshalb, weil weder Sievers 
noch Leder auf ibren Excursionen in Talysch irgendwo Spuren einer 
zweiten Ci/clotus-Art — G. sieversi P. stammt bekanntlicb original 
von Lenkoran selbst — auffinden konnten, und weil auch das Auf- 
treten einer zweiten, nahe verwandten Art derselben Gattung an dem 
gleichen Fundorte keine allzugrosse innere Wahrscheinlichkeit bat. 

Yerbreitung. Bis jetzt ist die Art nur aus den Bergen um 
Astrabad in Nordpersien bekannt geworden; sie wird daselbst in ahn- 
licher Weise in Pterocarya-Waldern leben wie ihre nachste Verwandte 
in den Laubwaldern des Talyschgebietes. 

Cyclostona liyrcanmn v. Mts. 1874. 

Issel, p. 427 (glaucim, non Sow.); v. Maetbns, Ueber vorderasiat. Con- 
cliylien 1874, p. 30 (costulatim var.); Moussox, in: Journ. de Conch. 
Tome 24, 1876, p. 46, Taf. IV, Fig. 2 (caspicum); Nevill1, p. 303 
(costulatum var.)-, Boettger1, p. 243 (costulaiwn var.); Boettger2, 
p. 331. 

Yon dieser von C. costulatum Rssm., wie schon Mousson und ich 
friiher nachgewiesen haben, scharf unterschiedenen Art liegen zwei 
weitere Stucke aus Astrabad in Nordpersien vor (0. Herz, 1887). 

Die Gehausefarbe ist rosa oder gelbroth; das Verhaltniss von 
Breite der Miindung.zu Hohe der Schale stellt sich auf 1:2,17, wiihrend 
Lenkoraner Stucke das Verhaltniss 1:2,28 zeigen. 

Yerbreitung. Ausser der Insel Sari bewohnt diese Art das 
ganzo Talyschgebiet, sowic Gilan und Masenderan. Die ostlichsten 
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bis jctzt in der Literatur verzeichneten Punkte ihres Yorkommens sind 
Anam, 5000', in Masenderan, und Astrabad. Merkwiirdig ist, dass 
Doiikn p. 120 das echte G. costulatiim Zgle. , das er mit Stiicken 
von Kutais und Derbent, wo sichex- nur diese Art vorkommt, ver- 
gleicht, angeblicli noch aus dem Gebirge siidostlich von Samarkand 
erbalten bat. 

Familie XI. Neritidae. 

23. Neritina (Theodoxus) liturata Eichw. 1838. 

Eichwald, in: Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, Tome 11, p. 156; Issel, 
p. 407 (Theodoxus); v. Hastens2, p. 32 und 60; Maktens3, p. 336; 
Gtrimm, p. 147, Taf. VI, Fig. 6—8 und Bd. 2, 1877, p. 76; v. Mae- 
tens, in: Martini-Chemnitz, Conch.-Cab., 2. Ausg., Monogr. Neri- 
tina, p. 223, Taf. XXI, Fig. 24—26; Martens7, p. 48; Boettger2, 
p. 333. 

Lebend bei Hassan-kuli am Kaspi im siidwestlichen Winkel 
Transkaspiens (Dr. A. Walter, 26. April 1886). Lebt ausserdem im 
Aralsee und dessen nacbster Umgebung und im Salzsee Sary-kamyscb. 

Die vorliegenden beiden Stticke sind klein, nur von 5} mm grosstem 
Durchmesser. Icb muss es unentscbieden lassen, ob diese kleinen 
Scbalen als jung, oder, wie mir wahrscheinlicher dunkt, als verkiim- 
merte Siisswasserformen aufzufassen sind. Die Zeicbnung bestebt 
abnlich wie bei Stiicken meiner Sammlung aus Nowo-Rossiisk am 
Schwarzen Meer aus w e n i g geschwungenen Linien, die durch schwach 
zickzackformig gestellte feine schwarze Piinktcben erzeugt werden. 

Verbreitung. Icb besitze oder kenne die Art jetzt vom Aral- 
see und seinen Umgebungen, von zablreicben Punkten in grosserer 
oder geringerer Nahe des Kaspisees aus Lagunen, Flussmundungen und 
dem See selbst von Derbent, Baku, Lenkoran, Astara, dem Lagunen- 
see Murdab bei Rescht und von Hassan-kuli, vom Schwarzen Meer aus 
Nowo-Rossiisk und Varna (var.) und aus der Bucht von Kertsch am 
Eingang ins Asow'sche Meer, sowie vom Fluss Aras an der persisch- 
armeniscben Grenze. 

Cl. II. Pelecypoda. 

Familie I. Mytiliclae. 

24. Dreissensia polymorpha (Pall.) 1771. 
Pallas , Reiso d. vorscli. Prov. d. russ. Roichs Bd. 1, Anhang p. 26 

(Mylilus); Rossmassler, Ikonogr. d. Land- u. Siissw.-Moll., 1835, 
4 
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Tig. 69 (Tichogonia chemnitzi)] Issel, p. 435; Martens2, p. 34 
und 60 ('var.); Martens3, p. 336; Martens7, p. 48 (var.)) Boett- 
ger2, p. 335. 

Bei Hassan-kuli am Kaspi im aussersten Siidwesten Trans- 
kaspiens, wenige Stucke (Dr. A. Walter, 26. April 1886). Lebt 
ausserdem im Aralsee und im Salzsee Sary-kamysch Chiwas. 

Die vorliegenden Exemplare sind Brut von wenig mehr als 6 mm 
Sclialenlange und geben zu keiner weiteren Bemerkung Veranlassung, 
als dass sie mehr als gewohnlich in die Lange gestreckt erscheinen. 
Mit Grimm's Abbildungen der beiden anderen kaspischen Arten Dr. 
caspia Eichw. und rostriformis Desh. haben sie keine Aehnlichkeit. 

Yerbreitung. Diese Wandermuschel fehlt in Europa wohl nur 
den Flussen Spaniens, Italiens und Skandinaviens, tritt aber in den 
kaspisch-kaukasischen Landern wieder in ziemlich ausgedehntem Ver- 
breitungsbezirk auf. Der am weitesten nach Osten gerichtete Fund- 
punkt der Art in meiner Sammlung ist Kjachta an der russisch- 
chinesischen Grenze (/*. minor Parr.). Die im Euphrat und in Syrien 
yorkommenden Dreissensien werden von A. Locard als selbstandige 
Arten aufgefasst; ich kenne sie nicht. 

Fainilie 11. Unionidac. 

25. Anodonta piscinalis Nilss. 1823. 

Nilsson, Hist. Moll. Sueciae, p. 116; Eichwald, Fauna Caspio-Caucasia 
1841, p. 211 (ponderosa, non Per.); Martens2, p. 33; Martens3, 
p. 336 (var. ventricosa, non Per.); Martens4, p. 152 (var. ponde- 
rosa, non Per.); Martens7, p. 48; Boettger2, p. 336 (vars.). 

Wurde von der Expedition nicht gefunden. — Lebt nach Martens 
im ausgetrockneten Bett eines Arms des Amu-darja zwischen den 
Hohen Scheich-dsheili und der Stadt Kalendar-chana im ehemaligen 
Chanat Chiwa. 

Yerbreitung. Ausserdem aber findet sie sich im ostlichen 
Kaspisee selbst, und weit verbreitet ist sic iiberdies in den Strand- 
seen und im Unterlauf der Fliisse im sudwestlichen Kaspigebiete, so- 
wie im ganzen Kurasystem Transkaukasiens. Sie bewoknt bekanntlich 
ganz Europa und gcht in Asien liber Transkaukasien, Talysch, Kaspi- 
und Aralsee bis Turkestan und Slidwest-Sibirien (Saissan-See). 

Familie III. Cardiidac. 

20. Cardimn (Ccvastoderma) edule L. var. viistica Ciiemn. 
Linn^; Syst. Natur. ed. 12, 1767, p. 1124 (typ.); Chemnitz, in: Martini- 
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Chejinitz, Conch.-Ca'b. Bd. 6, p. 201, Taf. XIX, Fig. 197 {rusticum); 
Issel, p. 432; Martens2, p. 33 und GO; Maetens3, p. 337 (var.); 
Maktens7, p. 48. 

Zahlreicli in Transkaspien im Brackwasser der Michailow'schen 
Bucht; eine junge todte Schale in deu Laguneu bei Molla-kary 
(Dr. A. Walter, 10. April 1886). Lebt ausserdem im Aralsee und 
im Salzsee Sary-kamysch. Ich kenne Brut dieser Varietal auch aus 
dem Susswasser der Lenkoranka-Miindung in Talysch (leg. H. Leder). 

Die Stucke wechseln sehr, bald in mehr rhombisch-gerundeter, 
bald in melir quer oblonger Gestalt. Geringe Schalenstarke ist vor- 
lierrschend. Die Verzierung der Rippen mit feinen halbmondformigen 
Schuppen ist sehr characteristisch, ebenso die tief kastanienbraune 
Farbung der ganzen inneren Sclialenflache. Verglichen mit Stticken 
meiner Sammlung aus den Donaustrandseen bei Bolgrad in Bessarabien 
(leg. et comm. V.-Adm. T. Spratt) ist die kaspische Form dieser 
Art nur durch grossere Dunnschaligkeit unterschieden und weiter da- 
durch, dass die feinen Halbmonde der Schalenrippen etwas dichter an 
einander geriickt sind, wahrend die Form des Schwarzen Meeres ausser¬ 
dem diese Rippen mehr oder weniger deutlich langsgestreift zeigt. 

Alt. 15, long. 18, prof. 11| mm, 
„ 15|, „ 18, „ 12! „ 
n 16|> it 18>. » 14 „ 

Tiefe zu Hohe zu Breite der Schale im Mittel wie 1:1,24:1,42. 

Yerbreitung. Diese Yarietat des in alien europaischen Meecen 
bis nach Nord-Norwegen vorkommenden C. edule lebt vorziiglich im 
Brackwasser und scheint nach Osten hin und in ungunstigen Salzver- 
biiltnissen immer kleiner zu werden. Der kaspischen besonders nahe 
stehende Formen leben auch bei Anapa und Nowo-Rossiisk im Schwarzen 
Meere, im Aralsee und an Russisch-Lappland. 

27. Didacna trigonoides (Pall.) 1771. 

Pai,las, Reiso d. versch. Prov. d. ruga. Reiches Bd. 1, p. 478, Anhang 
Nr. 8G (Cardium); Issel, p. 433; v. Vest, in: Jahrb. d. d. Mai. 
Ges. Bd. 2, 1875, p. 319, Taf. XI, Fig. 2 und 5 und Bd. 3, 187G, 
p. 292; Gkimm, p. 138, Taf. VI, Fig. 2 {Cardium). 

Vicr lose Klappen, sammtlich rechte Schalen, aus der Michai¬ 
low'schen Bucht in Transkaspien (Dr. A. Walter, 188G). Also auch 
hier wurde die Art nur in todten Stticken beobachtet. 

Recht erheblich im Verhiiltniss von Hohe zu Breite variirend, ist 
die Schale doch fast immer ungleichseitig und, wie schon v. Vest 

4* 
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betont, hinten mehr in die Lilnge gezogen als vorn. Nur in seltenen 
Fallen kann sie als vollkommen gleicbseitig betrachtet werden; dann 
stelit der Wirbel genau in der Mitte der grossten Schalenausdelmung. 

Alt. 33, long. 40| mm, Alt. 36£, long. 42^ mm, 
„ 34, „ 38^- „ „ 37, „ 47^- „ 

Verbaltniss von Hobe zu Breite im Mittel wie 1:1,20. 
Verbreitung. Bis jetzt ist die Art nur aus dem Kaspisee 

selbst, aber in seiner ganzen Ausdelmung bekannt, gebt aucb bis in 
die ibm vorliegenden Lagunen mid Flussmlindungen. Ob sie aber bier 
in dem mehr ausgesiissten Wasser sicb nocb lebend erhalten bat, ist 
zunacbst nocb festzustellen. 

28. Adacna vitrea (Eichay.) 1831. 

Eichwald, Zool. spec. Ross, et Polon. Vol. I, p. 279, Taf. V, Fig. 3 
(Glycimeris) nnd Faun. Caspio-Caucasia, 1841, p. 225, Taf. XXXIX, 
Fig. 4; Issel, p. 435; Martens2, p. 34 und 60; y. Vest, in: Jahrb. 
d. d. Mai. Ges. Bd. 2, 1875, p. 318, Taf. XI, Fig. 4 und Bd. 3, 
1876, p. 300, Taf. X, Fig. 4. 

Von der Expedition nicht gesammelt. 
Verbreitung. Bis jetzt nur erwabnt aus dem Kaspisee bei 

Alexandrowsk, Baku und Astrabad und aus dem Aralsee. 

Fainilic IV. Cyrenidae. 

29. Corbiciila fluminalis (Mull.) 1774. 

Muller, Hist. Verm. Vol. 2, p. 205 (Tellina); Hutton, p. 658 (Cyrena 
sp)] Martens1, p. 66, Taf. I, Fig. 12—14; Martens2, p. 34, Taf.II, 
Fig. 29; Martens3, p. 337 (var. oxiana)) Martens7, p. 48, Taf. 
IV, Fig. 15 {var. oxiana); Boettger2, p. 339. 

Um Askbabadin Jugendformen, zahlreich (Dr. A. Walter, 1886). 
Nach Martens in einer sehr grossen Form aucb im ausgetrockneten 
Bette eines Arms des Amu-darja zwiscben den Hoben Scheich-dsheili 
und der Stadt Kalendar-cbana im ebemaligen Cbanat Chiwa. 

Die Form von Askbabad ist sebr klein, etwas aufgeblasen, 
oblong, mit merklich vorragenden Wirbeln und meist nocb sebr deut- 
licher Jugendfiirbung. Verglicben mit jungen Stiicken der var. flu- 
viatilis Cless. aus Talysch ist die transkaspiscbe Muscbel etwas mehr 
ungleicbseitig, vorn schwach verlangert und etwas abgerundet-zuge- 
spitzt. Schloss, Filrbung und Zeichnung und Eippcnbildung aber sind 
bei beiden nahezu identisch. Audi junge Stiicke der var. B Jickeli's 
(Land- und Sussw.-Moll. Nordost-Afrikas 1874, p. 285, Taf. XI, Fig. 
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6—7) aus dcni Nil zcigen grosse Aelmliclikeit, besitzen aber eine noch 
geringcre relative Holie (Prof. : alt. : long. = 1:1,37:1,70). 

Alt. 13, long. 15£, prof. 9 mm. 
Verliiiltniss von Schalentiefe zu Hohe zu Lange wie 1:1,44:1,72, 

Verhaltniss von Hohe zu Liinge wie 1:1,19 (bei var. oxiana v. Mts. 
wie 1:1,14). 

Da somit var. oxiana trotz ihrer Grosse viel Aelinlicbkeit mit der 
vorliegcnden Form zu haben scheint, wird mein Scbluss, dass ganz 
Transkaspien nur von dieser einen Varietat bewohnt ist, 
die in der wasserarmen Umgebung von Askhabad nur korperlich sehr 
lieruntergekommen ist, sehr walirscheinlicli gemacht. 

Verbreitung. Diese Art ist eine subtropische, das Mittelmeer- 
gebiet nur an seinen Grenzen streifende Art, die von den unteren 
Nilgegenden an durch Syrien und Mesopotamien nordlich bis in's ost- 
liclie Transkaukasien, Talyscli, Nordwest-Persien und Transkaspien 
verbreitet ist und ostlich bis Turkestan, Afghanistan und Kaschmir 
geht. 

Von den vorstehend verzeichneten 41 Arten von Schnecken und 
6 Arten von Muscheln fanden sich 18 Land- und Stisswasserschnecken 
nur in Nordpersien, nicht in Transkaspien. Ich iibergehe sie in den 
nachfolgenden geographischen Betrachtungen aus dem Grunde, weil 
ihre Zahl noch zu gering ist, um uns ein irgend klares Bild von der 
Verbreitung dieser Thiere in Persien selbst und im Vergleich zu den 
Nachbarlandern zu geben. Hervorgehoben sei hier nur, dass unter 
den einzelnen Localitaten in Persien, von welchen mir Material vorlag, 
Astrabad und der Gebirgsstock des Schah-kuh die grosste Aehnlichkeit 
in seiner Molluskenfauna mit dem Waldgebiet des russischen Talyscli 
zeigt, dass dagegen die Schnecken von Schirwan in der Provinz Cho- 
rassan und die von Schah-rud in der Provinz Irak Adschmi neben 
manchem Uebereinstimmenden mit jener geographischen Provinz doch 
schon in vieler Beziehung ein selbstandigeres Geprage besitzen. 

Gerade zudicsen 18 persischen Formen bieten nun die 23 Schnecken 
und 6 Muscheln Transkaspiens den denkbar grossten Gegensatz. Dass 
die Zahl der Mollusken des letztgenannten Gebictes eine so ausser- 
ordcntlich geringe ist und in der nachsten Zeit auch kaum noch erheb- 
lich sich vergrossern dilrfte, kann nach den bereits mehrfach gegebenen 
Andcutungen iiber das excessive Klima und die Bodenbeschaffenheit 
des trostlosen Landes nicht uberraschen. Ist doch die Vertheilung 
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selbst dieser weuigcn Arten in dem Gebiete einc in hohem Grade 
ungleiclie, indem fast die Gesammtlieit derselben auf den Stidrand und 
also auf das Gebirge beschriinkt ist, wahrend das Centrum des Ge- 
bietes ^Yohl absolut sclineckenleer genannt werden darf. 

Wollen mr die Molluskenfauna Transkaspiens mit Riicksiclit auf 
ihre geograpliisclie Yerbreitung in ilire einzelnen Bestandtlieile zerlegen, 
und es ist dies von besonderem Interesse, da Wallace in die Siid- 
grenze Transkaspiens, also langs dem Gebirgskamme des Kopet-dagh, 
den Schnittpunkt zweier seiner palaarctisclien Subregionen — „dcr 
mittellandisclien und der sibirisclien Subregion" — verlegt, so ist von 
vornlierein No. 22 als unsichere Species in Abzug zu bringen. Es 
bleiben also zu diesem unserem Zwecke 28 Arten tibrig. 

Yon diesen 28 Arten sind als mitteleuropaisclie oder, sagen wir 
genauer, palaarctisclie Species der germanischen Provinz nur folgende 
4 zu betrachten: 

11. Ptipilla cupa, 16. Limnaeas truncatnlus, 
13. Siiccinea pfeifferi, 25. Anodonta piscinalis. 

Diese Form en sind entweder alpin (No. 11) oder Slisswasserbe- 
wolmer, deren Tendenz zu landerweiter Wanderung notorisch ist (die 
tibrigen). 

Als mediterrane Arten konnen mr dagegen folgende 7 auffassen: 
5. Helix Imjnickii, 17. Planorbis umbilicatus var., 
9. Bxdiminus ghilanensis, 18. Melanopsis praemorsa, 

10. Granopupa granum, 19. Hydrobia stagnalis varv 

20. Hydrobia ventrosa var. 
Es ist dies ein eigenthumliclies Gemiscli tlieils von reinen Medi- 

terranscline'cken (No. 10, 17 und 18), theils von vorderasiatischen 
Arten (No. 5 und 9), tlieils aber aucli von kleinen Wandersclinecken 
(No. 19 und 20), die, auch der germanischen Provinz nicht fchlcnd, in 
ihren transkaspischen Varietaten doch am nachsten an mediterrane 
Formen herantreten. 

Als sibirisch konnen sodann geltcn folgende 15 Species: 
1. Macrochlamys taranica, 12. Pupilla signata, 
2. Vitrina raddei, 15. Limnaeas lagotis, 
3. Helix adela, 21. Pseudamnicola raddei, 
4. „ transeaspia, 23. Neritina liturata, 
6. Buliminus crcmita, 24. Dreissensia polymorpha, 
7. „ oxianas, 26. Cardium edide var 
8. „ ivalteri, 27. Didaena trigonoidesj 

28. Adacna vitrea. 
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Es ist dies zu gleichen Tlieilen ein Gemisch yon autochthonen 
Formen (No. 2, 4, 7, 8, 21) mit Kaspi-Mollusken (No. 23, 24, 26—28) 
uud solclien Arten, die in den turaniscken und sibirisclien Distrikten 
weiter verbreitet sind (No. 1, 3, 6, 12 und 15). 

Als zu einer ganz andern Region, der orientalisclien, bezieliungs- 
Aveise tropiscli-indischen, gehorig konnen folgende 2 Arten gelten: 

14. Limnaeus imjjiirus, 29. Corbicala fliminalis. 
Danacli bestande also die Molluskenfauna Transkaspiens (28) aus: 

Mitteleuropaisclien Arten 4 = 140/0 

Mediterranen „ 7 = 250/0 

Sibirischen „ 15 = 540/0 

Tropiscli-asiatischen „ 2 = 70/0 

28 = 100o/o 

Somit ware diese Faunula Transkaspiens als eine solche zu be- 
zeichnen, die uber die Halfte aller ihrer Formen aus der sibirischen 
Subregion entlelmt hat mit einem Viertel mediterraner, einem Achtel 
germanischer Mischung und kleinen Anklangen an die tropisch-indische 
Thierwelt. 

Aber noch von einem zweiten zoogeographischen Gesichtspunkt 
aus bietet die transkaspische Molluskenfauna ein gewisses Interesse. 
AVir sind in der obigen Zusammenstellung yon der specifischen Ueber- 
einstimmung der Einzelformen ausgegangen; gruppiren wir die kleine 
Fauna jetzt einmal nach Gattungen und Sectionen. 

Wir konnten innerhalb der Grenzen Transkaspiens folgende 24 
Molluskengruppen nachweisen: 

1. Macrochlamys, 13. Planorbis, 
2. Oligolimax, 14. Melanopsis, 
3. Vallonia, 15. Hydrobia, 
4. Cartlmsiana, 16. Pseudamnicola, 
5. Xerojoliila, 17. Paludina, 
6. Petraeas, 18. Neritina, 
7. Chondnda, 19. Dreissensia, 
8. Granoimpa, 20. Anodonta, 
9. Papilla, 21. Cardiim, 

10. Saccincaj 22. Didacna, 
11. Gruppe des Limnaeus impurus, 23. Adacna, 
12. Limnaeus, 24. Corbicula. 

Uebergehen wir die weiter yerbreiteten oder weniger bezeich- 
nendcn Gruppen (10, 15, 18, 21) hier mit Stillschwcigen, so erhalten 
wir als besondcrs characteristisch 
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Flir das nordliche und gemassigte Europa: 

2. Oligolimax, 12. Limnaeus, 
3. Vallonia, 13. JPlanorbis, 
9. Pajrilla, 17. Pain din a, 

20. Anodonta. 

Flir die Mittelmeerlander: 

4. Cartlmsiana, 7. Chondrula, 
5. Xerophila, 8. Granojnqia, 
6. Petraeus, 14. 31danojpsis, 

16. Pseudamnicola. 

Fiir Transkaspien selbst: 

19. Dreissensia, 22. Didacna, 
23. Adacna. 

Fiir das subtropische und tropische Asien: 

1. Macrochlamys, 11. Gruppe des Limnaeus impurus, 
24. Corbicula. 

Diese generisclie Zusammenstellung, die dem transkaspischen Ge- 
biete nur drei Gattungen von Brackwassermuscheln als characteristiscli 
oder eigenthiimlich zmveist, lasst erkennen, dass die dortige Fauna, 
abgesehen von den Einwolmern des Kaspisees, niclit als eine altein- 
gesessene betraclitet werden darf, sondern dass sie erst in geologiscli 
neuerer Zeit von Norden wie von Siiden eine fast gleiclie Anzahl von 
Einwanderern aus der palaarctisclien Region erhalten liaben muss, und 
dass tiberdies die tropisch-indisclie Region mit einem nicht unerheb- 
lichen Procentsatz (mit 3 von 24 Formengruppen = 12|0/0) auch 
ihrerseits sich das transkaspisclie Gebiet zu erobern suchte. 

Noch klarer wird diese Yorstellung, und wir erkennen zugleich 
die Wege, auf welclien die Einwanderung geschah, wenn wir die spe- 
cifisclien Uebereinstimmungen der Mollusken Transkaspiens (29) mit 
denen der Nachbarlander zu vergleiclien suchen. Wir finden dann, 
wenn wir die notoriscli schon in alter Zeit vom Kaspisee ausstrali- 
lenden Arten als indigene bezeiclmen, als 
Eigenthiimlich fiir Transkaspien 2, 4, 8, 21—24, 

27—28   9 Arten = 310/o 
Uebereinstimmend mit Sibirien 3, 13, 15—16, 25 . 5 „ = 170/0 
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Ucbcremstimmend mit Turkestan 1, 3, 6—7, 12 
bis 13, 15-17, 25, 29 . .11 Arten = 380/o 

„ „ NorNvest-China und der Hi¬ 
malaya-Region 3, 6,11—13, 
15—17, 29 9 „ = 310/0 

„ „ Afghanistan und Balutschi- 
stan 5, 6, 13—17, 29 . . 8 „ = 280/0 

„ „ Nordpersien 5—7, 9, 10, 12, 
15-18, 29 11 „ = 380/0 

„ „ Vorderindien 14 .... 1 „ = 30/0 

„ „ den Kaukasuslandern, Ar- 
menien und Mesopotamien 
3, 5, 9-10,12—13,15-20, 
25-26, 29   15 „ = 520/() 

„ „ Syrien und Kleinasien 9—10 
13, 15—18, 26, 29 ... 9 „ = '310/o 

„ „ den Nillandern 13, 16, 18 
bis 20, 26 und 29 ... 7 „ = 240/0 

Wakrend somit etwa 9 von 29 Arten als indigen fiir das Gebiet 
zu betrachten sind, trotzdem dass einige dersellben, wie Neritina lita- 
rata und Dreissensia polymorjrfia, jetzt grossere Yerbreitungsbezirke 
zeigen, ist die Einwanderung von Norden her eine relativ geringe ge- 
blieben. Nur 5 Species, die zudem auch von anderer Seite haben ein- 
dringen konnen und wohl auch eingedrungen sind, haben den Wiisten- 
giirtel des nordlichen und centralen Transkaspiens nach Suden hin 
libei'schreiten konnen. Von Nordosten sind aus Turkestan und Nord- 
west-China etwa 11, von Siidosten aus Afghanistan und Vorderindien 
etwa 9 Arten als eingedrungen zu bezeichnen. Nordpersien stellt 11 
Species, die von Stiden, die Kaukasusliinder aber weisen 15 Species 
auf, die von Sudwesten eingewandert sein konnen. Da jedoch Syrien 
und Kleinasien noch mit einem Satz von 310/0 und die Nillander mit 
einem solchen von 240/0 Arten, die mit denen Transkaspiens tiberein- 
stimmend sind, an der Molluskenfauna Transkaspiens theilnehmen, so 
ist der Schluss wohl gerechtfcrtigt, dass nicht allein die grosse Mehr- 
zahl der gemeinsamen Arten zu den weitverbreiteten und also zu 
solchen Formen gehort, welche Wanderungen gern und mit Erfolg unter- 
nehrnen, sondern dass auch die grosste Anzahl der genannten Mol- 
lusken von verschiedenen Seiten Anlaufc gemacht hat, um sich in dem 
unwirthlichcn Klima Transkaspiens festzusetzen, und dass dies der 
einen Art von Norden, der andern von Nordwesten aus, der Mehrzahl 
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aber von Siidwesten, Westen und Osten aus wirklich gelungen ist. 
Weit mehr Einwanderer freilich diirfte im Laufe der Zeit Transkaspien 
sclion in seinen Grenzen gesehen haben; aber eine dauernde Fest- 
setzung derselben scheiterte vielfach an der Armutli des Landes und 
an seinen fiir das Molluskenleben so liberaus ungiinstigen klimatischen 
Verbaltnissen. Nur die zahesten, zur Anpassung an die gebotenen 
Lebensbedingungen geeignetsten Formen konnten sich dauernd erhalten; 
ja, einige der von uns aufgezahlten 29 Arten konnten so prosperiren, 
dass man sie — wie z. B. Helix Izrynicltii, Buliminas eremita, Lim- 
naeas lagotis und Melanopsis praemorsa — jetzt sogar als in dem 
Gebiete haufige und individuenreiche Formen bezeichnen darf. 

Schliesslich mag ich die Bemerkung nicht unterdriicken, dass sich 
in der jetzigen Landschneckenfauna Transkaspiens auch Anklange an 
die alte Lossfauna Mitteleuropas erkennen lassen. Die kleinen Formen 
yon Vitrina, Vallonia, Pupilla und Saccinea haben z. Th. Aehnlich- 
keit, z. Th. sogar Verwandtschaft, mit solchen des mitteleuropaischen 
Plistocans. Ist diese Uebereinstimmung auch, wie ich gerne zuge- 
stehen will, nur eine solche, wie sie durch gleichartige Lebensbedin¬ 
gungen hervorgebracht werden kann, so scheint mir der Hinweis dar- 
auf doch nicht olme Interesse zu sein, da er uns die klimatischen 
und Bodenverhaltnisse in Mitteleuropa zur Zeit der Ablagerung des 
Loss-Staubes verstehen hilft. 



Dio Bumcmnolluslvcu Trauskaspicns uud Cliorassuus. 59 

Anhang: 

Anatouiischc Notizcn zu Nacktschiieckcn dcr Gattungcii 
Lytopcltc und Parmacclla atis Nordpcrsicn. 

Von 

Dr. Heinrich Simroth in Leipzig-Golilis. 

1. Lytopelte sx>- 

(Taf. II, Fig. 8—9.) 

Das einzige ladirte Exemplar vom Schah-kuh bei Astrabad aus 
9000' Hohe, welches Herr Dr. Boettgeu mir zu iibersenden die Giite 
batte (vergl. oben S. 9), maass 1,6 cm, vom Yorderende bis zum 
Mantel 0,1, Mantel 0,5, Schwanz 1 cm. Das Athemloch rechts weit 
hinten, Mantelverhaltnisse zweifellos auf die Gattung verweisend, 
ebenso der scharfe Kiel vom Mantel bis zum Schwanzende. Sohle 
dreitheilig und hell, ebenso hell der Kiel. Seitlich ist das Pigment 
vielfach abgeschabt, lasst aber die Reconstruction aus den Resten zu. 
Dor Mantel schwarz, seitlich nach dem Rande zu gelbbraun aufge- 
hellt, ebenso das Athemloch hell umrandet. Der Korper oben, namentlich 
neben dem Kiel, ebenso schwarz, und ebenso seitlich und nach unten ab- 
blassend. Die Anordnung des Farbstoffs ist von der bei Lytopelte maadata 
(in: Jahrb. d. d. Mai. Ges. Bd. 13, 1886) durchaus verschieden; das Pig¬ 
ment setzt sich nicht aus einzelnen Flecken zusammen, sondern zieht 
in geschlossenen Strangen in den Furchen entlang nach unten. 

Anatomic. Durch ein Loch in der rechten Korperwand war 
der hintere Teil des Intestinalsackes herausgequollen und verloren 
gegangen; es fehlten die Leber, Theile des Darms, des Magens und 
die proximale Halfte der Genitalien. Das Uebrige gestattete eine pra- 
cise Analyse. 
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Das Meseuterium hell, nur der Kopftheil, uaraentlich die Omma- 
toplioren, dunkel. Keine Kreuzung zwischen Penis und rechtem Augen- 
triiger. Die Schnecke ist fortpflanzungsfahig, also wohl ausgevvachsen. 
Die Endtheile der Geschlechtswerkzeuge sind von denselben morpho- 
logischen Verhaltnissen wie bei L. maculata (1. c.), hochstens der 
Penisretractor (Fig. 8 rp) langer, vora vorderen Lungenboden ent- 
springend. Der Penis besteht aus einem engen proximalen und einem 
weiten distalen Abschnitt, durch dessen Wand der Kalksporn durch- 
schimmert. Das Receptaculum hangt enger mit der Ruthe zusammen 
als mit dem Oviduct. Im weiten Penisabschnitt (Fig. 9) ein ahnlicher 
rundlicher Reizkorper wie bei der anderen Art, nur an der Oberseite 
mit einer starken Rinne neben der Kalkplatte. Diese Platte tragt 
als Sporn eine einfache glatte scharfe Spitze gegentiber 
dem kolbigen Doppelsporn der L. maculata. 

Die Farbung und der Unterschied der Kalkbewaffnung des Reiz- 
korpers, der von demselben specifischen Werth zu sein scheint wie der 
Liebespfeil der Heliceen, gestatten mit einiger Siclierheit, soweit solche 
uberhaupt ohne die Durchmusterung grosserer Reihen moglich ist, die 
Abtrennung der neuen Art von der L. maculata. Ob sie dagegen mit 
der L. longicollis Bttgr. identisch ist oder nicht, muss ich dahin- 
gestellt sein lassen, so lange die letztere anatomisch nicht unter- 
sucht ist. 

2. Parmacella olivieri Cuv. 
(Taf. II, Fig. 10—14). 

Die Zusendung zweier persiscber Exemplare von Parmacella aus 
Siaret bei Schirwan durch Herrn Dr. Boettger (vergl. oben S. 10) 
war mir um so willkommener, als ich die erste Parmacellenstudie an 
der ostlichen P. olivieri Cuv. gemacht hatte (in: Jahrb. d. d. Mai. 
Ges. Bd. 10, 1883), und als mir im Laufe der Zeit immer neues 
Material aus Nordafrika und Sudspanien zugiug, wiihrend ich schliess- 
lich die portugiesischen Formen, in Algarve lebend, wenigstens jung, 
und erwachsen an Exemplaren des Lissaboner Museums studiren konnte. 
Leider wird die Veroff'entlichung der ausfuhrlichen Ergebnisse eine 
nicht unerhebliche Verzogerung erfahren, so dass es mir an dieser 
Stelle unmoglich ist, mich auf eine eingehendc Vergleichung einzu- 
lassen. Immerhin wiire es cine Trubung der Darstellung, wollte ich 
nicht wenigstens den betreffenden Passus aus der vorlaufigen Mit- 
theilung (in: Zoolog. Anzeiger, 11. Jahrg. vom 20. Febr. 1888) in erster 
Linie hier wiedcrgeben. Er lautet: 
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„Unter den Parmacellen, den Charactersclinecken des Mediterrange- 
bietes, kann icli von Afghanistan bis zu den Canaren nur eine Art 
anerkennen, die an die Isotheren von 20 bis 25° C. gebunden zu sein 
scheint. Ableitung von den Vitrinen durch Uebergang zur Kraut- 
nalirung; die Clitoristasche entspricht dem Pfeilsack." 

Somit habe ich bereits die P. rutelhmi von Afghanistan und die 
P. velitaris von Astrabad, lediglich nach den Beschreibungen in der 
Literatur, mit in die eine Art, die nach den Rechten der Prioritat 
wohl P. olivieri Cuv. heissen muss, einbezogen. Es stehen mir auch 
jetzt die beiden genannten Arten nicht zu Gebote; um so bemerkens- 
werther ist es, dass der Fundort der P. velitaris v. Mts. — Astrabad 
— sich zwischen den der urspriinglichen P. olivieri — Ostkaukasus, 
Kaspisee, Lenkoran — und den der jetzt aus Persien vorliegenden 
Stucke einschiebt. Dieselben mogen daher sehr wohl ein Prufstein 
sein fiir meine allgemeine Behauptung. Denn wenn noch eine Form, 
die jenseits der P. velitaris nach Osten gefunden wurde, mit der 
olivieri oder den westlichen iibereinstimmt, dann lasst sich iiber die 
Ausdehnung des Parmacellengebietes ein immer bestimmteres Urtheil 
fallen; es lasst sich, soweit es iiberhaupt nach Schilderungen ohne 
Autopsie und Section erreichbar ist, feststellen, ob die beiden Arten des 
fernen Ostens, die P. velitaris und mtellum, unter die olivieri zu sub- 
sumiren oder etwa als besondere Typen zu betrachten sind. 

Soviel zur allgemeinen Orientirung liber die Bedeutung der vor¬ 
liegenden Exemplare. Ich gehe zur Beschreibung iiber, indem ich zum 
Vergleich eine der friiher behandelten P. olivieri von Lenkoran mit 
heranziehe. 

Beide persischen Stucke sind von annahernd gleicher mittlerer 
Grosse und Gestalt, mit geringen Unterschieden der gegenseitigen 
Korperproportionen. Folgendes sind die Maasse: 

Sohlenbreite 0,8 0,9 ? „ 
Die grossere Halfte der Sohlenbreite fallt bei No. 1 und 2 auf 

das locomotorische Mittelfeld. 
Das Voranstellen der iiusseren Korpermaasse hat diesmal seinen be- 

sonderen Grund. An und fiir sich ist das vom Contractionszustand ablnin- 
gige und sehr wechselnde Verhaltniss der verschiedenen Korperabschnitte 
ein sehr unsicherer Werthmesser fiir die Abschiitzung specifischer 

Vorderende bis Mantel . . 1,1 
Mantel 

Korperlange 
No. 1 No. 2 P. olivieri 

3,3 3,5 5 cm, 

1,1 0,8 0,7 „ 
1,9 2,2 3 „ 
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Differenzen und daher von untergeordnetem Belang. Anders hier. 
Theils kann die vermuthlich gleichmilssige Abtodtung und Conser- 
virung die Bedenken gegen eine Vergleichung nach den ausseren 
Maassen abschwachen, theils und noch mehr ergiebt sich, dass die Ver- 
schiedenheit der ausseren Proportionen durch innere morphologische 
Unterschiede bedingt ist. Der Eindruck, den die ausseren Maasse 
machen, lasst sich dahin formuliren, dass das kleinere Thier No. 1 
den langsten Vorderkorper hat, und dass derselbe sich bei weiterem 
Wachsthum wieder verkiirzt und mehr und mehr unter den Mantel 
geborgen wird. Wie aus der weiteren Betrachtung der Korperformen 
folgt, kommt diese Bergung nicht durch ein beschleunigtes Wachs¬ 
thum des Mantels, der vielmehr mit der gesammten Korperzunahme 
kaum Schritt halt, zu Stande, sondern durch eine wirkliche Verkur- 
zung des Vorderkorpers, die, wie gleich hinzugefiigt werden soil, mit 
einer entsprechenden Verdickung Hand in Hand geht. Leider kann 
ich diese Verschiebung nur nach dem Augenschein constatiren, da ich 
unterlassen habe, die Breitenmaasse zu nehmen. 

Die Farbung der persischen Stiicke ist das Gelbgrau der meisten 
Alkoholschnecken, das nach oben dunkelt; der Mantel schmutzig oliven- 
grun, die Sohle einfarbig. Auf dem Mantel rechts und links eine 
schwarzliche Stammbinde, in der vorderen Halfte am scharfsten, hinten 
mehr in Flecken aufgelost; auch das Mittelfeld mit rundlichen und 
langlichen Flecken. Gharacteristisch ist, dass sich die Stammbinde, 
wiewohl heller, auch auf den Vorderkorper bis zum Kopf, etwa zu 
den Ommatophoren erstreckt, indem sie die beiden ausseren Haupt- 
furchen, die schrag nach vorn und abwarts ziehen, kreuzt. Die mediale 
Begrenzung derselben ist scharf, nach aussen verwischen sie sich all- 
mahlich. Die Zeichnung harmonirt demnach vollig mit der der P. oli- 
vieri von Lenkoran, mit Ausnahme der Binden des Nackens, die ihr 
fehlen; sie sind wohl ein Jugendmerkmal. Sehr bemerkenswerth ist 
die Erhaltung der Zeichnung bei diesen Ostformen bis in's Alter. Sie 
stimmen darin am meisten mit der canarischen P. calyculata (der 
Cryptella Webb & Berth.) iiberein, wahrend die nordafrikanischen, 
spanisch-portugiesischen und franzosischen Formen im erwachsenen 
Zustand, d. h. nach meiner Auflassung, wenn sie einen stattlichen Um- 
fang erreicht haben, mehr einfarbig werden. Nach bereits literarisch 
festgelegter Angabe von Hans Leder sind die Thiere einjahrig, was 
ich aus den portugiesischen Befunden ebenso folgern zu miissen glaubte, 

Seitlich und hinten war auf der Haut ziemlich reichlich ein weiss- 
licher Schleim erhalten, weisser als meiner Erinnerung nach bei den 
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Westfonnen. Unter clem Microscop zeigte er sich tlieils faserig (vvie 
wir derartigc fadige Secretion durch Leydig kennen gelernt haben), 
tbeils krumelig-kornig. Yiele von den dicbten Kornergruppen brausten 
in Essig auf, waren also kohlensaurer Kalk. Es scheint mir recbt 
wohl nioglich, dass die starkere Kalkabsonderung mit dem trocknen 
Klima, in dem die persiscben Tbiere leben, zusammenhangt. 

Die eine Sell ale, die ich beraussebnitt, war sebr normal und 
gut verkalkt; ein dickes Gewinde, links davor die kleine dreieckigc 
Yertiefung, die ein Fleischlappcben beherbergt und wabrscheinlicb auf 
die Ableitung von durebbobrt genabelten Gebausen hinweist; die Spa- 
tbula mit gleiebmassiger Kalkablagerung, ausgenommen einen seitlicben 
Ausscbnitt links vorn, der nur von der Concbiolinepidermis gebildet 
wird, oben regelrecht concentriscbe Anwacbsstreifen, die Unterseite 
glatt. 

An a torn ie. Die Priifung von Kiefer und Radula unterliess icb, 
da bei unzweifelhaften Parmacellen von denselben kaum Aufschluss 
iiber die Species zu erboffen ist; denn die Radula wechselt scbwerlicb, 
und der Mittelzabn des Kiefers ist so scbwach und sebwankend, dass 
sein etwas starkeres Hervortreten oder sein Mangel nacb meinen Er- 
fabrungen gar kein Kriterium abgiebt. 

Im Innern bemerkt man nur wenig sebwarzes Mesenterial- 
pigment an den Augentragern, deren Nerven, den vorderen Arterien 
und ganz scbwach an der Zwitterdriise und ibrem Ausfiibrungsgauge. 

Der Tractus intestinalis beginnt am Pharynx mit einem 
kurzen Oesophagus, der in den weiten Magen iibergeht, wenn man 
diesen Ausdruck gelten lassen will. Besser wiirde man wohl vom 
Vorderdarm reden und denselben bis zur Einmiindung der Lebern 
rechnen. Er zeigt auffallende Unterschiede. Bei No. 1 (Fig. 10) zer- 
filllt er in einen weiten vorderen Magen- und in einen engen hinteren 
Darmtheil. Bei No. 2 (Fig. 11) ist auch der zvveite Abschnitt, der 
Darmtheil, magenartig erweitert. Beide Abschnitte liegen in einer 
Kriimmung, die Fig. 11 wiedergiebt. Von dieser Biegung abgesehen 
kommen dem im iibrigen gleichmassig dunnen Tractus die ublichen 
vier Windungen zu. Die Speicheldriisen sind wenig typisch, wie die 
Abbildungen ergeben, die linke reicht weiter nach hinten als die rechte. 
Von den beiden Lebern oder Mitteldarmdriisen, die auf gleicber Hohe 
einmiinden, schickt die kleinere einen feingelappten Zipfel in's Gewinde; 
die andere wcit grossere nimmt die Dunndarmwindungen zwischen 
ihren Lappen auf. 

Der Magen in halt bestand bei No. 1 aus einem briiunlichen 
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Pflanzendetritus, der durch die Spiralgefasse (oder doch durch deren 
erhaltenc Schraubenbander) auf Dicotylen hinwies; die Yerzweigung 
liess kleine Blatter erschliessen, und deren halb zersetzte Oberhaut 
Avar gespickt init keulenformigcn, mebrzelligen Pilzen, die auf Erysi- 
pheenconidien oder verwandte Formen bindeuteten. Im Magen von 
No. 2 war ein ahnlicher Detritus obne die Pilze, dafur einige schwarze, 
aus Koble erfiillten Zellen bestebende Stuckcben vermodernden Holzes 
oder Laubes. Auf diese Befunde komme ich unten zuruck. 

Die Genitalorgane beginnen bei No. 1 mit einer leidlick 
grossen, mehrfacb gelappten Zwitterdriise, etwa ein Drittel oder die 
Halfte des Magens erreicbend; ein diinner, wenig gescblangelter Zwitter- 
gang; sodann die beiden Eiweissdriisen, und zwar die zweite dicbte 
weisse, die ich als Eigenbeit der Parmacellen feststellen konnte und 
als mannlicbe Druse ansebe, reicblicb von derselben Grosse wie die 
andre gewobnliche. Der Ovispermatoduct nocb scblank, obne die 
Manscbettenauftreibung des eileitenden Tbeiles. Das Receptaculum 
sebr weit, so gross wie der Magen, innen fein langsgefaltelt, gegen den 
kurzen Stiel spbincterartig fest gescblossen, mit zwei Spermatopboren, 
die beide entleert, aber nocb in ibrer Form erbalten sind, oben auf- 

' gewunden, weiterbin abgebogeu und scbliesslicb mit langem Endfaden, 
der spitz und frei in der Spermatotbeke endet. Die beiden Begattungs- 
acte konneu sicb erst wenige Tage vor der Todtung vollzogen baben, 
wenn nicbt die Patronenhiilse bei den Parmacellen ungleich wider- 
standsfabiger sein sollte als bei anderen Schnecken, eine Annahme, 
fur die zunacbst kein Grund vorliegt. Unterbalb des Stieles die Bursa 
copulatrix als seitliche Erweiterung des Atriums wie bei alien Parma¬ 
cellen, mit denselben inneren Papillen. Die Patronenstrecke (Fig. 13) 
mit dem diinneren proximalen Tbeil, der den Faden bildet, und dem 
dickeren distalen, dessen Mitte durcb einen Musculus retensor penis 
an die Rutbe gebeftet ist, obne jede Abweicbung. Aehnlicb der Penis 
selbst; er ist mit spitzen Papillen ausgekleidet und tragt eine Art 
von Glans neb en der Einmundung der Patronenstrecke, und diese 
Glans hat nur wenige und nur seitliche Papillen, nicbt den oberen 
Warzenkranz der P. olivieri. Die Clitoristasche endlich, das Homo- 
logon des Pfeilsacks (Fig. 14), ist doppelt vorhanden, doch so, dass 
die kleinere (cZ2) nur eine kleine retractorlose Knospe der grossen dar- 
stellt. In dieser sind starke Faltenwulste, zum Theil wieder einge- 
schnitten, vorn mit freieu kolbigen Enden, aber zur Bildung einer 
langen fleischigcn Clitoris, wie bei olivieri, kommt es 
n i ch t. 
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Die Abweicliungen der Genitalien von No. 2 sind sehr unbedeutend, 
sie betreffen nur das Receptaculum und das zufallige Verhalten der 
Clitoristasche. Im ersteren fand sich nur eine Patrone, deren langer, 
sehr feiner Faden mit kleineni Knopfchen im Blasenstiel festsass. Die 
Wtllste der Clitoristasche aber sahen, etwas auseinandergebogen, als 
flache, zierliche Bander aus der Genitaloffnung heraus, ein Bevveis, 
dass die Schnecke in der Copula erbeutet oder doch zu solcher gerade 
disponirt war. 

Der Spindelmuskel vollig wie bei P. olivieri, ebenso der 
Schlundring, besonders beztiglich der guten Trennung der Visceral- 
ganglien. Endlich entsprechen auch die Mantelorgane, Herz, 
Niere und Lunge und von aussen die stark entwickelten Nasenwlilste 
dein Bekannten. Die Lunge zumal hat das schwammige Athemgewebe, 
das durch die sehr grosse, durch Maschenbildung erzeugte Respira- 
tionsflache characterisirt ist; es schien zwar, als ob die Maschen, 
wenigstens in der rechten Nische zwischen Niere und Enddarm, noch 
nicht die Complication und Tiefe erlangt hatten wie bei der grossen 
olivieri, so dass die hohe Yollendung erst mit starkerem Korperwachs- 
thum eintrate; doch ist es schwer, fiir den Grad der Ausbildung ein 
objectives Maass zu finden. 

Vergleichung undSchliisse. Trotz niancher Wiederholungen 
habe ich die Anatomie stets genauer bis in's Einzelne besprochen, um 
Sicherheit zu bieten, dass keine wesentlichen Organe iibergangen wurden. 
Das Resultat ist die vollige Coincidenz mit den friiheren Schilderungen 
anderswo gefundener Thiere, hauptsachlich der olivieri von Lenkoran, 
ausgenommen zwei Organe, den Mag en und einige Einzelheiten der 
Genitalien. 

Dass die Verschiedenheiten des Mag ens weit von dem Anspruch 
auf specifischen Werth entfernt sind, beweisen die Differenzen bei den 
beiden persischen Exemplaren (Fig. 10 und 11). Sie lehren aber ein 
anderes. Bei dem kleineren Thiere ist nur die erste Halfte des Vor- 
derdarms magenartig erweitert, bei dem anderen auch die zweite. Den 
Magen einer grossen olivieri flige ich nach friiheren Skizzen von 1882 
in Fig. 12 dazu; hier ist der ganze Vorderdarm vom Oesophagus an 
bis zur Lebereinmiindung eine einzige grosse Magenhohle geworden. 
Wie aus dem kurzen Eingangscitat (s. o. S. 984) hervorgeht, glaube 
ich die Parmacellen von den hauptsachlich Pilze, Fleisch und 
Moder (d. h. wieder pilzreiche Nahrung?) geniessenden Vitrinen 
(oder den verwandten Hyalinien) ableiten zu sollen, durch Uebergang 
zur Krautnahrung, welche bei der Nothwendigkeit eines grosseren 

D 
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Futterquantums den Magen zur Enveiteruug zwang und dadurch dem 
Vorderkorper das Uebergewicht liber den iibrigen Organismus ver- 
schaffte, so dass dadurch die Schale zur Ablenkuug der Wachsthums- 
richtung, die in der Spathula ihren Ausdruck land, gebracht wurde. 
Leider fehlen mir noch jiingere Stadien, und es muss somit fraglich 
bleiben, ob der jugendliche Vorderdarm der Bildung in Fig. 10 ent- 
sj)richt oder nur dessen erster, weiter Halfte, hinter welcher dann 
gleich, wie bei den Vitrinen u. s. w., die Lebern einmunden wiirden. 
Hochst wahrscheinlich stellt das Stadium dieser Figur bereits in irgend 
einer VVeise eine Verlangerung dar, da derartige Zustande als dauernd 
kaum von Pulmonaten bekannt sind. Auf die Verlangerung folgt dann 
die Erweiterung auch der zweiten Halfte (Fig. 11), und das Ende des 
Vorganges ist die gleichmiissig weite Aussackung der crwacksenen 
Schnecke (Fig. 12). Es bedarf nur des Hinweises auf die oben ge- 
gebenen ausseren Korperproportionen, die anfangliche Verlangerung 
und spatere, durch Erweiterung bedingte Verkiirzung des Vorder- 
korpers, urn die Abhangigkeit der ausseren Gestalt von der Ausbil- 
dung des Magens einleuchtend zu machen. — Moglicherweise konnen 
aber selbst die Befunde des Darminkalts zur Erklarung der Umbildung 
dienen. Dann wiirde No. 1, d. h. von den vorliegenden Schnecken 
die jiingste, iiber die Art und Weise Aufschluss geben, wie die pilz- 
fressenden Thiere zur Krautnahrung tibergegangen sind, indem sie 
namlich die von Mehlthaupilzen besetzten Dicotylenblatter angingen 
und so sich an die Blatter selbst gewohnten. Die alteren wiirden sich 
dann auf die Blatter beschranken; hochstens deutet der Genuss von 
modernden Pflauzeutheilen bei No. 2 noch auf die fruhere Ernahrung. 
Es ist selbstverstandlich, dass die einzelne Erfahrung, so sehr sie diese 
Deutung herausfordert, vorsichtig behandelt werden muss; immerhin 
wird die Auflassung wesentlich durch die ausschliessliche Pilznahrung 
der jiingsten freilebenden Limax maximas unterstiitzt. 

Die G e n i t a 1 e n t w i ck 1 un g weist nach, dass wir es mit Thieren 
zu thun haben, bei denen erst die mannliche Reife eingetreten ist; die 
stark entwickelte zweite (mannliche) Eiweissdriise, die schwache Aus- 
bildung der Eileitermanschette, d. h. der den Nahrungsdotter liefernden 
Drlisen, die vollig fertige lluthe, Samen- und Clitoristasche dienen als 
Belege. Zum Ueberfluss mag erwahnt werden, dass auch die portu- 
giesischen Thiere proterandrisch sind und bei gleicher Grosse dieselben 
Geschlechtsverhaltnisse zeigen. Es darf gewiss daraus gefolgert werden, 
dass die persischen Parmacellen zu demselben Korpermaass heran- 
wachsen wie die westlichen und die kaukasischen. — Wichtiger sind 
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die morphologischen Verschiedenlieiten. Die einzigen Differenzen, 
welche miv die totale Verschraelzung der westlicheu Formen nrit der 
kauktisischen olivieri noch zweifelhaft raachteu, liegeu im Penis, der 
Clitoris und der Patrone. Bei den Westformen war nie die echte 
iieischige Clitoris zu beobachten wie bei der olivieri; bei der letzteren 
war die Glans penis von der Patronenstrecke durckbohrt, wahrend sich 
bei den iberisch-afrikanischen Stiicken unregelmassige VVulste neben 
der Einniiindung der Patronenstrecke bildeten; die Spermatophore 
endlick endete bei den Westformen frei mit zugespitztem Endfaden, 
wahrend sie bei der olivieri mit kleiner Endplatte in das Epitkel des 
Blasenstiels gewaltsam eingedriickt und befestigt war. Es fragt sich^ 
ob diese Unterdchiede typisch und von specifischem Wertke sind, was 
ich bezweifelte. In alien diesen drei erwahnten Punkten nun schliessen 
sich die persischen Schnecken den Westformen an, nur die Patronen¬ 
strecke hat bei der einen eine schwache Befestigung, Grund genug5 

glaube ich, alle auffindbaren Unterschiede fiir atypisch zu erklaren und 
— die Identitat der franzosischen, spanisch-portugiesischen, algerischen, 
maroccanischen und canarischen Formen vorausgesetzt, was hier nicht 
zu beweisen ist — alle die Westformen mit der kaukasischen und 
persischen zu fusioniren und, da nach der Beschreibung (s. die Arbeit 
von Crosse) die afghanische P. ratelhm am meisten mit der cana¬ 
rischen calycalata stimmt, zum ostlichsten Vorposten dazu zu nehrnen 
und nur die eine „Parmacella olivieri" gel ten zu lassen. 

Fraglich bleibt nur noch die Stellung der P. velitaris v. AIts. 
von Astrabad. Nach den Korpermaassen, welche der Autor angiebt 
(in: Bull. Acad. Imp. Sc. St.-P6tersbourg Tome 27, 1880, p. 154), ist 
an Identitat mit der olivieri, wie ich friiher anzunehmen geneigt war, 
kaum zu denken, und es bleibt nur ein doppelter Ausweg, entweder 
sie als eine neue Parmacellenart oder als einen ganz anderen Typus 
zu betrachten. Erstere Annahme hat wohl wenig fur sich; denn wenn 
auf dem ungeheuren Mediterrangebiet in seiner gesammten ost-west- 
lichen Ausdehnung nur eine bekannte Parmacellenspecies vorkommt, 
die das ganze Gebiet beherrscht, so ist eine zweite wesentlich ab- 
weichende, local eingeschobene kaum zu erwarten; aber, was wichtiger 
ist, die Korpermaasse weisen ziemlich bestimmt nach einer anderen 
Richtung. Das Thier misst 29 mm in Spiritus; davon kommen auf 
den Mantel, der 10 mm hinter dem Kopfende beginnt, nur 8 mm, so 
dass ein Schwanz von 11 mm, d. h. von mehr als einem Drittel der 
Korperliinge erubrigt. Das widerspricht vollig dem Parmacellenhabitus 
mit dem abgekurzten Schwanzende. Dazu ist die dreitheilige Sohle 
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nur 3 mm breit und die Form des Mantelschildes („vorn zugespitzt, 
hinten flach abgeruudet") ganz anders, fast umgekehrt wie bei Par- 
macella. Wenu sich eine Schwanzdriise, selbst nur eine flache, nack- 
weisen liesse, wiirde ich unbedingt auf eine nackte Zonitide schliessen, 
oder aber wir haben es mit einer jener Gattungen zu thun, an denen 
die Scheide von Europa und Asien so reich ist, die aber dieses Grenz- 
gebiet nicht verlassen (Paralimax, Psetidomilax, Trigonochlamys, Se- 
lenochlamys u. s. w.). Wahrscheinlich liegt in dieser Parmacella 
velitaris eine neue Gattung1) vor, welche fiir die Ankniipfung an 
manches andere Genus nach mehr als einer systematischen Richtung 
bin erwlinschten Aufschluss verspricht. Mocbte den Schatz zu heben 
verstehen, wem er erwachsen unter die Hande kommt! 

1) Sie wurde oben S. 8 als Psendomilax erkannt. Dr. 0. Boettger. 

Erklilrung cler Ablbildungen. 

Tafel II. 

L y top elte sp. vom Schah-kuh. 

osd Ovispermatoduct. — od Oviduct. — rec Receptaculnm. 
— vd Vas deferens. — rp Penisretractor. — p Penis. 
Der Penis, dessen weiter distaler Absclmitt geoffnet ist. Er 
las'st den Peizkorper rh mit der Kalkplatte und dem Kalk- 
sporn Its erkennen. 

Parmacella olivieri Cuv. von Siaret. 
Vorderdarm des kleineren Stiickes No. 1. ph Pharynx. — 
zs Zungenscheide. — r.s rechte, l.s linke Speicheldruse. — 
11 Lebern; die eine, welche keine Darmscklinge aufnimmt, aber 
mit einem Zipfel im Schalengewinde steckt, ganz, von der 
anderen grosseren nur ein kleiner Theil. 
Vorderdarm des grosseren persisclien Stiickes No. 2. 
Vorderdarm einer erwachsenen Parmacella olivieri Cuv. von 
Lenkoran, n sympatliisclier Magennerv, von den Buccal- 
ganglien kommend. 
Patronenstrecke und Penis von No. 1. vd Vas deferens. — 
pat Patronenstrecke. — f.pat ihr proximaler Theil, der den 
Eaden der Spermatophore liefert. — mrp Musculus retensor 
penis. 
Clitoristasche derselben Schnecke. cl2 Knospe der zweiten 
Tasche. — r.cl Retractor. 

Fig. 8. 

Fig. 9. 

Fig. 10. 

Fig. 11. 
Fig. 12. 

Fig. 13. 

Fig. 14. 

Fronimnim.Hfhi' Hiiohdnifkcri'i (Hermann i'ohle) in Jena. 
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Erklarung der Zugkarte. 

(Beilage zu den Vogeln T ran sea s pi en s von Dr. G. Radde und 
Dr. A. Walter. Ornis. 1889. Taf. 1.) 

»Roth« bedeutet die von uns sicher gestellten Zuglinien 

der im Texte besprochenen meisten Vogelarten. Wo die 

Farbe nur in P u nktli nie n sich finder, konnte nicht direct 

beobachtet, sondern bloss aus den iibrigen Beobachtungs- 

daten geschlossen werden. 

Wo im aussersten Siidosten des Gebietes in der gleichen 

rothen Farbe einzelne sehr kurze Strichel einge- 

tragen sind; wurden einige, in der Hauptmenge den Fliissen 

folgende, geringzahlig aber auch riicksichtslos die Wiiste 

forcirende Arten (Phylloscopus tristis, Blyth., Caprimulgus 

europaeus, L., Cuculus canorus, L., Coturnix communis) 

beobachtet. 

Gelb lasst den Friihlingszug von Otis tetrax und 

Pterocles alchata erkennen. Von letzterer wurde der Haupt- 

zug auf der Strecke von Duschak bis zum Amu-darja an- 

getroffen. 

Dr. G. Radde. Dr. A. Walter. 

(Taf. I. i88q beizugeben). 
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