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A. EINLEITUNG 

A. l ZIELSETZUNG UND ROCKBLICK 

In bezug auf die Taxonomie und Klassifikation der Arten der Gat-
tung Miramella bestanden und bestehen auch heute noch Unklarheiten 
und Meinungsverschiedenheiten. Sie sind z.T. darauf zuriickzufiihren, 
dass vor allem altere Autoren sich bei der Beschreibung neuer Taxa (nach 
dem typologischen Artkonzept) auf nur ein oder wenige Typusexem-
plare sti.itzten, aber die Variationsbreite der taxonomischen Merkmale 
kaum beriicksichtigten. Aber auch grundsatzliche Fragen, vor allem ge-
gensatzliche Ansichten iiber die Kriterien, die bei der Klassifikation an-
zuwenden sind, fiihrten zu Meinungsverschiedenheiten. Diese - gesti.itzt 
auf griindliche chorologische und taxonomische Untersuchungen - zu 
beheben und gleichzeitig zu klaren, ob unter dem Einfluss der Klima-
schwankungen des Pleistocans eine Speziation stattgefunden hat, ist das 
Ziel dieser Arbeit. Da die Variationsbreite der meisten in Betracht kom-
menden Merkmale gross ist, liess sich dieses Ziel nur gestiitzt auf 
p o p u 1 a t i o n s a n a 1 y t i s e h e S t u d i e n erreichen. 

DovNAR-ZAPOLSKIJ (1933) hat die Gattung Podisma in 15 verschie-
dene Gattungen aufgeteilt (1). Eine davon bezeichnete er zu Ehren von 
Frau E. MIRAM als «Miramella». 

GALVAGNI befasste sich in einer grundlegenden, im Jahre 1954 er-
schienenen Arbeit mit den europaischen Arten dieser Gattung, wobei 
er die taxonomische Bedeutung der Penisvalven hervorhob. Die von ihm 
angekiindigte Revision der ganzen Gattung erschien aber nicht. 

HARZ (1975) gliedert die in Mitteleuropa lebenden Arten der Gat-
tung Miramella in zwei Untergattungen: 1) das subg. Miramella Dovn.-
Zap., zu dem er neben der ostasiatischen M. solitaria (Ikonnikov, 1911) 
und der in den Transsilvanischen Alpen und Karpaten lebenden M. eb-
neri (Galvagni, 1953) nur M. alpina (Kollar, 1833) rechnet, und 2) das 
subg. Kisella Harz, 1973, mit M. irena (Fruhstorfer 1921) (2) und M. ca-
rinthiaca Puschnig, 1910 (3). GALVAGNI (19866) nimmt eine Neugrup-

(•) Ich danke LYDIA FLORIN, Kronbi.ihl, fi.ir die Ubersetzung dieser russich ge-
schriebenen Arbeit ins Deutsche. 

(') Von HARZ als M. car. irena (Fruhst., 1921) bezeichnet. 
(') Von HARZ als M. carinthiaca puschnigi Harz, 1973 bezeichnet. 
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pierung dieser Arten vor, wobei er die van ihm unterschiedenen Taxa 
in den Rang van Genera hebt. Zur Gattung Mirarne/la rechnet er nur 
den Typus generis M. soltitaria; alpina. M subalpina, carinthiaca und irena 
fasst er in der Gattung Kisella zusammen, und fUr ( die van mir in der 
vorliegenden Arbeit beschriebene)formosanta (Fruhstorfer, 1921) schafft 
er eine neue Gattung: Nadigella gen. nov. Die van GALVAGKI vorgenom-
mene Neugruppierung entspricht - wie die Ergebnisse der vorliegenden 
Arbeit zeigen - der natUrlichen Verwandtschaft der in Betracht kom-
menden Arten. Sie wird deshalb van mir Ubernommen (vgl. S. 116); 
dem Vorschlag GALVAGNis, diese T axa (Kisella und Nadigella) in den Rang 
selbstandiger Genera zu heben, kann ich dagegen nicht beipflichten. Denn 
es kann keinem Zweifel unterliegen, dass die verwandtschaftlichen Be-
ziehungen zwischen ihnen viel enger sind als zwischen ihnen und ande-
ren Podism"ini-Gattungen und enger als die verwandtschaftlichen Bezie-
hungen zwischen diesen. 

An der «International Conference Phylogeny and Evolution of Ort-
hopteroids» im J ahre 1986 in Siena (BACCETTI 1987) gaben GALVAGNI 
und ich in Kurzreferaten einen Ùberblick Uber die Ergebnisse von Nach-
forschungen , die wir unabhangig voneinander wahrend Jahrzehnten 
durchgefUhrt hatten. Dabei beschrankte sich GALVAGNI - im Einverneh-
men mit mir - auf die «Regioni Balcanica e Carpatica», ich auf die Al-
pen, den Schwarzwald, die Vogesen und den Jura (s. GALVAGNI, 1987 
und NADIG 19876) (4). 

Wie schon an der «Conference» in Siena beschranke ich mich in 
dieser Arbeit auf den A 1 p e n bo g e n (vom Wienerwald und vom 
Karst bis zum Vercors in Frankreich), auf den S c h w a r z w a 1 d, die 
V o g e s e n und den J u r a. Nicht berUcksichtigt werden andere Ge-
genden Europas, in denen M. gefunden wurden (Pyrenaen, Massif Cen-
trai, Belgien, Mitteldeutschland, osteuropaische Lander, Balkan). Das 
van mir untersuchte Materia! umfasst Uber 8000 Tiere van 700 verschie-
denen Fundorten. Es wurde zum grossten Teil im Lauf von mehr als 
50 Jahren van mir selbst gesammelt und befindet sich in meiner Samm-
lung (5

) . Doch wurden auch das Materia] zahlreicher Museen und In-

(•) Zufolge eines Missverstandnisses umerblieb beim Druck meiner Arbeit (19876) 
der Hinweis darauf, dass M. alp. subalp. zwar von C ARPENTIER ( 1951) in Belgien, bei 
Torgny gefunden worden war, dass aber alle Nachforschungen im Pfalzerwald bisher 
negativ verliefen. 

(') Testamentarisch dem Musée d'Histoire Naturelle Genève vermacht. 
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stitute (Verzeichnis: s. «Abkiirzungen» S. 108) sowie Tiere beriicksich-
tigt, die mir von Entomologen verschiedener Lander zur Bestimmung 
geschickt worden waren. Sie werden im Kapitel F in den Fundortsver-
zeichnissen namentlich genannt. 

Die Gattung Miramella eignet sich fiir chorologische und popula-
tionsanalytische Untersuchungen in besonderem Mass: Die Wahrschein-
lichkeit, dass sie beim Sammeln iibersehen wird, ist klein. Denn dort, 
wo sie vorkommt, tritt sie fast immer in grosser Individuenzahl, manch-
mal massenhaft (Kap'. K) auf. Man braucht sich dehalb keine Gewissens-
bisse zu machen, wenn man grossere Serien sammelt! Ihr Auffinden wird 
aber nicht nur durch ihre Haufigkeit erleichtert, sondern auch durch 
ihre auffallende Erscheinung und ihre Lebensgewohnheiten: Miramella 
sonnt sich geme - haufig in copula - auf Zweigen und grossen Blattern, 
und da sie mesohygrophil ist, hat man sogar bei regnerischem Wetter 
Chance, wenigstens einzelne Tiere zu finden. Die Larven erscheinen friih 
im Jahr (stellenweise schon Ende April), und die Imagines erweisen sich 
im Spatherbst als kalteresistent (Kap. I). 

A.2 DANK 

Ich danke den Direktoren und Kustoden der in dieser Arbeit ge-
nannten Institute und Museen, die mir Materia! und Literatur zur Ver-
fiigung stellten, ganz bes. Herrn Prof. V. AELLEN und Dr. B. HAUSER 
(Musée d'Histoire Naturelle Genève), die meine Arbeit in jeder Hin-
sicht forderten; Dr. M. BAEHR (Zool. Staatssammlung Miinchen), Dr. 
K. KALTENBACH (Naturhist. Museum Wien), Prof. W. SAUTER (Entomolg. 
Institut der ETH Ziirich), die mir Arbeitsplatze zur Verfiigung stellten 
und das Miramella-Material ihrer Sammlungen leihweise iiberliessen, aber 
auch Dr. L. REZBANYAI-RESER (MLU) und zahlreichen anderen Entomo-
logen (vgl. Fussnoten in Kap. F), die mir von ihnen gesammelte Tiere 
zur Determination schickten, bes. Dr. J. FLORIN, Kronbiihl. Ich danke 
Kollegen und Freunden, bes. Dr. ANTONIO GALVAGNI in Rovereto, der 
fiir meine Arbeit grosses Wohlwollen bekundete und die Drucklegung 
in dieser angesehenen Zeitschrift ermoglichte, sowie den Herren Prof. 
Dr. W. LANDOLT, Direktor des Geobotanischen Institutes der ETH Zii-
rich und Prof. ERICH TENGER, Winterthur, die mir bei der Gestaltung 
des Kapitels iiber dei Hohenstufen in den Alpen, resp. der vertikalen 
Verbreitung wertvolle Hilfe leisteten. Ich danke Dr. K. THALER, Inns-
bruck, der mir bei der Beschaffung von Karten Osterreichs und Litera-
tur behiflich war, sowie meinen Freunden Dr. PAUL BOHLER, der mich 
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auf mancher Sammelfahrt begleitete, PETER GEISER, der als Philologe mein 
Manuskript kritischer Pri.ifung unterzog, Dr. HANS ULRICH ROBEL, der 
auch in dieser Arbeit die Zusammenfassung ins Englische i.ibersetzte. 
Besonderen Dank sage ich Frau URSULA KROSEBERG, meiner Assisten-
tin, die wahrend ihrer Ferien jahrelang fi.ir mich in oft schwer zugangli-
chen Gegenden nach M. fahndete und mein Manuskript korrigierte und 
ins Reine schrieb. In meinen Dank schliesse ich aber auch meine Nich-
te ein: die Architekturstudentin MADELEINE LAMBERT, welche die Ge-
duld aufbrachte, hunderte nieiner Zeichnungen prazis und sauber mit 
Tusche auszuziehen, sowie Frau GruANNA EGGER, die seit Jahren das von 
mir gesammelte Materia! etikettiert und den Katalog meiner Sammlung 
und Bibliothek auf dem laufenden halt. Mein Dank gebi.ihrt aber in er-
ster Linie meiner Frau Amai, die meiner Arbeit grosses Verstandnis ent-
gegenbrachte, mich oft begleitete und es in Kauf nahm, dass ich im Som-
mer oft wochenlang «auf Heuschreckenjagd» unterwegs war und im Win-
terhalbjahr tagtaglich vom friihen Morgen bis zum spaten Abend in mei-
ner Sammlung arbeitete. 

A.3 ABKURZUNGEN UND ERLAUTERUNGEN 

G a t t u g s- u n d A r t n a m e n: 

M. 
alp. 
car. 
/or. 
subalp. 

Miramella 
alpina 
carinthiaca 
formosanta 
subalpina 

N a t u r h i s t o r i s e h e M u s e e n u n d I n s t i t u t e: 

MBA 
MBE 
MCG 
MEZ 
MGE 
MGR 
MKL 
MLA 
MLG 

Naturhistorisches Museum Basel 
Naturhistorisches Museum Bern 
Museo Civico di Storia Naturale Genova 
Museum des Entomologischen Institutes der ETH, Ziirich 
Musée d'Historie Naturelle Genève 
Bi.indnerisches Naturmuseum Chur 
Landesmuseum fi.ir Karnten, Klagenfurth 
Muséum d'Histoire Naturelle Lausanne 
Museo C antonale di Storia Naturale Lugano 
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MLU 
MM 
MNE 
MUZ 
MW 

Naturmuseum Luzern 
Zoologische Staatssammlung Miinchen 
Institut de Zoologie, Université de Neuchatel 
Zoologisches Museum der Universitat Ziirich 
Naturhistorisches Museum Wien 

G e o g r a p h i s e h e B e g r i f f e: 

N 
s 
E 
w 
A. 
c. 
Cle. 
FO. 
Gr. 
IR. 
M. 
P. 
Pso. 

N orden, nordlich 
Siiden, siidlich 
Osten, ostlich 
W esten, westlich 
Alp, Alpe (n) 
Cime, Cima 
Col, Colle 
Fundort (e) 
Gruppe (n) 
Insubrische Region 
Mont, Monte 
Pointe, Punta 
Passo 

109 

UR. Untersuchungsraum (umfassend: Alpen, Schwarzwald, Vo-
gesen, Jura) 

V. = Val, Valle 

Fiir Lander und schweizerische Kantone werden die entsprechen-
den Autokennzeichen verwendet. 

K o r p e r t e i 1 e: 

AB Abdomen 
DI Diskus des Pronotums 
DV Dorsalvalven des Penis 
EP Epiprokt 
PA Paranota 
PF Postfemora 
PT Posttibiae 
SP Subgenitalplatte 
TE Tergit (e) 
VV Ventralvalven des Penis 

Weitere Abkiirzungen werden in den Legenden zu den Fig. erklart. 
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V e r s c h i e d e n e A b k ii r z u n g e n: 

AN 
AVE 

BEV 

cop. 
Kap. 
La. 
Pop. = 
Unt.Mat.= 

Anhang (Taf. VII-IX) 
Alpenvereinseinteilung ( = Einteilung der Ostalpen in Berg-
gruppen auf der Karte des Deutschen und Osterreischischen 
Alpenvereins und des Alpenvereins Siidtirols) 
Bundesamt fiir Eich- und Vermessungswesen in Wien (Ùber-
sichtskarte von Osterreich 1:500'000 und Namensver-
zeichnis) 
copula 
Kapitel 
Larve (n) 
Population (en) 
Untersuchtes Materiai (wenn nichts anderes vermerkt in 
coli. mea) 

Abkiirzungen fiir Relationen zwischen den 
L a n g e n v e r s c h i e d e n e r K 6 r p e r t e i 1 e: 

s. Kap. E und Tab. 1-4. 

E r 1 a u t e r u n g e n z u d e n F i g. a u f d e n T a f. I I - V I: 

Aus Platzgri.inden wurde in zahlreichen Figuren der Subgenitalplatte 
und der Penisvalven die individuelle Variationsbreite dargestellt, indem 
die Abbildung v e r s c h i e d e n e r T i e r e des g I e i c h e n F O 
ineinander projiziert wurden. Dabei beziehen sich jeweils: 
- die ausgezogenen Linien ( _ _ _ ): auf das Individuum a); 
- die gestrichelten Linien (- - - - -): auf das Individuum b ); 
- die Punkt-Strich-Linien (·-·-·-·-·-): auf das Individuum c). 

A.4 ÙBERSICHT UBER FIGUREN, TAFELN UND TABELLEN 

Fig. 
1 

2 

M. alp. alp., 9 : Diskus des Pronotums, Varia-
tionsbreite Seite 120 
M. alp. subalp., a: Linkes Elytron zwe1er 
gleichgrosser et der gleichen Pop. » 122 
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3 M. alp. alp., CJ': Epiprokt und Furcula von der Seite 125 
4 M. alp. alp. und M. irena: Variabilitat der Ge-

stalt der Furcula » 125 
5 M. alp. alp., CJ': Postfemur von der Seite » 133 
6 M. car., CJ': Kniegelenk von der Seite » 133 

Taf. Fig. 
I 7- 17 Fotos von Kopf, Pronotum mit Elytra und Ab-

domenbasis verschiedener Arten; Messtrecken 
am Kopf (Fig. 7) und Pronotum (Fig. 8); Tym-
panalorgan eines Q von M. irena » 253 

II 18- 29 Subgenitalplatte von 0' verschiedener Arten, 
von unten und von der Seite » 255 

III 30- 72 Penisvalven (von der Seite und z. T. von oben 256 
IV 73-111 oder unten) von 0' verschiedener Arten und 

» 

V 112-159 Unterarten, aus Pop. verschiedener Regionen » 263 
VI 160-196 des ganzen Untersuchungsraumes 

VII Karte: Die Gebirgsgruppen der Ostalpen nach 
der AVE Anhang 

VIII Karte: Gliederung der schweizerisch-italie-
nischen Westalpen Anhang 

IX Karte: Gesamtiibersicht iiber die Areale der 
Miramella-Arten in den Alpen, im Schwar-
zwald, den V ogesen und im J ura Anhang 

Tabellen 
1 Verhaltnis der Augenlange (A) zur kleinsten 

Vertexbreite (V) und der Lange der Unterau-
genfurche (U) zur kleinsten Vertexbreite » 118 

2 Diskus des Pronotums: Verhaltnis der Lange 
der Prozona (a) zur Lange der Metazona (b); 
Verhaltnis der Gesamtlange (a+ b) zur Breite 
am Hinterrand ( e) und Verhaltnis der Breite 
am Hinterrand zur Breite am V orderrand ( d) » 121 

3 Subgenitalplatte von 0' : Verhaltnis der Lan-
ge (L) zur Breite (B) in der Ansicht von unten » 124 

4 Cerci des a und Q : Verhaltnis der Lange (L) 
zur Breite (B) an der Basis » 126 

5 Diskus des Pronotums: schematische Darstel-
lung der haufigsten Zeichnungsmuster » 128 
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6 Paranota: schematische Darstellung der hau-
figsten Zeichungsmuster Seite 129 

7 Abdomen von der Seite: schematische Darstel-
lung der haufigsten Zeichnungsmuster )) 131 

8 Postfemora, unterer Teil: schematische Dar-
stellung der rot gefarbten T eile )) 132 

9 Graphische Darstellung der vertikalen Verbrei-
tung der Miramella-Arten in verschiedenen Re-
g10nen » 222/ 23 

10 Die mit M. alpina vergesellschaftet lebenden 
Arten 232/33 

11 Die mit M. irena vergesellschaftet lebenden 
Arten » 234/35 

12 Die mit M. formosanta vergesellschaftet leben-
den Arten » 238/39 

B. DER UNTERSUCHUNGSRAUM 

In Berggebieten verlaufen politische Grenzen haufig auf Bergket-
ten; Arealgrenzen alpiner und subalpiner Lebewesen dagegen in der Regel 
den Talern entlang (vgl. S. 153). Eine Gliederung des UR. in natiirli-
che, in sich geschlossene Berggruppen ( = Regionen) drangt sich deshalb 
auf. Auch eine solche Gliederung hat freilich Nachteile: Im Quellge-
biet und am Oberlauf von Bachen und Fliissen, wo die Grenze zwischen 
verschiedenen Berggruppen in der alpinen und subalpinen Stufe verlauft, 
kann das Areal einer Pop. willkiirlich zerrissen werden. So gehoren -
um ein Beispiel zu nennen - Individuen, die im Oberengadin auf der 
linken Talseite am Aufstieg zum Lunghinpass leben, zur Platta-Albula-
Gr., solche der rechten Talseite, z. B. des Corvatsch-Cavloccio-Gebietes, 
zur Bernina-G., obwohl sie der gleichen Pop. angehoren, deren Areal 
sich am Malojapass bis auf die Talsohle erstreckt. 

B. l ALPEN: Die Alpen, ein tertiares Faltengebirge, ziehen sich bo-
genformig auf einer Lange von iiber 1000 km vom Wienerwald und von 
der Adria bis zum tyrrhenischen Meer hin. Die geographische Grenze 
zwischen den Ost- und Westalpen wird durch eine Linie gebildet, die 
an der engsten Stelle den Alpenbogen durchquert und vom Bodensee 
iiber Rheintal, Domleschg, Schams, Spliigenpass, Chiavenna zum Lago 
di Como fiihrt und dem Leccoarm folgend in die Poebene ausmiindet. 
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Die Schweizer Alpen gehoren mit Ausnahme der Ratischen Alpen zu 
den Westalpen. Diese werden durch die im Relief deutlich hervortre-
tende Langsfurche des Vorderrhein- und Rhonetales indie Nord- und 
Siidalpen gegliedert, die sich allerdings in der Mitte, im Gotthardgebiet, 
zusammenschliessen. Die Siidalpen werden ihrerseits durch den Haup-
talpenkamm in die gegen das Vorderrhein-, Urseren- und Rhonetal ab-
fallende Nord- und die gegen die Poebene sich senkende Siidabdachung 
geteilt (6). Als Zentralalpen bezeichne ich nicht den zwischen Ost- und 
Westalpen liegenden mittleren T eil des Alpenbogens, sondern den auf 
einem N-S Profil in der Mitte zentral gelegenen, in der Regel kristalli-
nen T eil der Alpen, der von nordlichen und siidlichen Kalkalpen be-
grenzt wird. 

In der auf Taf. VII wiedergegebenen Karte des Deutschen und Oster-
reichischen Alpenvereins (s. Literaturverzeichnis) sind die Ostalpen in 
natiirliche Berggruppen gegliedert. Die auf Taf. VIII wiedergegebene Kar-
te der Gliederung der schweizerischen und italienischen Westalpen ent-
spricht, leicht abgeandert, der Kartenskizze von J. FRDH (1930) in sei-
ner «Geographie der Schweiz». Bei meiner Gliederung der franzosischen 
Alpen stiitze ich mich weitgehend auf die Arbiet von DREUX {1962). 

B.2 JuRA: Der Jura - ein Seitenzweig der Alpen - lost sich im S von 
Genf, in der Gegend von Chambéry, also noch S des Rhonedurchbruchs, 
vom Alpenbogen. Eine scharfe Grenze zwischen den savoyischen Vor-
alpen und den Juraketten besteht nicht. In der vorliegenden Arbeit wird 
nur der schweizerische Teil des Jura beriicksichtigt, und zwar nur der 
Kettenjura; im schweizerischen Tafeljura wurde M. bis jetzt nicht ge-
funden. 

B.3 ScHWARZWALD UND VoGESEN: Sie sind- im Gegensatz zu den Al-
pen und zum Jura hercynischen Ursprungs. Sie bestehen in ihrem S-
T eil aus kristallinen Gesteinen des Grundgebirges. Der Schwarzwald 
wird in der Regel geologish und geographisch in drei Abschnitte geglie-
dert: in den siidlichen Schwarzwald, der sich vom Hochrhein etwa bis 
zur Linie Freiburg-Titisee erstreckt,in den mittleren Schwarzwald, der 

(•) In der Fauna des Wallis und des Genferseebeckens sind bekanntlich zahlreiche 
mediterrane Elemente vertreten. In zoogeographischen Arbeiten, die sich nicht nur -
w ie die vorliegende - auf subalpin-alpine Arten beziehen, drangt sich eine Gliederung 
der schweizerischen Westalpen in einen N-Teil und einen S-Teil auf, deren Grenze auf 
der Wasserscheide zwischen Rhein und Rhone verlauft. 
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nach N etwa bis zur Linie Offenburg-Freudenstadt reicht, und den im 
N anschliessenden nordlichen Schwarzwald. Die Vogesen - vom Schwar-
zwald durch die breite Oberrheinische Tiefebene getrennt - werden meist 
in zwei Abschnitte geteilt: die «Vosges cristallines» mit ihren gerunde-
ten «Ballons » im S und die « Vosges gréseuses» im N orden des Do non. 
Die am weitesten im S gelegenen Ballons der Vogesen werden durch 
die «Trouée de Belfort» vom Jura getrennt. 

C. METHODEN 

C.1 SAMMELMETHODEN: Meine Sammeltatigkeit begann schon in den 
Zwanzigerjahren (NADIG, 1931); systematisch erfolgte sie aber erst in 
den letzten drei J ahrzehnten. Gesti.itzt auf gri.indliches Studium von Kar-
ten und geographischer Literatur besuchte ich im Lauf der J ahre alle 
interessant erscheinenden Berggruppen des UR. Besondere Aufmerk-
samkeit schenkte ich bei allen Arten dem Locus typicus. Die Erschlies-
sung der Alpen durch Strassen, Seilbahnen und Sessellifte, aber auch mein 
Auto mit Vierradantrieb erleichterten mein Vorhaben. Gemeindebehor-
den, Forstorganen, aber auch der Direktion der ENEL (7), die mir die 
Moglichkeit boten, ihre Transportmittel zu beni.itzen und an sich ge-
sperrte Strassen und W ege zu befahren, bin ich zu grossem Dank ver-
pflichtet. 

C.2 PRAPARATION ZEICHNUNGEN UND PHoTos: Der Peniskomplex lasst 
sich mir Hilfe einer spitzen, etwas gebogenen Pinzette leicht extrahie-
ren. Mazerieren und die Herstellung mikroskopischer Praparate sind 
nur dann notwendig, wenn es sich darum handelt, die Morphologie dieses 
Organs im einzelnen zu studieren. Trockenes Sammlungsmaterial muss 
vor der Untersuchung aufgeweicht werden, doch wird auch bei diesem 
Vorgehen die urspri.ingliche Gestalt (bes. der DV!) nur teilweise erreicht. 
Der Vergleich der Penisvalven verschiedener Tiere unter der Binoku-
larlupe ist schwierig. Darum wurden die Penisvalven zahlreicher O' al-
ler Fundorte mit Hilfe eines Zeichnungsapparates gezeichnet und hau-
fig auch photographiert. Solche Zeichnungen und Photos lassen sich gut 

(') ENEL: Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, Milano. Besonders danke ich 
Dr. M. R1cKENBACH, dem Direktor der Brusio-Kraftwerke, der sich fiir mich bei der 
Direktion der ENEL verwendete. 
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vergleichen und nach Bedarf entweder nach Pop. oder nach ihrer Aehn-
lichkeit ordnen (8). 

Die bei lebenden Tieren lebhafte Korperfarbe verblasst und veran-
dert sich beim Trocknen auch bei sorgfaltiger Praparation. Darum wur-
den haufig Farbaufnahmen lebender Tiere in ihrer nati.irlichen U mge-
bung gemacht. 

C.3 PROTOKOLLE: Stets wurde an Ort und Stelle ein Sammelproto-
koll aufgenommen, das Angaben i.iber den Fundort (Hohe i.i. M., Sub-
strat, Pflanzengesellschaften usw.) und die mitMiramella vergesellschaftet 
lebenden Heuschreckenarten enthalt, somit Schli.isse okologischer und 
soziologischer Art ermoglicht. Beim Praparieren des Materials wurde 
stets ein Praparationsprotokoll aufgenommen, das taxonomisch wich-
tige Angaben i.iber einzelne Tiere und ganze Pop. enthalt. Diese Proto-
kolle erleichterten zusammen mit den Zeichnungen und Photos die Ver-
arbeitung des im Lauf der J ahrzehnte fast uni.ibersehbar angewachsenen 
Materials. Sie sind integrierender Bestandteil meiner Sammlung. 

C.4 AuFZUCHT voN LARVEN: Die Larven sind in bezug auf die Nah-
rung wenig wahlerisch und lassen sich deshalb in Gefangenschaft leicht 
grossziehen. Ich verwende dazu Nylobitsacke (9

), in die sparrige Zwei-
ge, Graser und andere Pflanzen gesteckt werden, deren Stengel unten 
zusammengebunden und in Wasserflaschen getaucht werden, damit das 
Laub moglichst lange frisch bleibt. Haufige Entfernung des Kotes, der 
sich unten in den Sacken ansammelt und tagliches Bespritzen mit ei-
nem Sprayer sind notwendig, aber auch auf Sammelreisen leicht moglich. 

C.5 KoPULATI0N: Um zu klaren, ob Individuen verschiedener Un-
terarten und Arten kopulieren, wurden O' und 9 von alp. alp. und alp. 
subalp., von alp. und car., von irena und alp. sowie von irena und far. 
zusammen im gleichen Nylobitsack gehalten. Wegen des Fehlens geei-
gneter Apparaturen war es mir nicht moglich zu klaren, ob - falls die 
Begattung stattfindet ·_ lebensfahige und fertile Nachkommen erzeugt 
werden. 

(•) Ùber 1000 Zeichnungen und mehrere hundert Photographien wurden ~emacht 
und miteinander verglichen. Aus Platzgriinden konnen in der vorliegenden Arbeit (auf 
den Tafeln I-VI) nur wenige davon reproduziert werden. 

(') Nylobit, ein engmaschiges, widerstandsfahiges Kunstgewebe, das in Miillereien 
anstelle von Seidengaze zum Sieben des Mehls verwendet wird, zu beziehen z.B. von 
der Schweizerischen Seidengazenfabrik, Ziirich. 
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D. DIE WICHTIGSTEN TAXONOMISCHEN UNTERSU-
CHUNGSERGEBNISSE 

Um in den folgenden Kapiteln Missverstandnisse nomenklatorischer 
Art auszuschliessen, scheint es mir - in Erganzung meiner Ausfiihrun-
gen in der Einleitung (S. 105) - notwendig zu sein, die wichtigsten taxo-
nomischen Ergebnisse meiner U ntersuchungen vorwegzunehmen: ich 
gelange zum Schluss, dass im UR. nicht - wie lange Zeit angenommen 
worden war - nur eine Art (M. alp.) lebt, sondern v i e r A r t e n, 
z w e i d a v o n i n j e z w e i U n t e r a r t e n: 

U ntergattung 
und Arten Unterarten Hauptverbreitungsgebiet 

(Einzelheiten s. Kapitel F) 

M. (Kisella} alp. alpina (Kollar) Ostalpen Alpen-N-Seite 
alpina (Kollar, 1883) alp. subalpina (Fischer) Westalpen 

Jura 
Vogesen 
Schwarzwald 

carinthiaca 
(Puschnig, 1910) 
ire ma (F ruhstorfer, 

Nockberge Zentralalpen im E 

1921) Ostalpen 

M. (Nadigella) /or. formosanta (Fruh-
storfer) 

Westalpen: Insu-
brische Region 

formosanta (Fruh-
storfer, 1921) /or. bessae ssp. n. Westalpen: 

Alpen-S-Seite 

Piemonte 

GALVAGNI gelangt zu ahnlichen Ergebnissen, doch vertrat er schon 
1954 und auch heute noch (19866) die Ansicht, alp. und subalp. seien 
getrennte Arten (meine Stellungnahme zu dieser Frage s. S. 135 ff.). Dort, 
wo die Areale sich beriihren oder iiberlappen, treten Hybridpop. auf, 
und zwar nicht nur zwischen Unterarten, sondern auch zwichen den 
als Arten bezeichneten Taxa, mit Ausnahme van far. (S. 243). 



A. NADIG: Ù ber die Gattung Miramella (Orthoptera} 117 

E. KRITISCHE BEMERKUNGEN ZU POTENTIELLEN TAXO-
NOMISCHEN MERKMALEN 

Die von den Autoren verwendeten und weitere potentielle taxono-
mische Merkmale wurden auf ihren Informationsgehalt gepriift. Bei Un-
tersuchung grosserer Serien ziegte es sich, dass die meisten Merkmale 
individuell stark variieren und deshalb wenig signifikant sind. Taxono-
misch von entscheidender Bedeutung sind - wie GALVAGNI schon 1954 
hervorgehoben hat! - die Penisvalven. Zwar variieren auch sie in gewis-
sen Grenzen indviduell, doch ermoglichen sie in der Regel Schliisse auf 
die Artzugehorigkeit der einzelnen Pop. 

1. K opf 

1.1 Der Begriff: «Di e k e» de s K op f es ist nicht klar defi-
niert. «Dick» wirkt der Kopf dann, wenn er im Bereich der Schlafen, 
von oben gesehen, breiter ist als das Pronotum am Vorderrand. 

1.2 C o s t a f r o n t a 1 i s u n d V e r t e x (Fig. 7): Die Costa 
frontalis wird seitlich durch deutliche Rippen begrenzt. Diese verlau-
fen entweder parallel oder nahern sich im unteren T eil. Signifikante Un-
terschiede bestehen bei den verschiedenen Arten nicht. Der Scheitel ist 
mehr oder weniger gewolbt (Fig. 11, 14-17), doch lasst sich der Grad 
dieser Wolbung nur schwer erfassen und beschreiben. Nach KARAMAN 
(1967) liegt der am starksten vorspringende Punkt des Vertex (bei seitli-
cher Betrachtung) bei subalp. in der Mitte der Augenhohe, bei car., tie-
fer (10). 

1.3 A : V und U : V (Fig. 7): Das Verhaltnis der Augenlange (A) 
zur kleinsten Vertexbreite (V) und der Lange der Unteraugenfurche (U) 
zur kleinsten Vertexbreite unterscheidet sich - wie Tab. 1 zeigt - bei den 
verschiedenen M. • Arten nur wenig, gestattet aber in gewissen Fallen 
zusammen mit anderen Merkmalen doch Riickschliisse auf die Artzu-
gehorigkeit. 

( 10) Die von KARAMAN untersuchten Tiere der Sarnrnlung Us starnrnen vorn Rati• 
tovec in Slowenien. Meine Nachforschungen in dieser Berggruppe der Julischen A. er-
gaben, dass es sich dabei nicht urn carinthiaca handelt, sondern urn irena. Seine Feststel· 
lungen in bezug auf subalp. lassen sich nicht verallgerneinern, da ihrn nur 1 O' und 2 
Q vorn Ballon d' Alsace (ex col!. Willernse) zur Verfiigung standen. r 



Tab. 1 - Kopf 

A : V = Augenlange : kleinste Vertexbreite U : V = Unteraugenbreite : kl. Vertexbreite 
n ii: (Extreme) x' % ii: (Extreme) x' % s s 

a 
M. alpina: Locus typicus und 
Gutensteiner A . 29 2,6 (2,2-2,9) 0,23 0,05 8,8 1,9 (1,6-2,3) 0,16 0,03 8,4 
M. alpina alpina fa. «collina»: Wienerwald 12 2,5 (2,3-2,8) 0,19 0,04 7,6 1,9 (1,7-2,2) 0,19 0,04 10 
M. alpina subalpina: Locus typicus 21 2,7 (2,4-3,0) 0,19 0,03 7,0 1,9 (1,7-2,2) 0,12 0,01 6,3 

M. carinthiaca: Locus typicus 23 2,3 (2,0-2,5) 0,15 0,02 6,5 1,7 (1,4-1,9) 0,13 0,02 7,6 
M. irena: Locus typicus 13 2,6 (2,2-3,1) 0,26 0,07 10 2,0 ( 1,8-2,4) 0,17 0,03 9,4 
M. formosanta: Locus typicus und andere 
FO. der IR. 25 2,7 (2,3-3,4) 0,24 0,06 8,9 1,8 (1,5-2,2) 0,17 0,03 9,4 

9 
M. alpina alpina: Locus typicus und 
G utensteiner A. 24 1,8 (1,6-2,0) 0,14 0,02 7,8 1,6 (1,5-1,8) 0,11 0,01 6,9 
M. alpina alpina fa. «collina»: Wienerwald 10 1,9 (1,8-2,0) 0,14 0,02 7,4 1,8 (1,7-1,9) 0,14 0,02 7,8 
M. alpina subalpina: Locus typicus 28 1,9 (1,6-2,3) 0,18 0,03 9,4 1,6 (1,4-1,9) 0,12 0,01 7,5 

M. carinthiaca: Locus typicus 18 1,6 (1,4-1,9) 0,15 0,02 9,4 1,4 (1,2-1,6) 0,13 0,02 9,3 
M. irena: Locus typicus 14 1,9 (1,6-2,0) 0,13 0,02 7,0 1,7 (1,5-1 ,9) 0,11 0,01 6,2 
M. formosanta: Locus typicus und andere 
FO. der IR. 29 2,0 (1,8-2,3) 0,15 0,02 7,5 1,6 (1,4-1,8) 0,1 0,01 6,3 

Verhaltnis der Augenlange (A) zur kleinsten Vertexbreite (V) und der Linge der Unteraugenfurche (U) zur kleinsten Vertexbreite. Messungen an griisseren Serien 
von a und 9 topotypischer Pop. 
n = Zahl der untersuchten T iere; ii: = Mittelwert; x2 = Varianz; s = Streuung; % = Streuung in % des Mittelwertes. 
Dic Tab. zeigt, dass die ermittelten Werte nur wenig voneinander abweichen, dass somit alle Arten weitgehend miteinander iibereinstimmen. Eine Ausnahme bildet 
car., bei welcher der Vertex im Vergleich zur Lange der Augen und der Unteraugenfurche breit ist (Messtrecken s. Fig. 8). 
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1.4 F a e e t t e n a u g e n: Grosse und Wolbung der Augen sind 
bei verschiedenen Arten verschieden. Sie lassen sich aber zahlenmassig 
schwer erfassen: Die Relation: Augenlange: Augenbreite gibt zwar ei-
nen Anhaltspunkt, doch sind die Messfehler gross, da die Endpunkte 
der zweiten Messstrecke sich nicht genau bestimmen lassen. Zudem kann 
die Variationsbreite auch innerhalb einer Pupulation, also individuell, 
recht gross sein (z.B. bei gewissen Pop. des Schwarzwaldes). 

1.5 Antenne n: Unter den Facettenaugen nach hinten umge-
legt, reichen die Antennen bis zum Hinterrand der Paranota, bis zu den 
Meso- oder Metapleura, im Extremfall bis zur Tympanaloffung, selten 
dariiber hinaus (Fig. 16). Sie sind beim 9 stets kiirzer als beim O'. Ein 
Mass fiir die Lange der Antennen liefert auch das Verhaltnis der Lange 
zur grossten Breite der langsten Glieder im mittleren T eil der Anten-
nen (zwischen dem 9. und 13. Glied). Messungen an grossen Serien er-
geben aber, dass die Gesamtlange und die Lange der einzelnen Glieder 
individuell starker variieren, als man angenommen hatte. 

2. T ho ra x: 

2.1 P r o n o t u m: Der DI hat, von oben gesehen, etwa trapezfor-
mige Gestalt. Seine seitliche Begrenzung lasst sich schwer bestimmen, 
weil er gerundet in die P A iibergeht (Seitenkiele sind hochstens im hin-
teren Teil der Metazona angedeutet), und weil die schwarzen Seiten-
streifen bes. hinten von den P A ± weit gegen die Mitte des DI iiber-
greifen, so dass dieser, von oben gesehen, fast parallelseitig erscheinen 
kann. Vorder- und Hinterrand verlaufen bei den meisten Arten flach 
bogenformig (Fig. 8, 9; 11-17); doch kann der Hinterrand bis iiber die 
Mitte der Mesopleura vorgezogen sein und in einem stumpfen Winkel 
(nach BRUNNER v. WATTENWYL, 1882, S. 225 «dreieckig») enden. 

Der Mittelkiel ist bes. bei den O' in der Metazona deutlich, manch-
mal aber anch in der Prozona, und zwar bes. in ihrem vordersten Drit-
te! erkennbar. Die Hauptquerfurche («Sulcus» nach HARZ, 1975) liegt 
bei allen Arten deutlich hinter der Mitte, doch variiert ihre Lage indivi-
duell (s. unten a : 6). Die Querfurchen sind bei verschiedenen Arten 
verschieden tief, so dass d ie zwischen ihnen liegenden Felder mehr oder 
weniger plastisch hervortreten (Fig. 11-17). Die 1., machmal auch die 
2. Querfurche, konnen, bes. bei den 9 , in der Mitte unterbrocheri sein; 
doch variiert auch dieses Merkmal individuell (Fig. 1). 

Im Profil (langs des Mittelkieles) verlauft das Pronotum bei gewis-
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Fig. 1: M. alp. alp.: Diskus der Pronocums: Variationsbreite der Grosse, der Form, des 
Verlaufs des Vorder- und Hinterrandes und der Querfurchen bei verschiedenen 9 der 
g I e i eh e n Pop. (Hohe Tauern, N-Seite: Edelweissspitze). 

sen Arten fast gerade oder leicht konvex (Fig. 14), bei anderen steigt 
es von der Hauptquerfurche nach beiden Seiten leicht an, wobei sich 
manchmal im vordersten T eil der Prozona eine flache Vertiefung ab-
zeichent (Fig. 11, 16, 17). Die Prozona ist in der Regel fast glatt, ± gliin-
zend; in der Skulptur der Metazona sind geringfiigige Unterschiede fest-
stellabar. 

Die in Fig. 8 eingezeichneten Strecken wurden mit Hilfe eines Oku-
larmikrometers gemessen (11), zueinander in Beziehung gebracht und 
die so gewonnenen Ergebnisse statistisch ausgewertet (Tab. 2). 

2.2 M e s o s t e r n a I z w i s e h e n r a u m: KARAMAN ( 1967) misst 
der Form Bedeutung bei. Bei Untersuchung grosser Serien stel!t sich 
aber heraus, dass dieses Merkmal individuell stark variiert und deshalb 
taxonomisch nicht aussagekraftig ist. 

( 11) Zur Messmethode: Da die seitliche Begrenzung des Diskus (wie oben darge-
legt) sich nicht genau bestimmen lasse, wurden als Messpunkte fiir die Strecken e und 
d die inneren Rander der schwarzen Seitenstreifen gewahlt. Da aber die Breite dieser 
Streifen individuell variiert, zeigen die so gewonnenen Werte eine erhebliche Streuung. 
Sie entsprechen aber am ehesten dem Bild, das sich dem Beschauer bei Betrachtung der 
Tiere von oben bietet. 



Tab. 2 - Diskus des Pronotums 

a:b (a + b) : e c:d 
Arten n x (Extreme) s x' % x (Extreme) s x' % x (Extreme) s x' % 

O' 

M. alpina alpina: Locus typicus und 
Gutensteiner A. 29 1,4 (1,3-1,6) 0,11 0,01 7,9 1,6 (1,5-1,9) 0,07 0,005 4,4 1,4 (1,2-1,6) 0,13 0,02 9,3 
M. alpina alpina fa. «collina»: Wienerwald 12 1,4 (1,2-1,5) 0,08 0,007 5,7 1,7 (1,5-1,9) 0,15 0,02 8,8 1,4 (1,2-1,5) O, 12 0,01 8,6 
M. alpina subalpina: Locus typicus 21 1,4 (1,3-1 ,5) 0,06 0,004 4,3 1,8 (1,6-2,0) 0,13 0,02 7,2 1,4 (1,2-1,5) 0,1 0,09 7,1 

M. carinthiaca: Locus typicus 23 1,4 (1,3-1,7) 0,12 0,01 8,6 1,5 (1,4-1,6) 0,07 0,004 4,7 1,4 (1,2-1,7) 0,15 0,02 10,7 
M. irena: Locus typicus 13 1,4 (1,2-1,6) 0,1 0,01 7,1 2,1 (1,9-2,4) 0,15 0,02 7,1 1,3 (1 -1,4) 0,11 0,01 8,5 
M. formosanta: Locus typicus und andere 
FO. der IR. 25 1,5 (1,4-1,6) 0,05 0,002 3,3 2,0 (1,8-2,2) 0,16 0,03 8,0 1,2 (1,1-1,2) 0,08 0,006 6,7 

9 
M. alpina alpina: Locus typicus und 
Gutensteiner A . 24 1,3 (1,1-1,7) 0,16 0,02 12,3 1,4 (1,2-1,6) 0,1 0,01 7,1 1,6 (1,5-1,7) 0,1 0,009 6,3 
M. alpina alpina fa. «collina»: Wienerwald 10 1,2 (1,2-1,3) 0,06 0,003 5,0 1,5 (1,4-1,6) 0,09 0,008 6,0 1,5 (1,4-1,6) 0,08 0,006 5,3 
M. alpina subalpina: Locus typicus 28 1,2 (1,2-1,4) 0,08 0,006 6,7 1,4 (1,3-1,6) 0,1 0,01 7,1 1,6 (1,5-1,9) 0,1 0,19 8,8 

M. carinthiaca: Locus typicus 18 1,3 (1,3-1,4) 0,07 0,005 5,4 1,3 (1,2-1,4) 0,06 0,003 4,6 1,7 (1,6-1,8) o, 1 0,01 6,5 
M. irena: Locus typicus 14 1,3 (1 ,2-1,5) 0,12 0,02 9,3 1,9 (1,7-2,0) 0,16 0,02 8,3 1,2 (1,1-1,3) 0,1 0,008 7,8 
M. formosanta: Locus typicus und andere 
FO. der IR. 29 1,4 ( 1,3-1,5) 0,07 0,004 5,0 1,6 (1,5-1,9) 0,13 0,02 8,1 1,3 (1,1-1,5) 0,1 0,01 8,5 

Ergebnisse von Messungen ') an grosseren Serien vom O' und 9 der topotypischer Pop. 
a:b = Verhaltnis der Lange der Prozona (a) zur Lange der Metazona (b), somit Lage der Hauptquerfurche. - (a+ b):c = Verhaltnis der Gesamtlange (a+ b) zur Breite 
am Hinterrand der Metazona (e). - c:d = Verhaltnis der Breite am Hinterrand der Metazona zur Breite am Vorderrand der Prozona (d) (Messtrecken: s. Fig. 8). 
Die Tab. zeigt: • i n be z u g a u f a : b: Zwischen den beiden Umerarten von alp. (inkl. «collina»), car. und irena bestehen nur geringfiigige Unterschiede; bei 

/or. liegt die Hauptquerfurche etwas weiter hinten, doch ist die Variationsbreite gross. 
• i n be z u g a u f ( a + b) : e u n d e : d : Die beiden Unterarten von alp. stimmen in dieser Hinsicht weitgehend miteinander iiberein. Unter-

schiede zeigen sich in Vergleich zu den iibrigen Arten: Bei car. ist das Prontum hinten auffallend breit (Fig. 9); bei /or. und mehr noch bei irena 
(Fig. 12, 13) ist es (bes. beim O' vie! schlanker [hohe Werte fiir (a+b):c und tiefe fiir c:d]. 

1) M essmethode: s. Fussnote S. 120. 
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2.3 E 1 y t r a: Bei keiner anderen mitteleuropaischen Podismini-
Gattung variieren Grosse, Gestalt und Farbe der Elytra so stark wie bei 
M Bei gewissen Arten sind bis jetzt nur squamiptere Individuen bekannt; 
bei anderen treten squamiptere, mikroptere, subbrachyptere, seltener 
brachyptere Individuen auf (Definitionen s. HARZ, 1969, S. XII). Mit 
zunehmender Hohe werden die Elytra - wie GALVAGNI schon 1954 am 
Beispiel von irena dargelegt hat - sukzessive kiirzer; doch konnen Lan-
ge und Breite der Elytra auch innerhalb der gleichen Pop. (somit einer 
bestimmten Hohe!) erheblich variieren (Fig. 2). 

Eine Beziehung zwischen der Lange der Elytra und der Thoraxbreite 
besteht nicht: Sie konnen bei Arten mit rei. breitem Pronotum kurz 
(z.B. bei car.) und ungekehrt in Pop. von Arten mit schmalem Prono-
tum (z.B. bei irena) lang sein. Makroptere Individuen, die der forma 
alata von Podisma pedestris entsprechen (NADIG, 1984) konnte ich nie 
finden. An grossen Serien aller Arten wurden Lange und Breite der Elytra 
und ihr Zwischenraum auf dem Riicken gemessen und zueinander in 
Beziehung gebracht. Die Streuung der so gewonnenen Werte ist aber 
so gross, dass sie taxonomisch wertlos sind. Die grosse Variabilitat die-
ser Organe zeigt sich auch darin, dass ihre Lange und Form manchmal 
auf den beiden Korperseiten verschieden ist und dass bei allen Arten 
Individuen gefunden werden, bei denen - ahnlich wie bei P. pedestris na-
digi Harz, 1975 - die Elytra derart zuriickgebildet sind, dass an ihrem 
medianen Rand die rudimentaren Alae hervortreten (Fig. 9, links). Wah-
rend dies aber bei der Pop. von P. pedestris nadigi des Croce Domini-

Fig. 2: Linkes Elytron zweier gleichgrosser O' von M. alp. subalp. des g I e i e h e n 
FO. , somit der gleichen Hohe (Col du Lautaret, 2030 m). 
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Passes im Adamello-Massiv bei 80-90% aller Individuen der Fall ist, tritt 
diese Erscheinung bei M. nur selten auf. Bei getrocknetem Sammlungs-
material ist es manchmal schwierig zu entscheiden, ob die Elytra squa-
mipter oder mikropter sind, da sie sich beim Trockunungsvorgang ver-
ziehen konnen oder gespreizt werden (z.B. bei topotypischem Material 
von alp. alp. ). Aussagekraftiger als die Lange und Form ist die Farbe 
der Elytra. Bei gewissen Pop. sind sie in ihrer ganzen Ausdehnung (und 
zwar sowohl die Adern, als auch die dazwischen liegenden Felder) hel-
ler oder dunkler rotbraun; bei anderen stechen die Adern dunkel vom 
helleren Untergrund ab, und wieder bei anderen ist nur das Remigium 
heller oder dunkler braun oder rotbraun, der Vannus dagegen ganz oder 
nur am hinteren Rand gri.in, gri.ingelb oder rotlichgelb gefarbt. In der 
Regel erweisen sich diese Farbmerkmale im Rahmen einer bestimmten 
Pop. als recht konstant. Das ist aber nicht ausnahmslos der Fall. 

2.4 P o s t f e m o r a: Im Verhaltnis der Lange zur Breite zeigen 
sich keine signifikanten Unterschiede. Bezeichnungen s. Fig. 5; Farbe 
und Zeichnung s. S. 130. 

2.5 P o s t t i b i a e: Bezeichnungen s. Fig. 6; Farbe und Zeichnung 
s. S. 132. 

3. A bd o men: 

3.1 S ub ge nit a lplatte d es O' : Wie beiallenCaelijèrawird 
die SP des et vom 9. Sternit gebildet. Sie ist stark sklerotisiert. Ihr obe-
rer, membranoser Rand bildet das Pallium (Fig. 25: PALL), das in Ru-
helage den Penis umschliesst, der Form dieses Organs entsprechend bei 
Miramella langer ist, als bei anderen Podismini-Gattungen und deutlich 
von der SP s. s. absteht (Fig. 25-29). Von der Seite gesehen ist der untere 
Rand der SP s. s. an der Basis, der obere Rand in der distalen Halfte 
± stark eingebuchtet, das Ende der Piatte dementsprechend ± dorsad 
gebogen. In der proximalen Halfte, dort wo der SP das Pallimu aufge-
setzt ist, ist ihr Rand starker sklerotisiert und ± stark nach aussen um-
gebogen (Fig. 22, 23: skl. Rand). Von unten gesehen (Fig. 18-23) (12) hat 

(") Es ist notwendig, darauf zu achten, dass die SP genau senkrecht von unten ge-
sehen wird. 

r 
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die SP ungefahr die Form eines gleichschenkligen Dreiecks, dessen Sei-
ten freilich ± eingebuchtet sind und dementsprechend in der distalen 
Halfte fast parallel verlaufen konnen. Die «Spitze» des Dreicks ist mehr 
oder weniger breit gerundet. Auch in der Ansicht von unten treten die 
± nach aussen gebogenen oberen Rander der Platte (s. oben!) als ± 
breite Streifen (in den Fig. grau punktiert) in Erscheinung. Alle genannten 
Merkmale variieren individuell, gestatten aber - unter Berilcksichtigung 
der Variationsbreite - doch Schlusse auf die Artzugehorigkeit. Im Be-
streben, gewisse Unterschiede zahlenmassig zu erfassen, wurden bei 566 
O' verschiedener Arten und Fundorte Lange (L) und Breite (B) der SP 
(in der Ansicht von unten) gemessen (Messmethode s. Fig. 18, 23), die 
so gewonnenen W erte zueinander in Relation gebracht und statistisch 
ausgewertet (s. Tab. 3 und Kap. F). 

Tab. 3 - Subgenitalplatte des a 

L:B 
Arcen x (Extremwerce) x' % n s 

M. alpina alpina: Locus typicus 
und Gurcnsteiner A. 31 1 (0,8-1,1) 0,1 0,01 10 

M. alpina subalpina: Locus 
rypicus 76 1,3 (1,2-1,8) 0,2 0,02 11 

M. carinthiaca: Locus typicus 58 1 (0,8-1,2) 0,2 0,02 8 

M. irena: Locus typicus 46 1,2 (0,9-1,6) 0,2 0,03 13 

M. formosanta: Locus typicus und 
andere FO. der JR. 30 1,3 (1,1-1,5) 0,1 0,02 10 

Verhalcnis der Lange (L) zur Breite (B) in der Ansicht von umen (vgl. Fig. 18, 23). n, ii:, s, x2, 
%: s. Tab. 1. 
Die Tab. zeigt, dass die SP bei alp. subalp. bei for. und auch bei irena durchschnittlich (x) schlanker 
ist, als bei alp. alp. und bei car., dass aber die Variationsbreite (Exrremwerre) gross ist (vgl. Fig. 18-24). 

3.2 E pi pro k t u n d Fu re u la d e s O': Ich verweise auf 
,, HARz, 1975, Fig. 799. Zwischen den verschiedenen Arten bestehen kaum 

Unterschiede, doch ist die individuelle Variabilitat gross: Der distale 
Randhocker des EP ist stets grosser als der proximale, der fehlen kann. 

· Manchmal sind beide am Rand durch einen ± breiten Wulst miteinan-
der verbunden (Fig. 3). Auch die Form und Grosse der Furcula variiert 
erheblich (Fig. 4). Im Extremfall fehlt sie. 
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Fig. 3: Epiprokt und Furcula eines et von M. alp. alp. (von Badgastein, Schlossalm) von 
der Seite. Bei diesem et ist der distale (grossere) Randhocker durch einen Wulst mit 
dem proximalen (kleineren) verbunden. Ce. = Cercus; End!. = Endlobus des Epiprokts; 
Fu. = Furcula. 

~-a-----~_ .. ., ___ __,,, 

Fig. 4: Variabilitat der Grosse und Gestalt der Furcula. a-e = M. alp. alp. , Monichkirch-
ner Schwaig; cl = M. irena, Ankogel. 
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3.3 Cerci: In beiden Geschlechtern konisch, leicht abgef!acht. 
Sie sind - wie Tab. 4 zeigt - bei den O' ca. doppe!t so lang wie breit (L:B 
= 1,9-2,1), nur bei irena durchschnitt!ich ca. 21/ 2 mal so lang wie breit. 
Bei den Q sind sie bei allen Arten Kiirzer als bei den O' . 

T ab. 4 - Cerci des O' und 9 

L:B 

Artcn CJ' ç> 

n x (Extremwerte) n x (Extremwertc) 

M. alpina alpina: Locus typicus 
und Gutensteiner A. 18 2 (1,9-2,3) 20 1,7 (1,4-1,8) 

M. alpina subalpina: Locus 
typicus 30 2,1 (1,9-2,3) 30 1,8 (1,6-2,1) 

M. carintbiaca: Locus typicus 30 1,9 (1,6-2,2) 30 1,7 (1,6-1,8) 

M. irena: Locus typicus 25 2,5 (2,1-2,8) 25 2 (1,8-2,2) 

M. formosanta: Locus typicus und 
andere FO. der JR. 30 2,1 (1,7-2,3) 30 1,8 (1,6-2,1) 

Vcrhaltnis dcr Lange (L) zur Brcite (B) an der Basis. 
Di_e _Tab. zeigt, dass ~uch diese_s Merkm~I stark variiert (Extremwerte), dass die Cerci aber bes. 
bei trena schlanker sind als bei den i.ibngen Artcn. 

3.4 Pe ni s: GALVAGNI (1986a, 1987) gibt ausgezeichnete Beschrei-
bungen und Abbildungen des Peniskomplexes. Diagnostisch von ent-
scheidender Bedeutung sind die dorsalen und ventralen Penisvalven (DV 
und VV). Gewisse Merkmale variieren aber nicht nur von Pop. zu Pop., 
sondern auch individuell (vgl. S. 137). Taxonomische Schliisse setzen 
vergleichende Untersuchungen an grossen Serien voraus. 

V V: Taxonomisch wichtig sind ihre Breite an der Basis (im Ver-
gleich zur Breite der DV an der Basis), ihre Lange, vor allem aber ihre 
Form in der distalen H alfte. Sie konnen (von der Seite gesehen) ± dor-
sad gebogen (z.B. Fig. 137-142, 145-152), dorsad abgewinke!t (z.B. Fig. 
160, 169) sein, gerade nach hinten verlaufen (z.B. Fig. 53, 162a, 185) oder 
leicht ventrad gebogen oder abgewinke!t sein (z.B. Fig. 164a, 1876, 194a). 
GALVAGNI misst einem Absatz («Gradino») am oberen Rand der VV be-
sondere Bedeutung bei (13). 

(") Ich i.ibernehme in der vorliegenden Arbeit diesen von GALVAGNI (1954) geprag· 
ten Begriff, den er (19866) folgendermassen umschreibt: «Gli stiletti copulatori ventrali 
di restringono nella porzione mediana per l'avvicinamento del margine superiore all'in• 
feriore, dando luogo ad un brusco restringimento». 
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Dieser Gradino kann kraftig hervortreten (z.B. Fig. 30, 35), ange-
deutet sein (z.B. Fig. 36, 40) oder ganz fehlen (z.B. Fig. 43, 44). Zwar 
variiet auch dieses Merkmal in gewissen Pop. individuell, doch lassen 
sich aus der Zahl der Individuen, bei denen das eine oder andere der 
Fall ist, Schliisse auf die Artzugehorigkeit der betreffenden pop. ziehen. 
HARZ (1975) misst dem Verlauf der VV in der Ansicht von oben Bedeu-
tung bei, unterscheidet er doch, vor allem gestiitzt auf dieses Merkmal, 
zwei seiner Untergattungen: Mirarne/la Miramella und Miramella Kisel-
la. Es ware falsch, diesem Merkmal taxonomische Bedeutung abspre-
che zu wollen. Denn bei topotypischen a von alp. alp. verlaufen die 
VV - den Angaben von HARZ entsprechend - parallel, oder sie divergie-
ren (Fig. 31, 33), wahrend sie bei topotypischen a von irena konver-
gieren (Fig. 186, 188). Wenn ich aber - wie GALVAGNI - zum Schluss ge-
lange, die Unterscheidung dieser zwei Untergattungen sei, gestiitzt auf 
dieses Merkmal, nicht haltbar, dann deshalb, weil (wie HARZ selbst ver-
mutet hatte) in der Kontaktzone zwischen den Arealen von alp. und 
irena Pop. leben, in denen bei einzelnen a die Apices der VV konver-
gieren, wahrend sie bei anderen divergieren, somit intermediare Pop. 
(S. 218, 243). 

D V: Taxonomisch wichtig sind: Ihre Breite an der Basis und ihre 
Lange (beide im Vergleich zu den VV), die Form des Apex (zugespitzt?, 
schmal oder breit gerundet?) und der Verlauf ihres dorsalen Randes von 
der Seite gesehen (gerade?, konvex?, konkav?). Bei der Beurteilung die-
ses Merkmals muss man freilich im Auge behalten, dass die DV weni-
ger sklerotisiert sind als die VV und deshalb beim Trocknen durch 
Schrumpfung starker deformiert werden konnen (z.B. Fig. 91, 97) (14

). 

GALVAGNI misst auch dem Grad der Verwachsung an der Basis Bedeu-
tung bei: vergl. dazu S. 137. 

4. Fa r b e u n d Z e i e h n u n g 

G r u n d f a r b e: Die Kèirperoberseite ist sattgriin, gelbgriin oder 
oliv, bei den a imensiver, leuchtender als bei den Q (15) . Auf dem DI 

(") Meine Zeichnungen auf den Taf. III-VI beziehen sich zu grossem Teil auf fri-
sches, seltener auf getrocknetes, spater aufgeweichtes Materiai. 

(") Bei frisch metamorphosierten Tieren sind die Farbtone blasser, blaugriin oder 
graublau. Es ist anzunehmen, dass auch die von PuscHNIG (1919) erwahnten Tiere aus 
dem Metnitztal (sie gehoren zu car.), die sich durch «ins Blauliche gehende Schieferfar-
be» auszeichneten, frisch metamorphosiert waren. l 



128 Atti Ace. Rov. Agiati, a. 238 {1988), s. VI, v. 28 (B), 1989 

des Pronotums, manchmal auch auf den P A und dem AB treten dun-
kelchromgelbe bis orangefarbene Flecken auf. Bei den Q ist der Hin-
terrand der Tergite im Herbst gelegentlich rot verfarbt. Die Korperun-
terseite ist ahnlich gefarbt wie die Oberseite, aber stets heller. Manch-
mal, bes. bei den a, schimmert sie perlmutterfarben. Die dunkelbrau-
ne bis tiefschwarze Z e i e h n u n g kontrastiert scharf zum gri.inen 
Grund. Sie ist bei den O' in der Regel kraftiger und ausgedehnter als 
bei den Q. 

4.1 K op f: Die Hinteraugenstreifen sind meist vorhanden; beim 
Q konnen sie verschwommen, nur angedeutet sein oder ganz fehlen. 
Haufig dehnt sich die dunkle Zeichnung auf Fastigium, Occiput und 
Genae aus. Bei melanistichen Individuen kann die ganze Oberseite des 
Kopfes schwarz sein, wobei sich aber fast immer i.iber die Mitte des Hin-
terhauptes eine sehr schmale helle Linie hinzieht. 

4.2 T ho r a x: Die Breite der schwarzen Seitenstreifen variiert auf 
dem Pronotum stark. Bei melanistischen O' konnen sie mit dem schwarz-

Tab. 5: Disk u s des Pronotums: schematische Darstellung der haufigsten 
Zeichnungsmuster. 

I I 

tt1 

Signatur: 
DI 1 Der Diskus ist zwischen den Seitenstreifen èinfarbig «griin» (bei 9 ha-

figer als bei O'). 

DI 2 Nur der Mittelkiel ist + - schwarz, entweder nur in der Metazona oder 
auch in der Prozona. Die Breite dieser schwarzen Mittellinie variiert 
stark. 

DI 3 Auch einzelne oder alle drei Querfurchen sind brandschwarz oder 
schwarz, wobei entweder nur der Grund der Furche verdunkelt oder 
auch ihre Rander + - breit dunkel gesiiumt sind. 

I-
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Tab. 6: Par ano t a des Pronotums: schematische Darstellung der haufig-
sten Zeichnungsmuster 

-,--
....,.,.. 
.,,.. 

Signatur: 
PA 1 PA unter den Seitenstreifen ganz «griin» (bei 9 haufiger 

als bei a). 

PA 2 Die schwarze Zeichnung dehm sich in der 2. odcr in der 
2. und 3. Querfurche + - weit nach umen aus . 

P A 3 Àhnlich PA 2; doch erstreckt sich die Schwarzfarbung in 
der 2. Querfurche weiter nach umen, und auch die Diago-
nalfurche zwischen der 2. und 3. Querfurche ist schwarz. 

P A 4 Wie PA 3, doch ist auch die trapezformige Flache zwischen 
der 2. und 3. Querfurchc und der Diagonalfurche schwarz. 

PA 5 Die Schwarzfarbung weitet sich nach unten und nach vorn 
aus und bildet eine charakteristische Figur. 

PA 6 Àhnlich PA 5, doch ist die schwarze Figur grosser. 
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gesaumten Mittelkiel verschmelzen; beim 9 sind ihre Rander manch-
mal verschwommen; sie konnen in einzelne Flecken aufgelost sein oder 
( und) nicht bis zum Hinterrand des Pronotums reichen. Im Extremfall 
fehlen sie ganz. Vorausgesetz, dass Seitenstreifen vorhanden sind, las-
sen sich verschiedene Zeichnungsmuster unterscheiden (Tab. 5). Nicht 
selten treten, bes. bei den a, m e I a n i s t i s e h e Individuen auf. Ex-
tremfall: M. (Kisella) irena forma leisleri, bei welcher der ganze Korper 
(inkl. Fi.ihler, Mundgliedmassen, Vorder- und Mittelbeine) bei a und 
9 schwarzbraun bis violettschwarz gefarbt ist (NADIG, 1958). 

4.3 A b d o m e n: Die haufigsten Zeichnungsmuster sind schema-
tisch in Tab. 7 dargestellt. Zwischen diesen Typen bestehen Ùbergange. 

Die Ausdehnung der schwarzen Zeichnung auf dem Pronotum und 
Abdomen korreliert in der Regel, aber nicht immer: Es gibt Tiere (bes. 
9 ), bei denen die Seitenstreifen auf dem Pronotum stark zuri.ickgebil-
det sind, die schwarze Zeichnung auf dem Abdomen aber als geschlos-
senes Band vom 1. Tergit bis zum EP reicht (oder umgekehrt). Trotz 
grosser Variabilitat haben Farbe und Zeichnung taxonomische Bedeu-
tung, indem bei gewissen Pop. bestimmte Zeichnungsmuster bei 70-90% 
aller Individuen auftreten (z.B. Pop. der Schlossalm, S. 155, des Feuer-
kogels, S. 149, des Zwolferhorns, S. 149). 

4.4 P o s t f e m o r a (Fig. 5): Die Farbe der von oben eingesehe-
nen Teile (Dorsalkiel, dorsale Randfelder, ausseres Medianfeld) entspricht 
in der Regel der Farbe der Korperoberseite. Das innere Medianfeld ist 
meist heller, manchmal rotlich. Die Unterseite der PF ist - wenigstens 
teilweise - rot. Der Ausdehnung der Rotfarbung (Tab. 8) kommt taxo-
nomisch eine gewisse Bedeutung zu. 

Die zwischen den Ventralkielen liegende konkave Flache (in wel-
cher bei gebeugtem Knie die PT liegt) zeigt haufig einen eigenti.imlichen 
perlmutterartigen Schimmer. Das Zeichnungsmuster variiert stark. Es 
kann dunkelbraun oder tiefschwarz sein. In der Regel zeichnen sich zwei 
dunkle Bander ab, die voneinander und vom Knie durch helle Ringe 
getrennt sind. Diese Bander (vor allem das distale) konnen in Flecken 
aufgelost sein (Fig. 5), miteinander verschmelzen oder fehlen. Die zum 
PF gehorenden T eile des Kniegelenks sind meist dunkel, mit Ausnah-
me eines kleineren oder grosseren Flecks auf der Aussenseite des ven-
tralen Knielobus. Bei melanistischen Individuen kann das innere Me-
dianfeld fast in seiner ganzen Ausdehnung verdunkelt sein. Im Extrem-
fall dehnt sich die Schwarzfarbung bis auf das innere ventrale Randfeld, 
manchmal bis auf die Unterseite des PF aus. 
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Tab. 7: Abdornen: Die haufigsten Zeichnungsmuster, schematisch dargestellt. 

Signatur: 
AB 1 Abdornen in seiner ganzen Ausdehnung «griin» 

(bei 9 ). 

AB 2 Nur arn Vorderrand der Tergite schrnaler dunk-
ler Streifen (nur bei stark gedehmern Abdorncn 
sichtbar). 

AB 3 Auf den Tergitseitcn kleine dunkle, haufig 
schrag gestellte Flecken verschiedener Forrn ( der 
dunkle Streifen arn Vorderrand derTcrgite kann 
vorhanden sein oder fehlen). 

AB 4 Die Flecken auf den Tcrgitseiten sind grosser 
und an ihrer Basis rnit dern dunklen Streifen arn 
Vorderrand des Tergits verbunden. 

AB 5 Die Flecken auf den Tergitseiten sind grosser, 
vor allern auf den vordersten Segrnenten, wo sie 
sich man eh mal zu einern geschlossenen Band ve-
reinigen. 

AB 6 Ein geschlossenes, + - brcites Band (in neben-
stehender Figur rnittelbreit) zieht sich als Fort-
setzung der Seitenstreifen des Pronoturns iiber 
das ganze Abdornen bis zurn Epiprokt hin. 
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Tab. 8: Unterster Teil der Postfemora im Querschnitt (schematisch). 
Die rot gefarbtcn Abschnitte sind gestrichelt dargestellt. 

Ventralkiele : 

aeusserer 

Signatur: 

PF 1 Nur das aussere ventrale Rar.dfeld ist rot. 

PF 2 Das aussere ventrale Randfeld und der aussere 
Ventralkiel sind rot. 

PF 3 Wie PF 2, doch erstreckt sich die Rotfarbung 
etwas in die konkave Unterseite. 

PF 4 Die Rotfarbung erstreckt sich tiefer in die kon-
kave U nterseite, und auch de~ in nere Ventral-
kiel ist rot. 

PF 5 Die ganze U nterseite (bei de Ventralkiele, die 
dazwischen liegende konkave Umerseite und die 
beiden Randfelder) sind rot. 

4.5 P o s t t i b i a e: Haufig sind sie beim Q auf ihrer ganzen Lan-
ge hell- oder honiggelb, beim et an der Basis, bis zur Mitte oder zu zwei 
Dritteln (selten auf ihrer ganzen Lange) verdunkelt (braun bis tief-
schwarz). Doch treten auch Pop. auf, bei denen die PT beim Q teilwei-
se gebraunt, bei et ganz hell sind. Auch bei melanistischen Tieren bleibt 
ein kleinerer oder grosserer Fleck auf dem Basalhocker und ein Ring 
an der Basis der PT (unter der Einschniirung) hell, chromgelb, gelbo-
range oder fast weiss (Fig. 6). Die Dornenspitzen sind stets schwarz. 
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Fig. 5: M. (Kisella)alp. alpina, Cf, Gutensteiner-Alpen: Hohe Wand: Postfemur von aussen. 
do./ve. KL = dorsaler/ventraler Knielobus; do./ve. CA = dorsale/ventrale Carinula; 
do./ve. RF = dorsales/ventrales Randfeld; DOK = Dorsalkiel; aeuss. VEK = ausserer 
Ventralkiel; MED. FELD = Medianfeld: do./ve. BL = dorsaler/ventraler Basallobus. 

Fig. 6: Kniegelenk von M. carinthiaca, Cf: Nockberge: Grundalm. Sa. = Sattel; Ba.H. 
= Basalhocker; Ein. = Einschnurung. - Stets ist der Basalhocker, meist auch ein Ring 
dista! der Einschnurung hell gefarbt. 

5. K o r p e r m a s s e: 

Die Korperlange (long. corp.) und mit ihr die Lange des Pronotums 
(long. pron.) und der Postfemora (long. postfem.) variieren individuell; 
manchmal t reten in einer Pop. vereinzelt Tiere auf, die ihrer ansehnli-
chen Grosse wegen aus dem Rahmen fallen. 
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F. DIE IM UNTERSUCHUNGSRAUM LEBENDEN ARTEN 
UND UNTERARTEN 

F.1 EINLEITENDE BEMERKUNGEN 

Die im UR. festgestellten Arten werden in diesem Kap. in folgen-
der Reihenfolge behandelt: M (Kisella) alpina, carinthiaca, irena; M (Na-
digella) /ormosanta. Die Pop. der «Lavanttaler-A.» und der «Randgebir-
ge ostlich der Mur» (s. Taf. VII), die z. T. eine intermediare Stellung 
einnehmen, werden in einem besonderen Kap. (F. 5) behandelt. 

Die einzelnen FO. werden bestimmten Berggruppen (Regionen) zu-
geordnet, und zwar in den Ostalpen nach der AVE-Karte, in den We-
stalpen nach der (etwas abgeanderten) Gruppeneinteilung von FROH (vgl. 
AN Taf. VII, VIII). 

Bei jeder Art und U nterart wird zuerst die t o p o t y p i s e h e 
Pop. behandelt und (sofern vorhanden, unter Einschluss der Typen) 
beschrieben. Dann werden die dem Locus typicus b e n a e h b a r t e n 
P o p. und anschliessend Pop. immer w e i t e r e n t f e r n t e r 
Ber g gru p p e n behandelt. Sofern morphologische Unterschiede zur 
topotypischen Pop. bestehen, werden diese genannt und auf Abbildun-
gen (Tafeln I-VI) in Form von Beispielen illustriert. Dieses Vorgehen 
ermoglicht es, festzustellen, wie weit das Kontinuum jedes Taxons reicht, 
ob gewisse Pop. in einem oder mehreren Merkmalen von der topotypi-
schen Pop. abweichen, und ob solche Merkmale sich sprunghaft oder 
klinal andern. Dieses Vorgehen hat den N achteil, dass dann, wenn die 
Areale zweier Taxa sich i.iberlappen gewisse Wiederholungen unvermeid-
lich sind. 

Im Abschnitt «Unt. Mat.» werden bei jedem Taxon samtliche FO. 
derjenigen Ti ere aufgezahlt, die ich untersuchen konnte. Der grosste T eil 
davon wurde von mir selbst gesammelt. Wenn sie aus anderen Samm-
lungen stammen, wird der Name des betr. Institutes resp. Museums in 
abgeki.irzter Form in Klammern beigefugt (Abki.irzungen s. S. 108). Der 
Vermerk «coli. Nadig» steht nur dann, wenn die betr. Tiere aus frem-
den Sammlungen stammen oder nicht von mir gesammelt wurden, sich 
aber jetzt in meiner Sammlung befinden. Daten werden nicht genannt 
(vgl. diesbez. Kap. I). Zahlen, die in diesen Fundortsverzeichnissen hin-
ter den einzelnen B e r g g r u p p e n ( = Regionen) stehen, entsprechen 
der Numerierung auf der AVE-Karte (Taf. VII); Zahlen hinter den 
e i n z e I n e n F u n d o r t e n beziehen sich dagegen auf die Felder 
in der Ùbersichtskarte des BEV (s. S. 110) und sollen das Auffinden des 
betr. Ortes erleichtern. 
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F.2 M . ( K I s ELLA) ALP IN A (Kollar, 1883) 

Die Frage, ob alp. und subalp. synonym, getrennte Arten oder Un-
terarten einer polytypischen Art sind, wurde oft gestellt, aber verschie-
den beantwortet. M. alp. wurde 1833 von KoLLAR aus Niederostrreich 
(Locus typicus: Schneeberg, Reichenauer-A.), subalp. 1850 von F1scHER, 
L. H. aus dem Schwarzwald (Feldberg, Belchen, Schauinsland) beschrie-
ben, aver schon 3 Jahre spater (1853) in «Orthoptera Europaea» mit alp. 
Kollar zusammengefasst. MEYER-DDR (1860) ausserte Zweifel dariiber, 
ob die «schon dunkelgrilnen Exemplare» aus dem Jura (Weissenstein) 
mit denjenigen der Alpen «zusammengehoren». BRUNNER voN W ATTEN-
WYL unterscheidet im Prodromus (1882) zwei Varietaten: a) die var. al-
pina («elytris lobiformis, lateralibus») hoher gelegener Fundorte und b) 
die var. collina («elytris et alis perfecte explicatis, abbreviatis») aus dem 
Wienerwald; Tiere aus dem Schwarzwald und Jura rechnet er zur var. 
a). Auch zahlreiche andere Autoren (FREY-GESSNER, 1881; ScHOCH, 1886; 
F1NOT, 1890; REDTENBACHER, 1900; BuRR, 1910; PuscHNIG, 1910; OBEN-
BERGER, 1926; EBNER, 1951, 1953; P1CHLER, 1954 u. a.) unterscheiden nur 
eine Art: alp. FRUHSTORFER ( 1921) gelangt - gestiitzt auf 
U n t e r s e h i e d e i n d e r F a r b e, Z e i e h n u n g u n d 
E I y tre n 1 a n g e - zum Schluss, dass auf der Alpen-N-Seite zwei For-
men von alp. leben: die forma subalpina Fischer im Jura, Wallis und 
Schwarzwald und die forma alpina Br. im «Molasseland, in den Kalk-
und Hochalpen». C ttOPARD (1951) iibernimmt FRUHSTORFERS Einteilung, 
wobei er freilich die Ansicht vertritt, die forma subalp. komme nur im 
Schweizerischen Jura vor, nicht in Frankreich, weder in den franzosi-
schen Al pen, noch im J ura, noch in den V ogesen. Im Gegensatz zu die-
sen Autoren gelangt - wie schon erwahnt (S. 116) - GALVAGNI (1954, 
19866) zum Schluss, M. alp. (Kollar) und M subalp. (Fischer) seien ge-
trennte Arten. Er stiitzt sich dabei nicht wie FRUHSTORFER auf Farbun-
terschiede und die Elytrenlange, sondern auf U n t e r s e h i e d e i n 
d e r G e s t a 1 t d e r P e n i s v a 1 e n, und gelangt deshalb bez. der 
Verbreitung zu anderen Schlussfolgerungen als FRUHSTORFER. HARZ iiber-
nimmt in seinem Buch iiber die Geradfliigler Mitteleuropas (1957) die 
Einteilung FRUHSTORFERS in «formae», wahrend er in seinem W erk ii ber 
die Orthopteren Europas (1975) - im Gegensatz zu GALVAGNI (1954) -
alp. und subalp. nicht als getrennte Arten auffiihrt. 

BRuNNERs var. collina wird von FRUHSTORFER (1921) und von GAL-
VAGNI (1954) als die makroptere Form von alpina gewertet, wahrend 
BEI-BIENKO & M1SHCHENKO (1951) und HARZ (1975) ihr den Rang einer 
subspecies (M. alpina collina Br. v. W.) einraumen. Ich selbst teile in 
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dieser Hinsicht die Ansicht von FRUHSTORFER und von GALVAGNI. In 
bezug auf die Klassifikation von alp. und subalp. kann ich mich dagegen 
weder der Ansicht von HARZ (Synonyma), noch jener von GALVAGNI 
(getrennte Arten) anschliessen; nach meinem Dafiirhalten handelt es sich 
dabei um Unterarten (= s ub spec ie s) eine r 
p o 1 y t y p i s e h e n A r t, und zwar aus folgenden Oberlegungen: 

Nach GAL v A G N I (1954, S. 94/95, Fig. VIII; 1986a, S. 27, Fig. 
20-24; 19866, S.71 ff, Fig. 3-5) lassen sich alp. und subalp. an folgenden 
Merkmalen unterscheiden: 

Penis 
V cntralvalven 
(VV) 

Dorsalvalven 
(DV) 

Prono tum 

F l ugel 

Verticale 
Verbreitung 

alpina 

Rei. kurz. Von der Seite gesehen nur 
wenig dorsad gebogen; an der Basis 
rei. schmal. Verjlingen sich in der 
Mine plotzlich, so dass am oberen 
Rand ein kraftiger Absatz entsteht 
(«brusco gradino»). 

Ihr oberer Rand verlauft konvex; 
der untere konkav. Der Apex ist 
sehr breit gerundet ( «estremità mol-
to larga ed arrotondata»). 

Nur an der Basis verwachsen (ge-
mass Fig. 3, 19866) 

Hintcn wcnig erweitert 

Nicht immer squamipter (auch mi-
kropter bis subbrachypter) 

Auch an tiefer gelegenen Standorten 

subalpina 

Langer. Von der Seite gesehen star-
ker dorsad gebogen; an der Basis 
breiter, kraftiger («più robusto»). 
Verjlingen sich in den proximalen 
zwei Dritteln ihrer Lange stark, aber 
allmahlich. Kein Gradino; der obe-
re und untere Rand verlaufen im di-
stalen T eil annahernd parallel. 

Am oberen Rand im mittleren Teil 
eine leichte Einbuchtung («leggera 
depressione»); der untere Rand ver-
lauft gerade. Apex verjlingt, in spit-
zem Winkel endend («estremità di-
stale ristretta ad angolo»). 

In der proximalen Halfte ( oder im 
proximalcn Dritte!) verwachsen 
(«saldati tra loro»), distai davon ge-
trennt. 

Bes. beim 9 hinten starker erwei-
tert («visto dal dorso più dilatato 
ali' indietro»). 

Immer squamipter 

Nur an hoch gelegenen Standorten, 
in der Regel zwischen 1000 und 
2500 m, selten tiefer (700-800 m) 

Beim Vergleich e i z e 1 n e r O' der beiden Loci typici (Schnee-
berg und Schwarzwald) zeigen sich in der T at erhebliche Unterschiede, 
so dass man geneigt ist, der Ansicht GALVAGNIS zuzustimmen, d.h. alp. 
und subalp. als getrennte Arten zu werten. Beim Vergleich umfangrei-
cher Serien zeigt es sich aber, dass die Variabilitat aller diagnostischen 
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Merkmale gross ist, und zwar bereits in den topotypischen Pop. So ist 
bei einzelnen O' des Schneebergs der Gradino kraftig entwickelt (Fig. 
30), bei anderen aber nur angedeutet (Fig. 32), die DV sind am Apex 
haufig weniger breit gerundet als auf der Fig. VIIIa GALVAGNIS (1954, 
S. 94) (16) und ihr oberer Rand ist gegen den Apex hin nicht immer 
konvex, sondern manchmal leicht eingebuchtet (Fig. 32). U mgekehrt 
treten am Locus typicus von subalp. im Schwarzwald vereinzelt O' auf, 
bei denen die VV - ahnlich wie bei alp. -nur wenig dorsad gebogen sind 
(Fig. 115). Der untere Rand der DV kann gerade verlaufen oder leicht 
eingebuchtet sein. Auch der Grad der Verwachsung der DV variiert in-
dividuell. Bei subalp. sind sie - wie GALVAGNI (19866, S. 73) selbst her-
vorhebt - in der proximalen Halfte o d e r i m p r o x i m a 1 e n 
D r i t t e 1 verwachsen; a ber auch bei alp. findet man Individuen ( und 
zwar auch am Locus typicus), bei denen die DV fast bis zu den diver-
gierenden Apices verwachsen sind (Fig. 31 im Vergleich zu Fig. 33). Aber 
auch die iibrigen von GALVAGNI genannten Merkmale erweisen sich bei 
morphometrischer Untersuchung grosser Serien als wenig signifikant: 
Zwar ist das Pronotum am Hinterrand bei einzelnen subalp. -9 breit, 
durchschnittlich aber nicht breiter als bei topotypischen alp. -9 (Tab. 
2). Die Lange der Elytra variiert bei allen M.-Arten so stark, dass ihr 
taxonomisch keine grosse Bedeutung beigemessen werden kann. Wohl 
iiberwiegen bei subalp. ausgesprochen squamiptere Individuen, doch tre-
ten im Schwarzwald und schweizerischen Mittelland an tiefergelegenen 
FO. auch Tiere auf, deren Elytra rel. lang und breit sind («submikrop-
ter») und die ihrem Habitus stark an topotypische alp.-0' erinnern. Auch 
die von GALVAGNI erwahnten Unterschiede in der vertikalen Verbrei-
tung sind wenig aussagekraftig: die FO. von subalp. liegen zwar in der 
Regel hoher als diejenigen von alp., doch findet man im Jura, im Schwar-
zwald und im schweizerischen Mittelland subalp. auch auf Hohen zwi-
schen 530 und 800 m. 

Der Entscheid, ob sich nahestehende allopatrische Pop. als Unter-
arten oder Arten zu werten sind, ist oft schwer. MA YR hat in verschie-
denen Arbeiten, 1953 zusammen mit LINSLEY UNO UssINGER, 1969 in 
seinem grundlegenden Werk «Principles of systematic Zoology» zu dieser 
Frage eingehend Stellung genommen und die bei diesem Entscheid zu 
beachtenden Kriterien iibersichtlich zusammengestellt. 

(") Auch auf der Zeichnung der Penisvalven eines ebenfalls topotypischen alp -a 
in der 1986 erschienenen Arbeit GALVAGNIS (19866, S. 72, Fig. 4) enden die DV - im 
Gegensatz zur Zeichnung aus dem Jahre 1954 - fast spitz! 
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Wenn ich gestiitzt auf die Ergebnisse meiner populationsanalytischen 
Untersuchungen im Gegensatz zu meinem verehrten Kollegen und 
Freund A. GALVAGNI zum Schluss gelange, dass alp. und subalp. nicht 
als selbstandige Arten, sondern Unterarten einer polytypischen Art zu 
werten sind, dann zusammengefasst aus folgenden Griinden (Einzelhei-
ten s. Kapitel F. 2.1 - F. 2.4 und Tafeln II-VI): 

1. Die Variationsbreite der diagnostischen Merkmale ist gross. 
2. Die Areale der zu Diskussion stehenden Formen gehen in breiter 

Front ineinander iiber, und in der Kontaktzone ihrer Areale treten 
Hybridpop. auf, die sehr variabel sind und «in ihrer Variation ein 
Spektrum von Phanotypen aufweisen, das manchmal auch die bei-
den Extreme der Ausgangsformen einschliesst» (MAYR, 1969, S. 179). 

3. Gewisse Merkmale andern sich klinal. 
4. Offenbar ist dort, wo keine geographischen Schranken bestehen, un-

eingeschrankte Bastardierung moglich. 
5. Die Unterschiede zwischen alp. und subalp. sind in morphologischer, 

okologischer und ethologischer Hinsicht kleiner als die Unterschie-
de zwischen ihnen und den iibrigen Miramella-Arten und kleiner als 
die Unterschiede zwischen diesen (z.B. zwischen car. und irena oder 
irena und far.). 

Man kann sich unter den gegebenen U mstanden fragen, ob es nicht 
richtiger ware, dem Beispiel von HARZ folgend alp. und subalp. zu einer 
Art zusammenzufassen. W enn ich davon absehe, dann deshalb, weil die 
U nterschiede zwischen den an den entgegengesetzten Randern des Areals 
lebenden Pop. doch zu gross sind. 

Im folgenden Kapitel werden in einem ersten Teil (F. 2.1), ausge-
hend vom Locus typicus von alp. alp., die Pop. der O s t-A 1 p e n, in 
den folgenden (F. 2.2-2.4), ausgehend vom Locus typicus von alp. su-
balp., diejenigen des S e h w a r z w a 1 d e s, der V o g e s e n, des 
J u ras, der West-A 1 p e n und des se h w e i zeri se h e n 
M i t t e 11 a n d e s behandelt. 

F.2.1 Die Polulationen der E-Alpen: M alp. alpina (Kollar, 1833) und Hy-
bridpopulationen 

Die Populationen werden in folgender Reihenfolge behandelt: Lo-
cus typicus, N Kalk- und Schieferalpen (zwischen Wienerwald und Bo-
densee), Zentralalpen (Niedere Tauern bis zu den Ratischen Alpen), und 
zwar von E nach W. 
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F .2.1.1 Die Population des Locus typicus: Schneeberg und Reichenauer-A. 

Typen: Die Typen KoLLARS sind verschollen. HARZ (1975) hat als 
Neotypen Tiere von Hindelang im Allgau gewahlt (17

), obwohl dieser 
FO., in der Luftlinie gemessen, 400 km vom Locus typicus entfernt ist 
und obwohl im MW topotypische Tiere vorhanden sind. Zahlreiche 
in den folgenden Fundortsverzeichnissen genannte Tiere ohne «leg.-
Etikette» des MW wurden nach der Handschrift und den Fundortsan-
gaben von F. WERNER (1925/1927) gesammelt. 

Unt. Mat.: Schneeberg (f/19), verschiedene Fundorte und Daten, 
4 O', 7 9, MW, vgl. WERNER, 1908; Schneeberg, Diirreleiten (f/19), 1250 
m, 14 O', 11 9. 

Beschreibung von topotypischen Tieren: (18). 

K op f (Tab. 1): Der Quotient A:V betragt beim O' 2,6 (2,2-2,9), 
beim 9 1,8 (1,6-2,0); der Quotient U:V beim O' 1,9 (1,6-2,3), beim 9 
1,6 (1,5-1,8). Die Augen sind somit in beiden Geschlechtern langer als 
die U nteraugenfurche: beim O' sind sie ca. 21 / 2 mal, beim 9 knapp dop-
pelt so lang wie ihr kleinster Z wischenraum auf dem Vertex. Die Streu-
ung des Quotienten A:V ist aber, bes. beim O', gross! Die Antennen 
sind lang: sie reichen beim O' bis zur Tympanaloffung, beim 9 bis zu 
den Meso- oder Metapleuren. Die Lange der mittleren Glieder variiert 
stark: das Verhaltnis ihrer Lange zur Breite schwankt in beiden Ge-
schlechtern zwischen 1,7 und 2,9 (!). 

T ho r a x (Tab. 2): Der Quotient a:b betragt beim O' 1,4 (1,3-1,6), 
beim 9 1,3 (1,2-1,7). Die Hauptquerfurche liegt somit stets hinter der 
Mitte; doch variiert auch dieses Merkmal bes. beim 9 stark. Die Quo-
tienten (a+b):c und c:d zeigen, dass der Diskus beim O' hinten etwas 
schmaler ist als beim 9 , bei dem die Metazona hinten mindestens 11 

/ 2 

(") HARZ begriindet seinen Entschluss damit, dass nach KoLLARS Beschreibung die 
Elytra beim O' «die Halfte des Abdomens erreichen», dass somit die squamipteren Tie-
re aus dem Allgau mehr «dem entsprechen, was man sich seither unter alp. alp. vorstell-
te». Bei Untersuchung grosserer Serien zeigt es sich aber, dass die Elytrenlange in der 
topotypischen Pop. variiert und dass auch in dieser Pop. neben mikropteren squamip-
tere Individuen vorkommen. Falls die Typusserie tatsachlich unauffindbar ist, miissten 
Neotypen aus der Serie der im MW vorhandenen Topotypen gewahlt werden. Die von 
HARZ als Neotypen bezeichneten Tiere von Hindelang gleichen in der Gestalt der Pe-
nisvalven mehr subalp. als alp. (s. Fig. 1047 von HARZ und meine Fig. 65). 

(") Bei Messungen wurde das Materiai der Gutensteiner-A. (F. 2.1.2) mitein-
bezogen). 
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mal so breit ist wie die Prozona an ihrem vorderen Rand. Vorder- und 
Hinterrand sind in beiden Geschlechtern nur wenig vorgezogen, gerun-
det, manchmal - bes beim O' - in der Mitte ± eingekerbt. Der Mittel-
kiel tritt in der Metazona deutlich hervor, doch ist er bei einzelnen Tie-
ren auch in der Prozona, und zwar vor allem in ihrem vordersten Drit-
te!, deutlich zu erkennen. In der Mitte ist das Pronotum -bes. beim O' 
- leicht sattelartig vertieft: es steigt (im Profil gesehen) van der Haupt-
querfurche nach beiden Seiten leicht an (Fig. 16). Die Prozona ist fast 
skulpturlos, glanzend; die Metazona mittel bis grob gerunzelt, matter. 
Die Paranota sind am Vorderrand oben leicht ausgebuchtet, der Diskus 
ist am Vorderrand leicht kragenartig erhoht. - Die E 1 y tra sind oval 
bis lanzettformig, am Apex schmal gerundet, beim 9 breiter als beim 
O'. Die breiteste Stelle liegt vor oder in der Mitte. Sie reichen beim O' 
bis zum 3. TE, selten bis zur Mitte des 4. TE; beim 9 nicht i.iber das 
3. TE hinaus. Die 9 und die Mehrzahl der O' sind squamipter, doch 
ist der Zwischenraum zwischen den Elytra auf dem Ri.icken klein, (19) 

einige sind mikropter. 

A b do m e n : Die S P des O' ist an der Basis breit und hoch; ihr 
Apex ist schmal gerundet und nicht oder nur wenig dorsad gebogen (Fig. 
18, 25). L:B= 1 (0,8-1,1). Cere i L:B a= 2 (1,9-2,3); 9 = 1,7 (1,4-1,8). 
P e n i s (Fig. 30-33): VV: stark sklerotisiert, divergieren deutlich. An 
ihrer Basis (van der Seite gesehen) meist schmaler als die DV, distal all-
mahlich und nur wenig dorsad gebogen: ihr Apex i.iberragt die Spitzen 
der DV nicht oder nur wenig. Ihr dorsaler Rand ist - der Biegung ent-
sprechend - in der distalen Halfte leicht konkav. Der Gradino ist bei 
den meisten Tieren kraftig entwickelt (Fig. 30), bei einigen nur ange-
deutet (Fig. 32). DV: Van der Seite gesehen an der Basis breiter als die 
VV, rel. lang (um 1/7-1/10 ihrer Lange ki.irzer als die VV. Der ventrale 
Rand verlauft ± gerade; gegen den gerundeten (seltener fast zugespitz-
ten) Apex hin ist er manchmal leicht ausgerandet. Der dorsale Rand ist 
in der Regel auf seiner ganzen Lange konvex, bei einzelnen 9 verlauf 
er in der proximalen Halfte gerade, fast parallel zum ventralen Rand. 
Gegen den Apex hin kann er leicht eingebuchtet sein (Fig. 32). 

Fa r be u n d Z e i eh n u n g: Grundfarbe: Die Korperoberseite ist 
nicht gri.in, sondern oliv, beim O' dunkel-, beim 9 helloliv. Die Unter-

(") Vgl. S. 123. l 
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seite ist in beiden Geschlechtern hell, manchmal fast weiss mit einem 
Stich ins Blaue oder Violette. Die helle Farbe erstreckt sich von den 
Sterniten ·auch auf den unteren Rand der Tergite, der so scharf von den 
daruber hinziehenden schwarzen Seitenstreifen absticht. Zeichnungsmu-
ster: braun oder schwarz. K o p f: Die Hinteraugenstreifen umfassen 
beim O' innen die Facettenaugen und dehnen sich haufig bis zu den Schla-
f en und auf Scheitel und Hinterkopf aus, der manchmal ganz schwarz 
ist. Beim 9 sind die H interaugenstreifen schmaler; der Hinterkopf ist 
in der Regel dunkel marmoriert. - P r o n o t u m: Seitenstreifen beim 
O' breit, durchgehend; beim 9 schmaler, manchmal in Flecken aufge-
lost oder den Hinterrand nicht erreichend. Diskus: O': DI 3, wobei die 
Mittellinie breit schwarz ist und manchmal, bes. in der Prozona, mit 
den Seitenstreifen verschmilzt. 9: DI 1 bis DI 3. Die Mittellinie nie 
so breit schwarz gesaumt wie beim O'. Paranota: O' : meist P A 5; 9 : 
PA 1 bis PA 3. Pleura: O' : ± schwarz gefleckt; 9 : Fleckenzeichnung 
undeutlich, haufig nur der obere Rand der Metapleura verdunkelt. 
A b d o m e n: O': stets AB 6: das Seitenband ist breit und erstreckt sich 
auf den vordersten und hintersten Tergiten ventrad bis zum unteren 
Rand, bei melanistischen Individuen dorsad bis fast zur Mitte des Ab-
domens, wo manchmal nur eine schmale gelblich oder gelborange ge-
farbte Linie frei bleibt. 9 : AB 1 bis AB 4, dunkle Zeichnung also weni-
ger ausgedehnt als beim O'. EP, Paraprokten und SP des O' schwarz 
gerandet, selten ganz schwarz. Pallium manchmal, bes. bei melanisti-
schen Individuen, leuchtend rotviolett! beim 9 ganzes Abdomenende 
ohne schwarze Zeichnung. Ovipositor heller oder dunkler rostrot. 
P o s t f e m o r a: O': das Zeichnungsmuster variiert individuell: die 
schwarzen Querbander konnen durchgehend von der inneren bis zur 
ausseren unteren Carinula reichen oder in Flecken aufgelost sein. Nur 
das aussere, untere Randfeld ist hell karminrot (PF 1); die konkave Fla-
che zwischen den beiden V entralkielen schimmert weisslich. Knie mit 
Ausnahme des ventralen Lobus rotbraun. 9 : Die dunkle Zeichnung 
ist weniger ausgepragt und ausgedehnt als beim O'. Haufig fehlt das pro-
ximale Band ganz, oder es ist bis auf schmale Streifen auf den beiden 
ausseren Carinulae reduziert. Auch das distale Band ist manchmal in 
Flecken aufgelost. Knie: hellbraun. Post tib i a e Mit Ausnahme der 
schwarzen Dornenspitzen und eines dunklen Basalringes bei den 9 im-
mer, bei den O' fast immer ganz honiggelb; bei den O' in der proxima-
len Halfte manchmal leicht gebraunt, nie schwarz. 
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Mas s e: 

long. corp.: 
long. pron.: 
long. fem. post.: 

O' 

17-20 mm 
4- 5 mm 

10-11 mm 

F .2.1.2 Gutensteiner-A. {23} 

Q 

20-23 (24) mm 
5- 6 mm 

12-13,5 mm 

Die Durre Wand (1222 m), diese markante, von SW nach NE zie-
hende Bergkette, ist mit dem Schneeberg, dem Locus typicus, durch ei-
nen breiten, rel. hohen Sattel (Mamauwiese, 950 m) verbunden. Die Hohe 
Wand ( 1132 m), die steil nach NE, gegen die Neue W elt abfallt, ver-
lauft parallel zur Durren Wand und ist von dieser durch das obere 
Sierningbach- und Miesenbachtal getrennt, aber durch die Wasserschei-
de zwischen beiden (Ascher, ca 700 m) mit ihr verbunden. Zu den 
Gutensceiner-A. gehoren auch die im NW anschliessenden Triesting-
und Piescingtal-Berge (Reisalpe, Kieneck). Die Grenze zum Wienerwald 
bildet die tiefeingeschnittene Golsen-Triesting-Furche. 

Une. Mat. (die meisten FO.: f/20): Willendorf, 1 Q (Werner), MW; 
Durre Wand, Nussberg, 820 m, 23 O', 19 Q; Hohe Wand, kleine Kan-
zel, 1050 m, 6 O', 18 Q ; Hohe Wand, 10 O' , 6 Q (Werner), MW, 2 
O', 1 Q coll. Nadig; 950 m, 1 O', 3 Q (Ebner), MW; Weissenbach a.d. 
Triesting, 1 Q, MW; Pernitz, Umgebung, 1 O', MW; Gutenstein, 4 O', 
2 Q, 1 cop. (Brunner), MW; 1 O' (Franz), MW; Kieneck, 1000 m, 1 
O'; Ramsau b. Hainfeld (e/19), 1 O', 2 Q, MW; Reisalpe (f/19), 2 O', 
2 Q, MW; Lilienfeld (e/19), 1 La. (leg. et coll. Lang). 

Die Pop. der verschiedenen FO. dieses Gebietes (Fig. 34, 35) sind 
durch rel. tiefe Talfurchen voneinander getrennt, stimmen aber in al-
len wesentlichen Merkmalen miteinander und mit der Pop. des Locus 
typicus uberein; sie unterscheiden sich von dieser nur durch die ansehn-
lichere Grosse der Tiere: O': 19-21 mm; Q : 23-25 mm) und die fast im-
mer (20) mikropteren Elytra (reichen beim O' in der Regel bis zum 5., 
beim Q bis zum 4. TE). Sie nehmen in dieser Hinsicht eine Zwischen-
stellung zwischen der topotypischen Pop. und jener des Wienerwaldes 
em. 

( 20) Beim Trocknen werden die Elycra haufig etwas gespreizt! I-
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F.2.1.3 Wienerwald (24) 

Die durch zahlreiche Bache anfgeteilte Hiigellandschaft des Wiener-
waldes erstreckt sich vom Triestingtal bis zur Donau. Sie wird im E 
durch das Pannonische Becken, im W durch die Traisen begrenzt. Hoch-
ste Erhebungen: 800-900 m. Man ist iiberrascht, dass noch am Stadtrand 
von Wien, auf Hohen von nur 300-400 m, also in der collinen Stufe 
(z.B. Modling, Vorder- und Hinterbriihl, Giesshiibl, Parapluieberg, Kal-
tenleutgeben, Bierhauselberg, Kalkburg) M. gefunden wurde, und zwar 
in gewissen Jahren so zahlreich, dass sie nicht nur in der Krautschicht, 
sondern auch an hochstammigen Buchen Schaden anrichtete (S. 227). 
Heute ist sie im Wienerwald selten geworden. Schon WERNER (1908) 
erwahnt in einem Verzeichnis der Orthopteren des nordlichen Stadtrnn-
des von Wien, wo «noch ein ausgedehntes Gebiet sich sozusagen im Na-
turzustande» befinde, M alpina nicht mehr, und EBNER (1910) weist darauf 
hin, er selbst habe sie im Anninger-Gebiet nur selten gefunden. Auf Ex-
kursionen am Anninger, am Eichberg bei Hinterbriihl, bei Wasserspreng 
und am Hollensteinberg, also an «klassischen» Miramella-Fundorten, fand 
ich kein einziges Exemplar! 

Unt. Mat. (von S nach N, vgl. Osterr. Karte 1:50000, Blatt 58, her-
ausgegeben vom BEV, Wien): Ober-S.Veit, a. d. Triesting (f/19), 1 O', 
2 Q (Brunner), MW; Voslau (?) (f/21), 1 O', 2 Q, MW; Tasshof a.d. 
Triesting (e/20), 1 O', MW; Gerichtsberg (e/19-20), 1 O', MW; Hele-
nenthal (e/20), 1 Q, MW; Hainbach (e/20), 1 O' (Ebner), MW; Sulz 
(e/20), 1 O', MW; Rekawinkel-Kronstein (e/20), 1 Q (Werner), MW; 
Unt. Tullnerbach (e/20), 1 O', 1 Q, MW. Alle folgenden FO.: e/21: 
Baden (?), 1 O', 1 Q (Werner), MW; 1 Q coll. Nadig; Anninger, 1 O', 
2 Q, MW; Vorderbriihl, 1 a (Ebner), MW; Modling Umgebung, 2 a, 
4 Q (Franz), MW; Hinterbriihl, 1 Q (Ender), MW; Wasserspreng, 1 
O', MW; Giesshiibl, 2 Q, 1 La., MW; Parapluieberg, 2 O', 2 Q (Wer-
ner), MW; Bierhauselberg, 1 O', 1 Q, 1 La. (Werner), MW; Kaltenleut-
geben, 3 O', 3 Q (Schiesser), MW; 1 Q (Ebner), MW; Kalksburg, 1 O', 
1 Q (Ebner), MW; «Wien» (?) (Brunner), 1 O', 1 Q (MEZ), 1 Q coll. 
Nadig; Laab i. Walde, 1 a (Rothe), MW. 

Tiere aus dem Wienerwald wurden von BRUNNER voN WATTENWYL 
(1882) als Pezotettix alpinus var. collina beschrieben. Diese «var» ist nichts 
anderes als die subbrachyptere bis brachyptere Form von M. alp. alp. 
Sie unterscheidet sich von der topotypischen Pop. des Schneebergs nicht 
nur durch die langeren Elytra, sondern auch durch ihre ansehnliche Kor-
pergrosse ( O' bis 24 mm; Q bis 31 mm!), die kraftigen, stark skleroti-
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sierten Penisvalven, die stark divergierenden VV, das am Hinterrand 
etwas starker (fast dreieckig) vargezogene Pronatum und die in beiden 
Geschlechtern (nicht nur bei den 9 !) haniggelben Pasttibiae. Die gross-
ten, brachypteren Individuen stammen van den am tiefsten gelegenen 
Fundarten. Van den hochsten Erhebungen des Wienerwaldes (Schopfl, 
893 m; Lindkagel, 834 m), die das Triestingtal im NE begrenzen, liegen 
keine Belegexemplare var. Man darf annehmen, dass M. alp. alp. auch 
dart varkammt, wahrscheinlich in der mikropteren Farm wie in den 
benachbarten Gutensteiner-A. 

F.2.1.4 Tumitzer- und Ybbstaler-A. {22, 21) 

Sie liegen auf der N-Abdachung der Steirisch-Niederosterreichischen 
Kalkalpen sawie im W der Gutensteiner Alpen und des Wienerwaldes 
und erstrecken sich W der Traisen van der Salza im S bis zum Alpen-
rand im N und bis zur Enns-Gaflenz-Waidhafenbach-Linie im W. Die 
Tilrnitzer Alpen werden durch isaliert stehende «Kagel» (z.B. Tilrnitzer-
(1372 m) und Tirolerkagel (1377 m)) charakterisiert; weiter im SW, im 
Einzugsgebiet der Erlauf und Ybbs, werden die Berge hoher. Der isa-
lierte Kegel des Òtscher zwischen der Gr. Erlauf und Ybbs erreicht die 
Hohe van 1893 m! 

Unt. Mat. (van E nach W): Tilrnitzer Hoger (f/19) 1 a, 2 9, MW: 
St. Aegyd (f/19): Gscheid, 950-1000 m, 9 a, 4 9; Walster, 3 a; Krum-
bachsattel, 940-950 m, 1 O' (alle leg. et call. Lang (21); Tiraler Kagel 
(f/18), 1240-1300 m, 4 O' 2 O', 1 9, MW; 1300-1370 m, 4 O' (leg. et 
call. Lang); Eisenstein (f/18), 1 O', MW; Gosing (f/18), 1 O', 1 9, 
Puchenstuben (f/18), 1 O', 2 9 (Franz), MW; Tarmauer (f/17-18), 2 
a, 2 9, MW, Otscher (f/18), 1400-1500 m, 8 a, 5 9; 3 a , 2 9, MW; 
2 a, 1 9 (Ebner), MW; Òtschergraben (f/18), 2 9 (Ebner), MW; Ge-
meindealpe ilber Mitterbach (f/18) 1200-1280 m, 10 O', 10 9; 1 9 MW; 
Erlaufbaden (f/18), 2 O', 2 9, MW; Zellerrain, (f/18), 1060 m, 3 O', 
2 9; Neuhaus (f/18), 1 9, MW; LuNZ (f/17), ca. 950 m, 2 9 (Ebner), 
MW; Mittersee (f/17), 2 a, 1 9 (Ebner), MW; Konigsberg, Schwarz-
kagel (f/17), 1 O', 2 9, ; Bauernbaden, am Schneekagel (f/16), 1372 
m, 2 a, 6 9 (Werner), MW; Hachkar (f/17), 1360 m, 3 O', 2 9; 710 
m, 1 9; Varalpe (f-g/16-17), ca. 1400 m, 1 O', 1 9 (Ebner), MW. 

Weitere FO.: WERNER, 1913 (1914); 1925 (1927). 

( 21) Ich danke Dr. W. LANG, der mir das von ihm vor allem in Niederosterreich 
gesammelte Materiai zur Verfiigung gestellt hat . f-
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Die Tiere der T ii r n i t z e r-A 1 p e n stimmen in ihrem H abitus, 
aber auch in den diagnostischen Merkmalen mit denjenigen der 
Gutensteiner-Alpen und des Locus typicus iiberein: sie sind mikropter 
bis squamipter, doch beriihren sich auch bei diesen die Elytra auf dem 
Riicken beinahe. Die Korperoberseite ist braunoliv, die Unterseite und 
die Tergite am unteren Rand sind fast weiss gefarbt. Die Variabilitat 
in der Gestalt der Penisvalven ist grosser als bei den Pop. der 
Gutensteiner-A.: Dies gilt fiir den Verlauf des oberen Randes und die 
Form des Apex der DV, aber auch fiir die VV, bei denen der Gradino 
manchamal fehlt (Fig. 39). In den (weiter im W liegenden) 
Y b b s t a I e r-A I p e n sind zwar die wenigen mir vorliegenden Tie-
re vom Mittellauf der Gr. Erlau.f (Tormauer) noch mikropter, alle an-
dere dagegen squamipter. Somit zeigt es sich auch hier - wie am SE-Rand 
der Apen zwischen dem Locus typicus und dem Wienerwald - dass Lange 
und Breite der Elytra mit zunehmender Hohe abnehmen. Wichtiger sind 
andere Unterschiede: Die Antennen sind kiirzer, die Korperoberseite 
ist fast immer leuchtend griin, die Unterseite nicht weisslich, sondern 
gelbgriin gefarbt und der helle gelbgriine Streifen im Vannus der Elytra 
tritt deutlich hervor . 

Eine gewisse Sonderstellung nimmt die Population des 6 t s e h e r 
ein, der, isoliert, der Hauptkette vorgelagert ist und auf seiner Siidseite 
steil, fast 100 m tief, in die Otschergraben abfallt. Zwar stimmen auch 
die Tiere dieser Pupulation in ihrem Habitus (Grosse, Farbe, Lange der 
Elytra) mit denjenigen, anderer Populationen dieser Region iiberein; in 
der Gestalt der Penisvalven (Fig. 41-43) zeigen sich aber gewisse Unter-
schiede: Bei der iiberwiegenden Zahl aller O' verjiingen sich die VV ge-
gen das Ende hin allmahlich ( der Gradino fehlt oder ist hochstens ange-
deutet). Die DV konnen am oberen Rand in der distalen Halfte einge-
buchtet sein und enden schmal gerundet oder spitz: es iiberwiegen so-
mit Merkmale, die fiir M. alp. subalpina sprechen, obwohl die E-Grenze 
der Areale typischer alp. subalpina-Populationen ca. 300 km weiter im 
W liegt. 

F.2.1.5 Rax, Murzsteger-A. und Hochschwab-Gr. (19, 18} 

Sie gehoren wie der Schneeberg zu den Steirisch-Niederoster-
reichischen Kalkalpen. Sie erstrecken sich im N iiber die Kammlinie 
hinaus bis zum Goller (1766 m) und zur Salza, im W bis zur Vordern-
berger-Erzbach-Furche. Im S fallen sie steil zum tiefen und breiten T al 
der Miirz ab. Nur am Oberlauf der Miirz, am Semmering, besteht eine 
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fast 1000 m hohe Verbindung zu den im S anschliessenden Ketten der 
Fischbacher-A. und des Wechsels (s. S. 201) (22) . 

Unt. Mat.: Raxalpe (g/19), versch. FO. und Hohen, 5 a, 6 9 MW, 
1 a coli. Nadig; 1550-1650 m, 10 O', 2 9 (leg. et coli. Lang); Preiner 
Gscheid (g/19), 1 O', 1 9 (Ebner), MW; Altenberg (g/19), 2 O', 3 9 
(Werner), MW, 1 a coli. Nadig; 1 9 (Peyer), MW; Schneealpe (g/19), 
3 O', 2 9 1 cop. (Peyer), MW, 1 9, coli. Nadig; leg. Werner, 1 O', 
MW, 1 a coli. Nadig; Goller, Biibalp (f/18), 1 9, 2 La. (Franz), MW; 
St. Lorenzen i. Miirztal (h/18), 1 9 (Miestinger), MW; Hochschwab 
(g/18): Aflenz, 2 O', 1 La. (Holdhaus), MW, 1 O' (Ebner), MW; Untere 
Dullwitz (g/17), 1350 m, 4 O', 2 9 (Werner), MW; Umgebung Boden-
bauer (g/17), 1 O', 2 9 (Wimmer), MW; Biirgeralm (g/17), 1350-1650 
m, 16 a, 18 9 ; Hochschwab, 1 a (Franz), MW; Kastenriegel (Eizugs-
gebiet der Salza) (g/18), 1 O', MW; Vordernberg (h/17), 1 O', 2 9 (Wer-
ner), MW; Prabichl (g/17), 1 9, MW. vgl. WERNER (1925) 1927. 

Ra x (2007 m) und S c h ne e a 1 p e (1903 m), miteinander durch 
den Sattel des Nasskammes (1210 m) verbunden, sind durch das tief ein-
geschnittene Hollemal (500-600 m) vom Schneeberg und den 
Reichenauer-A., dem Locus typicus von alp. alp., getrennt. Ihre Pop., 
und auch diejenige des Go 11 e r, unterscheiden sich aber in den diag-
nostischen Merkmalen trotz der Hollentalfurche kaum von der topo-
typischen; neben mikropteren treten aber bereits in grosserer Zahl squa-
miptere Tiere auf. Weiter im W, auf der V e i t s c ha 1 p e und am 
H o c h s c h w a b (miteinander durch den 1253 m hohen Seebergsat-
tel verbunden), nimmt die Zahl der squamipteren Individuen immer 
mehr zu, und die fiir alp. alp. charakteristischen Merkmale treten weni-
ger ausgepragt in Erscheinung. (Fig. 47-52). 

Eine Sonderstellung nimmt eines der beiden O' des A 1 t e n b e r g-
T ales (zwischen Rax und Schneealpe) ein (leg. Werner, coli. MW): die 
DV entsprechen in ihrer Gestalt denjenigen typischer alp. alp., die VV 
sind aber - wie bei alp. subalp. der franz. A. (Fig. 123-125) - lang und 
stark dorsad gebogen (Fig. 46). Das einzige mir vorliegende Tier aus St. 

(") In den in S der Miirz und E der Mur liegenden Randgebirgen (Wechsel, Giin-
sergebirge, Fischbacher-A., T eichalpe, Schockl) leben zwar stellenweise auch noch rei-
ne alp. alp. -Populationen; vor allem gegen W treten aber, mie den Arealen dieser Popu-
lationen verzahnt, H ybrid-Populationen auf, und deshalb wird diese Region erse nach 
der Beschreibung von car. und irena in einem besonderen Kapitel (S. 201) behandelt. 
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Lorenzen im Murztal - ein 9 (coli. MW) - erinnert in seinem Habitus 
ganz an Tiere der Durren und der Hohen Wand und beweist, dass nicht 
nur in den Niederosterreichischen, sondern auch in den Steirischen Kal-
kalpen, im W des Semmering, in tiefern Lagen mikroptere Individuen 
vorkommen. 

F.2.1.6 Ennstaler-A. (16) 

Sie bestehen im N aus Kalk, im S aus schiefrigen Gesteinen und ver-
binden die Steirisch-Niederost. Kalkalpen mir den im N der Enns lie-
genden Oberost. Voralpen. Im SW werden sie durch das Liesing-Paltental 
(mit dem nur 849 m hohen Schoberpass) von den Niederen Tauern ge-
trennt, die zur zentralen Alpenkette gehoren und aus kristallinen Ge-
steinen aufgebaut sind. Hochster Berg: Hochtor (2369 m); S davon, durch 
den Johnsbach getrennt, die Kette der Eisenerzer-A. 

Unt. Mat.: Eisenerzer Reichenstein (g/17), ca. 1600 m, 1 CJ', 1 9, 
1 La., MW; Modlinger Hiitte (g/16), 1 a, 2 9, MW, 1 9 coli. Nadig; 
Oberst Klinke-Hiitte (g/16), 1550-1600 m, 32 CJ', 13 9; Hochtorgrup-
pe (g/16), 2 CJ', 3 9, MW, 1 9 coli. Nadig; Gesause (g/16), 1 CJ', 1 
9 (Franz), MW; Hengstpass (g/15), 1000 m, 2 CJ'. 

Die Tiere der E n n sta 1 e r-A. gleichen im Habitus (Grosse, Far-
be, Elytra) etwas car. (nachstgelegener FO. dieser Art: Rottenmanner 
Tauern), in der Gestalt der Penisvalven aber alp., die meisten alp. alp.: 
Die VV (Fig. 49-52) sind dorsad gebogen, und die DV sind an der Basis 
breiter und langer als bei car. Nur bei einem CJ' der Hochtorgruppe ver-
laufen die VV - ahnlich wie bei car. - fast gerade, doch gleichen die DV 
auch bei diesem CJ' alp. 

F.2.1.7 N Kalkalpen zwischen Enns und Inn (17b, 15, Ila, 14-10) 

Sie umfassen eine grosse Zahl nicht oder nur wenig vergletscherter 
Berggruppen, die z.T. miteinander verbunden, z.T. durch Talfurchen 
voneinander getrennt sind. 

Unt. Mat.: O ber oste r re i e h i s che V or a 1 p e n un d 
Tot es G e bi r g e (176, 15): Windischgarsten, Haslers Gatter (g/15), 
1200 m, 9 CJ', 3 9; Kirchberg (f/14), 1 CJ', 1 9 (Redtenbacher), MW; 
Griinburg (f/15), 1 CJ', 1 9 (Zerny), MW; Kasberg (f/14), 1400-1500 
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m, 19 O', 13 9; Warscheneck (g/15), 1 O' (Ebner), MW; Tauplitzalm 
(f/15), 1380 m, 9 O', 9 9; Loser (f/15), 1400-1600 m, 5 O', 6 9, 2 La.; 
Aussee (f/14), 1 9 (Rechinger), MW; Traunstein (f/13-14), 1 O' (Brun-
ner), MW. - D a c h s te in, Tenne n b i r g e, Sa I z k a m me r -
g u t - Ber g e (14, 13, 17a): Grobming, «Kalkgebirge» (h/14), 1 O', 4 
9 (Wibiral), MW; Dachstein, bei Si.idwandhaus (h/13), 1750-1800 m, 
6 O', 5 9; Dachstein 1 O', 2 9, MW; Austriahi.itte (h/13), 1700 m, 1 
a, MW; Hofpiirglhi.itte (h/13), 1700 m, 2 a, MW, 1 a coli. Nadig. 
- Abtenau (g/12), 1 O', MW. - Hollengebirge: Langbadsee (f/13), 1 O', 
MW; Feuerkogel (h/13), 1550-1650 m, 23 O', 26 9, 1 La. Zwolferhorn 
(g/12), 1480-1522 m, 20 O', 13 9, 1 La. - Sa l z b urger S chi e f e r -
g e b i r g e, B e r c h t es g ad e n e r-A., L o f e re r S t e i n b erg e, 
Kaisergebirge, Chiemgauer-A. (12, 10, 11): Rossbrand 
(h/12), 1700 m, 1 O' (Pichler), MW; Filzmoos (h/12), 1480-1522 m, 1 
O', MW. Berchtesgaden, Rossfeld Ringstrasse (g/11), 1080-1600 m, 19 
O', 27 9; Konigsseegebiet (g/11), 6 O', 1 9 (Stoecklein), MM, 1 O', 
1 9 , MW, 1 O', 1 9 , coli. Harz, MGE; Putschellerhaus am Hohen 
Goll (g/11), 1 9 (Stoecklein), MM; In der Roth (g/11), ca. 1450 m, 2 
9, MW, 2 9 (Walther), coli. Harz, MGE; Bad Reichenhall, Mi.illner 
Horn (g/11), 1 9 (Remold), MW, 1 9, coli. Harz, MGE: - Loferer-A. 
(g/10), 1425-1450 m, 5 a, 4 9; Lofer (g/10), 1 a (Raab), MW; Wilder 
Kaiser, Steinberg-A. (g/9), 1300-1400 m, 7 O', 6 9. - Hochfelln (f/10), 
1550-1650 m, 15 O', 9 9; Kampenwand (f/9), 1450-1550 m, 7 O', 6 9. 
Weitere FO.: WERNER, 1911 (1912); 1925 (1927), ZACHER, 1919 (23) . 

Diese Region erstreckt sich - in der Luftlinie gemessen - i.iber eine 
Distanz von mehr als 200 km. Trotzdem stimmen die Pop. der verschie-
denen FO. in der Gestalt der Penisvalven weitgehend i.iberein, umer-
scheiden sich aber in gewissen Merkmalen von den bisher behandelten, 
weiter im E lebenden Pop. Vor allem fallt auf, dass die VV bei der i.iber-
wiegenden Zahl der O' wenig dorsad gebogen sind, manchmal, wie bei 
car. gerade oder fast gerade nach hinten verlaufen (Fig. 53, 54, 57, 606, 
61a); doch divergieren - im Gegensatz zu dieser Art - die VV immer, 
und die DV sind wie bei alp. alp. lang und an der Basis breit. Bei einzel-

(") Dr. H. SMETTAN, Universitat Hohenheim, Stuttgart, fand M alp. in dieser Re-
gion: im Kaiser g e bi r g e. Jovenalm, 1360 m, Zellerinalm, 1320 m, Kaiserniede-
ralm, 1400 m; in den Chiemgauer-Bergen: unter dem Gipfel des H ochgern, 1743 m, 
auf der Rossalm am Geigelstein, 1730 m. Die meisten Tiere sind squamipter; 1 et aus 
dem Kaisergebirge ist mikropter (die Elytra reichen bis zum 5. TE und beriihren sich). 
Ich danke Dr. Smettan fiir diese schrift!ichen Mitteilungen. 
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nen Tieren reichen sie bis fast zur Biegung der DV (Fig. 56, 61). Der 
Gradino kann - ahnlich wie bei topotypischer alp. alp. • kraftig sein (Fig. 
56, 57, 61a), er kann aber auch fehlen (Fig. 55, 59, 60). Auch seine Lage 
variiert individuell (vgl. die Fig. 56 und 58 mit 57 und 61a). Der Quo-
tient A:V ist beim a im Durchschnitt etwas hoher als bei alp. alp., deut-
lich hoher als bei car. (Extreme: 2,3-3,0). Diese Zahlen entsprechen den-
jenigen von alp. subalp. Beim Q ist dieser Quotient merkwi.irdigerwei-
se kleiner (1,4-1,9). 

Wenn auch die Pop. dieser Region in der Gestalt der Penisvalven 
weitgehend miteinander i.ibereinstimmen, zeigen sich in anderen Merk-
malen, bes. im Zeichnungsmuster, auffallende Unterschiede: 

- Pop. des Feuerkogels (Hollengebirge), 1550-1680 
m: Bei 23 der von mir gesammelten 26 Q (also bei ca 90%) und bei zahl-
reichen anderen Q , die lebend an Ort und Stelle untersucht wurden, 
sind die Seitenstreifen auf dem Pronotum schmal, in Flecken aufgeli::ist 
und erreichen den Hinterrand nicht. Sie ki::innen bis auf einen kleinen, 
sichtbaren dreiecktigen Fleck am Vorderrand des Pronotums zuri.ick-
gebildet sein. Diskus und Paranota sind fast immer ganz gri.in, und auch 
auf dem Abdomen und den Postfemora ist die dunkle Zeichnung stark 
reduziert. Die Elytra sind auffallend kurz und breit, elliptisch. Sie rei-
chen nur bis zum Hinterrand des 2. TE, selten bis zu dessen Mitte. Das 
Tympanalorgan liegt frei. 

- P o p. d e s Z w o 1 f e r h o r n s ( O s t e r h o r n g r u p p e ), 
1480-1522 m: Ganz im Gegensatz zur Pop. des Feuerkogels sind die Sei-
tenstreifen bei samtlichen untersuchten Q breit, nicht in Flecken auf-
geli::ist und erreichen stets den Hinterrand des Pronotums. Die Elytra 
sind breiter und langer: sie reichen bis zur Mitte des 2., bis zum Hinter-
rand des 2. oder bis zur Mitte des 3.TE. Der Zwischenraum zwischen 
den Elytra auf dem Ri.icken ist kleiner als die Breite eines Elytrons. Ein-
zelne Tiere sind fast mikropter. 

Beide Berge liegen im Salzkammergut und sind - in der Luftlinie 
gemessen - nur etwa 30 km voneinander entfernt, aber durch die tiefe 
Talfurche der Traun, der Ischl und des Wolfgangsees (539 m) voneinan-
der getrennt. Die Lebensbedingungen (vor allem das Klima) di.irften weit-
gehend miteinander i.ibereinstimmen. Man muss annehmen, dass die fest-
gestellten, auffallend konstanten Unterschiede zwischen den beiden Pop. 
nicht auf Modifikationen, sondern auf Mutationen beruhen, somit erb-
lich fixiert sind. 
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- D i e P op. d e r R o s s f e I d-R i n g s t r a s s e zeigt weniger 
einheitlichen Charakter: Sowohl das Zeichnungsmuster, als auch die Lan-
ge und Form der Elytra variieren erheblich. Bei den meisten Tieren ( CJ' 

und 9) zeigt sich Tendenz zu Melanismus: der Hinterkopf ist schwarz, 
der Mittelkiel des Pronotums ist breit schwarz gesaumt, die Paranota 
tragen das Zeichnungsmuster PA 5-6, und die Seiten des Abdomens sind 
auch beim 9 (was selten ist!) deutlich schwarz gezeichnet (AB 4-5). Ver-
einzelt treten freilich auch 9 auf, bei denen - wie bei der Pop. des Feu-
erkogels - die schwarze Zeichnung fast ganz verschwunden ist! Man findet 
nebeneinander squamiptere und fast mikroptere Individuen. 

- D i e Pop. de s Ho e h f e 11 e n u n d de r K a m p e n w a n d, 
dieser steil aus der Ebene ansteigenden Randketten der Chiemgauer-A., 
zeichnen sich dadurch aus, dass die Grundfarbe der Oberseite bes. bei 
den O' nicht leuchtend griin, sondern gelboliv, manchmal fast chrom-
gelb mit gelborangen Flecken ist. In allen iibrigen Merkmalen unter-
scheiden sie sich nicht von den anderen Pop. der Region F.2.1.7. 

F.2.1.8. N Kalkalpen zwischen Inn und Bodensee (7-1} 

Die Unweltbedingungen in dieser ebenfalls ausgedehnten Region 
(Kufstein-Bregrenz in der Luftlinie gemessen ca. 200 km!) sind je nach 
Gegend und Hohe ii.M. verschieden. Auf ihrer S-Seite fallen die 2300-3000 
m hohen Ketten des R o fan g e bi r g es (6), des K a r w end e 1 s 
(5), des W e t t e r s t e i n g e b i r g e s ( 4) und der L e e h t a 1 e r-A. 
(3) steil gegen die tief eingeschnittene Furche des Inn-Stanzer- und 
Klostertales ab. Nur am Arlberg (1793 m) sind sie mit der im S 
anschliess-senden F e r w a 11-G r. (28) und iiber das Zeinisjoch mir der 
S i 1 v r e t t a-G r. (26) und dem R a t i k o n (25) verbunden. Im E er-
streckt sich die durch gerundete Formen gekennzeichnete Flyschzone 
des B re g e n z e r w a Id es (1) mit dem Hohen Freschen (2004 m) 
bis zum Rhein und in siidlicher Richtung bis nach Liechtenstein. Im 
N senken sich die Voralpen (7,2) gegen das s c h w ab i s c h ba y r i -
s c h e A 1 p e n v o r I a n d. 

Unt. Mat.: Ba y eri s e h e V or a 1 p e n, A mm erg a u e r-A. 
(7): Wendesltein (g/8), 1 9, MM; Hochmiesing bei Schliersee (g/8), 1800 
m, 1 a, (Remold), coli. Harz, MGE; 1 a, MW; Valepp (g/8), 1 a 
(Kriechbaumer), MW; Wallberg (6/7), 1600-1722 m, 3 et, 6 9; «Weg 
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zur Benediktenwand» (g/6), 7 O', 7 9 (Stoecklein), MM; 1 9, MW; 
Krottenstein (g/6), 1 O', 1 9, MM; Starnbergersee-Gebiet, Nonnenwald 
(f/6), ca. 600 m (!), 1 O', 1 9 (Stoecklein), MM; 1 O' coli. Harz, MGE; 
Friedergebiet (g/5), 1700-2000 m, 7 O', 3 9 (Daniel), MM; 1 O', MW, 
1 O' coli. H arz, MGE; Wies, Steingaden (g/5), 870 m (!), (Ebner), MW; 
Sauling (g/4), ca. 1600 m, 1 O' (Ebner), MW. - A 11 g a u e r-A., 
B re g e n z e r-W a Id (2, 1): Hindelang (g/3), 850 m (!), 6 O', 3 9 
(Schmidt), coli. Harz, MGE (1 O' und 1 9 von Harz als N e o t y pi 
von M alpina bezeichnet!); 1 9, MM; Oberstdorf und Umgebung (h/3): 
Kaseralp, Oytal, Einodsbach, Gaisalptal, 13 O', 7 9 (Stocklein), MM; 
Fellhorn, 5 O', 1 9 (Haas), MM; Oberstdorf (24), 2 O', 1 9 (Ramme); 
1 O' (Enslin); Kemptner Hiitte (h/3), 1800-2000 m, 1 O', MM; Balder-
schwang, Schwabenhof (h/2), 1050 m, 10 O', 10 9 ; Steibis, Imberhaus, 
1200 m, 2 O', 3 9 . Hochalpele-Bodele (h/1), ca. 1200 m, 4 O', 1 9, 
MW; Hoher Freschen (h/1), 2000 m (?), 2 O', 1 9 (Moosbrugger), MW; 
Damiils (h/2), 1700 m, 2 O', 4 9; Kanisfluh bei Mellau (h/2), 1400 m, 
1 O' (Ebner); Furkajoch (h/1), 1650-1900 m, 26 O', 12 9; Schnifis-
berg (i/1), 1350-1550 m, 12 O', 9 9. - Rof an-, Karwe ndel-, 
W et te r s t e i n-G e 6 i r g e un d Le c h t a 1 e r-A. (6, 5, 4, 3): Ro-
fan, Mauritz-Hochalm (h/7), 1800 m, 19 O', 23 9; Kreuzeck (h/5), 1 
9 (Stock!), MM; Eibsee (h/5), 2 O' (Stock!), MM; Leermoos, Wolfrats-
hauserhaus (h/5), 1850 m, 12 O', 7 9; Stanzertal. Davinaalpe (i/3), 
1800-1900 m, 2 9; Pettneu (i/3), 1900-2200 m, 1 O' (Ebner), MW; Arl-
berg, oberes Steissbachtal (i/3), 1950-2050 m, 4 O', 6 9; St. Christoph-
Galzig (i/3), 1850-2150 m, 2 O', 3 9; Flexenpass (i/2-3), 1750-1850 m, 
1 O', 5 9; Ziirs (i/2), 1 O' (Moosbrugger); MW; Lech (i/ 2), 1 O' {Moos-
brugger), MW; Oberlech (i/2), 1700 m, 11 O', 9 9, 1 La.; Hochtannberg-
Pass (h/2), 1690 m, 1 O', 3 9. Weitere FO.: RAMME, 1920; KRAuss, 1873; 
ZACHER, 1917, 1919. 

Samtliche Pop. dieser Region unterscheiden sich in einem Merkmal 
von denjenigen der im E des Inns gelegenen Region F.2.1.7 (S. 147). Bei 
keinem der von mir untersuchten O' verlaufen die VV gerade nach hin-
ten; sie sind stets dorsad gebogen (Fig. 64-72). Der Grad dieser Biegung 
variiert allerdings individuell, aber auch von Pop. zu Pop. Im R o fa n-
(Fig. 70) und W e t t e r s t e i n g e 6 i r g e und den L e c h t a 1 e r-
A., also in den am hochsten gelegenen Berggruppen dieser Region, 

( 2•) Wie schon RAMME (1920) («im ganzen Umkreis des Nebelhornhauses schien al-
les Orthopterenleben erscorben»), fand auch ich in der ganzen Gipfelregion dieses Ber-
ges zwischen 1900 und 2200 m nur wenige O. viridulus; keine Miramella. Warum? 
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i.iberwiegen a, bei denen die DV nur wenig gebogen sind, der Gra-
dino zum mindesten angedeutet ist und die DV am oberen Rand ± kon-
vex verlaufen, somit die alp. alp. -Merkmale vorherrschen; in den 
Ba y eri se h-A 11 g a u i se h e n V or alpe n und im B re g e n -
z e r w al d leben dagegen Pop. (Fig. 64-69), in denen bei 70-80% aller 
a die alp. subalp. -Merkmale i.iberwiegen: die VV sind starker gebogen, 
der Gradino ist hochstens angedeutet (Fig. 676, 686, 896), und die DV 
sind am oberen Rand gegen das meist zeugespitzte Ende hin ± einge-
buchtet. Die Pop. des A 11 g a u s und V o r a l b e r g s lassen sich 
kaum von jenen des Santisgebietes und der Churfirsten (S. 175) unter-
scheiden. Dies gilt nicht nur fiir die Penisvalven, sondern auch fi.ir die 
Ausdehnung der Rotfarbung auf der Unterseite der PF und den Quo-
tienten (a+ b ):c. Eine klinale Veranderung dieser Merkmale ist in dieser 
Region unverkennbar, wobei das Rheintal zwischen Ragaz und dem Bo-
densee offenbar keine ins Gewicht fallende reproduktive Schranke bil-
dete. Die Tiere aller Pop. dieser Region sind squamipter; doch bestehen 
in bezug auf die Lange der Elytra Unterschiede: am ki.irzesten sind sie 
bei den Pop. des Arlberggebietes (1800-2000 m), etwas langer bei den 
Pop. des Rofangebirges (1800 m), am langsten (fast mikropter!) bei ein-
zelnen Tieren der Pop. der Bayerischen Voralpen (z.B. Nonnenwald 
im Gebiet des Starnbergersees, 600 m; Wies, 870 m; Hindelang, 850 m). 
Das zeigt, dass die Elytrenlange auch in dieser Region mit zunehmen-
der Hèihe i.i.M. kleiner wird, dass sie aber auch individuell variiert. 

F.2.1.9 Die Nordabdachung der Niedern Tauern (45 z.T.) 

Im Gegensatz zu den bis jetzt behandelten Regionen (2.1.1 - 2.1.8) 
gehèiren die Niederen Tauern zu der vorwiegend aus kristallinen Ge-
steinen aufgebauten zentralen Alpenkette Òsterreichs. Sie werden im 
N durch die Enns von den N Kalk- und Schiefer-A., im E durch die 
Liesing und Palten von den Ennstaler-A. im S durch die Mur von den 
Seetaler, und Gurktaler-A. (Nockberge) getrennt. 

Unt. Mat: Rott e n manne r Tau e r n: Mèilbegg (h/14), 1 a, 
1 Q , MW; Strechengraben (h/15), 1 Q (Franz}, MW. -
S eh l a dm in g e r Tau e r n (alle FO. h/13): Kaibling, 3 a, 2 9, 
MW; Hauser-Kaibling, 4 9, MW; Landauersee, 1 9, ; Giglachsee, 
1970 m, 8 a, 3 Q (Kroseberg), coli. Nadig; Oberhi.ittensee, 1800 m, 
2 a, 1 9 (Kroseberg), coll. Nadig; Obertauern, Seekarscharte-
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Gamskarspitze, 1800-2150 m, 5 O', 9 Q, 1 La. (Kroseberg), coll. Nadig; 
Obertauern, 1 Q, MW. Weitere FO.: WERNER, 1908; 1925 (1927). 

Auf der S-A b d a e h un g de r N i edere n Tau e r n leben 
Pop., die zu car. gehoren oder dieser nahe stehen (S. 185). Die Pop. der 
N-Abdachung nehmen anscheinend eine Zwischenstellung zwischen car. 
und alp. ein (25): Zwar sind die VV rel. wenig dosad gebogen (26) und 
die DV sind manchmal rel. kurz und spitz (ahnlich wie bei car.), doch 
verlaufen die DV an ihrem oberen Rand ± konvex (nicht gerade, wie 
bei car. ). Vor allem aber divergieren die VV deutlich (Fig. 7 4). 

Die Augen sind im Verhaltnis zur kleinsten Vertexbreite lang (O': 
x = 2,8; bei car.: 2,3). Die Antennen sind etwas langer als bei typ. car.; 
dagegen ist das Pronotum bei den Q hinten, ahnlich wie bei car.; auf-
fallend breit; (Quotient [a+b] : e = 1,3). 

Es scheint somit, dass in diesem Fall nicht die Enns und nicht die 
Mur, somit keine Talfurche (S. 112), sondern eine Bergkette die Gren-
ze zwischen den Arealen zweier Arten bildet, wobei aber im Grenzge-
biet offenbar Hybridpopulationen leben. 

F.2.1.10 Die Nordabdachung der Hohen Tauern und die Zillertaler-A. {44, 
42, 40, 36, 35) 

Die Ho h e n Tau e r n bilden in Aden hochsten, stark verglet-
scherten Teil der zentralen Alkpenkette (Grossglockner, 3797 m, Gross-
venediger, 3674 m). Sie erstrecken sich vom Katschbergpass (1641 m) 
im E bis zur Birnli.icke (2667 m) im W, wo sie in die ebenfalls verglet-
scherten Z i 11 e r t a l e r - A . (Hochfeiler, 3509 m) iibergehen. Sie wer-
den im N durch das Pinzgau und Gerlostal, im S und SW durch Drau 
und Rienz, im WSW durch das obere Eisacktal begrenzt. 

Unt. Mat.: H o h e Tau e r n: Bad Hofgastein: Schlossalm, 
2050-2150 m (i/11), 29 O', 17 Q; 1 O', 1 Q (Thaler), coll. Nadig; Glock-
ner, Edelweisspitze (i/ 11-12), 2450-2550 m, 10 O', 7 Q; Romerweg bei 
Fuschertorl (i/11), 2250 m, 10 O', 6 Q; Gerlos-Platte (i/8), 1700 m, 1 

(") Diese Feststellung erfolgt mit Vorbehalt, da mir von der Nordabdachung nur 
rei. wenig Materiai (19 O') zur Verfiigung stand. 

(") Auch bei gewissen alp. -Pop. der N-Kalkalpen (S. 148) sowie der Sesvenna- und 
Ortler-Gr. (S. 161) sind die VV bei manchen O' nicht oder kaum dorsad gebogen. r 
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Cl, l 9; Zi 11 erta l e r-A.: Ahornspitz (i/8), 1 9 , MW; Penken iiber 
Mayrhofen s. «Tuxener-A.» (S. 155); Pfitschertal, Oberbergalm (j/6-7), 
1780-2000 m, 4 Cl, 5 9 , 1 La. 

In den H o h e n T a u e r n kommt M. alp. nur auf der N-Seite 
vor; auf der S-Seite fehlt sie in allen Berggruppen im Einzugsgebiet 
der Taler, die von N ins Ober-Drautal einmiinden (27). In den 
Z i 11 e r t a l e r-A. erstreckt sich in Areal dagegen iiber den Alpenkamm 
hinaus bis auf die Alpen-S-Seite (Pfitschertal, rechte Nebentaler des Ahrn-
tales) (28). 

Samtliche Pop. dieser Region (auch diejenige des Pfitschertales!) stim-
men in der Gestalt der Penisvalven wietgehend miteinander iiberein. 
Die Merkmale von alp. alp. iiberwiegen (Fig. 75, 76), wenn auch die Gros-
se des Gradino, der Grad der Biegung der VV und die Lange der D V 
individuell erheblich variieren. Auch die fiir die Quotienten A:V, U:V 
und (a+ b) : e ermittelten Werte liegen im Rahmen der Variationsbreite 
der topotypischen Pop. von alp. alp., und das Verhaltnis der Lange zur 
Breite des SP des .Cl variiert, wie bei alp. alp. zwischen 0,8 und 1,1. In 
bezug auf das Zeichnungsmuster nimmt dei Pop. der S e h I o s s al m 
ii b e r H o f g a s t e i n eine Sonderstellung ein. Sie gleicht in dieser 

( 21) Schon WERNER (1931) hatte darauf hingewiesen, M. fehle im Defereggen-, 
Schober-, Glockner- und Kreuzeckgebiet. FRANZ (1943) bestatigt diesen Befund in sei-
nem grossen Werk iiber die mittleren Hohen Tauern. Ich selbst suchte sie auf zahlrei-
chen Exkursionen in Lauf verschiedener Jahre vergebens: in der Ankogel-Reiseck-Gr. 
(Seebachtal, Dosenertal, Kaponikgraben); in der Goldberg-Gr. (T auerntal, Fragantral); 
in der Kreuzeck-Gr. (Doblgraben iiber Oberdrauburg, S-Hange des Scharnik iiber Ir-
schen); in der Schober-Gr. (Zettersfed, Raneralm); in der Glockner-Gr. (Talkessel von 
Heiligenbluth, hinauf bis zum Franz-Joseph-Haus und zum Hochtor, Mohar-SW-Grat); 
in den Villgratner-Bergen und im Defereggengebirge (H ochstein Tessenbergeralm, Sil-
vester und Srickberg iiber Innichen, Staller-Sattel, Oberhausalm, Erlsbach, Ochsenbacke 
iiber Freistritz); in der Venediger-Gr. (oberstets Ahrntal). Welches die Griinde fiir das 
Fehlen von alp. in diesem ausgedehnten Raum sind, ist unklar. Nach WERNER (1934) 
kommt M. nur in den Dolomiten, nicht aber im Urgebirge vor; doch darf daraus nicht 
geschlossen werden, die mineralogische Zusammensetzung des Substrates sei der fiir 
das Vorkommen oder Fehlen entscheidende Faktor. Denn M. tritt auch auf Urgestein 
haufig auf (z.B. N-Abdachung der Hohen Tauern, Pfitschertal usw.). Interessane ist die 
Feststellung, dass in der am weitesten im E liegenden Berggruppe der H ohen Tauern, 
in der Schober-Gr. zwar nicht alp., aber eine eigenartig isolierte Pop. von irena und 
in Maltatal car. gefunden wurde (S. 195, 185 und Taf. IX). 

(") Es ist anzunehmen, dass die beiden von CHRISTANDL·PESKOLLER und JANET-
SCHEK (1976) auf dem Speikboden (2400 m) und auf der Tristentaleralm (1700 m) gefun-
den Tiere zu alp. alp. gehoren. 
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Hinsicht merkwi.irdigerweise der Pop. des weit davon entfernten Feu-
erkogels im Salzkammergut (S. 149): Die Seitenstreifen auf dem Prono-
tum sind beim 9 in Flecken aufgelost und reichen nicht bis zum Hin-
terrand des Pronotums; bei einigen 9 fehlen sie ganz! Die Hinterau-
genstreifen sind bis auf kleine kommaformige Flecken reduziert; die PF 
sind hochstens auf den beiden ausseren Carinulae schmal schwarz ge-
streift. Das AB ist ganz gri.in (AB 1). Solche Tiere sind «noch gruner» 
als gri.ine Individuen von alp. subalp. aus dem Jura (S. 169). Bei den O' 
ist die schwarze Zeichnung nicht reduziert; es lasst sich sogar eine leichte 
Tendenz zu Melanismus feststellen. 

F.2.1.11 Kitzbuhler- und Tuxer-A. {34, 33} 

Diese Region wird im S durch die Pinzgau-Gerlos-Tuxertal-Furche 
von den Hohen Tauern und den Zillertaler-A. getrennt. Im N grenzen 
die K i t z b ii h l e r-A. (34) an die N Kalkalpen, von denen sie im NW 
durch das Unterinntal (500-600 m), im NE durch die Weissbach-
H ochfilzen (963 m)-Saalfeld-Furche getrennt sind. Das Kitzbiiheler Horn 
(1986 m) wird durch den Talkessel von St. Johann (659 m) von den Lo-
ferer Steinbergen und vom Kaisergebirge getrennt. Die Tu x e r-A. (33) 
mit dem lnnsbruck im S beherrschenden Patscherkofel (2246 m) gren-
zen im W an das tiefeingeschnittene Tal der Sill (Wipptal), sind aber 
am Brenner mit den Otztaler-A. verbunden. 

Unt. Mat.: Kit z b ii h 1 e r-A.: Schmittenhohe (h/10), 1850-1950 
m, 17 O', 8 9; 1 O', MW; Hahnenkamm (h/9), 1700 m, 1 O', MW; 
Kitzbiiheler Horn (h/9), 1620 m, 13 et, 12 9; 1 O' (Ebner), MW; - Eben-
feld ii ber Gerlos (i/8), 1900-2000 m, 20 a, 10 9; Alpbachtal (h/8), 
1850-1950 m, 22 O', 11 9 . - T u x e r-A.: Penken iiber Mayrhofen (i/8), 
1900-2000 m, 25 O', 11 9; Patscherkofel (i/6), 1960-2050 m, 28 O', 17 
9; Navis (i/7), 1 O' (Gruber), MW. Weitere FO.: BuRR. 1899; WER-
NER, (1925) 1927. 

In der Gestalt der Penisvalven (Fig. 77-80) unterscheiden sich die 
Pop. dieser Region kaum von denjenigen der Hohen Tauern, Zillertaler-
A. und N Kalkalpen. Die Merkmale von alp. alp. uberwiegen bei den 
meisten O'; die Variationsbreite ist allerdings gross. Zwischen den Pop. 
der ostlichen (Schmittenhohe, Hahnenkamm, Kitzbi.iheler Horn) und 
der westilichen K i t z b ii h 1 e r-A. (34) (Ebenfeld, Alpbachtal) sowie 
der Tu x e r-A. (33) zeichnet sich insofern ein Unterschied ab, als die 
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Zahl der et, bei denen die VV stark, manchmal fast halbkreisformig 
gebogen sind (Fig. 796, 806), von E nach W deut!ich zunimmt. Die in-
dividuelle Variabilitat dieses (Fig. 80a-c) und anderer Merkmale ist in 
den Pop. des Ebenfeldes, des Alpbachtales und bes. des Patscherkofels 
gross. Einzelne et gleichen mehr alp. subalp. als alp. alp. Die intermedi-
are Stellung dieser Pop. zeigt sich nicht nur in der Gesta!t der Penisval-
ven, sondern auch in anderen Merkmalen: die Augen sind im Verhalt-
nis zur kleinsten Vertexbreite rei. lang (A:V beim et = 2,7-2,9), und 
die SP ist bei einzelnen et, aber auch im Durchschnitt etwas Hinger als 
bei topotypischen alp. alp. Die et und 9 aller Pop. sind squamipter, 
doch sind die Elytra bei gewissen Pop. (z.B. Schmittenhohe) etwas lan-
ger und breiter als bei der Pop. der N-Abadchung der Hohen Tauern. 
Grundfarbe und Zeichnung sind normai; 9, bei denen die schwarze 
Zeichnung - wie auf der Schlossalm - reduziert ist, treten nur vereinzelt 
auf (bes. bei der Pop. des Ebenfeldes). 

F .2.1.12 Stubaier-, Otztaler- und Sarntaler-A. {31, 30, 32} 

Die S tu 6 a i e r- (31) und b t z t a I e r-A. (30) werden durch das 
Otztal voneinander getrennt, sind aber am Timmelsjoch (2474 m) wo 
M. vorkommt, miteinander verbunden. Sie werden auf drei Seiten von 
tiefen Talfurchen begrenzt: im N durch das Oberinntal (zwischen Lan-
deck und Inssbruck), im E durch das Wipptal und im W durch das obe-
re Vintschgau; doch sind sie auch hier mit benachbarten Berggruppen 
verbunden: im E durch den Brenner (1374 m) mit den Zillertaler-A. (35), 
im W durch das Reschenscheideck (1504 m) mit der Sesvenna-Gr. (29). 
Auch auf diesen Passen kommt M. vor. Wie die Zillertaler-A. und Ho-
hen Tauern greifen auch die Stubaier- und Otztaler-A. iiber den zentra-
len Alpenkamm auf die Alpen-S-Seite hiniiber, wo sie im Passeiertal und 
Jaufental an die Sa r n t a 1 e r-A. (32) grenzen. Diese dehnen sich in 
siidlicher Richtung lappenartig bis nach Bozen aus. Sie werden auf drei 
Seiten von der Eisack und Etsch umflossen_ Im N sind sie am J aufen-
pass (2209 m) iiber die H. Kreuzspitze mit dem zentralen Alpenkamm 
verbunden. Durch das bei Bozen miindende Sarntal werden sie in eine 
west!iche und ostliche Halfte geteilt. 

Unt. Mat.: S tu 6 a i e r-A.: Innsbruck (h-i/6) (?), 1 et (Brunner), 
MW; Sellrain, Kiihtai-Sattel (i/5), 1950 m, 23 et, 14 9; «Brennergebiet» 
(i/6-7), 1 et, MW; Sterzing, Rosskopf (j/6) 1800 m, 3 et, 7 9. -
b t z t a 1 e r-A.: Finstermiinz (j/3), 1150 m, 1 et; Pfunds, Frudiger-S-
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Hang (j/4), 1900-2153 m, 4 O'; Venet (i/4), 1 O', MW; Venet, S-Hang 
(i/4), 1900-1950 m, 1 O' (Kroseberg), coll. Nadig; Pitztal, Jerzens (i/4), 
1650-1850 m, 9 O', 5 9; Seebach-Taschachalm (j/5), 1630 m, 1 O', 1 
9 ; Langlaufertal, Melag (j/ 4), 1900 m, 1 La.; J aufenpass, S-Seite (j/ 6), 
2050 m, 5 O', 3 9. Sa r n t a I e r-A.: Jaufenpass, N-Seite (j/6), 1960 
m, 30 O', 9 9 ; S-Seite (j/ 6 ), 1900-2000 m, 5 O', 3 9 ; Penser-J och, NE-
Seite, im Egger-Obertal, 1950 m, 3 O', 4 9; Penser-Joch, S-Seite (j/6), 
2150-2200 m, 6 O', 5 9; 1900-2000 m, 1 O', 3 9; 1700 m, 14 O', 14 
9; Penser-Tal, Traminerbach i.iber Asten U/6), 1600 m, 3 O', 6 9; Durn-
holz (k/6), 1500 m, 7 O', 5 9; Ritten, bei Rosswagen (k/6), 1720 m, 
9 O', 7 9; Ritten, Schwarzseespitze, 1850-2050 m, 5 O', 6 9; Vèiraner-
alm (k/6), 1750-1930 m, 9 O' , 12 9 . vgl. EBNER, 1937. 

Die Pop. der N o r d - A b d a e h u n g d e r S t u b a i e r- und 
Ò t z t a I e r-A. (Fig. 81-85) stimmen in der Gestalt der Penisvalven weit-
gehend miteinander, aber auch mir der Pop. der benachbarten Tuxer.A. 
i.iberein: Die VV divergieren; sie sind schlank, bei den meisten O' deut-
lich dorsad gebogen (Fig. 81-84), der Gradino kann fehlen (Fig. 82, 84) 
oder ± deut!ich hervortreten (Fig, 81a), die DV sind breit, breiter als 
die VV an der Basis, ihr oberer Rand ist nicht oder nur wenig einge-
buchtet. 

Ihr Ende ist spitz oder schmal gerundet. Die im Hintergrund des 
Pitztales auf der T a s e h a e h a I m lebende Pop. (Fig. 85) nimmt in-
sofern eine Sonderstellung ein, als bei den meisten O' die VV nur we-
nig gebogen, die DV kraftig, starker konvex sind, gewisse alp. alp. -
Merkmale somit deut!icher hervortreten. Bei den Pop. der Si.i d -
Ab da eh un g (Fig. 86-92) zeigen sich geringfi.igige Unterschiede: Die 
Pop. des R o s s k op f es (Talkessel von Sterzing, W-Seite) gleicht in 
der Form der Penisvalven derjenigen des obersten Pitztales (s. oben!) 
und derjenigen des gegeni.iberliegenden Pfitscher-Tales (S-Seite der 
Zillertaler-A.), doch verlaufen bei einzelnen O' die VV fast gerade 
nach hinten (Fig. 86a), ahnlich wie bei manchen O' der N Kalkalpen 
(2.1.7) oder bei car. Bei den nicht weit vom Rosskopf entfernt am 
J a u f e n p a s s und P e ns e r j o e h lebenden Pop., und zwar auf der 
S- und N- Seite dieser Passe, sind die VV dagegen deut!ich, manchmal 
stark, nach oben gebogen (Fig. 87, 88). Sie gleichen den Tieren der N-
Abdachung der Òtztaler- und Stubaier-A. und erinnern z.T. an diejeni-
gen typischer alp. subalp. Pop. der W-A. Dies gilt auch fi.ir die Pop. des 
D u r n ho I z erta I es und des Ritte n in der E-Halfte und des 
T se h èi g g e I b erg es (Vèiranerjoch) in der W-Halfte der Sarntaler-
A. (Fig. 89-92). Freilich ist auch in diesen Pop. die individuelle Variabi-
litat gross. Sicher gehèiren aber alle Pop. der genannten Fundorte, auch 
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diejenige des Durnholzertales und des Ritten-Plateaus, zu M. alp. (29) 

und nicht - wie GALVAGNI angenommen hatte - zu irena; doch ist es durch-
aus moglich, dass diese Art an den E- und NE-Hangen des Rittnerhorns, 
vielleicht in etwas tieferen Lagen, vorkommt. Denn die Grenze zwi-
schen den Arealen von alp. und irena verlauft nicht der Eisack entlang, 
sondern auf der Bergkette, die sich vom Tagewaldhorn ii ber die Jakobs-
spitze zur Kassianspitze hinzieht und das Einzugsgebiet der T affer von 
jenem der Eisack trennt (vgl. irena, S. 196). 

F.2. 1. 13 Rdtische und Ortler-A. {25-29, 63-67, 48a und b) 

Die Rati se h e n A. werden von FRDH (1930, S. 44) in eine 
«I n n e r e» und eine «A e u s s e r e Z o n e» gegliedert, und zwar 
durch die Talfurche, die von Thusis iiber Tiefencastel, Filisur, Davos 
nach Klosters und von dort iiber das Schlappinerjoch und das Monta-
fon nach Bludenz zieht. Zur «A u s s e r e n Z o n e» gehoren die 
P 1 es su r-A. (63) und der Rati k on (25). Die «Inne re Zone» 
wird ihrerseits durch eine Langsfurche, das Engadin, in zwei Teile ge-
teilt: die N o r d r a t i s e h e n A. mit der Ferwall- (28), Samnaun- (27), 
Silvretta- (26) und Albula-Platta-Gr. ( 65, 64) und die Sii d r a ti se h e n 
A. mit der Sesvenna- (29), Livigno- (67) und Bernina- (66) Gr. Die 
Samnaun- und Sesvenna-Gr. grenzen im E an die Otztaler-A. und bil-
den die natiirliche Fortsetzung der kristallinen «Zentralzone» der oster-
reichischen A. Im W reichen die Ratischen A. bis zur Bodensee-Rhein 
Spliigenlinie, also bis zur Grenze zwischen den E- und W-A., im N bis 
zur Klostertal-Arlberg-Stanzertalfurche. Wie die Otztaler-A. greifen auch 
die Siidratischen A. iiber den stark vergletscherten Alpenkamm (Bernina-, 
Ortlermassiv) auf die Alpensiidseite hiniiber. Die Ortler-A. ( 48a) (3°) 
werden im NE durch das Miinstertal und obere Vintschgau, im SW durch 
die V. del Gallo, V. Fraele und obere Valtellina begrenzt und erstrecken 
sich von der Einmiindung der Ova dal Fuorn in den Spol im NW bis 
zur V. del Sole-Tonale-Oglio-Aprica-furche im S. Die im E anschlies-
sende Nonsberggruppe mit dem Penegalkamm wird in der Karte der 

(") Es muss angenommen werden, dass auch die von HARZ (1975, S. 288) erwahn-
ten Tiere von «Bozen» del coli. Zwecker vom Ritten oder Tschoggelberg stammen. 

(") Die Ortler-A. werden von verschiedenen Autoren verschieden begrenzt. Ich 
schliesse mich der Darstellung auf der A VE-Karte an, auf welcher die Ortler-A. zwi-
schen der Sesvenna- und Livigno-Gr. keilformig weit nach NW, bis gegen Punt dal Gall 
reichen. 
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Gebirgsgruppen der Ostalpen der AVE als Untergruppe (48c) der Ortler-
A. gewertet. 

Unt. Mat. (die verschiedenen Berggruppen werden von SE nach NW 
aufgezahlt): 
- S ii d r a t i s e h e A. u n d O r t 1 e r-A. 

Se s ve n n a-G r. (29): Ramosch (j/3), 1100 m, 1 9; Piz Ajiiz, E-
Grat (j/3), 2250 m, La.; V. d'Uina (j/3), 1800 m, 1 O'; Lavin (j/2), 1550 
m, 1 O', 1 9; S-charl (j/3), 2100-2400 m, 3 O', 6 9: V. Tavrii (k/3), 
2150-2300 m, 2 a (Hofmanner), MGR. - V. S-charl (k/3), (Hofman-
ner), MGR: Schambrina, 1800-1900 m, 1 O', Plan Mattun, 2300 m, 1 
O'; Funtauna da S-charl, 2400 m, 3 O'. - V. Miistair, linke Talseite (k/3): 
Plaun da l'Aua, 2000-2150 m, 3 O', 5 9 (Hofmanner), MGR; Alp da 
Munt, 2000-2200 m, 13 O', 6 9; 2350 m, 1 9 (Hofmanner), MGR; 
Tschierv, 1650 m, 9 O', 4 9; 1 O', 1 9 (Hofmanner), MGR; Lii, 1500 
m, 5 9 (Hofmanner), MGR; Lii, Doss, 1900 m, 12 O', 6 9; Valcava, 
Prasiiras, 1500 m, 1 9 (Hofmanner), MGR; Valcava, Craistas, 1920 m, 
8 O', 4 9. - Obervintschgau, rechte Seite: Schlinig (k/13), 1650 m, 4 
a, 6 9, 1 La.; Seebodenspitze, Haideralm (j/ 4), 2300 m, 1 O'; Schone-
ben (Belpiano) (j/3), 2100 m, 1 9; Rojatal (j/3), 1900 m, 18 O', 23 9, 
3 La. - O r t 1 e r-A. ( 48a): Oberlauf Ova dal Fuorn (k/3): Buffalora-
Jufplaun, 2200-2350 m, 35 O', 24 9, 1 La.; 5 O' (Hofmanner), MGR; 
Fop da Buffalora, 2300 m, 4 O', 5 9; 2400 m, 1 9 (Hofmanner), MGR. 
- V. Vau, iiber Alp Praveder (k/3), 2100-2200 m, 11 O', 10 9. -
Liv i g n o-G r. (67): Carolina bei Brail (k/2), 1560 m, 2 O', 4 9; Zu-
oz, 1750 m, 1 9 ; Zuoz (k/2), Piz Murtirol-Piz Arpiglia, N-Hange, 
2000-2200 m, 2 O', 3 9; Muottas Muragl (k/2), 2200-2500 m, haufig; 
Pontresina, 1850 m, 1 O' (Fruhstorfer), coll. Nadig; Ber n in a-G r. 
(66): Alp Griim (1/2), 1950 m, 1 9; V. Fex, NE Curtins (1/1) 1 9 (Kro-
seberg), coll. Nadig; Maloja, Passhohe (1/1), 1800 m, 5 O', 10 9. 

- N o r d r a t i s e h e A. 
Sa m n a u n-G r. (27): Oberinntal (i/4): Serfaus, Komperdellalm, 

2000-2400 m, 3 O', 5 9; Serauf, 1300-1430 m, 4 O', 7 9. - Sammaun 
(j/3), 2000 m, 1 9 (Kroseberg), coll. Nadig; iiber Vindi, 1200 m, 1 9. 
- Engadin (j/3): Strada, 1060 m, 1 9; Martina, Alp Tea, 2100 m, 2 O', 
1 9 ; Piz Arina, 2200-2500 m, 5 O', 8 9, 1 La. F e r w a 11-G r. (28): 
Zeinsjoch (j/2), 1800 m, 1 O', 3 9 ; Schruns, Kapellalpe (i/2), 1870 m, 
5 O', 8 9 . Si 1 v re t t a-G r. (26) Galtiir (j/3), 1650 m, 2 9; Unter-
vermunttal (j/2), 1450 m, 4 O', 1 9; Alp Laver (j/3), 2200 m, 1 9; 
Scuol, Motta Naluns (j/3), 2200 m, 4 O', 15 9, 3 La.; Murtera d' Ardez 

r 
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(j/3), 2100-2470 m, 8 O', 4 9 . A 1 b u 1 a-P 1 a t t a-G r. (65/64): Fliie-
latal (j-k/2), 1700-1950 m, 9 O', 4 9 ; Dischmatal (k/2), 1900 m, 1 O'; 
Stuls (k/1), 1450-1530 m, 2 O', 5 9; Albula, Palpuogna (k/1), 1870-1900 
m, 12 O', 14 9; Mon, Ziteil (k/1), 2100 m, 1 9; Bivio (1/1), 1900 m, 
1 O'. - Engadin: Brail, V. Pi.ilschezza (k/2), 2200 m, 1 9 (Kroseberg), 
coli. Nadig; Zuoz und Umgebung (k/2), 2 O', 5 9; Albulapass, S-Seite 
(k/2), 2000-2100 m, 2 O', 8 9; Piz Nair (k/2), 2430-2500 m, 8 O', 6 
9; Alp Guglia (1/1) 2160 m, 11 O', 4 9, 1 La.; Sils, Plaun da Lej (1/1), 
1800-1850 m, 3 O', 5 9: Blaunca-Grevasalvas (1/1), 1940-2080 m, 3 9; 
Malojapass (1/1), 1800-1900 m, 1 O', 1 9 . - Bregaglia (1/1): Casaccia, 
1450-1540 m, 7 O'; Duana-Pass, 2100 m, 1 9. -Pass dal Guglia, N-Seite, 
bei Capalotta (1/1), 1850 m, 9 O', 7 9, 2 La.; Tgavretga, i.i ber Bivio (1/1), 
1900-1950 m, 4 O', 3 9; Avers, iiber Innerferrera, 1450, m, 1 9; Avers, 
Campsut, 1672 m, 3 O', 4 9; Avers, Juf, 2130 m, 1 O', 3 9. 

- P I e s s u r-G r. u n d R a t i k o n 
PI es su r-G r. (63): Davos-Glaris U/1-2), 1300-1800 m (WolD, MEZ; 

Arosa-Praden-Tschiertschen (j/1), 1200-2200 m, 3 O', 4 9; Lenzerhei-
de (j-k/1): Parpaner Rothorn, 2350-2400 m, 4 O', 1 9; Droswald, 
1800-1900 m, 1 O'; Sanaspans, 1600 m, 1 O' (Florin), coli. Nadig; Val-
bella, 1600 m, 1 O'; Churwalden, 1320 m, 9 O', 6 9; Brambri.iesch i.iber 
Chur, 1600-1700 m, 22 O', 26 9; Chur, Ochsenberg (j/1), 1600 m, 1 
9 (Florin), coli. Nadig; Sayser Chopf, 1500-1700 m, 2 O', 1 9; Prati-
gau (linke Talseite) (j/1): Valzeina (Fruhstorfer) MEZ; Fuma, 1350 m, 
2 O'; Conters, 1300 m, 1 O', 1 9 ; Casannapass-Fondei, 2000-2300 m, 
17 O', 7 9. - Rati k on (25}: Madrisa, Saaser Alp (j/2), 1850-1900 
m, 4 O', 13 9; St. Antonien (j/1), 1800 m, 1 O'; Schuders (j/1), 1300 
m, 1 9; Hornli i.iber Fanas (j/1}, 1700-1750 m, 23 O', 11 9, 1 La.; See-
wis, Matan bis Guora (j/1), 1300-1600 m, 16 O', 11 9; Jeniser Alp (j/1), 
1800-2050 m, 29 O', 42 9; Liechtenstein (i/1): Badtobel, Wang, 1700 
m, 1 O', 1 9 ; Oberes Saminatal, 1500 m, 5 O', 5 9; Malbun, Kreuz, 
1980-2020 m, 7 O', 3 9, 1 La.; Momafon (i/1): Brandnertal, Seetal, 1400 
m, 2 O'; Golmerjoch bis Gri.ineck, 1800-2150 m, 14 O', 6 9. 

Die Lebensbedingungen in den Ratischen-A., dieser sehr grossen Re-
gion, sind naturgemass klimatisch (verschiedene Hohen, N- und S-
Abdachung der Alpen!) und geologisch (Kristallin, Kalk, Schiefer!) man-
nigfaltig: 

Die wahrscheinlich zusammenhangende Pop. des S - T e i I s d e r 
S es v e n n a - G r. und der O r t I e r - A. (Roia-, Schlinig-, oberstes 
Scarltal und V. Mi.istair mit ihren Nebemalern, Pass dal Fuorn, Jufplaun) 
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nimmt eine Sonderstellung ein. Zwar findet man an allen FO. einzelne 
O', die zu alp. alp. gehoren oder eine intermediare Stellung zwischen 
alp. alp. und alp. subalp. einnehmen (Fig. 107a, 1086, 109a); bei der iiber-
wiegende Zahl der O' verlaufen aber die VV, die sehr schlank sind, ahn-
lich wie bei car., manchmal auch bei irena, ± gerade nach hinten (Fig. 
106, 1076, 108a, 110, 1 lla). Eine Hybridisation mit der in den weit ent-
fernten Nockbergen endemischen car. ist auszuschliessen; dagegen muss 
man sich fragen, ob eine sekundare Hybridisation mit irena stattgefun-
den haben konnte. Der nachste FO. dieser Art liegt im Marauntal, ei-
nem Seitental des Ultentales, das bei Lana, S von Meran, ins Etschtal 
einmiindet. Zwar besteht heute zwischen diesem FO. und jenen des Miin-
stertales eine V erbreitungslucke (31), was nicht ausschliesst, dass in ei-
ner klimatisch giinstigeren Phase des Pleistocans die Areale sich beriihrten 
oder iiberlappten. Gegen die Annahme einer Hybridisation sprechen 
zwei Feststellungen: l. In der Sarntaler-A., wo die Areale von alp. und 
irena aneinandergrenzen (vgl. S. 217) kommen keine Bastarde vor. 2. 
Auch in den Ratischen A. (s. unten!) und in Gegenden, die weit vom 
Area! von irena entfernt auf der Alpen-N-Seite liegen (z.B. Òsterreichi-
sche Kalk-A. zwischen Enns und Inn vgl. S. 148), stosst man auf alp.-
Pop., in denen die VV bei zahlreichen O' fast gerade nach hinten ver-
laufen (Fig. 53, 57, 61a, 63a). 

D i e P o p. a 11 e r a n d e r n B e r g g r u p p e n d e r R a t i -
s e h e n A. gehoren zweifelsohne zu alp. Die Variationsbreite der diag-
nostischen Merkmale ist aber gross, nicht selten in der gleichen Pop. 
Manchmal ist der Entscheid, ob eine Pop. zu alp. alp. oder zu alp. su-
balp. gehort, unmoglich. Beim Vergleich vieler Pop. zeigt es sich aber, 
dass gewisse taxonomische wichtige Merkmale sich klinal verandern. 
In den Pop. der am weitesten im SW gelegenen Gebiete (A I b u 1 a -
PI a t t a-G r.) iiberwiegen O' , bei denen die alp. alp. -Merkmale ausge-
pragt in Erscheinung treten (z.B. Fig. 103a, 104, 105a, b); weiter im N 
und NE (P 1 e s s u r-, S i Iv re t t a-, S a m n a u n-, F e r w a 11-G r.) 
treten immer haufiger O' auf, die eine Zwischenstellung einnehmen oder 
bei denen die alp. subalp. -Merkmale iiberwiegen (z.B. Fig. 96a, 98, 99a, 

(") Auf wiederholten Exkursionen auf der linken Seite des Ultemales, im Marte!!-, 
Sulden-, Trafoital, aber auch auf der ganzen W-Seite des Ortler-Cevedale-Massivs (Stilf-
serjoch, Talkessel von Bormio, V. Furva, Pso. Gavia, V. dei Messi) suchte ich M. verge-
bens. Dich sind weitere Nachforschungen in diesem Raum, bes. in der subalpinen Stu-
fe notwendig! 
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100-102), und die Pop. des Ratikons (Fig. 93, 94) unterscheiden sich kaum 
von den alp. subalp. -Pop. des benachbarten Bregenzerwaldes (Fig. 67, 
68, 69) und der Appenzellerberge (Fig. 134). - Das gilt nicht zur fi.ir die 
Gestalt der Penisvalven, sondern auch fi.ir andere Merkmale, z.B. die 
Farbe der Unterseite der PF: bei den Pop. der «Inne re n Zone», 
also der S i.i d- und N o r d r a t i s c h e n A. sind nur das aussere 

ventrale Randfeld und haufig der aussere Ventralkiel (POF 1-2), bei den 
Pop. der P I e s s u r-G r. und vor allem des R a t i k o n s ist die gan-
ze Unterseite (POF 3-4) leuchtend rot. Diese i.ibereinstimmenden Fest-
stellungen deuten darauf hin, dass - entsprechend den topographischen 
Verhaltnissen - zwischen den Pop. der Si.id- und der Nordratischen A. 
keine reproduktive Isolation besteht, wahrend die halbkreisformige, rel. 
tief eingeschnittene Talfurche zwischen der «Inneren» und «Ausseren 
Zone» (S. 158) den Genfluss offenbar erschwerte. Interessant sind aber 
auch die Feststellungen, dass (1.) die Pop. zu beiden Seiten des unteren 
Rheintales (zwischen Ragaz und dem Bodensee) miteinander und mit 
der Pop. des Ratikons i.ibereinstimmen, und dass (2.) die Pop. der 
PI a t t a-G r. (Oberhalbstein, Spli.igenpass, Casaccia, rechte Talseite der 
Bregaglia), also von Gebieten an der Grenze zu den W-Alpen, der alp. 
alp. -Pop. des Locus typicus am assersten E-Rand der Alpen (Entfernung 
in der Luftlinie gemessen ca. 500 km!) ahnlicher sind, als die meisten 
Pop. dazwischenliegender Gebiete. Doch kann sich das Mass der Varia-
tionsbreite schon auf engem Raum andern: In der Pop. der Maloja-
Passhohe, (nur wenige km von Casaccia entfernt!) ist bei zahlreichen 
a der Gradino hochstens angedeutet (Fig. 105a-d). 

F.2.2 Die Populationen des Schwarzwaldes, der Vogesen und des ]ura: M. 
alp. subalpina (Fischer, 1850) 

F.2.2.1 Der Schwarzwald: Terra Typica 

Typen: Die Beschreibung FrsCHERs sti.itzt sich auf Tiere aus dem S-
Schwarzwald: Schauinsland, Belchen, Feldberg. Die Typen befinden sich 
weder in Freiburg i.Br., noch in Stuttgart. Dagegen besitzt das MW in 
der coll. Brunner von Wattenwyl 3 a und 1 9, die aus der coll. H. 
L. Fischer stammen und von BRUNNER als M. alpina bestimmt wurden 
(32). Leider fehlen Fundortsangaben. Zwar sind diese Tiere mit einem 

(") Aus einer Rede von C. A. DoHRN zur Stiftungsfeier des entom. Vereins (Ent-
om. Ztg. [Stettin], 20 [1-3], 1859) und einer Wiirdigung L EOPOLD HEINRICH FrsCHERS 
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roten Zettel, der die No. 757 tragt, versehen, doch lasst, sich - wie Dr. 
A. KALTENBACH mir mitteilt - der Fundort des so bezeichneten Mate-
rials nicht mehr eruieren, da im Inventar Brunners fiir die Nummern 
501-817 Qahr 1958) nur angegeben ist: Fischer'sche Sammlung)). Die in 
Betracht kommenden Tiere sind zwar z.T. defekt, doch lasst sich er-
kennen, dass die diagnostischen Merkmale im Rahmen der Variations-
breite topotypischer Tiere liegen (s. unten!), so dass es wahrscheinlich 
ist, dass sie aus dem Schwarzwald stammen und vielleicht zur «Typus-
serie)) gehoren. Eine Gewahr dafi.ir besteht aber nicht, und darum ver-
zichte ich darauf, Lectotypen zu bestimmen. 

Unt. Mat.: S-S eh w a r z w a 1 d ( = Terra typica): Schauinsland, 
1150 m, 28 O' , 31 9; Belchen, 1170-1330 m, 8 O', 5 9; Belchen, SE-
Seite, 900-1000 m, 21 O', 20 9 , 1 La.; Feldberg, SW-Seite, 720 m, 17 
O', 6 9; Feldberg, Gipfelregion, 1300 m, 2 O', 10 9; Hinterzarten, Rin-
ken, 1200 m, 2 O' (leg. et coll. Lang.); Hochkopf, NW-Seite, 830 m, 
6 O', 5 9 . - M i t t e 1-S e h w a r z w a 1 d: Kandel, NW-Seite, 590 m, 
13 O', 8 9; Kandel, Gipfelregion, 1100-1200 m, 5 O', 5 9, 2 La. - N-
S e h w a r z w a 1 d: Kniebis, 920 m, 11 O', 10 9 ; Herrenwies, 700 m, 
19 O', 22 9- Weitere FO.: HARZ (1979a und b); 1982). 

Beschreibung von topotypischen Tieren: 
K op f (Tab. 1): Der Quotient A:V betragt beim O' 2,7 (2,4-3,0), 

beim 9 1,9 (1,6-2,3); der Quotient U:V beim O' 1,9 (1,7-2,2), beim O' 
1,6 (1,4-1,9). Der Durchschnittswert fi.ir A: V liegt beim O' somit et-
was hoher als bei topotypischer alp. alp., die Extremwerte bewegen sich 
aber im gleichen Rahmen. Die Unteraugenfurche ist, wie bei alp. alp. 
kiirzer als die Augenlange. Der Grad der Vorwolbung der 
F a e e t t e a u g e n variiert beim O', manchmal in der gleichen Popu-
lation, bemerkenswert stark. Die A n t e n n e n reichen beim O' in 
der Regel bis zur Tympanaloffnung, beim 9 bis zu den Mesopleura, 

durch Dr. R. KELLER (Archiv f. Insektenkunde des Oberrheingebietes und der angren-
zenden Lander Bd. 2: 217-224, 1928) geht hervor, dass die «Originalsammlung zu dem 
grossen Orthopterenwerk Fischers 1858 durch Kauf in den Besitz von Brunner von 
Wattenwyl in Wien gelangte». Diese Hinweise verdanke ich Dr. E. J. TRi:iGER, Inst. 
f. Biol. der Albert-Ludwigs-Universitat in Freiburg, der mir erganzend mitteilte, weite-
re Sammlungsteile - auch Orthopteren - seien 1860 an das «Zoologische Kabinett» der 
Universitat Freiburg gelangt, wo sie aber nicht mehr existieren. Wahrscheinlich seien 
sie durch das Bombardement von 1944 vernichtet worden. Dr. T. OsTEN danke ich fiir 
die Mitteilung, dass auch am staatl. Museum f. Naturkunde in Stuttgart kein Miramella-
Material von L. H. Fischer vorhanen sei. L 
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selten bis zur Mitte der Metapleura. Die langsten Glieder im mittleren 
Teil der Antennen sind beim 9 2-21/ 2 mal, beim Q etwa 11/2 mal so 
lang wie breit. Sie sind durchschnittlich etwas kurzer als bei topotypi-
scher alp. alp. Doch variiert ihre Lange individuell. 

T ho r a x (Tab. 2): In der Gestalt des Pronotums bestehen zwischen 
der topotypischen alp. alp. - und der topotypischen alp. subalp. - Pop. 
keine nennenswerten Unterschiede. Die Werte fur den Quotienten (a 
+ 6) : e zeigen allerdings, dass das Pronotum beim a von alp. subalp. 
durchschnittlich, aber auch bei Berucksichtigung der Extremwerte, et-
was schlanker ist als bei alp. alp. Die Querfurchen sind bei alp. subalp. 
in der Regel etwas weniger tief, was zur Folge hat, dass die dazwischen 
liegenden Flachen weniger plastisch hervortreten. Die Elytra sind lan-
zettformig bis elliptisch, ihre Lange und Breite variieren individuell: Sie 
reichen beim O' bis zum 3. T., manchmal bis zum 4. T., beim 9 vom 
Ende des 1. T. bis zur Mitte des 3. T. Ihre breiteste Stelle liegt beim 
O' im proximalen Dritte! oder in Mitte, beim 9 in der Mitte. 

A b dome n: Die S P des O' ist etwas schlanker, an der Basis we-
niger breit und weniger hoch als bei alp. alp. (Fig. 19, 26). Das Verhalt-
nis der Lange zur Breite betragt im Durchschnitt 1,3, doch ist die indi-
viduelle Variationsbreite (1,2-1,8) gross (Tab. 3 und Fig. 19). Cere i 
(Tab. 4): L:B: a = 2,1 (1,9-2,3); 9 = 1,8 (1,6-2,1). Penis (Fig. 112-115): 
Die VV divergieren. Sie sind schlank, an ihrer Basis (von der Seite gese-
hen) etwa gleich breit oder etwa schmaler als die DV. Sie verjungen sich 
gegen das Ende hin allmahlich und sind in der Regel (nicht immer!) star-
ker dorsad gebogen als bei alp. alp. Kein Gradino! Die DV sind lang. 
Sie reichen mit ihrem Ende manchmal fast bis zur Biegung der VV (Fig. 
112a, 114). Der dorsale Rand ist in der proximalen Halfte konvex, di-
stai davon in der Regel konkav (33). Wenn diese Einbuchtung tief und 
gleichzeitig auch der untere Rand eingebuchtet ist, kann eine fast S- for-
mige Biegung der DV zustande kommen (Fig. 1156, sowie Fig. bei HARZ, 
1979a). Am Apex sind die DV zugespitzt oder schmal gerundet (34). 

(") Bei getrockneten Tieren ist die Konkavitat zufolge Schrumpfung meist tiefer! 
(") Wenn HARZ ( 1982) zum Schluss gelangt, die Pop. des Schwarzwaldes gehèire 

zur «Nominatart alpina alpina Kollar, 1833», dann wohl deshalb, weil er sie mit den 
von ihm als Neotypen von alp. alp. bezeichneten Tieren von Hindelang im Allgau ver-
gleicht, die aber (vgl. S. 139) mehr alp. subalp. (vgl. meine Fig. 65) als topotypischen 
alp. alp. -O' des Schneebergs in Niederoscerreich gleichen. r 
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Fa r b e u n d Z e i e h n u n g: Im Gegensatz zu topotypischen alp. 
alp. ist die Oberseite beim Q grasgriin, beim a etwas dunkler, fast ma-
lachitgriin, die Unterseite nicht matt weiss, sondern griinlich oder blau-
lich, meist glanzend. Zeichnung: Tiefschwarz, glanzend, beim a aus-
gedehnter als beim Q . K o p f: Hinteraugenstreifen in beiden Geschlech-
tern deutlich, beim a breiter. Hinterhaupt beim a haufig fast ganz 
schwarz mit schmaler heller Langslinie, beim Q meist dunkel marmo-
riert, manchmal ganz griin. P r o n o t u m: Seitenstreifen in beiden Ge-
schlechtern durchgehend, beim Q schmal. Diskus: a: DI 3, wobei der 
Mittelkiel - ahnlich wie bei alp. alp. - breit schwarz gesaumt sein kann; 
beim Q: meist DI 2 oder (seltener) DI 1, also ganz griin. Panarota: a 
meist PA 5 ( die charakteristische schwarze Figur sticht scharf vom grii-
nen Grund ab); Q: PA 2, seltener PA 3. P 1 e u r a: Oberer Rand und 
Nahte schwarz; Q : ganz griin. A b d o m e n: a stets AB: 6; der zwi-
schen den Seitenstreifen und dem unteren Rand der TE liegende Teil 
- im Gegensatz zu topotypischen alp. alp. - a - nicht weiss, sondern, 
wie der Riicken, griin; Q : Fast immer AB 1, also ganz griin, selten mit 
dunklen Flecken (AB 3 bis AB 4). EP, Paraprokten und SP beim O' 
schwarz gesaumt, beim Q fast immer ganz griin. Pallium rotschwarz 
bis schwarz, nicht rotviolett! Ovipositor griin oder leicht rotlich. 
P o s t f é m o r a : a : Die beiden Querbander erstrecken sich von der 

inneren ventralen Carinula durch das innere Medianfeld und das inne-
re dorsale Randfeld bis zum Dorsalkiel. Sie fehlen im ausseren, meist 
griinen dorsalen Randfeld, treten auf dem ausseren Medianfeld wieder 
in Erscheinung, wobei vor allem das proximale Band in Flecken aufge-
lost sein kann. Haufig dehnt sich die Schwarzfarbung iiber die ventrale 
Carinula bis an den Rand des ausseren ventralen Randfeldes aus, wo 
sie scharf mit der leuchtend roten Farbe dieses Feldes kontrastiert. Manch-
mal ist auch das innere ventrale Randfeld verdunkelt; Q : Die Querban-
der sind weniger ausgepragt. Meist sind sie - wie beim a - auf dem aus-
seren dorsalen Randfeld unterbrochen und manchmal bis auf schmale 
Streifen auf den beiden Carinulae reduziert; bei einigen Q fehlen sie. Kar-
minrot gefarbt sind in beiden Geschlechtern: Das aussere ventrale Rand-
feld, der aussere Ventralkiel, haufig auch ein Teil oder die ganze konka-
ve Unterseite (PF 3 bis PF 5). Knie beim a ganz schwarz; beim Q braum 
mit meist griiner Oberseite und dunkleren Halbmonden. 
P o s t t i b i a e: O': lm Gegensatz zu topotypischen alp. alp., abgese-
hen vom distalen Ende, in ihrer ganzen Lange tiefschwarz, seltener 
schwarzbraun. Auf dem Basalhocker und in der Einschniirung in der 
Regel je ein kleiner gelber oder griingelber Fleck; Q : Fast immer ganz 
honiggelb, nur selten auf der Oberseite braun. 
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Mass e: 

O' 9 

long. corp.: 16 -18 mm 17-23 mm 
long. pron.: 3,5- 4 mm 5- 6 mm 
long. fem. post.: 10 -11 mm 12-14 mm 

Die Anhohen und Ketten des Si.id-, Mittel- und Nordschwarzwal-
des (S. 113) sind zwar zum Teil durch tiefe Talfurchen voneinander ge-
trennt, aber auf Passi.ibergangen miteinander verbunden, und da M. im 
Schwarzwald nicht nur in der Gipfelregion, sondern auch noch auf Ho-
hen von 700 bis 600 m vorkommt, kann angenommen werden, dass die 
Tiere aller Fundorte nur einer grossen Pop. angehoren (35). Sie stim-
men denn auch in allen wesentlichen Merkmalen miteinander i.iberein, 
wobei die individuelle Variationsbreite aller -
d i n g s g r o s s i s t. Bei Tieren tiefer gelegener Fundorte (Kandel NW-
Seite, Kniebis, Herrenwies) sind die Elytra etwas langer und breiter: Sie 
sind zwar noch squamipter, doch beri.ihren sich die Elytra bei einzel-
nen O' und 9 auf dem Ri.icken beinahe. Auch in der Grundfarbe beste-
hen geringfi.igige Unterschiede: Bei Tieren tiefer Fundorte sind auf dem 
Pronotum bes. beim O' chrom- bis goldgelbe oder orangerote Farbtone 
haufiger. 

F.2.2.2 Vogesen 

Meine Fundorte liegen in den «Vosges cristallines». Am Donon, in 
~en « Vosges gréseuses» suchte ich M. vergebens. Doch ist es wahrschein-
lich, dass sie in geeigneten Biotopen auch N des Flusses Bruche 
vorkommt. 

(") Gestiitzt auf ein umfangreiches Verzeichnis aller bekannten FO im Schwar-
z:vald ~nd _eigene Nachforschungen gelangt Herr PETER DnzEL, Diplombiologe, Tii-
bmgen m _emer okofaunis~ischen Analyse der Heuschreckenfauna Baden-Wiirttembergs 
(D1ssertat1on, m Vorbere1tung) zum Schluss, Miramella fehle im Mittelschwarzwald 
die Pop. des N - und S-schwarzwaldes seien somit disjunkt. Diese von meinen Schluss~ 
folgerungen etwas abweichende Annahme beruht vor allem darauf, dass er die Grenze 
zw1schen dem S- und Mittelschwarzwald anders zieht als ich, indem er das Gebiet des 
Kandels noch zum S- Schwarzwald rechnet. Ich danke Herrn Detzel fiir diese Mittei-
lung, die leider erst in meinen Besitz gelangte, als die vorliegende Arbeit schon im Druck 
und Erganzungen im Text nicht mehr moglich waren. 

r 
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Unt. Mat. (Fundorte von S nach N); 
Ballon d'Alsace, iiber Malvaux, 760 m, 13 0', 13 9, 2 La.; iiber Jung-

holtz, 600-650 m, 4 0', 5 9 ; ii ber Rimbach, 980 m, 7 0', 2 9 ; Grand 
Ballon, 1050-1400 m, 5 0', 3 9; Col du Page-Col d'Oderen-Ermitage 
du Fr. Joseph, 850-950 m, 23 0', 11 9, 3 La.; Ventron, 600 m, 9 0', 
3 9; Grand Ventron, 1130 m, nur La. (non leg.); Rainkopf, W-Seite, 
950-1350 m, 21 a, 25 9, 4 La.; Col de la Schlucht-Lac Vert-Col du 
Wettstein, 740-883 m, 10 0', 8 9 (an allen hoher gelegenen FO. meist 
ex larva). Weitere FO.: s. DoRDERLEIN (1912). 

Die Tiere aller FO. stimmen in ihrem Habitus, aber auch in den 
einzelnen taxonomischen Merkmalen weitgehend miteinander iiberein. 
Im Gegensatz zum Schwarzwald zeigt sich auch bei Tieren der am tief-
sten gelegenen FO. (Ventron, Jungholtz) keine Tendenz zur Ausbildung 
mikropterer Formen: Alle sind squamipter, wobei die Breite des Zwi-
schenraums der Elytra auf dem Riicken allerdings individuell variiert. 
Die Pop. der Vogesen ist von jener des Schwarzwaldes durch die breite 
Oberrheinische Tiefebene getrennt, die zum mindesten in den letzten 
paar tausend Jahren ein for M. uniiberwindliches Verbreitungshinder-
nis darstellte. Trotzdem bestehen in allen wesentlichen Merkmalen, vor 
allem in der Gestalt der Penisvalven (Fig. 116-119), zwischen den bei-
den Pop. kaum Unterschiede. Eine gewisse infraspezifische Evolution 
durfte aber doch stattgefunden haben: Die bei der Schwarzwald-Pop. 
erkennbare Tendenz zur Erweiterung und fast S-formigen Kriimmung 
der DV (Fig. 1156) lasst sich in der Vogesen-Pop. nicht feststellen. Die 
Rotfarbung der Unterseite der PF ist in beiden Geschlechtern noch kraf-
tiger und ausgedehnter (PF 5) als bei der Schwarzwald-Pop. Manchmal 
erstreckt sie sich bis auf das innere ventrale Randfeld. Selten ist auch 
das innere Medianfeld rot gefleckt. Das schwarze Zeichnungsmuster va-
riiert auf dem ganzen Korper mehr als im Schwarzwald: Bei den 9 ist 
der Seitenstreifen auf dem Pronotum manchmal unterbrochen oder reicht 
nicht bis zum Hinterrand (was anch bei gewissen alp. alp. - Pop. der 
Alpen - s.S. 145 und S. 155 - der Fall ist!. Beim 0' variiert das Zeich-
nungsmuster auf dem Pronotum stark (PA 2 - PA 5). 

F.2.2.3 Jura 

Der aus Kalk und Mergeln aufgebaute Jura erstreckt sich iiber eine 
Lange von rund 300 km vom Rhoneknie S von Genf bis zum Rhein 
bei Base! und bis zum Randen Schaffhausens. Meine Fundorte liegen 
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ausschliesslich im schweizerischen Kettenjura, doch sind auch Fundor-
te im franzosischen Ketten- und Plateaujura bekannt. 

Unt. Mat. (Fundorte von NE nach SW): 
Weissenstein, 1280-1390 m, 12 O', 8 9; Weissenstein, 2 O', 2 9 

(Fruhstorfer) coll. Nadig; Weissenstein, N-Flanke, iiber Gansbrunnen, 
820 m, 1 O', 4 9; Moutier, Klus, 530 m (!), 2 O', 3 9; St. Imier, Les 
Pontins, 1100 m, 19 O', 3 9 ; Saignelegier, Etang cl.I. Gruère, 1000 m, 
10 O', 2 9 ; Chasseral, E-Grat, Bois Raiguel, 1720 m, 3 O', 5 9 ; Chasse-
ral, NW-Hang, Plan Aigasse, 1300 m, 21 O', 5 9; Gipfelregion, 1500-1550 
m, 8 O', 9 9; Neuenburger Jura, 1 O', 2 9 (Schulthess), coll. Nadig; 
Tète de Ran, 1422 m, 3 O', 4 9 (Mathey), MNE; Creux-Les Convers, 
ca. 1050-1100 m, 1 O', 1 9 (Mathey), MNE; La Chaux-de-Fonds, Forèt 
dès Cibles, 1 O', MGE; Les Eplatures, 1012 m, 1 O', MGE; Creux du 
Van, 1300-1400 m, 1 O', 2 9, 5 La.; Dent de Vaulion, 1100 m, 3 9; 
Mont d'Or, 3 O', 2 9 (Finot), coll. Brunner, MW; Lac de Joux, bei 
l'Abbaye, 1000 m, 16 O', 16 9; Le Brassus, Le Solliat, 1 O', MGE; Col 
du Marchairuz, 1150 m, 17 O', 14 9, 4 La.; Bois Peney-Crot iiber Bas-
sins, 1200-1365 m, 2 La.; Lac de Rousses, 1050-1080 m, 4 O', 9 9, 3 
La.; Col de la Givrine, 1 O', 2 9, MGE; La Dole, 3 O', 7 9 (de Saussu-
re), MGE; La Dole, 1430-1550 m, 16 O', 18 9; Col de la Faucille, 
1320-1400 m, 5 O', 2 9, 1 La. 

Die nordostlichsten mir bekannte FO. liegen auf der langgezoge-
nen Weissensteinkette. Weiter im E, an der Belchenfluh, am Hauenstein, 
an der Staffelegg, am Bozberg, auf dem Born, auf den Lagern und im 
Randen suchte ich M. vergebens; es ist aber wahrscheinlich, dass sie -
vielleicht in eng begrenzten Merotopen - auch in diesem Raum (zum 
mindesten im Kettenjura) nicht fehlt. Die N Auslaufer des Jura in der 
Ajoie und im S Sundgau sind durch die nur 250-300 m hohe und breite 
Senke der Burgunderpforte von den Vogesen getrennt. Diese Senke stellt 
heute fiir M. eine Verbreitungsschranke dar. Es muss aber angenommen 
werden, dass dies in Kaltephasen der Postglazialzeit nicht der Fall war, 
so dass ein Genaustausch zwischen der Pop. der Vogesen und des J ura 
moglich war. Trotz der heute bestehenden reproduktiven Schranke und 
trotz Unterschieden in der Gesteinsunterlage stimmen die Pop. der Vo-
gesen und des J ura weitgehend miteinander und mit jener des Schwarz-
waldes iiberein. Die Penisvalven (Fig. 120-122) zeigen in allen Pop. bei 
der iiberwiegenden Zahl aller O' die fiir alp. subalp. charakteristischen 
Merkmale, wenn auch vereinzelt O' auftreten, bei denen der Gradino 
deutlich zu erkennen ist und die DV am oberen Rand in der distalen 
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Halfte nicht eingebuchtet sind (Fig. 1206, 122a). Gewisse Unterschiede 
zwischen der Pop. der Vogesen und des Jura zeigen sich in der Farbe 
und im Zeichnungsmuster. Die Tendenz zur Reduktion des schwarzen 
Zeichnungsmusters ist im Jura noch ausgepragter als in den Vogesen: 
an manchen FO. sind vor allem die 9 leuchtend gelbgri.in gefarbt, die 
Seitenstreifen auf dem Pronotum sind schmal und in Flecken aufgelost, 
und auf dem AB fehlt jede Spur einer schwarzen Zeichnung. Dieser Un-
terschied war schon MEYER-DOR (vgl. S. 155) aufgefallen, und es ist ver-
standlich, dass F RUHSTORFER ( 1921) sich, zur U nterscheidung seiner for-
ma subalpina Qura und Wallis) und forma alpina (Alpen) vor allem auf 
Farbunterschiede sti.itzte. Er wusste nicht, dass auch in den Alpen Pop. 
leben, die sich in Farbe und Zeichnung nicht von den jurassischen un-
terscheiden. Die Tiere des am tiefsten gelegenen FO. (Moutier, 530 m!) 
sind etwas grosser und ihre Elytra etwas langer und breiter als diejeni-
gen anderer FO.; doch sind auch sie noch squamipter. 

F.2.3 Die Populationen der Westalpen: M. alp. subalpina (Fischer, 1850) 

F.2.3.1 Franzosische Alpen (inkl. Dents du Midi und Chablais in CH 
und oberste V. d'Aosta in I) , 

Die franzosischen Westalpen werden von zahlreichen Autoren (auch 
von DREUX, 1962) vor allem aufgrund des unterschiedlichen Klimas in 
die «Alpes du Nord» ( = «Alpes humides») und die «Alpes du Sud» ( = 
«Alpes sèches») geteilt. Die Grenze zewischen beiden verlauft ungefahr 
auf der Kammlinie, welche das Bassin der Isère vom Einzugsgebiet des 
Drome und der Durance trennt. Sie zieht von Valence i.iber den Col 
de Rousset zum Col de la Croix-Haute und Col Bavard und biegt dann, 
der Wasserscheide folgend, nach N zum Col du Lautaret und zum M. 
Thabor ab. In den «A 1 p es d u Sud», Wo sich die Auswirkungen 
des Mittelmeerklimas bis hinauf in den Talkessel von Briançon bemerk-
bar machen und in der Vegetation zeigen, fehlt M. Die si.idlichsten FO. 
liegen im W in den Voralpen, und zwar im Vercors (S Grenoble) und 
im E in den Hochalpen am Col du Lautaret. Weiter im N ist M. nach 
DREux (1962, 1970) sowohl in den Vor- als auch in den Hochalpen hau-
fig. Meine FO. liegen ausnahmslos in dem von Dreux genannten Areai. 
Aus der Tarentaise ist sie i.iber den Col du Petit S. Bernard bis ins ein-
zugsgebiet der Dora de Thuile auf italienisches Gebiet vorgestossen. Da-
gegen suchte ich sie in der V. Ferree und V. Veni am S-Fuss des Mont 
Blanc-Massivs, an der S-Rampe des Grossen St. Bernhard, in den von 
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S in die V. d'Aosta einmiindenden Trockentalern (V. de Rhèmes, V. 
Savarenche, V. di Cogne) und in der V. Gressoney vergeblich. Im Mas-
siv des Gran Paradiso und S davon wird sie durch Epipodisma pedemon-
tana ersetzt (NADIG, 1987c). GRIFFINI (1897) zitiert sie von Courmay-
eur, und das Museo Civico di Storia Naturale Genova hat zwei von G. 
C. DoRIA gesammelte et von diesem Ort; doch ist anzunehmen, dass 
der tatsachliche FO. in der subalpinen Stufe in der Umgebung dieser 
Ortschaft liegt. 

Unt. Mat.: C ha b l a i s: Lac de Momriond-Le Chesnay, 1080-1300 
m, 9 a, 8 9: La Morzine, 1 et, l 9 (Frey-Gessner), coll. Brunner v.W., 
MW; Col des Gets, 960-1200 m, 3 et, 5 9; Chambéry, 3 et, 3 9 (Brun-
ner v.W.), MW. Mont Blanc-Aiguilles Rouges; Col des Montets-La Po-
ya (Le Couteray), 1300-1460 m, 6 et, l 9. Be a ufo r ti n: Beguelin 
iiber N.D. de Bellecombe, 1300 m, 1 et, l 9. Le s B a u g es: M. Re-
vard, 1500-1537 m, 4 et, 2 9; 1000 m, 4 et, 3 9 (Schlagenbauer), MGE; 
V a n o i se: Col Petit S. Bernard, La Rosière, 1870 m, 12 et, 4 9. 
V ere or s-M onta g ne de La n s: Stade de Neige, 1300-1350 m, 
15 et, 10 9; Mucherotte, 1700-1900 m, 1 et, 2 9 (de Vichet), MGE. 
Foret de Lenta, 1 et, 4 9 (de Vichet), MGE; St. Nizier, 1 et, 2 9 (de 
Vichet), MGE. Region z w i s e h e n M a u r i e n n e u n d 
R o m a n e h e: Col du Lautaret, SE-Seite (Ùbergang zum Briançon-
nais), 2030 m, 16 et, 6 9; Col du Galibier, S-Seite, 2130 m, 1 O', 2 9; 
2240 m, 2 O', 1 9 . A o s t a (I): Cle. Picc. San Bernardo, NE-Seite, 
2060 m, 1 O', 2 9; Courmayeur (genauer Fundort?), 2 O' (G. C. Do-
ria), MCG. 

Die Ketten des Jura losen sich etwa 60 km SW von Genf, in der 
Gegend von Chambéry, allmahlich von den nach E umbiegenden Ket-
ten der savoyischen Kalkalpen. Eine scharfe Grenze zwischen beiden 
besteht nicht. 

Man ist deshalb nicht iiberrascht, dass die M. -Pop. der franz. Alpen 
und des Chablais sich kaum von derjenigen des Jura unterscheiden. Ge-
wisse for alp. subalp. charakteristische Merkmale sind aber bei den Pop. 
der franz. Alpen besonders ausgepragt, und zwar bei der Mehrzahl al-
ler O': Die DV enden spitz; die VV sind auffallend stark, manchmal 
fast halbkreisformig dorsad gebogen, jede Spur eines Gradino fehlt (Fig. 
123, 124). Die DV sind lang; der Abstand ihrer Spitze von der Biegung 
der VV variiert aber erheblich (Fig. 124a und b). 
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F.2.3.2 Nordabdachung der schweizerischen Sudalpen (VS, UR, GR) 
(Gliederung s.S. 113 und AN, Taf. VIII). 

Im Rabmen dieses Kap. wird die im Einzugsgebiet der Rbone, der 
Reuss und des Vorderbeins liegende N-Abdacbung der Walliser-A. so-
wie der Gottbard- und Adula-Gr. bebandelt (Taf. VIII), soweit sie zu 
den W-Alpen gehort; die zu den E-Alpen gehorenden Ratiscben-A. wur-
den bereits in Kap. 2.1 behandelt. Auf der S-Abdachung der Region 
F.2.3.2 wird alp. in CH und I durch ersetzt for. (S. 212). 

Unt. Mat.: W a 11 i s: V. d'Hérens, Tbyon, La Trabanta, 2100-2200 
m, 9 O', 5 Q; Val Nendaz, 1000 m, 1 Q (Frubstorfer) coli. Nadig; Ov-
ronnaz, E-Hang des Chatillon (36), 1820-1980 m, 5 O', 3 Q; Verbier, 
Croix de Coeur, 2174-2280 m, 11 O' , 3 Q; Col du Grand S. Bernard, 
l'Hospitalet, 2100 m, 1 O'; V. d'Entremont, Bourg St. Pierre, 1600 m, 
7 O', 2 Q; Cbampex, Seeufer, 1500 m, 8 a, 1 Q . Go t t bar d-G r.: 
keine. Ad u 1 a-G r.: Lai da Vons (zwiscben Schams und Spliigen), 
1950-1050 m, 17 O', 18 9, 1 La.; NE-Hang des Piz Tambo iiber dem 
Spliigenpass, 2300 m, 1 a, 1 9 . 

Die Tiere, die im aussersten W dieser Region, im u n t e r e n 
W a 11 i s, leben, stimmen in der Gestalt der Penisvalven (Fig. 126) und 
anderen Merkmalen mit denjenigen der benachbarten obersten V. d'Ao-
sta und der franzosiscben A., aber auch mit topotypiscber alp. sabalp. 
aus dem Schwarzwald iiberein. Bei den Pop., die im aussersten E dieser 
Region, im Grenzbegiet zwiscben W- und E-Alpen (Spliigenpass, Tam-
boborn, Casaccia) leben, treten dagegen die Merkmale von alp. alp. be-
reits deutlicb in Erscheinung (Fig. 103, 104). Zwiscben diesen Gebieten 
bestebt - zum mindestens beute - eine Verbreitungsliicke. MEYER-DtiR 
(1860) batte M. alp. in der Nahe des Rhonegletscbers, «binter dem Glet-
scberhauscben» gefunden; FREY-GESSNER (1878) fand sie unter der «Fur-
ka», und in seiner Arbeit iiber die «Faune des Insectes du Valais» (1881) 
schreibt er , sie trete im Wallis iiber 1000 m Hobe «toujours en grandes 
sociétés» auf. STAGER (FRUHSTORFER, 1921) fand sie auf Bellalp. Heute 
ist sie im unteren Wallis nur von wenigen FO. bekannt (aucb FRUH-
STORFER [1921] fand sie nur bei Nendaz); i m mi t t 1 ere n un d 
o b e r e n W a 11 i s und ihren Seitentalern fehlt sie (37) . 

(") Dieser auf der rechten Talseite des umeren Wallis liegende FO. gehort • streng 
genommen - zu den Berner-A. 

(") Vergebens suchte ich sie in folgenden Gebieten: Auf der re e h te n 
T a I se i te: Auf der S-Seite des Wildstrubel-Wildhornmassivs (Sanetschpass, Chamos- l 
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Der oberste mir bekannte FO. im VS liegt bei Tbyon, auf der Berg-
kette, welcbe die V. d'Hérens von der V. de Nendaz trennt. An der 
Ricbtigkeit der Angaben MEYER-D0Rs, FREY-GESSNERS und STAGERs kann 
nicbt gezweifelt werden, dies um so mebr, als im MW in der coll. Brun-
ner v.W. ein von Meyer-Diir am «Rbone-Gletscber» gesammeltes et von 
alp. subalp. steckt. Man muss annehmen, dass M im Lauf der letzten 
Jabrzebnte in mittleren und oberen Wallis ausgestorben oder sebr sel-
ten geworden ist. Die Griinde dafiir sind unklar (S. 216). Bemerkens-
wert ist in diesem Zusammenbang die Feststellung, dass aucb /or., die 
einmal bei Fiescb und einmal bei Zinal gefunden worden war, beute 
an diesen FO. nicht mebr vorkommt (S. 213). M. alp. feblt beute aber 
nicbt nur im Wallis, sondern auch im Urserental, auf der Gottbard-
und Oberalpassbobe sowie im ganzen Biindner Oberland iiber Reiche-
nau und in seinen S Nebentalern (V. Medels mit Lukmanier, Valser-, 
Safiental) (38). 

F.2.3.3 Schweizerische Nordalpen und nordliche Voralpen zwischen Rhone-
Lac Léman und Rhein-Bodensee 

Die s e h w e i z e r i s e b e n N o r d a I p e n (T af. VIII) zwiscben 
Rhone-Lac Léman und Rbein-Bodensee geboren zu den Westalpen. Sie 
werden durcb die Aare und Reuss, die beide im Gottbardmassiv ent-
springen und die Schweiz von S nach N durchqueren, in drei natiirli-
cbe Teile gegliedert: die «Berner»-A., die «Vierwaldstatter»- A. und die 
«Glarner»-A. Zwei dieser Bezeicbnungen sind insofern irrefiibrend, als 
die «Berner»- und «Glarner»-A. aucb Teile verschiedener anderer Kan-

saire, Lac de Tseuzier, Rawilpass, Bella Lui, Pepinet, Varneralp), am Gemmipass und 
im Leukertal, am Torrenthorn, im Li.itschental, auf der Rieder- und Bettmeralp, im 
Fieschertal, auf Bellwald, an den S-Hangen der Grimsel, bei Gletsch und an der Furka; 
auf der I i k e n T a I s e i t e: In samtlichen von S einmiindenden Talern, bes. iiber 
Les Haudères, bei Arolla, in der V. de Moiry und iiber Grimentz (Bedola), iiber Zina!, 
iiber St. Luc und Chandolin (lllhorn), zwischen Gornergrat und Riffelalp, am Mattmark-
Stausee und auf Chrizbode im Saastal iiber Grachen, auf der Moosalp, zwischen dem 
Rothorn und Visperterminen, am Simplonpass und bei Wintrigmatte iiber Brig, auf 
Alp Frid iiber Ernen, im Binntal, am Nufenen-Pass und an den N-Hangen des Passo 
S. Giacomo. 

(") Die Sammlung des MBE besitzt freilich ein O' mit der etwas vagen Fundort-
sangabe «Somvix». Ich selbst suchte sie zwischen Somvix, und dem Lai da Turna ( = 
Rheinquelle) und dem Oberalp-Pass in verschiedenen J ahren auf zahlreichen Exkursio-
nen vergebens. 
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tone umfassen. Den Glarner-A. im N vorgelagert liegen die Thur-A. 
( = Appenzeller-A.). 

- Die B e r n e r-A. (VD, FR, BE, VS, OW) erstrecken sich vom 
unteren Rhonetal und Ostende des Genfersees bis zur H aslital (Aare)-
Briinig-Kiissnachtersee- Zugersee-Furche. Sie umfassen nach FR0H (1930) 
i m W: die W il d ho r n-G r. mit der zu den Voralpen gehorenden, 
vorgelagerten Sa a n e-S i m me n-G r.; i m E: die Fi n s tera a r -
h o r n-G r. (mit Breithorn, Jungfrau, Monch und Eiger) und die vor-
alpine Emme n-G r., die sich vom Thuner- und Brienzersee in NE 
Richtung bis nach Zug erstreckt. 

- Die V i e r w a l d s t a t t e r-A. (UR, BE, OW, NW, SZ, ZG) 
werden im W durch die H aslital-Briinig-Kilssnachtersee-Zugersee-Furche, 
im E durch die Schollenen-Urnersee-Aegerisee-Furche begrenzt. Sie um-
fassen die fast ganz aus kristallinen Gesteinen aufgebaute D a m m a-
G r. (mit Sustenhorn und Titlis) und die aus sedimentaren Gesteinen 
bestehende E n gel ber g e r-G r. mit dem vorgelagerten R i g i, 
R o s s b e r g u n d Z u g e r b e r g. 

- Die G l a r ne r-A. (UR, SZ, GL, SG, GR) werden im S und 
E durch das Rheimal (Grenze zu den E-Alpen), im N durch die Limh-
Walensee-See-Furche begrenzt und umfassen: I m W: die T od i-G r. 
(mit Hausstock und Glarnisch) und im N der Muotatal-Pragelpass-
Klontal-Furche die zu den Voralpen gehorende Si h 1-G r.; i m E: die 
Sardo n a-G r. (mit den Grauen Hornern, der Ringelspitze und dem 
Calanda). Die Grenze zwischen der W- und E-Gruppe der Glarner-A. 
bildet die Panixerpass-Sernf-Limhal-Furche. 

- Die T h u r-A. ( = A p p e n z e 11 e r-A.) (SG, AR, AI) er-
strecken sich im N der Linthebene, des W alensees und des Seeztales, 
im E durch das Rheintal begrenzt, bis zum Bodensee. Durch das obere 
T oggenburg werden sie zweigeteilt: in die steil nach S zum Walensee 
abfallenden C h u r f i r s t e n (inkl. Speer und Regelstein) und die 
Santi s-G r., die nach NE in immer flacher werdenden Wellen zum 
schweizerischen Mittelland abfallt. 

Unt. Mat.: 
- B e J n e r-A.: Wildhorn-Gr. (VD, BE, VS): Dents de Morcles, 

Le Cretelet-La Tourche, 1950-2250 m, 16 O', 13 9; Morcles, iiber La 
Rosseline, 1700-1800 m, 2 O'; (Dent de Morcles, SE-Seite ii ber Ovronaz 
im VS: s. S. ), Col de la Croix, 1800-1860 m, 2 a, 4 9; Col du Pillon-
Retaud, 1600-1700 m, 14 O', 6 9; Kandersteg, Stock, 1850 m, 9 O', 6 
9. Sa a ne-Si mm e n-G r. (VD, FR, BE): Leysin, Geteillon, 1800-2400 
m, 16 O', 5 9; Leysin, Le Temeley, 1600-1700 m, 8 O', 5 9; Rochers 
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de N aye, 1940-2040 m, 9 O", 9 9 ; 1400 m, 3 O"; Col de J aman, 1200 
m, 10 O' , 12 9; Les Pléiades (Les Tenasses), 1170-1200 m, 5 O", 3 9; 
Le Moléson, NE-Seite, 1120 m, 1 O", 2 9 (Baur) (39), coll. Nadig; Hah-
nemoos (zwischen Adelboden und Lenk), 1900-2000 m, 13 O", 5 9; Geils-
bi.iel (Adelboden), 1720 m, 4 O", 4 9; Niessen 1750-2000 m, 11 O", 6 
9 ; Seebergsee-Stiereberg, 1790 m, 4 O", 13 9 (Baur), 1 O", 1 9, coll. 
Nadig; Stockhorn, «Chindli», 1600-1850 m, 19 O", 23 9, 5 La.; Jaun-
pass, W-Seite, 1420 m, 8 O" , 9 9; Weissenburg (Steck), MBE; Gantrisch, 
1880-2000 m, 6 9 (Baur), 1 9, coli. Nadig; Gurnigel, Selibi.iel, 1450-1650 
m, 16 a, 9 9 ; Schwefelberg, 1 a, MBE; Schi.ipfenflue, NW Selibi.iel, 
1660 m, 2 9 (Baur); Schwarzenburg (Steck), MBE. Fin s tera a r -
ho r n-G r. (BE, VS): Kleine Scheidegg, 2050-2150 m, 29 O", 23 9; Wen-
gernalp, 3 O", 1 9, MBE; Grindelwald, Waldspitz, 1900-2100 m, 24 O", 

21 9; Li.itschental, S-Hang «Burg», 1700 m (Schiess) (39); Schynige Plat-
te, 2000 m, 2 O", 2 9, coll. Brunner v.W., MW; Grosse Scheidegg, 
1900-2035 m, zahlreiche La.; Haslital: Guttannen, leg. et coll. Brunner 
v.W., MW. E m m e n-G r. (BE, LU, OW): Thunersee, N-Ufer: Ral-
ligsti:icke, 5 O", 3 9, MW; Augstmatthorn, 3 O", 2 9 , MBE; Brienzer 
Rothorn, S-Seite, 1450-1850 m, 5 O", 2 9; Bri.inig, Wieleralp, 1500 m, 
1 O" (Reser), MLU; Lungern, Turren, 1550 m, 1 9 (Reser), MLU; Si:i-
renberg, 1300 m, 1 9 (Baur), coll. Nadig; Chli Schlieretal (S-Seite, Pila-
tus), 1200-1400 m, 4 O", 5 9; Horw, Steinibach, 700 m (!), 1 La. (Re-
ser), MLU. 

- V i e r w a 1 cl sta t te r-A.: Da mm a-G r. (UR, BE, OW): 
Meiental, Gorezmettlen, 1610-1650 m, 2 O", 1 9 (Baur), coll. Nadig; 
7 O", 7 9 (Reser), MLU; Sustenpass, Chli Sustli, 1950 m, 2 O", 2 9, 
1 La. (Reser), MLU. E n g e 1 b e r g e r-G r. (BE, OW, NW, UR): Has-
liberg, Bannwaldli, 1480 m, 1 O" (Reser), MLU; Giebel, 1830 m, 12 O", 

5 9 (Baur), 1 O', 1 9, coll. Nadig; i.iber Kaiserstuhl am Lungernsee, 
1290-1400 m, 16 O", 9 9 (Baur), 1 O", 1 9, coll. Nadig; Melchtalsee, 
Frutt, 1820-1920 m, 4 a, 3 9, 2 La.; Tri.iebsee, Bizzistock, 1800-1895 
m, 9 a, 6 9. R o s s ber g-R i g i: Rigi, Kaltbad, Staffel, 1450-1700 
m, 11 O", 9 9; Rigi, Kulm, 1600-1780 m, 13 O", 12 9 (Reser), MLU. 

- G 1 a r ne r. A.: T o d i-G r. (GR, UR, SZ, GL): Somvix, 1 9 
(ohne genaue Fundortsangabe), MBE; Fronalpstock, 1700-1800 m, 11 
O', 8 9; 3 O", 1 9 (Reser), MLU; Braunwald, 1400-1500 m, La.; Glar-

(") Ich danke den Orthopterologen HANNES BAUR, Koppingen, und Dr. H. 

ScmEss, Wila, die mir mehrmals von ihnen gesammeltes Materiai zur Determination 
schickten. L 
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nisch, Wabernalp, 1400 m (Naegeli), MEZ. Si h 1-G r. (SZ , GL) 
BiberbruggaRothenturm, 800-850 m, 1 et, 3 9; Willerzell am Sihlsee, 
890 m, 4 et, 4 9; Erlen, 900 m , 1 et, 2 9; Vorder-Sattelegg, 1000-1100 
m, 7 et, 3 9 ; Pragelpass, E-Seite iiber Richisau, 1150 m, 3 et, 2 9 . 
Sardo n a-G r. (GR, GL): Fronalpstock, MEZ; Flums, 5 et, 3 9 (En-
gel), coll. Nadig; Schilstal bei Flums, Wisen, 1100-1150 m , 5 et, l 9, 
1 La.; Graue Horner iiber Wangs, 2200 m, 1 9 (Florin) (40), coll. Na-
dig; Pradiel iiber Vilters, 1650 m, 1 et (Florin), coll. Nadig; Pfafers, St. 
Margrethenberg, 1250 m , 11 O', 11 9; Piz Alun, 1245-1478 m, viele 
La.; Calanda, Alp Salaz, 1800-1900 m, 4 et; Calanda: Haldensteiner-, 
Felsberger- und Taminseralp, 1600-2400 m, 16 et, 11 9, 4 La.; Calan-
da, Batanja, 1400 m, 1 9. 

- T h u r-A. ( = A p p e n z e 11 e r-A.): Churfirsten (SG). Scha-
nerberg (Speer-Federspitz-Kette), 1120 m, 4 et, 1 9 (Keist) (40

), coll. 
Nadig; Amden, 1200 m , 8 et, 8 9, 1 La.; Amden, 1 9 (Kloti)., coll. 
Nadig; Walenstadter-Berg, 1300 m, 6 et, 1 9, 1 La.; C h u r f i r sten 
(Engel), MEZ; Gamser Rugg, 1750-1900 m , 7 et, 7 9 ; Chaserrugg, 
1750-2000 m, 4 O', 7 9 ; Wildhaus, Aelpli, 1320 m, 1 et, 1 9 ; Starken-
bach, 1020 m, 1 9. Santi s-G r . (SG, AR, AI): Wildhaus, Schonen-
boden, 1100 m, 1 et; Thurwies, 1200 m, 1 et, 1 9; Alt St. Johann, 1150 
m, 3 et, 2 9 ; Hemberg, Salomonstempel, 1130 m, 1 9 (Keist), coli. 
Nadig; Schwagalp, 1300 m, 1 9, Briilisau, 1180-1320 m, 4 et, 3 9; Ho-
her Kasten, 1600-1700 m 2 et, 1 9 (Florin), coll. Nadig; Obere Stei-
nach bei St. Gallen, 1 et (Florin), coll. Nadig. 

Die Pop. dieser ausgedehnten und reich gegliederten Region (F.2.3.3) 
stimmen in den meisten Merkmalen mit der topotypischen alp. subalp.-
Pop. iiberein. Die individuelle Variabilitat der Merkmale ist allerdings 
gross. Gewisse Pop. unterscheiden sich insofern voneinander, als bei der 
einen die eine, bei der andern eine andere Merkmalsvariante dominiert. 

Penis va 1 ve n (Fig. 127-134): Die Merkmale von alp. subalp. las-
sen sich m eist klar erkennen: Die VV divergieren und sind in der Regel 
deutlich dorsad gebogen. Der Gradino fehlt oder ist hochstens angedeutet 
(Fig. 129, 1316). Die DV sind lang und enden schmal gerundet oder spitz; 
am oberen Rand sind sie in der distalen Halfte meinst eingebuchtet. Ei-
ne gewisse Sonderstellung nehmen die Pop. des Pilatus (Fig. 129) und 
des Calanda (Fig. 133, bes.a) ein, bei denen die DV bei einzelnen et fast 
gerade nach hinten verlaufen, nicht oder nur wenig eingebuchtet sind 

(") Ich danke Dr. J. F LORJN, Kronbiihl und Dr. B. KEIST, Ebnac-Kappel fur 
umfangreiche Bescimmungssendungen. 
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und sehr spitz enden. Auch die Pop. des Meientals weicht etwas von 
der Norm ab, indem die VV - ahnlich wie bei topotypischer alp. alp. 
- bei den meisten et nur wenig dorsad gekrummt sind. 

P r o n o t u m: Seine Gestalt variiert. Der Quotient (a+ b) : e betragt: 

in der Pop.: 

der Berner-A. 
der Vierwaldstatter-A. 
der Glarner-A. 
der Thur-A. 

Cf 

1,6 (1,4-1,8) 
1,7 (1,6-1,8) 
1,5 (1,4-1,7) 
1,6 (1,5-1,9) 

9 

1,4 (1,2-1,5) 
1,4 (1,1-1,7) 
1,3 (1,1-1,6) 
1,4 (1,2-1,6) 

Es fallt auf, dass die ermittelten Werte bei den et etwas tiefer liegen 
als bei der topotypischen alp.-subalp.-Pop. (Tab. 2), dass das Pronotum 
somit am Hinterrand etwas breiter ist. Dieses merkmal variiert aber so 
sehr (s. Extremwerte in Klammern!), dass es falsch ware, daraus den 
Schluss zu ziehen, es andere sich von W nach E klinal - dies um so mehr 
als die hochsten Werte nicht bei Pop. am W-Rand dieser Region ermit-
telt wurden, sondern bei der Pop. der Thur-Gr. (Hoher Kasten in der 
Santis-Gr.). Bei verschiedenen Individuen ( et und 9) der Flumserber-
ge und des Calanda ist das Pronotum in der Metazona auffallend erwei-
tert, manchmal fast blasenartig vorgewolbt. Auch Verlauf und Lange 
der Querfurchen des Pronotums variieren individuell, doch zeichnet sich 
anscheinend in dieser Hinsicht eine gewisse Gesetzmassigkeit ab: Bei 
den Pop. der am weitesten im W gelegenen FO. (Wildhorn-, Saanen-
Gr., z.T. Finsteraarhorn-Gr.) iiberwiegen (bis zu 80%) 9, bei denen 
die 1. und 2. Querfurche in der Mitte (nicht selten breiter als in Fig. 
1) unterbrochen sind, wahrend dies bei den 9 der Pop. der 
Vierwaldstatter- und Glarner-A. nur selten der Fall ist. Die Pop. des Santis 
gleicht in diesem Merkmal merkwilrdigerweise mehr den Pop. der west-
lichen Fundorte. Die Lange und Breite der Elytra variiert von Pop. zu 
Pop., aber auch individuell; doch sind die Tiere aller Pop. squamipter. 
Der Quotient L:B der Subgenitalplatte des et (Tab. 3) betragt 1,1 
(0,9-1,35). Die SP ist somit durchschnittlich eine Spur kurzer als bei to-
potypischen alp.-subalp.-ct , doch ist - wie die Extremwerte zeigen! - die 
Variationsbreite auch dieses Merkmales gross. 

In der K o r p e r f a r b e u n d Z e i e h n u n g zeigen sich zwi-
schen den Pop. der W und der E Fundorte dieser Region gewisse Un-
terschiede: Im W (Wildhorn-, Saanen-Simmen-, z.T. Finsteraarhorn-Gr.) 
ist die schwarze Zeichnung bei der ilberwiegenden Zahl aller 9 - ahn- r 
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lich wie im Jura - stark zuruckgebildet; das AB ist ganz grun; auf dem 
Pronotum sind die Seitenstreifen unterbrochen oder erreichen den Hin-
terrand nicht); im E (Vierwaldstatter-, Glarner-A., Churfirsten) lassen 
sich solche Reduktionserscheinungen nur selten feststellen (z.B. bei ei-
nem 9 von Amden). Die Pop. des Santis-Gr. nimmt auch in dieser Hin-
sicht eine Zwischenstellung ein: Etwa die Halfte der 9 gleichen denje-
nigen der W Randgebiete dieser Region. Auch in der Ausdehnung der 
Rotfarbung auf der Unterseite der Postfemora bestehen Unterschiede: 
bei einzelnen Pop. ist der perlmutterfarbene Streifen auf der konkaven 
Flache rel. breit (PF 4); bei anderen erstreckt sich die karmin- bis lachs-
rote Farbung von der ausseren ventralen Carinula uber die ganze Un-
terseite bis zum inneren V entralkiel oder bis zur inneren ventralen Ca-
rinula (PF 5). Die Posttibiae sind bei den Pop. der W Fundorte bei den 
9 fast ausnahmslos einfarbig hell-oder honiggelb, bei den O' dagegen 
im basalen Drittel bis zur Halfte oder zu zwei Dritteln (selten ganz) 
dunkel (schwarzbraun oder tiefschwarz). Schon in der Zentralschweiz, 
vor allem aber in den Glarner-A. treten dagegen immer haufiger Pop. 
auf, bei denen die PT auch bei den 9 (zum mindesten auf der Obersei-
te) ± gebraunt sind und umgekehrt O', bei denen sie in ihrer ganzen 
Ausdehnung heller oder dunkler gelb sind. In dieser Hinsicht zeichnet 
sich somit, wie in der Korperfarbe und im Verlauf der Querfurchen des 
Pronotums, eine gewisse klinale Veranderung der Merkmale ab. Doch 
sei daran erinnert, dass auch in den Ostalpen, und zwar sowohl in den 
Voralpen (S. 144) als auch in den Zentralalpen, isoliert Pop. auftreten, 
die in diesen Merkmalen den Pop. der W Berner-A. und des Jura gleichen. 

F.2.4 Die Populationen des schweizerischen Mittellandes: M. alp. subalpi-
na (Fischer, 1850), z. T. ev. Hybridpop. 

Das schweizerische Mittelland erstreckt sich auf einer Lange von 
rund 300 km zwischen Jura und A lpen vom Genfersee bis zum Boden-
see. Es verdankt seine Entstehung miozanen «Urflussen», die Geschie-
be («Molasse») von den Alpen in das Becken am Alpennordfuss tran-
sportierten. Die Grenze zwischen Mittelland und Jura zieht dem Jura-
fuss entlang. Sie tritt im Landschaftsbild fast uberall deutlich in Erschei-
nung. Schwerer zu bestimmen ist die Grenze zwischen den nordlichen 
Voralpen und dem Mittelland. Sie verlauft etwas verschieden, je nach-
dem, ob bei der Grenzziehung geologiche oder orographische Gesichts-
punkte berucksichtigt werden. FRi.iH (1930) nimmt an, dass sie von Ve-
vey durch das Tal der Veveyse hinauffuhrt und dann ungefahr dem Ver-
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lauf der heutigen Autobahn bis zum Lac de la Gruyère folgt, dort nach 
NE umbiegt und sich am N-Fuss von La Berra vorbei i.iber Pfaffeien 
bis in die Gegend von Thun-Steffisburg hinzieht, von wo sie i.iber den 
Schallenberg (1167 m) nach Wiggen und von dort i.iber Entlebuch-Malters 
nach Luzern verlauft. Bei dieser Grenzziehung gehoren die Pléiades (1360 
m) i.iber Vevey, der Moléson (2002 m), La Berra (1719 m) und der Ho-
henzug der Egg mit der «Pfyffe» (1666 m) noch zu den Voralpen, wah-
rend schon der Mont Pélerin (1080 m) i.iber Vevey und weiter im E der 
Napf (1411 m) zum Mittelland gehoren. - Von Luzern verlauft die Grenze 
zwischen Voralpen und Mittelland auf der S-Seite der Reuss bis Rot-
kreuz, ii ber den Zugersee bis Zug und dann i.iber Menzingen nach Bach 
am Zi.irichsee. Zugerberg (1165 m), Hohe Rone (1229 m) und Etzel (1098 
m) gehoren somit noch zu den Voralpen. - Von Bach verlauft die Gren-
ze durch den oberen Zi.irichsee nach Uznach, i.iber den Ricken (800 m) 
nach Wattwil im Toggenburg und i.iber das Plateau von Hemberg (945 
m) nach Waldstatt - St. Gallen und Rorschach. Bei dieser Grenzziehung 
gehoren zwar der Speer (1950 m) und Rebelstein (1315 m) noch zu den 
Alpen, der Bachtel (1115 m) i.iber Wald und die Schneebelhorn (1293 
m)-Hornli (1133 m)-Kette zwischen Thur- und Tosstal bereits zum Mit-
telland. Diese Grenzziehung ist biogeographisch gesehen recht willki.ir-
lich: die Lebensbedingungen, vor allem das Klima benachbarter Berge 
zu beiden Seiten der Grenze stimmen weitgehend miteinander i.iberein. 

Unt. Mat.: Napf, bei Menzberg, 1000-1050 m, 2 O', 2 9; Tosstal, 
bei Gibswil, 760 m (!), 2 O', 1 9; Schnebelhorn, 1010 m, 3 O', 3 9 
(Keist), coli. Nadig; Schnebelhorn, 1260 m, 1 9. 

Die Tiere dieser FO. gehoren nach der Gestalt ihrer Penisvalven 
zu alp. subalp. Die schwarze Zeichnung ist allerdings in beiden Geschlech-
tern recht ausgedehnt, weshalb FRUHSTORFER (1921), der sie am Schne-
belhorn entdeckte, annahm, sie wi.irden zu seiner forma alpina gehoren. 

Die Zahl der bisher im Mittelland bekannten Fundorte ist - wie nicht 
anders zu erwarten - klein. Zwei liegen auf Hohen von 1000-1200 m; 
der FO. im Tosstal (41) auf nur 760 m Hohe. Dieser und der FO. Stein-
bach (700 m) bei Horw (LU) sind die beiden tiefsten mir bekannten 
FO. in der Schweiz. 

Bezeichnenderweise, liegen beide am Rand von Feuchtbiotopen. Auf 

(") Ich danke Dr. H. WILDERMUTH, Wetzikon, einem vorzi.iglichen Kenner des 
Zi.ircher Oberlandes, der mich auf diesen interessanten FO. aufmerksam gemacht und 
mich auf einer Exkursion dorthin begleitet hat. 
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T rockenwiesen am Hornli ( 1133 m) fehlt M. A ber auch auf anderen Ber-
gen des Mittellandes, z.B. auf dem Bachtel (1115 m), auf der Ùtliberg-
Albiskette (700-870 m) und auf dem Mont Pélerin (1080 m) iiber Vevey 
suchte ich sie vergebens, wahrend sie in den diesem FO. benachbarten 
Pléiades im Feuchtgebiet von Les Tenasses haufig ist (S. 174). Es ist zu 
erwarten, dass sie bei griindlicher Durchforschung der Grenzzone zwi-
schen Voralpen und Mittelland noch an anderen Stellen gefunden wird. 

F.3 M. (KrSELLA) CARINTHIACA (Puschnig, 1910) 
( = Podisma alpina var. alpina subvar. carinthiaca Puschnig, 1910 
= Miramella (Kisella) carinthiaca puschnigi Harz, 1973). 

F .3 .1 Die Pop. des Locus typicus: Nockberge: Grundalm-Schiestelnock (42) 

Typen: Sie sind weder im MW, noch im MKL vorhanden. Dr. Mrrn-
NER, der Vorsteher der Abt. Zoologie dieses Museums teilt mir mit, es 
sei anzunehmen, dass das Typenmaterial im Lauf des zweiten W eltkrie-
ges (das Museum wurde ausgebombt) verloren gegangen sei. Die von 
HARZ (1975) als Neotypi bezeichneten Tiere (1 O', 1 9 im MGE) stam-
men von Hermagor im Gailtal (leg. Jacobs) und gehoren, wie ich mich 
iiberzeugen konme, eindeutig zu M. irena. HARZ (1973) hat Tiere, die 
von HoLZEL auf der Haidnerhohe gesammelt worden waren, als M. ca-
rinthiaca puschnigi ssp. n. beschrieben. Diese Typen (ebenfalls im MGE) 
stimmen vollig mit topotypischen Individuen von M. car. iiberein. 
Dies war zu erwarten, liegt doch die Heidnerhohe in der Luftlinie ge-
messen nur etwa 15 km vom Locus typicus von M. car. entfernt. Als 
N e o t y p i bezeichne ich 1 O' und 1 9 der Grundalm (in coli. mea). 

Unt. Mat.: Schiestelscharte und Schiestelnock (j/13), 2000-2150 m, 
3 O', 11 9; Windeben am SE-Hang des Schiestelnocks (j/13), 1800-2000 
m, 10 O', 15 9; Grundtal-Grundalm (j/13), 1750 m, 22 O', 27 9. 

Beschreibung: 
K op f (Fig. 9 und Tab. 1): A:V beim a = 2,3 (2,0-2,5), beim 9 = 

1,6 (1,4-1,9). - U:V beim O' = 1,7 (1,4-1,9), beim 9 = 1,4 (1,2-1,6). Die 
Augen und die Umeraugenfurche sind somit im Verhaltnis zur klein-
sten Vertexbreite kurz, kiirzer als bei anderen Arten. Die A n t e n n e n 

(") PuscHNIG nennt als weitere Fundorte: die Saualpe, die Weite Alpe, das Met-
nitztal (Oberhof, Modringgraben, Pechlergraben). 

r 
I 



180 Atti Ace. Rov. Agiati, a. 238 (1988), s. VI, v. 28 (B), 1989 

reichen beim O' bis zum den Metapleura, beim Q knapp bis zum Hin-
terrand der der Paranota. Die mittleren Antennenglieder sind auffallend 
kurz, manchmal fast quadratisch, beim O' 1,2-1,5 mal, beim Q 1,0-1,3 
mal so lang wie breit. 

T ho r a x (Fig. 9, 17 und Tab. 2): Die Hauptquerfurche (Quotient 
a: 6) liegt deutlich hinter der Mitte. Quotient (a + 6) : e : beim O' = 
1,5 (1,4-1,6); beim Q = 1,3 (1,2-1,4). Das Pronotum ist somit in beiden 
Geschlechtern, aber vor allem beim Q auffallend kurz und am Hinter-
rand breit. In dieser Hinsicht nimmt car. eine Sonderstellung ein. Die 
1. und 2. Querfurche sind beim O' durchgehend, beim Q haufig unter-
brochen (Fig. 9). Der Mittelkiel ist beim Q nur in der Metazona ange-
deutet. Der Vorderrand des Pronotums ist nur wenig vorgezogen, beim 
Q manchmal fast gerade. Der Hinterrand verlauft beim Q manchmal 
fast parallel zur Hauptquerfurche. Die Prozona ist fast glatt (bei starker 
Vergrosserung fein quergestreift); die Metazona ist in beiden Geschlech-
tern matt, gerunzelt. Im Profil gesehen verlauft die Mittellinie des DI 
fast gerade: die Prozona ist kaum gewolbt, die Metazona steigt beim 
Q leicht an. E 1 y tra: in beiden Geschlechtern squamipter, Zwischen-
raum auf dem Ri.icken meist grèisser als die Breite eines Elytrons. Form: 
schmal elliptisch bis lanzettlich, breiteste Stelle etwa in der Mitte; rei-
chen bis zum 2. TE, manchmal nur nur bis zur Mitte des 1. TE; wenn 
sie sehr kurz sind, schauen manchmal am Innenrand die Alae hervor 
(Fig. 9). 

A b do m e n: Grosse und Form der SP variieren beim O' stark (Fig. 
21, 27 und Tab. 3); doch i.iberwiegen O', bei denen die SP an der Basis 
breit (Ansicht von unten) und hoch (Ansicht von der Seite) und ihr Apex 
wenig dorsad gebogen ist. L: B beim O' = 1 (0,8-1,2), also ahnlich wie 
bei alp. - Cere i (Tab. 4) in beiden Geschlechtern rel. kurz. L : B : 
beim O' = 1,9 (1,6-2,2); beim Q = 1,7 (1,6-1,8). - Penis (Fig. 135-138): 
VV von unten gesehen schlank, fast parallel; da aber ihr ausserer Rand 
in der proximalen Halfte leicht ein-, in der distalen Halfte leicht ausge-
buchtet ist, konvergieren ihre Apices fast immer (Fig. 136). In dieser 
Hinsicht unterscheidet sich car. deutlich von alp. In seitlicher Ansicht 
sind die VV rel. schmal, meist etwa gleich breit wie die DV. Sie verlau-
fen gerade nach hinten, sind aber im distalen Drittel in der Regel leicht 
dorsad abgewinkelt (Fig. 135, 137), selten (ahnlich wie bei alp. alp.) dor-
sad gebogen, nur bei einem O' des Locus typicus (ahnlich wie bei irena) 
leicht ventrad gebogen (Fig. 138). Stets enden die VV spitz. Kein Gradi-
no! D ie DV enden ebenfalls spitz. Sie sind auffallend kurz, ki.irzer als 
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bei allen anderen M.-Arten. Sie reichen nur bis zur oder wenig i.i ber die 
Mitte der VV. Ihr oberer und unterer Rand (Ansicht von der Seite) ver-
lauft meist gerade (Fig. 135, 138), so dass sie in ihrer Form einem, schma-
len gleichschenkligen Dreieck gleichen. Seltener ist der dorsale Rand 
leicht eingebuchtet (Fig. 137). 

Far be un d Z e i eh n un g: Ganze Oberseite (inkl. Stirn und 
Schlafen) beim et dunkel-, beim 9 gelbgri.in. Unterseite heller, bes. beim 
et zuweilen blaulich, nie rein weiss. Zeichnungsmuster: beim et dun-
kelbraun bis schwarz, beim 9 etwas heller. Die Hinteraugenstreifen 
sind beim et breit und umfassen die Facettenaugen innen bis zu den 
Ocellen. Sie verschmelzen manchmal auf dem Occiput und lassen nur 
eine schmale gelbe Mittellinie frei. Beim 9 ist der Occiput meist ganz 
gri.in. Auf dem Prono tu m sind die Seitenstreifen beim et durch-
gehend, rel. schmal; beim 9 sind sie durchgehend oder in Flecken auf-
gelost. Diskus: et = DI 2 oder DI 3; 9 : meist DI 1, also ganz gri.in, 
zuweilen Mittelkiel schmal verdunkelt. Paranota: et = P A 2 oder P A 
3; 9 = PA 1 oder PA 2, wobei nur der Grund der Furchen dunkel 
verfarbt erscheint. Pleura: et: oberer Rand und meist auch Nahte 
schwarz; 9: ganz griin. Ab dome n: et = AB 6, wobei die Seiten-
streifen auf den vorderen TE breit, auf den hintersten manchmal ver-
wischt sind; 9: AB 1, selten AB 2 bis AB 4 (nie AB 5 oder AB 6). EP: 
et: schwarz gerandet; 9 : ganz gri.in. E l y t r a meist einfarbig rotbraun 
oder rostrot, der Costalrand an der Basis und die Langsadern etwas dun-
kler, manchmal fast schwarz; oder Analrand heller: rotlichgelb oder gelb 
(nicht gri.in). 

Postfemora: 9 

- oben: 

- mnen: 

- aussen: 

Dorsalkiel, ausseres und inneres Rand-
fell stest griin. 

1n Medianfeld 2 grosse dunkelbraune bis 
schwarze Flecken, die sich bis auf die 
Carinulae erstrecken, aber nicht bis auf 
das innere dorsale Randfeld. 

Beide Carinulae in kleinerer oder gri:is-
serer Ausdehnung schwarz. Die 

Grun, doch erstrecken sich · im Ge-
gensatz zum 9 - die beiden dunklen 
Flecken des Medianfeldes in der Re-
gel uber die dorsale Carinula bis ins 
innere dorsale Randfeld hinein, so 
dass dieses gebiindert erscheint. 

N icht nur die Carinulae, sondern 
auch das Medianfeld sind bes, in der 
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Schwarzfarbung kann sich im distalen distalen Halfte schwarz gefleckt, 
T eil des Fem urs ± tief in das Median- doch bleibt die aussere dorsale Rand-
feld hinein erstrecken. flache - im Gegensatz zur inneren -

griin (Querbander hochstens ange-
deutet). 

Das aussere ventrale Randfeld und der 
aussere Ventralkiel sind heller oder dun-
kler karminrot; die zwischen den bei-
den Ventralkielen liegende konkave Fla-
che ist hell, weisslich. Auch der innere 
Ventralkiel und das innere venerale 
Randfeld sind weisslich, selten blass ro-
sa (PF 2). 

Àhnlich wie beim 9, doch ist die 
karminrote Farbe kraftiger und kon-
trastiert scharf gegen den meist tief-
schwarzen Streifen auf der ausseren 
ventralen Carinula (PF 2). 

P o s t t i b i a e: 9 : ganz honiggelb mit schwarzen Dornenspitzen 
und manchmal mit schwarzem Ring oder Fleck an der Basis; O': in der 
Regel Knie bis i.iber die Einschni.irung (S. 133) hinaus schwarz, wobei 
aber der Basalhocker stets gelbgri.in, gelb oder fast weiss ist (Fig. 6). Rest 
der PT, wie beim 9 honiggelb, nur bei wenigen O' im proximalen Drittel 
oder bis zur Halfte verdunkelt, wobei aber der verdunkelte Teil immer 
durch einen hellen Ring vom Knie getrennt ist. 

Masse: 

long. corp.: 
long. pron.: 
long. fem. post.: 

(13) 14-16 (18 mm) 
3,5 - 4 mm 

8-10 mm 

F.3.2 Andere Fundorte in den Nockbergen (46a) 

(17) 19-24 (25) mm 
5-5,5 mm 

10-12 mm 

Die «Nockberge» ( = Gurktaler A.) werden im N durch die Mur, 
im E durch den Neumarkter Sattel, den Olsabach, die Metnitz und Gurk, 
im S durch die Drau, im W durch die Drau, die Lieser und den Katsch-
bach begrenzt. Am Katschberg und Ankogel gehen sie in die Hohen 
Tauern und damit indie zentrale Alpenkette i.iber. Durch zwei von N 
nach S ziehende Furchen: die Paal-Flattnitz-Griffenbachfurche und die 
Turrach- oberes Gurktalfurche lassen sich die Nockberge in drei neben-
einander liegende Abschnitte gliedern: 
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F.3.2.1 Der westliche Abschnitt umfasstdieNockberge 
i.e.S., ± gerundete, grasbewachsene Bergkuppen. Er wird durch zwei 
van E nach W ziehende Graben: den Leoben-Graben im N und den 
Bad Kleinkirchen-Riegenbachgraben im S in drei Unterabschnitte ge-
gliedert: 

- Der nordliche U nterabschnitt wird durch die Bergkette domi-
niert, die von der Turracher Hohe (1783 m) iiber den Konigstuhl (2336 
m) und die Schwarzwand (2214 m) zum Aineck (2210 m) und zum 
Katschberg fiihrt. Unt. Mat.: Turracher Hohe (j/14), 1800 m 2 O', 3 
ç:> (Werner), MW; Konigstuhl, SW-Flanke (j/13), 1900-2150 m, 8 O', 
6 ç:> (in der Gipfelregion keine Miramella!), Friesenhalshohe (j/13), 
2000-2200 m, 11 et, 6 ç:>, 1 La .. (Kroseberg), call. Nadig; Eisentalhohe 
(j/13), 2050-2174 m), 7 et, 13 ç:>; 2000 m, 5 9; Griinleitennock (j/13), 
2000-2160 m, 20 et, 15 9; Aineck (i/13), 2210 m, 32 et, 16 9. Indie-
sem Abschnitt liegt der Lacus typicus. 

- Der mittlere Unterabschnitt umfasst von W nach E: den Tschier-
nack (2088 m), die Millstatter Alpe (2091 m), den Rosennack (2440 m) 
und den Moschelitzen (2310 m). Unt. Mat.: Tschiernock G/13), 1700-2082 
m, 5 et, 3 9; Millstatter Alpe (j/13), 2000 m, 2 O', 5 9. 

- Der siidliche Unterabschnitt wird durch den Mirnock (2110 m) 
im W und den Wollaner Nock (2145 m) im E dominiert, die durch die 
Senke des Brenn- und Afritzer Sees vaneinander getrennt sind. Unt. Mat.: 
Mirnack (j/13), 1 O' (Ebner); Wollaner Nack, Kaiserburgerhiitte (j/13), 
1900-1950 m, 15 O', 13 9. Auf der nur durch das Arriacher Tal (max. 
1000 m) vam Wollaner Nock getrennten Bergkette der Gerlitzen lebt 
bereits M. irena (S. 195). · 

F.3.2.2 De r Mi t t le re Ab se h nit t wird vom Eisenhut (2441 
m) und Wintertaler Nock (2394 m) dominiert. Er erstreckt sich im S 
iiber die Latternsteighohe (2264 m) und den Speikkofel bis zur Gurk. 
Unt. Mat.: Eisenhut (Hohe ?) (j/14), 1 O', 1 9 (Ebner), MW; Haidner-
Latternsteighohe (j/14), 2150-2264 m, 18 a, 13 9; Haidnerhohe-
Hirnkopf (j/14), 1840-2100 m, 24 O', 21 9; Zelinsee (j/14), 1450-1950 
m, 7 et, 9 9; Haidnerhohe 1 O', 1 9 (Ebner), MW; 1 et, 25 9 (Hol-
zel), MKL. Ùber 2300 m, am S-Grat des Wintertaler Nacks und Eisen-
hutes, suchten wir M. vergeblich. 

F.3.2.3 De r o s t li eh e A b se h nit t wird durch zwei in W-E-
Richtung verlaufende Bache, die Metnitz und den Mittellauf der Gurk, 
in drei Hohenziige unterteilt: 

- Der nordliche Hohenzug erstreckt sich van der Prankerhohe 
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(2166 m) uber die Frauenalm (1997 m) bis zum Grebenzen (1870 m). 
Unt. Mat.: Frauenalm (i/14), 1700-1800 m, 30 O', 22 ç>; Grebenzen, 
Gipfelregion (j/15), 1700-1870 m, 12 O', 24 9; bei Ebner am See und 
am S-Hang der Kuhalpe, auf Hohen zwischen 1400 und 1500 m, such-
ten wir M. vergebnes. 

- Der mittlere Hohenzug zwischen der Metnitz und der Gurk zieht 
von der Flattnitzerhohe (1368 m) uber den Modringberg (1693 m) und 
Salzerkopf (1352 m) bis gegen Friesach im unteren Metnitztal. Unt. Mat.: 
Modringberg (j/14), 1500-1600 m, 19 O', 8 ç>. In tieferen Lagen, z.B. 
an den S-Hangen des Schmaritzer Kogels, zwischen 1400 und 1550 m 
fehlt M. 

- Die sudlich der Gurk liegenden Berge (Wimitzer Berge) werden 
durch das Tal der Wimitz nochmals unterteil. Sowohl auf dem nord-
lichen (Zimmelsberg, Freithoferberg 1000-1188 m) als auch auf dem 
sudlichen Hohenzug (Hocheck, Paulsberg, 1200-1338 m) fanden wir 
keine M. 

Diese Ùbersicht zeigt, dass das Areai von car. auf Hohen zwischen 
(1300 m) 1500-2300 m sich fast uber das gesamte Gebiet der Nockberge 
erstreckt. Die Pop. der verschiedenen Fundorte stimmen in den wesent-
lichen Merkmalen miteinander und mit der topotypischen Population 
uberein. Bei Pop. der hochst gelegenen Fundorte, windumtoster Kup-
pen und Rucken (Eisentalhohe, Konigstuhl, Latternsteighohe), auf de-
nen nur kuzes Gras, aber wenige krautige Pflanzen und Zwergstrau-
cher gedeihen, sind die Elytra oft so sehr zuruckgebildet, dass die Tym-
panaloffnung vollig frei liegt und manchmal die Alae sichtbar sind (S. 
122) Bei Pop. tiefer gelegener Fundorte (z.B. Frauenalm) sind die Ely-
tra dagegen etwas langer und breiter, aber nie mikropter. 1hr Zwischen-
raum auf dem Riicken ist bei Tieren der Friesenhalshohe ca. 11/ 2 mal 
so breit wie ein Elytron; bei Tieren der Frauenalm, stets schmaler als 
die Breite eines Elytrons. 

Etwas grossere Unterschiede zeigen sich bei der Pop. des Wollaner-
Nocks: in ihrer Grundstruktur stimmen die Penisvalven zwar mit den-
jenigen topotypischer Tiere uberein, bei zahlreichen O' sind aber die 
VV am Ende etwas nach unten gebogen, die DV am oberen Rand leicht 
eingebuchtet (Fig. 139). Sie erinnern in ihrer Gesta!t an diejenigen von 
irena. Die Frage stel!t sich, ob es sich bei der Pop. des Wollaner-Nocks, 
der am S-Rand des Areals von car. liegt, um eine Hybridpop. handeln 
konnte - dies um so mehr, als auf den benachbarten, siidlichsten Rand-
ketten der Nockberge (Wollanig, Gerlitzen) nicht car. sondern irena vor-
kommt (S. 195). ì 
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F.3.3 Fundorte ausserhalb der Nockberge: 

Das Areal von car. dehnt sich im W, N und E (nicht im S!) i.iber die 
Grenzen der Nockberge aus. 

F.3.3.1: I m W lebt eine starke car.-Pop. jenseits der Katschtal-
Furche im obersten Malta tal auf 2000-2100 m Hohe am E-Hang 
des Gr. Hafners (leg. 11 O', 12 9 ); nur 12 km davon entfernt, am S-
Hang des Ankogels, eine Pop. von irena (S. 195). Aehnlich wie am S-
Rand der Nockberge grenzen somit auch hier die Areale von car. und 
irena aneinander. Im Gegensatz zur Pop. des Wollaner-Nocks nimmt 
aber die Pop. des Maltatales keine Zwischenstellung zwischen diesen 
zwei Arten ein; sie stimmt in allen Merkmalen mie der topotypischen 
car.-Pop. i.iberein (Fig. 140). 

F.3.3.2: N a eh N W un d N erstreckt sich das Areal von car. 
bis iiber die Mur auf die Si.idabdachung der Niederen Tauern aus. Unt. 
Mat.: Lungau, Speiereck iiber Mautendorf (i/13), 2100-2200 m, 19 O', 
8 9, 1 La.; Gstoder (zwischen dem Murtal und Seebach) (i/14), ca. 2000 
m, 1 O', 2 9 (Ebner), MW; Solkpass, S-Seite, nahe Passhohe (h/ 14), 
1700 m, 29 O', 22 9; Hirzeck-Klosterneuburger Hi.itte (Wolzer Tau-
ern) (h/15), 1750-1942 m, 6 O', 6 9; Edelrauter Hiitte (Wolzer Tauern) 
(h/15), 1700 m, 1 O', 1 9 . Auch die Tiere dieser Fundorte stimmen 
weitgehend mit topotypischer car. i.iberein. Bei den meisten 9 ist die 
dunkle Zeichnung allerdings reduziert: die Seitenstreifen auf dem Pro-
notum sind unterbrochen oder ( und) reichen nicht bis zum Hinterrand. 
Die Elytra sind etwas breiter, manchmal auch langer; bei einigen O' rei-
chen sie bis zur Mitte des 3. TE. Die Antennen sind in beiden Geschlech-
tern rel. lang. Die VV (Fig. 142, 143) konvergieren. Sie sind schlank und 
lang, gerade nach hinten gerichtet oder leicht dorsad abgewinkelt. Die 
DV sind kurz, manchmal so kurz, dass sie bei Betrachtung von unten 
nicht zu sehen sind, da sie ganz von der erweiterten Basis der VV ver-
deckt werden (Fig. 143). 

Eines der 29 am Solkpass gesammelten a fallt aus dem Rahmen: 
Es ist grosser (20,5 mm) als alle andern, war im Leben blaugri.in gefarbt, 
und seine Elytra sind zwar schmal (squamipter), reichen aber bis zum 
4. TE. In seinem Habitus gleicht es alp. alp.; in der Gestalt der Penisval-
ven stimmt es aber mit car. iiberein. Die Pop. der Ennstaler-A. (S. 147) 
gehort zu alp. alp.; diejenigen der N -Abdachung der Niedern Tauern 
nehmen eine Zwischenstellung zwischen car. und alp. alp. ein, wobei 
die Merkmale dieser Art i.iberwiegen (S. 153). 
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F.3.3.3: Im E erstreckt sich das Areal von car. - wie schon PuscHNIG 
(1910) festgestellt hatte - bis zu den Seetaler-A. und zur Saualpe, dieser 
markanten von N nach S ziehenden Kette, die nach A VE bereits zu den 
Lavanttaler-A. (466) gehort. Sie wird im N durch die Olsa-Metnitz-Gurk-
Furche und im E durch das Tal der Granitzen, den Obdacher Sattel (955 
m) und das Lavanttal begrenzt. Im S senkt sie sich gegen Volkermarkt 
( 460 m) und zum J aunfeld, durch das sie von den Karawanken (Hocho-
bir, Petzen) getrennt wird. Unt. Mat.: Zirbitzkogel (i/16), 1 O' (Walt-
her), MGE (coll. Harz); Zirbitzkogel, Winterleitenhiitte (i/16), 1700-1800 
m, 21 O', 16 9; Schwarzkogel (j/16), 1650 m, 18 O', 12 Q; Hohenwart 
(j/16), 1730-1800 m, 13 O', 13 Q; Klipitztorl, W- Seite (j/16), 1380 m, 
2 O', 3 9; Steiner-Haus (j/16), 1 O', 2 Q (Holzel), MKL. Die Pop. der 
Seetaler-A. und der Saualpe stimmen in den wesentlichen Merkmalen 
mit der topotypischen car.-Pop. iiberein, wobei sich allerdings zwischen 
der Pop. des Zirbitzkogels und denjenigen weiter im S gelegener Fund-
orte geringfiigige Unterschiede abzeichnen - dies obwohl Seetaler-A. und 
Saualpe eine geschlossene Bergkette bilden und am Klipitztorl (1644 m 
hoch!) liickenlos ineinander iibergehen: Bei der Pop. des Zirbitzkogels 
sind die DV sehr kurz. Sie haben die fiir car. charakteristische dreiecki-
ge Gestalt. Bei den Tieren der iibrigen Fundorte sind sie dagegen etwas 
langer und nicht selten am oberen Rand gegen das Ende hin etwas ein-
gebuchtet, erinnern in ihrer Form deshalb an irena oder an alp. sub. Die 
fast gestreckt nach hinten ziehenden VV stimmen aber auch bei solchen 
Tieren mit jenen typischer car. iiberein. Dies gilt auch fiir die iibrigen 
Merkmale: die geringe Korpergrosse, die Form des Pronotums, die Lange 
der Fiihler und der Cerci. Ein gewisser Unterschied besteht im Zeich-
nungsmuster. Bes. bei der Pop. des Zirbitzkogels ist dieses weniger aus-
gedehnt als bei topotypischer car.: Beim O' ist der DI des Pronotums 
zwischen den Seitenstreifen haufig ganz griin (DI 1), und auf den Para-
nota ist die Figur P A 4 und P A 5 nie realisiert; beim Q sind in der Re-
gel Kopf und Pronotum (mit Ausnahme schmaler schwarzer Seitenstrei-
fen) ganz griin. Ein von WALTHER im Jahre 1956 «im unteren Teil des 
Zirbitzkogels» gesammeltes O', das sich in coll. Harz, MGE, befindet, 
wurde von W ALTHER und von HARZ als M. alp. bestimmt, und tatsach-
lich entsprechen beide Penisvalven in ihrer Gestalt derjenigen typischer 
alp. alp. (Fig. 148). 

F.4 M. (K I s ELLA) IRE N A (Fruhstorfer, 1921) 
Synonymie vgl. Galvagni, 1986 a), S. 19. r 
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F.4.1 Die Pop. des Locus typicus i.e.S.: Panegalkette = Nonsberg,gruppe {48c} 

Typen: Loci typici nach FRUHSTORFER (1921, S. 251): Penegal iiber 
Bozen und St. Vigil im Enneberg. Diese FO. sind, in der Luftlinie ge-
messen, ca. 60 km voneinander entfernt. Sie liegen in verschiedenen Berg-
gruppen. Als Lo c u s t y pi c u s i.e.S. betrachte ich denjenigen FO., 
an dem FRUHSTORFER diese Art selbst gefunden hat: den Penegal; in St. 
Vigil wurde sie von RAMME gesammelt. Die Typen befinden sich weder 
im Entomol. Institut der ETH, Ziirich noch in der Zoolog. Staatssamm-
lung in Miinchen. 

Unt. Mat.: Penegalkette, E-Hang, bei St. Felix-Alm (k-1/5-6), 
1450-1620 m, 4 O', 4 9, 1 La.; Gampenjoch (k/5), 1600 m, 4 O', 4 9; 
Favogna, SE-Ende des Mendelkamms (1/5), 1 9 (MCG). 

Beschreibung: 
K op f (Fig. 7, 11-13): click; die Facettenaugen bes. beim O' fast ku-

gelig, stark vorgewolbt. Quotient A : V: beim O' = 2,6 (2,2-3,1); beim 
9 1,9 (1,6-2,0). Diese Werte stimmen weitgehend mit denjenigen von 
alp. und /or. uberein, unterscheiden sich aber deutlich von denjenigen 
von car. (Tab. 1). Die Antennen sind lang: sie reichen beim a bis zur 
Tympanaloffnung oder dariiber hinaus, beim 9 bis zu den Meso- oder 
Metapleura. Die langsten Glieder im mittleren Teil der Antennen sind 
beim O' 2-2 1 I 2 mal, beim 9 11 / r2 mal so lang wie breit, also erheblich 
langer als bei car. 

T h o r a x (Fig. 11-12 und Tab. 2): U nter den in den Alpen leben-
den Miramella-Arten zeichnet sich irena durch schmales Pronotum aus: 
Der Quotient (a+b): c betragt beim O' 2,1 (1,9-2,4), beim 9 1,9 (1,7-2,0). 
Er ist somit erheblich grosser als bei alp. und car., beim 9 auch grosser 
als bei /or. Die schlanke Form des Pronotums aussert sich auch im Quo-
tienten a : b, der bei irena im Durchschnitt bei 1,4 (O'), resp. 1,3 ( 9) 
liegt (43). Der Mittelkiel springt in beiden Geschlechtern in der Meta-
zona deutlich vor; im vordersten Teil der Prozona ist er angedeutet. 
Die Querfurchen auf dem Diskus sind ausgepragt, etwas gewunden und 
tief, was zur Folge hat, dass die Felder zwischen ihnen plastischer her-

(") Bei der Beurteilung dieser Werte muss man im Auge behalten, dass die schwar-
zen Seicenstreifen des Pronocums bei irena manchmal mehr gegen die Mitte, auf die 
Diskusflache i.ibergreifen, als bei anderen Arten und dass deshalb das Pronotum schma-
ler erscheint, als es in Wirklichkeic isc (vgl. Fussnoce S. 120). 
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vortreten als bei den ubrigen Arten (Fig. 11, 12). Der Vorderrand des 
Diskus ist in beiden Geschlechtern etwas craniad gebogen, in der Mitte 
haufig eingekerbt oder ausgerandet. Der Hinterrand ist starker (bei ein-
zelnen Tieren fast dreieckig) vorgezogen, seltener eingekerbt oder aus-
gerandet. Im Profil zeigt sich, dass der Vorderrand (beim et mehr als 
beim 9) manchmal kragenartig gehoben, sowie die Prozona leicht ge-
wèilbt ist, und dass die Metazona van der Hauptquerfurche an etwas 
starker caudad ansteigt als bei anderen Arten. Die Prozona ist fast skulp-
turlos, glanzend, am Ùbergang zu den Paranota quergestreift; die Meta-
zona ist, bes. beim 9 , fein lederartig gerunzelt, aber auch glanzend. Die 
Lange der E 1 y tra nimmt - wie GALVAGNI schon 1954 uberzeugend 
dargelegt hat - mit zunehmender Hèihe u.M. ab.: Bei der Population der 
St. Felix-Alm und des Gampenjochs (1450-1600 m) reichen sie beim et 
bis fast zum EP (subbrachypter), beim 9 bis zum 4. TE (mikropter); 
bei der Pop. der Gamperalm (1900 m) reichen sie bei einigen 9 nur 
bis zum 2. oder 3. TE (noch miktopter). An Fundorten ausserhalb der 
terra typica treten die Unterschiede in der Elytrenlange noch deutlicher 
in Erscheinung (vgl. Taf. I): man findet alle Ùbergange zwischen bra-
chypteren und squamipteren Tieren. Wie variabel dieses Merkmal ist, 
geht auch daraus hervor, dass bei einzelnen Tieren die Elytra auf den 
beiden Kèirperseiten verschieden lang sind (z.B. bei einem 9 der Gam-
peralm rechts bis zum 5., links nur bis zum 2. TE!). Die Elytra sind 
stets rel. breit: Auch bei squamipteren Individuen ist ihr Abstand auf 
dem Rucken klein und das Typanalorgan ist ganz verdeckt oder hèich-
stens in dessen unterer Halfte sichtbar. Gegen den Apex verjungen sie 
sich zwar, doch enden sie stets gerundet. 

A b dome n: Die S P des et (Fig. 22, 28 und Tab. 3) ist nur we-
nig langer als diejenigen topotypischer alp. alp. und car. L : B = 1,2 
(0,9-1,6); doch ist sie schon van der Mitte an stark eingeschnurt (An-
sicht van unten), gegen den Apex hin fast parallelseitig und in der Re-
gel deutlich dorsad gebogen (Ansicht van der Seite). In der Ansicht van 
unten ist der in der proximalen Halfte der SP schwarz gefarbte, nach 
aussen umgebogene obere Rand der SP (vgl. S. 123) stets deutlich als 
breiter Saum zu erkennen. Cere i (Tab. 4): schlank, Quotient L : B: 
0' = 2,5 (2,1-2,8); 9 = 2,0 (1,8-2,2). Das P a 11 i u m ist bei lebenden 
melanistischen Individuen manchmal tief violett. Penis: (Fig. 160-163): 
Die Apices der VV konvergieren in der Regel deutlich; nur selten ver-
laufen sie parallel oder divergieren sie, doch ist ihr ausserer Rand auch 
in solchen Fallen konvex. An ihrer Basis sind sie (von der Seite gese-
hen) breit, doch verjungen sie sich gegen das spitze Ende hin stark. Sie 
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verlaufen fast gerade nach hinten oder ihr Ende ist leicht nach unten 
gebogen. 1hr oberer Rand ist im proximalen Dritte! etwas nach oben 
gegen die DV gebogen. Kein Gradino! Die DV haben charakteristische 
Gestalt, die etwas an einen Entenkopf erinnert (Fig. 160, 162): Sie sind 
rel. kurz (ca. 2/3 der Lange der VV). 1hr oberer Rand verlauft bis zur 
Halfte oder bis zum Anfang des distalen Drittels gerade oder leicht kon-
vex, senkt sich dann aber rasch und leicht eingebuchtet gegen den schna-
belformigen Apex. 1hr unterer Rand ist gerade oder leicht eingebuch-
tet. Er ist manchmal starker sklerotisiert und leistenformig horizomal 
umgelegt. 

Fa r be u n d Z e i eh n u n g: o ben leuchtend gelbgri.in, manch-
mal bes. am Pronotum und auf der Oberseite der Postfemora stellen-
weise chromgelb bis gelborange; unten etwas heller, manchmal mit ei-
nem Stich ins Blaue oder Rodiche. Zeichnung: die Ausdehnung der tief-
schwarzen Zeichnung variiert nur wenig: Oberseite des K o p f e s, bis 
zu den Schlafen, t iefschwarz, matt. Auf dem Occiput beim CJ selten, 
beim Q fast immer zwei kleinere oder grèissere verschwommene, 
schief stehende, ± elliptische gri.ine Flecken. Seitenstreifen des 
P r o n o t u m s in beiden Geschlechtern breit, durchgehend, nie in 
Flecken aufgelèist, am hinteren Rand nach oben (auf den Diskus) und 
nach unten erweitert. Diskus: in beiden Geschlechtern DI 3, wobei die 
mit tlere Langslinie in der Mitte haufig stark erweitert ist. Paranota: beim 
CJ PA 3 - PA 4 (nur bei einem CJ PA 5); beim Q PA 2. Ab cl o m e n: 
beim et AB 6 (bei melanistischen Individuen verschmelzen die schwar-
zen Seitenbander auf den ersten T ergiten); beim Q in der Regel AB 5. 
E 1 y tra: Remigium hell rotbraun, die Adern etwas dunkler, an ihrer 
Basis manchmal schwarz; Vannus gelbgri.in oder fast gelb, vom Re-
migium durch die haufig verdunkelte Analis scharf geschieden. 
P os t f e m ora (vgl. Fig. 5): Grundfarbe und Zeichnung variieren we-
nig. Die Oberseite, ist, wie jene des Abdomens, meist gri.in; das aussere 
Medianfeld haufig chromgelb, das innere heller, nicht selten rèitlich. Die 
rote Farbung der U nterseite ist auf das aussere ventrale Randfeld und 
den ausseren Vemralkiel beschrankt (PF 2 - PF 3). Stets sind auf der 
Aussenseite die beiden Carinulae tiefschwarz. Die schwarze Fleckenzeich-
nung der Innenseite erstreckt sich i.iber das innere dorsale Randfeld bis 
zum Dorsalkiel; nur der distale Fleck dehnt sich manchmal als geschlos-
senes Band i.iber den Dorsalkiel und durch das aussere dorsale Rand-
und Medianfeld bis zur unteren ausseren Carinula aus. Das Knie ist beim 
CJ - mit Ausnahme eines kleinen griinen Flecks auf dem ventralen Knie-
lobus - schwarz; beim Q ist der ganze ventrale Knielobus gelbgri.in oder 
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gelb. P o s t t i 6 i a e: Beim O' zu 2/3 oder 3/ 4 tiefschwarz, glanzend, 
wobei aber auf dem Basalhocker stets ein heller Fleck hervorsticht. Beim 
9 sind die Posttibiae auf ihrer ganzen Ausdehnung gelblichrot, an der 
Basis, vor allem oben, manchmal gebraunt. 

Masse: 

long. corp.: 
long. pron.: 
long. fem. post.: 

F.4.2 Andere Fundorte 

F .4 .2.1 Ortler-Gr. (48a} 

O' 

17-20 mm 
4,0-5,0 mm 

10-12 mm 

9 

21-28 mm 
4,0-7,0 mm 

12-14 mm 

Unt. Mat.: V. di Peio (1/4), 1650 m, 4 a, 7 9, 1 La.; 3 a, 1 9 
(Mancini), MCG; Proveis (1/5), 1500-1600 m, zahlreiche La.; Maraun-
tal, Seitental des Ultentals: iiber Gamperalm (k/5), 1900 m, 5 O', 6 9. 
(Im oberen U ltental und in der ganzen iibrigen Ortler-Gr. keine Mi-
rarne/la!). 

F.4.2.2 Adamello-Presanella-A. und Alpi Camoniche (49} 

Unt. Mat.: Pso del Tonale, E-Seite (1/4), 1850 m, 4 O', 2 9; V. del 
Sole (1/4), 1850 m, 4 9; Madonna di Campiglio (m/4), 1400 m, 11 O', 
7 9, 7 La.; 1500 m, 7 O', 4 9; V. di Genova, Bedole (m/4), 1000 m, 
2 O', 2 9 (Galvagni) coll. Nadig; V. Nambrone (m/4), 1700 m, 1 O', 
1 9; V. di Fumo (m/4), 1550-1670 m, 9 O', 12 9; Pso. di Croce Domi-
ni: Rif. Bazena, 1800-1900 m, 6 O', 3 9; M. Mattoni, 1900-2100 m, 11 
O', 13 9, 1 La.; Giogo Bala, 2000-2050 m, 6 O', 4 9; Cadino, 1950-2100 
m, 8 O', 6 9, 1 La.; NW Gavera, 2020-2100 m, 1 O', 5 9. Zweifelsoh-
ne gehoren auch die von CO BELLI ( 1886, 1906) aus dem Tremino gemel-
deten Funde von alp. var. collina zu irena. I r 
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F.4.2.3 Brenta-Gr. (51) 

Unt. Mat.: Pinzolo, Dosso Sabion (m/4), 1400 m, 1 O', 1 9 (Gal-
vagni) coll. Nadig; 1700 m, 2 O', MCG; Paganella (m/5), 1700-2000 m, 
1 a, 1 9, MCG. 

F.4.2.4 Gardasee-Berge (50) 

Unt. Mat.: M. Tremalzo, 1500-1600 m, 2 O', 2 9 (Capra), MCG; 
M. Bondone (m/5), 1650 m, 2 O' (Capra) MCG. 

F.4.2.5 Sarntaler-A. (32} 

Unt. Mat.: Flaggertal ( = V. Vallaga) (j/7): Innere Flaggeralm, 2000 
m,2 a; 1800m,2 0',3 9; 1240m,8 0',3 9; 1900m,2 O' (MCG); 
3 O', 2 9 (Galvagni) coll. Nadig. 

F.4.2.6 Fleimstaler-A. und Dolomiten (52, 53} (exkl. M. Grappa) 

Diese Region ist gross: sie erstreckt sich vom Pustertal und Kreuz-
bergpass im N und NE bis zur V. Sugana und Talfurche des Piave zwi-
schen Feltre und Belluno im S. Die Fundorte werden von N nach S 
genannt. 

Unt. Mat.: St. Vigil, Enneberg (k/8), 1500 m, 1 9 (einer der von 
FRUHSTORFER [1921] genannten Fundorte); Pso. di Croce Còmelico ( = 
Kreuzbergpass), S-Seite (k/9), 1640 m, 2 O', 3 Q; Unteres Grodnertal 
(k/7), 700 m (!), 2 9; St. Ulrich (Ortisei) (k/7), ca. 1200 m, 1 O', 1 9 
(Engel), MGE; 1 O' (Alzona), MCG; Misurina (k/9), 1420 m, 5 O', 2 
La.; Pso. del Zovo (k/9), 1500 m, 3 O', 1 9; M. Malon, M. Agudo (k/9), 
2 a, MCG; Pso. Giau (1/8), 5 O', 7 9 ; Pso. Fedaia (1/8), 2100 m, 4 
O', 10 9; V. di Fassa, Punta Vallaccia (1/7), 2000 m, 1 Q (Scortecci), 
MCG; Falcade (1/8), 1 a (Berio), MCG; Rif. Coldai (1/ /8), 1750 m, 2 
9 (leg. Kroseberg, coll. Nadig); Col Marin (1/8), 1850 m, 1 9 (leg. Kro-
seberg, coll. Nadig); Forc. Staulanza (1/8), 1700 m, 4 O', 4 9 (leg. Kro-
seberg, coll. Nadig); Rif. Vazzoler (1/8), 1750 m, 1 Q (leg. Kroseberg, 
coll. Nadig); V. Pramper (1/8), 1 O' (Colombo), MCG; Rif. Pramperet 
(1/8), 1900 m, 1 O', 1 9 (leg. Kroseberg, coli. Nadig); Forcella Varetta 

r 
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(l/9), 1650-1710 m, 3 a, 6 9; V. Lozen, NE Prade (m/7), 1320 m, 9 
a, 9 9; Pso. del Brocon (m/7), 1550-1600 m, 4 a, 1 9; M. Agaro 
(m/7), 1800-1900 m, 1 a, 1 9 (Galvagni) coli. Nadig. 

F.4.2.7 Vicentiner-A. (54} 

Unt. Mat.: Folgaria, Dosso Sommo (im NE von Rovereto), 1650 
m, 3 a, 3 9 (Galvagni) coli. Nadig. 

F.4.2.8 Prealpi Venete (nach der AVE gehoren der M. Grappa noch zu 
den Dolomiten, die Prealpi Bellunesi mit dem Col Visentin und 
Nevegal zu den si.idi. Karnischen A.) 

Unt. Mat.: M. Grappa, Gipfelregion, S-Seite, 1600-1750 m, 11 a, 
11 9; Col Visentin, 1650-1763 m, 8 a, 15 9. 

F.4.2.9 Siidliche Karnische A. (57b) (exkl. Prealpi Bellunesi) 

Unt. Mat. : Carnia: Forcella Lavardet (k-1/10), 1542 m, 2 O', 2 9; 
Pso. di Mauria (1/10), 1200-1300 m, 11 a, 4 9; 1200 m, 1 9 (Giorda-
ni) MCG; Forcella di M. di Rest, N-Seite (1/10), 1050 m, 3 a, 3 9; 
M. San Simone, Gipfelregion und N-Seite des E-Grates (1/11) 1300 und 
920 m, 4 O', 7 9 . 

F.4.2.10 Karnischer Hauptkamm (57a} 

Unt. Mat.: S - Se i te (I): Pso di Croce Comelico (k/9), Hange 
des Col Rosson, 1800 m, 1 9; Sappada (k/10), 1217 m, 1 O' (Rocca) 
MCG; Sesi, unter Sorgente del Piave (k/10), 1550 m, 3 O', 4 9. 

N - S e i t e (A): Birnbaum im Lesachtal (k/ 11 ), 1 O', MW; Wo-
layertal (k/11), 2 O', 3 9, MW; Plockenpass (k/11), 1200 m, 8 O', 7 
9; Mauthen (k/11), 1 9 (Ramme), MKL; Mauthner Alm (k/11), 
1500-1800 m, 1 a, 1 9 (Bernhauer) MW; 3 O', 5 9, leg. et coli. Kol-
fler, Lienz; Untere Valentinalpe (Plockenpass) (k/11), 1000 m, 1 9; 4 
O', 3 9, MW; Hermagor (k/12), Hohe?, 2 O', 1 9 Qacobs), MGE, da-
von 1 O', 1 9 von HARZ ( 1975) irrtiimlicherweise als Neotypi von M. 
carinthiaca bezeichnet; 1 O', 2 9, MW; Nassfeld (k/12), 1530 m, 1 9 
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(Holzel), MKL. Van unteren Valentintal (am Plockenpass) stammt auch 
die van WERNER (1926) als «var.», van RAMME (193 1) als «forma» leisleri 
beschriebene stark melanistische Form, die - im Gegensatz zur Annah-
me dieser Autoren - keine Form van alpina, sondern unzweifelhaft ei-
ne Form van irena ist (NADIG, 1985). Die Typen befinden sich im MW. 

F.4.2.11 Julische A. und Voralpen in I und Yu (58) 

Unt. Mat.: Canale Roccolana: Sella Nevea-Altipiani di Montasio (1/2), 
1400 m, 1 O', 1 9; Laghi di Fusine (1/13), 924 m, 2 9; MCG; Pso. Pre-
di!, W-Seite (1/13), 1080 m, 9 O', 9 9; Mangart, S-Flanke (1/13), 1350 
m, 6 O' , 2 9; Podkoren (1/13), 900 m, 1 9; Virsic- Pass (1/13), 1200 
m, 1 O'; Pokljuka, Domna Pokljuka (1/14), 1280-1300 m, 13 O', 5 9, 
1 La.; Hotel Vogel, uber Bohinjsko jezero (1/14), 1500-1550 m, 11 O', 
10 9;Jelovica, Rotvarika-Selska-Plan. (1/4), 1100-1200 m, 1 et, 1 9, 
2 La.; Ratitovec, Bohinjsko Sedia (1/14), 1200 m, 10 O' , 5 9 ; Crni-Vrh, 
N-Seite uber Davca (m/14), 650 m, 2 O', 1 9; Crni-Vrh, uber Novake 
(m/14), 1150-1291 m, 5 O', 6 9; Soca-Tal: Dintorni di Kammo (m/13), 
1 O' (leg. Andreini, det. Ramme als alp. collina, MCG; N Nova Gorica, 
100 m (!), 8 O', 8 9; Lago di Doberdò, N Monfalcone, 6 m (!), 1 O', 
2 9, leg. 29.4., ex La. 10.6.88; M. Ermada, Carso Triestino, 323 m, 2 
O' , MCG; M. Ermada, uber Medeazza, 160 m (!), 1 O'; Trnovski-Gozd, 
S Lovke, 1100-1120 m, 24 O', 27 9, 1 La.; Nanos-Gebirge, SSW-Seite, 
720 m, 8 O', 5 9 . 

Us (1971, 1972) bestimmte Tiere von 16 verschiédenen Fundorten 
der Julischen Alpen und Voralpen (u.a. vari Fundorten im Ratitovec, 
Trnovski Gozd, auf Nanos) z.T. als M. alpina collina, z.T. als M alpina 
carinthiaca, und zwar manchmal Tiere des gleichen Fundortes. Nach 
der Lage dieser FO. im S der Sava muss angenommen werden, dass es 
sich dabei ausschliesslich um irena handelte. 

F.4.2.12 Karawanken in YU und A, Steiner-A. (= Kaminske-Savinjske-
A.) (59 z.T. und 60) 

Unt. Mat.: Bodental (1/15), 1 a, 1 9 (Holzel), MKL; Loibltal (1/15), 
1 O', 1 9 (Holzel), MKL; Loiblpass, Deutscher Peter (1/15), 1 O', 1 
9 (Ebner), MW; Ferlach, Singerberg (k-1/15), 1300 m, 1 9 (Scherpeltz), 
MW; Koschuta (1/15), 4 O', 4 9 (Franz), MW; Koschuta, Hudajama 
(1/15), 1 9 (Holzel), MKL; Koschuta, S-Seite bei Pungrat (YU) (1/15), 
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1450-1960 m, 16 O', 21 Q, 1 La.; Hochobir (A) (l/15), 2 O' (Hoelzel), 
MKL; Wildensteinertal, 1 O', 1 Q (Ebner), MW; Hoffmannsalpe, 1240 
m, 2 a, l Q (Ebner), MW; Eisenkappelhi.itte (k/15), 1450-1650 m, 9 
O', 7 Q; Unterstan am S-Hang Hochobir (l/15), 1350 m, 11 O', 11 Q; 
Potschulasattel (k/15), 1 O' (Ebner), MW; Eisenkappel (Hohe?) (l/16), 
1 O', 2 Q (Ebner), MW; Vellacher Kotschna (l/16), 3 O', 2 Q (Ebner), 
MW; Oberstes Kokratal i.iber Sp. Jezersko (YU) (l/15-16), 1300-1400 m, 
11 O', 7 Q; Petzen (k/16), 1 O', 1 Q (Ebner), MW; Siebenhi.itte-
Kniepsattel (k/16), 1700-2034 m, 5 O', 5 Q; Kaminske ali Savinjske-A. 
(l/16), 1 Q, MW. Vgl. EBNER (1928). 

Us (1971) erwahnt zwei weitere FO. auf der Karawanken-S-Seite, 
die beide westl. der von mir genannten liegen: Javorniski rovt, 1200 m 
und Golica, 1000 m (von ihm z.T. als alp. collina, z.T. als alp. car. be-
stimmt [ vgl. dazu S. 201]). 

F.4.2.13 Bachergebirge (= Pohorje) (59 z.T.) (In der AVE wird das Ba-
chergebirge mit den Karawanken zusammengefasst) 

Unt. Mat.: Areh i.iber Maribor (k-1/18-19), 1250 m, 9 O', 9 Q. 
Us (1971) nennt als weiteren FO.: Trije Kralji, 1550 m (von ihm 

als alp. collina bestimmt, vgl. oben!). 

F.4.2.14 Gailtaler-A. (56) inkl. Lienzer Dolomiten 

Unt. Mat.: Dellacheralm i.iber Kotschach (k/11), 1650-1750 m, 29 
O', 22 Q; Villacher-A. (k/13), 1310 m, 4 O', 13 Q; 1020 m, 5 a, 1 Q; 
Dobratsch (k/13), 1600 m, 1 a, l Q, MW; Lienzer Dolomiten; Dolo-
mitenhaus (j/10), 1700 m, 12 O', 11 Q, 3 La.; Hochstadel (j/11), 1 O', 
1 Q, MW; Karlsbader Hi.itte (j/10), 1 Q, NW; Oberdrauburg (j/11), 
1 O', 1 Q (Hess), MGE (Harz dee. car. irena) (44). 

(") Die Angabe von HARZ (1975) in seiner Bestimmungstabelle (S. 281), der auf 
seiner Fig. 10 abgebildete Penisapex gehore zu einem O' von car. car. diirfte auf einem 
Druckfehler beruhen; in der Legende zu dieser Fig. (S. 284) wird zu Recht festgestellt, 
es handle sich um ein O' von (car.) irena (leg. Hess in Tiro!, Oberdrauburg). 
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F.4.2.15 Hohe Tauern: Ankogel-Gr. {44) 

Unt. Mat.: Ankogel, S-Seite: Hochalmblick-Haselgrube (i/12), 
1650-1950 m, 23 O', 24 9 . 

Der nordlichste, bis zur zentralen Alpenkette vorgeschobene FO. 
von M. irena! 

F.4.2.16 Nockberge (inkl. Ossiacher Tauern) {46a) 

Die Nockberge i.e.S. fallen steil gegen das Unterdrautal (iiber Vil-
lach), den Ossiacher See und die Gian ab. Die Ossiachertauern, ein fla-
cher, bewaldeter, von W nach E ziehender Hohenzug (800-1000 m) ist 
von ihnen durch den Ossiacher See getrennt. Sie werden im S durch 
den Worther-See begrenzt. 

Unt. Mat.: Ober-Wollanig (k/13), 1200 m, 2 9 (Holzel), MKL; Ger-
litzen, Kanzelhohe (k/14), 1450-1500 m, 20 O', 14 9; «Ossiach» (k/14), 
1 9 , MW; 1 9, coll. Nadig; Ossiacher Tauern, Gallin (k/14), 800 m, 
1 9. 

WERNER erwahm 1913 FO. bei Kostenberg, Gorlitzen (wohl = Ger-
litzen), V elden und (1925) 1927 von Ossiach (wohl Ossiacher Tauern) 
und vom Valentintal. HoLZEL ( 1955) bestimmte Tiere von der Gerlit-
zen und von der Umgebung von Kostenberg am S-Hang der Ossiacher-
Tauern als collina. Schon WERNER war aber aufgefallen, dass die Tiere 
aus Karnten einer bes. Form angehoren. Sicher handelt es sich dabei 
um M. irena. 

F.4.3 Geographische Gliederung des Areals und Obersicht uber die Ver-
breitung von M. irena 

N ach dem Verlauf wichtiger Fliisse lasst sich das Verbreitungsge-
biet von irena zoogeographisch in folgende Raume gliedern: 

1. Raum W der Etsch. 
2. Raum zwischen Etsch und Eisack, N von Bozen: Sarntaler-A. 
3. Raum E der Eisack-Etsch. 
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F.4.3.1 Der Raum W der Etsch 

Dieser Raum umfasst das Einzugsgebiet des Noce, der Sarca und des 
Chiese mit den Adamello-Presanella-A., dem Camoniche-Massiv, der 
Brenta-Gr., den Gardasee-A. und dem M. Baldo. An seinem W-Rand 
ist irena in der obersten V. di Sole noch unmittelbar unter der Passho-
he des Tonale haufig; doch fehlt sie schon im Talkessel van Ponte di 
Legno, am Pso. di Gavia und bei Bormio. Weiter im S, am Pso. di Cro-
ce Domini, iiberschreitet die dagegen die Kammlinie und damit die Gren-
ze zwischen dem Trentino und der Lombardia in westlicher Richtung. 
W des Oglio, der auch in bezug auf andere Arten eine wichtige Ver-
breitungsgrenze bildet (NADIG, 1981c; 1987a), also in den Alpi Berga-
masche (68), sowie in den im N der Valtellina liegenden Livigno-A. (67) 
fehlt irena. Am NW-Rand ihres Verbreitungsgebietes lebt sie in den Sei-
tentalern der V. di Sole (V. di Peio, V. di Rabbi etc.), und van Proveis 
aus greift ihr Areal iiber das nur 1800 m hohe Glanznerjoch zungenfor-
mig in das Marauntal, ein Seitental des Ultentals hiniiber. Dagegen fehlt 
sie anscheinend im oberen Ultental und seinen Nebentalern (auch im 
Kirchbergtal, das iiber das Kirchbergjoch [2425 m] mit der V. di Rabbi 
verbunden ist), im Martell-, Sulden- und Trafoital. Zwischen dem nord-
westlichsten FO. van irena im Marauntal und den FO. van alp. im Miin-
stertal und am Reschenscheideck besteht somit eine Verbreitungsliicke 
- eine Feststellung, die deshalb van Interesse ist, weil die alp.-Pop. der 
zuletzt genannten FO. in gewissen Merkmalen irena-ahnlich sind (S. 161). 
- Die sii d 1 i c h s te n FO. in den Alpi Camoniche liegen am Pso. 
di Maniva (1700-1800 m), in den Gardasee-A. (50) auf der Tremalzo-
Kette (1700-1900 m) zwischen dem Lago d'Idro und Lago di Garda. Auf 
dem M. Baldo (2218 m) wird M irena durch die endemische Pseudoprum-
na baldensis ersetzt. 

F.4.3.2 Der Raum zwischen Etsch und Eisack: Sarntaler-A. 

In den Sarntaler-A. kommen sowohl M. irena, als auch M. alp. vor. 
Die Grenze zwischen ihren Arealen bildet nicht - wie man erwarten 
konnte - der Talferbach, der van N nach S fliesst und die Sarntaler-A. 
in eine westliche und ostliche Halfte teilt. Das Areal van irena dehnt 
sich zwar van den Dolomit en iiber die Eisack bis an die E-Hange der 
Bergkette der Tatsch-Kassians-Spitze und die steil abfallenden Nebenta-
ler der Eisack (nordlichster bisher bekannter FO.: Flaggertal) aus; schon 
im Durnholzertal, am Penserjoch (auch auf dessen NE-Seite!), am Tschog-
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gelberg (Voranerjoch) und merkwurdigerweise auch auf dem Rittenpla-
teau tritt alp. auf, deren Areal sich somit von den Zentralalpen zungen-
formig nach S bis uber Bozen ausdehnt (45). Die Areale der beiden Ar-
ten scheinen in diesem Raum verzahnt ineinander zu greifen; weitere 
Nachforschungen im G ebiet der Wasserscheide zwischen Eisack und 
T alferbach sind notwendig, um den Grenzverlauf im einzelnen zu er-
kennen und zu klaren, ob alp. und irena irgendwo sympatrisch leben 
oder Hybridpop. vorkommen. 

F.4.3.3 Der Raum E der Eisack-Etsch 

Dieser Raum lasst sich durch die markante von W nach E ziehende 
Talfurche der Rienz, der Gail und unteren Drau (unter Villach) in ei-
nen sudlichen und einen nordlichen Teil teilen: 

F.4.3.3.1 I m sii d 1 i eh e n Te i 1 erstreckt sich das Areal von 
irena als breites Band auf der Sudabdachung der Alpen von der Etsch 
zur Pohorje in YU, bis zu den Transsilvanischen-A. (R) und bis nach 
Bosnien, Herzegowina uns Serbien (YU): In den Fleimstaler-A. (53), Do-
lomiten (52) und den sudlichen Karnischen A. (576) ist irena dort, wo 
die Lebensbedingungen ihren Anspriichen geniigen, verbreitet und meist 
haufig. Vom Kreuzbergpass (Pso. di M. Croce di Co melico) erstreckt 
es sich der langgezogenen Kette der Karnischen A. (57a) und der Kara-
wanken (59) zu beiden Seiten folgend bis zum Hochobir und Petzen 
und in SE Richtung bis in die Steiner-A. (60) und die Pohorje (59). -
In den sudlichen Voralpen fehlt irena zwar (wie schon am M. Baldo) 
auch auf den Monti Lessini, am Pasubio, auf dem Altipiano dei Sette 
Comuni (wo sie durch Chorthopodisma cobellii ersetzt wird) und weiter 
im E an der Forcella Dolada, im Bosco del Cansiglio und am M. Caval-
lo (46), kommt aber an dem dazwischen liegenden M. Grappa 
(1600-1750 m) und am Col Visentin (1650-1763 m), diesen aussersten, 
steil gegen die Pianura Veneta abfallenden, Alpenrandketten vor. In den 
J ulischen A. und Voralpen ist irena ins untere Soca-Tal und bis in den 

(") GALVAGNI (1954) hatte angenommen · es stand ihn nur ein 9 zur Verfiigung 
- die Pop. des Colle Renon ( = Ritten) gehore zu irena. Es ist anzunehmen, dass sich 
die von H ARZ (1975, S. 288) erwahnten isolierten Funde «bei Bozen» (ex coli. Zwecker) 
sei es vom Ritten, sei es vom Tschoggelberg stammen. 

(") Weitere Nachforschungen auf der Bergkette, die vom M. Cavallo iiber den M. 
Cimon bis zum Pso. di S. Osvaldo reicht, sind notwendig. 
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Karst von Triest (Lago di Doberdò, 6 m ii.M. und M. Ermada) vorge-
stossen. Eine starke, schon von Us (1972) erwahme Pop. lebt im Nanos-
Gebirge, im W von Postojna. Der siidostlichste mir bekannte Fundort 
in Slowenien liegt am E-Ende der Pohorje (59) iiber Maribor. Siidlich 
davon, am Boe (980 m) und Bohor (923 m) sowie an der Medvednica 
(1086 m), N von Zagreb, und auf Gorjanci (1181 m) an der slowenisch-
kroatischen Grenze, suchten wir vergeblich nach M.; doch steht fest, 
dass sie auch in diesen Gebieten vorkommt oder vorkam - in gewissen 
Jahren sogar erheblichen Schaden anrichtete (S. 228). - Die im Giinser-
gebirge im Burgenland, an der osterreichisch-ungarischen Grenze lebende 
Pop. nimmt eine Zwischenstellung zwischen irena und alpina ein und 
wird in Kapitel F.5.3 (S. 204) behandelt. 

F.4.3.3.2 I m nord 1 i eh e n Te i 1 (also N der Rienz-Gail-Drau-
Linie) fehlt irena auf der N-Seite des Pustertals ( = S-Abdachung der 
Zillertaler-A.) und in den Villgratner-Bergen (38). Weiter im E, im Be-
reich des Lesach- und Gailtales, dehnt sich ihr Areal dagegen von den 
Karnischen A. (57a) nach N iiber die Gail in die Gailtaler-A. (56) (Del-
lacheralm, Dobratsch, Villacheralm) und bis in die Lienzer-Dolomiten 
(Dolomitenhaus, Karlsbader-Hiitte), somit bis zur oberen Drau aus. Man 
kann annehmen, dass auch das von HARZ (1975, Fig. 1067) erwahnte 
O' von Oberdrauburg nicht auf der nur 620 m hohen Talsohle und nicht 
im N der oberen Drau gefunden wurde, sondern an einem FO. in den 
Lienzer-Dolomiten, sei es am Hochstadel oder an den Hangen des Juk-
biihels. Nach WERNER (1931) ist M. in den Lienzer Dolomiten weit ver-
breitet. lm N der oberen Drau (zwischen Innichen und Spital), d.h. in 
samtlichen Berggruppen auf der S-Abdachung der Hohen Tauern 
(Defereggen-Gebirge, Venediger-, Schober-, Glockner-, Goldberg-
Kreuzeck-Gr.) scheint M., und zwar nicht nur irena, sondern auch alp. 
zu fehlen. Nicht nur unsere Nachforschungen, sondern auch diejeni-
gen von KoFLER (47) und friiher von WERNER (1931) verliefen erfolglos, 
und auch FRANZ weist in seinem Werk iiber die mittleren Hohen Tau-
ern (1943) darauf hin, M. fehle aus schwer zu erklarenden Griinden auf 
der S-Seite der Hohen Tauern. Wir waren deshalb iiberrascht, als wir 
im Sommer des Jahres 1982 am Ankogel, an den vom Hannover-Haus 
steil gegen das Seebachtal abfallenden Hangen, auf eine individuenrei-

(") Ich danke Herrn Dir. Dr. S. KoFLER, Lienz, der mir von ihm in Osttirol ge-
sammeltes Materiai zur Verfiigung gestellt hat. l 
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che Pop. von Miramella, und zwar von M. irena stiessen. Alle Nachfor-
schungen in benachbarten Talern (Tauerntal, in der Goldeck-Gr., so-
wie im Dosener- und Kaponiktal in der Reiseck-Gr.) blieben erfolglos. 
Der FO. am Ankogel - nahe am Kamm der zentralen Alpenkette! - ist 
der nèirdlichste bekannte FO. dieser Art. Merkwiirdigerweise fehlt sie 
anscheinend in den Berggruppen, die zwischen diesem Fundort und den-
jenigen in den Lienzer-Dolomiten liegen. Aber auch unsere Nachfor-
schungen am Goldeck, dem nordost!ichsten Eckpfeiler der Gailtaler-A. 
(56), blieben erfolglos; auf der Villacheralm und am Dobratsch ist irena 
dagegen haufig. In den Nockbergen leben fast ausschliesslich Pop. von 
M. car.; nur auf den S Randketten, vor allem auf Gerlitzen, aber auch 
auf dem Wollanig und in den Ossiacher Tauren (im S des Ossiacher Sees) 
tritt irena auf. An keiner Stelle leben die beiden Arten sympatrisch. In 
den Wimitzer-Bergen, der NE Fortsetzung der Gerlitzen, suchten wir 
vergeblich nach M. und auf der Saualpe lebt ausschliesslich car. Auf der 
Koralpe, die parallel zur Saualpe verlauft und deren S-Ende nur durch 
den Draudurchbruch von den ost!ichen Auslaufern der Karawanken ge-
trennt ist, sowie im Grazer Bergland (Schockl) leben Pop., die interme-
diaren Charakter haben. Sie werden in Kap. F.5 behandelt. 

F.4.4 Variabilitat 

Das V erbreitungsgebiet von M. irena ist gross. Die Lebensbedingun-
gen in den verschiedenen Gegenden und auf den verschiedenen Hohen-
stufen weichen stark voneinander ab. Trotzdem ist - wenn von den Ka-
rawanken abgesehen wird (s. unten!)- die Variabilitat der taxonomisch 
wichtigen Merkmale klein. Dies gilt vor allem fiir die Penisvalven (Fig. 
160-179): Stets lasst sich die entenkopfartige Gestalt der DV erkennen 
(wenn auch ihre Breite und ihre Wolbung am dorsalen Rand variieren) 
und die VV sind an ihrem Ende etwas nach unten gebogen oder verlau-
fen gerade nach hinten; nur selten sind sie schwach dorsad abgewinkelt 
oder gebogen. Der Gradino fehlt immer. 1hr oberer Rand ist (von der 
Seite gesehen) oft weniger dorsad gegen die Basis der DV hin erweitert 
als bei topotypischen Individuen. Starker, und zwar individuell, vari-
iert die Gestalt der Subgenitalplatte des O' (Fig. 22, 23, 28): sie ist nicht 
immer so stark gebogen wie auf meiner Fig. 28 und auf der Fig. 1042 
von HARZ (1975), sondern gleicht in ihrer Form derjenigen von alp. alp. 
oder car. Das Pronotum (Fig. 11-13) ist - wie bei den Tieren des Locus 
typicus - stets schlanker, hinten weniger erweitert und starker sattelfor-
mig eingetieft als bei alp. und car. Die Querfurchen sind immer rel. tief. I-
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Auch die glanzend griine bis blaugriine Farbe variiert nur wenig. Tiere 
siidlicher FO. sind in der Regel bunter: dunkel chromgelbe bis orange-
gelbe Flecken auf dem Pronotum und Abdomen sind haufiger und gros-
ser, und die tiefschwarze Zeichnung ist ausgedehnter. Der Kopf kann 
- mit Ausnahme der schmalen gelben Mittellinie - ganz schwarz sein; 
der Mittelstreifen auf dem Diskus des Pronotums ist manchmal sehr 
breit und im hinteren Teil der Prozona mit den Seitenstreifen verschmol-
zen; das Zeichnungsmuster auf den Paranota entspricht nicht selten der 
Fig. PA 6 (Tab. 6). In gewissen Pop. zeigt sich Tendenz zu Melanismus. 
Ganz schwarz gefarbte Tiere (forma leisleri Werner [1926]) wurden aber 
nur auf der Valentinalpe unter dem Plockenpass gefunden (S. 193). Um-
gekehrt treten - meist vereinzelt - auch Tiere (bes. 9) auf, bei denen 
das schwarze Zeichnungsmuster reduziert ist: Die Seitenstreifen auf dem 
Pronotum reichen nicht bis zum Hinterrand, und das Abdomen kann 
(selten!) ganz griin gefarbt sein (AB 1). Die Korpergrosse andert mit der 
Hohe ii.M.: Tiere tiefgelegener FO. des siidlichen Alpenrandes konnen 
eine Grosse von 22 mm (a), resp. 30 mm ( 9) erreichen, wahrend sol-
che hochgelegener FO. nur 16 mm ( a), resp. 20 mm ( 9) gross sein 
konnen. Hand in Hand mit der Korpergrosse andert sich auch (vgl. GAL-
VAGNI, 1954) die Lange der Elytra: Tiere der am tiefsten gelegenen FO. 
(Nova Gorica, Lago di Doberdò, M. Ermada, Nanos) sind subbrachyp-
ter bis brachypter, solche hochgelegener FO. squamipter. Das zeigt sich 
bes. deutlich an FO., an denen die Spanne der vertikalen Verbreitung 
gross ist, z.B. im Flaggertal in T iro! oder auf der Koschuta-S-Seite in 
den Karawanken, wo an steilen Grasshangen die untersten Tiere bei 1450 
m die obersten bei 1960 m leben. Da und dort stosst man freilch auch 
auf Pop., bei denen die Lange der Elytra an e in e m FO. auf der 
g 1 e i e h e n Hohe individuell variiert. 

Eine gewisse Sonderstellung nehmen die P op. de r K a r a -
w a n k e n ein: Wahrend die Pop. der benachbarten Karnischen und 
Julischen A . sowie der Pohorje noch ganz dem Typus von irena ent-
sprechen, treten in den Karawanken auf der N- und S- Seite in kleinerer 
oder grosserer Zahl Individuen auf, die in der Gestalt der Penisvalven, 
eine Zwischenstellung zwischen irena und anderen Arten (alp., car.) ein-
nehmen. Die Variationsbreite ist gross. In der Pop. des oberen Kokra-
tales (S des Seebergsattels) stimmen von den 11 gesammelten O' kaum 
zwei in der Gestalt der Penisvalven miteinander iiberein (Fig. 170, 171). 
Zwar konvergieren die VV immer (Fig. 171) und bei den meisten O' 
sind sie auch in der fiir irena typischen Weise am Ende leicht nach un-
ten geneigt oder verlaufen gerade; bei anderen sind sie aber - ahnlich 
wie bei alp. • nach oben gebogen (Fig. 1706, 173), und bei den DV tritt 

I 
I 
I 
I r 
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die fiir irena charakteristische entenkopfartige Gestalt nicht deutlich in 
Erscheinung. Manchmal sind sie auffallend schlank und im distalen Teil 
deutlich eingebuchtet (Fig. 170a), bei einem O' (Fig. 1706) fast wie bei 
car. dreieckig (vgl. Fig. 138, 140). Die intermediare Stellung der 
Karawanken-Pop. zeigt sich auch in anderen Merkmalen: Das Prono-
tum ist - ahnlich wie bei alp. alp. (bes. der forma collina) und bei car. -
rel. kurz, gedrungen, hinten starker erweitert als bei topotypischer ire-
na (48). Der Quotient (a+b): e fallt bei solchen Pop. beim O' auf 1,5 
bis 1,9, beim Q auf 1,3 bis 1,8. Wenn, trotz dieser Feststellungen, die 
Karawanken, die am Rand des Kontinuums von irena liegen, noch zum 
Areal dieser Art gerechnet und nicht - wie andere intermediare Pop. -
im folgenden Kapitel bahandelt werden, dann deshalb, weil in den Ka-
rawanken der Prozentsatz der O', die irena gleichen, grosser ist als der 
Prozentsatz intermediarer Individuen. 

F.5 D I E P o r u L AT I o N E N o E R R A N o G E B I R G E E o E R 

M u R ( 4 7 ) u N o o E R E L A v A N T T A L E R - A. ( E - T E r L 

VON 466) 

Zu den «Rand g e 6 i r g e n E de r M u r » ( 4 7) g e h or e n 
nach der A VE samtliche Berge des si.idostlichsten Zipfels O sterreichs. 
Die Kette des Wechsels (1743 m) lost sich am Semmering von den 
Steirisch-Niederosterreichischen Kalkalpen. Sie zieht von N nach S bis 
zum Monichkirchner Schwaig (1174 m). Im N biegt sie am Freistritz-
(1290 m) und Pfaffensattel (1372 m) indie Fischbacher-A. um, die sich 
vom Stuhleck (1782 m) in SW Richtung bis zum Rennfeld (1629 m) er-
strecken, wo sie mit den im S vorgelagerten Erhebungen des Grazer Ber-
glandes (s. unten!) verbunden sind. Zur Region 47 rechne ich, unter Be-
ri.icksichtigung der Verbreitung der M.-Arten, auch das weiter im E, an 
der osterreichisch-ungarischen Grenze liegende Gi.insergebirge mit dem 
Gschriebenstein (884 m), sowie das SE von Graz sich ausdehnende Ost-
steirische Hi.igelgelande. 

Zu den «E-La va n t t a 1 e r-A. » (E-Teil von 466) gehoren die 

(") Diesem Umstand mag es zuzuschreiben sein, dass Us (1971) die von ihm in 
den Karawanken gesammelten Tiere (S. 194) z.T. als alp. collina, z.T. als alp. car. ( = 
irena) bescimmt hat. 
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Glein- und Stubalpe (1600-2000 m), die sich - von den Fischbacher-A. 
durch den Murdurchbruch getrenm - wie diese von NE nach SW er-
strecken und am Ameringkogel (2187 m) indie Packalpe umbiegen, die 
- ahnlich wie der Wechsel - in SE Richtung verlauft und am Packsattel 
(1169 _m) in die Koralpe (2140 m) i.ibergeht. 

Beide Regionen (46 und 47) werden im N durch die Talfurche der 
Mur und Mi.irz (500-650 m) von den Steirischen Kalkalpen (18-19), den 
Ennstaler-A. (16) und den N iederen Tauern (45c und d), im W durch 
das Tal der Granitzen, den Obdacher-Sattel (955 m) und das Lavanttal 
von den Seetaler-A. und der Saualpe getrennt. Doch sind sie am Sem-
mering (985 m) mit der Raxalpe (und so mit dem Locus typicus von 
alp. alp.!) am Obdacher-Sattel mit dem Zirbitzkogel (und so mit dem 
Areal von car.!) und am S-Ende der Koralpe mit den Karawanken (und 
so mit dem Areal von irena!) verbunden. Dieser topographischen Situa-
tion entsprechend leben in der zur Region F.5 zusammengefassten Ber-
gen Pop. verschiedener Arten, stellenweise Pop. die eine intermediare 
Stellung einnehmen. Dies der Grund, weshalb sie in diesem Kapitel ge-
sondert behandelt werden. 

F.5.1 Wechsel und N-Ende der Fischbacher-A. 

Um. Mat.: Monichkirchen (g/20), 1000-1200 m, 5 a, 5 9 (Ebner), 
MW; Monichkirchner Schwaig (g/20), 1150-1250 m, 47 a, 31 9; Hoch-
wechsel (g/20), 1000-1700 m, 1 a, 1 9, MW; Pfaffensattel (g/19), 1330 
m, 14 a, 10 9; Stuhleck (g/19), 1400-1550 m, 28 a, 25 9; Spital am 
Semmering/Stuhleck (g/19), (Hohe?), 1 a, 5 9, MW; Sonnwendstein 
(g/20), 1500 m (?), 3 a, 1 9, 1 La., MW; 1 a, 1 9 coli. Nadig; Pretu-
laalpe (g/19), ca. 1600 m (?), 2 a, 2 9, 1 La., MW. Weitere FO: WER-
NER, 1908, (1925) 1927. 

Die Pop. dieser Fundorte unterscheiden sich in allen diagnostischen 
Merkmalen kaum von denjenigen der nahegelegenen Rax und des Schnee-
bergs, des Locus typicus von alp. alp., wobei - wie bei diesen - die Breite 
der DV an der Basis individuell variiert und der Gradino nicht immer 
deutlich hervortritt (Fig. 149-152). Die Tiere des Sonnwendsteins sind 
mikropter bis subbrachypter (entsprechen somit der fa. collina); dieje-
nigen aller hoher gelegenen Fundorte sind squamipter. Die i.iberwiegende 
Zahl der am Monichkirchner Schwaig gesammelten Tiere sind - trotz 
der rei. geringen Hohe dieses FO! - ebenfalls squamipter, nur wenige 
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mikropter. Die Pop. dieses FO. nimmt insofern eine Sonderstellung ein, 
als die VV zwar bei den meisten O' - wie bei alp. - divergieren (Fig. 151), 
bei einigen aber - wie bei irena und car. - konvergieren (Fig. 150). 

F.5.2 SW-Ende der Fischbacher-A. und Grazer Bergland 

Um. Mat.: Rennfeld (h/18), 1000-1600 m, 1 a, 2 9, MW, 1 a, 
1 9, coll. Nadig; Hochlantsch (h/18), 1400-1800 m, 1 O', 3 9, MW, 
1 O', coll. Nadig; Teichalm-Breitalm, 1200-1250 m, 6 O', 1 9; Sommer-
alm, 1400 m, 17 O', 10 9; Mixnitz, (Hohe?), 1 9, MW; Schockl (i/18), 
1340 m, 2 O'; 1440-1480 m, 23 O', 13 9. 

Von P1cHLER (1954) und neuerdings von ALDBAUER (1987) wurde 
M. im Schocklgebiet auch in tieferen Lagen (noch bei 820 m) gefunden. 
Weitere FO.: WERNER {1925) 1927. 

Die etwa 50 km lange Kette der Fischbacher-A. ist wenig coupiert. 
Sie wird nur durch zwei Passiibergange gegliedert, die mit 1099 m, resp. 
1171 m Hohe noch im Bereich der vertikalen Verbreitung von Mira-
mella liegen. Man ist deshalb iiberrascht, dass Tiere des Rennfeldes, des 
1629 m hohen SW Eckpfeilers der Fischbacher-A., sich in gewissen Merk-
malen von denjenigen des NE Endes dieser Alpen (Kap. F.5.1) unter-
scheiden. Dagegen ist es verstandlich, dass sie weitgehend mit den Pop. 
des im S vorgelagerten Grazer Berglandes iibereinstimmen. Denn das 
Rennfeld wird zwar durch das tiefeingeschnittene Breitenauer-Tal von 
der Teichalm (1549 m) und vom Hochlantsch (1720 m) getrennt; doch 
ist es durch die 1163 m hohe Strassenegg und einen flachen, an seiner 
tiefsten Stelle aber noch 929 m hohen Riicken mit dem Schockl (1445 
m), dem Grazer Hausberg, verbunden. 

Die Pop. des Schockls, und auch diejenige des Hochlantsch, glei-
chen in ihrem Habitus (Grosse und Farbe des Korpers und des Vannus) 
irena. In gewissen Merkmalen zeigen sich aber Unterschiede: die VV 
sind am Ende nicht nach unten gebogen, sie verlaufen auch nicht gera-
de nach hinten, sondern sind leicht nach oben gebogen oder abgewin-
kelt (Fig. 153, 155). Bei der Mehrzahl der O' konvergieren sie zwar, bei 
einigen divergieren sie aber - manchmal stark (Fig. 154). Der Gradino 
ist hochstens angedeutet (Fig. 155a). Die Gestalt der DV variiert: manch-
mal ist ihr oberer Rand konvex, manchmal ± eingebuchtet, doch zeigt 
er nicht die fiir irena charakteristische Emenkopfgestalt. Bei einzelnen 
O' (Fig. 155a) sind die DV auffallend kurz, fast dreieckig. In der Gestalt 
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der Penisvalven gleichen somit gewisse et irena , andere mehr alp. alp. 
oder car. Das Pronotum ist bei den meisten Tieren schlank, hinten we-
nig erweitert, somit irena-ahnlich. Quotient (a+b): c beim et = 2,0 
(1,7-2,2); beim 9 = 1,7 (1,6-1,7). Die schwarzen Seitenstreifen sind am 
Hinterrand des Pronotums ± erweitert, und auch die sattelformige Ver-
tiefung des Pronotums (in Seitenansicht) variiert individuell. 

F.5.3 Gunsergebirge und Oststeirisches Hugelland 

Unt. Mat.: Lockenhaus, Gschriebenstein (h/21), 750-800 m, 1 et, 
2 9 (Ebner), MW; 2 9, MW; 1 et, 2 9, 1 La. (Franz), MW; Gschrie-
benstein, Gipfelplateau, z.T. in A. z.T. in HU (h/21), 880 m, 9 et, 9 
9; 900 m, 1 et (leg. et coli. Lang. (49) ; Rechnitz (h/21), (Hohe?), 1 La., 
MW; Gleichenberg (j/20), 596 m (?), 1 La., MW. 

Das Gi.insergebirge ist durch die linken Nebenbache der Pinka (Tau-
chenbach u.a.) von dem N davon liegenden Bernsteinergebirge (ca. 800 
m hoch) und von den S Auslaufern des Wechsels bei Monichkirchen 
getrennt. Samtliche mir vorliegenden Tiere des Giinsergebirges unter-
scheiden sich in ihrem Habitus deutlich von jenen der Pop. des Mo-
nichkirchner Schwaigs (S. 202): sie sind mikropter oder subbrachypter, 
gleichen somit der Pop. des Schockls (S. 203), unterscheiden sich von 
dieser aber insofern, als in der Gestalt der Penisvalven die alp. a/p.-
Merkmale deutlich iiberwiegen (Fig. 156): Die VV sind dorsad abgewin-
kelt oder gebogen, der. Gradino ist deutlich zu erkennen, und sie diver-
gieren von unten gesehen (mit einer Ausnahme) deutlich. Die DV sind 
massig, am oberen Rand ± konvex. Dagegen ist das Pronotum rei. 
schmal, hinten weniger erweitert als bei alp. alp. Quotient (a+ b) : c beim 
et = 2,0 (1,9-2,2); beim 9 = 1,9 (1,8-2,0). 

Die von Wimmer bei Gleichenberg gesammelte La. (MW) beweist, 
dass M. auch im Oststeirischen Hi.igelgelange vorkommt oder vorkam. 
Ich selbst suchte sie auf dem Gleichenberger- (598 m) und Stadnerkogel 
(609 m), aber auch jenseits der osterreichisch-jugoslawischen Grenze im 
hiigeligen Gelande des Slovenske Gorice (allerdings nur 350-400 m) ver-
gebens. Der dem Schockl am nachsten liegende FO. von irena auf YU-
Boden befindet sich heute am E-Rand der Pohorje i.iber Maribor (S: 194). 

(••) Ich danke Dr. W. Lang, Erpolzheim. 
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F.5.4 Glein- und Stubalpe 

Unt. Mat.: Gleinalpe: Speikkogel, SE-Hang (i/ 17), 1600-1700 m, 42 
O', 23 9; Stubalpe (i/17): Plankogel uber Gaberlhaus, 1580 m, 28 O', 
20 9; Wèilkerkogel, 1650-1700 m, 7 O', 1 9. 

Wie die Fischbacher.-A. bilden auch die Glein- und Stubalpe eine 
zusammenhangende, wenig gegliederte Bergkette (tiefster Ùbergang: 1170 
m). Von den Fischbacher-A. sind sie durch den schmalen, aber tiefen 
Murdurchbruch zwischen Bruck (491 m) und Rèithelstein (449 m) ge-
trennt. Dies erklart, dass die Pop. der verschiedenen FO. auf der Glein-
und Stubalpe zwar miteinander iibereinstimmen, sich aber von jenen 
des SE-Endes der Fischbacher-A. und des Grazer Berglandes unterschei-
den: Sie sind kleiner, weniger bunt gefarbt, squamipter. Ihre VV sind 
an der Basis (in seitlicher Ansicht) schmal, am Ende deutlich dorsad ab-
gewinkelt; der Gradino fehlt immer. Von unten gesehen konvergieren 
sie. Die DV sind manchmal am oberen Rand gegen den Apex hin leicht 
eingebuchtet (Fig. 1576, 1586), in der Regel aber dreieckig (Fig. 157a, 
158a). In der Gestalt der Penisvalven gleichen sie somit car., vor allem 
den Tieren der Seetaler-A. (S. 186), von denen die Stubalpe nur durch 
den fast 1000 m hohen Obdacher-Sattel getrennt ist. In der Form des 
Pronotums nehmen sie eine Zwischenstellung zwischen irena und car. 
ein. Quotient (a+b) : e beim O' = 1,6 (1,5-1,9); beim 9 = 1,5 (1,3-1,7). 
Das Pronotum ist somit (mit wenigen Ausnahmen) kiirzer und am Hin-
terrand breiter als bei den Pop. der Regionen F.5.2 und F.5.3. 

F.5.5 Koralpe 

Unt. Mat.: Koralpe (j-k/ 17), 1850 m, 1 9 (Reinisch), MW: 
Stoffkg./Grillitsch-Hiitte G/ 17), 1 O', 1 9 (Ebner), MW: Handalpe G/17), 
1660-1860 m, 3 O', 2 9 . Weitere FO.: WERNER, 1925 (1927). 

Von der Packalpe besitze ich kein Materia!; am Packsattel (1169 m) 
suchten wir M. vergebens (50), und das Materia! der Koralpe reicht zu 
populationsanalytischen Untersuchungen nicht aus. Die wenigen mir 

('°) Mit der Moglichkeit, dass M. bei einem nur kurzen Sammelhalt am Packsattel 
iibersehen wurde, muss gerechnet werden; es ist aber auch moglich, dass dieser Pass 
zu tief liegt. Es fallt auf, dass zwar gewisse FO. im Grazer Bergland (Schocklgebiet) 
in der montanen Stufe, dass aber alle FO. in der Glein-, Stub- und Koralpe in der subal-
pinen Stufe liegen. 
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vorliegenden O' gleichen in der Gesta!t der Penisvalven (Fig. 159) und 
anderen Merkmalen denjenigen der Stubalpe, der Seetaler-A. und des 
Petzen, somit Randpop. von car. resp. irena. 

F.6 M. ( N AD r GEL LA) F o R Mo s ANTA (Fruhstorfer, 1921) 

F.6.1 M. (Nadigella) formosanta formosanta (Fruhstorfer, 1921) 

Typen: M. formosanta wurde von FRUHSTORFER (1921) als forma von 
Podisma alpina beschrieben, nachdem er scbon 1920 in «Tessiner Wan-
derbilder» darauf hingewiesen batte, er babe auf dem M . G eneroso, am 
Passo di Camoscio und bei Crocetta, eine neue Rasse dieser Art ent-
deckt. Er unterliess es, T ypen auszuscheiden. Icb bezeicbne als L e c t o-
H o I o t y p u s, resp. Le c t o-A 11 o t y p u s 1 O', resp. 1 9 aus der 
Sammlung Frubstorfer des Entomolog. Institutes der ETH, Zi.iricb mit 
der Fundortsetikette «Generoso-Camoscé, 22.IX.19» und als Para-
Lectotypen 2 9 des gleicben Fundortes und Cf von Generoso-Crocetta 
(leg. Frubstorfer, 29.VII.19). Alle im MEZ. 

Bescbreibung: 

L e e t o-Ho l o t y p u s (O'): 

K op f etwas verdickt. Im Bereicb der Scblafen wenig breiter als 
das Pronotum am Vorderrand. A: V = 3,0; U: V = 2,0: die Unterau-
genfurcbe ist somit ki.irzer als die Facettenaugen, die im Verba!tnis zur 
kleinsten Vertexbreite auffallend lang sind (Tab. 1). Antenne n rel. 
lang, reicben - nacb binten umgelegt - bis zur Tympanaloffnung. Lang-
ste Glieder im mittleren Teil ca. 11/2 mal so lang wie breit. 

T h o r a x: Pronotum rel. scbmal: die belle Flacbe zwiscben den dun-
klen Seitenstreifen ist fast parallelseitig. Quotient (a+ b) : c = 2,0; c : 
d = 1,2, also abnlicb wie bei irena. Hauptquerfurcbe deutlicb binter 
der Mitte (a : b = 1,6) (Tab. 2). Alle drei Querfurcben sind deutlicb 
und durcbgebend. Vorder- und Hinterrand des DI gerundet, wenig vor-
gezogen, scbwacb eingekerbt. Prozona auf dem DI und auf den PA fast 
skulpturlos, glanzend. E 1 y t r a squamipter (im Leben wabrscbeinlicb 
mikropter), fast lanzettlicb, binten scbmal gerundet. Reichen bis zum 
Hinterrand des 3. TE, bell braunrot. Vannus hell gelbgri.in. 
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A b dome n: S P (Fig. 24, 29) schlank, lang ausgezogen (L : B = 
1,3); ihr oberer Rand (skl. Rand) ist in der proximalen Halfte weniger 
nach aussen umgebogen als bei irena und deshalb in der Ansicht von 
unten nur als schmaler Saum zu erkennen. Ihr Apex ist nur wenig dor-
sad gebogen. EP der Gattung entsprechend. C e r c i kiirzer als bei ire-
na (L: B = 2, 1). Penis: In der Gestalt der Penisvalven unterscheidet 
sich/or. deutlich von allen anderen Arten: Beide Valven sind (von der 
Seite gesehen) an ihrem oberen Rand eingebuchtet (konkav), ihre zuge-
spitztaten Apices dementsprechend dorsad gebogen (Fig. 180). Die VV 
(Ansicht von unten, Fig. 181) gliedern sich in einen proximalen Teil, 
in welchem sie breit sind und ihre medianen Rander dicht nebeneinan-
der verlaufen, und einen distalen Teil (f. Sch.), in welchem sie schmal, 
stabchenformig sind und ihre medianen Rander zuerst leicht divergie-
ren, dann fast parallel verlaufen. Im proximalen T eil sind sie auch nach 
unten wulstartig erweitert. Dieser Wulst tritt in der Ansicht von der 
Seite (Fig. 180) als blattartige Erweiterung in Erscheinung. Die DV (Fig. 
181) haben die Form von Stabchen («bastoncini» GALVAGNis), doch sind 
auch sie an ihrer Basis (dort wo sie in das Cingulum iibergehen) erwei-
tert (Fig. 180). 

Fa r be u n d Z e i eh n u n g: Grundfarbe der Korperoberseite (in-
kl. Stirn, Schlafen und Oberseite der Antennen) gelbgriin; U nterseite 
gleicher Farbton, aber heller. Zeichnung braunschwarz. K op f: Hin-
teraugenstreifen breit, auf den Schlafen scharf begrenzt, auf Scheitel und 
Hinterkpof verwischt. P r o n o t u m; DI 2-3, PA 3. Bes. in der Meta-
zona greifen die Seitenstreifen etwas auf den DI iiber und engen so die 
mittlere gelbgriine Flache ein. Meso- und Metapleura: griin, nur am obe-
ren Rand, unter dem Fliigelansatz, dunkel. A b d o m e n; A 5, Cerci 
nur an der Basis, EP in der Mitte griin. Furcula tiefschwarz. P o s t -
f e m or a: ausseres Medianfeld und Oberseite gelbgriin, inneres Me-
dianfeld blassgriin; Unterseite: nur unterer Rand des ausseren ventra-
len Randfeldes und ausserer Ventralkiel blassrot ( etwa PF 2). Die schwarze 
Zeichnung ist in der proximalen Halfte des PF auf der Aussenseite auf 
die beiden Carinulae beschrankt, erstreckt sich dagegen auf der Innensei-
te vom Dorsalkiel iiber das dorsale Randfeld und das Medianfeld bis zur 
ventralen Carinula; im distalen Teil der PF ist das schwarze Zeichnungs-
muster ausgedehnter: es bildet ein geschlossenes Band, das von der ausse-
ren ventralen Carinula iiber den Dorsalkiel bis zum inneren Ventralkiel 
reicht. Knie, mit Ausnahme der dunkelbraunen Halbmonde, braunrot; 
der ventrale Knielobus mit hellgelbem Fleck (vgl. car., Fig. 5). 
P o s t t i b i a e in der proximalen Halfte gebraunt, in der distalen gelblich. 
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Mass e: 

long. corp.: 
long. pron.: 
long. fem. post.: 

Le et o-Allo t y pus (Q ): 

17 mm 
4 mm 
9 mm 

K op j wie beim O'. A : V = 1,8; U: V = 1,6. Die Facettenaugen 
sind somit wenig Hinger als die Unteraugenfurche und im Verhaltnis 
zur kleinsten Vertexbreite erheblich kiirzer als beim O'. Sie gleichen 
denjenigen von irena. Die Antennen reichen bis zu den Metapleura; die 
langsten Glieder in der Mitte der Antennen sind etwa doppelt so lang 
wie breit. 

T h o r a x: Das Pronotum ist hinten etwas mehr erweitert als beim 
O': (a+b): e= 1,4 : e: d = 1,5; a: b = 1,5. Alle Querfurchen durchge-
hend. Vorder- und Hinterrand flach gerundet, kaum eingekerbt. Skulptur 
wie beim O'. Elytra: squamipter (im Leben wahrscheinlich mikropter), 
breit elliptisch, mit gerundetem Apex, breiteste Stelle etwa in der Mit-
te. Reichen bis zum Vorderrand des 3. TE; Farbe wie beim O'. 

A b do m e n: EP etwa 11 / 2 mal so lang wie breit, am Apex schmal 
gerundet, fast spitz. Ovipositor ohne bes. Merkmale. 

Far be un d Z e i eh n un g: Ganze Oberseite (auch Kopf mit Aus-
nahme der Hinteraugenstreifen), Pleura, Unterseite gelbgriin; diese et-
was heller. Zeichnung: P r o n o t u m: DI 2, PA 2; also weniger aus-
gedehnt als beim O'. Ab dome n: A 1, also auch auf den Seiten griin, 
ohne jede schwarze Zeichnung. EP ganz griin. P o s t f e m o r a: aus-
seres Medianfeld und Oberseite hellgriin, ohne schwarze Zeichnung. 
Inneres Medianfeld blass gelbgriin mit verschwommenen dunklen 
Flecken. 

Rotlich sind nur das aussere ventrale Randfeld und der aussere Ven-
tralkiel (PF 2); die konkave Flache zwischen den beiden Ventralkielen 
ist milchig weiss. Knie braunrot, Halbmonde dunkler. P o s t t i b i a e: 
ganz gelb, nur Dornenspitzen schwarz. 
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Mass e: 

Variabilitat: 

long. corp.: 
long. pron.: 
long. fem. post.: 

22 mm 
5 mm 

11 mm 

209 

Die Variabilitat der meisten Merkmale ist sowohl in der Pop. des 
Locus typicus (zu dem ich auch den Monte d'Orimento rechne) als auch 
im ganzen Areai von /or. /or. klein. 

Kopf 

A:V 
2,7 (2,3-3,4) 

U:V 
1,8 (1,5-2,2) 

A:V 
2,0 (1,8-2,3) 

9 

U:V 
1,6 (1,4-1,8) 

Die Lange der Augen variiert somit beim O'starker als die Lange 
der U nteraugenfurche, die in beiden Geschlechtern stets kiirzer ist als 
das Auge. Die A n t e n n e n reichen beim O' manchmal nur bis zu 
den Metapleura, beim 9 bis zu den Mesopleura. Die Lange der lang-
sten Antennenglieder variiert stark, manchmal beim gleichen Tier auf 
den beiden Korperseiten. 

Thorax: 

a: 6 

O': 1,5 (1,4-1,6) 
9: 1,4 (1,3-1,5) 

(a+b): e 

2,0 (1,8-2,2) 
1,6 (1,5-1,9) 

c:d 

1,2 (1,1-1,2) 
1,3 (1,1-1,5) 

Am starksten variiert (wie die Extremwerte zeigen) das Verhaltnis 
zwischen der Gesamtlage des P r o n o t u m s (a+ 6) und seiner Breite 
am Hinterrand der Metazona ( e). E 1 y t r a: Beim O' meist mikropter 
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(vgl. aber Fussnote S. 142), seltener squamipter oder subbrachypter; rei-
chen bis zum 2., 3. oder 4. TE. Beim ç:> in der Regel etwas ki.irzer, meist 
mikropter. Manchmal variiert die Lange der Elytra in ein und dersel-
ben Pop. Farbe: in der Regel ist das Remigium dunkler als bei den Lec-
totypen: dunkel rotbraun, manchmal fast schwarz. Der Vannus kann 
gelbgri.in, chromgelb oder fast orangerot gefarbt sein. 

A b do men: Form und Struktur des EP variieren in beiden Ge-
schlechtern wenig, wahrend die Form der S P des et eine gewisse Va-
riabilitat zeigt (Fig. 24, 29). Das Verhaltnis L : B variiert zwischen 1,2 
und 1,5. In der Gestalt der Penisvalven zeigen sich - auch bei Beri.ick-
sichtigung grosser Serien verschiedenster FO. - keine grundlegenden Un-
terschiede (Fig. 182-189). Cere i: L : B beim et = 1,7-2,3; beim ç:> 

1,6-2,1 (Tab. 4). 

Far be un d Z e i eh n un g: Variabilitat gering! Die Seitenstrei-
fen auf dem Pronotum sind bes. beim et bald breiter, bald schmaler; 
immer durchgehend. Das AB ist beim 9 in der Regel - wie beim Lecto-
Allotypus - einfarbig gri.in; vereinzelt findet man Individuen, bei denen 
sich auf den Seiten der ersten TE kleine schwarze Flecken abzeichnen 
(AB 2 bis AB 3). Variabler sind Grundfarbe und Zeichnung der PF: Bei 
den et kann bes. das aussere Medianfeld leuchtend dunkel-chromgelb 
gefarbt sein. Solche Tiere wirken mit der schwarzen Fleckenzeichnung 
und dem karminroten Streifen im ausseren vemralen Randfeld sehr bunt. 
Beim 9 sind die Postfemora fast immer - wie beim Lectotypus - einfar-
big gri.in; vereinzelt treten 9 mit ± ausgepragter dunkler Fleckenzeich-
nung auf der Aussen- und (oder) Innenseite der PF auf. Die Posttibiae 
sind beim 9 immer in ihrer ganzen Ausdehnung gelblich oder honig-
farben; beim et sind sie proximal stets bis zur Halfte oder zu 2/3 heller 
oder dunkler braun. 

Masse: 

Cf 9 

long. corp.: 14-19 mm 20-26 mm 
long. pron.: 4-4,5 mm 4,5-5,5 mm 
long. fem. post.: 9-11 mm 11-13 mm 

r 
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Unt. Mat.: 
I m N d e r L a g o M a g g i o r e-P i a n o d i M a g a d i n o-

p so. S. J or i o-V a 1 te 11 in a-Li n i e (von W nach E): P. Leone 
(leg. Fruhst.) i.iber Ronco. 1300-1600 m, 1 O', 1 9; Bosco-Gurin, 
1300-1600 m, 32 O', 41 9; Cimalmotto-Campo. 1400-1500 in, 11 O' , 
4 9; Sonogno, 930 m, 2 O', 2 9; Locarno: Cardada, 1600-1750 m, 17 
O', 13 9; N Piano di Magadino: Sassariente, 1300-1360 m, 1 O', 2 9 
und Cma. Sassello, 1600-1800 m, 1 O', 2 9; V. Bedretto (leg. Fruhst.), 
3 O', 2 9 (5 '); V. Calanca: Cauco, 990 m, 1 O', 1 9, Rossa, 1030-1120 
m, 7 O', 7 9; S. Carlo, 1200 m, 1 O', 1 9, Valbella, 1340 m, 7 O', 4 
9, Braggio, 1400 m, 11 O', 9 9; V. Mesolcina: Roveredo, Laura, 1400 
m, 1 O', 3 9; V. d'Arbedo, Gesero, 1800 m, 4 9; V. Morobbia: Melera-
Melirolo, 950-1050 m, 1 O', 3 9; V. S. Jorio, 1550-1700 m, 5 O' ; Corta-
fongrat (NE Garzeno), 1500-1600 m, 16 O', 19 9; V. Masino, 1050 m, 
1 9-

I m S d e r L ago M a g g i o r e-P i a n o d i M aga d i n o-
p so. S. J or i o-V a 1 te 11 in a-Li n i e (von W nach E): M. Gradic-
cioli, 1500 m, 1 O', 4 9; M. Tamaro, 1700-1900 m, 1 9; M. Tarametto, 
1600 m, 3 O', 6 9; V. Serdena, 1500 m, 12 O', 26 9; Camoghè, 1800-1900 
m, 4 a, 6 9; V. di Colla: M. Bar, 1700 m, 7 a, 7 9; M. Boglia, 1000 
m, 1 9; M. Boglia, 1300-1516 m, 22 O', 26 9; V. Sanagra: A. Livea-A. 
Pisnera, 1250-1650 m, 18 O', 21 9; M. Grona, Gipfelregion, 1450-1736 
m, 11 O', 6 9 ; Meride, 600 m, 20 O', 14 9 ; M. Generoso: Crocetta 
(leg. Navoni), 1400 m, 1 9, zwischen Somazzo und Bellavista, 990 m, 
(leg. Baur), 1 O', 1 9; M. d'Orimento (W Generoso), 1400 m, 16 O', 
13 9; M. S. Primo (Bellaggio), 1500-1680 m, 2 O', 4 9 ; M. Cornizzolo 
(Pusiano): Alpe Carella, 650-750 m, 1 O', Alpe Fusi, 1000 m, 1 O', 3 
9; M. Cornizzolo-M. Rai, 1100-1261 m, 20 O', 19 9, 1 La.; V. Sassina: 
Piano Betulle-Sosta Piazza, 1500-1620 m, 17 O', 14 9; S Nebentaler Val-
tellina: V. Gerola, i.iber Fenile, 1150-1350 m, 13 O' , 3 9, V. Corta (Tar-
tano), 1180-1220 m, 20 O', 16 9 , Pso. S. Marco, 1820 m, 1 O' . Weitere 
Fundorte s. FRUHSTORFER (1921, S. 167). 

I m W a 11 i s: Fiesch, 23.7.-2.8.1942, 1 O', 1 9; Zinal, 1 9, MM. 

(") Die Abb. 1057 von HARZ (1975, S. 283) bezieht sich auf ein von Fruhstorfer 
in der V. Bedretto gesammeltes et. Dabei handelt es sich nicht um alpina, sondern umfor. 
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Ùbersicht i.iber die Verbreitung von M. /or. for. 

Das Areai von M. for. for. erstreckt sich vom T oce durch die ganze 
Insubrische Region bis zur Bergkette, welche die Val Sassina im E be-
grenzt (Piano delle Betulle) und bis in den W T eil der Alpi Orobie (V. 
Gerola, V. Corta, Pso. San Marco), somit etwas i.iber die Grenze zwi-
schen den W- und E-Alpen hinaus. Nach N istfor.for. in der untersten 
Valtellina ilber die Adda bis indie untere V. Masino indie S Bernina-
Gr. vorgest?ssen (52). Zwischen dem heutigen Areai von M /or. for. 
und jenem von irena besteht somit eine Verbreitungslilcke. Schon aus 
diesem Grund, aber auch wegen der verschiedenen Gestalt der Kopula-
tionsorgane, waren Kreuzungen zwischen diesen zwei Arten, aber auch 
zwischen /or. und alp. nicht moglich: Hybridpop. fehlen. 

Das Verbreitungsgebiet von M. /or. for. in der Insubrischen Region 
wird durch die Lago Maggiore-Piano di Magadino-Pso. S. Jorio-Valtellina-
Linie in einen N und einen S Teil gegliedert. Der N Teil umfasst die 
ganze Maggia-Gruppe (Einzugsgebiet der Maggia und Verzasca), die V. 
Bedretto und die S Adula-Gr. (Calanca, Mesolcina, P. Tambo-P. Paglia-
Kette) sowie die unter V. Masino. Im S Teil erstreckt sich das Areai 
von /or. /or. vom Ostufer des Lago Maggiore durch den ganzen Malcan-
tone, i.iber das Camoghè-M. Bar-M. Boglia-Kettensystem bis zum Lago 
di Como und vom Varesotto und Mendrisiotto (Meride) uber den M. 
Generoso, M. d'Orimento, M. di Tremezzo zum M. San Primo auf der 
Halbinsel von Bellaggio und bis zu den Alpenrandketten der Brianza 
(M. Cornizzolo uber Erba). Nicht nachgewiesen wurde M. /or. bis jetzt 
im Grigna-Massiv, (?), dagegen taucht sie - wie oben schon erwahnt -
aur der Bergkette E der V. Sassina wieder auf. Vollig getrennt vom Ver-
breitungsgebiet auf der Alpen-S-Seite liegen die beiden FO. im W a 11 i s: 
Leider f ehlen auf den Etiketten des O' und 9 , die von meinem Vater 
(Dr. A. NADIG sen.) im Jahre 1942 bei Fiesch gesammelt wurden, prazi-
se Angaben uber den Fundort. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass 
sie und ebenso die von MAERKY bei Zinal in der Val cl' Anniviers gesam-
melten Tiere (FRUHSTORFER, 1921, S. 165, und S. 167, als «forma proxi-
ma collina», also als Form von alp. bestimmt) zu /or. gehoren. Leider 
fehlen in der coll. MAERKY im MGE Belegexemplare; doch befindet 

(") Mit der Moglichkeit muss gerechnet werden, dass /or. /or. bei kiinftigen Nach-
forschungen im E Teil der Alpi Orobie (obere V. Brembana, Seriana und V. di Scalve), 
vielleicht auch im Einzugsgebiet der Mallera (oberste V. Malenco) noch aufgefunden 
wird. Verschiedene Exkursionen, die ich im Lauf der letzten fiinf Jahre in diesen Ge-
bieten ausfiihrte, verliefen allerdings erfolglos. 

ì 
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sich ein leider etwas defektes 9, das aus der Sammlung Maerky stam-
men diirfte, im MM. Auf zahlreichen Exkursionen, die ich im Lauf der 
letzten Jahrzehnte im oberen und mittleren Wallis und seinen Neben-
talern durchfiihrte, fand ich auch in giinstig erscheinenden Biotopen keine 
einzige Miramella (vgl. S. 172). Erfolglos verliefen auch alle Nachfor-
schungen in der V. Bedretto, die durch den Nufenenpass mit dem Ober-
wallis verbunden ist und in der FRUHSTORFER (1921) im Juli 1919 auf 
Hohen zwischen 1000 und 1200 m «in hochgrasigen Diingerwiesen» M. 
irena «in gewaltigen Mengen» gefunden hatte. 06 Miramella in diesen 
Talern ausgestorben ist oder von mir iibersehen wurde, steht nicht fest 
(vgl. S. 216). 

F.6.2 M. (Nadigella) farmasanta bessae ssp. n. 

Typen: Holotypus (O') und Allotypus ( 9 ), sowie Paratypen (9 O', 
12 9 ): I, Piemonte: La Bessa (S Biella), 250-300 m, 11.9.84 und 27.9.85 
in coli. mea. 

Beschreibung: 

M. farmasanta bessae steht der Nominatunterart sehr nahe, unter-
scheidet sich von dieser aber im taxonomisch wichtigsten Merkmal: in 
der Gestalt der Penis va 1 ve n (Fig. 190-196): Zwar sind VV und 
DV - wie bei der Nominatunterart (Hauptkennzeichen der Untergat-
tung Nadigella) - am oberen Rand konkav und am Ende dorsad gebo-
gen; doch sind sie gedrungen, im Verhaltnis zur Korpergrosse kiirzer. 
Die Hauptunterschiede beziehen sich auf die VV: Ihr proximaler Teil 
(in dem die beiden Valven dicht nebeneinander liegen) (Fig. 191-193), 
ist bei far. bessae langer als bei far. far., d.h. die Gabelungsstelle liegt weiter 
distal; die freien Schenkel (Fig. 181: f. Sch.) sind kiirzer und haufig zan-
genartig, fast halbkreisformig gebogen. Die Gestalt der Penisvalven zeich-
net sich in der Gestalt des Palliums ab: dieses ist (in frischem Zustand!) 
relativ breit und zweihockerig, wobei der Zwischenraum zwischen den 
beiden Hockern grosser ist als bei der Nominatunterart. Die Elytra sind 
bei samtlichen Tieren des Locus typicus rei. lang: Sie erreichen beim 
O' das 5., haufiger das 6. TE, beim 9 das 4. oder 5. TE. Die O'sind 
subbrachypter, die 9 subbrachypter oder mikropter. Grundfarbe und 
Zeichnung sind intensiv: Der vordere Rand des Pronotums, vor allem 
aber die Metazona und der Vannus der Elytra sind gelborange oder ro-
strot gefarbt. Vor allem auf den PF kontrastiert die tiefschwarze Zeich-
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nung scharf mit der chromgelben Farbe des ausseren Medianfeldes. Der 
proximale schwarze Fleck der PF ist gross und auf dem inneren ventra-
len Randfeld mit dem distalen Fleck verbunden. Die konkave Unter-
seite ist meist braunlich verfarbt. Das 9 unterscheidet sich - abgesehen 
von den genannten Merkmalen - nicht von der Nominatform. 

Mass e: 

Cf 9 

long. corp.: (16) 18-22 mm 21-26 mm 
long. pron.: (4) 4,5-5 mm 4,5-6 mm 
long. fem. post.: (9) 10-11 mm 11-13 mm 

Unt. Mat.: 
Piemonte, Sesia-Gruppe: La Bessa (S Biella), 250-300 m, 10 et, 13 

9 ; Bielmonte (NE Biella), 1200-1300 m, 13 et, 5 9 ; M. T ovo (SW Va-
rallo ), 1000-1200 m, 11 et, 12 9; Valsesia: Alpe Mira (iiber Scopello), 
1500-1620 m, 16 et, 15 9; Alagna, 1250 m, 3 9; La Colma (E Varallo), 
942 m 2 et, 4 9; Moncucco (S Domodossola), 1350-1600 m, 2 et , 1 9. 

Ùbersicht iiber die Verbreitung von M. /or. bessae 

Obiges Fundortsverzeichnis zeigt, dass das Areai von M. /or. bessae 
sich nicht auf den Locus typicus, das durch bes. okologische Bedingun-
gen ausgezeichnete Gebiet von La Bessa beschrankt, sondern sich von 
Biella hinauf zum Bielmonte und durch die Berge der Sesia-Gr. nach 
E zum Ùbergang von La Colma und bis zum Moncuccco iiber Domo-
dossola erstreckt. Die Tiere der hoher gelegenen FO. sind, im Gegen-
satz zu den topotypischen, mikropter oder squamipter. Das Areai von 
/or. bessae wird im Osten durch das breite und tiefe Tal des Toce von 
demjenigen der Nomitatunterart getrennt. Dieses Tal bildete aber of-
fenbar kein uniiberwindliches Verbreitungshindernis. Denn die Tiere 
der am weitesten im E, auf La Colma und am Moncucco, lebenden Pop. 
nehmen in bezug auf die Gestalt der Penisvalven eine intermediare Stel-
lung zwischen den beiden U nterarten ein. Man muss sich unter diesen 
Umstanden fragen, ob die Loslosung einer besonderen subspecies ge-
rechtfertigt ist. Wenn ich mich dazu entschliesse, dann deshalb, weil die 
Unterschiede zwischen den Pop. der beiden Loci typici erheblich sind 
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und die Variationsbreite der ins Gewicht fallenden Merkmale in bei-
den topotypischen Pop. klein ist. 

In der oberen Val Dossola (bis hinauf zum Pso. di S. Giacomo) und 
ihren rechten Seitentalern (V.di Devero und benachbartes Binntal; V. 
Divedro, Gondo, Simplonpass; V. Anzasca) verliefen unsere Nachfor-
schungen nach Miramella erfolglos. Die Frage bleibt offen, ob zwischen 
den FO. in der Sesia-Gr. und denjenigen des oberen und mitt!eren Wal-
lis eine Verbreitungsli.icke besteht, wobei freilich zu beri.icksichtigen ist, 
dass (vgl. oben!) Miramella in den letzten zwei Jahrzehnten im oberen 
Wallis und auch im Bedrettotal nicht mehr gefunden wurde. Weitere 
Nachforschungen in den Penninischen A. und im Gotthardgebiet sind 
notwendig. 

Derivatio nominis: 
Ich bezeichne die neue subspecies nach dem Locus typicus L a 

B e s s a, diesem archaologisch und naturwissenschaft!ich gleichermas-
sen interessanten Gebiet, das sich im S von Biella auf einer Lange von 
ca. 7 km und einer Breite von ca. 4 km zwischen dem Moranensystem 
von «La Serra» und dem Flusse Elvo von NW nach SE hinzieht und 
unter Naturschutz steht. Ich danke meinem verehrten Kollegen und 
Freund Dr. F. CAPRA, der mich auf dieses Gebiet aufmerksam machte, 
in dem er als erster Miramella entdeckt und auch erkannt hat, dass es 
sich dabei nicht um M. alp., sondern die von Fruhstorfer aus dem Tes-
sin beschriebene Form handeln muss. 

G. UBERSICHT UBER DIE HORIZONTALE VERBREITUNG 
ALLER AR TEN UND UNTERAR TEN 

Auf der Verbreitungskarte (Taf. IX) wurden nicht nur eigene FO., 
sondern auch solche anderer Autoren beri.icksichtigt, vorausgesetzt, dass 
keine Zweifel i.iber die Artzugehorigkeit bestanden. D ie Karte soll ei-
nen D b e r b I i c k vermitteln; in bezug auf Einzelheiten sei auf die 
entsprechenden Abschnitte in Kap. F. verwiesen. Die Areale der ver-
schiedenen Arten und Unterarten sind durch verschiedene Schraffur ge-
kennzeichnet (s. Legende zur Karte). Weiss geha!ten sind Gebiete, in 
denen keine M.-Art gefunden wurde. In diesem Zusammenhang stellt 
sich die Frage, ob aus dem N ichtauffinden einer Art in einem bestimm-
ten Gebiet geschlossen werden kann, sie fehle. Selbstverstandlich darf 
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dieser Schluss nicht gestiitzt auf die Ergebnisse einer oder weniger Ex-
kursionen gezogen werden; wenn aber ein Gebiet immer wieder, in ver-
schiedenen Jahren systematisch durchsucht wird, ohne dass M. gefun-
den wird, wahrend sie in anderen, oft angrenzenden Gebieten regelmassig 
und haufig angetroffen wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie iiber-
sehen wurde, klein. Eine gewisse Zuriickhaltung ist freilich dann gebo-
ten, wenn M. in gewissen Gebieten zwar im Lauf der letzten Jahrzehn-
te nicht gefunden wurde, dort aber (nach Berichten anderer Autoren) 
in friiheren Jahren (um die Jahrhundertwende) haufig, manchmal sogar 
massenhaft auftrat. Denn es ist bekannt, dass nach dem Zusammenbruch 
einer Gradation die Populationsdichte manchmal auf ein Minimum sinkt 
und nur wenige Individuen iiberleben. Zwar erholen sich derart dezi-
mierte Pop. in der Regel wieder rasch, d.h. die Intervalle zwischen den 
Gradationen sind meist kurz, und aus diesem Grund wurden gewisse 
in der Verbreitungskarte weisse Gebiete in Abstanden van 2-3 Jahren 
immer wieder kontrolliert; doch kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
z.B. im Savinjatal unter Celje oder im Grazer Bergland M. irena und 
im Bedrettotal oder mittleren W allis M /or. friiher oder spater wieder 
auftaucht. Bei Beriicksichtigung der okologischen Anspriiche van M. 
leuchtet es ein, dass sie im ganzen Alpenbogen in der subnivalen und 
nivalen Stufe, aber auch in Alpenrandgebieten und Tiefebenen (Rhein, 
Donau, Unterlauf der Raab, Mur, Drau, Save, Pianura Lombarda und 
Veneta) fehlt. Aber auch ihr Fehlen in gewissen zentralalpinen Trocken-
talern diirfte sich okologisch erklaren lassen (s. unten, sowie Kap. H. 
und M.). 

1. M alpina (Kap. F.2.1. und F.2.2; Verbreitungskarte [Taf. IX: No. 
1 und No. 2]): Ihr Areal erstreckt sich auf der N- un d W-S e i te 
d e s A 1 p e n b o g e n s, im Einzugsgebiet van Donau, Rhein und Rho-
ne, als breites, fast geschlossenes Band vom Wienerwald durch die Ost-
und Westalpen bis zum Vercors (S van Grenoble) und bis zum Jura, 
van dem die alpinen Pop. freilich durch das breite Band des Schweize-
rischen Mittellandes getrennt sind. Auch die Pop. der Vogesen und des 
Schwarzwaldes gehoren zu alp., und zwar zu alp. subalp. Im Schweize-
rischen Mittelland wurde M alp. bis jetzt nur auf einigen Molasseber-
gen am Alpenrand (Napf, Schneebelhorn) und im oberen Tosstal ge-
funden. In Savoyen gehen die Ketten der franzosischen Voralpen und 
des Jura ineinander iiber. Wahrscheinlich sind aber auch hier die Area-
le van M alp. subalp. beute getrennt. An verschiedenen Stellen greift 
das Areal van M alp. zungen- oder lappenformig, in der Regel wenig 
tief, auf die Alpensiidseite hiniiber: im obersten Aostatal, in der Brega-
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glia (Duanapass und Casaccia), in der Sesvenna- und N Ortler- gruppe, 
in den Stubaier-, Zillertaler- und Sarntaler-A., wo es zwischen Etsch und 
Eisack bis zum Ritten uber Bozen reicht. In der E-Steiermark erstreckt 
es sich uber die Mur-Murz-Linie bis in die Randgebirge E der Mur, wo-
bei gewisse Pop. eine Zwischenstellung zwischen alp. (Taf. IX: No. 1), 
car. (No. 3) und irena (No. 4) einnehmen. In den Sarntaler-A., wo die 
Areale von alp. und irena aneinader grenzen, konnten dagegen bis jetzt 
keine H ybriden gefunden werden. Die alp.-Pop. der Sesvenna- und der 
N Ortler-Gr. zeigen dagegen in gewissen Merkmalen Beziehungen zu 
irena, doch ist es fraglich, ob sie auf H ybridisierung beruhen. Zwischen 
ihrem Areai und den nachstgelegenen FO. von irena am Gampenjoch 
und im Marauntal besceht (zum mindesten heuce!) eine rel. breice Lucke. 
Im N der Alpen gehen die Areale von alp. alp. (im E) und jenes van alp. 
subalp. (im W) auf breiter Front ineinander uber. In den westlichen Ostal-
pen treten zahlreiche Hybridpop. auf, bei denen bald die Merkmale der 
einen, bald jene der anderen Unterart uberwiegen. Die Pop. des Bre-
genzerwaldes, des Ratikons, z.T. auch jene der Plessur-A. unterschei-
den sich kaum von den alp. subalp.-Pop. der Appenzellerberge und des 
Calanda. Im Bundner Oberland und seinen Nebentalern (und zwar schon 
am Flimserstein), im Urserental und Oberwallis, also fast in der ganzen 
Langsfurche, die zwischen Chur und Martigny N - und S-Alpen trennt, 
fehlt M Man ist geneigt, das subkontinentale Klima dieser zentralalpi-
nen Taler fur dieses Fehlen verantwortlich zu machen, eine Annahme, 
die aber deshalb fragwurdig erscheint, weil M. alp. subalp. im untersten 
Wallis (O vronnaz, Nendaz, Thyon, Verbier), also in ausgesprochen 
trockenwarmen Gebieten vorkommt. 

2. M. carinthiaca (Kap. F.3, Verbreitungskarte [Taf. IX: No.3)): Ihr 
Areai liegt inselformig in den ostlichen Zentralalpen, eingekeilt zwischen 
demjenigen von alp. (im N) und von irena (im S). Es umfasst - mit Aus-
nahme der sudlichsten Randketten - das gesamte Gebiet der N o c k -
b e r g e. Auf drei Seiten reicht es daruber hinaus: im NW bis ins Mal-
tatal, im N uber die Mur bis in die Niederen Tauern, im E durch die 
Seetaler-A., die Stub- und Gleinalpe bis ins Grazer Bergland und den 
SW Teil der Fischbacher-A. Wahrend die Pop. des Maltatales sich in 
allen Merkmalen nicht von der topotypischen car.-Pop. unterscheidet, 
zeigen sich bei den Pop. der Randzonen im N, S und E Beziehungen 
zu Pop. benachbarter Arten: Die Pop. der Niederen Tauern (im N) (vor 
allem ihrer N-Abdachung) nimmt eine Zwischenstellung zwischen car. 
und alp., diejenigen des Wollanernocks (im S) zwischen car. und irena 
ein. Im E stimmt zwar die Pop. der Seetaler-A. und der Saualpe noch 
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weitgehend mit der topotypischen car.-Pop. iiberein, schon die Pop. der 
Stub- und Glein-A. (und der im S anschliessenden Koralpe) zeigen aber 
in gewissen Merkmalen Beziehungen zu irena, und im E der Mur, am 
Schockl und im siidwestlichsten Teil der Fischbacher-A. leben Pop., bei 
denen die Merkmale von irena, z.T. auch von alpina dominieren. Eine 
klinale Veranderung massgebender Merkmale von Westen nach Osten 
ist unverkennbar. 

3. M irena (Kap. F.4; Verbreitungskarte [Taf. IX: No: 4]: Im Ge-
gensatz zu alp. und car. ist irena ein Charaktertier der A 1 p e n - S -
S e i t e, und zwar der O s t a 1 p e n. 1hr Areal zieht als breites Band 
von der Tonale-Adamello-Croce Domini-Kette durch die italienischen, 
osterreischischen und jugoslawischen Siidalpen zur Pohorje, zum Karst 
und auf der Balkanhalbinsel bis nach Bosnien und in die Herzegowina 
(GALVAGNI, 1986a). Zwischen der Westgrenze ihres Areals und demje-
nigen von M /or. klafft in den Alpi Bergamasche und in der Valtellina 
eine Verbreitungsliicke, in der keine M-art gefunden wurde. lm NW 
und N wird ihr Areal nicht - wie man erwarten konnte - durch die lang-
gezogene Kette der Karnischen A. und Karawanken oder die parallel 
dazu verlaufende Gail-Drau-Furche begrenzt; in NW Richtung dehnt 
es sich iiber die Eisack bis in die Sarntaler-A., in N Richtung iiber Gail 
und Drau bis in die Gailtaler-A. (inkl. Lienzer Dolomiten), in die Os-
siacher Tauern und bis in die siidlichsten Randketten der Nockberge 
(Gerlitzen, Wollanig) aus. Der nordlichste bis jetzt bekannte FO. liegt 
eingenartig isoliert an den S-Hangen des Ankogels in der zentralen Al-
penkette. Die Pop. aller genannten Gebiete stimmen in den taxonomi-
schen Merkmalen mit derjenigen des Locus typicus iiberein. - Offenbar 
ist M. irena auch E des Lavanttales, wahrscheinlich aus den Karawan-
ken und der Pohorje iiber die Drau und Mur nach N und NE vorge-
stossen, doch kam es in diesen Gegenden zu einer Hybridisierung mit 
anderen Arten: auf der Kor- und Stubalpe mit car., am Schockl, Hoch-
lantsch und im SE-Teil der Fischbacher-A. mit car. und alp. Eigenartig 
isoliert an der osterreichisch-ungarischen Grenze lebt die Pop. des 
Gschriebensteins, die zwar auch eine intermediare Stellung zwischen 
alp. und irena einnimmt, bei der aber bei den meisten O', bes. in der 
Gestalt der Penisvalven, die Merkmale von alp. alp. iiberwiegen. Die 
Pop. des Schockls ist zwar heute durch die Grazer Ebene von der nachst-
gelegenen irena-Pop. am E-Ende der Pohorje getrennt, doch bestand frii-
her - wie aus den Angaben von KoLLAR (1952) und R1cHTER (1866) her-
vorgeht - eine Verbindung zwischen beiden. r 
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4. M.formosanta (Kap. F . 6; Verbreitungskarte [Taf. IX: No.5 und 
No. 6)): Wie irena ist auch /or. ein Charaktertier der Alpe n - S -
S e i t e, aber nicht der Ost-, sondern der W e s t a l p e n. Es wurde 

bereits darauf hingewiesen, dass zwischen den Arealen dieser zwei Ar-
ten in den Alpi Bergamasche und in der Valtellina eine Verbreitungs-
li.icke besteht. Am N-Ende des Lago di Como dehnt sich das Areai von 
/or. allerdings etwas i.iber die Grenze zwischen den West- und Ostalpen 
nach E aus: bis zur Bergkette, welche die Val Sassina im E begrenzt (z.B. 
Piano delle Betulle) und bis in den westlichen Teil der Alpi Orobie (V. 
Gerola, V. Corta, Pso. San Marco). In der untersten Valtellina ist /or. 
i.iber die Adda nach N bis in die untere V. Masino (Bernina-Gr.) vorge-
stossen. Wie irena kommt /or. auch auf einzelnen steil gegen die Poe be-
ne abfallenden Alpenrandketten (M. Cornizzolo i.iber Erba, M. Gene-
roso = Locus typicus, usw.) und an sehr tief gegelenen Stellen (Meride, 
La Bessa, 250-300 m) vor. Die W-Grenze ihres Areals di.irfte durch die 
Dora Baltea oder die sie im E begleitende Moranenkette von La Serra 
gebildet werden. Es scheint, dass sie in den dem Alpenkamm nahe gele-
genen Talern (V. Blenio, V. Formazza, V. di Vedro, V. Anzasca, Tal-
kessel von Alagna, V. Gressoney) fehlt oder viel seltener ist als in den 
S Voralpen: Desto merkwi.irdiger mutet ihr isoliertes Vorkommen im 
oberen W a 11 i s (Fiesch) und bei Zina! in der V. d' Anniviers an (53). 

D och ist bekannt, dass Flora und Fauna des Wallis - obwohl es im S 
durch die Gebirgsbarrière des M. Rosa abgeriegelt wird - enge Bezie-
hungen zur Flora und Fauna der S- Abdachung der Alpen aufweisen. 

Das Areai der in dieser Arbeit als subsp. nova beschriebenen M. /or. 
bessae (Taf. IX: No. 6) wird von demjenigen der Nominatunterart in 
der Insubrischen Region (No. 5) durch das breite Tal des Toce getrennt, 
das aber offenbar kein Verbreitungshindernis darstellte (S. 214). 

H. VERTIKALE VERBREITUNG ALLER ARTEN UND UNTER-
ARTEN (Tab. 9) 

Es ist allgemein bekanm, dass mit zunehmender Hohe i.i.M. Strah-
lungsimensitat und N iderschlagsmenge steigen, Luftdruck und Tempe-
ratur (diese um ca. 0,5° pro 100 m) fallen. Diesen sich verandernden 

(") Im Lauf der letzten zwei Jahrzehnte wurde for. im Wallis nicht mehr ge-
funden. 
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okologischen Bedingungen entsprechend werden verschiedene Vegeta-
tionsstufen unterschieden, die durch bestimmte Pflanzen oder Pflanzen-
gesellschaften charakterisiert werden. «Im Interesse einer vereinfachten 
Definition und des besseren Erkennens der Stufen in der Natur» kenn-
zeichnet LANDOLT (1983) die Stufen konsequent «mit der oberen Gren-
ze einer wichtigen Baumart». Es werden nach oben begrenzt: 
- die colline Stufe durch die obere Grenze der Eiche (Quercus); 
- die montane Stufe durch die obere Grenze der Buche (Fagus); 
- die subalpine Stufe durch die obere Grenze der Fichte (Picea); 
- die alpine Stufe durch die obere Grenze zusammenhangender Ra-

senflecken verschiedener Seggenarten ( Carex curvula, sempervirens 
u sw .) . 
Auf einem Querschnitt durch den Alpenbogen liegen diese Gren-

zen ungefahr auf folgenden Hohen: 

Stufe aussere 1nnere in nere a.usscre 
Nordalpen Nordalpen Siidalpen Siidalpen 

nival 
subnival 

2400-2500 2700-2800 2700-2800 

alpin 
1800 2000-2100 2000-2200 2000-2100 

subalpin 
1400-1500 1100-1300 1000-1300 1700 

montan 
600-700 800 900 900-1000 

collin 

Eine Sonderstellung nehmen die durch subkondnentales Klima ge-
kennzeichneten zentralalpinen Gebiete ein (z.B. Briaçonnais, Aosta, Wal-
lis, Engadin, Oberinntal, Vintschgau, Addagebiet, mittleres Etsch- und 
Eisacktal, Pustertal und Oberdrautal, Teile Karntens und steirisches Ober-
murtal (51): Die colline Stufe reicht stellenweise bis 1000 m, und in der 

(") Vgl. BRAuN-BLANQUET, 1961; LANDOLT, 1983; OzENDA, 1988. 
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montanen Stufe wird die Buche durch die Fohre (Pinus silvestris) ersetzt. 
In diesen Gebieten unterscheidet LANDOLT eine weitere Stufe: die supraal-
pine Stufe, die i.iber der subalpinen Stufe liegt und in der die Arve (Pinus 
cembra) die Waldgrenze bildet. Die obere Grenze dieser Stufe liegt mit 
2400-2500 m sehr hoch. 

Die Grenze zwischen den verschiedenen Hohenstufen erweisen sich 
im ganzen i.iber 1000 km langen Alpenbogen als eigenartig konstant. 
W ohl verschiebt sich die o bere Grenze der montanen und subalpinen 
Stufe in den Ostalpen etwas nach unten, in den franzosischen Alpen 
nach o ben ( diese Verschiebungen zeigen sich auch im Bild der vertika-
len Verbreitung von Miramella). Wichtiger sind aber Verschiebungen, 
die durch lokale Unterschiede in der Gelandeform, vor allem in der Ex-
position, zustande kommen. NW-Hange sind haufig (z.B. im Schwar-
zwald un:d in den Vogesen) viel starker befeuchtet als SE-Hange, und 
durch Temperaturinversion oder durch den Austritt kalter Luftst ri::ime 
kann die Temperatur auf Talboden oder in Dolinen im Karst erheblich 
tiefer als an hohergelegenen Berghangen sein. 

Tab. 9 a) und b) zeigen, dass das Hautpverbreitungsgebiet a 11 e r 
Miramella-Arten in der montanen und subalpinen Stufe liegt, dass es 
sich aber fast immer mehr oder weniger weit nach oben, manchmal bis 
an den Rand der subnivalen und nach unten bis in die colline Stufe aus-
dehnt. Dies im Gegensatz zu Melanoplus frigidus und Aeropedellus va-
riegatus, diesen arcto-alpinen Arten, die in den Alpen in der Regel erst 
auf Hohen von 2200 resp. 2400 m auftreten und somit Charaktertiere 
der alpinen und subnivalen Stufe sind. In einzelnen zeigen sich in der 
Vertikalverbreitung der verschiedenen M.-Arten gewisse Umerschiede: 

1. M. alpina (Tab. 9: Region 1-15): Die beiden Unterarten (alp. alp. 
und alp. subalpina) unterscheiden sich in ihrer Vertikalverbreitung nur 
wenig voneinander (vgl. auf Tab. 9 die Bilder der Regionen 4, 5 und 
8 mit denjenigen der Regionen 9 und 15!). Wohl ist die Zahl der FO., 
die in der alpinen und am Rand der subnivalen Stufe liegen, bei der No-
minatunterart etwas grosser als bei alp. subalp., doch liegen auch bei dieser 
zahlreiche FO. i.iber 2000 m Hohe. Die hochsten FO. liegen bei beiden 
Unterarten im Bereich der zentralen Alpenkette, die tiefsten in den nord-
lichen Kalkalpen und am nordlichen Alpenrand (Starnbergersee-Gebiet, 
Nonnenwald: 600 m; Steingaden: 870 m; Hindelang: 850 m). Bemer-
kenswert sind auch die Funde bei Strada und bei Finstermi.inz (1040 resp. 
1060 m), gehi::iren doch das im Regenschatten machtiger Bergketten lie-
gende Umerengadin und das Oberinmal zu den trockensten Gebieten 
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der Zentralalpen! Doch muss beriicksichtigt werden, dass diese FO. in 
der tiefeingeschnittenen und deshalb schattigen lnnschlucht liegen, an 
Stellen, an denen aus verschiedenen Griinden abweichende mikrokli-
matische Bedingungen herschen (NADIG, 1986). In den Siidalpen konn-
te M. alp. nirgends unter 1450 m Hohe gefunden werden (Sarntaler-A., 
Durnholz: 1600 m; Bregaglia, Casaccia: 1450-1550 m). Wenn die hoch-
sten FO. im Schwarzwald und in den Vogesen zwischen 1300 und 1400 
m, im Jura knapp iiber 1700 m liegen, dann nur deshalb, weil die Gip-
fel dieser Berge nicht hoher hinaufreichen. Bemerkenswert ist aber die 
Tatsache, dass vor allem im Schwarzwald und in den Vogesen die Zahl 
der FO., die in der collinen Stufe liegen, grosser ist als in den Alpen. 
Aus dem Rahmen fallt das Verbreitungsbild von M alp. alp. fa. collina 
im Wienerwald (Tab. 9 a: Region 1): Die meisten FO. liegen in der col-
linen Stufe, einzelne davon unmittelbar vor den T oren Wiens! Es ist 
allerdings moglich, dass dieses Verbreitungsbild insofern nicht ganz den 
Tatsachen entspricht, als aus hohergelegenen Gebieten des Wienerwal-
des (bis fast 900 m) keine Funde bekannt sind. 

2. M. carinthiaca (Tab. 9 b: Region 16): Das Areal ist auf das Gebiet 
der Nockberge und angrenzende Bergketten beschrankt (S. 217). Aber 
auch die Amplitude der vertikalen Verbreitung ist klein: Auf Hohen 
iiber 2300 m (z.B. in der Gipfelregion des Konigsstuhls, des Wintertaler 
Nocks, des Eisenhuts) und unter 1300 m (im ganzen Verbreitungsge-
biet und in den Wimitzerbergen) blieb all unser Suchen nach Miramella 
erfolglos. Die mittlere Hohe der vertikalen Verbreitung liegt bei 1905 
m. Optimale Bedingungen findet car. auf Hohen zwischen 1600 und 
2200 m, wo sie regelmassig und meist in grosser Individuenzahl gefun-
den wird. Ihre okologische Potenz ist offenbar kleiner als diejenige an-
derer Arten. 

3. M irena (Tab. 9 b: Region 17): Das Verbreitungsgebiet dieser Art 
ist gross; die Amplitude ihrer vertikalen Verbreitung (2200 ml) ist mehr 
als doppelt so gross wie diejenige von car., und zwar auch dann, wenn 
nur ein bestimmtes Bergmassiv (z.B. die Julischen Alpen und -Voralpen) 
beriicksichtigt wird. Die hochsten FO. liegen zwischen 2000 und 2200 
m in den inneren Siidalpen; der tiefste FO. liegt am Lago di Doberdò, 
im Karst, nur 6 m iiber dem Meeresspiegel! Dieser kleine See, der fast 
ganz verlandet ist, wird von unterirdischen Quellen gespeist. Die oko-
klimatischen Bedingungen an seinem Ufer, das von hohen Baumen be-
schattet wird, unterscheiden sich grundlegend von denjenigen der Um-
gebung (S. 237). Die mittlere Hohe der vertikalen Verbreitung im gesam-
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ten Verbreitungsgebiet betragt 1530 m. Die FO. im N der Rienz-Gail-
Draulinie (S. 197) liegen fast ausnahmslos in der montanen und subal-
pinen Stufe; der tiefste mir bekannte FO. liegt am Hohen Gallin bei 
ca. 800 m in den Ossiacher T auern. 

4. M formosanta (Tab. 9 b: Region 19): Das Verbreitungsbild dieser 
Art bezieht sich auf beide von mir unterschiedenen Unterarten (for. for. 
und for. bessae). Es unterscheidet sich nur wenig von demjenigen von 
irena, ist aber etwas nach unten verschoben. Der Mittelwert liegt ( ohne 
Beriicksichtigung der wenigen Funde im Wallis) bei 1360 m, die mei-
sten FO. befinden sich in der montanen Stufe, rel. wenige in der subal-
pinen, keiner in der alpinen Stufe. In der collinen Stufe lebt for. (wie 
irena) nur an Standorten, die durch besondere okoklimatischen Bedin-
gungen ausgezeichnet sind (Feuchtbiotope bei Meride im T essin; 
Moranen- und Schottergebiet von La Bessa, dessen Lokalklima durch 
unterirdische Wasserlaufe beeinflusst wird). (s. auch S. 237). 

I. PHÀNOLOGIE UND MORTALITÀT 

An klimatisch giinstigen Standorten (aussere S-Alpen, Schwarzwald, 
V ogesen), treten die ersten Larven schon Ende April oder Anfang Mai 
auf. Die Imaginalhautung findet in der Regel im Lauf des Monats Juli 
statt; doch findet man in der subalpin-alpinen Stufe, bes. in nasskalten 
Sommern, auch noch im September Larven. Die Kopulation vollzieht 
sich schon unmittelbar nach der Imaginalhautung, manchmal noch be- . 
vor die Tiere ganz ausgefarbt sind. Verschiedene Autoren berichten, dass 
man fast immer kopulierende Paare in grosser Zahl antrifft. Die Dauer 
der Paarung wechselt. Manchmal erstreckt sie sich iiber Stunden. Bei 
Tieren in Gefangenschaft konnte festgestellt werden, dass das gleiche 
et sich im Lauf eines Tages mit verschiedenen 9 paarte. Der Fortpflan-
zungstrieb des et ist offenbar intensiv. Einmal, am Hengstpass in der 
Steiermark, konnten wir beobachten, wie ein et, in Ermangelung eines 
Geschlechtspartners (auch wir konnten trotz langem Suchen kein eizi-
ges 9 finden!) ein anderes et ansprang, sich auf dessen Riicken mit den 
kraftigen Krallen und dem Pulvillus der Vorder- und Mittelbeine fest-
klammerte und sein Hinterleibsende in charakteristischer Weise um je-
nes des vermeintlichen Geschlechtspartners bog, dèr sich dabei ganz passiv 
verhielt. 
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Die Mortalitat der Larven ist gross. Kalteeinbriiche im Friihling und 
Friihsommer konnen sich katastrophal auswirken. Viele Larven fallen 
auch Feinden, vor allem Eidechsen und Vogeln, zum Opfer. Die Flucht-
reaktion der Larven ist gering. Im J uli 1983 beobachteten wir am Grand 
Ballon in den Vogesen eine Bergeidechse, die behutsam ein grosses 
Adenostyles-Blatt erklomm, auf dem sich dicht gedrangt Dutzende von 
M.-Larven sonnten. Lagsam schob sich die Eidechse nach vorn und frass 
eine Larve nach der anderen, wobei die Ùberlebenden erst dann die 
Flucht ergriffen, wenn sie mit irgend einem Korperteil der Eidechse in 
Kontakt kamen. Die Mortalitat der Imagines ist kleiner. Doch werden 
auch sie durch Voge! dezimiert. Immer wieder kann beobachtet wer-
den, dass auf Bergwiesen, auf denen individuenreiche Pop. von M. le-
ben, Schwarme von Alpendohlen (Pyrrhocorax graculus) einfallen und 
in unersattlichem Hunger eine Heuschrecke nach der anderen aufpicken. 
Alpendohlen in solchen Wiesen sind geradezu Indiz dafor, dass Heu-
schrecken in grosser Zahl vorhanden sind (55). Aber auch im Spat-
herbst, wenn die Bestande von M. schon stark dezimiert sind, kann man 
beobachten, wie A lpendohlen an schneefreien S-Hangen nach den letz-
ten noch iiberlebenden Heuschrecken suchen. 

Gegen Kalteeinbriiche mit Schneefall sind die Imagines resistenter 
als die zarthautigen Larven. Sie verkriechen sich bei kaltem Wetter, bei 
Regen und Schnee in Zwergstrauchern (bes. Alpenrosen und Wachol-
der), wo in schneefreien Liicken zwischen Asten und Blattern in Bo-
dennahe die Lufttemperatur um mehrere Grade hoher ist als iiber der 
Schneedecke. Nach einer langer dauernden Kalteperiode und einer Nacht, 
in der ca. 10 cm Neuschnee gefallen waren, konnten wir am 28. 0kt. 
1984 am S-Hang des Frudiger iiber Pfunds in N -T irol auf 1050 Hohe 
an einem wolkenlosen Tag um die Mittagszeit beobachten, wie a und 
9 von M. alpina unter der schmelzenden Schneedecke hervorkrochen, 
sich von der Sonne durchwarmen liessen und sich z.-T. sogar paarten! 
Die letzten Imagines sammelte ich am 6. Nov. 1923 bei der Calanda-
hiitte iiber Chur (2070 m). Es scheint, dass die beiden auf der Alpensiid-
seite lebenden Arten (irena und for.) weinger kalteresistent sind als alp. 
und car. 

(") Eine ahnliche Rolle wie die Alpendohlen spielen in den Gebirgen Marokkos 
die Alpenkrahen (Pyrrhocorax pyrrhocorax), die dort ebenfalls in grossen Schwarmen 
zusammenleben, manchmal in Gesellschaft von Sti:irchen, im Mitderen Adas auch des 
seltenem Waldrapps (Geronticus eremita) und dem Entomologen Standone mit bes. rei-
chem Heuschreckenleben verraten. 
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K. MASSENVERMEHRUNG 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass verschiedene Miramella-
Arten (bes.alp. alp. fa. collina, irena, far.) in bestimmten Gegenden in 
gewissen J ahren haufig, manchmal massenhaft auftreten, aber in ande-
ren selten sind oder fehlen. Derartige Schwankungen der Populations-
dichte wurden im Wienerwald, in der Umgebung von Graz und in Slo-
wenien (56) bei Lasko ( = Tiiffer) zwischen Celje ( = Cilli) und Rimske 
Toplice ( = Romerbad) sowie bei Nemilje (ca. 12 km NW von Kranj) 
beobachtet. Die Schaden, die bei G r a d a t a t i o n e n angerichtet wer-
den, sind erheblich. Sie wurden von verschiedenen Autoren anschau-
lich geschildert. Schon 1864 schreibt KDNSTLER: «Als wir den Heuberg 
(Wienerwald, W von Modling) erstiegen, beobachteten wir die ersten 
Schricken, und nahm von da an die Zahl derselben, immer zu. Bei je-

. dem Schritte hiipften sie nach allen Seiten davon und auch die Zweige 
des Unterholzes waren mit ihnen besetzt. Das Unterholz war der Blat-
ter beraubt (meist blieben nur die Mittelrippen und einzelne Stiicke des 
Parenchymes iibrig), ebenso fand ich die Blatter von Hieracium sp., Con· 
vallaria polygonatum, Atropa belladonna etc. und die Nadeln der jun-
gen Tannen angefressen. Aber a~ch Baume und selbst solche von 60-70 
m Hohe (vorziiglich Rotbuchen, aber auch Eschen, Bergahorn und Mehl-
beerbaum) hatten haufig dasselbe Schicksal und solche Stellen markir-
ten sich schon von ferne durch die eigenthiimliche Beleuchtung in Fol-
ge des einfallenden Sonnenlichtes». Us (1960) berichtet, dass im Laub-
mischwald von Nemilje im Herbst 1958 nicht nur der Unterwuchs (Vac-
cinium myrtillus, Pteridium aquilinum, Gentiana asclepiadea), sondern 
auch Eichen, Edelkastanien, Fichten und vor allem Buchen kahl gefres-
sen waren; nur das Gras Calamagrostis sei vollkommen unberiihrt ge-
blieben. Andere Autoren berichten von Kahlfrass an Erlen und ande-
ren Biischen. V on den Waldrandern dehne sich der Befall stellenweise 
auf das benachbarte Kurturland aus, wobei vor allem an Reben und an 
jungem Mais Schaden angerichtet werde. Nach dem am meisten gescha-
digten Baum hat W AHL (1942) Miramella als «Buchenwaldheuschrecke» 
bezeichnet. Diese Bezeichnung hat sich eingebiirgert und wird - nach 
Us - auch im slowenischen Sprachgebrauch verwendet. Ich selbst fand 
M. nur selten auf jungen Buchen, z.B. irena auf der S-Flanke des Man-
gare in den Julischen Alpen. 

Die Literaturangaben iiber die D a u e r d e r I n t e r v a 11 e zwi-

(") F riiher «Siidsteiermark». 
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schen zwei Gradationen widersprechen sich zum Teil. Das di.irfte dar-
auf zuriickzufiihren sein, dass systematische Beobachtungen iiber lan-
gere Zeitspannen fehlen. Nach ScHIMITSCHEK (1947) wurden in den 
Edelkastanien-Buchenbestanden in der Umgebung von Lasko ( = Tiif-
fer) alle zwei bis drei Jahre Gradationen festgestellt, und zwar zwischen 
1862 und 1866 sowie 1891, 1907, 1941, 1942. Ich selbst suchte in den 
letzten zwei J ahrzehnten an allen o ben genannten Fundorten vergebens 
nach M Sie kommt zwar in den in Betracht kommenden Gegenden auch 
beute noch vor, aber nur an hoher gelegenen Orten und stets nur 
vereinzelt. Massenhaft traf ich sie nur zweimal: M. formosanta im Jahre 
1933 in der V. Calanca in Graubiinden in Fettwiesen und M. irena im 
Jahre 1984 im Trnovski Gozd in Slowenien in einer Hochstaudenflur 
auf einer grossen, windgeschiitzen, sonnigen, sehr feuchten Waldlich-
tung (57). 

Uber die U r s a e h e n solcher Gradationen ist wenig bekannt. Man 
muss annehmen, dass in J ahren, in denen die U mweltsbedingungen im 
Friihling und Friihsommer fiir die heranwachsenden Larven, im Spat-
sommer und Herbst fiir die sich fortpflanzenden Imagines (vielleicht 
auch im Winter fiir die Embryonen?) optimal sind, die Vermehrungs-
ziffer erhoht und die Sterblichkeitsziffer herabgesetzt wird, so dass es 
dann, wenn eine Reihe solcher Jahre sich folgen, zu einer Massenver-
mehrung kommen kann. Zum mindesten konnte mehrmals festgestellt 
werden, dass im umgekehrten Fall die Mortalitat gross ist und die Pop. 
so stark dezimiert werden konnen, dass es eine Reihe von Jahren braucht, 
bis sie sich erholt haben. Aufallend ist, dass Gradationen nur bei bra-
chypteren Formen, die in klimatisch begiinstigten Gegenden leben, be-
obachtet wurden: in der durch subtropisches Klima gekennzeichneten 
Insubrischen Region (for. ), im pannonisch beeinflussten Wienerwald (alp. 
alp. fa. collina) und in gewissen Gegenden Sloweniens (irena), in denen 
sich neben pannonischen bereits mediterrane Klimaeinfliisse bemerk-

(") Die vorliegende Arbeit befand sich schon im Druck, als ich von verschiedener 
Seite die Mitteilung erhielt, Miramella sei im Sommer des Jahres 1988 am Lago di Luga-
no bei Cantine di Gandria, unmittelbar iiber dem Seeufer (auf der schattigen N-Seite!), 
auf einer H ohe von nur ca. 272-300 m so massenhaft aufgetreten, dass an Kulturen und 
im Wald erheblicher Schaden angerichtet wurde und die Tiere sogar in Wohnungen 
eingedrungen seien! Die Bestimmung einiger Exemplare, die mir von Dr. G. COTTI des 
Museo cantonale di storia naturale, Lugano freundlicherweise geschickt wurden, ergab, 
dass es sich dabei - wie zu erwarten war - um. M. formosanta formosanta handelte. Wir 
planen, im Sommer 1989, ev. auch in folgenden Jahren den Verlauf und die Auswir-
kungen dieser Gradation an On und Stelle genauer zu untersuchen. 



A. NADIG: Ùber die Gattung Miramella (Orthoptera} 229 

bar machen. Us (1960) neigt zu Annahme, die brachypteren Formen 
von M. seien im Sinn der UvARov'schen Phasentheorie als «phasis gre-
garia» zu betrachten. Da aber zwischen Tieren aus normalen Pop. und 
solchen, die bei Massenvermehrung gesammelt wurden, keine nennes-
werten morphologischen Unterschiede feststellbar sind, ist es fraglich, 
ob diese Annahme zutrifft. Ausgedehnte Wanderungen konnten nie fest-
gestellt werden. Us vermutet, dass dies deshalb der Fall sei, weil ein aus-
losender Faktor, der korperliche Kontakt, fehle . Denn die Tiere wiir-
den auch bei Massenvermehrung einzeln auf Zweigen von Biischen und 
Baumen sitzen. Demgegeniiber konnte ich in der schon erwahnten Hoch-
staudenflur im Trnovski Gozd O' und Q, oft auch kopulierende Paare 
beobachten die in grosser Zahl auf Petasites- und Adenostyles-Blattern dicht 
nebeneinander sassen und sich von der Sonne durchwarmen liessen. Sie 
verhielten sich dabei ganz ruhig, wahrend andere Tiere, die an Stengeln 
von Cirsium oleraceum emporkletterten, «Konkurrenten» die am glei-
chen Stengel emporzuklettern versuchten, mit kraftigen Schlagen ihrer 
Hinterbeine von sich fernhielten und manchmal vom Stengel wegschleu-
derten. 

L. SOZIOLOGISCHE FESTSTELLUNGEN 

In den Tab. 10-12 sind alle Caelifera und Ensifera aufgefiihrt, die in 
verschiedenen Regionen des Verbreitungsgebietes oder an bestimmten 
FO. der betreffenden M.-Art mi t dies e r z usa mm e n gefunden 
wurden. Nicht beriicksichtigt sind Arten, die zwar im Verbreitungsge-
biet vorkommen, aber nicht mit M. vergestellschaftet sind. Ein x in der 
Rubrik einer Region bedeutet nicht, dass die betreffende Heuschrecken-
art an allen FO. dieser Region gefunden wurde. Denn die verschiede-
nen FO. liegen auf verschiedener Hohe, und das kann dazufiihren, dass 
Arten, die in der Regel vikarieren (z.B. Ch. parallelus und alticola oder 
Me. brachyptera und saussuriana) in der gleichen Rubrik stehen. Die Ta-
bellen erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit: Z war erstrecken 
sich die Untersuchungen iiber Jahrzehnte, doch konnte nicht alle Re-
gionen gleich griindlich durchforscht werden! 

1. M. alpina (Tab. 10): Mit alp. vegesellschaftet wurden 40 Arten 
(25 Caelifera und 15 Ensifera) gefunden. Davon wurden 2 Arten (Om. 
viridulus, Ch. parallelus) in allen Regionen (und fast an allen FO.), 11 
weitere in mindestens 10 Regionen festgestellt; 4 Arten (Om. ventralis, 
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Oe. germanica, Ca. italicus, Ba. serricauda), die nur an je einem FO. mit 
M. alp. gefunden wurden, diirften auch in anderen Regionen vorkom-
men; 30 Arten (75%) konnten sowohl in Pop. von alp. alp., als auch 
in solchen von alp. subalp. festgestellt werden. Das zeigt, dass die Be-
gleitfauna von M. alp. · nur wenig variiert und dass auch in dieser Hin-
sicht zwischen den beiden Unterarten kaum Unterschiede bestehen. Im 
Jura, in den Vogesen und im Schwarzwald ist die Begleitfauna armer 
als in den Alpen. Naturgemass fehlen vor allem arcto-alpine und boreo-
subalpine Arten, wie Ae. variegatus, Me. frigidus, Ae. sibiricus, im Schwar-
zwald und in den Vogesen (?) auch Po. pedestris. Es dominieren die glei-
chen Arten, wie in den Alpen: Eu. brachyptera, Go. rufus, St. lineatus, 
Om. viridulus, Ch. parallelus, De. verrucivorus, Roe. roeseli, Me. brachyp-
tera. Zoogeographisch von bes. Interesse sind 6 Arten: Te. caudata ist 
ein Charaktertier der Ostalpen (westliche Verbreitungsgrenze: Unter-
engadin), und auch 1s. pyrenaea (?) (58), deren Locus typicus in S-
Frankreich liegt, konnte bis jetzt zusammen mit M nur in den ostli-
chen Ostalpen, u.a. am Locus typicus von alp. alp., nachgewiesen wer-
den. Zwei Arten, An. pedestris und vor allem Me. saussuriana sind Cha-
raktertiere der Westalpen und leben dementsprechend nur mit alp. su-
balp. zusammen. Ae. variegatus wurde in Gesellschaft von alp. nur in 
den Ostalpen (Siidratische A., Sesvenna-Gr.) gefunden (59). Die thermo-
xerophile Bi. bicolor fand ich zusammen M. alp. alp. nur einmal: in ei-
nem der trockensten Abschnitte des Oberinntals, bei Serfaus, bezeich-
nenderweise an der Grenze zwischen einem trockenen Hang und ei-
nem kleinen Moor. 

2. M. carinthiaca: Das Verbreitungsgebiet dieser Art ist in horizon-
taler (S. 217) und vertikaler Richtung (Tab. 96) viel enger begrenzt als 
dasjenige von alp. und pysiognomisch recht einheitlich. Dementspre-
chend ist die Begleitfauna viel armer, doch dominieren die gleichen Aten 

(") Die Zahl der Schrilleisten schwankt bei den mir vorliegenden Tieren der 
Ostalpen zwischen 79 und 90, somit handelt es sich nach Heller um diese Art und nicht 
um l kraussi Br. v.W., 1878. Das Ergebnis der Untersuchungen G. HELLERS werden 
- wie der Autor mir mitteilt - 1988 oder 1989 unter dem Titel «Die Bioakustik der euro-
paischen Laubheuschrecken» in Buchform erscheinen (Verlag Josef Markgraf). 

(") Zwar kommt Ae. variegatus auch in den Westalpen Frankreichs vor, doch 
wurde er nicht in Gesellschaft von M. gefunden: Am Col du Lautaret lebt er auf 2400 
m Hohe zusammen mit Epipodisma pedemontana an einem trockenen S-Hang. M. alp. 
subalp. kommt zwar am gleichen Berghang vor, aber tiefer (1900-2300 m) und an etwas 
feuchteren Standorten (NAD1G, 1987c). 
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wie in alp.-Pop. der gleichen Hohenstufe: Om viridulus, Ch. parallelus, 
Me. brachyptera, etwas seltener Go. rufus. Nur an trockenen Standorten 
gesellen sich dazu: St. lineatus und Eu. brachyptera, an hoch gelegenen 
FO. (im Gegensatz zu Schwarzwald und Vogesen!) Ae. sibiricus, rel. sel-
ten Po. pedestris und sofern Zwergstraucher oder Hochstaudenfluren vor-
handen sind, auch Ph. aptera. Nur an den am tiefsten gelegenen FO. 
(z.B. W-Hang der Seetaleralpen unter dem Klipitztorl) fand ich neben 
den genannten Arten (ohne Ae. sibiricus) St. scalaris, Gl. apricarius und 
Gl. brunneus. 

3. M. irena (Tab. 11): Im sehr ausgedehnten Areai dieser Art sind 
die Lebensbedingungen sehr verschieden (z.B. S-Hang des Ankogels und 
Triestiner Karst!). Die Zahl der mit irena vergesellschaftet lebenden Arten 
ist ( wenn das ganze Areai berlicksichtigt wird) naturgemass gross. Von 
den 64 festgestellten Arten (31 Caelifera und 33 Ensifera) le ben nur 11 
in allen in der Tab. ausgeschiedenen Regionen (1-4), 48 leben im S der 
Ostalpen zwischen Oglio und Etsch und S der Rienz-Gail-Draulinie (Re-
gionen 1-3), nur 16 im N u n d S dieser Linie und keine einzige nur 
im N davon (Region 4). Die Begleitfauna von irena ist somit im N Teil 
ihres Areals vie! armer als im S: am Ankogel wurden z.B. nur 7 Arten 
gefunden, die gleichen wie auf entsprechenden Hohe in Pop. von alp. 
und car. Im S kommen nicht weniger als 55 Arten (86% aller Begleitar-
ten) in der Region 4 Qulische Alpen und Voralpen, Karawanken, Po-
horje) vor, in der die Lebensbedingungen je nach der geographischen 
Lage der FO. sehr stark voneinander abweichen. Aber auch an einzel-
nen, bestimmten FO., kann die Begleitfauna von irena aufallend reich 
sein. So wurden im unteren Socatal, N von Nova Gorica (Tab. 11, FO. 
2) zwischen 100 und 300 m Hohe 23, im Nanos-Gebirge (Tab. 11, FO. 
3) auf ca. 700 m Hohe 24 Arten festgestellt, neben den in der Tab. ge-
nannten auch Oecanthus pellucens und Mantis religiosa(60 ).Man ist er-
staunt, M. irena, deren Hauptverbreitungsgebiet in der montanen und 
subalpinen Stufe liegt, in Gesellschaft so vieler ausgesprochen mediter-
raner Arten zu finden. Man darf aber nicht vergessen, dass der Einfluss 
des mediterranen Klimas sich bis tief indie siidlichen Alpentaler hinein 
erstreckt und dass umgekehrt im Karst dank unterirdischer Kaltwasser-
strome und -austritte die Lebensbedingungen manchmal grundlegend 
von denjenigen der Umgebung abweichen (S. 237). 

('°) Am gleichen Hang, aber ca. 300 m tiefer, wurde auch Saga pedo gefunden. 
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Tab. 10 - Die mlt M. alpina vergesellschaftet lebenden Arten 

Unterarten alp. alp. alp. alp. (im W. z.T. intermediare Pop.) alp. subalp. 
Rcgionen ( l) 2 

l--+--1---+----j-----+----+--+---+-+--+-+--l--+---+----I 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Arten 

Te. nutans 

Te. bipunctata 

Eu. brachyptera 

Ch. dispar 

Me. grossus 

Ae. sibiricus 

Ae. variegatus 

Go. rufus 

St. lineatus 

Om. haemorrhoidalis 

Om. ventralis 

Om. viridulus 

St. scalaris 

Gl. apricarius 

Gl. brunneus 

Gl. biguttulus 

Ch. dorsatus 

Ch. parallelus 

Ch. montanus 

Ar. fusca 

Ps. stridulus 

O e. germanica 

Me. frigidus 

Po. pedestris 

Ca. italicus 

X 
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(Segue) Tab. 10 - Die mit M. alpina vergesellschaftet lebenden Arten 

U nterarten alp. alp. alp. alp. (im W. z.T. intermediare Pop.) alp. subalp. 

Regionen ( 1) 2 
f--+--f---+----+------+- ----+-- +-- -+-+---+- +--,f-- +----+----1 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Arten 

Po. denticauda 

Is. pyrenaea (?) 
Ba. serricauda 

De verrucivorus 

Ph. aptera 

Ph. grisoaptera 

An. pedestris 

An. alpinus 

Bi. bicolor 

Ro. roeseli 

Me. brachyptera 
Me. saussuriana 

Te. viridissima 

Te. cantans 

Te. caudata 

Tota/ der Arten: 40 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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X 
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Tab. 11 - Die m1t M. irena vergesellschaftet lebenden Arten 

Arten 

Te nutans 

Regionen 
und 

Fundorte 

Te. bipunctata 
Te. subulata 

Eu. brachyptera 
Ac. sibiricus 
Go. rufus 

St. lineatus 
St. nigromaculatus 
St. rubicundulus 
Om. ventralis 
Om. viridulus 
St. scalaris 

Gl. apricanus 
Gl. brunneus 
Gl. biguttulus 
Gl. mollis 

Ch. dorsatus 
Ch. parallelus 
Ch. alticola 
Eu. decl ivus 

Ar. fusca 
Ps. stridulus 
Oe. caerulescens 
Oe. germanica 

Mc. frig idus 
Po. pedestris 
Od. fallax 
Od. schmidti 
Mi. salamandra 

Pe. giornai 
Ca. italicus 

X 
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(Segue) Tab. 11 - Die mit M. irena vergesellschaftet lebenden Arten 

Arten 

Regioncn 
und 

Fundorte 

Po. demicauda 
Po. gracilis 
Po. ornatus 
Po. elegans 
1s. kraussi (?) 
Le. laticauda 
Le. bosci 
Ph. falcata 
Ba. ocskayi 
Ba. yersini 
Ba. serricauda 
Ba. obtusus 
Ru. nitidula 
De. verrucivorus 
Eu. chabrieri schmidri 
Ph. fallax 
Ph. aptera 
Ph. griseoaptera 
Ph. liroralis 
Y c. raymondi 
An. difformis 
An. pedestris 
Pa. srriolarus 
Pa. l!'.racilis 
Pl. grisea 
Bi. bicolor 
Bi. kuntzeni 
Roe. roeseli 
Me. brach yptera 
Se. sepium 
Te. viridissima 
Te. camans 
fph. discoidalis 
Tota/ der Arten: 64 
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Tab. 12 - D ie mit M. formosanta vergesellschaftet lebenden Arten 

Regionen 
und 

1 2 3 1 2 3 

Fundorte "' e: o '- "' '?) o ..e: o ·oo o 
.§ " ot) " -~ e: ::'E ·= " e: 

::'E~~ N " "' è: oo~ " E 3'" µ g,.s~ e:.!:: o v; "'" j~> c..i:t:l '--;;; " a; 1tf' L, ~ ' "'- o 
-o ::'E-~ ~::'E.g ·~o o ~o N .. E·- b V) N . . -o ,:; ::i 'è ~-u-0~ µ e: " o o . -o o ' g::, s" '-- "' o -~Z :~ C: V') V ~() u "' rJ"} ('Il • ·- E "' i:Q 

(:)-0 ·- o e: ·- o e -~ g ,:; 
Artcn "'Ei:,.. ~- - E io..~-- i.;:l " "< ·- ' io.. .....l ·- ' io.. .....l io.. E-< .....l 

Te nutans X X X X X X 

Te. bipunctata X X X X X 

Te. subulata X X 

Pa. alliaceus X X X 

Eu. brachyptera X X X X X 

Ae. sibiricus X X X 

Go. rufus X X X X X 

Se. lineatus X X X X X X 

Se. nigromaculatus X X X 

Om. ventralis X X X X X X 

Om. haemorrhoidalis X X X X X 

Om. viridulus X X X X X 

St. scalaris X X X X X 

Gl. vagans X X 

Gl. brunneus X X X X X X 

Gl. mollis X X X X X X 

Ch. dorsatus X X X X X X 

Ch. parallelus X X X X X X 

Eu. declivus X X X X 

Ar. fusca X X 

Ai. strepens X X X X 

Ps. stridulus X X X 

Oe. caerulescens X X X X X X 

O e. germanica X 

Po. pedestris X X 

Od. decipiens in-
subrica X X X X X X 

Pe. giornai X X X X 

Ca. italicus X X 

Ca. siciliae X X X X 

r 
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(Segue) Tab. 12 - Die mit M. formosanta vergesellschaftet lebenden Arten 

Regionen I 2 3 I 2 3 
und 

Fundorte " e:: .... o " -~ o ..e:: o .°" :i o E "' bJl "' -~ " ::-s i "' e:: "' " 
·;:: 

::-s~~ N " .§ o.. 
oo"v e::-" vi jc:: g,.::~ ""' o i~ ..:f~> o..i:o 

----,;; "' b ?f , 1-. ~ ' "' .... o 
·- o o -e ::-s .2 ~::-s .g r.½o e"' N e:: .... ""o N 

$:!~~~ 5 ,3 .2., .. -e $:! ·e e:: $_ e:: o o ' -e o . g ::, - " o 
.~z.§:.~ :;:1 e U"l u <.'.) (.) " V)~ ··- -~ g c:Q 

·- o e:: $:! :i "' Arten "' E o.. "'·- E"'- "' ·- i.::l :i O<·- ' o.. ...l ·- 't:>....l o..!- ...l 

Po. demicauda X X X 

Le. laticauda X X X X X 

Ph. falcata X X 

Ph. nana X X X X 

Ba. obtusus X X X X X X 

Me. thalassinum X X 

Ru. nitidula X X 

Co. discolor X X 

De. verrucivorus X X X X 

Eu. chabrieri chabrier i X X X X 

Ph. fallax X X X 

Ph. aptera X X X X 

Ph. griseoaptera X X X X X X 

Ph. litoralis insubr ica X X X X 

Y e. raymondi X X X X 

An. difformis X X 

An. pedestris X X X X X X 

Pl. grisea X X X X X X 

Bi. bicolor X X 

Me. fedtschenkoi 
minor X X X 

Me. saussuriana X X 

Te. viridissima X X X X X 

Te. cantans X 

Eph. vicheti X X X X X X 

Eph. terr. bormansi X X X 

Tota/ der Arten: 54 31 46 44 24 35 34 
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4. M.formosanta (Tab. 12): Vergesellschaftet mit/or. wurden 54 Ar-
ten (29 Caelifera und 25 Ensifera) gefunden. Diese Zahl ist etwas kleiner 
als diejenigen van irena (64), aber grosser als van alp. (40) und car. (12). 
Ein Blick auf Tab. 12 zeigt dass die Begleitfauna van /or. einheitlichere 
Ziige als diejenige van irena zeigt: 23 Arten, also fast die Halfte aller 
Arten, wurden in samtlichen Regionen (1-3) gefunden, was nicht aus-
schliesst, dass diese Zahl innerhalb der gleichen Region an verschiede-
nen FO. - je nach der Hohe ii.M. -verschieden gross sein kann. An FO. 
der montan-subalpinen Stufe dominieren die gleichen Arten wie bei alp., 
car. und irena. Eine Vorzugstellung geniessen - wie bei irena - FO. am 
S Alpenrand: am M. Cornizzolo und M. San Primo (Tab. 12, FO. 2) 
wurden 35 (65%) aller Arten gefunden, in La Bessa (Tab. 12, FO. 3) 34. 
Sie sind ganz verschiedener Herkunft: neben angarischen (z.B. Om. vi-
ridulus) leben -wie in denJulischen Voralpen und im Karst- zahlreiche 
mediterrane Elemente, die z.T. atlantoiberischer (z.B. An. pedestris, Eu. 
chabrieri chabrieri, wahrscheinlich auch Eph. terrestris bormansi), z.T. 
pontomediterraner Herkunft sind (z.B. Od. decipiens insubrica, Ph. lito-
rialis insubrica [Nadig, 1987a]), z.T. circummediterran verbreitet sind 
(z.B. Mantis religiosa, Oecamhus pellucens). Diese Vielfalt lasst sich nur 
historisch un d okologisch erklaren: Mann muss annehmen, dass sol-
che Arten in der Nacheiszeit, vielleicht schon in Zwischeneiszeiten aus 
den mediterranen Refugien dem siidlichen Alpenrand folgend einwan-
derten und sich an Stellen mit fiir sie giinstigen Bedingungen bis zum 
heutigen T ag zu halten vermochten. 

M. ÒKOLOGISCHE FESTSTELLUNGEN 

Ergebnisse exakter Messungen der mikroklimatischen Bedingungen 
in Merotopen van M.-Arten liegen m.W. nicht vor. Doch lassen sich 
aus den Lebensgewohnheiten sowie aus der horizomalen und vertika-
len Verbreitung Schliisse ziehen. Die meisten Autoren vertreten die An-
sicht, M. sei - im Gegensatz zur eher thermoxerophilen Podisma pede-
stris - mesohygrophil. DREux (1962) gelangt in seiner noch immer grund-
legenden Arbeit iiber die Òkologie der Orthopteren in den franzosi-
schen Alpen auf Grund des Makroklimas zum Schluss, M alpina (es han-
delt sich dabei um M. alp. subalp.) sei eine hygrophile, thermophobe Art, 
deren Stenothermie in trockenem Klima viel ausgepragter als in feuch-
tem sei. In trockenen Gegenden liege die obere Grenze ihrer okologi-
schen Potenz in bezug auf die mittlere Julitemperatur bei 14-15°, in feuch-
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ten dagegen bei 18° (8°-18°). Vo1s1N (1979) gelangt im Massif Central 
zu ahnlichen Ergebnissen. Meine eigenen Beobachtungen (durch Mes-
sungen mit einem Ultrakust-Psychrometer und Prazisionsthermometer 
erganzt) stimmen im wesentlichen mit diesen Feststellungen uberein, 
wobei sich allerdings zeigt, dass die okologischen Anforderungen der 
verschiedenen Arten verschieden sind. Am kleinsten ist die okologische 
Potenz von M. car., deren Areal klein ist und deren vertikale Verbrei-
tung nur von ca. 1300-2300 m reicht. Die am tiefsten gelegenen mir be-
kannten Fundorte liegen am Ufer des Zelinsees (1450 m) und auf der 
rel. stark befeuchteten W-Seite der Seetaler-A. an einem stark mit Him-
beeren und Senecio uberwachsenen Hang (1380 m), in ausgesprochen 
feuchten Merotopen. Am grossten ist die okologiche Potenz von M irena, 
deren Areal von der zentralen Alpenkette bis fast zur Meereskuste, von 
2200 m bis 6 m u.M. (Lago di Doberdò) reicht. Es kann keinem Zwei-
fel unterliegen, dass die mittlere Julitemperatur am Ufer des in einer 
Doline eingebetteten Seeleins von Doberdò uber 18° liegt, dass also diese 
Art bei hoher Luftfeuchtigkeit hohere Temperaturen ertragt als car. und 
alp. Messungen die ich am 18.8.1988, einem sonnigen Tag um die Mit-
tagszeit ca. 5 cm uber dem Boden an verschiedenen Stellen im Schatten 
durchfuhrte, ergaben folgende W erte: 

Am oberen Rand der Doline an einem 
nach S exponierten, trockenen Hang 

Am Grund der Doline, ca. 30 m vom 
flachen Ufer des Seeleins entfernt, in 
einer kleinen Waldlichtung am FO. 
von irena. 

Lufttemperatur 

31-32° 

25-27° 

(21-23°}'f 

relative 
Lufcfeuchtigkeit 

35-43% 

78-81% 

(92-100%f 

* Die in Klammern gesetzten Werte beziehen sich auf Messungen, die in einem schat-
tigen, feuchten Talchen am Dolinengrund unter einem dichten Brombeerstrauch un-
mittelbar uber dem Boden durchgefuhrt wurden. 
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Diese Zahlen zeigen, wie verschieden die Lebensbedingungen am 
oberen Rand und am Grund der Doline von Doberbò sind. 

Aus der vertikalen Verbreitung und aus den Lebensbedingungen an 
den FO. kann geschlossen werden, dass in bezug auf die Temperatur 
die okologische Potenz von /or. weitgehend mit derjenigen von irena 
iibereinstimmen diirfte, wahrend alp. eine Zwischenstellung zwischen 
irena und car. einnimmt. Dies gilt fiir beide Unterarten von alp.: Tab. 
9 zeigt, dass die Diagramme der Vertikalverbreitung von alp. alp. und 
alp. subalp. weitgehend miteinander iibereinstimmen. 

Dass alle M. -Arten mesohygrophil sind, geht aus einer grossen Zahl 
von Einzelbeobachtungen hervor, von denen nur einige wenige als Bei-
spiele erwahnt werden sollen: In den Alpen, aber auch im Schwarzwald, 
in den Vogesen und im J ura ist M. in manchen B e r g g r u p p e n auf 
der niederschlagsreicheren N-NW-Seite haufiger als auf der trockene-
ren S-SE-Seite, wo sie - bes. in tieferen Lagen - nur in feuchten Biotopen 
oder an deren Rand ausreichende Lebensbedingungen findei:. Am W-
und E-G r a t mancher Berge lebt sie nur auf der schattigeren N-Seite, 
wo die Sonnenstrahlen auch um die Mittagszeit in spitzem Winkel ein-
fallen; an W- und E-Han g e n haufig nur in Runsen, und zwar nur 
auf der von der Sonne abgekehrten S-Seite, wo Zwergstraucher verschie-
dener Art gedeihen und die mikroklimatischen Bedingungen sich grund-
legend von denjenigen der meist grasbewachsenen, stark besonnten N-
Seite unterscheiden. In den meisten z e n t r a 1 a 1 p i n e n 
T r o e k e n t a 1 e r n fehlt M., oder sie tritt nur ( oft in engbegrenzten 
Merotopen) in schattigen Schluchten oder am Rand von Siimpfen und 
Hochmooren auf (61). M. irena und M. /or. konnten sich in der 
e o 11 i n e n S t u f e d e s S A 1 p e n r a n d e s nur an Stellen hal-
ten, an denen durch den Austritt von kaltem Wasser (Karst bei Dober-
dò) oder unterirdische Kaltwasserstrome (La Bessa) Lebensbedingungen 
herrschen, die grundlegend von denjenigen der Umgebung abweichen. 

In bezug auf die Fu t te r p f 1 a n zen sind alle M.-Arten wenig 
wahlerisch. In Gefangenschaft lassen sie sich leicht mit jungen Himbeer-
sprossen grossziehen. Die Blatter werden bis auf die Mittel- und Seiten-
nerven aufgefressen. Larven von alp. und car. geben manchmal derben 
Grasern den Vorzug. Ihren N ahrungsanforderungen entsprechend sind 

(") Im Inneren von Hochmooren fehlt M. wahrscheinlich deshalb, weil die dich-
ten und machtigen Sphagnum-Polster die Eiablage verunmoglichen. r 
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alle Arten auch in bezug auf die P f 1 a n z e n g e s e 11 s e h a f t e n, 
in denen sie leben, wenig anspruchsvoll. M. alp. findet im Zwergstrauch-
giirtel der montanen und unteren subalpinen Stufe optimale Lebensbe-
dingungen. Die Tiere sonnen sich geme auf den Zweigen von Heidel-, 
Preisel- und Rauschbeeren oder auf niederen Strauchern von Alpenro-
sen und Wachholder, indie sie sich am Abend und bei schlechter Wit-
terung verkriechen. Man findet alp. aber auch auf Alpweiden, bes. wenn 
sie von niederen Biischen durchsetzt sind; in Fettwiesen, vorausgesetzt, 
dass breitblattrige Dikotyledonen (z.B. Polygonum bistorta, Gentiana lu-
tea, Veratrum album, Heracleum spondylium) vorhanden sind; in Hoch-
staudenfluren auf den Zweigen und Blattern von Adenostyles, Peuceda-
num, Angelica, Cirsium oleraceum, gelegentlich sogar in Lagern mit aus-
gedehnten Urtica- und Rumex-Bestanden. In tieferen Lagen trifft man 
alp. (ahnlich wie irena und /or.) auch auf Himbeerstrauchern oder auf 
Z weigen van Senecio fuchsii oder S. alpinus. 

Es wurde schon darauf hingewiesen (S. 224), dass die brachyptere 
Form von alp. ( = fa . collina) insofern eine Sonderstellung einnimmt, 
als sie im Wienerwald sowie auf der Hohen- und Diirren Wand in der 
collinen Stufe lebt, und zwar auf rel. trockenen, nach SE ·exponierten 
Mahwiesen, und dass sie bei Massenvermehrung vor allem in Buchen-
waldern grossen Schaden anrichten kann (S. 143, 227). 

M. car. lebt in den Nockbergen in der montanen und subalpinen 
Stufe an ahnlichen Standorten wie alp., auf windumtosten Kuppen 
manchmal auch auf kurzrasigen, stark abgeweideten Matten, auf denen 
grossblattrige Dikotyledonen selten sind und nur da und dort Polster 
von Silene pumilo oder kiimmerliche Wachholderbiische gedeihen. Im 
Gegensatz zu alp. und car. bervorzugen irena und far. Hochstauden und 
niedere Biische, vor allem Himbeeren, doch kommen sie in der monta-
n en und subalpinen Stufe auch in Habitaten vor, die denjenigen von 
alp. entsprechen. Bei Massenvermehrung findet man sie auch in stark 
gediingten Fettwiesen. 

N. HERKUNFT, SPEZIATION, VERWANDTSCHAFT 

In allen Gebirgen Mittel- und Siideuropas leben - meist an und iiber 
der Waldgrenze - Podismini. Man nimmt an, dass sie aus Sibirien und 
Zentralasien stammen und z.T. im ausgehenden Tertiar, z.T. im Plei-
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stocan nach Europa eingewandert sind. LA GRECA (1951, 1954, 1955, 1957, 
1962, 1966, 1977, 1984, 1985) hat sich z.T. zusammen mit MESSINA (1979, 
1982) eingehend mit Fragen ihrer Herkunft und Evolution befasst. Er 
unterscheidet zwei Gruppen: 

1. Die erste Gruppe umfasst Gattungen und Arten, die vor allem 
auf den drei grossen Mittelmeerhalbinseln vorkommen: Cophodisma 
Dovn.-Zap. in den Pyrenaen, Italopodisma Harz im Apennin, Oropo-
disma Uv. und Peripodisma Willemse auf der Balkanhalbinsel, vor al-
lem in Griechenland. Nur wenige, monospezifische Gattungen leben 
in den Alpen, und zwar auf der Alpensiidseite: Epipodisma pedemonta-
na (Br.) in den Grajischen und Gottischen Alpen (NADIG, 1987c), Pseu-
doprumna baldensis (Krauss) auf dem M. Baldo, Chorthopodisma cobellii 
(Krauss) in den Voralpen des Trentino und Veneto (GALVAGNI, 1973). 
Alle Arten dieser Gattungen sind apter. LA GRECA nimmt an, sie seien 
rei. friih, schon im Pliocan oder zu Beginn des Pleistocans eingewan-
dert und hatten sich unter dem Einfluss der Klimaschwankungen des 
Pleistocans in eine grosse Zahl von G a t t u n g e n, A r t e n u n d 
U n t e r a r t e n differenziert, die endemisch sind und z.B. in den Ab-
ruzzen nur auf bestimmten, manchmal benachbarten, aber voneinan-
der getrennten Bergketten leben. 

2. Zur zweiten Gruppe rechnet LA GRECA die Gattungen Podisma 
Latr., Melanoplus Stai, Odontopodisma Dovnar-Zap., Micropodisma 
Dovnar-Zap. (62), vielleicht auch Miramella Dovnar-Zap. Im Gegensatz 
zur ersten Gruppe sind diese Gattungen squamipter-brachypter, nur z.T. 
monospezifisch und viel weiter verbreitet. LA GRECA nimmt an, dass 
sie erst im Lauf des Pleistocans in Europa einwanderten und sich zwar 
in verschiedene Unterarten oder Arten differenzierten, aber n i eh t 
1 n v e r s e h i e d e n e G a t t u n g e n. 

Das Areai von Miramella reicht von Ostsibirien durch die zentrala-
siatischen Gebirge (wo vermutlich weitere Arten leben) und durch die 
Karpaten und Alpen bis zu den Pyrenaen. Man muss annehmen, dass 
M im Lauf der verschiedenen Eiszeiten nach Europa vorstiess, aber in 
den Zwischeneiszeiten wieder zuriickgedrangt wurde oder in Massifs 

(") Es scheint mir fraglich zu sein, ob es richtig ist, auch die aptere Gattung Mi• 
cropodisma, die in den siidlichen Ostalpen, im Kaukasus und Transkaukasien lebt, in 
diese Gruppe einzureihen. r 
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de Refuge Zuflucht fand, wo - dank isolierter Lage - unter dem Einfluss 
von Mutationen und Selektion eine infraspezifische oder spezifische Evo-
lution stattfand. Es ist wahrscheinlich, dass in den durch tiefeingeschnit-
tene Taler getrennten Massifs de Refuge der Siidalpen die Isolation lan-
ger dauerte als in den Nordalpen, und dass es darum im S zur Ausbil-
dung verschiedener Arten kam (car., irena,far.), im N nur zur Ausbil-
dung von Unterarten einer polytypischen Art (alp. alp. und alp. sub-
alp. ). Das Vorhandensein zahlreicher intermediarer Pop. (Kap. F und 
G; Taf. IX) lasst sich erklaren, wenn man annimmt, dass die in Massifs 
de Refuge isolierten Pop. in fiir sie giinstigen Klimaphasen des Pleisto-
cans und Holocans - sofern keine uniiberwindlichen geographischen 
Schranken bestanden - ihre Areale wieder ausweiten konnten und dass 
es so zu einer sekundaren Hybridisierung benachbarter Pop. kam. Fiir 
die Richtigkeit dieser Hypothese spricht die Feststellung, dass auf iso-
liert stehenden Bergen der Alpen-N-Seite (z.B. Òtscher, Feuerkogel, 
Zwolferhorn) Pop. leben, die sich zwar in geringfiigigen, aber konstan-
ten Merkmalen (70-90% aller Individuen!) von benachbarten Pop. un-
terscheiden. Hybridpop. bestehen aber nicht nur zwischen Unterarten 
e i n e r Art (alp. alp. und alp. subalp. sowie far. far. und far. bessae) (Kap. 
F.2.1 und F.6), sondern auch zwischen verse h i eden e n Arten, 
z.B. car. und alp. (Kap. F.3), car. und irena oder irena und alp. (Kap. 
F.5). Das zeigt, dass diese Taxa einander nahestehen und dass es deshalb 
richtig sein diirfte, sie in e in e r Untergattung zusammenzufassen (s.S. 
116). Keine Hybridpop. bestehen zwischenfar. und irena, sowie zwi-
schen far. und alp., also zwischen Arten, deren Areale durch Verbrei-
tungsliicken von einander getrennt sind und zwischen denen, auch der 
verschiedenen Gestalt der Penisvalven wegen, reproduktive Isolation be-
steht. Bei Tieren, die langere Zeit in Gefangenschaft gehalten wurden, 
konnte beobachtet werden, dass alp. und irena kopulieren, nicht aber 
irena und far. 06 die Kopulation zur Befruchtung und Entwicklung 
lebensfahiger und fertiler Nachkommen fiihrte, konnte nicht geklart 
werden. 

f 
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RIASSUNTO - Specie e sottospecie di Miramella Dovnar-Zap. ( Orthoptera, Catan-
topidae) che vivono sulle Alpi, sul Giura, sui Vosgi e nello Schwarzwald, in base a ricer-
che analitiche su popolazioni. 

L'autore si propone di studiare in tutto l'Arco alpino, nel Giura, nei Vosgi e nella Fore-
sta Nera ie popolazioni di Miramella. Basandosi su ricerche corologiche ed a n a I i s i d i 
popola zio n i cerca di chiarire problemi tassonomici e di esaminare quale fu l'influen-
za delle variazioni climatiche del Pleistocene sull'evoluzione specifica ed infraspecifica di 
questo genere. Sono stati studiati più di 8000 esemplari, raccolti in maggior parte dall'auto-
re stesso, provenienti da più di 700 località differenti. 

In capitoli introduttivi dà uno sguardo storico e sottomette i caratteri distintivi poten-
ziali ad un esame critico. Nel capitolo fondamentale (capitolo F) l'autore dà, all'inizio, una 
descrizione della popolazione topotipica di ogni specie e sottospecie (includendo possibilmen-
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te i tipi). Successivamente vengono trattate le popolazioni di rilievi montuosi confinanti 
e poi manmano quelle di zone sempre più lontane dal luogo tipico, mettendo in evidenza 
le differenze nei caratteri tassonomici (6 tavole con ca. 200 fig.}. Capitoli speciali sono riser· 
vati alle distribuzioni orizzontale e verticale, all'ecologia, al fenomeno di gradazioni ed 
alle associazioni ortotterologiche conviventi con Miramella. 

Risultati principali: 
1. Nei territori studiati (v. sopra} vivono quattro specie; due di queste con due sottospecie: 

M. (Kisella) alpina alpina (Kollar, 1883} e alpina subalpina (Fischer, 1850); M. (Kisella) 
carinthiaca (Puschnig, 1910}; M. (Kisella) irena (Fruhstorfer, 1921}; M. (Nadigella) for-
mosanta formosanta (Fruhstorfer, 1921) e formosanta bessae subspec. nova. 

2. L'area di diffusione della M. alpina si trova soprattutto sul versante Nord delle Alpi, 
nel Giura, nei Vosgi e nella Foresta Nera; in qualche punto però, varcando il crinale 
principale, si spinge un po' sul versante Sud delle Alpi (p.es. in Val d'Aosta, nell'alta 
Bregaglia, nel gruppo di Sesvenna, nelle Alpi Sarentine, in Carinthia e Stiria}. La sotto· 
specie alpina alpina vive nella parte orientale, la sottospecie alpina subalpina nella parte 
occidentale dell'Arco Alpino, nel Giura, nei Vosgi e nella Foresta Nera. Nella zona di 
contatto delle aree di diffusione delle due sottospecie, molto larga (soprattutto nel Vor• 
arlberg, nelle Alpi e Prealpi Bavaresi e nel NTirolo} si trovano in gran numero delle 
popolazioni intermedie, nelle quali predominano talvolta i caratteri dell'alpina alpina, 
talvolta quelli dell'alpina subalpina, cosicché in certi casi è impossibile decidere a quale 
delle due entztà esse appartengono. In un capitolo speciale l'autore espone gli argomenti 
che, a parere suo, sostengono la sua opinione che alpina e sulbalpina sono da considerarsi 
non come specie differenti, ma come sottospecie di una sola specie politipica. Le aree di 
diffusione delle M. irena e formosanta si trovano sul versante Sud delle Alpi: quella 
di irena nella parte orientale, all'Est della Valle Camonica, quella di formosanta nella 
parte occidentale, che dal lago di Como si estende probabilmente fino alla Dora Baltea. 
Gli areali di irena e di formosanta sono separati nelle Alpi Bergamasche e nella Valtel-
lina superiore da una zona ampia, nella quale (ad eccezione della parte Ovest delle Oro• 
bie e della V. Masino} finora nessuna specie di Miramella fu trovata. Verso Oriente l'area 
di diffusione di irena si estende attraverso la Jugoslavia fino in Romania (GALVAGNI, 
1986b}; in direzione Nord questa specie ha oltrepassato i fiumi Gail e Drau, arrivando 
fino nelle «Lienzer-Dolomiten», nelle «Ossiacher-Tauern», sulla catena di Gerlitzen e 
perfino sul versante Sud della catena principale delle Alpi, dove vive una popolazione 
isolata sui pendii dell'«Ankogel» fra 1650 e 1950 m s.l.m. M. formosanta formosanta 
è specie caratteristica di tutta la Zona lnsubrica. Pare che la sua area di diffusione, par· 
tendo dalla Val Bedretto e (oppure} dalla Valle d'Antigorio si spinga al di là de! crinale 
principale delle Alpi occidentali fino nell'alto Vallese, dove però negli ultimi armi non 
fu più trovata. La località tipica della M. formosanta bessae si trova nella zona more-
nica di «La Bessa» (250-300 m}, a Sud di Biella, dove fu trovata la prima volta dall'egre· 
gio Dottore FELICE CAPRA. Nelle Alpi e Prealpi Pennine vive però anche a quote più 
alte. Pare che la larga Valle del fiume Toce sia il limite fra le aree delle due sottospecie. 
L'area di di/fusione della M. carinthiaca- assai più piccola di quelle delle altre specie 
· è incassata fra quelle dell'alpina e dell'irena nei cosiddetti «Nockberge» ed in zone con· 
finanti («Maltatal», «Niedere Tauern», Seetaler-Alpen», «Saualpe»}. 

3. Non soltanto nella zona di contatto delle sottospecie (v. sopra}, ma anche in quella di 
certe specie si trovano p o p o la z i o n i intermedie, probabilmente ibride. Di partico· 
lare interesse sono quelle del «Gschriebenstein» alla frontiera austro-ungherese (alpina 
x irena), del cosiddetto «Schockl» vicino a Graz (probabilmente irena x carinchiaca x 
alpina) e quella della «Glein-» e «Stubalpe» (carinth iaca x irena}. Una ibridazione fra 
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irena e for mosanta, nonché fra alpina e formosanta non è stato possibile, dato che le 
aree di diffusione di queste specie sono separate e dato che la forma degli organi copulato• 
ri escludono un incrocio. 

4. Non 50/0 nella diffusione orizzontale, ma anche in quella verticale e nelle esigenze ecolo· 
giche delle differenti specie esistono differenze notevoli. 

5. Moltiplicazioni in massa, che talvolta causano gravi danni, sono state constatate finora 
soltanto in popolazioni microttere o brachittere, che vivono in zone di clima privilegia-
to (influenzate dal clima mediterraneo o (e) pannonico). 

6. L'attuale diffusione delle specie di Miramella nella zona studiata si lascia spiegare se • 
seguendo le ipotesi di L A GRECA - ammettiamo: 

- che il Genere Miramella appartenga (come il Genere Podisma ed altri Generi) a quel 
gruppo di Podismi, microtteri o brachitteri che, di origine A ngariana, sono penetrati 
in Europa nel corso del Pleistocene; 
che negli Interglaciali scomparvero quasi completamente, ad eccezione di popolazioni 
che trovarono rifugio in Nunataks o «Massifs de Refuge» al margine settentrionale e me· 
ridionale delle Alpi e di altre catene montuose dell'Europa centrale; 
che in tali popolazioni · isolate una dall'altra · ebbe luogo un differenziamento specifico 
o subspecifico, ma non a livello di Generi; 
che in fasi di clima per loro più favorevoli ebbero la possibilità di allargare il loro terri-
torio trovando contatto con popolazioni di altre sottospecie o specie, con le quali ebbe 
luogo una ibridazione secondaria. 
Il fatto che le valli sul versante Sud delle Alpi già nel! 'epoca pleistocenica erano più 

profonde, più incassate che sul versante Nord, spiega in modo plausibile la constatazione 
che l'evoluzione al Sud portò allo sviluppo di specie, sul versante Nord soltanto di sottospe-
cie. Spiega anche il fenomeno, che popolazioni ibride sono più numerose sul versante Nord 
che sul versante Sud. 

SUMMARY · Species and subspecies of Miramella Dovnar-Zap.(Orthoptera, Catan-
topidae) found to be living in the Alps, in Jura, in the Vosges and in the Schwarzwald, 
following analytical researches on populations. 

The author's aim is to clarify, on the basis of investigation into the geographical distri• 
bution and by a n a I y s i s o f p up u la t i o n s, certain stili open taxonomic problems. 
At the same time he looks into the aeras of investigation {the Alps, the jura, the Vosges, 
the Black Forest) to find whether there was speciation under the injluence of climate jluctua-
tion of the Pleistocene. 8000 Specimens of 700 localities were screened. 

Introductory chapters give a short historical survey and submit the potential taxonomic 
features to criticai inspection. In the basic chapter F the population of the focus typicus (if 
possible including the types) of every species is first described. Subsequently the populations 
first of neighbouring then of more distant mountain-ranges are dealt with and · if existing 
· differences to the pupulation of the focus typicus are brought out. Taxonomically impor· 
tant features, esp. the penis valves, are, with consideration of the variationrange, depicted 
in 200 jìgures on 6 plates. Special chapters are dedicated to the horizontal and vertical propa· 
gation (map of range of dispersa! and graphic descriptions). The Caelifera and Ensifera as• 
sociated with various Miramella species are · arranged according to regions · enumerated. 

The most important results mey be summed up as follows: 
1. In the whole area of investigation there live four Miramella species, two of which in 

two subspecies. One of the subspecies (M. formosanta bessae) is described as subspec. nova. 
2. The main range of propagation of M. alpina lies in the north of the Alps, but in parts 

extend lingularly aver the main alpine crests to the south-side of the Alps. M. alp. alp. 
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lives in the eastern alps, M. alpina subalpina mainly in the western alps, the Jura, the 
Vosges, and the Black Forest. In the wide contaci zone of the two subspecies we fmd, 
above alt in the western group of the eastern alps, numerous intermediary populations, 
wherein now the features of one, now those of another subspecies predominate. The dee i• 
sion to rate (contrary to other authors} alpina and subalpina not as independent species, 
but as subspecies of a polytypic species, is accoimted far. The ranges of M. irena and M. 
formosanta (which are raised to the rank of species!} occur, above alt, in the south of 
the Alps: the one o/irena in the eastern, the one o/formosanta in the western alps. Be· 
tween the areas of alpina and i rena there is the area of M. carimhiaca in the so-called 
Nockberge of Karnten. 

3. Not only in the contact zone of the areas of the subspecies, but also in those of species 
there are Hybridpop. (car. x alp.; car. x irena; irena x alp.). There is no hybridization 
between formosanta and irena nor between formosanta and alpina, because there are 
gaps between the areas of those species, and a hybridization is not possible, if only far 
the strongly divergent shapes of the penis valves. 

4. Differences are obvious not only in the horizontal, but also in the vertical range of diff erent 
species (not subspecies} and in their ecological claims. 

5. The tendency to gradation occurs only in micropterous-subbrachypterous forms. They live 
in climatically favorable regions. 

6. The present picture of distribution can be accounted far if we assume that Miramella 
belongs to those Podismini-genera that immigrated Europe /rom the east in the course 
of the Pleistocene but were pushed back again during the interglacial period, or found 
refuge in the «Massifs de Réfuge» of the southern and northern declivities af the Alps. 
There they differentiated due to the isolated position of such mountains under the in• 
fluence of mutation and selection. There has to be assumed that the isolation in the «Mas· 
sifs de Réfuge» of the south-side of the Alps, separated by deep valleys, lasted longer than 
at the north-side of the Alps. That is why speciation led not only to the formation of 
new subspecies but a/so to species. A nd hybrid pupulations are, far the same reason, rarer 
in the south of the Alps than in the north. 

7. The different species living in the alpine range are, however, closely connected with one 
another, so that it is · according to the author • correct to subsume them under only one 
genus, but two distinguish between two subgenera: Miramella (Kisella}, to wich belong 
alpina (Kollar 1833}, carimhiaca (Puschnig 1910}, irena (Fruhstorfer 1921}, and, on the 
other hand, Miramella (Nadigella) Galvagni 1986 with only one species: formosama 
(Fruhstorfer 1921). 

ZUSAMMENFASSUNG • Die in den Alpen, im Jura, in den Vogesen und im Schwarz-
wald Lebenden Arten und U nterarten von Mirarne/la Dovnar-Zap. ( Orthoptera, Catan• 
topidae) auf Grund Populationsanalytischer Untersuchungen. 

Der Autor setzte sich das Ziel, gestutzt auf chorologische und populationsanalytische Un-
tersuchungen, gewisse noch offene taxonomische Probleme zu klaren und gleichzeitig zu pruf en, 
ob im Untersuchungsraum (Alpen, Jura, Vogesen, Schwarzwald} unter dem Einfluss der 
Klimaschwankungen des Pleistocans Speziation stattgefunden hat. 

Materiai van 700 FO. {8000 Tiere} wurden untersucht. In einleitenden Kapiteln wird 
ein kurzer historischer Ruckblick gegeben, und die potentiellen taxonomischen Merkmale 
werden kritischer Betrachung unterzogen. Im grundlegenden Kapitel F wird bei jeder Art 
zuerst die Population des Locus typicus (wenn moglich unter Einschluss der T ypen) beschrie-
ben. Daran anschliessend werden die Populationen zuerst benachbarter, dann immer weit• 
er entfernter Berggruppen behandelt und · sof ern vorhanden · Unterschiede zur topotypischen 
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Population hervorgehoben. Taxonomisch wichtige Merkmale, bes. die Penisvalven, sind, unter 
Beriicksichtigung der Variationsbreite, in 200 Fig. auf 6 Tafeln abgebildeL Besondere Kapitel 
sind der horizontalen und vertikalen Verbreitung (Verbreitungskarte und graphische Dar-
stellungen) gewidmet. Die mit den verschiedenen Mi ram ella-A rten vergesellschafiet leben-
den Caelifera und Ensifera werden · nach Regionen - aufgeziihlt. 

Die w i e h t i g s t e n E r g e b n i s s e lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
1. lm ganzen Untersuchungsraum leben vier Miramella-Arten, zwei davon in zwei Un-

terarten. Eine Unterart (M. formosanta bessae) wird als subspec. nova beschrieben. 
2. Das Hauptverbreitunsgebiet von M. alpina liegt im N der Alpen, greifi aber stellenweise 

zungenformig uber den Hauptalpenkamm auf die Alpen-S-Seite hinuber. M. alp. alp. 
lebt in den Ostalpen, M. alpina subalpina vor allem in den Westalpen, im ]ura, in den 
Vogesen und im Schwarzwald. In der breiten Kontaktzone der A reale der beiden Unter-
arten treten vor allem in den westlichen Ostalpen zahlreiche intermediiire Pupulatio-
nen auf, in denen bald die Merkmale der einen, bald jene der anderen Unterart uber-
wiegen. Der Entschluss, alpina und subalpina (im Gegensatz zu anderen Autoren} nicht 
als selbstiindige Arten, sondem als Unterarten einer polytypischen Art zu werten, wird 
begrundet. Die Verbreitungsgebiete von M. irena und M. formosanca (die in den Rang 
einer Art gehoben wird1 liegen vor allem im S der Alpen: dasjenige von irena in den 
Ost-, dasjenige von formosanta in den Westalpen. Zwischen den Arealen von alpina 
und irena liegt in den Nockbergen Kiimtens jenes von M. carinthiaca. 

3. Nicht nur in der Kontaktzone der Areale der Unterarten, sondern auch in derjenigen 
von Arten treten Hybridpop. auf (z.B. car. x alp., car. x irena, irena x alpJ. Keine 
Hybridisierungfand zwischen formosanta und irena sowie zwischen formosanca und al-
pina statt, da zwischen den Arealen dieser Arten Verbreitungslucken bestehen und eine 
Bastardierung schon der stark abweichenden Gestalt der Penisvalven wegen nicht moglich ist. 

4. Nicht nur in der horizontalen, sondern auch in der vertikalen Verbreitung der verschiede-
nen Arten (nicht Unterarten} und in ihren okologischen Anspruchen zeigen sich Unter-
schiede. 

5. Tendenz zu Massenvermehrung besteht nur bei mikropteren-brachyteren Formen. Sie le-
ben in klimatisch begunstigten Gegenden. 

6. Das heutige Verbreitungsbild liisst sich erkliiren, wenn man annimmt, dass Miramella 
zu denjenigen Podismini-Gattungen gehort, die im Lauf des Pleistociins von Osten in 
Europa einwanderten, aber in den Zwischeneiszeiten wieder zuruckgedriingt wurden oder 
in Massift de Refuge des sudlichen und nordlichen Alpenrandes Zujlucht fanden, wo sie 
sich, dank der isolierten Lage solcher Berge, unter dem Einjluss von Mutationen und 
Selektion diff erenzierten. Man muss annehmen, dass die lsolation in den durch tiefe Tiil-
er getrennten Massift de Refuge der Alpen-S-Seite liinger dauerte als auf der Alpen-N-
Seite und deshalb die Speziation zur Ausbildung nicht nur von neuen Unterarten, son-
dem auch von A rten fuhrte, und dass aus dem gleichen Grund Hybridpopulationen im 
S der Alpen seltener sind als im N. 

7. Die verschiedenen im Alpenraum lebenden Arten stehen einander aber nahe, so dass es 
- nach Ansicht des Autors - richtig ist, sie in nur einer Gattung zusammenzufassen, aber 
zwei Untergattungen zu unterscheiden: Miramella (Kisella), zu der alpina (Kollar, 1833), 
carinchiaca {Puschnig, 191 O}, irena {Fruhstorf er, 1921) gehoren und Mirameli a (N adigella) 
Galvagni, 1986, mit nur einer Art: formosanta (Fruhstorfer, 1921}. 

Indirizzo dell'autore: dr. Adolf Nadig - Weinbergstrasse, 6 - CH -7000 Chur r 
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Taf. I - (Photos A. Nadig), Seite 253 

Fig. 
7 

8 

9 
10 
11, 12 
13 
14 
15 
16 
17 

spec. 
irena 9 

alp. subalp. 9 

car. 9 
irena 9 
irena 9 
irena 9 
alp. subalp. 9 
alp. subalp. O' 
alp. alp. Cf 
car. O' 

F1mdorte 
G a i I t a I e r - A . : Dellacheralm 
Kopf von vorn: A = Augenlange; U = Lange der Umeraugenfur-
che; V = kleinste Vertexbreite 
S a r n t a I e r - A . : Penserjoch 
Diskus des Pronotums: a = Lange der Prozona; b = Lange der Me-
tazona; e = grèisste Breite am Hinterrand; cl = am Vorderrand des 
Diskus. 
N o e k b e r g e : Grundtal 
Tympanalorgan; H ohe Tauern: Ankogel 
G a i I t a I e r - A . : Dellacheralm 
Hochob i r 
J u r a : Weissenstein 
J u r a : Weissenstein 
W i e n e r w a I cl: Laab i. Walde 
N o e k b e r g e : Grundtal 

B e m e r k u n g e n : Die kleinste Vertexbreite ist bei car. (9) grèisser als bei alp. subalp. (8) und 
irena (12, 13). Der D iskus des Pronotums ist bei irena (11-13) hinter starker vorgezogen als bei 
alp. subalp. (8) und car. (9). Alle Querfurchen sind bei irena (11-13) durchgehend; bei alp. (8, 14) 
kèinnen die zweite, manchmal auch die erste Querfurche auf dem Diskus unterbrochen sein; bei 
car. 9 (9) sind sie stets unterbrochen. Samtliche Querfurchen sind bei irena (11-13), manchmal 
auch bei der forma collina von alp. alp. (16) tiefer und breiter als bei den ubrigen Formen. Die 
Lange der Elytra variiert bei irena (vgl. Fig. 12 und 13) stark. O' und 9 von car. (9, 17) sind stets 
squamipter. Ihre Elytra sind so kurz und schmal, dass manchmal auf beiden, manchmal nur auf 
einer Kèirperseite (9) die Alae an ihrem inneren Rand hervorschauen. 

I r 
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Taf. II 

Taf. II - S u b g e nit a 1 p 1 atte ( S P) v o n O' 

Fig. 18-24: von unten; Fig. 25-29: von der Seite 
Erklarung von a), b), e): s.S. 110 

Fig. spec. 
18 und 25 at. alp. 
19, 20, 26 a p. subalp. 

21 und 27 car. 

22, 23, 28 1rena 

24 und 29 for. for. 

Fundorte 
Schneeberg = L o e u s t y p i e u s 
19: Schwarzwald: a) Herrenwies, b) und e) Kniebis 
20: St. Gallen, obere Steinach 
26: Schwarzwald: a) Kniebis, b) Schauinsland = Lo e u s t y p i e u s 
Nockberge: 21 a) Schiestelnock = Lo e u s t y pi e u s, b) Wéil-
lanernock, e) H irnkopf; 
27. Haidnerhéihe 
22 und 28: Penegalkette, St. Felix Alm = L o e u s t y p i e u s ; 
23: Pso. Croce Domini 
M. Generoso und M. d'Orimento = Locus typicus 

·Die SP isc bei alp. alp. und bei car. in der Regel etwas breiter, gedrungener als bei alp. subalp., 
irena undfor.; doch variieren die Form und das Verhaltnis der Lange (L) zur Breite (B) bei allen 
Arten erheblich. Der starker sklerotisierte nach aussen umgelegte Rand (skl. Rand, schraffiert) 
ist bei irena breiter als bei den ubrigen Arten und sowohl in der Ansicht von unten (Fig. 22 und 
23), als auch in der seitlichen Ansicht (Fig. 28) deutlich zu erkennen. (vgl. Text S. 188). 
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Taf. III - M. alpina: P enis va 1 v e n von Tieren aus Populationen der 
Ostalpen 
F ig. 31 und 33 von obcn; alle iibrigen von der Scitc. 
Erklarung von a), b), e): s.S. 110 

Fig. 

30-33 

34-35 

36-38 

39-45 

46-52 

53-63 

64-72 

Region = 
Kapitel 

F.2. I.I 

F.2.1.2 

F.2.1.3 

F.2.1.4 

F.2.1.5 
F.2.1.6 

F.2.1.7 

F.2.1.8 

Fundorte und Bemerkungen 

S e h n e e b e r g = L o e u s t y p i e u s von alp. alp. 
Penisvalven kraftig, stark sklerotisiert. VV divergieren (31, 33), wenig dor-
sad gebogen (30, 32). Gradino meist kraftig (30), selren nur angedeutet (32). 
DV breit, oberer Rand konvex (30, 32), in der distalen Halfte nicht (30) 
oder nur wenig (32) eingcbuchtet. 
Apcx: + - brcit gerundet 
G u te n s teine r - A.: Durre Wand 
Der Pop. des Locus typicus sehr ahnlich. Fig. 34 zeigt, dass die VV beim 
gleichcn Individuum + - stark dorsad gebogen sein konnen. 
W ie n e r W a Id = T erra t y p i e a der brachypteren Form von alp. 
alp. = collina (Br.v.W.). 
36: Modling; 37: Bierhauselberg; 38: «Vienne» (coli. Maerky). 
Dcr topotypischen Pop. von alp. alp. (30-33) ahnlich, aber der ansehnli-
chen Korpergrosse entsprechend (S. 143) Penisvalven noch kraftiger. Gra-
dino ausgeprangt (36, 37), bei einzelnen o- abcr nur angedeutet (38). 
Tiirnitzer - und Ybbstaler-A . 
39, 40: Tirolerkogel; 41-43: Oetscher; 44: Gemeindealpe (Mariazell); 45: 
Hochkar. 
Die Pop. des Tirolerkogels stimmt noch weitgehend mit der topotypischen 
alp. alp. - Pop. iiberein; bei den weiter im W lebenden Pop. wird die Varia-
t ionsbreite der diagnostischcn Merkmale grosser, doch iiberwiegen o- !):lit 
den Merkmalcn von alp. alp. Eine Sonderstellung nimmt die Pop. des Ot-
scher (41-43) ein: Der Gradino fehlr bei den meisten o-; die VV sind haufig 
starker dorsad gebogen (bes. 41); die DV cnden fast spitz und sind am obe-
ren Rand im distalen Dritte! manchmal eingebuchtet. D ie meisten o- d ie-
ser Pop. zeigen Affinitat zu alp. subalp. 
Rax, Miirzsteger-A . , H ochschwab Gr . , Ennstaler A. 
46: Altenberg; 47, 48: Hochschwab; 49, 50: Oberst Klinke-Hiitte; 51, 52: 
Hengstpass. 
Bei der Mehrzahl der o- iiberwiegen die alp. alp. - Merkmale, wobei Gros-
se und Lage des Gradino allerdings stark variieren. Bei eincm O- von Al-
tcnbcrg (46) sind die VV - ahnlich wie bei Tieren aus den franzosischen 
Alpen - sehr stark gebogen. 
N Kalkalpen zwischen Enns und lnn 
53, 54: Kasberg; 55, 56: Tauplitzalm, Loser; 57: Traunstein; 58, 59: Dach-
stein; 60: Feuerkogel; 61: Zwolferhorn; 62: Rossfeld; 63: Hochfelln. 
Es fallt auf, dass in den meisten Pop. zahlreiche a vorkommen, bei denen 
die VV nur wenig dorsad gebogen sind, manchmal (ahnlich wie bei car.) 
fast gerade nach hinten verlaufen (53, 57, 606, 61a), doch sind d ie DV rei. 
lang und an der Basis breit. Sie reichcn bei einzelnen O' fast bis zur Bie-
gung der VV (56, 61). Grosse und Lage des Gradino variieren. 
N Kalkalpen zwischen Inn und Rhe in-Bo densee 
64: Wallberg; 65: Hindelang = Locus typicus der Neotypen alp. alp. von 
HARZ; 66: Balderschwang; 67: Imberghaus; 68: Schnifisberg; 69: Furkajoch; 
70: Rofangebirge; 71: Oberlech; 72: Leermoos. 
lm Gegensatz zur Region 2.1.7 sind d ie VV bei dcn o- aller Pop. diescr 
Region + - dorsad gcbogen, nicht gerade. Alle iibrigen Merkmale variie-
ren stark (s. Text, S. 151). 

,-
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Taf. IV - M. alpina: Penisvalven von Tieren aus Pop. der ze n tra I e n 
Ostalpen 

Fig. 74 von unten, Fig. 92 von oben; alle iibrigen von der Seite. 
Erklarung von a), b), e) s.S. 110 

Fig. Region= 
Kapitel 

73-74 F.2.1.9 

75-76 F.2.1.10 

77-80 F.2.1.1 1 

81-92 F.2.1.12 

93-111 F.2.1.13 

Fundorte und Bemerkungen 

N i e d e r e T a u e r n : N-Abdachung 
73a: Schladminger Tauern, Oberhiittensee; 736, 74: Obertauern. 
Gewisse Merkmale: die nur wenig dorsad gebogenen VV und die rel. kur-
zen DV (73 bes. b) sprechen fiir car.; doch iiberwiegen die Merkmale von 
alp. (S. 153). 

Ho h e Tauern und Zillertaler-A. : 
75: Hofgastein, Schlossalm; 76: Pfitschertal. 

K i tzbiihler- und Tux er-A. 
77: Schmittenhéihe; 78: Ebenfeld iiber Gerlos; 79: Alpbachtal; 80: Patscher-
kofel iiber Innsbruck. 
Bei den Pop. dieser zwei Regionen variieren die diagnostischen Merkmale 
stark. Einzelne Ti ere gleichen alp. alp., andere alp. subalp., oder sie neh-
men eine intermediare Stellung ein. Im allgemeinen iiberwiegen die alp. 
alp. -Merkmale (S. 155). 

Stubaie r -, Otztaler· und Sarntal er -A . 
81, 82: Kuhtai; 83: Venet; 84: Pfunds, Frudiger; 85: Pitztal, Taschachalm; 
86: Sterzing, Rosskopf; 87: Jaufenpass, N-Seite; 88: Jaufenpass, S-Seite; 89, 
90: Ritten uber Bozen; 91, 92: Tschéiggelberg, Véiraneralm. 
Die Fig. 81-92 zeigen, dass die meisten Merkmale sowohl auf der N-Seite 
des Alpenkamms (N-Tirol), als auch auf dessen S-Seite (S-Tirol) von Pop. 
zu Pop., aber auch innerhalb der gleichen Pop. stark variieren und frei kom-
binieren. Meist uberwiegen die Merkmale von alp. alp. Die Pop. des Rit• 
ten und des Tschéiggelberges uber Bozen gehéiren eindeutig zu alpina, nicht 
zu ìrena (S. 157). 

Ratische- und Ortler-A. 
93: Saminatal (Liechtenstein); 94: Jeninser-A.; 95: Sayser Chéipf; 96: Chur, 
Brambriiesch; 97: Zeinisjoch; 98: Untervermunttal; 99: Scuoi, Motta Na-
luns; 100: Martina, Alp Tea; 101: Dischmatal; 102: Albulapass; 103: Splii-
genpass; 104: Bregaglia, Casaccia; 105a-c: Malojapass; 106, 107: Pass dal Fu-
orn, Buffalora-Jufplaun; 108, 109: V. Miistair, Alp La Munt - Lii; 110, 111: 
Obervintschgau, Schlinig-V. Roja. 
Auch in dieser sehr ausgedehnten Region ist die Variabilitat der wesentli-
chen Merkmale gross, so dass es nicht méiglich ist zu entscheiden, ob ge-
wisse Pop. au alp. alp. oder zu alp. subalp. gehéiren. Die Pop. des Ratikons 
(93, 94) zeigt bei der iiberwiegenden Zahl der Cl' Merkmale von alp. sub-
alp., wahrend die Pop. der Piatta Gr. (103, 104) im SW-Zipfel dieser Re-
gion in der Gestalt der Penisvalven weitgehend mit der topotypischen alp. 
alp. -Pop. des Schneebergs iibereinstimmt. In den dazwischenliegenden Berg· 
gruppen (95-102) leben imermediare Pop. Die Pop. des Sw-Zipfels dieser 
Region (oberes S-charltal, V. Miistair, westliche Talhange des Reschenge-
bietes) zeichnen sich dadurch aus, dass die VV bei 70-80% aller Cl' sehr 
schlank sind und . ahnlich wie bei car. oder irena • fast gerade nach himen 
verlaufen (106, 108a, 110, 111). Doch variiert dieses Merkmal stark (107, 
108, 109) und die DV entsprechen in Grosse und Form alp. (S. 161). 

ì 
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Taf. V - P enis va Iv e n von Tieren aus Pop. des Se h w a r z w a Id es, der Voge se n, des 
J u r a und der W e s t a I p e n (M. alp. subalpina); der No e k b e r g e und angrenzender Berge (M. 
carinthiaca) und der Rand g e b i r g e E de r M u r un d de r E La va n t t a I e r - A. (z.T. in-
termediare Pop.) 
Fig. 142 von oben; Fig. 136, 143, 146, 150, 151, 154 von umcn; alle iibrigen von der Seite. Erklarung von a), b), e) s.S. 110 

Fig. Region= 
Kapitel 

112-115 F .2.2.1 

116-119 F .2.2.2 

120-122 F.2.2.3 

123-125 F .2.3.1 
F .2.3.2 

127-134 F .2.3.3 

135-138 

139 
140-148 

F.3.1 

F.3.2 
F.3.3 

149-152 F.5.1 

153-155 F.5.2 

156 F.5.3 

157-158 F.5.4 

159 F.5.5 

M. alpina subalpina 
fondorte tmd Bemerkungen 

Schwarzwald =·Terra typi ca 
112, 11: Schauinsland; 114: Hochkopf; 115: Feldberg. 
Charakter istische Merkmale s.S. 163. Form und Unge dcr DV variicren individuell. 
Vogesen 
116, 117: Grand Ballon; 118: Rimbach; 119: Col du Page. 
In dcr Gcstalt dcr Penisvalven zeigen sich kaum Unterschiede zur topotypischen Pop. Bei einzelnen a sind 
die VV nur wenig gebogen (117) und die DV am oberen Rand kaum cingebuchtet (118). Der Gradino fehlt 
oder ist hiichstens angedeutet ( I 17). 
Jura 
120: Col du Marchairuz; 121: Col de la Givrine; 122: Col de la Faucille. 
Bei den mcisten a iiberwiegen die Merkmale von alp. subalp.; doch ist dcrcn Variabilitat gross: bei einzelnen 
Tieren (z.B. 122a) ist der Gradino - wie bei alp. alp. - dcutlich zu crkcnncn; der obere Rand der DV ist manch-
mal nicht oder kaum eingebuchtet (120, 122a). 
F ranziisiche A. u n d Nordabdachu n g der Schwe i zerischen Siida l pen 
123: Col dcs Montets; 124: Vercors, Stade de Neige; 125: Col du Petit S. Bernard; 126: V. d'Hérens, Thyon. 
Dic Merkmale von alp. subalp. treten deutlich in Erscheinung: die VV sind stark gebogen, keine Spur eines 
Gradino! 
Schweizerische Norda lpen zwischen Rhone - La c Léman und R hein-Bodcnsee 
127: Col du Pillon; 128: Lcs Pléiadcs; 129: Pilatus, Chli Schlieremal; 130: Fronalpstock; 13 l: Meicntal; 132: 
Vordcr-Sattelegg; 133: Calanda; 134: Amden. 
Die Fig. zeigen, dass die Merkmale von alp. subalp. vorherrschen, dass aber einzelne davon stark variiercn. Die 
Pop. des Pilatus, des Meientales und vor allem des Calanda weichen in der Gestalt der Pcnisvalvcn ctwas von 
der Norm ab (133a-e: Variationsbrcitc in der Gestalt der DV bei der Calanda-Pop.). 

M . carinthiaca 
N oc kb erge 
135, 136: Grundalm; 137, 138: Schicstelnock = Lo e u s t y p i e u s . 
Die typischen Merkmale von car. (s.S. 179) sind deutlich zu crkenncn. 
Wiillancr Nock. Bei diesem e, zeigen sich in der Gestalt dcr Pcnisvalven deurlich Beziehungen zu irena (s.S. 184). 
FO ausserhalb der Nockberge 
140: Maltatal; 141, 142: Lungau, Speiercck; 143, 144: Niedere Tauern, Siilkpass; 145, 146: Rottenmanner Tau-
ern, Edelrauter Hiìtte; 147, 148: Seetaler A.: Schwarz- und Zirbitzkogel. Diesc Pop. stimmen in der Gestalt 
der Penisvalvcn weitgehend mit der topotypischen car.- Pop. iibcrcin. Die Unge der VV variiert aber stark 
(z.B. 144a und b). Die DV kiinnen so kurzsein, dass sic in der Ansicht von unten von der Basis der VV verdcckt 
wcrdcn (142, 143). Die in Fig. 148 wiedergegebenen Penisvalven eines von Walther am Zirbitzkogcl gcsammel-
ten cr (in coli. Harz, MGE) gleichen dcnjenigcn typischer alp. alp. - dies im Gegensatz zu zahlrcichcn von mir 
an den E-Hangen dieses Bcrgcs ~csammelten Tieren, die eindeutig zu car. geh6ren. 

Pop . der Randgebirge E der Mur und der E L avanttaler - A . 
Wechsc l und NE-Ende d er F ischbacher - A. 
149-151: Miinichkirchner Schwaig; 152: Stuhleck. 
Die Penisvalven stimmen mit dcnjcnigcn typischer alp. alp. iiberein, doch konvergicren die VV bei einzelnen 
cr des Miinichkirchner Schwaigs (150). 
SW-Ende der Fischbache r -A . und G r azer Be rgland 
153-154: Hochlamsch; 155: Schiickl. 
In ihrem Habitus gleichcn die Tierc dieser Pop. irena; nach der Form der Penisvalven nimmt sie eine intermedi-
are Stellung zwischcn alp., car. und irena ein. (aus Platzgriinden nur 2 cr des Schiickls abgebildet) (s.S. 203). 
G ii n s e r g e b i r g e : Gschriebenstein 
Diesc Pop. gleicht in ihrem Habitus derjenigcn des Schiickls, somit irena; doch iiberwicgen cr, die in der Ge-
stalt dcr Penisvalven Merkmale topotypischer alp. alp. zeigen (s.S. 204). 
Glcin- und Stubalpe 
157: Gleinalpe; 158: Stubalpc. 
In Habitus und in dcr Gcstalt der Penisvalven stimmen die Ticrc dicscr Pop. weitgehend mit denjenigcn der 
Seetaler-A., also mit car. iiberein (s.S. 205). 
K or a I p e (s.S. 206). 

l 
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Taf. VI - Penis va Iv e n von M. irena und M. formosanta 
von oben: 161, 175, 192; von unten: 163, 171, 181, 186, 187, 188, 189, 191,193,194, 196; von der 
Seite: die ubrigen. 
Erklarung von a), b), e) s.S. 110 

Fig. Region= 
Kapitel 

160-163 F.4.1 

164 
165 

F.4.2.1 
F.4.2.5 

166-168 F.4.2.11 

169-173 F.4.2.12 

174-176 F.4.2.13 

177 F.4.2.15 
178-179 F.4.2.16 

180-188 F.6.1 

189 F.6.1 

190-196 F.6.2 

Fundorte und Bemerkungen 

M. irena 
P enega lk ette (= Nonsberggruppe) 
160, 161: St. Felix-Alm; 162, 163: Gampenjoch. 
Typische Merkmale van irena s.S. 187 

Locus typicus 

A d a m e 11 o - P r e s a n e 11 a - A . : Madonna di Campiglio 
S a r n t a I e r - A . : Flaggertal 
Julische A. und- Voralpen in YU 
166: Unters Socatal iiber Nova Gorica; 167: Hotel Voge! iiber Bohinjsko 
jezero; 168: Nanosgebirge 
Karawanken 
169: Koschuta S-Seite, Hudajama; 170, 171: Oberes Kokratal iiber Jezers-
ko; 172: Hochobir; 173: Petzen 
Gailtaler-A. inkl. L ie nzer Do lo m iten 

174-175: Dellacheralm; 176: Dolomitenhaus 
H o h e T a u e r n , S - S e i t e : Ankogel: H ochalmblick-Haselgrube 
N o e k b e r g e : Gerlitzen, Kanzelhohe 
In ihrer Grudstruktur stimmen die Penisvalven der Pop. aller Regionen 
- auch derjenigen, die im N der Gail-Drau-Furche leben (174-179) - mitein-
ander iiberein (Merkmale s.S. 199); nur bei gewissen Pop. der Karawanken 
(170-173) zeigen sich bei zahlreichen Cl' bes. in der Form der DV bemer-
kenswerte Abweichungen (s.S. 200). 

M. formosanta formos anta 
Insubrisch e Reg i on 
180-181: M. Generoso = Lo e u s t y pi e u s (Ho I o I e et o t y pus); 
182: V. Sanagra, A. Livea; 183: V. Sassina, Piano delle Betulle; 184, 185: 
Bosco Gurin; 186: Meride; 187: V. Calanca, Braggio; 188: M. Grana iiber 
Menaggio 
Typische Artmerkmale vonfor.for.: s.S. 206. Die Variabilitat in der Ge-
stalt der Penisvalven ist im ganzen Areai klein. 
W a 11 i s : Fiesch 

M. f o r m o s a n t a b es s a e ssp. n . 
Pennini sche A. (Piemonte) 
190-193: La Bessa bei Biella = L o e u s t y p i e u s ( H o I o t y p u s u n d 
Par a t y p e n) ; 194, 195: M. Tovo, SW Varallo; 196: Moncucco iiber 
Domodossola 
M. formosanta bessae unterscheidet sich van der Nominatunterart vor al-
lem in der Form der VV (vgl. Fig. 181 mit den Fig. 191 und 193!), Text: 
s.S. 213. Am E-Rand des Areals leben Pop., die eine intermediare Stellung 
einnehmen (192, 196). 
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Taf. VII - Die Gebirgsgruppen der Ostalpen nach der A VE 
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Taf. VIII 
Gliederung der schweizerisch-icalienischen W e se a I p e n nach J. FROH: 
Geographie der Schweiz (leicht abgeanderc) 

Legende (von W nach E): 

Ch: Chablais 
DM: Dem du Midi-Gr. 
MB: Mom Blanc-Gr. 

Nordalpen: 
W: Wildhorn-Gr. mit: 
Sa-Si: Saane-Simmen-Gr. 

F: F insteraarhorn-Gr. mit 
E: Emmen-Gr. 

D: 
Aa: 
R: 

T: 
S: 
Sd: 

Ch: 
St: 

Damma-Gr. mit 
Aa-Gr. ( = Engelberger-A.) und 
Rigi-Rossberg 

Todi-Gr. mit 
Sihl-Gr. 
Sardona-Gr. 

Churfirsten 
Samis-Gr. 

Siidalpen: 

} 

} 
} 

} 

} 

MR: Monte-Rosa-Gr. (Materhorn-Gr.) } 
ML: Monte Leone-Gr. 
Se: Sesia-Gr. (im S vorgelagert) 

G: 
Ma: 
Ad: 
L: 

St. Gotthard-Gr. 
Maggia-Gr. 
Adula-Gr. 
Luganer-A. 

} 

vorwiegend in Fra n k re i e h 

Berner-Alpen 

Vierwaldst atter-A l pen 

Glarner-Alpen 

T h u r - A . ( = Appenzeller-Alpen) 

W a 11 i se r - A , ( = Penninische Alpen) 

Tessiner-Alpen 

O s t a I p e n s. T af. VII. Auf der vorliegenden Taf. sind am Westrand der Ostalpen noch die 
folgenden Berggruppen eingezeichnet (von N nach S): 

Rae: Raetikon-Gr.; 
Fe: Ferwall-Gr.; 
Sv: Silvretta-Gr.; 
Taf. VIII 

P: 
Al: 
PI: 

Plessur-Gr; 
Albula-Gr.; 
Platta-Gr.; 

Be: Bernina-Gr.; 
Bg: Bergamasker-A. 
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LEGENDE 
1 alp.alp. 

2 alp.subalp. 

: : : : : 3 car . . .... 




