
VAI~IATIONS STATISTI  SCHE U N T E R S U C t t U N G  
AN ADONIA VARIEGATA GZE. (COL. COCCINELL.). 

Von 

Dr. HAys STRO~:EAL Wien. 

Mit 1 Textabbildung. 

(Eingegangen am 16. M~irz 1939.) 

Eine derartige Untersuchung liegt bereits yon F. A. SC~ILDER (3) 1 
vor. I hm standen ffir diesen Zweck 204 Exemplare der gleichen Art zur Ver- 
ffigung, die er auf einer Wiese im Mi~rztale in der N.-Steiermark gesammelt 
hatte (Sommer 1909). Als ich reich im Sommer 1937 einige Zeit in 
dem gegenfiber der Stadt Gran (Esztergom) ge]egenen Gebiete, das heute 
wieder zum KSnigreiche Ungarn gehSrt, aufhielt, fund ich dort die Coe- 
cinellide Adonia variegata sehr h£ufig an, und da kam mir der Gedanke, 
da~ es gewi~ yon Interesse w~re, die yon SCHILDER seinerzeit vorge- 
nommene Untersuchung an einer unter ganz anderen klimatischen Ver- 
h~ltnissen lebenden Population derselben Ki~ferart zu wiederholen und 
dann die Ergebnisse mit  jenen yon SC~ILDE~ erzielten zu vergleichen. 
Welche Bedeutung derartigen Untersuchungen ffir die Systematik, be- 
sonders ffir die Bewertung der Ab£nderungen zukommt, hat bereits 
SCmT,D]~ (4) ausgefiihrt; dem ist nichts hinzuzufiigen. 

An zwei aufeinanderfolgenden sonnigen Tagen in der 2. H~lfte Juli  
hat te ich insgesamt 504 K~fer zusammengetragen und in Alkohol kon- 
serviert. Die K~fer geh6rten wohl ausschlie~lich der ersten (Friihjahrs-) 
Generation an. Gesammelt wurde auf einem verh~ltnism~I~ig kleinem 
Raume, nur im nahen Umkreis der Eisenbahnstation Muzsla, und zwar 
am Sfidful~e des Bahndammes und seiner n~chsten Umgebung und beider- 
seits der yore Ostende der Stationsanlage in nSrdlicher Richtung nach 
Bdla ziehenden Stral~e in einer Entfernung bis etwa 500 Schritte yon 
tier Bahnstrecke entfernt. Die weitaus grS~te Zahl der K£fer fund sieh 
auf der damals gerade in roller Blfite stehenden und zusammenh~ngeude 
Best£nde bildenden Daucus carota, die yon einer Blattlaus befallen war. 
Die K£fer sullen vornehmlich auf den weil3en ]:)olden, damn auch zwischen 
den Blfitenstengeln und in den kSrbchenartigen verbliihten ]:)olden, oft 
mehrere auf einer Pflanze, manche in Kopula. Ein kleiner Teil der K£fer 
wurde auf Pastinaca ~ativa, die zu blfihen begann, und dann auf Carduus 
gefangen. Durch ihre leuchtend rote Farbe fielen die kleinen K~fer leicht 
auf, namentlich auf den weil~en Dolden konnte man sie nicht fibersehen. 
Es wurde natfirlich wahllos gesammelt, jedes Stfick wurde mitgenommen. 
ohne Bevorzugung yon besonderen F~rbungsformen. Auf fliegende K~fer 

1 Siehe Literaturverzeichnis. 
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wurde nieht geaehtet. Die Art ist an sich ziemlich flugunlustig und selbst 
in der prMlen Mittagssonne 1Kgt sic sich bald nieder. Da sie sich bei An- 
n~iherung totstellt, wurde beim HingTeifen die andere Hand oder das 
Netz untergehalten oder die Pflanzen wurden fiber dem Netz abgeschfittelt, 
so daft kaum etwas verlorenging. 

Zur Charakterisierung der Gegend, in der die Aufsammlung gemacht 
wurde, sei hier nut  kurz erw~hnt, dal~ sie jenem nSrdlich der Donau 
hinziehenden xerothermen Gebiete angeh6rt, das sich in einem mehr oder 
weniger breiten Streifen yon Krems in Niederdonau in 6stlicher Richtung 
fiber den Bisamberg, das March/eld, das Siidende der Klcinen Karpathen 
his zum SW-Abfall des Slowakischen Erzgebirges erstreckt. Das Gedeihen 
yon w~rmeliebenden Pflanzen (Weinkultur, Anbau yon Wasser- und 
Zuckermelonen) und das Vorkommen yon typisch xerothermophilen 
Tieren [bei Muzsla z. B. land ich die thermophilen Geradftfigler Tryxalis 
nasuta L., Oecanthus pellucens ScoP. und Gryllulus burdigalensi8 LAT~., 
ferner Mantis religiosa L., den mediterranen Pseudoskorpion Roncus 
lubricu8 L. KocH, um nut einige Beispiele zu nennen; ROV]3AL (1) z~hlt 
aus derselben Gegend eine grofte Zahl yon thermophilen Koleopteren 
auf] bezeugen den xerothermen Charakter des Fundplatzes der Cocci- 
nellide. 

Im Gegensatz hierzu besitzt das Miirztal, wo SCmLDE~ seine Auf- 
sammlung gemacht hatte, ein m~ftig feuchtwarmes und subalpines Klima. 

Die Klassifikation der Zeichnungsmerkmale. 
Das Ziel der Untersuchung war, die Zeichnungsvariabilit~tt einer nord- 

westungarischen Population mit der einer nordsteirischen zu vergleichen. 
Aus diesem Grunde muBte natfirlich die statistische Erfassung der ein- 
zelnen Merkmale in volikommen gleicher Weise vorgenommen werden, 
wie sie ScmL])E~ an seinem Materiale durchgefiihrt hat ; auch die Bezeich- 
hung der Merkmale erfolgte in derselben Art. 

Es wurde also vorerst das Material nach der Zeichnung des Kop/es 
in 17 Klassen gruppiert: Kopf gelb, Stirn hinter und auch noch etwas 
zwischen den Augen mit schmalem queren schwarzen Saume, der vorne 
fast gerade begrenzt ist (al);  der Saum verbreitert sich zwischen den 
Augen bis etwa zu deren Mitre, gew6hnlich ist er in zwei dreieckige Zipfel 
vorgezogen (a2); Stirnsaum verbreitert wie a2 und auf dem Clypeus 
jederseits ein hlM~grauer kleiner Wisch (a3) ; auf dem Clypeus zwei gr61~ere 
schwarze ovale (a4) oder langlich rechteckige Flecke (a5); die beiden 
Flecke verschmelzen mit dem Stirnsaum, wobei zwischen ihnen ein gelber, 
bis zum Vorderrande des Clypeus reichender Fleck verbleibt (a6); oder 
beide Clypeusflecke klein, sehwarz, und am Vorderrande schmal ver- 
bunden (b 3), oder gr6fter, vorne deutlieh verbunden, oval (b 4) oder recht- 
eckig (b5); letztere mit dem Stirnsaume schmal (b6) oder breit ver- 
bunden, so da~ zwischen den Langsflecken ein deutlicher gelber Langs- 
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strieh (b7) verbleibt, der sehlieBlich fast verschwinden kann (b8); oder 
beide Clypeusfleeke oval (e4) oder rechteekig (e5) und breit miteinander 
versehmolzen; diese breite Clypeusmakel verbindet sieh dann mit  dem 
Stirnsaume sehma] (c6) oder breit, so dag zwischen ihr und den Augen 
aber noeh breitere gelbe Flecke erhalten bleiben (c7), oder die Makel ist 
selbst verbreitert  und mit  dem Saume sehr breit verbunden, so dab seit- 
lieh nur sehr sehmale gelbe Flecke iibrigbleiben (c 8). Von diesen 17 Klassen 
sind a 1, a2 und a3 M£nnchen, die iibrigen Weibehen. Nie fand ieh beim 
c? zwei kleinere schwarze Punkte auf dem Clypeus, welche Zeichnungs- 
m6gliehkeit yon SCHILDE~ aueh noch in die Klasse a3 eingereiht wird. 
Immer  handelte es sieh in einem solehen Falle bei meinem Material urn 
ein ~. Die beiden Geschlechter lassen sich sehr leieht dureh das vet- 
schieden ausgebildete 1. Tarsalglied der Vorder- und Mittelbeine unter- 
scheiden; beim c~ ist dieses Beinglied stark erweitert. 

Von der Zeichnung des Halsschildes gibt SCI~ILDEX 22 M6glichkeiten 
an: Gelblich, mit  breitem sehwarzen Hinterrandsaum, der den Seiten- 
rand nieht erreieht; yon ihm naeh vorne ziehend jederseits ein seitlieher 
und ein der Mitre genaherter sehwarzer Ast; die medianen Aste diinn, 
das Vorderende knopfartig verdickt (A1), oder die beiden Aste breit, 
(lie Basis so breit wie das Ende (A2); die seitlichen Aste entsenden am 
inneren Vorderende eine Spitze gegen das Ende der Mittel£ste (A3); 
(lie beiden Vorderenden der Aste jeder Seite verbinden sich ganz schmal, 
vielfach nur asymmetrisch auf einer Seite (A4), oder breit und der Ha]s- 
schild ist dann schwarz mit  hellem Saum am Seiten- und Vorderrande, 
mit  heller sehmaler 1/~ngerer Mittellinie und jederseits einem hellen 
Punkt ;  der Punkt  ist entweder groft (A5) oder klein (A6) 0der kaum 
sichtbar (A7) oder er fehlt vollkommen (AS). Bei sonst gleiehbleibend 
fortsehreitender Verdunklung der Zeiehnung k6nnen ferner noch die 
mittleren Aste miteinander versehmelzen, so dab an Stelle der hellen 
Mittellinie entweder eine Einzaekung des Vorderrandes der sehwarzen 
Halsschildseheibe erhalten bleibt (B2--BS),  oder aueh diese fehlt, und der 
Vorderrand der Seheibe ist gerade (C2--C8). Nicht erw/~hnt wird yon 
SCttILDEI~ die mir  in 3 F~tllen (de;) untergekommene hellste Halssehild- 
zeiehnung: Wie A 1, die mittleren Aste diinn, am Ende aber nicht breiter 
als am Grunde, also nicht knopfartig verdiekt;  bei einem Stfick sind 
die mittleren Aste mit  dem Hintersaume nur in loekerer Verbindung. 
Ieh habe diese wenigen Individuen auch noch zu A1 gestellt. 

Auf den ]Zliigeldecken yon Adonia variegata betr£gt die grSgte Zahl 
der auftretenden schwarzen Punkte 13: Auf jeder Decke 7, wobei die 
Schildchenpunkte einen gemeinsamen Punkt  bilden; im AnschluB an 
WEISE sind sie (auf der linken Fliigeldecke) folgendermaBen angeordnet : 
l, 2, 1, 1, l, 1/2 oder naeh SCJ~ILDE~: h (humeralis), ph (posthumerMis), 
ps (postscutellaris), d (dorsalis), m (marginMis), a (apicMis) und s (seutella- 
ris). In dieser Reihenfo]ge wurde auch in der Tabelle 1 die Klassifikation 
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der Flfigeldeckenzeichnung durchgeftihrt  ; SCttILDEI~ ha t  die Punkte  etwas 
anders gereiht. Die grSi~te Schwierigkeit bereitete das Absch/itzen der 
Fl~chengrSBe der Deckenpunkte.  Hier  wurde getrachtet ,  mit  SCttILDER 
m6glichst konform vorzugehen. Bei der Feststellung der MakelgT5Be 
diente die am h/iufigsten beobachtete Ausdehnung der Schildchenmakel 
als F1/icheneinheit. Kleine, unscharf  begrenzte, blai3graue Punkte  wurden 
mit 1/z bewertet, das Fehlen eines Punktes  wird dutch 0 bezeichnet. 

D i e  u n t e r s u c h t e n  I n d i v i d u e n .  

In  der Tabelle 1 finder sich die Charakterisierung der 504 unter- 
suchten Stficke, geordnet  nach den Zeichnungsklassen des Kopfes, des 
Halsschildes und  nach der , ,Dunkelheit" der Fliigeldecken. Von der 
Deckenzeichnung sind vorerst  die relativen GrSl3en der einzelnen 
Punkte  in der oben erwi£hnten Reihenfolge angeffihrt;  ihre Summe ist 
gleich der zum Schlusse angegebenen , ,Dunkelheit".  Dahinter  findet 
sich eventuell die Anzahl gleichwertiger Individuen angeffihrt. Ver- 
schmelzungen yon Punkten,  das sei bier vorausgeschickt,  wurden nicht  
beobachtet .  
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K o p f  

c 6  

c7  

c8  
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T a b e l l e  1 (Fortsetzung). 
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AII- 
m e r k u n g  

Die  tI~iuf igkeit  der Z e i c h n u n g e n .  

Kop/ .  Die  K o p f z e i c h n u n g  v e r t e i l t  s i ch  wie  fo lg t  (Tabe l l e  2) a u f  die  
e i n g a n g s  u n t e r s c h i e d e n e n  17 M 6 g l i c h k e i t e n .  
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T a b e l l e  2. 

Kopf i I 2 3 I 4 5 6 7 8 Summe 

a 12 247 8 44 25 2 - -  - -  338 
b - -  - -  1 49 13 13 9 2 87 
c . . . .  I 29 . 22 i2 15 1 79 

x (Smnme) 12 [ 247 1 504 

V o n  d e n  504 E x e m p l a r e n  s ind  267 (53%) ~ 3  (Kop:[ze ichnung a l ,  

a2 ,  a3)  u n d  237 (47%) $ 9 ;  es f ibe rwiegen  also e in  wen ig  die  ~ 3 .  
Be i  T r e n n u n g  der  Geseh l ech t e r  16st s ich die  zweig ipfe l ige  S u m m a t i o n s -  

k u r v e  der  K l a s s e n  x l - - x 8  in  zwei  e ing ipfe l ige  K u r v e n  au f  (Tabel le  3 

u n d  4). 

T a b e l l e  3. 

3 x l  [ x2 
i 

I 

• . 1 2  [ S:'iidke c~c~ 4,5 [ 24702,5 

a , 3  9 

8 Stiicke . . 
3 % der ~ 

b3 

1 
0,4 

T ~ b e l l e  4. 

x4 x5 x6 t x7 

122 60 27 l 24 
51,5 25,3 11,4 10,1 

x8 

3 
1,3 

D ie  Te i l un g  der  Geseh l eeh t e r  h i n s i e h t l i c h  der  K o p f z e i c h n u n g  in e ine  
he l le re  u n d  d u n k l e r e  G r u p p e  e rg ib t  fo lgendes  B i l d  (Tabel le  5 u n d  6). 

T a b e l l e  5. T ~ b e l l e  6. 

dunkel 9 (b hell 4unkel 
(a~,~lalz) (a3) 3, x4, xs) (x6, x 7, xs) 3 

Stficke . . . .  259 8 Stiicke . . 183 54 
°5 der ~c~ - . i 97 3 % der ~ 77 23 

Bei  den  ~ 3  is t  die  hel le  K o p f z e i c h n u n g  in i i b e r r a g e n d e m  MaBe vor-  

h e r r s c h e n d .  
Halsschild. W i e  die  H a l s s c h i l d z e i c h n u n g  auf  die  e ingangs  aufge-  

z~h l t en  M6g l i chke i t en  v e r t e i l t  is t ,  i s t  aus  der  Tabe l l e  7 zu  e n t n e h m e n .  

r 

Halsschild 

A 
B 
C 

- Summe 

X (Summe) 

T a b e l l e  7. 

76 
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[ 13 ? ~ 9 3 1 ~  

5 2 8 3 9 2 2 2 3  
0 3 0 2 
0 C 0 0 

512s 42f22 !25 

61711 
30 24 95 45 14 29 0 0 0 0 265 165 

0 1 1 32 1 33 0 1i 0 0 2 72 
o o o o o o o o o o o o 

30 25 96 77115 62 0 1 0 01267 237 
504 

8 Summe 

+ ? 

430 
74 

0 
5O4 

iStficke 

E i n e  ganze  A n z a h l  y o n  m 6 g l i c h e n  Z e i c h n u n g e n  i s t  a lso n i c h t  v e r t r e t e n ,  
z u m  Tei l  k o m m e n  sie n u r  bei  e i n e m  Gesch lech te  vor ,  wobe i  das  m/~nnliche 
Gesch l ech t  n u r  8 M6g l i chke i t en  au fwe i s t  gegenf iber  d e m  we ib l i chen  m i t  12. 
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Ebenso wie auf dem Kopfe ist also auch die Zeichnung auf dem Hals- 
schilde beim ~ variabler. Auffallend ist weiter, dM~ gewisse Zeiehnungen 
des Halssehildes in einem Gesehlechte h~ufiger anzutreffen sind Ms in 
dem anderen, wahrend andere wieder bei beiden Geschlechtern gleich 
h~ufig sind. Fiir das ~ vorherrschend sind die Zeichnungen A1 und 
A5, ffir das $ A2, B5 und B6, was aueh aus der durch den Gesehlechts- 
untersehied in 2 zweigipfelige Kurven aufgelSsten Summationskurve 
X 1 - - X 8  hervorgeht. Alle Kombinationen mit C und mit 8 sind nicht 
vorhanden. A:B verh/ilt sich im mi~nnlichen Geschlechte wie 133: l, 
im weiblichen Geschleehte wie 23:1, ohne Riicksieht auf das Geschlecht, 
ungefi~hr wie 57:1. Die Verschmelzung der beiden medianen ~ste t r i t t  
bei dem ungarischen MateriM weit seltener auf, besonders selten beim 
3, wie fiberhaupt das 3 auch auf dem Halsschilde im Durchschnitt heller 
gef~rbt ist Ms das ~. Das geht auch daraus hervor, wenn man nach 

SC~IILDEI~ eine Teilung des 
Tabelle 8. Halsschildes in hell und dun- 

Hals_ I Hell (X 1' 4) [ Dunkel (X 5__7 ) kel vornimmt und dabei die 
Geschlechter berficksichtigt 

schil4 ~ ~ ~ I ? (Tabelle 8). 

253 251 Geschleeht jedoeh sind heller 
% 50 50 und dunkler HMsschild in 

gleicher Anzaht vertreten.  
Fliigeldecken. In der Tabelle 9 ist die H~ufigkeit des Vorkommens der 

nach 7 Gr56enklassen abgeseh~tzten Punktflecke, getrennt nach ~d  
und $ ~, und ihre mittlere Gr56e zu entnehmen, wobei die am h~ufigsten 
beobachtete Ausdehnung des Punktes s als Flacheneinheit angenommen 
wurde. 

Tabel le  9. 

I Ge- GrbBenklasse Mittlere Grbl3e 
Punkt schlecht 

h 

ph 

ps 

d 

m 

a 

s 

m 

62 
38 
21 
28 
23 
21 

3 
5 
7 

20 
71 
50 

5 
8 

ausschliei31ich der Stiicke 
mit fehlendem Punkt 

0,66 t 0,64 
0,59 

0,79 } 0,74 
0,70 
0,79 
0,77 } 0,78 

1,87 !} 
1,45 
1,43 } 1,44 

0,93 
0,98 } 0,95 

1,16 
1,,9 [1 1,,7 
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In  der Punktzeichnung der Fltigeldecken, ohne l~ticksicht auf die 
verschiedenen Kombinationen der Anordnung der Punkte, zeigen die 
beiden Geschlechter nur wenige Unterschiede. Die 3 vorderen Punkte h, 
ph u n d p s  fehlen sehr h/iufig. Sind sie vorhanden, dann bleiben sie ent- 
weder nur ein sehr kleiner grauer Fleck oder ein kleiner schwarzer Punkt,  
wobei ph und ps im Durchschnitt  fast gleich groft und etwas grSBer 
sind als h. Beim S sind die 3 Punkte nur ganz wenig grS$er als beim 9. 
Der grSf3te aller Punkte ist d; er ist durchschnittlich doppelt so gro$ 
als der als Einheit angenommene Punkt  s. Dabei ist er beim $ gewShn- 
lich etwas grSl3er. In  einzelnen F/~llen erreicht er das Vierfache der Ein- 
heit, einmal (3) war er sogar ungef/~hr 5real so groiL Selten ist er nur 
angedeutet oder fehlt er ganz. Letzteres wurde ein einziges Mal bei einem 

festgestellt. Im  Durchschnitt  kleiner als d bleibt der Punkt  m, der 
auch nur in Einzelf/illen fehlte. Noch kleiner als m i s t  a, der auBerdem 
in vielen F/~llen nur ein grauer Wisch ist oder gar nicht vorhanden ist. 
Von allen Punkten ist s allein stets ausgebildet, wenn auch in Einzel- 
f/~llen nur als Wisch jederseits des Schildchens. Gar nicht selten zeigte 
sich bei ihm die Tendenz zur VergrS$erung auf ungef/~hr das Doppelte. 
Die drei zuletzt genannten Punkte  zeigen in ihrer mittleren Gr51~e bei 
den beiden Geschlechtern keinen wesentlichen Unterschied. 

Uber die Verteilung der Dunkelheitsgrade und der Zahl der Punkte 
(ohne Riicksicht auf ihre Lage) gibt die Tabelte 10 AufschluB. Es wurden 

Tabelle 10. 

Zahl 
der 

Punkte 

Suname~ 

Ge- 
schlecht 

S 

3 
? 

3 
? 

3 
? 

S 
? 

9 

Dunkelheitsgrade 

1 
3 7i 4 

55135 23 12 
5 35134 26 18 

6 13 17 20 
4 3 7 5 

1 4 

1 

11 63 49 ~0 42 
4 17 41 31 

4 
9 3 2 

7 10 2 
11 8i 1 
11 4 1 
7 10 
2 5 3  
1 2 

28 5 

1 
t 

2 2  
2 

14 

1 

6 6 1 
6 1 1 

Sumnle  

412SllO718ol7817315214o11111216 

o ~  3 
3 1  

134 
133 } 267 

80 
42 } 122 

27 
33 } 60 

267 } 504 
237 

2 504 1 Stticke 

Mittlere 
, ,Dunke[- 

heir" 

2,0 } 2,0 

3,1 ~ 3,4 
3,5 1 
5,0 
5,5 } 5,3 

7,0 
7,5 } 7,1 

7,6 
7,6 } 7,6 

9,9 
10,7 } 10,0 

6,1 } 
6,1 6,1 

Grade 

dabei, dem Vorgange SCKILDERs folgend, die halben Dunkelheitsgrade 
zu den n/ichsthSheren ganzen dazugez/~hlt. 
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Die aueh wieder getrennt Iiir # c? und ~ ~ erreehneten Zahlen fiihren 
vorerst in den Summen zu keinen durehgreifenden Untersehieden bei den 
Gesehleehtern. Die Individuenzahlen der 13 beobaehteten Dunkelheits- 
grade und auch dis i~eihe der absoluten Punktezahl zeigen beim gesamten 
Material das gleiehe Verhalten wie bei Beriieksiehtigung nut des einen 
oder des anderen Gesehleehtes. 

X 

4d 

5£ 
4 

{}a 
53 

Abb. 1. Die fes tges te l l ten  Fgrbungs-  
f o r m e n  der  Flt~geldeeken bei 

504 Adonia variegata (NW.-Ungarn) ,  
schemat i sch ,  nebs t  Angabe  der  Xlas-  
senbezeichnung,  tier I n d i v i d u e n z a h l  

und  de r  , , ve rwand t scha£ t l i ehen"  
Beziehnng.  

Die ersteren Zahlen folgen einer eingipfe- 
ligen Kurve mit dem Scheitel beim Dun- 
kelheitsgrade 4 (so also auch bei c?c? 
oder ~ ~ allein), und die Reihe der Punkte- 
zahl ist ebenfalls eine eingipfelige Kurve : 
Am h/~ufigsten vertreten sind sowohl bei 
c~# als aueh bei 9 9 4 Punkte auf jeder 
Fliigeldeeke (oder 7 auf beiden Deeken); 
an 2. Stelle kommen 5 Punkte auf jeder 
Deeke (oder 9 auf beiden). 6 Punkte 
sind hgufiger als 7. Stiieke ohne Punkte 
oder nut  mit  1 Punkt  wurden nieht er- 
beutet;  ebenso aueh keine mit Ver- 
sehmelzungen yon Punkten, yon denen 
manehe sonst gar nieht so selten sind. 

Bereehnet man aus der Tabelle 10 
die mittlere Dunkelheit der einzelnen 
Gruppen (mit 2, 3 usw. Punkten), dann 
zeigt sieh, dab die 9 $ innerhalb jeder 
Gruppe, ausgenommen bei der Gruppe 
mit  6 Punkten, im Durehsehnitt  durch- 
wegs um etwa einen halben Grad dunkler 
sind als die c?d. In  der Gruppe mit  
6 Punkten besitzen c? # und ~ $ den glei- 
ehen Dunkelheitswert. Bereehnet man 
aber aus dem GesamtmateriM die mittlere 
Dunkelheit der # d und 9 9, ohne Riiek- 
sieht auf die Zahl der Punkte, so findet 
man, dab sieh die Gesehleehter hinsieht- 
lieh dieser nieht unterseheiden. 

Das untersuehte Material geh6rt 17 F~rbungsformen (Aberrationen) 
an 1, die je naeh Vorhandensein oder Fehlen der Punkte auf den Fliigel- 
deeken und der versehiedenen Anordnung der vorhandenen Punkte, 
ohne l~iieksieht auf ihre Gr6ge, von der Systematik untersehieden werden 
(Tabelle 11 und Abb. 1). Die c?d~ verteilen sich auf 12, die 9 9 auf 15 
versehiedene Kombinat ionen der Punktzeiehnung; es zeigen also aueh 
auf den Fliigeldeeken die ~ ~? eine etwas gr6gere Variabilit~t als die # c?. 

1 Aueh an den folgenden Tagen, als nut auI besondere F/~rbungsformen Jagd 
gemaeht wurde, ist keine andere mehr gesiehtet worden. 
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Am haufigsten vertreten ist in beiden Geschlechtern die Form 4a, dann 
folgen 5A und 6a, doch ist 5A im mannliehen Geschlechte hgufiger, 
umgekehrt 6a wieder im weibliehen Geschlechte. Auch 3a ist im weib- 
lichen Gesehlechte 6fter zu finden als im mannliehen. Der Normal- 
fgrbung (7A) gehSrt nicht ganz 1/20 der Individuen an; dabei besitzen 
3real soviel 3c? als ~ ~ die vollstgndige Punktezahl. 

In  dam beigegebenen Schema der vorhandenen Formen (Abb. 1) 
sind die ,,verwandten" untereinander durch Striche verbunden, wodurch 
sich, ausgehend yon der Normalform, mehrere morphologische Ent- 
wicklungsreihen ergeben. Die eine Reihe (,,Normalreihe" nach SCRILDER) 
fiihrt, naeh der ttgufigkeit des Ausfallens der Punkte in der Reihen- 
folge ph, ps, h, a, m (s. Tabelle 9), ph und ps gleichzeitig, die anderen 
nacheinander, fiber 6 A - - 5 A  (mit einem Nebenweg f ibe r6B) - -4a - -3a  
zu 2a; Stiickzahl: 24 5(+1) - -98- -255- -25- -3 .  Eine 2. Hauptreihe 
zieht fiber 6a, 5a und 5 b - - 4 a ;  Stfickzahl: 2 4 - - 5 3 - - 9 + ] 3 - - 2 5 5  usw. 

Tabelle 11. 

P u n k t -  
zah l  

Vorhandene  (+)  
und  feh lende  (0) P u n k t e  

0 
0 
0 
0 
÷ 
0 
0 
0 
+ 
0 
0 
0 
+ 
+ 
+ 
0 
+ 

ph ps 

0 0 
0 0 
0 + 
0 0 
0, 0 
0 0 
0 ÷ 
+ 0 
0 0 
0 + 
+ 0 
+ + 
0 + 
+ 0 
+ + 
+ + 
+ +, 

+ 
+ 
+ 
0 
+ 
+ 

i +  
J +  

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

121 ~ S 

0 0 + 
÷ 0 ÷ 
0 0 ÷ 
÷ + + 
+ 0 + 
+ + + 
+ 0 + 
+ 0 + 
+ + + 
+ ÷ + 
+ + + 
÷ 0 ÷ 
+ ÷ + 
+ + + 
+ 0 + 
+ + ÷ 
÷ + + 

Beze iehnung  
de r  F o r m  

(Klasse) 
IlaC]l SCHILDER 

2 a  
3a 
32c 
3x 
4A 
4~ 
4b 
4d ~ 
5A 
5a 
5b 
5c 
6A 
6B 
6C 
6a 
7A 

Gruppe  

I 
I 

III  
I 

II  
I 

III  
I I I  
II 

I I I  
I I I  
III  2 
IV 3 
IV 1 
IV 0 
III  23 
IV 18 

Summe 1267 

Stf ickzahl  

3 [ 9 Summe 

0 3 3 
6 19 25 
2 0 2 
0 1 1 
4 4 8 

130 125 255 
0 1 1 
0 1~ 1 

65 33 98 
6 3 9 
7 6 13 

2 4 
2 5 
0 ] 
1 1 

30 53 
6 24 

504 

Dazu kommen noch einige Nebenwege, leicht kenntlich an der geringen 
Stiickzahl der Formen: 5 A - - 4 A - - 3 a ,  6C und 6 a - - 5 c - - 4 b  und 4 d - - 3 a  
bzw. 3e--2a ,  6A--5a ,  6B- -5b ,  5b- -4d .  Die Hauptreihen sindim Schema 
voll ausgezogen. Lediglich die in einem Stiiek beobachtete Form 3x 
steht isoliert, ohne Zusammenhang, ist ohne verwandtsehaftliche Be- 
ziehung zu den anderen Formen; sie ist nach SCmLDER eine ,,irregul/~re" 
Kombination. 

1 Mtigte nach SCIIILDER richtig mit 4 c bezeichnet ~erden. Die Form, die SCmL- 
DER 4C nennt, ist eigentlich 4f und ist iibrigens mit 3a nicht ,,verwandt". 
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Betrachtet man die beiden Haupt,reihen, ausgehend yon der normal- 
gef~irbten Form, die ,,Normalreihe" einschlieBlich des Nebenweges fiber 
6B, und vergleicht dabei die HAufigkeit der Formen, 

7A 6 A + 6 B  5A 4~ 3a 2a 
Stiicke: 24 6 98 255 25 3 ' 

7A 6a 5a-5.5b 4a 3~ 
Stiicke: 24 53 22 255 25 ' 

so k a n n  aus ihnen  die Reihenfolge der ausfal lenden Punk te  deutlieh er- 
sehen werden:  ph, ps, h, a, m bzw. h, ps, ph, a, m. Wiihrend abet  h, a 
und  m nache inander  versehwinden,  zeigen die Punk te  ph und  ps Gleieh- 
wertigkeit  und  die Tendenz gleichzeitig auszufMlen. Die Formen  mit  
einem dieser beiden Punk te  sind aueh auffal lend selten. Durch sic erfolgt 
eine Unte rbreehung  der morphologisehen Entwicklungsreihen,  eine tief- 
gehende Scheidung von 7A und  5A bzw. 6a und  4a. Die beiden Haupt -  
reihen bi lden vorerst zweigipfelige Kurven ,  erst wenn ma n  das Fehlen  
eines der beiden Punk te  ph und  ps vernachl/tssigt, kommt  m a n  zu ein- 
gipfeligen K u r v e n :  

7 A + 6 A + 6 B  5A 4a 3a 2a 
Stiicke: 30 98 255 25 3 ' 

7A 6 a q - 5 a + 5 b  4a 3a 2~ 
Stticke: 24 75 255 25 3 

Wa- 

Zeiehnungsklasse 

a2  
~3 

Summe der 33  

b3 
a4  
b4 
c4  
a5 
b5 
c5 
a. 6 
b6 
c6 
b7 
c7 
b8 
e8 

Summe der ~ 

3 + ?  
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Korrelation der Ab~inderungen der Zeichnungsmerkmale. 
Urn die gegenseitigen Beziehungen zwischen der Kopf-, HMsschild- 

und FIfigeldeckenzeichnung zu ermitteln, wurden vorerst noch, dem 
Vorgange SCl~ILDEI~s folgend, je nach dem Vorhandensein oder Fehlen 
v on ps oder ph und 
weiter des Punktes h, 
die Formen nach der 
Fliigeldeckenzeichnung 
in 4 Gruppen oder Ty- 
pen (I--IV) geteilt (Ta- 
belie 12). 

Tabelle 12. 

Punkt ] h 
fehlt I vorhanden 

! 

ps und ph . . . . .  fehlen I / II 
ps oder ph oder beide vorhanden ~ III L IV 

! 

Diese 4 Gruppen verteilen sich laut Tabelle 13 auf dus untersuchte 
Material; in ( ) getrennt nach c~3 und ~ .  

Tabelle 13. 

Punkt 

ps, ph { 

belle 14. 

fehlen 
vorhanden 

Summe 

i fehlt 

284 (136, 148) 
83 (40, 43) 

367 (176, 91) 

vorhanden 

106 (69, 37) 
31 (22, 9) 

137 (91, 46) 

Summe 

390 (205, 185) 
114 (62, 52) 
504 (267, 237) 
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Und nun wurde in einer ()'bersicht (Tabelle 14) bei der betreffenden 
Kopf- und Halsschildzeichnung durch 4 Ziffern die Stiickzahl der den 
einzelnen 4 unterschiedenen Gruppen der Deckenzeichnung zugeh6rigen 
Individuen eingesetzt. 

Aus dieser Tabelle kann man nun, vorerst was die Beziehung der Kopf- 
zur Halsschildzeichnung betrifft, folgende 13bersicht (Tabelle 15), getrennt 
m~ch Geschlechtern und geteilt in helle und dunkle Zeichnung (vgl. Ta- 
belle 3, 4 und 7), gewinnen. 

Tabelle 15. 

Kopf 

I hell { a2al 

1" dunkel a3 

I b3 
hell x 4 

x5 ? 

l, I x~ dunke x 
x8 

Hal s soh i l d  

X 1  X 2  

5 1 
67 27 
4 

1 
- -  1 

hel l  

X 3  

1 
21 

6 

X 4  

2 
25 
3 

1 

[ d u n k e l  

X 5  X 6  X 7  

3 
93 ~ - -  
- -  1 - -  

21 16 1 
14 11 - -  
1} 11 

2 

Die weitere Summierung ergibt die Tabelle 16. Dieser kann man ent- 
nehmen, daft zwisehen der F/irbung des Kopfes und des Halsschildes 

keine allgemeine Korrelat.ion besteht. Bei 

I hell 
o I dunkel 

9 I hell 
dunkel 

Tabelle 16. 

H a l s s c h i l d  
K o p f  

hell  d u n k e l  

110 
1 

90 
50 

Halsschildzeichnung auf. 

den d d ist eine solche, wenigstens bei 
der vorgeschlagenen Einteilung in helle 
und dunkle Zeiehnung der verglichenen 
K6rperteile, nieht zu erkennen. Beim weib- 
lichen Gesehleehte kann nur festgestellt. 
werden, daft bei dunklem Kopf der Hals- 
schild nur selten gleiehzeitig hell ist, um- 
gekehrt t r i t t  bei heller Kopfzeiehnung 
des ? ebenso oft helle als aueh dunkle 

Das mag ja damit  zusammenh~ngen, daft 
bei dieser Coccinellide die Kopfzeiehnung geschlechtsgebunden ist und 
daher auch anderen Einfliissen unterliegt als die Schwgrzung des Hals- 
schildes und der Flfigeldeeken. 

Aus deraselben Grunde war auch keine Beziehung zwisehen Kopf- und 
Fltigeldeckenzeichnung zu erwarten. SCmLDE~ kam iibrigens aueh zu 
dem Ergebnis, daft ,,eine Korrelation zwischen Kopfschild-Dunkelheit 
und den Typen der Fliigeldeckenzeichnung zu verneinen" ist. Die vorge- 
nommene Untersuchung ergab hierfiir nur die Bestgtigung (Tabelle 17). 
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Tabelle 17. 

307 

I(opf 

hel l  I a 1 
I a, 2 

dunkel a 3 

[ { b3 
hell x 4 

x5 

I dunkel I x6 x7 
x8 

Gruppe der Flfigel4eckenzeichnung 

5 
131 

79 
36 
13 
17 
2 

II 

4 
62 
3 

18 
11 
6 
1 
1 

III 

2 
36 
2 

18 
13 
7 
6 

IV 

1 
18 
3 
1 
7 

1 

Wird nach heller und dunkler Kopfzeichnung innerhalb der 4 Gruppen 
summiert, ergibt sich Tabelle 18. 

Tabelle t8. 

Fltigeldeckenzeichnung- Gruppe 

{ hell 
dunkel 

I hell 
I dunkel 

136 

115 
32 

Stiickzahl 

29 31 
13 

100 

78 
22 

in % der Gi'appe 

0 2 
78 70 
22 30 

86 
14 

89 
11 

Im minnlichen Geschlechte hat Gruppe IV verhiltnismiBig die meisten 
dunkelk6pfigen Individuen, im weiblichen Geschlechte ist es aber 
Gruppe I I I ,  und gerade Gruppe IV hat relativ am wenigsten dunkle 
K6pfe, wihrend im m~nnlichen Geschlechte wieder Gruppe I iiberhaupt 
nicht dunkelk6pfig ist. Gruppe I u n d  I I  verhalten sich im weiblichen 
Geschlechte vollkommen gleich. Ein Parallelismus bei den beiden Ge- 
schlechtern besteht also nicht. 

Werden nun I + I I  und I I I  ~- IV (nach Fehlen bzw. Vorhandensein 
yon lOS und ph) und. I z7 I I I  und I I  + IV (nach Fehlen bzw. Vorhanden- 
sein yon h) zusammengezogen, dann erh~lt man Tabelle 19. 

Bei den 3 c7 scheint ein dunklerer Kop~ vorzugsweise bei Vorhanden- 
sein yon ps, ph und h und umgekehrt ein hellerer Kopf bei Fehlen dieser 
Punkte aufzutreten. Doch ist die Zahl der dunkelk6pfigen 3 ~ zu gering, 
um daraus mit einiger GewiBheit SchRisse ziehen zu k6nn~n. Bei ~ ? 
tritt helle Kopfzeichnung bei Fehlen oder Vorhandensein der 3 ge- 
nannten Punkte in vollkommen gleichem Prozentsatz auf; sie ist nur 
h~tufiger als die dunkle Zeichnung. So ist daraus nur zu entnehmen, 
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daft weder das Fehlen noch das Vorhandensein der Punkte ps, ph und h 
auf den Flfigeldecken in Beziehung zur Kopfzeichnung stehen. 

Wird die Dunkelheit der Flfigeldecken, vorerst g~nz allgemein, also 
ohne Rficksicht auf Zahl und Anordnung der Punkte, mit  der Kopf- 
zeichnung verglichen und werden dabei auch die Decken in helle und 

Tabelle 19. 

Kopf 

Flfigeldecken 

ohne I mi t  ohne 1 

De, ph h 

St~ckzahl 

mi t  I 
ohne mi t  

De, Dh 

ohne t mit 

h 

in % tier ~ddierten Gruppen 

~ { hell 202 57 174 85 I 99,5 92 99 93 
dunkel 5 6 0,5 1 7 

. hell  144 39 146 37 74 80 ? i dunkel 40 14 45 9 26 20 

dunkle eingeteilt, wobei die geringste Menge an Schwi~rzungsgraden bei 
roller Punktezahl (7) ale Grenze angenommen wird und die halben Grade 
den ng.chsth6heren ganzen zugezg.hlt werden, erhi~lt man Tabelle 20. 

Tabelle 20. 

l~ltigeldecken 

hell (Dunkel- dunkel hell dunkel Kopf heitsgrade 2--7) (8--14) 

Stiickz~hl in % der c~c~ bzw. 9 2 

hem 202 57 
/ dunkel 3 5 
{ hell 

dunkel 
134 
41 

49 
13 

76 21 
1 2 

57 21 
17 5 

Diese ~)bersicht zeigt nur, daft im m~nnlichen und weiblichen Ge- 
schlechte bei hellem Kopf die helle Fliigelzeichnung vorherrschend ist; 
ebenso ~ber auch im weiblichen Geschlechte bei dunklem Kopf. Im  m/~nn- 
lichen Geschlechte sind bei dem nur selten ~uftretenden dunklen Kopfe 
dunklere Fliigeldecken um einen geringen Prozentsatz h/£ufiger. Welters 
sind dunkle Fliigeldecken bei c~ c~ viel h/£ufiger in Verbindung mit einer 
hellen ale mit  einer dunk]en Kopfzeichnung, und auch beim 9 ist die 
Kombin~tion heller Kopf- -dunkle  Fliigeldecken h£ufiger ~ls dunkler 
Kopf--hel le  Fliigeldecken. 

Um die Korrelation zwischen den Dunkelheitsgr~den im besonderen 
und der Kopfzeichnung zu untersuchen, hat SC~ILDER vorgeschlagen, 
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, nu t  die Summe der Gr6~en der vier gr61~ten, am seltensten fehlenden 
Punkte (d, m, a, s) zu bilden, dabei die halben Dunkelheitsgrade zu 
vollen aufzurunden und schliel31ich je 2 Grade zusammenzuziehen (es 
enthitlt dann Dunkelheitsgrad 0 die Grade 0 bis 1, Grad 2 die Grade 11/~ 
his 3, Grad 4 die Grade 31/2 bis 5 usw.)". Werden zun~chst die so ermittel- 
ten Dunkelheitsgrade zum Geschteeht in Beziehung gesetzt, dann kommt  
man zu der bereits schon friiher festgestellten Tatsache (Tabe]le 21), 

Tabelle 21. 

Ge- Dunkelheitsgrad der Fliigeldecken 
schlecht 

3 
? 

2 

16 
24 

127 
96 

6 

93 
86 

8 

26 
24 

lO 

3 
6 

12 I Mittelwert 
¢ 

5,1 

dab die $ ~ auf den Fltigeldecken im Durehschnitt,  ohne Riicksieht auf 
Zahl und Lage der Punkte, nicht dunkler sind als die 3 3. Das Abrunden 
der Dunkelheitsgrade und das Vernachlassigen der Punkte h, ps, ph 
ergeben die Differenzen gegeniiber der Tabelle 10. 

Die Beziehungen nun der vereinfachten Dunkelheitsgrade der Flfigel- 
deckenzeichnung zur Zeichnung des Kopfes, der Kopf und die Fliigeldecken 
bei Trennung der Geschlechter geteilt in hell (3 a l ,  a2, ~ b3, x4, x5 
bzw. Grad 2--6) und dunkel (3 a3, $ x6, x7, x8 bzw. Grad 8--12), 
veranschaulicht Tabelle 22. 

Tabelle 22. 

D u n k e l h e i t s g r a d  der  Fliigeldecken 
Kopf 8 10 

{ hell 
dunkel 

I hell 
dunkel 

2 1 4 r 6  
hell 

16 J 124 i 90 
3 1 3 

77 68 
s 1 9  is  i i 

24 
2 

16 
8 

dunkel 

i ! 12 

6 I - -  
- -  i 1 J 

}Iittehvert 

5,1 
5,8 
5,1 
5,1 

Wie aus den Mittelwerten zu ersehen ist, scheinen dem dunkleren 
Kopfe des 3 um einige Zehntel Grade dunklere Fliigeldeeken zu ent- 
sprechen. Die Differenz ist aber hier gering und liegt zweifellos noch 
innerhalb der Fehlergrenzen, die, da die Dunkelheitsgrade der einzelnen 
Punkte gesch£tzt und abgerundet wurden, ziemlich weir zu ziehen sind. 
Auch ist die Zahl der Individuen zu klein, und schlie61ich ist die in Ver- 
bindung mit  heller Kopfzeiehnung auftretende Flfigeldeckenzeichnung 
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yon  normalem mi t t le ren  Dunkelheitswerte.  Bei den ? 9 sind die er- 
reehneten  Mittelwerte bei heller und  dunkler  Kopfzeichnung v611ig 
gleieh. Es mug also eine Korre la t ion zwisehen Kopfzeiehnung und  der 
der Fltigeldeeken vernein t  werden. 

Was n u n  die Weehselbeziehung zwisehen der Halssehildzeiehnung 
u n d  der Fli igeldeckenzeiehnung betrifft,  so sei vorerst diese zwischen 
der al lgemeinen Dunkelhei t  und  den 4 untersehiedenen Typen  naeh 

Tabel le  23. 

d 

t~alsschild 

hell 

dunkel 

hell 

dunkel 

X1 
X 2  
X3  
X 4  

{ x 5  
X6 

X l  
X2  
X3  
X 4  

X6  
X7 

41 
14 
13 
13 
50 

5 

3 
30 
13 
15 
48 
39 

Fliigeldeckenzeichnung- Gruppe 

II III 

15 14 
5 4 
6 2 

10 5 
27 13 

6 2 

2 
4 7 
3 6 
6 3 

10 17 
l l  l0 

1 

iv  

1 
3 
1 
2 
2 

dem Fehlen  oder Vorhandensein  der P u n k t e  ps u n d  ph und  des Punktes  h 
nn te r sueh t .  

Ausgehend yon der Tabelle 14 lassen sieh Halssehild einerseits und  
die 4 Typen  der Flfigeldeekenzeiehnung andererseits  gegeniiberstellen 
(Tabelle 23). Wird  n u n  naeh heller und  dunkler  Halssehi ldzeiehnung 

Tabe l le  24. 

Kalsschild 

{ hell 
dunkel 

~.[ hell 
dunkel 

Fliigeldeckenzeichnmag 

oh~e i mit oh~ I mit 

ps, ph h 

Stfickzahl 

ohne I mit I ohne ! mit 

ps, ph 1 h 

in % der addierten Gruppen 

117 39 106 50 57 63 60 55 
88 23 70 41 43 37 40 45 

.... 20 43 
109 26 57 

innerha lb  der 4 Gruppen summier t  u n d  werden ferner die Gruppen I ~- I [  
und  I I I  ~c IV (Iiach Fehlen  bzw. Vorhandensein  yon ps und  ph) und  I + 
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I I I  und  1I q - I V  (nach Fehlen bzw. Vorhandensein von h) vereinigt,  
erhglt  m a n  Tabelle 24. Und  aus dieser geht  hervor,  dab zwischen der 
Dunkelhei t  des Halsschildes und den 4 unterschiedenen Typen  der Fliigel- 
decken auch wieder keine Beziehung besteht.  

Vergleicht m a n  die Dunkelhei tsgrade der Flfigeldecken mi t  der Hals-  
schildzeichnung, dann zeigt sich, dab eigentlich nur irn weiblichen Ge- 
schlechte einem dunkleren Halsschilde um einen ganz geringen Hunder t -  
satz dunklere Flfigeldecken entsprechen:  Die Differenz der Fliigeldecken- 
dunkelheit  zwischen helleIn und dunklem Halsschilde bet rggt  beim 9, 

Tabel le  25. 

l~[alssehild 

c~ { hell 
dunkel 

o { hell 
dunkel 

Dunkelheitsgrade der Fliigeldeeken 

hell 

38 30 22 23 
6 25 19 18 19 

7 16 I8 14 16 
1 28 23 24 15 

8 t9  j l0 l ltl, f131. 
dunkel 

1 - -  
5 

Mittel- 
wert 

6,1 
6,2 
6,0 
6,2 

wie aus den beiden Tabellen 25 and  26 zu en tnehmen  ist, 2/10 Dunkelheits-  
grade ; beim 0 ~ bewegt sich die Differenz unter  1/10 Grad. In  der Tabelle 25 
sind nu t  die halben Dunkelhei tsgrade aufgerundet ,  in der Tabelle 26 

Tabe l le  26. 

IIalssehild I 

hell 

Dunkelheitsgrade der Fliigeldeeken 

4 6 I 8 10 12 

! 

54 
39 

I 
hell I 9 76 

dunkel I 7 51 
{ hell 

dunkel 11 

Mittelwert 
dunkel 

13 3 1 5,1 
13 - -  1 5,1 

5,0 
I 5,2 

sind sie weiter vereinfacht,  und  dabei  sind nur die Punk t e  d, m, a 
und s berticksichtigt.  Die erzielten Endergebnisse  gleiehen sich weit- 
gehendst.  Man kann  aus den geringen Differenzen auf keine Korre la t ion  
zwisehen der Dunkelhei t  der Flfigeldeeken und der des Halssehildes 
schliegen. 

Zum Schlusse seien noeh die Beziehungen der Dunkelhei tsgrade der 
F!iigeldeeken zu den 4 untersehiedenen Zeiehnungs typen derselben unter-  
sueht  (Tabelle 27). 

Z. f. ~Iorphol. 1l. 0kol. d. Tiere. Bd. a5. 21 
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Aus dieser Tabelle geht folgendes hervor: Fehlt ngmlich Punkt  h, 
dann betr/~gt die Differenz der mittleren Dunkelheit zwischen Formen 
mit fehlenden (I) und vorhandenen (III)  Punkten ph, ps beim ~ 0,3, 
beim $ 0,5 Grade. Is t  h vorhanden (II, IV) ist die Differenz beim c~ 0,8, 

Tabelle 27. 

Ge- Dunkelhei tsgl 'ade 
schleeht  

2 4 6 8 lV[ittel 

3 

Type  

9 
6 
1 

2 

88 
13 
25 

1 

36 
19 
25 
13 

4 
2 

12 
8 

10 

3 

12 

1 

1 

4,6 
4,9 
5,8 
6,6 
4,7 
5,2 
6,4 
6,2 

beim $ - -0 ,2 .  (Scheinbar ein Widerspruch, dab beim Hinzutreten von 
Punkten die Dunkelheit geringer wird; es geht eben die Vermehrung 
der Punkte nicht Hand  in Hand  mit  einer VergrSl~erung, sondern viel- 
mehr mit  einer Verkleinerung derselben.) Fehlen jedoch die Punkte ph 
und ps (I, I I )  und t r i t t  h auf, erfahrt die Dunkelheit eine Vermehrung 
beim ~ um 1,2, beim ~ um 1,7 Grade, und bei Vorhandensein des einen der 
beiden Punkte ph und ps oder der beiden ( I I I ,  IV) vergrSftert sich die 
Dunkelheit im Durchschnitt  beim ~ um 1,7, beim $ u m  1,0 Grade. Be- 
riicksichtigt man nun hierbei die mittlere GrS[te der Punkte (Tabelle 9), 
dann ergeben sich folgende Folgerungen: Das Auftreten der Punkte ph 
und ps, die im Mittel beim c? 0,79, beim ~? 0,70 bzw. 0,77 grol~ sind, also 
zusammen bei weitem grSl~er sind als die mittlere Zunahme der Dunkel- 
heit, mul~ also zu einer Verkleinerung der tibrigen Punkte in Beziehung 
stehen. Is t  dabei h vorhanden, dann wird dieser Punkt,  wenigstens im 
m~innlichen Geschlechte, weniger beeinflullt als die Punkte d, m und a. 
Das vollstandige Verschwinden yon a und m steht abet damit  in keinem 
festen Zusammenhang; es ist auch die Zahl der Formen mit den fehlenden 
Punkten a und m bei Vorhandensein yon ph oder ps (3c, 4b, 4d, 5e, 
6C) vim geringer (9) als die Zahl (36) jener Formen (2a, 3a, 4A), bei 
welchen die Punkte ph und ps und a oder m fehlen. 

Anders, wenn h hinzutritt,  welcher Punkt  eine mittlere GrSl3e yon 
nur 0,66 beim ~ und 0,59 beim 9 aufweist. In  diesem FMle erfolgt gleich- 
zeitig eine VergrSfterung der iibrigen Punkte, die aber, wenn ph und ps 
vorhanden sind, ausschliel~lich auf Rechnung dieser 2 Punkte geht, d. h. 
es macht sieh dann wieder der oben schon erwS~hnte Einfluft yon ph und 
ps auf die Punkte d, m und a bemerkbar.  Der Punkt  s kann hier ohne 
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weiteres v o n d e r  Be t rach tung  ausgeschlossen bleiben, da er stets vor- 
handen  war und  sich verh~ltnism~l~ig yon der mit t ]eren Gr61~e 1 n u r  
wenig enffernte.  I n  einer (~bersicht seien diese jetzt  geschilderten Be- 
ziehungen dureh Angabe der Abweiehungen vom Mittel bei den 4 unter -  
schiedenen Flf igeldecken-Typen nochmals  veranschaul ieht  (Tabelle 28). 

Tabe l le  28. 

Ge-  
schlecht 

3 

D u n k e l h e i t  
der  F l i i ge ldecken  

i m  ~ i t t e l  
( a b g e r u n d e t )  

5,1 

5,] 

±bweichung 
yore 5~ittehvert, 

w e n ] /  

fehlen 
vorhanden ps, ph 

fehlen 
vorhanden 

fehlt 

- -0 ,5  
--0,2 

--0,4 
[- 0,1 

vorhanden 

+ 0,7 
+ 1,5 

4-1,3 
+1,1  

Vergleich der Ergebnisse mit  jenen yon SCHILDER erzielten. 

Es war yon vornhere in  die Aufgabe gestellt, die nordwestungarische 

Popula t ion  mi t  der nordsteirischen zu vergleichen. Die dabei er- 
mi t t e l t en  wesentlichen Differenzen werden der ~Tbersicht ha]ber gegen- 
iibergestellt. 

N W.- Ungarn: 

1. Anzahl der untersuchten Individuen 
504, davon 53% ~ und 47% ~ .  

2. Die Klassengruppen der Kopfzeich- 
hung (Tabelle 2) a, b, c verhaIten 
sich wie 11,7 : 3 : 2,7. 

3. Die Kopfzeichnung des ~ a3  ist 
noch seltener (3%) als die seltene 
Zeichnung a 1 (4,5%); vorwiegend 
02,5%) ist Zeichnung a2  (Ta- 
bel]e 3). 

4. Im weiblichen Geschleehte hat die 
Summationskurve bei x 4 ihren 
Gipfel (Tabelle 4). 

5. 97 % helle Kopfzeichnung, 3 % dunk- 
le beim ~; beim !~ 77% mit hell 
gezeichnetem Kopfe, 23 % mit dunk- 
lem Kopfe. 

6. Die Klassengruppen der Halsschild- 
zeichnung (Tabelle 7) A und B 
(C ist nieht vertreten) verhalten 
sich wJe 57: 1. 

N.- Steierma rk : 

1. 204 Individuen, 39% c~,  61% ?9. 

2. a : b : c = 6 : 3 : 2 .  

3. a l  war in 3, a2 in 77 und a3 in 
20% vertreten. 

4. Der Gipfel der Kurve liegt bei x 5. 

5. Beim ~ 80 % helle und 20 % dunkle, 
beim ~ 78 % helle und 22 % dunkle 
K5pfe. 

6. A : B : C =  12:4: 1, bzw. 
A : B = 3 : I .  

21" 
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7. Das ~ ist im Durchschnitt auf dem 
Halsschflde heller gefarbt als das 

(Tabelle 8). Bleibt das Geschlecht 
unbm~icksichtigt, sind heller und 
dunkler Halsschild in gleicher An- 
zahl vorhanden (1: 1). 

8. Mittlere Gr61]e der Punkte h, ph, 
ps, d, m, a, s (Tabelle 9): 0,64, 
0,74, 0,78, 1,95, 1,44, 0,95, 1,17. 

9. Mittlere Dunke]heit der Fliigel- 
decken bei 2, 3, 4, 5, 6 und 7 Punk- 
ten: 2,00, 3,36, 5,28, 7,12, 7,63, 
10,01. Dunkelheit der Fliigeldecken 
im Mittel beim ~ und ~ gleich, 
5,1 Grade (Tabelle 21). 

10. In  dem Material sind 17 F~rbungs- 
formen (Aberrationen) vertreten 
(Tabelle l l ) .  Die ~ treten in 12, 
die ~ ~ in 15 verschiedenen Kombi- 
nationen der Fliigeldeckenzeichnung 
auf. Verbindungen yon Punkten 
kommen nicht vor. Die h~ufigsten 
Formen sind 4a (255 Ex.), 5A (98), 
6a (53), 3a (25), 7A (24); die 4- 
und wenigerpunktigen Formen herr- 
schen vor. 

11. Helle und dunkle Kopfzeichnung 
stehen in beiden Geschlechtern nicht 
in Beziehung zum Dunkelheitsgrade 
der Fliigeldecken. 

12. Beim ~ ist bei einem dunklen H~ls- 
schfld die Fltigeldeckenzeichnung 
nur  um 2/10, beim 3 gar nur  um 
weniger als 1/10 Grad dunkler. 

7. SCHILDE~ hat die Verteilung der 
hellen und dunklen Halsschild- 
zeichnung auf die Geschlechter 
nicht ermittelt. Die helle Zeichnung 
ist bei 32%, die dunkle bei 68% 
der Individuen vertreteu. Da aber 
das weibliche Geschlecht vorherrscht, 
ist mSglieh, dab das ~)berwiegen d~r 
dunklen Zeichnung auf diesen Urn- 
stand zurfickzuftihren ist. 

8. Die mittlere Gr6Be dieser Pnnkte 
betri~gt: 0,86, 0,76, 0,94, 3,66, 2,64, 
1,85, 1,32. Die Punkte der Fliigel- 
decken sind also im Durchschnitt 
gr61~er als bei dem ungarischen 
Material, doch muB dabei beriick- 
sichtigt werden, dab die Gr6Be der 
Punkte durch bloBes Absch~tzen 
und Vergleichen gewonnen wurde. 

9. Auch aus der mittleren Dunkelheit 
der Flfigeldecken der steirischen 
Gruppen (2,20, 6,20, 8,61, 10,95, 
10,27, 14,15) geht hervor, dal] die 
ungarische Population im Durch- 
schnitt eine hellere Flfigeldecken- 
zeichnung aufweist. Dunkelheit der 
Fliigeldecken im Mittel beim c~ 8,2, 
beim !~ 9,1 Grade, berechne~ nach 
derselben Methode wie beim un- 
garischen Material. SC~ILDER gibt, 
auf andere Weise berechnet, 8,7 
bzw. 9,6 an. 

10. 22 verschiedene F~rbungsformen, 
darunter auch 4, bei denen 2 Punkte 
miteinander verbunden sind. Die 
h/~ufigsten Formen sind: 5A (65), 
4a (60), 7A (22), 6a (14). Es zeigt 
sich ein deutliches (~berwiegen der 
Formen mit 5 und mehr Punkten. 

11. Einem dnnkleren Kopfschilde ent- 
sprechen bei beiden Geschlechtern 
um 1--11/o Grade grOBere Fltigel- 
deckenpunkte. 

12. Einem dunklen Halsschflde ent- 
sprechen um 1--2 Grade dunklerc 
Flfigeldecken. 
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Worauf diese Unterschiede beruhen, ist aus dem vereinzelt vorliegen- 
den Falle einer derartigen Untersuchung schwer zu ersehen. Sicher sind 
sie zum Teil auf innere Ursachen zurfiekzuffihren, auf die den Populationen 
eigenen und innerhalb derselben sich vererbenden Eigenschaften. Ebenso 
gewift ist es, dal~ die Untersehiede zum Teil zu den suf die Population 
einwirkenden Lebensfaktoren des bewohnten Biotops in Beziehung stehen. 
Die Zeichnung der Coeeinelliden unterliegt den Vererbungsgesetzen. Das 
Ausmaft ihrer Dunke]heit wird sber such yon aul~en her beeintrgchtigt. 
Licht, Temperstur und Feuehtigkeit spielen dabei vor sllem eine Rolle, 
wobei ich der Feuchtigkeit die ausschlaggebende zuspreehen mSchte, 
in der Art, daft bei zunehmender Feuchtigkeit (Bodenfeuchtigkeit, die 
sich letzten Endes im Wsssergehslt der Nahrung auswirkt) der Dunkel- 
heitsgrsd der Zeiehnung zunimmt. Bei dieser Gelegenheit sei auf eine 
Beobachtung hingewiesen, die ebenfslls daffir spricht, was soeben aus- 
gessgt wurde. In den Salzsteppen 5stlich des Neusiedler-Sees im Burgen- 
lande, in einem sehr trockenen Gebiete, kommt Coccinella undecimpunc- 
tara L. fast susschlieftlich nur in der Form tripunctata L. (Flfigeldecken 
mit den 3 Punkten:  5, 1/2 ) vor. In Meeresn~he jedoeh, wo der K~fer be- 
sonders h£ufig sein kann, da hat er vorwiegend mehr Punkte, die aufter- 
dem oft paarweise miteinander verbunden sind. 

Dem stehen andererseits die yon SAJ6 (2) an Adonia variegata ge- 
maehten Beobachtungen entgegen, n~m]ieh, dal~ diese Art ,,suf nassen 
Wiesen am h£ufigsten in der Form var. constellata LAIty. und var. car- 
pini Fou~c~. vorkommt. Die Punkte auf der vorderen H~tlfte der Flfigel- 
decken fehlen meistens oder sind sehr klein. Auf den troekenen Flug- 
sandstellen treten hingegen die vorderen Punkte 1, 2, 3 gern in~berge- 
wicht, wobei die hinteren Punkte 4, 5, 6 teilweise oder ganz verkfimmern". 
Zur Orientierung sei hinzugeffigt, daft ab. constellata LAIGH. mit der 
Form 4a der Tabelle 11, w~hrend ab. carpini Fou~c~. mit 5A identiseh 
ist. In dem zwischen Waitzen und G6dSll5 liegenden Flugsandgebiete land 
SAJ6 u. a. folgende Formen der Adonia: mediopunctata (mit den Punkten 
ph, ps, m, s), arenaria (5 c der Tsbelle l l ) ,  bisconstellata (5a) und con[luens 
(h, ph, ps, d~-m, s, s). Angaben fiber die H£ufigkeit der beobachteten 
Formen werden nieht gemacht. 

In folgenden Punkten stimmen die erhaltenen Ergebnisse mit jenen 
yon SOItlT,DE~ erzielten fiberein: 

1. Von den Flfigeldeckenpunkten fallen h, s und m nacheinander, 
ps und ph (vor h) aber gleichzeitig aus, im Verh~ltnis etwa 1:1. 

2. Eine Korrelation zwischen Kopfdunkelheit und den 4 Typen der 
Fliigeldeckenzeichnung besteht nicht. 

3. Ebenso besteht such keine Korrelation zwischen der Dunkelheit 
des ttalsschildes und den 4 Fltigeldeeken-Typen. 

Z. f. Morphol. ,u.  C)kol. d. Tiere. ]3d. 35. 21,% 
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4. Bei Auf t r e t en  der  F l f ige ldeckenpunkte  ps und  ph k o m m t  es in der  
Regel  nur  zu e iner  ger ingen VergrSl~erung der  Dunke lhe i t  der  Decken,  
an  dem aber  vor  a l lem die P u n k t e  ps  und  ph  be te i l ig t  sind, was, im Gegen- 
satz  ZU SCHILDER, auch auf K o s t e n  der  P u n k t e  d, m und  a geht .  Bei 
Au~treten yon  h wird  die  Dunke lhe i t  der  Decken be t r£cht l ich  grSBer, 
wobei  auch die  P u n k t e  d, m und  a grSi~er werden,  solange ph  und  ps 
fehlen. Dasselbe geht  auch aus der  Aufste l lung SCtIILDERs der  Ab- 
weichungen der  Dunke lhe i t  vom Mit te l  bei  Feh len  oder  Vorhandense in  
der  P u n k t e  ps, ph  und  h hervor ,  nur  is t  in  dieser  i r r t i iml icherweise  eine 
Ver tauschung  der  W e r t e  fiir  die Gruppen  I I  und I I I  erfolgt.  
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