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L e s z e k  K a z i m i e r z  P A W Ł O W S K I .
(Pabjanice).

0  zewnętrznej morfologii i stanowisku systematycznym 
pijawki Blanchardia bykow skii (Gedroyć), tudzież 
uwagi o niektórych gatunkach z rodzaju Herpobdella

BI a in v.

liber die iiussere Morphologic und systematische 
Stellung des Egels Blanchardia bykowskii (Gedroyć), 
nebst Bemerkungen iiber einige Arten der Gattung 

Herpobdella Blainv.
[M it 6 T tx tabb ildungcn],

Im  Jahre 1 9 1 3  hat G e d r o y ć  ( i 9 i 3 )  eine neue interessante 
Egelart u n te r dem  N am en Trocheta bykowskii G e d r o y ć  beschrie- 
ben, welche sich in der Folgę w eiterer U ntersuchungen  ais eine 
gute A rt erw iesen hat. In  einer spateren, den Egeln gew idm eten 
A rbeit ( G e d r o y ć  1 9 1 6 )  hat der nam liche Verfasser die von ihm  
entdeckte A rt in die neugeschaffene G attung  Blanchardia 
G e d r o y ć  eingegliedert.

Als H au p tg ru n d  zur Schaffung einer neuen G attung  gait 
die angebliche Tatsache, dass bei Blanchardia bykowskii ( G e d r . )  

jeder voile Somit aus 5 ungleich langen, d u rch  sekundare Furchen  
in 11 gleich lange Sekundarringe geteilten R ingen bestehe, wo- 
gegen sich bei Trocheta D u t r o c h e t  jeder voile Somit aus 8 u n 
gleich langen R ingen zusam m ensetze.

Ein weiteres, gem ass G e d r o y ć  fur die Schaffung d er 
G a ttung  Blanchardia G e d r .  sprechendes A rgum ent ware an- 
geblich eine andere Lage des C litellum s bei Blanchardia bykowskii
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3 4 8 L. K. Pawłowski. 2

( G e d r . )  ais bei den A rten  der G attung  Trocheta D u t r .  E s  

geniigt jedoch  ein V ergleich der A bbildung  2 7  in B l a n c h a r d s  

A rbeit ( 1 8 9 4 )  m it d er A bbildung  1 7  in G e d r o y ć s  A rbe it ( 1 9 1 6 ) ,  

um  festzustellen, dass kein w esentlicher U ntersch ied  in der Lage 
des C litellum s bei Blanchardia bykowskii ( G e d r . )  (typische A rt 
der G a ttung  Blanchardia G e d r . )  un d  bei Trocheta subviridis 
D u t r .  (typische A rt der G attung  Trocheta D u t r . )  besteht.

A ndere fiir die G attung  Blanchardia 
G e d r .  angefiihrte charakteristische M erk- 
male sind n ich t fiir die Selbstandigkeit 
dieser G attung  entscheidend. D ie Lage 
der G eschlechtsoffnungen in der O rd - 
nung Hirudinea ist eher ein artbestim m en- 
des K ennzeichen, w ahrend das V orhan- 
densein von weichen W iilsten , den soge- 
nannten  Pseudognathi [Abb. 1], im Ein- 
gang des P harynx  zwischen den  Langs- 
falten w ahrscheinlich ein gem einsames 
M erkm al sam tlicher V ertreter der F a 
milie Herpobdellidae darste llt ( J o h a n s s o n ,  

1 9 1 0 ) .

N ach Analyse der ausseren M or- 
phologie von Blanchardia bykowskii ( G e d r . )  ensteh t die F rage , 
ob der Bau eines typischen Somits dieses Egels derm assen von 
dem  eines norm alen Somits bei Trocheta D u t r .  abw eicht, dass 
die Schaffung der selbstandigen G attung  Blanchardia  G e d r .  

notw endig  war.
M ir war die G elegenheit zur U ntersuchung von insgesam t 

8 E xem plaren von Blanchardia bykowskii G e d r .  geboten, von 
denen  4  der Sam m lung des Polnischen Zoologischen Staats- 
m useum s in W arszaw a gehóren. D ie Somite u n d  Zwischen- 
ringfurchen  sind bei diesem  Egel ausserst verschiedenartig  aus- 
gebildet. D ie tieferen F urchen  laufen rings um  den  K órper des 
T ieres, w ahrend die seichteren die M itte  der R inge durchqueren , 
ohne sie jedoch  deutlich  in sekundare R inge zu teilen. A usser 
den obenbeschriebenen zwei F urchenarten  sind au f der O ber- 
flache etlicher R inge seichte F urchen  sichtbar, die, ohne die 
ganze R ingbreite zu durchqueren , haufig u n terb rochen  sind. 
D iese U nterscheidungen zwischen den erw ahnten F urchenarten

A bb. 1. V orderer K órperteil 
von Trocheta bykowskii G e d r . 
von der B auchseite; K órper- 
wand langsgeschnitten, zwei 
dorsola terale  Pseudognathi 
sichtbar, m edioventrale Pha- 
rynxw ulst n ich t gezeichnet.
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besonders h insichtlich  ihrer Tiefe, sind ein wenig subjektiven 
C harakters.

G e d r o y g  (1916) betrach te t im  Bereich eines Somits n u r
4 Zw ischenringfurchen ais zur ersten A rt gehórig und  halt folg- 
lich die Somite von Blanchardia bykowskii ( G e d r . )  fur fiinfringig. 
Bei sam tlichen von m ir un tersuch ten  Exem plaren gelang m ir 
indessen die Festste llung  von 7 vollen F urchen  im  Bereich vieler 
Somite, so dass ein N orm alsom it eines zu dieser A rt gehorigen 
Egels aus 8 ungleich  langen R ingen besteht.

R ingelung u n d  K orperteilung in Somite finden  eingehende 
D arstellung  auf A bb  2 A  und  B. Bei einem  von m ir genau u n te r
suchten  Egel [A bb. 2 A] w aren au f d er Bauch- un d  R iickenseite 
je 8 Somite m it vollen F urchen , bei einem  anderen E xem plar 
[Abb. 2 B] au f der Bauchseite 7 und  au f der R iickenseite 8 sol- 
cher Somite vorhanden. A u f der O berflache einer gewissen A n- 
zahl von Somiten befanden sich je 6 tiefe Furchen. R echt viele 
Somite erinnern  in ih rem  Bau an jene von Trocheta subviridis 
D u t r . ,  d. h. besitzen die Form el c i —2, b2, a2, b5,  d 2 i —22, 
c i2 . In  diesen Som iten unterliegen die Ringe b2, a2, b5 sehr 
haufig  einer Zw eiteilung d u rch  F urchen , und  die Som itform el 
gestaltet sich fo lgenderm assen: c i — 2, ( C 3 + C 4 ) ,  (b3+ b 4),
( c ę + c io ) ,  d 2 i —22, ci2.  G e d r o y g  halt die Ringe c i — 2 fur 
einen E inzelring, ahnlich  en tsprechen seiner M einung nach die 
R inge d 2 i —22 un d  c i 2  n u r einem  Ring.

Bei den von m ir un tersuch ten  Exem plaren kam en ausser 
den m eist vertretenen  zwei Som ittypen [ c i —2, ( C 3 + C 4 ) ,  (b3 +  
+ b 4 ) , ( C 9 + C 1 0 ) ,  d 2 i —22, c i 2  u n d  c i —2, b2,  a2, b5,  d 2 i —22, 
c i 2] ebenfalls abw eichend gebaute Somite vor. Beispielsweise 
gebe ich nachstehend die F orm eln  einiger derartiger Som ite:

Exem plar A.
V V III ( c i c 2 ) ,  b2, a 2 ,  bs, d 2 i — 2 2 ,  c i 2 .

V IX ( c i  +  C2) ,  (03 +  04), (b3 +  b4), (09 +  c i o ) ,  (d2i -f  Ó22 +  C 1 2 ) .

V XI ( c i  +  C2 ) ,  b 2 ,  a2, b s ,  d 2 i ,  ( d 2 2  +  C 1 2 ) .

V  X III ( c i  +  C2 ) ,  b2, a 2 ,  bs, ( d 2 i  d 2 2  C 1 2 ) .

D V III (ci c 2 ) ,  b2, a2, b s, (d2i - f  d22 +  C 1 2 ) .

Exem plar B.
D V III (ci C2) ,  b 2 ,  ( b 3  +  b4), (cę -f  c io ), ( d 2 i  - f  d 2 2  +  C 1 2 ) .

D  XXI ( c i  +  C2 ) ,  b 2 ,  a 2 ,  (cg +  c i o ) ,  d 2 i ,  d 2 2 ,  c i 2 .

Die obige Zusam m enstellung des Baus einiger Somite bei 
Blanchardia bykowskii ( G e d r . )  ist ein deutlicher Beweis des
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A B
A bb. 2. Trozheta bykowskii G e d r .  K órperteilung in  Somite. A  — nach 

P o liń sk is  Exem plar; B —• nach einem  vom Verfasser der vorliegenden A rbeit ge- 
sam m elten Exem plar. D ie vollen Zw ischenringfurchen sind  m ittels ununterbrochener, 
die tieferen  sekundaren m ittels unterbroćhener, die seichteren m ittels punktierter 
L in ien  verm erkt.
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verschiedenartigen Baus der Somite dieses Egels. D er V erlauf 
der F urchen  au f der R ucken- u n d  Bauchseite des nam lichen 
Somits ist n ich t identisch. A is Beispiel form uliere ich den Bau 
etlicher Somite au f d e r R ucken- un d  Bauchseite des Exem plars B 
[s. A bb. 2 B ]:

X I V  —  D c i  —  2 ,  ( 0 3  +  0 4 ) ,  ( b 3  +  b 4 ) ,  ( c g  +  c i o ) ,  d 2 i , d 2 2 ,  C 1 2 / V  ( c i  +  

+  C 2 ) ,  b 2 ,  a 2 ,  b s ,  d 2 i ,  d 2 2 ,  c i 2 ;

XVII —  D c i  —  2 ,  b 2 ,  (b3 - f  b4), ( c g  +  c i o ) ,  d 2 i  — 2 2 ,  C 1 2 / V  c i  —  2 ,  b 2 ,  

a 2 ,  b s ,  d 2 i  — 2 2 ,  c i 2  u .  s .  w .

Die A nalyse d er Somite bei den von m ir un tersuch ten  
Exem plaren ergibt, dass die N orm alsom ite dieser T iere  sowie 
jene von Trocheta subviridis D u t r . sehr ahnlich gebaut sind. 
D er grósste U nterschied  betrifft die R inge b2, a2 un d  b5, welche 
bei Blanchardia bykowskii ( G e d r . )  vorw iegend d u rch  seichte 
F urchen  eine gleichw ertige Zw eiteilung erfahren.

Trocheta quadrioculata O k a  (Som itform el: c i — 2, b2, a2# 
eg —10, d2i  —22, C12) n im m t h insichtlich  des Som itbaus gewisser- 
massen eine M itte lstellung  zwischen Trocheta subviridis D u t r .  

und Blanchardia bykowskii ( G e d r . )  ein ( O k a ,  1922).
D er heutige Stand unserer K enntnis der Egel der G a ttung  

Trocheta D u t r . und verw andter G attungen  lasst ihre syste- 
m atische B eschreibung lediglich au f G ru n d  von M erkm alen des 
ausseren Baus zu, un d  die U nterschiede im ausseren Bau von 
Trocheta D u t r . und  Blanchardia  G e d r . reichen keineswegs zur 
Begriindung der Selbstandigkeit der zw eitgenannten G attung  
aus.

O bige Erw agungen sprechen h ierm it fiir die B eibehaltung 
des ersten  N am ens, u n te r welchem  Blanchardia bykowskii ( G e d r . )  

beschrieben w orden ist, d. h. Trocheta bykowskii G e d r .

Die H auptganglienm asse des B auchnervenstranges befm det 
sich bei Trocheta bykowskii G e d r . inm itten  des Somits, inner- 
halb des R inges a2 u n d  d rin g t m it dem  H interende in den R ing 
bs ein [Abb. 3]. Eine derartige Lage des N eurosom its im Som it 
ist charakteristisch  fiir Trocheta D u t r . ( O k a , 1922, M o o r e  in 
H a r d i n g  u . M o o r e , 1927).

D er K órper von T .  bykowskii G e d r . ,  besteh t aus ca. 1 6 4  

ungleich langen R ingen. N ach  en tsp rechender R eduzierung der 
R inge d er 3-en (c) und  4-en (d) Reihe bei diesem  Egel zu R ingen
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der i-e n  (a) und  2-en (b) Reihe des funfringigen Somits bei 
Herpobdella B l a i n v .  diirfte ihre A nzahl 107 — n o  betragen.

D er erste Somit besteh t aus einem  V oraugenring, der m it- 
un te r eine Zw eiteilung du rch  eine seichte F u rche erfah rt [Abb. 
2 A  un d  B], E inen ahnlichen Bau besitzen  die folgenden zwei 
Somite (II und  III). D er Somit IV  ist dreiringig, sein le tzter

C1 
C l

b2

a z

b5
d21
<±22
CU

A bb. 3. Bau zweier Somite von Trocheta bykowskii G e d r . ;  auf d e r  
A bbildung sind m annlicher Gonopor, A trium  m it H ó in e in  und  ein 

T eil der Samenstrange sichtbar.

R ing ein Bukkalring. D er Somit V ist vier- u n d  der Somit VI 
funfringig. D ie Somite V II—XXIV sind voile Somite, dereń  Bau 
schon oben besprochen w urde. In  der h in teren  K órperregion sind 
drei Somite (der dreiringige XXV, d er zwei- oder dreiringige 
XXVI, der zweiringige XXVII) reduziert. D er A fter ist von der h in 
teren  H aftscheibe d u rch  drei R inge getrennt.

Das C litellum  besteh t aus 24 R ingen u n d  erstreckt sich 
vom  Ring b5 des Somits X bis a2 des Somits X III. D er m ann- 
liche G onopor ist von der vorderen H aftscheibe d u rch  43 R inge 
geschieden und  befindet sich zw ischen dem  51-en und  52-en 
Ring. In  A nbetrach t des ausserst veranderlichen Baus der Somite
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von T. bykowskii G e d r .  unterliegen diese Zahlen einigen 
geringfiigigen Schwankungen, je  nach dem , welches Exem plar d e r 
B erechnung zu G ru n d e  liegt. D ie beiden G onopore sind d u rch  
zwei, bisweilen drei ungleiche R inge getrennt. D ie m annliche 
G eschlechtsóffnung hat die Lage b2/a2, die weibliche b 5 /d 2 i, 
bezw. d 2 i/d 2 2 . D ie C ornua des A trium s sind langgestreckt 
[A bb. 3], ein wenig nach innen gebogen u n d  leicht in der M itte  
verschm alert. D ie scharf gekriim m ten Sam enstrange reichen bis 
zum  R ing a2 des Somits XI.

T. bykowskii G e d r .  war bisher n u r von einem  S tandort 
bekann t ( G e d r o y ć  1913 u. 1916); einige w eitere F u n d o rte  
nenne ich an dieser Stelle.

P o l i ń s k i  fand am  12 V II 1926 ein E xem plar u n ter einem  
Stein an sonniger Stelle bei I2 , i °C W assertem pera tu r in einem  
kleinen Zufluss des G ebirgsbachs C zarnohorczyk (Jaremcze, Kreis 
N adw orna, W ojew . Stanisławów), 750 m ii. M-

T e n e n b a u m  sam m elte am  17 V II 1930 drei E xem plare 
von T. bykowskii G e d r .  in einem  Bach bei Ż e ż a w a  (Kreis Z a
leszczyki, W ojew . T arnopol).

A m  8 V III 1934 stiess ich au f vier Exem plare von T. by
kowskii G e d r .  u n te r Sandufersteinen, in 3 0 — 4 0  cm  A bstand  
vom  W asser des G ebirgsbaches W o jtu ł bei W o ro ch ta  (K reis 
N adw orna, W ojew . Stanisławów) etw a 760 m  ii. M .

Eine T eilbeschreibung von T. bykowskii G e d r .  gab ich 
bereits in m einer B earbeitung d er Egel Polens ( P a w ł o w s k i ,  

1936).

Ich gestatte m ir aus dieser letzteren B earbeitung einige 
w ichtigere O riginalbetrach tungen  im nachstehenden zu veroffent- 
lichen.

Dina apathyi G e d r o y ć ,  1916 =  Herpobdella lineata f. apathyi
( G e d r o y ć ).

L i s k i e w i c z  (1933) stellte diese von G e d r o y ć  ( 1 9 1 6 )  

u n te r dem  N am en Dina apathyi G e d r .  beschriebene F orm  zur 
A rt Herpobdella apathyi ( G e d r o y ć ) .  H ierbei w are hervorzuheben, 
dass nach  L i s k i e w i c z  die Selbstandigkeit d ieser A rt noch wei- 
te re r U n tersuchungen  bedarf.
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Dank dem  liebensw iirdigen Entgegenkom m en des D zie- 
duszycki-M useum s in Lwów w ar m ir die M óglichkeit zu r U n ter- 
suchung von zwei der Sam m lung G e d r o y ć s  enstam m enden 
Exem plaren von Herpobdella apdthyi ( G e d r . )  gegeben. D ie 
aussere M orphologie (K orperteilung  in Somite, Bau der Somite, 
Lage der G eschlechtsóffnungen) ist identisch wie bei Herpobdella 
lineata (O. F. M u l l e r ) .

Abb. 4. E in T eił der 
m annlichen Fortpflanzungs- 
organe von Herpobdella li
neata f. apdthyi ( G e d r . ) ; auf 
der A bbildung sich tb a r: 
m annlicher G onopor, A t
rium  m it H ornern , ein  T eil 
der Samenstrange und des 

Bauchnervenstranges.

Abb. 5. Herpobdella lineata 
(O. F . M u l l e r ), Riicken-
ansicht, etw as vergrdssert.

N ach D urchlich tung  d er Exem plare in  N elkenól konnte ich 
den Bau des A trium s analysieren, welches aus einer kleinen 
T asche (Bursa) und  zwei le ich t nach innen gebogenen, zwei 
R inge langen H ornern  (C ornua) besteh t [Abb. 4]. Bei Herpobdella 
octooculata (L .) sind die C ornua des A trium s kurz und , obw ohl 
n ich t spiralfórm ig, jedoch deu tlich  gekriim m t. Die Vasa defe- 
rentia erreichen die C ornua subterm inal au f der A ussenseite. 
Bei Herpobdella lineata (O . F. M .) scheinen die C ornua ein we- 
nig kiirzer ais bei Herpobdella apdthyi ( G e d r . )  z u  sein, obgleich 
sie einen grundsatzlich  identischen  Bau besitzen, d. h. fast 
gerade gestreckt und  n u r leicht zur Sagittalflache des T ieres ge- 
bogen erscheinen.
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D er w esentlichste U nterschied  zwischen beiden Form en 
b e trifft die F arbung , w elcher d ie vier fur Herpobdella lineata 
(O . F . M .) so charakteristischen dunklen  Langsstreifen [Abb. 5] 
abgehen. Herpobdella apathyi ( G e d r .)  ist ahnlich wie Herpobdella 
octooculata f. atomaria ( C a r e n a ) gefarbt.

Aus obigen Erwagungen geht hervor, dass Herpobdella 
apathyi ( G e d r o y ć ) keine selbstandige A rt darstellt, und die zu die- 
ser Form gestellten Egel den Namen Herpobdella lineata f. apathyi 
( G e d r o y g ) fiihren miissen.

Dina apathyi v a r .  nigra G e d r o y ć , 1 9 1 6 =Herpobdella lineata f .  nigra
( G e d r o y ć ).

Dieser Egel unterscheidet sich von Herpobdella lineata 
( O .  F. M.) laut G e d r o y g s  Beschreibung lediglich durch die 
Farbung und muss Herpobdella lineata f .  nigra ( G e d r o y g ) heissem

Herpobdella 1ńlnensis L i s k i e w i c z , 1934 — Herpobdella octooculata 
f .  monostriata ( G e d r o y ć ) .

Synonym : Herpobdella octooculata subsp. vilnensis L i s k i e w i c z , 1927.

Beim Sam m eln von Egeln in Poronin unw eit von Zakopane 
stiess ich au f eine betrach tliche M enge von Exem plaren, die 
infolge gewisser E igenschaften (Farbung, R ingwarzchen) vollig 
an die unlangst von L i s k i e w i c z  (1934) beschriebene A rt Her
pobdella vilnensis L i s k . erinnerten .

Eine nahere U ntersuchung  der zu m einer Verfiigung stehen- 
den Egel ergab, dass n ich t bei alien Exem plaren au f den R ingen 
w inzige W arzchen  vorhanden waren. Im  G egensatz zu L i s k i e 

w i c z  konnte ich nachweisen, dass diese G ebilde auch bei vielen 
V ertretern  von Herpobdella octooculata f. atomaria ( C a r e n a ) 

vorkom m en. D ie R ingw arzchen sind folglich kein charakteristi- 
sches M erkm al der A rt Herpobdella vilnensis L i s k . Eine grosse 
A nzahl d er von m ir gesam m elten Exem plare besass ein gut aus- 
gebildetes, aus 15 R ingen bestehendes C litellum , ahnlich wie 
bei anderen  Egeln d er G a ttung  Herpobdella B l a i n v . Bei den 
von m ir un tersuch ten  Exem plaren gelang m ir n ich t die F est-
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stellung von sekundaren Furchen , die nach L i s k i e w i c z  auf
vielen R ingen seiner Exem plare auftraten.

Herpobdella vilnensis L isk. unterscheidet sich folglich von
Herpobdella octooculata (L.) nur durch die Farbung und kaum
merklich durch die gegenseitige Lage der Geschlechtsoffnungen.

Bei vielen dieser Form  einzuverleibenden 
Exemplaren unterschied sich die Farbung 
wenig von jener der zur Form  atomaria 
( C a r e n a ) gehorigen Egel; allein zwei dunkle, 
schmale, zu beiden Seiten der M edianlinie 
auf der Riickenseite laufende Streifen zeu- 
gen von ihrer eigentlichen systematischen 

k Stellung [Abb. 6 a]. Andere, m inder zahl-
reiche Exemplare besitzen zwischen die- 

A bb. 6. Zwei Farbungsar- sen Streifen ein weit helleres, von der 
ten  der R iickenseite von Grundfarbung des Riickens abstechendes 
Herpobdella octooculata f. mi- 0d er SOgar (aiisserst se iten !) vollig pig- 
rtostriata ( G e d r . ) .  W eitere , ,  t-’ i i r a i i s i i~ , m entloses r e ld  A bb. 6 b  .Urklarungen im  le x t . L J

N ach L i s k i e w i c z  (1934) sind m eist 
die G onopore bei H. octooculata (L.) durch  zwei und  bei 
H. vilnensis L i s k . d u rch  drei voile Ringe getrennt.

Herpobdella vilnensis L i s k .  unterscheidet sich zu wenig von 
Herpobdella octooculata (L.), um ais eine besondere A rt gelten 
zu kónnen. Diese Egel hat erstmalig G e d r o y ć  (1916)  unter 
dem Namen Herpobdella atomaria var. monostriata G e d r .  [=H er-  
pobdella octooculata var. monostriata ( G e d r . ) ]  beschrieben. Der 
namliche Verfasser schreibt irrtiimlich die Aufstellung dieser 
Form  L i n d e n f e l d  und P i e t r u s z y ń s k i  z u .  Die genannten Ver
fasser ( L i n d e n f e l d  und P i e t r u s z y ń s k i ,  1890) haben unter 
der Bezeichnung ,,monostriata” tatsachlich eine gewisse Form 
der A rt Herpobdella testacea (Sav i g n y )  beschrieben. Die Ahnlich- 
keit von Herpobdella vilnensis L i s k .  mit Herpobdella octooculata 
var. monostriata ( G e d r . )  gibt L i s k i e w i c z  (1933) selbst zu, 
da er in seiner anderen Arbeit (1934) voraussetzt, dass dieser 
Egel wahrscheinlich schon unter dem Namen Herpobdella ato
maria var. monostriata ( G e d r . )  beschrieben wurde.

A uf G rund obiger Erwagungen muss der Name Herpobdella 
vilnensis L i s k i e w i c z  unter die Synonyme fallen, und der diesen
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N am en fuhrende Egel b ildet lediglich eine Form  der A rt H er
pobdella octooculata (L .) [ =  Herpobdella octooculata f. monostriata 
( G e d r o y ć ) ] .
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STRESZC ZEN IE .

Dzięki dokładnej analizie budow y zewnętrznej pijawki B lan
chardia bykowskii ( G e d r o y ć )  udało się autorow i niniejszej pracy 
udow odnić, że pijawka ta należy do rodzaju Trocheta D u t r . 

i pow inna nosić nazwę Trocheta bykowskii G e d r o y ć , nadaną jej 
pierw otnie przez G e d r o y c i a .

Jedną z charakterystycznych cech Trocheta bykowskii G e d r . 

jest to, że som ity tej pijawki są bardzo rozmaicie zbudow ane.

J) D iese  Arbeit  war mir im  Original nicht zuganglich.

http://rcin.org.pl



3 5 8 L. K. Pawłowski. 12

N ajwięcej spotyka się somitów o budow ie, dającej się wyrazić 
następującym  w zorem : c i ,  C 2 ,  (C3+C4), (b 3 + b 4 ), (cę-f-cio), 
d 2 i —22, c i2 .

W  uzupełnieniu  niniejszej pracy zostało rozpatrzone stano
wisko system atyczne następujących pijaw ek: H erpobdella  apd th yi  
( G e d r o y ć ) \=  H erpobdella  lineata  f. a p d th y i  ( G e d r o y ć ) ,  D in a  
a p d th y i  var. nigra  G e d r o y ć  =  H erpobdella  lineata  f. nigra  
( G e d r o y g ) i H erpobdel la  vilnensis  L i s k i e w i c z  =  Herpobdella  
octooculata  f .  m onostr ia ta  ( G e d r o y g ) .

N a podkreślenie zasługuje fakt, że zatoka nasienna (atrium ) 
pijawek z gatunku H . lineata  ( O .  F. M u l l e r )  posiada inną bu d o 
wę niż u pijawek z gatunku H . octooculata  (L.). U  tej ostatniej 
pijawki rogi zatoki nasiennej są dość silnie wygięte, podczas gdy 
u H . l ineata  (O. F . M -) są one praw ie zupełnie w yprostowane. 
K ieszonka (bursa) jest u H . lineata  (O. F. M  ) słabiej wy
kształcona niż u H . octooculata  (L.).
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