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Einleitung
Das M aterial fiir diese Abhandlung stam m t hauptsachlich  aus 

den J u g o s l a w i s c h e n  O s t j u 1 i s c h e n A l p e n .  Die ani 
m eisten  polym orph erscheinenden und system atisch  von bestehen- 
den D iagnosen und B eschreibungen ab\veichenden Isotom urus- 
Form en fand ich eben in  d ieser H ochgebirgsregion. Die interessan- 
testen  Exem plare fand ich auf den Schneefeldern, die den Triglav- 
firn um randen, und an einigen anderen Fundorten des T r i g l a v -  
m a s s i v e s.

Um w ichtige taxonom ische M erkmale erw ahnter A lpenfonnen  
vergleichend system atisch-m orphologisch  verw enden zu konnen, 
muBte ich zu diesem  Material auch die nicht so polyniorphen
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Isotom urus-A rten und V arietaten des T ieflandes heranziehen. Nur 
dadurch war es m oglich, die ganze M annigfaltigkeit der Isotom u- 
rusgruppe w en igsten s annahernd zu erfassen .

Die geographische V erbreitung und A ulienm orphologie, ohne 
inneranatom ische und sexualdim orphe M erkmale, bilden die Grund- 
lage tur diese Studie. Die funktionelle Relation, die Form  zur Um- 
w elt, wurde m oglichst beriicksichtigt.

Bei neu aufgestellten  A rten ist der D iagnose zum  Zwecke 
eines eingehenderen V ergleichens der V erw andtschafts - Verhalt- 
nisse  eine ausfuhrliche B eschreibung vorausgesch ickt worden.

D ie Ideologie R e n t s c h ’ s, beziiglich einer derzeitigen, syste- 
m atisch-m orphologisch-geographischen A r b e i t s w  e i s e, die teil- 
w eise schon A llgem eingut gew orden ist, war oft beeinflussend  fiir 
m eine B etrachtungsw eise iiber die ver\vandtschaftliche Zugehorig- 
keit einzelner Individuen und lnd ividuenserien . Die Ursache, dali ich  
nicht zu jenen  R esultaten, w elche durch diese A rbeitsw eise und  
durch diesen Ideengang postu liert w erden, gelangen konnte, liegt in 
dem noch zu w eitm aschigen  und iiuBerst unvollkom m enen Netz- 
w erk geographischer und teils auch m orphologischer Angaben iiber 
alte und neue Arten, iiber einzelne Form en und Form enserien  
dieser Gruppe.

Neben lnd ividuenserien  \vurden auch Individuen besproclien, 
w elche nur in ein igen  oder sogar nur in  einem  Exem plar vorhanden  
waren. E in D ifferenzieren, ob kolonienw eise, individuelle, zeitliche, 
okologische oder nur geographische V ariabilitat vorliegt, w ar m ei- 
stens nicht m oglich. Ebenso w ar es n icht m oglich, sich  iiber »erb- 
lich« oder »nicht erblich« einzelner M erkmale Klarheit zu schaffen . 
Um von solchen Form en uberhaupt einm al sprechen zu konnen, 
m ulite ich sie benennen. Dadurch ist die Zahl der neuen Arten  
gestiegen.

D iese A bhandlung ist als Beitrag zu einer Fragelosung iiber die 
poiym orphe A ufspaltung der Isotom urusform en zu betrachten. Es 
wird vvahrscheinlich noch viel Material aus verschiedenen Gegenden  
(horizontal und vertikal gesam m elt) notvvendig sein, bis in die 
M annigfaltigkeit der E rscheinungsform en dieser Gruppe die Schlub- 
steine einer gut um grenzten Tribus gelegt w erden konnen.

Gut bekannte, doch m it nachtraglichen Erganzungen und Zu- 
satzen ihrer D iagnosen und Beschreibungen nicht m ehr eindeutig  
charakterisierte Form en \vurden auf Grund des eigenen M aterials 
und m it B eriicksichtigung m ehrerer taxonom ischen M erkmale 
neuerdings vergleichend behandelt.

E ingehender wurde nur diejenige mir zu V erfugung stehende  
L iteratur beriicksichtigt, die die Isotom urusform en n icht nur auf- 
zahlt, ihre geographische Verbreitung angibt oder d iese Form en  
nur nach Farbe unterscheidet, sondern vor allem  jene W erke, die



Ober die polym orphe Aufspaltung der Isotom urini. 169

auch andere taxonom ische VVerte als nur Farbe und O rnam ent 
diagnostisch  verw erten.

Den Fundortangaben sind kurze N otizen iiber die Um weltbe- 
dingungen einzelner Sam m elstellen  beigefiigt. D ie vergleichende  
B eurteilung der M oglichkeit einer okologischen B eein flussung und 
V ariabilitat einzelner Form en oder Form enserien fiir das bespro- 
chene w ie auch einm al spater gesam m elte M aterial wird dadurch  
erleichtert.

Mit der Fangzeit sind die g leichzeitigen klim atischen  Verhalt- 
n isse mitervvahnt. Krst sie gew ahren das richtige Urteil iiber die 
B evolkerungsdichte und Z usam m ensetzung einzelner Bioconosen.

Das ganze, hier besprochene M aterial wurde von m ir gesam - 
m elt und in 75% A lkohol konserviert. In M ilchsaure eingesch lossen , 
w urden die Tiere bei VergroBerung bis 1500-mal durchgearbeitet.

D as M aterial befindet sich  in der naturhistorischen A bteilung  
des N ationalm useum s in  L j u b l j a n a ,  J u g  o s 1 a w  i e n .

Abkiirzungen in den Bescbreibungen, Diagnosen  
und der Ubersicht der Arten.

(Nach H a n d s c h i n 1929.)

Abd I— VI =  Abdom en I bis VI
Ant I— IV =  A ntennenglieder I— IV
De =  D entes
Iz =  Innenzahn
K =  K opfdiagonale
Krp =  Korper
Ma =  M anubrium
Mu =  Mucro
O =  Ominen
PAO =  Postantenalorgan
Th I— III =  Thoracalsegm ente I— III

Isotomurus palustris (Mtiller, 1776) Borner, 1903.
Abb. 1, 2, 3—6, 11, 14, 15, 29.

N achtraglich eingeschobene Zusatze und Erganzungen haben  
zu den urspriinglichen D iagnosen und Bescbreibungen dieser A lt  
so viel Neues und Bem erkens\vertes beigetragen, dali m an sie, je 
nachdem  m an sie nach urspriinglicheren (z. B. L u b b o k  1873, 
S c h o t t  1893), hier auch: D e  G e e r, M u 11 e r, G m e l i n ,  
B o u r 1 e t, T e m p 1 e t o n, dann C a r l  1899, H a n d s c h i n 1929 
u. a.) oder nach erganzenderen ( B o r n e r  1901, teils auch L i n n a- 
n i e m i  1912, S t a c h  1923, K s e n e m a n  1932, M i l l s  1934

r
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u. a.) G esichtspunkten als Art beurteilt, zu zwei ganz verschiedenen  
Form engruppen zuteilen  konnte.

In diesem  und in ein igen folgendcn K apiteln w erde ich  ver- 
suchen, auf Grund m eines M aterials ein ige M erkmale der urspriing- 
lichen D iagnosen und B eschreibungen der »form a principalis« =  
»f. p.« dieser Art zu begriinden und bestim m te, ihr nachtraglich  
zugeschriebene E igenschaften , Zusatze und E rganzungen, als fiir 
einige andere Isotom urinen-Form en charakteristisch  zu bezeichnen.

A lle h ier behandelten und von m ir als Iso tom u ru s palustr is  
»f. p.« aufgefaBten E xem plare stam m en aus dem gleichen Biotope 
des T ieflandes (ca. 330 m abs. H.) und nicht eines aus den 
A 1 p e n. In m einem , in  den Jahren 1931 bis 1936 gesam m elten  
A pterygoten-A lpenm aterial, habe ich  bis jetzt n icht ein  einziges  
E xem plar dieser Art (»f. p.«) gefunden. Es \vundert m ich, dali 
diese Art im  H ochgebirgm assiv der J u g o s l a w i s c h e n  O s t - 
j u 1 i s c h e n A l p e n  vollkom m en fehlt, da sie im  Gegenteil im  
S c h w e i z e r i s c h e n  H o c h g e b i r g e  vorkom m t, und zwar 
iiber 1600 m  abs. H. (C a r 1 1899, 1901 —  1) i e m 1903), in  der Ni- 
valstu fe der S c h w  e i z e r i s c h e n  Z e n t r a l a l p e n  (H a n d - 
s c h i n 1919) und im  S c h w  e i z e r i s c h e n N a t i o n a 1 p a r k 
(H a n d s c h i n 1924).

Unter den etw a 250 untersuchten , m eistens (6 8 % ) erw ach- 
senen Exem plaren, haben die groBten Tiere eine m axim ale Korper- 
liinge von 2 m m , nur ausnahm sw eise einige Tiere einige Zehntel 
m ehr. Der M inim alw ert betragt etw a 1'4, der M ittehvert 1 7 5  mm. 
K leinere Tiere, besonders unter 1 oder 0'8 m m  Lange, zahlte ich in  
Bezug auf die K orperlange, G rundfarbesattigung, P igm entausbrei- 
tung, te ilw eise  auch die V erhaltn isse Abd III : IV und Ant III : IV  
beriicksichtigend, zu den unerevvachsenen Form en dieser Art.

E inige altere Angaben der Literatur fand ich m it den von  
m ir gefundenen  Langenm aB-Zahlen im  E inklang: T e m p 1 e t o n , 
1'27 m m  (bei L u b b o c k 1873, /. pa lu str is )  und B o u r 1 e t, 2 mm  
(bci L u b b. 1873, I. a qu a ti l is ) .  D ie S t a c h ’ sche (1923) Form , 
m it allseitig  bevvimperten Haaren der letzten A bdom inalsegm ente  
betragt 2'2 m m . In den sparlichen Langenangaben der Literatur 
w aren noch folgende zu erwiihnen, die m it der m einen, fiir »f. p.« 
angegebenen, \vie auch der B o u r 1 e t ’ schen und T e m p l e t o n ’ 
schen nur annahernd oder n icht in E inklang zu bringen sind: 
B o r n e  r (1901) bis 4'5 mm; S c h o t t  (1893) 2'5 bis 3 m m ; 
H a n d s c h i n  (1929) bis 3 m m ; M i l l s  (1934) bis 3 m m  —  die 
letzten A bdom inalsegm ente mit langen, allseitig  bew im perten Bor- 
sten; S c h a f f e r  (1896) und C a r l  (1899) —  in den Bestim - 
m ungstabellen  —  2— 4'5 m m . T u l  lb  e r  g (1871) und U z e l  
(1891) haben in  ihrer Iso tom a p a lu str is  \vahrscheinlich Isotomu  
virid is  vor sich gehabt (4 m m , 3— 5 m m ).
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Im gleichen Biotop und in  derselben Gegend w ie die »f. p.« 
fand ich  auch die von S c h a f f e r  (1896) als Isotomu pa lustr is  
v. m aculata  determ inierte Form . D ie Korperlange dieser in  vielen  
M erkm alen von der »f. p.« so sehr abw eichenden Form  betragt bei 
erw achsenen Tieren n ie w eniger als 2 6 m m , ab und zu in  der Ma- 
xim allange auch etvvas m ehr als 3 m m , und zwar bei den Exem pla- 
ren der ganzen A usbeute zvveier Sam m eljahre und von verschie- 
dcnen Jahreszeiten  (1. VII. 1934, 22. IX. 1933).

O kologische, altersbedingte und individualvariable M omente 
konnen im  A llgem einen in Bezug auf die m axim alen K orperlangen  
der »f. p.« (2 m m ) und der Farbenvarietat »v. maculata«  (3 m m ), 
( H a n d s c h i n  1929, p. 73, u. a ), n icht in Betracht kom m en. Beide 
Form en stam m en aus dem selben Biotop und gleichem  M ikroklim a. 
E rnahrungs- und k lim atische -O ptim a oder -M inima sind in beiden 
F allen  dieselben. Da m ir ein ziem lich  um fangreiches M aterial beider 
Form en (besonders »f. p.«) aus verschiedenen Jahreszeiten  zweier  
nacheinander folgenden Jahre vorlag, entschloR ich m ich auch die 
K orperlangen als charakteristisch  fiir die »f. p.« und »v. m a cu la ta« 
vergleichend in Betracht zu ziehen.

D ie K orperlange zur A ntennenlange der »f. p.« ware durch- 
schn ittlich  m it dem Verhiiltnis 3‘05 : 1 zu bezeichnen. Das Ver- 
h iiltn is K : Ant =  1 : 1'15 (M inim w .), 1 : 1'424 (M ittw .) und  
1 : 1575  (M axw .). Mit der H a n d s c h i n ’schen (1929) Angabe 
(1 : 1'5) ist der von m ir festgestellte  M ittehvert noch ziem lich  im  
Einklang. N icht so m it der S c h o 11 ’ schen (1893) 1 : 2, ein

r -

Abb. 1. Die prozentuale Hiiufigkeitskurve der Langenverhaltnisse K : Ant 
(K als eins genommen). Isotomurus palustris (Miiller) Borner, dicke 
Linie. - /. maculatus (Schaffer) Borner, strichpunktierte Linie. —

/. denticulatus nov. spec., gestrichelte Linie.
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solches V erhaltn is habe ich in m einer ganzen A usbeute der »f. p.« 
nicht gefunden.

Mein »f. p.« M aterial stam m t zvvar aus vielen  Sam m elstellen  
von fast gleichem  M ikroklim a und deinselben Biotope. Die Tiere 
bew ohnen ihr V erbreitungsgebiet kontinuierlich  und in  der Bio- 
conose m it der Orchesella cincta, beinahe kolonienvveise. Eine 
schw ache K olonien - V ariabilitat \vare also m oglich . DaB kleine  
Standortsvariationen die statistischen  R esultate et\vas beein flu ssen  
konnten, setze ich aueh voraus. Die Proportionsanderungen von  
K : Ant m it der Zunahm e der K orperlange versuchte ich auszu- 
schalten , indem  ich fiir die diesbeziiglichen sta tistisch en  und gra- 
phischen  Z w ecke m oglichst iiber 1'0 m m  lange Tiere genom m en  
habe, die ich in  funt' Gruppen, nach M ittehverten der A ntennen- 
langen verteilte. Jiingere Tiere scheinen  im  V ergleich zu K etw as 
langere A ntennen zu haben, Form en von etw a 0’8— 1 0  mm Korper
lange durchschn ittlich  1 : 1‘55.

Trotz der erw ahnten M oglichkeiten einer B eein flussung sta- 
tistisch er R esultate, zeigt uns die graphische D arstellung (Prozen- 
tuale H aufigkeitskurve) des V erhaltn isses K : Ant, die »f. p.« bei
nahe ganz auBerhalb der sta tistisch  und graphisch ganz gleich  be- 
handelten  Gruppen anderer Isotom urinae stehend (Abb. 1 ) . D ie 
behandelte Art »f. p.« m eines M aterials zeigt (A bszisse) unter den 
Form en der von m ir gesam m elten  »var. maculata«  in  der Anten- 
nenlange die k leinste  L angen-V ariation.

Die prozentuale H aufigkeitskurve (Abb. 1) steigt ziem lich  
gleichm aBig, erreicht ihre A m plitude (36 % der gesam ten »f. p.« 
A usbeute =  1 : 1'5) beinahe knapp vor dem L angenm axim um  und  
fa llt gleich darauf auf 8%  der M axim allange (1 : 1'56). D iese  
H aufigkeitskurve konnte ich durch geanderte Gruppenzahl und  
M aterialm enge nie viel andern. D eshalb scheinen  m ir d iese R esu l
tate w ich tig  fiir den Vei-gleich der »f. p.« m it anderen Form en  
dieser Gruppe zu sein.

Die GroBe der acht jederseitigen  O m m atidien ist untereinander  
bei unserer »f. p.« gleich groB. Sie sind auf dem schw arzen Om m en- 
fleck so verteilt, daB jederseits die vorderen vier O m m atidien bei
nahe eine regelm aBige, die h interen vier eine unregelm aBige Vierer- 
gruppe bilden (Abb. 3 ) . Bei einigen anderen, spater besprochenen  
Form en ist die GroBe und K onfiguration der O m m atidien oft eine 
andere.

D ie auBeren Anlagen des Postantennalorganes (einfache Chi- 
tin w iilste) erscheinen bei den in M ilchsaure praparierten T ieren  
langlich-ellip tisch , in der KOH gelegenen et\vas rundlicher. Nach  
H a n d s c h i n  (1929) betragt die Lange der E llipse 2, bei m einen  
Exem plaren nur eine O m m enbreite. Eine k leine G roBenfluktuation  
dieser Chitinvviilsteellipse im  V ergleich zur O konnte ich nach oben  
w ie auch nach unten feststellen .
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Ab und zu w urden aber auch Exem plare gefunden, deren PAO  
zu O um  ein D rittel groBer war (O : PAO =  4 : 6 ) . Dies w aren  
Tiere, deren Korperlange m eist n icht groBer war als etw a 1'3 m m . 
Um etw as Genaueres iiber die Korperlange, bzw. das Alter der »f. p.« 
und das V erhaltnis O : PAO in der genannten R ichtung zu sagen, 
m uBten speziell die jiingeren und die alteren Tiere darauf unter- 
sucht \verden. O : PAO = 1 : 2  fand ich bei dieser Form niem als.

Man wiirde erw arten, daB sich  die letzten zw ei A ntennenglieder  
(III : IV) des lso to m u ru s  p a lu str is  »f. p.« in  verschiedenen A lters-

Abb. 2. lsotomurus palustris (M.) B. Die Langenverhiiltnisse (Ordinate) 
des Abd III : IV (IV als eins genommen), dicke Linie und Ant III : IV 
(III als eins genommen), striclipunktierte Linie. Die Anfangszahl fiir 

Abd. III =  10, fiir Ant IV =  1'1.
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stadien  untereinander so verhalten  w erden, \vie nach C a r l  (1901) 
bei Iso tom urus alticolus  Carl, d. i.: bei jiingeren E xem plaren solite  
A nt IV im  V erhaltnis zu Ant III und den iibrigen A ntennengliedern  
groBer sein, m it zunehm endem  Alter und KorpergroBe (nach m eh- 
reren H autungen) m iiBten sich  diese Glieder in  ihren Langen aus- 
gleichen. Der Vorgang w are dem nach jenem  bei den Tom oceriden  
( S c h a f f e r  1900, B o r n e  r 1901) gerade entgegengesetzt.

Bei einer eingehenderen sta tistisch en  und graphischen Ana- 
lyse fand ich an m einem , dem Alter einzelner Individuen nach un- 
gleichen »f. p.«-M aterial diese V erhaltn isse et\vas anders. W achs- 
tum sdifferenzen  verschiedener B iotope (Biotop und Fangzeit waren  
f lir alle m eine Exem plare dieselben) bzw. M ikroklim en konnten in  
unserem  Falle n ich t in  Betracht kom m en. Begenerate w urden aus- 
geschaltet.

Als Grundlage der graphischen D arstellung iiber das V erhalten  
von Ant III : IV in  verschiedenen A ltersstad ien  habe ich die M ittel- 
w erte von je fiin f, ca. g leich  groBen Individuen ( =  F iinfergruppen) 
von sieben verschiedenen K orperlangen (in  m m : 0'8, 1'2, 1‘3, 1’5, 
1‘7, 1'86, 2 —  A bszisse) und entsprechenden sieben (B eihenfolge  
der K orperlangen) Ant III : IV V erhaltn issen (1 : 1'374, : 1233 , 
: 1 '274, : 1'428, : 1'207, : 1'2, : 1'2 —  O rdinate) des Iso tom urus  
palustr is  genom m en. D ie Kurve zeigt uns zunachst die groBe Fluk- 
tuation  der W achstum sverhaltn isse  der Ant III : IV (Abb. 2) und 
w eiters, daB die F luktuationsam plitude der Ant IV im  V erhaltn is  
zu III (A nt III als eins genom m en) vor dem Erreichen der groBten  
K orperlange, und n icht in den ersten H autungsstadien (etw a 0'2, 
0'5, 0‘8, 1 m m ) erreicht wird. Nach der L angenkulm ination fa llt 
die Kurve tie f unter das A usgangsniveau, erreicht aber auch m it 
der M axim allange der Tiere (2 m m ) nur selten  das N iveau (d. h. 
die Lange) der Ant III. A ls einzelnes, selbstandiges U nterschei- 
dungsm erkm al zw ischen  »erw achsenen« und »unerw achsenen«  
Tieren ist deshalb bei den besprochenen und w ahrschein lich  auch  
verw andten Form en das V erhaltnis der Langen Ant III : IV etw as 
unsicher als d iagnostisches Mittel zu verw enden.

Interessant ist es, daB die F luktuationsam plitude der Ant 
IV : III unter gleichen U m standen der F luktuationsam plitude der 
A bdom inallange III : IV, m it H insicht auf die K orperlange, sehr  
nahe kom m t (Abb. 2 ).

Die gevvohnlichen B orsten der A ntennalbehaarung sind kurz 
und ziem lich  dicht. Der subapicale Endkolben und die »Sinnes- 
borsten« des Ant IV sind fast ahnlich  gebaut und verteilt, w ie diese  
Gebilde bei Iso tom urus denticu la tus  —  siehe dort —  (Abb. 15). 
Langere, endvvarts etw as diinnere, apical nur w enig  gekriim m te  
»Sinneshaare« und kurzere, gleichm aBig gekriim inte, »den Sinnes- 
stabchen des A ntennalorganes III sehr ahnliche«, nur langere
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»Riechhaare« sind w ie die sie um gebenden gew ohnlichen Kahl- 
borsten viel kiirzer als bei I. den ticu la tu s . Solche, den »Sinnes- 
stabchen« des A ntennalorganes III ahnliche »Riechhaare« gibt 
schon A g r  e n  (1903) und, allgem ein gehalten, auch H a n d -  
s c h i  n (1929) flir alle A ntennenglieder der »f. p.« des Iso tom urus  
palustr is  an.

Fiir die S innesstabchen des A ntennalorganes III gilt dasselbe, 
w as bei / . denticu la tus  liber dieses Organ gesagt ist.

D ie B ehaarung der »f. p.« betreffend, schicke ich m einen  
eigenen B eobachtungsresultaten  ein ige diesbeziigliche literarische  
Angaben voraus.

Als U nterschied zw ischen Isotom a virid is  und Iso tom a pa lu 
s tr is  fiihrt S c h a f f e r  (1896) —  an S c h o t t  (1893) sich  an- 
lehnend —  die die iibrigen Haare des Abdom ens \veit iiberragenden, 
fiir I. v irid is  charakteristischen, abstehenden, gefiederten Borsten  
an (I. v ir id is -artige, a llseitige Fiederung, Abb. 11, siehe bei I. ma-  
c u la tu s ) .

Die var. m acula ta  des I. pa lus tr is  trennt S c h a f f e r  von der 
»f. p». unter anderem auch durch die bei var. m aculata  vorkom m en- 
den, schon bei I. v irid is  en vah n ten  abstehenden, gefiederten Borsten  
des Abdom ens ab. Man darf dem nach (m it B o r n e r ,  1901, p. 47) 
annehm en, daB S c h a f f e r  bei der »f. p.« nur kahle Borsten fest- 
stellen  konnte und bei der B eschreibung dieser Art nur an diese 
gedacht hat.

L i n n a n i e m i (1912) fiihrt in  der t)bersicht der Tribus 
Isotom urini Borner, das H aarkleid (m it A usnahm e der Bothrio- 
triche) als einfach, unbew im pert an. Spiiter, in der A rtbeschrei- 
bung ist er in  A nlehnung an B o r n e r  der M einung, daB das Vor- 
handensein  gefiederter Borsten am Ende des Abdom ens fiir alle 
Iso tom urus p a lu str is -Form en ein gem einsam er Charakter ist. Fiir 
H a n d s c h i n  (1929) ist das H aarkleid der Isotom urini Borner, 
m it A usnahm e der B othriotriche, einfach, nicht bew im pert.

K s e n e m a n (1932) gibt fiir I. pa lustr is  und seine Varietaten  
neben B othriotrichen auch gefiederte Borsten an, halt aber fiir 
nicht ausgesch lossen , daR es einm al m oglich  sein  w ird, die Form en  
m it allseitig  gefiederten Borsten und U nguiculusinnenzahn von der 
»f. p.« des I. pa lustr is  zu trennen. Auch fiir W  a h  I g r  e n  (1906) 
und M i l l s  (1934) sind bei I. pa lustr is  die allseitig  gefiederten  
Borsten vorhanden. Und so stoBt m an in der L iteratur auf beide 
A nsichten, von nur kahlen (B othriotrichen ausgenom m en) und  
auch gefiederten Borsten (ob I. v irid is  —  oder E n to m o b rya -artig, 
nicht d ifferenziert) bei I. palustris .

Ich fand an ca. 250 Exem plaren der »f. p.« alle Borsten, die 
kurzen, anliegenden w ie auch die langsten , kraftigsten , abstehen
den, nach riickw arts gebogenen, der letzten A bdom inalsegm ente
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und der T ibiotarsen —  ausgenom raen die feinen, a llseitig  gefie- 
derten Bothriotrichen —  einfach, kahl.

E n to m o b r i ja -  artige (siehe bei I. lateclavus,  Abb., 29) oder 
1. v ir id is -artige (Abb. 11), a llseitig  gefiederte Spitzborsten, w ie sie 
bei anderen, spater in dieser A bhandlung besprochenen sogenann- 
ten »Varietaten« der »f. p.«, d. h. von dieser m orphologisch sehr  
versch iedenen  Form en, te ils selbstandigen Isotom urusarten, an den  
T ibien  und den letzten A bdom inalsegm enten reichlich  vorkom m en, 
habe ich  bis jetzt bei der »f. p.« m eines M aterials nie feststellen  
konnen.

E inem  Fehlen solcher F iederborsten bei allen Individuen einer  
groBeren Exem plarzahl in folge des Abbrechens, \vegen z. B. unge- 
eigneter K onservierung (K s e n e m  a n  1932), kann ich vorlaufig  
nicht beipflichten , besonders n icht, w eil ich  gefiederte Spitzborsten  
bei der »var. m aculata«  des I. pa lustr is ,  die gerade aus denselben  
Funden stam m te, im m er klar und gut gesehen habe. Auch waren  
alle E xem plare der »f. p.«, \vie der »var. m acu la ta« in  der M ilch- 
saure als m ikroskopische Praparate vorbereitet und bei der Ver- 
groBerung bis 1500 X m it gleicher Sorgfalt beobachtet.

A ls Grundlage der graphischen D arstellung liber das Verhal- 
ten vom  Abdom en III : IV (Abb. 2) in  verschiedenen A lters- und 
Gx-6Benstadien, beniitzte ich die M ittehverte der K orperlangen und 
der entspreehenden A bdom inallangenverhaltn isse (III :IV =  1'034 :1, 
1236  : 1, 1 167 : 1, 1 2 : 1, 1 047 : 1, 1 076 : 1, 1 07 : 1) derselben sie- 
ben Iso tom u ru s pa lustr is  »f. p.« F iinfergruppen als fiir die A nalyse  
der L angem vachstum s-FIukluationen von Ant III : IV (siehe d as).

N icht nur bei ausgew achsenen T ieren der »f. p.« (w ie S t a c h  
1924, bei l. pa lus tr is  var. m acula ta)  fand ich  das Abdom en III im  
V erhaltn is zu IV (ausgenom m en vereinzelte F alle) langer als IV. 
Auch jiingere, besonders aber m ittlere Stadien hatten  das Abd III 
im  V ergleich zu IV etvvas oder sogar viel langer (Abb. 2 ) . Die 
F luktuationsam plitud e der Langenkurve des Abd III : IV (Abd IV 
als 1 genom m en) \vird in  Bezug auf die steigende Zunahm e der 
genannten Korperlange friiher als bei der Ant III : IV erreicht. 
Abd III und IV sind n icht im m er »fast gleich  lang«, sondern fluk- 
tuiren in  der Lange, der K orperlange entsprechend. Fiir B o r n e r  
(1901), der die Iso tom a pa lustr is  sam t ihren Farbenvarietaten und  
1. m acula ta  zu der Subf. Isotom ini zahlte, war Abd III so lang, 
w enig langer, selten  kiirzer als Abd IV.

D ie d iagnostische VVichtigkeit der ervvahnten postem bryonalen  
W achstum serscheinungen  hat neben S t a c h  (1924) auch S c h a f 
f e r  (1900) fiir Tom ocerus vulgaris  Tullberg angegeben. Beide 
A utoren w aren vvahrscheinlich von einer, m it der w achsenden  Kor
perlange synchron und progressiv zunehm enden und nicht 1'luk- 
tuierenden V erlangerung des Abd III im  V erhaltnis zu IV iiberzeugt.
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Abb. 3— 6. Isotomurus palustris (M.) B. — 3. Die Oinmatidien und das 
Postantennalorgan. 954 X. 4. Die Klaue des III. Beinpaares. 1331 X. 
— 5. Das Retinaculum. Die Beborstung des Corpus. 1523 X. - 6. Der

Mucro und die basale Mucronalborste. 1309 X.
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Das typische T rochanteralorgan im  Sinne B o r n e r’s (T ijd- 
schrift, 1913) und H a n d s c h i n  (1929) ist n icht vorhanden; eine  
T atsache, die schon B o r n e r  (Z. A., 1913, p. 317) festgeste llt hat. 
Gebilde, die an ein T rochanteralorgan erinnern konnten, aber 
atypisch  gebaut sind, habe ich bei Iso tom urus den ticu la tus  gesehen. 
Siehe dort und Abb. 14.

Der n icht p lum pe U nguis ist ohne Innenzahn (Abb. 4 ) . Auch  
den U nguiculus fand ich  bei allen, aus m einem  M aterial stam m en- 
den und von mir als »f. p.« erkannten Exem plaren ohne Innenzahn. 
Seine Innenlam elle bildet in  der Proxim alhalfte eine eckige, doch  
abgerundete E rw eiterung. Ihr Scheitel —  etw a 0'25 der U nguiculus- 
lange von der B asis entfernt —  ist, w ie gesagt, m anchm al ganz ab- 
gerundet, m anchm al m ehr eckig und nach S c h o t t  (1893, Fig. 3, 
T af. VI) sogar spitzig. »U nguiculi denticulos carent«, dem nach be- 
trachtet S c h o t t  (1893) d iese Spitze —  die norm al zur U nguicu- 
lu slangsachse steht —  nicht fiir einen ausgebildeten Innenzahn. 
Auch fiir B o r n e r  (1901) und H a n d s c h i n  (1929, Fig. 130, 
p. 72) ist Ku der »f. p.« zahnlos. Andere (L i n  n a n i e m i 1912, 
S t a c h 1923 und 1924, K s e n e m a n  1932) erw ahnen Ku m it 
ausgebildeten Iz gleichzeitig  m it Isotom urusform en, die auf den 
letzten  A bdom inalsegm enten und den T ibien lange, allseitig  ge- 
fiederte B orsten tragen. Einige (L i n n a n i e m i 1912, — »oft ein 
kleiner Eckzahn« und S t a c h  1924), reihen solche Form en der 
»var. m a cu la ta« an, w enn  sie in  der Farbe und dem O rnam ent der 
S c h  a f f e r’schen (1896) bez\v. B o r n e  r’schen (1901) Beschrei- 
bung entsprechen, andere w eisen  sie w ieder zu der »f. p.« ( K s e 
n e m a n  1932, S t a c h  1923, L i n n a n i e m i  1912). Im A llgem ei- 
nen sind diesbeziigliche L iteraturangaben sparlich.

Der U nguiculus betragt et\va die H alfte des U nguis, doch va- 
riiert er auch (Ko : Ku =  2 —  1'8 : 1 ). D ie Pseudonychien  sind  
sehr schm al. Der Pratarsus hat beiderseits eine kurze, gerade Bor
šte (P ra tarsa lb orste). D ie an der Stelle des K eulenhaares stehende  
Spitzborste ist \veder stark noch lang. Auch die langsten  Borsten  
der T ibien und iiberhaupt der Beine sind vollkom m en kahl. Die 
B ehaarung des V entraltubus ist sparlich. Das Corpus des R etina- 
culum  hat an der rostralen Seite etw a vier bis sieben kahle Borsten  
(A bb.5 ).

Die V entralborsten des Dens sind liinger und stiirker als die 
dorsalen, ebenso die des M anubrium . Eine dorsale D ensringelung  
wird er st unm ittelbar vor dem Mucro verw ischt. Der Apicalzahn  
des Mucro ist ziem lich  gut sichtbar (Abb. 6 ) . D ie basale M ucronal- 
borste auf der auBeren Seite des Mucro inseriert n icht ganz un
m ittelbar an dem D ensende, sondern etw as iiber der M ucrobasis. 
Sie ist gerade, \vinkelig  abstehend und erreicht nicht die Lange des 
Mucro.
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D as L angenverhaltnis des M anubrium  zu D ens ist als Unter- 
scheidungsm erkm al bei den Isotom urinen \venig oder gar n icht be- 
riicksiehtigt worden. H a n d s c h i n (1929) gil)t fiir Iso tom urus  
palustr is  (a lle  Farbenvarietaten einschlieB end) das V erhaltn is  
Ma : De =  1 : 2 an. Aus der m ir zur V erfiigung stehenden L itera
tur habe ich son st keine naheren diesbeziiglichen Angaben erhalten  
konnen. Und doch ist das V erhalten des Ma zu De bei der »f. p.«, 
»var. m a cu la ta « und anderen in dieser A bhandlung besprochenen  
E rscheinungsform en der Isotom urinen untereinander sehr ver- 
schieden und fiir einzelne Arten bezw. V arietaten spezifisch . Ein
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Abb. 7. Die prozentuale Haufigkeitskurve der Langenverhaltnisse Ma : De 
(Ma als eins genommen). Isotomurus inaculatus (Sch.) B., dicke Linie. 

1. palustris (M.) B., strichpunktierte Linie. I. denticulatus nov. 
sp., gestrichelte Linie.
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kliirendes Bild dariiber gibt uns die graphische D arstellung (pro- 
zentuale H aufigkeitskurve) der genannten V erhaltn isse (Abb. 7 ).

A uf cine groBere K oinzidenz der individuellen  M erkm ale der 
genannten Isotom urus-E rscheinungsform en traue ich m ich eben 
relativ  m ehr W ert zu legen, w eil ich fiir jede Gruppe des Ma-De 
V erhaltn isses dieser Form en eine groBere Zahl von Individuen ge- 
nom m en habe. Da alle Tiere m einer »f. p.« aus einem  Biotope, un- 
tereinander sehr nahe liegenden Sam m elstellen  und aus derselben  
Fangzeit stam m en, brauchen keine d iesbeziiglich beeinfluBten  
W achstum sdiffrenzen  beriicksichtigt zu w erden. Begenerate fand  
ich  keine. E ventuelle V erkiirzungserscheinungen des Mucro oder 
D ens w ahrend oder gleich nach den H autungen konnte ich  vor- 
laufig  nicht feststellen . D ie M oglichkeit ihrer Existenz ist aber 
trotzdem  vorhanden.

D ie W erte des V erhaltn isses Ma zu De der »f. p.« sind fol- 
gende: 1 : 1’65 (M inm w .), 1 :2  (M axw .), 1 : 1 '95 (M ittw .). Prozen- 
tuell verhalten  sich einzelne V erhaltn isse folgenderm aBen: 1 : 1'65 
( 4 %) ,  1 :1'82 ( 1 6 %) ,  1 : 2  ( 8 0 %) .  Die prozentuale H au figkeits
kurve (Abb. 7) zeigt uns im  V ergleich m it d iesbezuglichen H aufig- 
keitskurven  anderer Isotom urinen das selbstandige V erhalten der 
»f. p.« und noch. m ehr der »var. m aculata«.  Besonders das »Ver- 
vvandschaftsverhaltnis« der »f. p.« und »var. mac.«  is t diesbeziig- 
lich aus den H aufigkeitskurven gut ablesbar.

Da ich das eben besprochene M erkmal der »f. p.« bei einer 
relativ groBen Zahl von Individuen in m axim alem  Ausm aBe fand, 
halte ich es als typisch  fiir die besprochene Form . Einem , w enig- 
stens annahernd klarendem  A uffassen  und U nterscheiden der »f. p.« 
von anderen Isotom urusarten bezw. Varietaten kann es neben an- 
deren d iagnostischen M erkm alen behilflich  sein.

Die Grundfarbe dieser Tiere war sehr versch ied en : hellgelb, 
schm utziggelb, gelblich-braunlich, gelblich-grau, b laulich-grau, mit 
allen m oglichen Obergangen, und zwar von hell bis im m er dunkler  
(var. pallida  Schaffer —  ohne Langsbinde — , Form a prasina  Reu
ter, Form a fucicola  R euter). Zwei Faktoren sollten  bei der Beur- 
teilung der Grundfarbe beriicksichtigt \verden. Der EinfluB der 
U m w elt (C hem ism en, Licht, T em peratur und F euchtigkeit) und die 
Zahl der H autungen, bezw. das A lter der Tiere. Da die Tiere in 
deinselben Biotop oder w en igstens ahnlichem  M ikroklim a gelebt 
haben, ziehe ich d iesbeziiglich die okologischen  Faktoren n icht in  
den Vordergrund und betrachte (w ie bei der in  dem selben Biotope 
lebenden Orchesella c incta)  ein »hell zu dunkel« als eine altersbe- 
dingte, zeitliche V ariabilitat ( N i c o l e t  1842, S c h o t t  1893, 
W  a h  I g r  c n 1907, H a n d s c h i n 1924, 1926, 1929). Die Orna
m entik  variiert individuell (O rnam ent) und zeitlich  (altersbe- 
dingte Farbensattigung und F lachenzunahm e). D ie R iickenbinde
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ist m anchm al kaum  etvvas m ehr als ein dunkel angehauchter  
R iickenstreif, dann w ieder eine schm ale oder breitere, n icht oder 
segniental u n terb ro ch en e Langsbinde, die m anchm al longitudinal, 
parallel oder irregular nicht parallel dreiteilig  erscheint (var. uni- 
fascia ta  Borner 1901, var. tr ifasciata  Bourlet 1839). Z\vei laterale 
dunkle F lecke des Abdom en VI sind m anchm al kaum  sichtbar, ein  
anderm al w ieder die H alfte der A bdom inalflanke einnehm end, 
scharf begrenzt oder v ersch w o m m en . A h n lich  auch der dunkle  
Fleck auf dem H interkopf. Farbige Z w ischenform en w aren im m er  
genug im  M aterial vorhanden. Ebenso auch Form en, deren Binden- 
und F lachenzeichnungen kaum  oder gar n icht im  Zusam m enhang  
sind und irregular »netzartig« iiber die ganze dorsolaterale, ja  so- 
gar ventrale Seite bis an die Coxen verteilt sind (»v. m a cu la ta «, 
doch die B othriotrichen ausgenom m en, m it keinen allseitigen  ge- 
fiederten langen Borsten und keinem  Iz des U nguicu lus).

L a t  z e l  (1922) unterscheidet an seinem  Isotom urus-M ate- 
riale (aus der U m gebung von K l a g e n f u r t ,  L o i b l  - und B a - 
r e n  t a l ,  A r n f e l s ,  O b d a c h e r  S a t t e l ,  H i e t z i n g  b e i  
W  i e n , O t z  i n  T i  r o l )  die »H auptform « ( =  Isotom a aquatilis  
Lubbock 1873) und die Farbenabanderung m aculata  Sch., balteata  
R. und prasina  R., ohne ein E ingehen auf andere M erkmale.

H a n d s c h i n  (1929) ervvahnt folgende F arbenvarietaten: 
f. prasina,  f. principalis ,  f. balteata, f. fucicula, f. trifasciata, f. m a
culata. Auch nach ihm  (neben L i n n a n i e m i  1912, 1906 u. a.) 
existieren  tibergangsform en zw ischen allen Stufen und gehen m it 
dem Alter die hellen  Form en progressiv in die dunklen Stadien  
iiber.

Die ervvahnte grolie M annigfaltigkeit des Farbenkleides, die 
als Folge individueller V ariabilitat und als A usdruck bestim m ter  
A lterstufen  oder okologischer B eein flussung zu betrachten ware, 
veranlasste m ich von einer B eschreibung einzelner, in Grundfarbe 
und O rnam ent divergierenden Form en oder Form engruppen als 
V arietaten abzusehen. Auch im  Genus Isotom urus ist die Farbe 
und ihre Sattigung im  O rnam ent ein unsicheres taxonom isches 
M erkmal.

Fundort und Okologisches.
1. pa lustr is  ist in  Bezug auf die verschiedenen Biotope, Fund- 

orte, Erdteile etc. ein K osm opolit. Doch hielt ihn H a n d s c h i n  
(1925) fiir eine palaearctisch-nearctische Form  und w iinscht fiir 
die Tropenform en dieser Art eine griindliche R evision. D ie Frage 
der Identitat dieser Art m it den nordischen Form en soli nach ihm  
(1932) offen  bleiben.

Mein Material stam m t aus der U m gebung von G r o s u p l j e ,  
sudlich  von L j u b l j a n a  (J u g o s l a w i e  n) ca. 333 m abs. Hohe. 
Flachland. W iesen und Acker. H um os, eher m oorig als trocken. Die
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vielen  Sam m elstellen  befinden sich  in  der N ahe des G rosupljica- 
Baches und langs der W iesen- und A ck ergrab cn . Unter Steinen, ab- 
gefallenem  Laub (Erle, W eide, E ich e), Holz. Im m er m it Orchesella  
cincta  zusam m en und in  groBer Zahl vorhanden. 22. IX. 1933 und 
1. 7. 1934.

Isotomurus viridipalustris nov. sp.
Abb. 8 10.

B o r n e r  (1901) hat m it X »eine Form  bezeichnet, die in son- 
stiger tlbereinstim m ung m it Iso tom a virid is  (K laue und Behaa- 
rung) einen 1. p a lu s tr is  —  ahnlichen  Mucro aufvveist«. D iese Form  
vvurde von S c h a f f e r  und B o r n e r  »w iederholt beobachtet«. Bei 
der A ufstellung dieser X-Form  dachte B o r n e r  w ahrschein lich  an 
die von S c h a f f e r  (1896) beobachteten Form en m it k leinen  mor- 
phologischen  A bw eichungen der sonst vollkom m enen Iso tom a v i
ridis  - M ucronen, d. i. m it I. vir id is  - artigem  Mucro (proxim ale  
M ucronalzahne nebeneinander), doch m it vier M ucronalzahnen, also 
noch m it einern k leinen  Zahn »oder nur A ndeutung eines solchen«  
an der »V entralseite des Mucro« (dem  ersten Zahn bei den Isoto- 
m u rin en ). D iesbeziiglich konnten n icht jene S c h  a f  f e r’schen  
(1896) Exem plare in Betracht gezogen werden, die im  Bau der 
M ucronen und K lauen vollkom m en m it I. pa lus tr is  gleich  w aren  
und die B ehaarung von Iso tom a virid is  hatten.

Neben diesen Form abvveichungen vom  »Art-typischen« und  
den Arten I. v irid is  und I. pa lus tr is  sam t ihren V arietaten fiihrt 
S c h a f f e r  bei der B esprcchung dieser letzten zw ei Arten keine  
anderen Form en m ehr an.

tiber das V orhandensein von allseitig  gefiederten Bothriotrichen  
\vurden zu jener Zeit \veder von S c h a f f e r  noch von B o r n e r  
Angaben gem acht. Aus den B eschreibungen geht aber trotzdem  m it 
ein iger W ahrschein lichkeit hervor, daB die, von S c h a f f e r  und  
B o r n e r  w iederholt beobachtete, sonst vollkom m en I. v ir id is -artige  
Form  m it etw as palustrisahnlichcm  Mucro (der k leine A picalzahn) 
vvahrscheinlich nur aus irgend w elchem  Grunde eingetretenen. 
kleinen M ucrovariation (groBere oder k leinere Spaltungen des 
M ucronalapicalzahnes) unterlegene I. v irid is  sein  konnte und die 
I. p a lu s tr is -artige Form  m it der Behaarung von I. viridis,  eine Far- 
benvariation) I. pa lus tr is  v. m acula ta  sein  dlirfte.

S c h a f f e r  und B o r n e r  w aren der A nsicht, daB die er- 
w ahnten  vom  A rt-typischen abw eichenden Form en einen Gbergang 
zw ischen den genannten Isotom en,  heutigen Genus Iso tom a  und 
Genus Iso tom urus,  verm itteln . B o r n e r  (1901) hoffte  noch, daB 
sich  noch m ehr »ubergangsform en« werden auffinden  lassen , wel- 
che die V ereinigung von I. p a lu s tr is  und I. viridis  in  einem  groBen 
Form enkreis gestatten  \verden.
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D iese V erm utungen konnen auch bei m einer, hier beschriebenen, 
vora A rt-typischen abw eichenden A lt, Iso tom urus virid ipalustr is ,  
keine Stiitze finden.

Ich fand diese Form , die teils die E lem ente der Iso tom a viridis  
und des Iso tom urus pa lustr is  in  sich  zu vereinigen scheint, in zwei 
Exem plaren nur auf dem T riglavm assiv, dort also, wo ich in  m ei
ner gesam ten Sam m elzeit (1931— 1936) keine von der genannten  
I. viridis-  oder I. pa lus tr is -Arten angetroffen  habe. D ie Fundorte  
der neuen Art befanden sich in  der Nahe von Schneefeldern. Sie 
lebte in der B ioconose m it L ep idocyr tu s  lanuginosus  und Tomo-  
cerus m inor.

Die Korperlange beider von m ir bis jetzt gefundenen Exem - 
plare betragt nur 3 m m  (/. palustr is  nur bis 2 mm, I. v ir id is  3 bis

Abb. 8 10. Isotomurus viridipalustris nov. sp. - 8. Die Ommatidien
und das Postantennalorgan. 388 X. — 9. Die Klaue des dritten Bein- 

paares. 869 X. — 10. Der Mucro. 1398 X.

2
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6 m m ). D as V erhaltn is Ant : K =  1'5 : 1, liegt also naher dem  
I. pa lustr is  (1'424 : 1) als der I. v ir id is  (1 8 8 5  : 1 ). D ie acht jeder- 
seitigen  O m m atidien sind untereinander gleich groB und haben  
eine ahnliche K onfiguration w ie bei dem I. p a lu s tr is  »f. p.« (Abb. 
8 ) . PAO : O =  1 : 1, ahnlich  w ie bei I. viridis  oder I. p a lu s tr is  »f. 
p.«. W ie gew ohnlich  sind kleine F luktuationen  vorhanden.

D ie Haare sind ziem lich anliegend. D ie feinen, in  der ganzen  
Lange gleichm aBig diinnen, a llseitig  gefiedertcn  Bothriotrichen  
sind ziem lich  lang. Sonst sind alle Borsten kahl. Jene des Rum pfes 
sind auch an den letzten A bdom inalsegm enten kurz. V ertikale, kahle 
Borsten sind am Th II - III und Abd I - VI vorhanden. Auch an den 
Beinen, besonders an den T ibiotarsen, befinden sich sehr lange, 
kahle, abstehende Spitzborsten.

Die Klauen m achen im  A llgem einen den Eindruck, typische  
1. uindi.s-Klauen zu sein  (Abb. 9 ) . Dem ist aber im  Besonderen  
nicht ganz so. Ko des III. B einpaares hat zwar an der V entralkante  
zwei Innenzahne, docli ihr B asisabstand zur Lange der Klauen- 
ventralkante ist ein anderer als bei der I. viridis.  Ko : Izl : Iz2 =  
1 '6 : 1 : 1'3 (/. virid is  =  2'6 : 1 : 1'6). Ko : Ku =  1'788 : 1 (/. viri
dis  =  1'857 : 1). Ku : Iz =  2'25 : 1 (I. v irid is  =  2 : 1 ) .  Ko : Ps =  
1'788 : 1 (/. virid is  =  1 '9 : 1 ). Der groBte U nterschied im  Klauen- 
bau ist dem nach in  der V erteilung der Innenzahne der U nguisven- 
tralkante vorhanden. Der Pratarsus ist ahnlich  dem der I. viridis.  
Seine beiderseitigen Borsten iiberragen ihn nur ein w enig. D ie, das 
tibiotarsale K eulenhaar vertretende, etw as gebogene Spitzborste 
hat etvva die Lange der U nguisventralkante, ebenso auch bei 
der 1. viridis .  Die Behaarung des V entraltubus und des Retina- 
kulum  ist v irid is-ahnlich .

Ma : De =  1 : 193  (Iso tom a viridis =  1 : 2 47, Iso tom urus pa
lustris  »f. p.« =  1 : 1'95). Das V erhaltn is Ma : De ist dem nach von 
I. v irid is  sehr alnveichend und naher dem I. palustr is .

D ie D entes sind dorsal \veniger, doch ventral stark behaart, 
dorsal beinahe bis zum  Mucro geringelt. Der Mucro selbst gleicht 
dem  des I. pa lustr is  »f. p.« (Abb. 10).

Die Grundfarbe und die Farbe des O rnam entpigm ents stechen  
bei den Tieren nicht stark ah. D ie Grundfarbe ist bei einem  Exem - 
plar dunkelbraun, beim  zw eiten braungelb, doch von einem  dunkel- 
violett-graugriinem  N etztiberflug. Eine R iickenlangsbinde, P igm ent- 
flecke zw ischen den A ntennen, an der A ntennenbasis, auf dem  
Scheitel, am H interkopfe oder beiderseits des Abdom en VI fehlen  
vollkom m en.

D ie Furca, die Beine, der V entraltubus, das R etinaculum  und 
auch die A ntennen sind heller als der Rum pf. Die letzten Glieder 
der A ntennen sind dunkler, doch braunlich pigm entiert.
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Diagnose.
L. =  3 m m . A nt :K  =  1*5 : 1. O m m en jederseits 8, unter- 

einander gleich groB. O : PAO m eistens 1 : 1 .  Neben den B othrio- 
trichen nur kiirzere oder langere kahle Spitzborsten. U nguis m it 
zw ei Innenzahnen. Ko : Iz l : Iz2 — 1 6 : 1 :  1'3. Ko : Ps =  1'788 : 1. 
Ko : Ku =  1788  : 1. Ku : Iz =  2 25 : 1. Ma : De =  1 : 193 . Mucro 
gleich  dem  von Iso tom u ru s p a lu s tr is  »f. p.«. Die Farbung im  All- 
gem einen  Iso tom a  v ir id is  »f. p.« ahnlich .

Verwandtschaft.
Uber die Vervvandtschaft d ieser Form  ist das W ichtigste  schon  

in dem A bschnitt iiber ihre auBere M orphologie gesagt w orden. 
Sie lebt in der hochsten  Region unserer J u l i s c h e n  A 1 p e n 
und hat die auBere M orphologie am m eisten  noch m it Iso tom urus  
p a lu str is  »f. p.« gem einsam , einer Form  aus dem T ieflande, von  
der bis jetzt von m ir n icht ein einziges Exem plar in jener Hoch- 
gebirgsregion gefunden  w orden war. V ielleicht vertritt die neue  
Art den Iso tom u ru s  pa lustr is  in  unseren A 1 p e n. Das w ird sich  
aber erst au f Grund eines groBeren M aterials entscheiden lassen.

B o r n e r  und S c h a f f e r  suchten nach einem  »m issing- 
link« z\vischen der Iso tom a vir id is  und Iso tom a pa lustr is .  D iese  
feh lenden  B indeglieder sind n icht gefunden w orden. Auch unsere  
neue Art m acht zuerst den E indruck, eine Z w ischenform  zu sein. 
Sie ist es n icht. Auch bei ihr w ie  bei den S c h a f f e r ’ schen  
Form en handelt es sich  v ielleich t nur um  erbliche oder n icht erb- 
liche V ariationen, die unter bestim m ten  feh lenden  oder am vesenden  
K atalysatoren zustande • gekom m en sind. Trotzdem  m uBte sie 
einen Nam en bekom m en, um  sie zu m elden.

Fundort und Okologisches.
U nter den Gipfeln der K r e d a r i c a  und R e ž  ( T r i g l a v ) ,  

ca. 2480 m abs. H. Am  Rande und unter n icht allzu groBen Steinen. 
Z w ischen  nicht allzu grobem  G ebirgsschutt, verm ischt m it orga- 
nischem  D etritus. In unm ittelbarer Nahe von Schnee. In der Nahe 
keine oder nur sparliche V egetation . E xposition  nordlich. 31. VII. 
1933. V orm ittag, sehr kalt, \vindig, w en ig  Sonne.

Isotomurus maculatus (Schaffer, 1896), Borner, 1903.
Abb. 1, 7, 11 12, 24 a, 29.

Im Jahre 1896 trennte S c h a f f e r  die »var. m a cu la ta « von  
der »H auptform « der Iso tom a p a lu str is  M iiller 1776 ab. In der Be- 
haarung (/. virid is-arlig ,  a llseitig  gefiederte B orsten) und Zeich- 
nung (von I. v ir id is  var. arctica  Schott 1893) ahnelte diese »v. m.«

2 '
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der 1. viridis .  D ie K lauen und M ucronen w eisen  ihr ihren Platz bei 
lso to m a  pa lustr is  an.

B o r n e r  (1901) fand bei dieser »Varietat« die m orphologi- 
schen M erkm ale der I. viridis  und der I. pa lustr is  »gem ischt«, doch 
iiberw iegen nach ihm  die der L palustris .  D ie S c h a f f e r ’ sche 
D iagnose erganzte B o r n e r  noch m it der Angabe eines Innen- 
zahnes an der Innenlam elle des U nguicu lus und der I. v irid is-arli-  
gen Beborstung des Tenaculum .

A uf Grund der stets w ieder in gleicher W eise vorkom m enden  
aufgezahlten M erkm ale und des auch allein igen V orkom inens 
( S c h a f f e r  1896) ohne die »ver\vandten Arten«, I. v irid is  und  
/ . palustr is  —  in  der Bioconose, erhob B o r n e r  (1901) diese V a
rietat zur selbstandigen Art.

1903 \vurde von B o r n e r  die lso to m a  pa lustr is  als Vertreter 
einer neuen selbstandigen Gattung Iso tom urus  (Typ. I. pa lustr is)  
erklart. Als Merkmal des gen. nov. w urde von B o r n e r  der feinere  
Bau und die Zahl der abdom inalen setae sensuales, die in »volliger 
O bereinstim m ung m it denen der T om ocerinae und Entom obryinae«  
stehen (B othriotrichen), aufgefaBt. Dadurch \vurde w ieder die 
Zahl der taxonom ischen  M erkmale des Iso tom urus pa lustr is  und  
I. m acu la tus  verm ehrt.

Fur L i n n a n i e m i (1912) is l in der Besprechung der Art 
I. pa lus tr is  »f. p.« (doch n icht in  der Obersicht der Tribus Isoto- 
m urin i) das V orhandensein gefiederter Borsten am Ende des Ab- 
dom ens ein gem einsam er Charakter »fiir alle Iso tom urus pa lustr is-  
Form en«, nicht nur des Iso tom urus m a cu la tu s . Auch ein deutlich  
\vahrnehm barer Zahn an der Innenlam elle des U nguiculus kann  
nicht nur bei der »v. m.«, sondern auch bei den librigen Isotom urus- 
form en b isw eilen  vorkom m en. SchlieBlich sind nach L i n n a n i e - 
m i zvvischen »f. pr.« und »v. maculata«  U bergangsform en vor- 
handen. Und so entschloB sich L i n n a n i e m i  auf Grund der 
angefuhrten Griinde und in trbereinstim m ung m it seinen  diesbe- 
ziiglichen friiheren A usfiihrungen  (1906), zu der urspriinglichen  
A uffassung S c h a f f e r ’ s zuriickzukehren und den B o r n e r ’ 
schen l. m acula tus  nur als V arietat m aculata  der Art I. pa lustr is  
anzuerkennen. Das Identifizieren besprochener var. maculata-  
Form en (m it gefiederten Borsten, dem Innenzahn des U nguiculus  
und etw as schlankeren A picalzahn als bei der »f. p.«) m it der 
H auptform  und das F eststellen  der interm ediširen Exem plare  
basiert bei L i n n a n i e m i  analog w ie bei anderen V arietaten des 
I. pa lustr is  (var. prasina, trifasciata, ba ltea ta ) ,  vorw iegend auf 
dem V ergleich der Grundfarbe und des O rnam ents.

Die Form en, vvelche —  teils nach verschiedenen Literatur- 
angaben und auf Grund rneiner eigenen B eobachtungen an dem  
M aterial des T ieflandes und unserer J u l i s c h e n  A l p e n  -— 
nur m it den bis jetzt festgestellten , spezifischen  v. maculata-M erk-
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m alen, als »v. maculata«  charakterisiert erscheinen, konnten, wie 
ich in  m einen \veiteren A usfiihrungen begriinden werde, nur als 
ein Sam m elbegriff, als eine m it einem  Sam m elnam en fur einige  
gar verschiedene /sofom urus-E rscheinungsform en  betitelte Gruppc 
aufgefaBt \verden. G em einsam  haben diese E rscheinungsform en  
\vohl die a ilseitig  gefiederten  A bdom inalborsten (abgesehen die 
B oth rio tr ich en ), doch die Art d ieser a llseitigen  F iederung ist bei 
verschiedenen Gruppen sehr verschieden. G em einsam  ist allen auch  
der U nguiculus-Innenzahn. Auch seine Form  und die Art seiner  
Insertion an der Innenlam elle ist bei einzelnen, der Farbe und dem  
O rnam ent nach fast g leichen Gruppen, sehr ungleich. T eils ahnlich  
verhalt es sich  auch m it den M ucronen. Selbstverstandlich  war 
nach Angaben vorhandener L iteratur im  A llgem einen die I^arbe 
und das O rnam ent beinahe im m er fur die Z uteilung in die v. ma- 
culata-Gruppe entscheidend.

D ie fur die sogenannte »f. p.« spezifischen , stets w iederkeh- 
renden M erkm ale einer groBeren Individuenzahl m eines M aterials 
sind von m ir im Kapitel liber Iso tom urus pa lustr is  eingehender  
besprochen worden.

D iese M erkmale betreffend, \vill ich, um  den U nterschied zwi- 
schen »f. p.« und »v. m a cu la ta« zu betonen, im  Folgenden zunachst 
ein ige b is jetzt n ich t oder w en ig  beriicksicntigte M erkmale der 
hier besprochenen »Isotom urus pa lustr is  v. m aculata  Schaffer«, \vie 
auch andere, nach den bis jetzt bestehenden Beschreibungen und  
D iagnosen ohne w eiteres zu dem Sam m elbegriff »var. maculata  
gehorende Form en, vergleichend anfuhren.

F O R M K o rp erlan g e K :  A n t 
M itte lw e rte

Ma : De 
M itte lw e rte

Iso tom urus p a l u s t r i s ............................. b is  2 m m 1 : 1'424 1 : 1-95

Isotom urus m a c u l a t u s ........................ b is  3 mm 1 : 1-807 1 : l '? 4

! Isotom urus A ......................................... b is  3 mm 1 : 1-817 1 : 1-55

Iso tom urus B ......................................... b is  3 mm 1 : 1-817 1 : 1 55

W ie w ir aus der obigen T abelle und den diesbezuglichen gra- 
phischen  D arstellungen (Abb. 1 und Abb. 7) ersehen, ist schon auf 
Grund der angefiihrten, an einer groBeren Individuenzahl festge- 
stellten  V erhaltn isse (M ittehverte) ersichtlich , daB zw ischen  den 
»f. p.« und sogenannten »v. m acula ta«-Form en ein groBerer mor- 
phologischer U nterschied besteht. Die »maculata« - Form en sind
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durchschn ittlich  ura ein D rittel groBer, ihre A ntennen zur Kopf- 
diagonale langer und der D ens im  V erhaltn is zu M anubrium  kiirzer 
als bei der H auptform . Iso tom urus  A und Iso tom urus  B haben  
nach den vielen  bestehenden »v. m acu la ta« D iagnosen und Be- 
schreibungen fast die entsprechende Farbung und O rnam entik  
sow ie a llseitig  gefiederte B orsten und einen Innenzahn an der Un- 
guicu lus - Innenlam elle, w ie die S c h a f f e r ’ sche »v. maculata«  
und gehoren trotzdem  nicht zu ihr. Als »v. maculata«  identifizierte  
S c h a f f e r  (1896) nur jene Exem plare, die (neben Farbe und 
O rnam ent) in den K lauen (dazu noch der U nguicu lusinnenzahn)  
m it I. pa lustr is  iibereinstim m ten und »die B ehaarung von I. viridis  
zeigten«,  d. h. »am H interleib tange, abstehende, gefiederte Bor
sten« trugen, Borsten also, die nur eine I. v ir id is-artige (Abb. 11) 
und n icht E n tom obrga-artige (Abb. 29) a llseitige F iederung zeigten.

A uch nach B o r n e r  (1901) finden sich  bei der v. m aculata  
die m orphologischen M erkmale beider Arten ( /. palustr is  und I. v i
r id is)  gem ischt.

A uf Grund dieser ersten S c h a f f e r ’ schen und B o r n e r ’ 
schen D iagnosen diirfen dem nach zu »v. m a cu la ta« nur jene For- 
inen gezahlt w erden, die eine /. vir id is -artige (in  m einem  Material 
die T ieflandform  Iso tom urus m acula tus)  und n icht E ntom obrga-  
artige (in  m einem  M aterial die A lpenform en Iso tom urus lateclavus,  
Iso tom urus  A und Iso tom urus  B) a llseitige F iederung der langen, 
abstehenden Borsten an den letzten A bdom inalsegm enten haben.

Nur an einem  einzigen O bjekte der nach S c h  a f f e r ’ scher  
D iagnose bestim m ten  »v. maculata«  konnte ich  eine lange, steife  
und spitz zulaufende, am Abdom en II vertikal zur Korperlangs- 
achse abstehende, von B othriotrichen verschiedene, doch ganz nach  
der Art der B othriotrichen a llseitig  gefiederte Boršte (S innes- 
horste?) beobachten. Eben solche Borsten fand ich bis jetzt nur 
bei der neuen Art Iso tom urus pentodon ,  und z\var je  eine auf Ab
dom en II und Abdom en IV (siehe dort und Abb. 24 a ).

-Die jederseitigen  acht O m m en sind untereinander fast gleich  
und verhalten  sich  im  dunklen O m m cnfleck beinahe in  derselben  
K onfiguration w ie die der »f. p.« O : PAO =  1*15 : 1. Die auBeren  
C hitim viilste des P ostantennalorganes sind dem nach kleiner als die 
O m m en oder nahern sich  in  ein igen  seltenen  Fallen  den Om m en  
w ie 1 : 1 .  GroBere fand ich  nicht.

Der starke, n icht plum pe U nguis hat keinen Innenzahn (Abb. 
12). Ko : Ivu =  1'566 : 1 (M ttw .). D ie Innenlam elle des U nguicu- 
lus ist nicht ausgeschnitten  und tragt einen fast parallel m it der 
U nguicu luslangsach se stehenden, dornahnlichen Innenzahn (Abb. 
12). Sein Abstand von der B asis betragt fast ein Drittel der Un- 
gu icu luslange (Ku : Iz =  2'65 : 1). D iese Form  nicht ausgeschnit- 
tener Innenlam elle und des dornahnlichen Innenzahnes fand ich  
nur bei jenen T ieflandform en, vvelche m it den fiir die S c h a f -
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Abb. 11— 12. Isotomurus maculatus (Sch.) B. — 11. Isotoma viridis- 
artige, ein- und allseitig gefiederte Borsten. Schem. 12. Die Klaue des 

dritten Beinpaares. 737 X.

f e r’sche »v. m a cu la ta« typischen M erkm alen, Farbung, O rnam ent 
und I. v ir id is -artigen F iederung der langen A bdom inalborsten cha- 
rakterisiert \varen.

B o r n e r  (1901, dann auch 1903 und 1906) w iderspricht der 
B erechtigung der Z uteilung oder A btrennung einer Form  auf 
Grund des Innenzahnes des U nguis oder des U nguiculus bei der 
B esprechung (zw ar nicht der Isotom urinen, sondern) der Isotom a  
olivacea  Tullbcrg, wobei er seiner M einung eine allgem eine Beto- 
nung gibt. Er selbst war bei der A ufstellung der Art Iso tom urus  
m acula tus  n icht konsequent. W enn  m an bei einer Serie der For- 
m en, die in vielen M erkm alen vollkom m en ubereinstim m en und 
deren Ko der Ku einen Iz besitzt oder nicht besitzt, und w enn sich  
dieses Merkmal bei allen, auch nach anderen M erkm alen zusam - 
m engehorenden Form en standig w iederholt, so konnte m an es als 
spezifisch  fur die betreffende Form enserie ansehen und es im  
Verein anderer M erkmale als m aBgebend fiir die Z uteilung zu einer 
oder A btrennung von einer Form enserie betrachten.
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Der U nguicu iusinnenzahn des 7. palustr is  var. prasina  Reuter, 
abgebildet bei L i n n a n i e m i (1912), Taf. XIV, Fig. 4, und jener  
des 7. palustr is  (M iiller) Borner, abgebildet bei K s e n e m  a n 
(1932), Fig. 21, pag. 20, entsprechen in  Bezug auf die Form  der 
Innenlam elle des Innenzahnes und seiner Insertion nicht jenem  
Iz unserer »v. m a cu la ta«, sondern iihneln eher jenem  unseres Iso- 
tom urus  A. Interessant ist es auch in  Bezug auf die Form  der 
K s e n e m a n ’ schen Ku, daB die K s e n e m a n ’ sche Fig. 20, 
p. 19, der letzten A bdom inalsegm ente des / . palustr is  die langen  
gefiederten  Borsten des Abd IV und V eher als E n tom obrpa-artig 
und n icht als I. v ir id is -artig, a llseitig  gefiedert zeigt, ahnlich  wie 
diese Borsten bei unseren A lpenform en Iso tom urus lateclavus,  
Iso tom urus  A und Iso tom urus  B vorkom m en.

Auch S t a c h (1923) m eldete aus š i r o k a  a m S k a d e r s k o 
j e z e r o ,  aus  V i r p a z a r  und A b b a z i a die 2'2 m m  lange
7. palustr is  »f. p.« m it zahnlosem  U nguis, bezahnten U nguiculus  
und langen, a llseitig  gefiederten Borsten. D ie Form  des U nguiculus- 
innenzahnes und die Art der a llseitigen  B orstenbefiederung ist 
nicht angegeben. D ie von S t a c h  (1924) publizierten m altesischen  
und tunesischen  Exem plare des Iso tom urus pa lustr is  var. m acu
lata, deren Korperlange bis 3'5 m m  betriigt, haben auch zahnlose  
U nguis, U nguiculus m it einem  dornahnlichen spitzen Innenzahn  
und an den letzten A bdom inalsegm enten, \vie auch vereinzelt an 
den Beinen, lange und starke spitzzulaufende, a llseitig  gefiederte  
B orsten. Da die Art der F iederung n icht angegeben ist, und eine 
nahere B eschreibung oder Z eichnung des U nguicu lusinnenzahnes  
und der inneren Lam elle fehlt, ist es auf Grund der bestehenden  
B eschreibung n icht sicher, ob d iese Form zu der S c h a f f e r’schen  
»v. m a cu la ta « oder zu den m it E n tom obrpa-artig gefiederten Bor
sten versehenen Isotom urusform en gehort. Auch der iberische  
( S t a c h ,  1930) 7. palustr is  (M.) Borner, m it einem  dornchen- 
iihnlichen, spitzen Innenzahn des U nguiculus konnte vielleicht 
nicht zu »f. p.« gehoren; doch feh len  nahere Angaben iiber die 
Art der Borsten.

In m einem  T ieflandm ateriale fand ich auch ein Exem plar (der  
Farbe und dem  O rnam ent nach) von Iso tom urus p a lu str is  var. 
balteata  Reuter 1876. Ich fiihre d iese V arietat bei der »v. m acu
lata« und n icht bei der »f. p.« an. Die Griinde liegen in  folgenden  
A ngaben: L. =  2 '8m m ; auf den h in tersten  A bdom inalsegm enten  
und den T ibien sind Fiederborsten vorhanden. Ich kann zw ar nach- 
traglich auf dem in dem M ilchsaurepraparat eingesch lossenem  
O bjekt n icht m ehr feststellen , ob diese F iederung eine 7. viridis-  
artige oder E ntom obrija  - artige ist, doch die Bem erkung, »grob, 
allseitig  gefiedert« in  m einen N otizen iiber dieses einzige Exem - 
plar m einer Sam m lung driingt m ich zu der M einung, daB die F ie
derung der erw ahnten Borsten eine 7. v ir id is -artige war. Auch der
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Rand der U nguicu lusinnen lam elle sam t dem Innenzahn hat in der 
M ilchsaure sehr gelitten  und ist seine Form nicht gut sichtbar. 
PAO : O =  1 : 1. Ko : Ku =  18 : 115 . Ku : Iz =  115  : 4.

D e n i s  (1933) fiihrt unter den Collem bolen aus C o s t a  
R i c a auch ein ige Exem plare von var. balteata  Reuter an. Die 
Haare dieser Form en w aren im  A llgem einen kahl, auf den hinte- 
ren A bdom inalsegm enten waren aber Iange, gefiederte Borsten vor- 
handen. Die langen, tib ialen  Borsten w aren kahl oder gefiedert. 
W ahrschein lich  gehort diese Form  nicht als Varietat zu der »f. p.«. 
Nach D e n i s  existiert in C o s t a  R i c a  neben der erw ahnten  
Varietat noch eine zw eite Art, Iso tom urus  sp. innom inata. Schlecht 
erhaltenes M aterial hinderte ihn an einer naheren Beschreibung.

Die »var. balteata«  ist bekannt —  neben den nordischen For
men —  auch aus dem B i s m a r k - A r c h i p e l  ( S c h a f f e r ,  
1898), von N e u - G u i n e a  ( S c h o t t ,  1901), P h i 1 i p p i n e n 
(H a n d s c h i n , 1930), aus N i e d e r l a n d i s c h - I n d i e n
(H a n d s c h i n , 1932).

H a n d s c h i n  (1925) fasst die Art Iso tom urus pa lustr is  als 
palaearctisch-nearctische Form  auf. Er \var schon 1925 der An- 
sicht, daB die in den Tropen gefundenen I. pa lustr is-F orm en  m it 
V orsicht aufzunehm en sind und eine griindliche R evision verdie- 
nen. Und auch die Frage der Identitat dieser siid lichen I. pa lustr is  
v. balteata  soli nach H a n d s c h i n  (1932) noch offen  gelassen  
\verden.

D ie Grundfarbe m einer »v. m a cu la ta« Exem plare war dotter- 
gelb (Korper und F u rca), die Beine und die A ntennen et\vas dun- 
kler. E inige Tiere w aren w ieder schm utzig-braun, sonst \vie oben. 
Das dunkle P igm ent ahnelt in Praparaten der N eutraltinte. Ein 
feiner, schm aler, dunkler Streifen des R iickens fangt bei dem Hin- 
terhauptquerflecke an, reicht bis ink lusive Abdom en I und lost 
sich dann in  F lecke und Streifen auf. Lateral und ventral ist der 
Korper kaum  vom  F leckennetzw erk angehaucht. Es gibt w ieder  
Form en, deren Netzw erk sehr stark ent\vickelt ist (altersbedingte  
P igm en tau sb reitu n g). Abdom en VI hat lateral je  einen groBen, 
kleinen oder keinen  dunklen F leck. t)bergange sind im m er vor- 
handen. Der M undkegel ist ziem lich  stark tingiert. D unkle Flecke  
an der A ntennenbasis und dorsaler K opfm itte sind vorhanden. Die 
Coxae sind ab und zu m ehr oder w eniger m it P igm ent angehaucht, 
der V entraltubus proxim al schw ach gefleckt. Das R etinaculum  ist 
gelblich m it vierzehn bis sechzehn Borsten.

Form en m it einer am ganzen Riicken aufgelosten  Riicken- 
lin ie sam t Cbergangen sind im  M aterial im m er vorhanden.

D ie in der Literatur ervvahnten interm ediaren Exem plare z\vi- 
schen »f. p.« und ihren »V arietaten« basieren auf den M erkmalen  
der Farbe und des O rnam entes. Ich konnte zw ischen »f. p.« und  
»v. m.« in m einem  M ateriale auf Grund oben besprochener Merk-
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m ale —  n icht nur Farbe und O rnam ent —  keine Z w ischenform en  
festste llen .

Im G egensatz zu L i n n a n i e m i (1905, 1912) halte ich (m it 
B o r n e r  1901, und A g r e n  1903) aut' Grund m einer obigen Aus- 
fiihrungen die besprochene S c h a f f e  r’sche »v. m a cu la ta « als selb- 
standige Art Iso tom u ru s  m acu la tu s  (S chaffer 1896) Borner 1903.

Fundort und Okologisches.
D ie T iere stam m en aus dem selben M aterial w ie  die in  dieser  

A bhandlung besprochene »H auptform « des Iso tom u ru s pa lustr is .  
Siehe dort!

Isotomurus denticulatus nov. sp.
Abb. 1, 4, 7, 13—14, 15—18, 19—20, 29, 34.

D ie K orperlange dieser bis jetzt nur in den J u 1 i s c h e n 
A 1 p e n gefundenen  Form  erreicht die m axim ale GroBe 4’4 m m . 
D er M ittehvert einer Serie bctriigt 4 1  m m .

D ie A ntennen  erreichen etw as m ehr als die H alfte der Korper- 
liinge (A nt : Krp =  1 : 1'976). Ant : K =  2'4 : 1 (M xw .), 1'7 : 1 
(M m w .), 1 9 4 4  : 1 (M ttw .). D iesbeziig lich  ist d iese Art besonders 
v o n  der »f. p.« des I. pa lustr is  (1 : 1'424, M ttw.) entfernt, aber 
auch von anderen, hier besprochenen Isotom urusform en. Siehe die 
prozentuale H aufigkeitskurve d ieser Form  (Abb. 1 ). A nt I : II : 
III : IV =  1 : 1 '65 : 1'85 : 1‘80. Die Ant III und IV sind fast gleich  
lang. Abd III : IV =  1212  : 1, Abd III ist etw as langer als Abd IV.

D as H aarkleid ist m it A usnahm e der B othriotrichen n ich t ganz 
ungefiedert und einfach , sondern die langsten  und starksten  
B iickenborsten  des Abd V, besonders aber des Abd VI (n ich t Abd 
IV) Abb. 17, besitzen  eine z\var sparliche, doch eben noch  gut 
sichtbare ein seitige w ie auch a llseitige F iederung (Abb. 1 8 ). D ie 
C hitim vim perchen sind au f den spitzzu laufenden  B orsten fast 
iihnlich  verteilt w ie  bei der Iso tom a  viriclis, nur sind sie v iel kiir- 
zer, m ehr auseinander geriickt und erst d istahvarts gut sichtbar. 
K einesfa lls ist aber d iese F iederung iihnlich  jener Entom obrija-  
artigen (Abb. 29) anderer Iso tom u ru s-A lpe  n f o r m en .

Mit B uck sich t auf die B o r n e  r’schc (1913, Z. A., p. 317) 
F estste llu n g  iiber das Fehlen und die H a n d s c h i n ’sche (1929, 
p. 72) A ngabe iiber das V orhandensein  des T rochanteralorganes 
bei den Isotom urinen, und w eil ich  iiber diese M einungsverschie- 
denheit in der m ir zur V erfiigung stehenden  L iteratur keine niihe- 
ren B em erkungen fand, versaum te ich  keine G elegenheit, \vahrend  
m einer U ntersuchungen auch diesem  Organe und diesem  syste- 
m atisch  fiir die F am ilie der E ntom obryidae so vvichtigen Merk- 
m ale stand ig  m eine A ufm erksam keit zu w idm en.
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Abb. 13— 14. — 13. Typisch gebautes Trochanteralorgan der Entomo- 
bryiden (Orchesella diversicincta  K.), c =  caudahviirts. 209 X- 14. 
Der Trochanter des dritten Beinpaares von der inneren Seite gesehen,

bei Isotomurus denticulatus nov. sp. c =  caudahvarts. 157 X.

Ich fand dieses B orstenorgan im  Sinne B o r n e r’s (1913, Z. 
A., p. 317, u. T. v. E., p. 45) und H a n d s c h i n ’s (1926, p. 25 X 28 
u. 25 X 30 1929, p. 53 u. 72) in typischer Lage und Gestalt
(Abb. 13, typ isch  gebautes Trochanteralorgan z. B. der Orchesella  
diversic incta  K.) \veder bei dieser noch bei anderen Isotom urinen- 
form en. A hnlich w ie z. B. bei Iso tom urus lateclavus  nov. sp. (Abb. 
34) fand ich auch hier und bei anderen Isotom urinen an der Stelle  
des E ntom obryiden-T rochanteralorganes (»dem  Korper anliegende  
H interseite des Trochanters der H interbeine«) h inter einer Chitin- 
falte steife, dem Trochanter d istalw arts anliegende gerade oder 
etw as gebogene Borsten (Abb. 14). Gleich hinter der C hitinfalte  
orahvarts, nach innen  und vorne gekehrt, der dem Korper anlie- 
genden Innen- und V orderseite des III. Beinpaares fand ich  bei 
der M ehrzahl (n ich t allen) dieser Form en glatte, abstehende Spitz- 
borsten (Abb. 14), die m an sehr leicht m it dem Trochanteralorgan  
der E ntom obryiden (Abb. 13) ver\vechseln konnte.

Starke, lange, orahvartsgekehrte, kahle Spitzborsten befinden  
sich  auf dem Trochanter, Fem ur und T ibiotarsus aller Beine (Abb. 
14). Ihre Lange betragt etw a die ganze Lange oder die H alfte  
eines j eden Beingliedes, an dem sie inserieren.

Die S innesorgane der Ant IV sind bei dieser Form  w ie bei 
anderen Isotom urinen reichlich vertreten. Gekrum m te, beinahe
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gleichm aBig dicke, stum pfe S innesborsten (»R iechhaare«) sind viel 
langer und starker (Abb. 15) als z. B. die »Riechhaare« im  Ver- 
gleich  m it den Sinnesstiibchen des Ant III, w ie  sie A g r  e n  (1903) 
fiir die I. pa lus tr is  S i i d - S c h w e d e n s  vergleichend angibt. Sie 
kom m en an allen A ntennensegm enten  vor. Am  reich lichsten  sind  
sie auf der d istalen  H alfte des A nt IV, besonders an der iiuBeren 
Seite.

Die liingsten Haare der distalen , besonders auBeren H alfte des 
Ant IV iiberhaupt, sind die zur L angsachse der A ntenne beinahe  
norm al abstehenden, endw arts nur sch\vach sp itzzulaufenden ge- 
raden, apical nur ein  w enig gegen das A ntennenende gekriim m ten, 
stum pfen  Sinneshaare (Abb. 15 ). Sie sind langs der A ntennen in 
gleichm aBigen A bstanden, am reich lichsten  in  der d istalen  H alfte  
des Ant IV verteilt. Auch sie kom m en proxim alw arts in  abnehm en- 
der Zahl an allen A ntennengliedern vor.

D as dritte Gebilde der Ant IV ist der subapicale S inneskolben  
(Abb. 15), w elcher ab und zu etw as in  das Epiderm  versenkt er- 
scheint. Er konnte v ielle ich t retraktil sein . Ob dieses Sinnesorgan  
dem H a n d s c h i n ’schen (1919) »Endhocker« des Ant IV bei 
Iso tom urus alticolus  hom olog sein  diirfte, konnte ich —  da eine 
niihere B eschreibung oder Z eichnung dariiber feh lt —  nicht fest- 
■stellen. DaB alle diese heterom orphen Gebilde auch heterodynam e, 
spezifische Funktionen  zu verrichten haben —  F unktionen, deren  
B esonderheit erst zu erforschen w are —  ist sehr w ahrschein lich .

D ie S innesstabchen  des Ant III scheinen  bei unseren, jetzt von  
m ir untersuchten  Form en, n icht m it ihrer B asis in  eine, »von einer 
hinteren H autfalte iiberw olbte Grube eingesenkt« zu sein, \vie sie 
A g r e n (1903) bei dem siid -schw edischen  Iso tom urus pa lustr is  
beschrieben hat, sondern sie stehen frei, sind ab und zu ungleich  
stark, parallel und n icht w ie bei Iso tom urus alticolus  ( H a n d -  
s c h i n  1919) gegeneinander geneigt. A lso beinahe so, w ie  sie 
B o r n e r  (1902) fiir den I. pa lus tr is  zeichnet, nur daB sie h inten  
von einer oder m ehreren groBeren K ahlborsten gesch iitzt sind.

Im ijbrigen sind die A ntennen ziem lich  dicht m it gevvohnli- 
chen, kahlen, langeren und kiirzeren Spitzborsten bedeckt, die in  
der Lange gegen das A ntennenende zu abnehm en.

Der ellip tische Chitim vulst des Postantennalorganes unserer  
Form  (Abb. 16) erreicht n icht 2 O m m enbreiten, w ie fiir die »f. p.« 
des I. pa lus tr is  angegeben wird, ja  sogar n icht einm al die Lange 
eines O m m endurchm essers, die ich  fiir die »f. p.« unserer I. palu-  
s tr is -Form en festgestellt habe. PAO : O =  1 : 1'286. In der Mitte 
dieses Organes erscheint ab und zu ein  langlicher, ellip tischer  
(lin sen ah n lich er), ziem lich  dunkler Fleck. Irgendvvelche Einker- 
bungen, w elche z. B. H a n d s c h  i n (1919) fiir den / . alticolus  an
gegeben hat, konnte ich bei dieser Form  nicht feststellen . Aber
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Abb. 15- 18. Isotomurus denticulatus nov. sp. 15. Die Sinnesorgane 
des Antennengliedes IV. 662 X. - 16. Die Ommatidien und das Post-
antennalorgan. 331 X. — 17. Die Beborstung des Abd V und VI. 64 X- 

18. Kahle Boršte, Bothriotriche, einseitig und allseitig gefiederte
Boršte. Schem.



196 F r a n  K o  s.

auch n icht so einen kraftigen Chitinranchvulst, w ie ihn unsere T ief- 
Iandform en, die »f. p.« w ie auch ihre Farbenvarianten besitzen.

Die V erteilung der O m m atidien, die fast rund und unterein- 
ander von beinahe gleicher GroBe sind, ist auf dem schw arzen  
O m m enfleck folgende: 5 vordere und 3 hintere O m m en sind durch  
einen groBeren Raum  getrennt (Abb. 16).

D ie V entralkante des U nguis (Abb. 19) ist m it einem  gut sicht- 
baren spitzen Zahn bew affnet. Der B asisabstand dieses Zahnes 
betragt n icht zw ei Drittel der U nguisventralkante (Ko : Iz =  1'636 : 
1 ). Die gut sichtbaren Pseudonychien  erreichen etw a die H alfte  
der K o-V entralkante (Ko : Ps =  2 : 1 ) .  Der U nguicu lus betragt 
eine gute H alfte des U nguis (Ko : Ku =  1'894 : 1 ). Der U nguiculus  
ist basal breiter und durchaus anders gebaut als sonst bei /. pa- 
lustris  »f. p.« (Abb. 4) oder I. allicolus  der Fali ist. Der Randaus- 
sch n itt seiner Innenlam elle g leicht dem  Scheitel einer Hyperbel. 
Sein spitzer, dornform iger, groBer Innenzahn ist (bis zur Spitze 
gem essen) n ich t zw ei Ku-Drittel von der B asis entfernt (Ku : Iz =  
1 727 : 1 ). Der nicht hohe Pratarsus besitzt jederseits eine ihn  
iiberragende Boršte. Die starke, schw achgebogene, kahle Boršte, die 
an der Stelle des K eulenhaares inseriert, betragt etw a die Lange 
der K o-Ventralkante.

D ie D entes sind beinahe doppelt so lang w ie das M anubrium  
(Ma : De =  1 : 1'947, M ttw.) und diesbeziiglich dem  I. pa lustr is  »f. 
p.« am nachsten  stehend (Abb. 7 ). D ie Furcabehaarung ist dicht und 
kurz. Die starke, gut sichtbare D ensringelung reicht nicht bis zum  
Mucro. Die M ucronen (Abb. 20) unterscheiden sich  durch groBe 
Schlankheit von jenen  der 1. pa lustr is  »f. p.« w ie auch von anderen, 
hier besprochenen Isotom urinen. Ihr Bau erinnert an var. fucicola  
von I. pa lustr is  oder auch auf Iso tom urus alticolus.  Der A ntapical- 
zahn ist am groBten. Der vierte Zahn ist kleiner als der dritte, 
reicht etw a bis zur Mitte des Mucro und ist stark gegen das Mucro- 
ende geneigt. D ie kahle, et\vas gebogene, lange, den Mucro nicht 
iiberragende Boršte inseriert nahe der M ucrobasis, an der auBeren 
Seite.

D ie Borsten des V entraltubus sind sparlich und nicht lang. Die 
K orpusbehaarung des R etinaculum s is t  anliegend (orale S e ite ) ; die 
Borsten sind lang, fast \vie die Rami, eher sparlich als dicht 
( 6 — 1 1 ) .

Die Grundfarbe der Tiere ist dottergelb bis dunkel-dottergelb. 
Die Furca etw as heller, die Beine etw as dunkler. D ie R iickenlinie  
ist ziem lich  breit, schm utzig-blaulichgriin , an den Segm entgrenzen  
unterbrochen und gegen das Ende des Abdom ens abnehm end und 
in F lecke geteilt. Von fast derselben Farbe sind auch die kleinen, 
schragen F leckchen des Th III, Abd I und II, w ie auch die groBen, 
schragen, dorsolateralen Binden des Abd III und IV, so auch die
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Abb. 19 20. Isotomurus denticulatus nov. sp. 19. Die Klaue des
dritten Beinpaares. 398 X. — 20. Der Mucro. 797 X.

dorsoventralen Binden des Abd V und VI. E bensolche P igm entation  
haben die schw acher tingierten Beine (Coxen bis inc. T ib iotarsen), 
u. zw. das dritte und vierte Beinpaar an der hinteren, das erste an 
der vorderen Seite, dann die ventrale Seite der A bdom inalsegm ente  
und der dorsoproxim ale Teil des M anubrium s. D ieselbe Farbe ist 
in k leineren, langlichen, schw achen Fleckchen auch iiber die sonst 
grundfarbenen A ntennen verteilt; nur an dem  Ant I kom m t sie 
dorsal in drei longitudinalen, schm alen Linien m ehr zum  Ausdruck. 
Von derselben T inktion sind auch: der M undkegel, die halbm ond- 
form igen F lecke der A ntennenbasis, der Štirn- und Scheitelfleck , 
der dorsale H interkopf und die beiden hinteren Seitenkopf-F lecke. 
Im Scheitelfleck  ist ein aus vielen  hellen Fleckchen zusam m en- 
gesetztes Band in der Form eines rechten W inkels, dessen Schei- 
tel caudalvvarts gerichtet ist, vorhanden.

D ie Farbe des V entraltubus ist schm utziggelb m it starken  
blaulichgriinen Flecken, die des R etinaculum s schm utzig blaulich- 
griin.
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Diagnose.

L. bis 4'4 mm. Ant : Krp =  1 : 1 '976. Ant : K =  19 4 4  : 1. Ant 
I : II : III : IV =  1 : 165  : 185 : I SO. Abd III : IV =  1212 : 1. Bor- 
sten: Bothriotrichen —  kahle Spitzborsten —  grobe, kurze, einseitige  
und allseitige F iederung langer Spitzborsten des Abd V und VI. 
Acht untereinander gleiche O auf jeder Seite. O : PAO =  1'286 : 1. 
Ko : Iz =  1'636 : 1. Ko : Ps =  2 : 1 .  Ko : Ku =  1894  : 1. Ku : 
Iz =  1'727 : 1. Ma : De =  1 : 1 9 4 7 . M ucronen schlank, 4 Zahne 
nacheinander, A ntapicalzahn am groBten. Grundfarbe dottergelb, 
Furca heller, Beine dunkler. B lau lichgrunes O rnam ent: R iicken- 
lin ie breit, in tersegm ental grundfarben, caudahvarts starker unter- 
brochen, in Q uerflecke iibergehend. Abd VI beiderseits dunkle 
Flecke. Kopf: dunkler M undkegel, Štirn-, Scheitel-, H interhaupt- 
Fleck. Im Scheitel-F leck  helles V. Ant grundfarben, d istalw arts  
dunkler, schw ach ornam entfarben sind die 3 dorsalen, longitudi
nalen Linien des A nt I, langliche Flecken an Ant II— IV.

Vervvandtschaft.

D ieses Tier, als Ganzes betrachtet, konnte trotz A hnlichkeit 
m it dem  in derselben B ioconose, Biotop und M ikroklim a lebenden  
Iso tom urus palliceps  n icht als dessen  V arietat oder A berration be
trachtet w erden. Mehr dariiber bei Iso tom urus palliceps.  Auch als 
geographische Rasse des I. pa lliceps-R assenkreises aus K r k o -  
n o š e  und dem T a t r a g e b i r g e ,  kann m an vorlaufig  unsere  
Form nicht einordnen, da geographisch-m orphologische Z w ischen- 
glieder vollkom m en fehlen und sie doch in dem selben Biotop und  
Fundort lebt w ie die jugoslaw ische, von čehoslovakischer fast nicht 
abw eichende I. palliceps-Art.

Fundort und Okologiscbes.

T r i g l a v ,  J u g o s 1 a \v i s c h e O s t j u l i s c h e  A 1 p e n.  
K r e d a r i c a ,  ca. 2430 m, Schneefelder iiber dem T riglavfirn. 
A uf F elsen  (D o lom it), unter groBeren Steinen, zw ischen  n icht allzu  
grobem  G ebirgschutt (D o lom it), verm ischt m it Sand und orga- 
nischem  D etritus. In unm ittelbarer Niihe vom  Schnee. K onstante  
Feuchtigkeit. In der Nahe keine V egetation. Exposition  nordlich. 
Viele Exem plare dieser Art in der B ioconose m it Orchesella diver-  
sic incta  K., Iso tom urus palliceps  (U) St. und Iso tom urus pentodon  
nov. sp. zusam m en. —  2. VIII. 1934, zw ischen  5 —  6 Uhr nach- 
m ittags, +  7 0 C, sonnig. N ordostw ind.

An denselben Stellen wurde diese Art auch 13. VIII. 1935 in  
vielen  Exem plaren gefunden, nur w aren bei dieser G elegenheit die 
F euchtigskeitsquellen  (Schnee) nicht so reichlich vorhanden.
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Isotomurus palliceps (Uzel, 1891), Stach, 1929.
Abb. 12, 18, 19, 21.

D iese Art ist zuerst von U z e l  (1891) in  den K r k o n o š e  
( R i e s e n g e b i r g e )  und dann von D i e m (1903) in  der alpinen  
Region (etw a 1800— 2300 m abs. H.) des A 1 p s t e i n (S c h  w  e i z) 
gefunden w orden. S t a c h  (1921) identifizierte spater einige For- 
m en aus dem T a t r a g e b i r g e  m it dieser Iso tom a palliceps  Uzel, 
1891, und fiihrte sie in  seinem  V erzeichnis der A pterygogenea  
Ungarns als Iso tom urus palliceps  (U zel) Stach an.

Ich fand ahnliche Form en bis jetzt nur auf den Schneefeldern  
unseres T r i g l a v  (ca. 2530 m hoch) und stellte  sie zu den Iso- 
tom urinen auf Grund der S c h a f f e r ’ schen (1896), C a r l ’ schen  
(1899) /sočom a-C harakteristik, U z e 1 ’ scher (1891) D iagnose und 
des V orhandenseins von allseitig  gefiederten  B othriotrichen und 
vollkom m en Iso tom u ru s-artigen M ucronen.

Am  h aufigsten  fand ich  diese Form  in der B ioconose m it Iso to
m urus  den ticu la tus  nov. sp., und zw ar in dem selben Biotop, der- 
selben F undstelle  und zu derselben Fangzeit. So w ar ich lange der 
M einung, dali I. palliceps  nur eine Jugendform  der von m ir gefun- 
denen I. den ticu la tus-A rt  sein  konnte. D afiir sprachen scheinbar 
verschiedene, hier angefiihrte Griinde: der ahnliche Bau der Mu
cronen, die m it Iz versehenen U nguis und U nguiculi, die Bothrio
trichen, ein ige grob ein- und a llseitig  gefiederte Borsten (Abb. 18), 
\velche \vie bei I. den ticu la tus  (siehe das) vorhanden sind und das 
oft langere A ntennenglied  IV zu III, das sich  m it zunehm ender  
GroBe der Tiere m it Ant III ausgleichen solite ( C a r l  1901, junge  
Iso tom urus a lt ico lus) .  Sehr oft fand ich bei I. palliceps  die Abdo- 
m inalsegm ente III und IV fast vollkom m en gleich lang (»Segm . 
tertio quarto longitudine fere aequante«, U z e l ) ,  bei Iso tom urus  
denticu la tus  aber im  V erhaltn is III : IV =  44 : 33, also ahnlich  
w ie S t a c h  (1924), bei den »ausgew achsenen Individuen« des 
Iso tom urus pa lustr is ,  var. m aculata ,  Abd III langer als Abd IV, 
angegeben hat.

D ie Grundfarbe m einer I. palliceps-Exem plare ist hell schw e- 
felgelb, des I. den ticu la tus  dotter- b is dunkel dottergelb (Farben- 
sattigung von hell bis dunkel =  A lterserscheinung, H a n d s c h i n  
1926).

Das b laulich  pigm entierte O rnam ent des I. palliceps  scheint 
nur angedeutet zu sein: die angedeutete, im m er unterbrochene, 
caudahvarts verschw indende R iickenlin ie m it kaum  ein igen netz- 
artig angedeuteten P igm entfleckchen  der Coxen des Th II und III,
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des K opfes und besonders des M undkegels, dagegen bei Iso tom u ru s  
den ticu la tus  die gesattigte, dunkle, stark ausgebreitete, schm utzig  
blaulichgriine, dem I. pulliceps  im  G rundplane ganz ahnliche Or
nam entik, drangt zu der bekannten (zeitliche, altersbedingte Va- 
riab ilita t) A nschauung ( S k o r i k o \ v  1901, W  a h 1 g r e n 1907, 
S c h o t t  1893, S t a c h 1924, H a n d s c h  i n 1924, 1926 a, 1926 b, 
1929, K o s  1936), daB \vir bei I. denticula tus  v ie lle ich t nur mit 
alteren Exem plaren von I. palliceps  zu tun haben. Dazu gesellt sich  
noch  die K orperlange des (scheinbar n icht er\vachsenen) I. pa lli
ceps  (nur bis 2'88 m m  lang) und des scheinbar erw achsenen I. den 
ticulatus  (b is 4 m m  lan g).

G liicklicherw eise habe ich eine ziem lich  hohe Individuenzahl 
beider besprochenen Form en zur V erfugung gehabt und konnte  
so w en igsten s annahernd die ganze V ariabilitatsbreite des I. pa ll i
ceps  w ie des I. den ticu la tus  iiberblicken. Im m er zeigten  sich  die 
beiden, stets in  untereinander verschiedener K orperlange vor- 
kom m enden Form en als erw achsene Individuen in zw ei sehr ver- 
sch iedenen  Bildern. D ie Art I. palliceps  erscheint et\vas plum per, 
hell, das O rnam ent m it w enig b lau lichem  Pigm ent, die m axim ale  
Lange 2'8 m m  nie iiberschreitend (2'32 m m  M ttw .); die Art 7. den
ticulatus,  schlank, dunkel, das O rnam ent m it sehr viel dunkel blau- 
lich - griinem  Pigm ent, die m axim ale Lange 4'4 m m  erreichend  
(4 ‘1 m m  M tt\v.). D ie K orperlangen beider Art-Serien beriihren sich  
nicht in  ihren extrem en M ittel- noch ihren M axim alw erten. Klei- 
nere, d. h. jiingere Form en der einen oder der anderen Art waren  
im m er stu fen w eise  heller in  der Grundfarbe w ie im  O rnam ent 
(z\veifellos w ahre, zeitliche, altersbedingte V ariab ilitat). ttbergangs- 
form en zw ischen  diesen beiden, in  Serien verglichenen  (die Indi
viduenzahl beider Serien war beinahe die g leiche) H abitusbildern  
fand ich  nie. Schon auf den ersten  Blick konnten im m er beide  
Form en, ob jung oder alt, ohne Schw ierigkeit nur auf Grund des 
G esam ibildes untersch ieden  w erden. W enn hier zeitliche, a lters
bedingte »norm ale«, individuelle oder okologische V ariabilitat vor- 
handen w are, m iiBte m an (abgesehen das V erhaltnis der A ntennen- 
und A bdom enlange III : IV) w en igsten s hie und da auf interm e- 
diare Form en stoBen. D as geschah im  M ateriale aller Sannnel- 
jahre nie.

U ntereinander vollkom m en gleiche Aberrationen aller Indivi
duen von jeder der beiden Serien, m it hoher, fast gleicher Indivi
duenzahl, sind auch n icht w ahrschein lich .

Diese, in derselben Jahreszeit, m eistens im  gleichen Gebiet, 
Biotop und M icroklim a nebeneinander, ohne interm ediare Exem - 
plare lebenden zvvei Form en, die sich habituell \vie zwei »gute
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Arten« unterscheiden lassen, konnten aber auch z\vei sexualdi- 
m orphe Form en derselben Art sein. In dieser, sexualm orphologi- 
schen R ichtung w urde —  nach der m ir zur V erfiigung stehenden  
L iteratur —  in der Isotom urinengruppe noch nicht gearbeitet.

V ielleicht w are noch die M oglichkeit zu beriicksichtigen, daB 
sich  die besprochenen M erkmale, die das H abitusbild einer jeden  
Art bestim m en, alternativ vererben.

Neben den erw ahnten zw ei verschiedenen H abitusbildern der 
besprochenen Arten w are auch die groBere oder k leinere V erschie- 
denheit folgender, nicht in  der D ifferenziald iagnose angegebenen  
M erkmale zu erw ahnen.

Abb. 21. Isotomurus palliceps (Uzel) Stach. — Die Klaue. 624 X.

Der Bau der I. palliceps-K laue (Abb. 21, Form  der J u g o s 1. 
O s t j u l i s c h e n  A l p e n )  ist schlanker, Iz des Ko feiner und  
langer als bei I. denticula tus  (Abb. 19), Ku ist schlanker, spitziger, 
fast ohne Hyperbel - artigen Scheitel - R andausschn itt der Innen- 
lam elle. Der Iz sitzt auf der inneren  Lam elle beinahe ahnlich \vie 
bei dem Iso tom urus m acula tus  (Abb. 12). Der Mucro ist ahnlich  
gebaut w ie bei I. denticulatus,  doch erscheint er ein w enig  plum per.

3'
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D ifferentialdiagnose.
/. denticulatus nov. sp. 

der J u 1 i s c h e n 
A I p e n

L. =  4'4 mm Mx\v.
4'1 mm Mittelwert 

Ant : Krp =  1 : 1976 
Ant : K =  1'944 : 1 
Ant I : II : III : IV =

1 : 1'65 : 185 : 180 
Abd III : IV =  1333 : 1 
Neben Botliriotrichen 

und kahlen Spitzbor- 
sten auch grob ein- 
und allseitig gefieder- 
te Borsten auf Abd 
V und VI 

PAO : O =  1 : 1‘286 
Ko : Iz =  1'636 : 1 
Ko : Ps =  2 : 1  
Ko : Ku =  1*894 : 1 
Ku : Iz =  1727 : 1 
Ma : De =  1 : 1947

1. palliceps (Uzel) Stach 
der J u 1 i s c h e n der K r k o n o š e  

A l p e  n.
2'5 mm Mxw. 2—2'5 mm
2'3 mm Mttw.
1 : 2'370
2 : 1

1129 : 1
Ebenso

III : IV »fere aequante«

PAO kaum O erreichend 
1'6 : 1 
P684 : 1 
1‘684 : 1 
2'222 : 1 
1 : 1975

Fundorte und Okologisches.
T r i g l a v .  Der  We g  v o m T r i g l a v s k i  d o m  z um S e d l o  

K r m a, ca. 2400 m. Am Rande ausgehobener Steine, tie f unter  
Steinen, z\vischen organischem  D etritus, verraischt m it Schotter  
und Sand. Um  die Steine herum  und in  der N ahe einzelner hoch- 
alpiner R asenpolster (P oten til la  nitida, Cerastium  carin th iacum  
etc .) . In der N ahe keine F euchtigkeitsquelle. E xposition  siidostlich .

-  2. VIII. 1933, Vor- und N achm ittag, sehr kalt, nebelig, feucht 
und w indig.

T r i g l a v ,  K r e d a r i c a ,  ca. 2430 m . D iese Art w urde an 
versch iedenen  Stellen  dieses B iotopes 2. VIII. 1934 und 13. VIII. 
1935 gesam m elt und im m er in  der B ioconose m it I. denticula tus  
nov. sp. und Orchesella d iversic incta  sehr zahlreich gefunden, und 
zwar gleichzeitig  und unter g leichen okologischen  und k lim atischen  
V erhaltn issen  (siehe I. d e u t ic u la tu s ) .

Isotomurus pentodon nov. sp.
Abb. 18, 22—25, 26.

Das ist die groBte, bis jetzt im  M ateriale aus unseren O s t -  
j u l i s c h e n  A l p e n  nur in  einem  Exem plare gefundene Isoto-  
m urus-Form .
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L. =  5'3 m m . Die K orperform  gleicht anderen Isotom urinen. 
Der Korper ist etw a zw eim al so lang als die A ntennen (A nt : Krp =  
=  1 : 2*05). D ie A ntenne verhalt sich  zur K opfdiagonale \vie  
2 37 : 1. D iesbeziiglich  w eicht diese Art sehr vom I. pa lustr is  »f. p.« 
ab (1'424 : 1, Mttw. —  1*575 : 1, M xw.) und nahert sich  h ie und  
da der I. m acu la tu s-Form  (2*175 : 1 Mxw. -  1 '807 : 1 M ttw .), und
noch m ehr dem I. den ticu la tus  (2*4 : 1 Mttw. —  1'944 : 1 M ttw .).

D ie Behaarung der A ntennen ist dicht, an dem  Ant IV ani 
kurzesten, an dem A nt I am langsten . Neben den ge\v6hnlichen, 
kiirzeren und ziem lich  anliegenden Spitzborsten befinden sich  
auch hier auf den A ntennalsegm enten  noch z\vei Arten von Borsten  
(Abb. 2 2 ). D ie langsten  Borsten, die d istahvarts nur langsam  an 
D icke abnehm en, sind nie ganz spitzig und am Ende kaum  etw as 
gebogen. Sie bedecken die d istale H alfte des Ant IV ziem lich  dicht, 
doch in  regelm aBigen A bstanden und kom m en proxim alw arts  
im m er seltener vor (S in n esfu n k tio h ? ). An dem Ant III sind sie 
nur noch am distalen  Ende haufiger, proxim alw arts nur hie und 
da vorhanden, Ant II und I haben keine mehr. Die gevvohnlichen, 
gleichm iiBig dicken, gleichm aBig gebogenen, kiirzeren und stumpt' 
endenden Sinnesborsten  (»R iechhaare«) sind auch am distalen  
A ntennenende IV am h aufigsten  vorhanden, dann an allen anderen  
A ntennengliedern, doch proxim alw arts im m er seltener.

Als drittes S innesgebilde des Ant IV befindet sich  am distalen  
Ende subapical der Sinneskolben (Abb. 22 ).

Das A ntennalorgan III ist w ie sonst bei den Isotom urinen  
gebaut.

Nur bei einem  Tiere bezw. einem  m ikroskopischen Praparate, 
das m ir zur V erfiigung stand, bei w elchem  das Tier nur in Seiten- 
lage sichtbar war, lagen die beiden O m m enflecke iibereinander. 
D eshalb war die F eststellu n g der GroBe einzelner O m m atidien  
untereinander sehr erschw ert. Ich hatte nach oftm aligen Fest- 
stellungsversuchen  den Eindruck, daB die jederseitigen  acht O m m a
tid ien  untereinander gleich groB sind und daB sie  sich  zu PAO \vie 
1 : 1 verhalten. Ant. I : II : III : IV =  1 : 1*53 : 1(5 : 115. Abd III : IV 
=  1 22 : 1.

Die Haare sind im  A llgem einen ziem lich kurz, doch in der 
Lange einzelner Borsten sehr variabel. M anchm al verhalten sich 
die kiirzeren und die langeren Borsten w ie 1 : 3.

A uBerordentlich groB und einzigartig im  Genus Isotom urus  
ist die M annigfaltigkeit der Borsten in  Bczug auf ihre Form  und 
Fiederung. Neben den anliegenden, kurzen und kahlen befinden  
sich an allen Segm enten auch langere, kahle, doch m ehr abstehende  
Spitzborsten (Abb. 23 a ) . So ist eine dorsale, kahle Boršte des 
fiin ften  A bdom inalsegm entes auch die langste Boršte des ganzen  
Tieres.



204 p r a n  K o  s.

D ie feinen, langen Bothriotrichen (Abb. 24 b) sind \vie ge 
vvohnlich gebaut und verteilt. A uch auf eine S innesfunk tion  hin- 
w eisend ist der Bau einigei- Bor sten des zw eiten  (eine kiirzere) 
und des vierten (eine langere) A bdom inalsegm entes (Abb. 24 a ). 
Steif, gerade, norm al zur K orperlangsachse an den genannten  
Segm enten stehend, diinner als andere Borsten, doch in ihrer Lange 
n ich t so gleichm aBig dick w ie die B othriotrichen, sondern gegen  
die B orstenspitze langsam  und fein  spitz zulaufend sind diese Bor
sten. Ihre F iederung ist gleich  jener der Bothriotrichen.

Nur bei einem  E xem plar des Iso tom u ru s m acula tus  fand ich  
am z\veiten A bdom inalsegm ent eine solche Boršte.

A uf dem Rucken eines j eden Segm entes des Thorax und des 
Abdom ens, der Lange nach gegen die letzten A bdom inalsegm ente  
zunehm end, steht je eine steife, beinahe senkrecht zur L angsachse

Abb. 22 25. Isotomurus pentodon  nov. sp. — 22. Die Sinnesorgane des
IV. Antennengliedes. 616 X. — 23. Die Borstenformen a, b, c, d, e. 
Schem. — 24. Die Borstenformen (Sinnesborsten) a und b. Sehem. - 
25. Der Mucro. Zwischen dem dritten und vierten Zahn ist die Spitze 

der basalen Mucronalborste sichtbar. 600 X.
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des Korpers orientierte, fast I. denticula tus  iihnliche, doch etw as 
»grober« allseitig  gefiederte Boršte (Abb. 23 b und c ) . Doch sind  
die F iederchen (W im pern) viel \veiter auseinander geriickt und  
auch viel kiirzer als bei I. den ticu la tus  (Abb. 18). Bei m anchen  
dieser Borsten ist nur die d istale H alfte gefiedert, die proxim ale  
aber kahl. Schw acher allseitig  gefiedert als die ervvahnten sind  
auch einige Borsten des sechsten  A bdom inalsegm entes.

Neben den aufgezahlten  fand ich  am Abdom en V noch einige  
gleichm aBig dicke, apical stum pfe, im  distalen  Viertel et\vas ge- 
knickte, sehr kurze und dichte gefiederte Borsten (Abb. 23 d und  
e ) . E inige davon hatten  die F iederung nur distal von der K nickung, 
proxim al waren sie aber kahl.

Von einem  Trochanteralorgan oder ihm  ahnlichen Gebilde ist 
keine Spur vorhanden. D ie T ibiotarsen und das Fem ur tragen  
auBerordentlich lange, fast senkrecht zu ihrer U nterlage stehende, 
steife, kahle Spitzborsten, die am ersten  Beinpaar nach vorne, am  
zw eiten  und dritten Beinpaar nach h in ten  gerichtet sind. Auch an 
der M anubrium  - Dentes  - Grenze ist ventral ein  B iischel langerer, 
kahler Borsten vorhanden. Sogar die ganze dorsale K opfflache ist 
von den A ntennen bis zu dem H interkopf m it ziem lich  langen kah- 
len Borsten versehen.

Im V ergleich m it dem starken T ibiotarsus erscheinen die 
Klauen des III. Beinpaares etw as schw ach (Abb. 26 a ) . Der U nguis 
besitzt einen kleinen Innenzahn, dessen B asisabstand n icht die 
H alfte der Ko - V entralkante erreicht (Ko : Iz =  1'85 : 1 ). Die 
Pseudonychien  sind sehr schm al, ihre Lange betragt die H alfte der 
K o-Ventralkante (Ko : Ps =  2 : 1 ) .

Der U nguiculus hat einen den anderen Iso tom urus  - Form en  
gar n icht ahnlichen Bau und betragt im  V erhiiltnis zum  U nguis 
die H alfte desselben (Ko : Ku =  2 : 1 ) .  Seine zahnlose, fast schm ale  
Innenlam elle g leicht in der Breite beinahe der auBeren. Man hat 
auch den Eindruck, als ob sie an dem  apicalw arts gerichteten  Ab- 
schn itt in  eine B inne ausliefe, besonders beim  ersten Beinpaar 
(Abb. 26 b ). Die pratarsalen Borsten sind gerade und klein  beim  
dritten Beinpaar, den ziem lich  hohen Pratarsus nicht iiberragend. 
Die das K eulenhaar vertretende Spitzborste erreicht nicht die 
Lange des Ko.

D ie B ehaarung des V entraltubus und des B etinaculum s gleicht 
jener der anderen Isotom urinen. Im V erhiiltnis Ma : De =  1 : 2 2 5 , 
nahert sich  diese Form  unserer T ieflandform  I. pa lus tr is  »f. p.« 
(M xw. =  1 : 2 ,  Mttw. =  1 : 1'95) und jener im  gleichen Alpen- 

Biotope lebenden I. den ticu la tus  (M xw. =  1 : 2'4, Mttw. =  1 : 1'947). 
Die D ensringelung ist sehr schw ach.

Der funfziihnige Mucro (Abb. 25) ist kurz und breit und er- 
scheint auBerordentlich plum p. Auch seine Bezahnung ist unter
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den Isotom urinen die abw eichendste. Der A picalzahn ist, ahnlich  
den anderen Isotom urinen, klein , doch im m er noch groBer als der 
A ntapicalzahn. Dariiber, ob der A ntapicalzahn eine A bspaltung des 
A picalzahnes oder des dritten Zahnes (dies v ielle ich t am  \vahr- 
sch ein lich sten ) sein  konnte, kann m an vorlaufig  n ichts Sicheres 
sagen, ebenso w enig, ob dieses Gebilde erblich ist. Der vierte Zahn  
is t am starksten  gebaut, der basale, fiin fte, liegt \vie sonst bei den 
Isotom urinen an der AuBenseite. E tw as tiefer und naher der D ens- 
M ucro-Grenze inseriert die ein  \venig gebogene, den Mucro nicht 
iiberragende, etw as abstehende, basale M ucronalborste. D ie son- 
stige Beborstung des D ens ist stark und die Borsten sind lang.

D ie Grundfarbe ist dunkelbraun. Das dunkle P igm ent des Or- 
nam ents ist von tiefdunkler blau - violetter Farbe. Die Thoracal- 
(ausgenom m en Th I) \vie auch alle A bdom inalsegm ente sind voll- 
kom m en m it ornam entfarbigen Querbinden bedeckt (ahn lich  der 
v. fucicola  des I. pa lu s tr is ) . Da das O bjekt lange Zeit in  Milch- 
saure gelegen \var, w urden diese hom ogenfarbigen Q uerbinden in  
ein Fleckenetz aufgelost. Intersegm ental sind die beiden grund- 
farbenen L inien im m er noch sichtbar. Mit dem selben P igm ent wie 
die dorsolateralen Q,uerbinden (nur et\vas schw acher) ist auch die 
ventrale Seite tingiert.

Die Furca ist grundfarhen, d istahvarts im m er heller, der Mucro 
is t am hellsten . Auch die Beine sind grundfarben, doch stark fleck- 
artig m it dunklem  P igm ent bedeckt, besonders die T ibien, und

Abb. 26. Isotomurus pentodon nov. sp. — Die Klauen: a, des III. und 
b, des I. Beinpaares. 227 X.
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z\var beim  ersten  Beinpaar auf der vorderen, beim  zw eiten  und  
dritten Beinpaar auf der hinteren Seite. E inen sehr starken dunklen  
F leck hat vorne auch der T rochanter des ersten Beinpaares. Der 
grundfarbene V entraltubus ist schvvach m it dunklem  P igm ent an- 
gehaucht. D as B etinaculum  ist grundfarben.

A uf dem sonst grundfarbenen Kopfe fiillt besonders der stark  
dunkel p igm entierte M undkegel auf. Neben den dunklen Om m en- 
flecken sind dunkel p igm entiert auch die dorsalen F lecke der An- 
tennenbasis, der Scheitel- und der H interkopf-F leck. D ie A ntennen  
sind z\var grundfarben, doch sehr stark, besonders d istahvarts m it 
dunklem  P igm ent angehaueht. Ant I hat ventral an der Basis 
dunklere F lecke, ebenso sehr dunkel sind die Spitzen des Ant IV.

E ine B uckenlin ie feh lt vollkom m en. Auch Abdom en VI hat 
keine speziellen  Seitenflecke.

Diagnose.
L. =  5'3 nun. Ant : Krp =  1 : 2'05. A nt : K =  2'37 : 1. Die 

jederseitigen  acht O m m en untereinander gleich. PAO : O =  1 : 1 .  
Neben den kahlen, langen und kurzen Spitzborsten des Korpers 
sind dorsal auf dem Thorax und Abdom en ein ige grob allseitig  
gefiederte Borsten vorhanden. Neben B othriotrichen auf dem II 
und IV Abd eine steife, lange, spitz zulaufende, bothriotrichenar- 
tige gefiederte Boršte. A m Abd V ein ige in der ganzen Lange gleich  
dicke, d istalgeknickte, stum pfe, E n to m o b n ja -artig gefiederte Bor
sten. Ko : Iz =  1'85 : 1. Ko : Ps =  2 : 1. Ko : Ivu =  2 : 1 .  Ku keinen  
Iz. Ma : De =  1 : 2'25. Mu m it fiin f nacheinander stehenden Ziih- 
nen. A picalzahn und A ntapicalzahn klein, untereinander ziem lich  
gleich.

Grundfarbe dunkelbraun. D unkles P igm ent dunkelblauviolett. 
'Fh II— III und alle Abd-Segm ente v. fuc ico /a-ahnlich, volltingiert. 
Beine fleckig, Furca grundfarben, Kopf m it dunklem  M undkegel, 
sonst m it Flecken. Ant d istahvarts dunkler.

Verwandtschaft.
Am  nachsten  scheint diese Form  dem I. den ticu la tus  und we- 

niger nahe dem I. pa lliceps  zu stehen. Ein eingehenderes Verglei- 
chen der Form en ist n icht m oglich gew esen, da es \vegen der unge- 
niigenden Zahl der Individuen (nur ein E xem plar) nicht m oglich  
war, w en igsten s annahernd die V ariabilitatsbreite dieser neu auf- 
gestellten  Art zu erfassen.

Der eigenartige Bau der M ucronen und der Klauen, die Kor- 
perliinge, die Z ahlenverhaltn isse der Langenm aBe einzelner Orga
ne, das Geprage des O rnam entes und die Art der Behaarung ent- 
fernen sie von beiden en vahnten  Arten so sehr, dali sie, da noch
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keine »interm ediare« Form en angetroffen  w urden, n icht als ihre 
»norm ale« V arietat angesehen w erden kann.

Sie als geographische R asse des čehoslovakischen  L paliceps  
zu betrachten, ware w egen des F ehlens geographisch-m orpholo- 
gischer Z w ischenglieder und \vegen der A nw esenheit dieser Form  
in der B ioconose m it unserem  I. palliceps  in  dem selben Biotop  
und Fundort n icht m oglich.

M ogIicherweise wird es sich  einm al herausstellen  —  beim  
V orhandensein von et\vas m ehr E xem plaren —  daB I. pen todon  
nur als eine auBerordentlich abw eichende Aberration des I. den-  
t iculatus  zu betrachten ware. V ielleicht haben w ir es bei den For
m en des I. den ticu la tus  und I. pen todon  nur m it einer groBeren  
oder k leineren Zahl von O kotypen des in groBer Zahl vorkom m en- 
den I. palliceps  zu tun, die im  A usbreitungsgebiet des T r i g 1 a v 
(Schneefelder ober dem T rig lavfirn ), da sie dort in  groBerer 
Anzahl ( /. den ticu la tus)  oder einzeln (/. pen todon )  angetroffen  
\verden, ihr E ntstehungszentrum  haben und von dort aus langsam  
in der w eiteren  Um gebung geeignete m ikroklim atische VVohn- 
pliitze suchen.

Fundort und Okologisches.
T r i g l a v .  K r e d a r i c a ,  ca. 2430 m . D as einzige Exem plar  

wurde am 2. VIII. 1934 am  gleichen Ort und unter gleichen oko- 
logischen V erhaltn issen  \vie die in  derselben B ioconose lebenden  
Exem plare des I. den ticu la tus  nov. sp., / .  palliceps  (U .) St. und  
Orchesella  d iversic incta  K. (siehe dort!) gefunden.

Isotomurus lateclavus nov. sp.
Abb. 15, 27—31, 32, 33—37.

D ie K orperlangen dieser Form  iiberschreiten  nie 3 m m  und 
bew egen sich  m eistens um  2 m m  herum . W as das V erhaltnis  
K : Ant =  1 : 1'75 anbelangt, nahert sich  diese Art der »v. macu-  
la ta« (1 : 1'807) und n icht der »f. p.« (1 : 1‘424).

D ie B ehaarung der A ntennen gleicht jener des Iso tom urus  
denticu la tus.  Auch die Sinnesgebilde des Ant IV und des A ntennal- 
organes III sind ahnlich  gebaut (Abb. 15). Nur an einzelnen Ob
jekten  konnte ich die sich  w iederholenden, in der N ahe des An- 
tennalorganes III stehenden, ellipsenform igen  C hitinw ulste, ahn
lich jenen  eines P ostantennalorganes, feststellen  (Abb. 3 3 ). Ob 
diese C hitinw iilste irgendw elche Sinnesgebilde sein konnten oder 
nur C hitindeform ationen infolge der K onservierung, konnte ich  
diesm al n icht feststellen .

D ie K onturen des dunklen O m m enfleckes variieren individuell 
(Abb. 2 7 ). D ie acht jederseitigen  Om m en sind ungleich  groB. Das



Abb. 27— 31. Isotomurus lateclavus nov. sp. — 27. Die Ommatidien und 
das Postantennalorgan. Der Pfeil =  rostromedial. 512 X. — 28. Omma- 
tidien erscheinen cylinder-, bez\v. prismenformig (bei einer besonderen 
Stellung des Objektes). 512 X. — 29. Entomobri/a-avtig, allseitig ge- 
fiederte Boršte eines hinteren Abdominalsegmentes. Schera. — 30. Die 
Abdominalsegmente IV und V mit den langen, Entomobrya-artig, all
seitig gefiederten Borsten. 113 X. 31. Die Ornamentik des Kopfes.

108 X.
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dritte und vierte O nim a caudahvarts in  der inedialen O m m enreihe  
sind kleiner als die iibrigen sechs, die untereinander auch nicht 
vollkom m en gleich  groB erscheinen. Bei einer ganz besonderen  
Stellung des O bjektes erscheinen  einzelne O m m en cylinder-, bezw. 
auch prism enform ig (Abb. 2 8 ). D ie V erteilung der O m m en im  
O m m enfleck ahnelt der O m m enkonfiguration des Iso tom u ru s  A 
und B (siehe d a s). Sehr gut sichtbar sind die starken, glatten, 
etw as gekrum m ten Spitzborsten, die die O m m en oft stark iiber- 
deckcn.

D ie auBeren A nlagen des Postantennalorganes erscheinen  
ellip tisch . Der C hitim vulst ist maBig stark und n icht deform iert 
(keine Einkerbungen vorhanden, Abb. 2 7 ). D ie L angsachse der 
C hitinw iilste des PAO dieser Form  iiberschreitet nie den Durch- 
m esser eines Om m a, gew 6hnlich  ist das PAO kleiner. Der M ittel- 
w ert der Vergleichsm aBe im  V erhiiltnis zu PAO verhiilt sich  w ie  
1'333 : 1. Nach B o r  n e  r (1901, p. 55) sind die Langenverhalt- 
n isse PAO zum  D urchm esser des Omma einer n icht geringen  
Schivankung unterivorfen. Nach ihm  soli die Schw ankung auch  
ein ganzes O m m a betragen konnen. Ich fand bei einer Serie von  
Individuen, die auch in  anderen M erkm alen n icht nur in  den glei- 
chen PAO-GroBen iibereinstim m ten, im m er kleinere F luktuatio- 
nen, doch sie iiberstiegen ge\vohnlich nicht ein V iertel der gesam - 
ten PA O -Langsachse.

Die B ehaarung besteht aus kurzeren, dichter besšiten, nicht 
sehr anliegenden und langeren, maBig gebogenen, m ehr abstehen- 
den oder zur Korperlange senkrecht stehenden, kahlen Borsten  
(Abb. 3 6 ). A uf den h interen A bdom inalsegm enten IV und V be- 
finden sich  neben den langen, m eist ste if abstehenden Bothriotri- 
chen kiirzere und auch sehr lange E n tom obrya  - artig, a llseitig  
gefiederte Borsten (Abb. 3 0 ). D ie langsten  uberschreiten m eistens  
die Lange der A bdom inalsegm ente IV und V. Ihre F iederung ist 
dicht und regelm aBig (Abb. 29 ). D ie »W im pern« sind kurz und  
untereinander fast vollkom m en gleich  lang. D iese F iederung ahnelt 
auBerordentlich jener der langen, feingefiederten , spitz zulaufen- 
den Borsten, w elche H a n d s c h i n  (1919) fiir Iso tom urus alti- 
colus  (T af. I, Fig. 18) als abdom inale »Bothriotrichen« angefiihrt 
und S c h a f f e r  (1897) fiir Iso tom a conjungens  (T af. II, Fig. 51) 
als »Boršte von Ende des Abdom ens« abgebildet haben. A hnliche, 
nur kiirzere, steife, abstehende, allseitig  gefiederte, nach riickw arts 
gekehrte Borsten befinden sich  ab und zu auch auf den T ibiotarsen  
aller FiiBe, fast standig am III. Beinpaar. A uf den Coxen, Trochan- 
teren und Fem ura stehen beinahe vertikal zur B ein langsachse ge- 
rade so groBe, steife, aber entgegengesetzt (nach vorne) gerichtete  
kalile Spitzborsten.

An der Stelle des III. Beinpaares, w o bei den Entom obryiden  
das Trochanteralorgan vorhanden ist, fand ich  bei dieser Form
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hinter einer C hitinfalte nur ungleich  groBe, dem Trochanter d istal- 
vvarts anliegende Borsten (Abb. 3 4 ). Sie w aren in ihrem  Bau und  
ihrer Lage sogar von den entsprechenden Borsten des Iso tom urus  
den ticu la tus  sehr verschieden.

Der Bau der Klauen des III. Beinpaares ist im  allgem einen  
etw as p lum per (Abb. 32 a) als bei den anderen Isotom urinen. 
Doch nahert er sich im  H abitus m ehr unserer A lpenform  Iso to 
m urus  A. Der U nguis ist basal —  w ie  auch distahvarts breit und  
erscheint auch gegen die Spitze h in  plum p. D ie V entralkante be- 
sitzt etw a am Ende des dritten F iin ftels d istahvarts (B asisabstand) 
einen k leinen  Innenzahn (Ko : Iz =  5 : 3 ) .  D ie P seudonychien  
sind sctrvvach und n icht lang. Das V erhaltn is Ko : Ku =  5 : 3 .  Der 
U nguiculus betragt dem nach drei F iin ftel der U nguislange.

Die beinahe gleichm aBig breite Innenlam elle des U nguiculus 
hat proxim alw arts einen parabelartigen A usschnitt, der etw a vor 
der zvveiten H alfte des Ku (von der B asis ausgehend, Ku : Iz =  
2 : 1 )  m it dem inneren L am ellenrand ein fein  zugespitztes Ziihn- 
chen bildet. D ie A uBenlam elle ist basal \vie d istahvarts ziem lich  
breit und endet n icht feinspitzig. D as erste Beinpaar ist etwas 
anders gebaut (Abb. 32 b ).

Der Pratarsus ist miiBig hoch und m it je einer jederseitigen  
pratarsalen Boršte (Abb. 32 a) versehen. Die das K eulenhaar ver- 
tretende lange, kahle Spitzborste, die basal n icht schw acher ist als 
die sie um gebenden Borsten, ist m eistens etw as gebogen.

32

Abb. 32. Isotomurus lateclavus nov. sp. Die Klauen: a, des III. und b, 
des I. Beinpaares. 820 X.
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D ie B ehaarung des V entraltubus g leicht jener des Iso tom urus  
A und B. Die Behaarung des R etinaculum s ist starker als bei den 
Iso tom urus  A und B. A uf dem Corpus sind auf der orahvarts ge- 
richteten Seite 9— 12 starke, lange, kahle Borsten vorhanden  
(Abb. 3 5 ). E inige inserieren  eigentlich  schon auf der ventralen  
Seite des A bdom inalsegm entes.

Im V erhaltn is der Lange des M anubrium s zu den D entes 
w eicht diese Form , deren Ma : De =  1 : 2'2 ist, auBerordentlich  
von der »f. p.« (Ma : De =  1 : 1'95) und noch m ehr von der 
»v. m a cu la ta « (1 : 1*74) ab. Die gut sichtbare D ensringelung reicht 
nicht ganz bis zum  Mucro.

Der Mucro ist \veder plum p noch sch lank (Abb. 3 7 ). Sein  
A picalzahn (S  c h  a f  f e r’s, 1896, ventraler Zahn und B o r n e  r’s, 
1901, D orsalzahn) ist sehr gut sichtbar. Der A ntapicalzahn ist der 
groBte. In dieser B eziehung w eicht d iese Form  von allen hier be- 
sprochenen Isotom urinen-M ucronen ab. Bei keinem  anderen Iso- 
tom urus  (ausgenom m en I. den ticu la tus  nov. sp.) fand ich diesen  
Zahn so stark ausgebildet. Auch sind der zw eite und der dritte 
Zahn n icht so spitzig, w ie dies bei anderen hier besprochenen For- 
m en der Fali ist. Der vierte Zahn ist sehr ventral und nahe der 
M ucrobasis gelegen, \vas bei anderen Form en n icht vorkom m t. 
Sehr stark nach vorne gerichtet ist er nicht. Die abstehende, ba
sale M ucronalborste ist kurz, et\vas gebogen und erreicht kaum  
die H iilfte des Mucro.

D ie Grundfarbe ist ein schm utziges Dottergelb. Bei alten  
Tieren is t  sie braunlich. E ine breite, fast die vorderen drei V iertel 
eines j eden Segm entes einnehm ende, schm utziggrune Querbinde  
bedeckt, v. baltea ta-ahnlich, alle Segm ente. Ab und zu ist dieses  
O rnam ent beinahe siebartig von kleinen ellip tischen  F leckchen  
der Grundfarbe durchbrochen. D ie h interen Segm entteile sind frei 
von dunklem  P igm ent (ein  gutes S egm en tv ierte l), dem nach grund- 
farbig.

D iffu s, leicht angehaucht m it schm utziggrauem  P igm ent sind  
auch die Beine, die Furca und te ils  auch der Kopf sam t den An- 
tennen.

Eine spezielle O rnam entik hat der Kopf (Abb. 31 ). Die Om- 
m enflecke sind sehr dunkel. Z w ischen den A ntennen befindet sich  
ein beinahe dreieckiger, auf dem Scheitel ein fast rechteckiger  
dunkler F leck (N eutraltinte - ah n lich ). Im N acken befindet sich  
eine dunkle, V-artige, m it dem  Scheitel caudahvarts gerichtete  
Binde. Um den dunklen, fast rechteckigen Scheitelfleck  sind rund- 
liche und ellipsenform ige, P igm entgranula enthaltende Gebilde 
verstreut. Orahvarts befindet sich  ein p igm entloses, bezw. grund- 
farbenes V, auch m it dem  Scheitel nach riickw arts, gegen den 
dunklen Scheitelfleck  gerichtet. Um geben sind diese p igm entlosen



Abb. 33— 37. Isotomurus lateclavus nov. sp. — 33. Elliptischer Chitin- 
wulst in der Nahe des Antennalorganes III. 420 X. — 34. Der Trochanter 
des III. Beinpaares (Innenseite). c =  caudalwiirts. 432 X. 35. Die Be- 
haarung des Retinaculums. 932 X. — 36. Kahle Borsten und Bothrio- 

triche. Schem. — 37. Der Mucro. 1935 X.
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V -Schenkel m it feinen  P igm entkornchen. Z w ischen  den Om m en- 
flecken und dem  pigm entlosen  V befinden sich  vier k leine pig- 
m cntiose E llipsen. Ebensolche, doch rundliche F lecke befinden  
sich oft auch vor jedem  O m m enfleck, um schlossen  von dunklem  
O m m enfleckpigm ent. Auch die A ntennenbasen sind m it P igm ent
kornchen besat. Sonst ist der ganze Kopf d iffu s, aber schw acher  
p igm entiert w ie der Korper.

Cber den R iicken lauft eine ziem lich  feine, dunkelschm utzig- 
griine, w ie m it N eutraltin te tingierte, segm ental unterbrochene  
(G rundfarbe) von Th II bis beinahe in k lu sive Abd V, doppelte 
R iickenlin ie (ziem lich  ahnlich  der R iickenlin ie einer v. aquatilis  
Miiller, S c h o t t ,  1873, Taf. V, Fig. 7 ), die dann caudahvarts 
im m er undeutlicher \vird und schlieB lich verschw indet.

Bis jetzt fand ich diese Form  nur in  unseren O s t j u l i -  
s c h e n  A lp e n , und zw ar auf dem T r i g l a v m a s s i v  und eini- 
gen ihn  um gebenden Gipfeln in  der Hohe von ca. 2200— 2450 m . Die 
U m w eltbedingungen sind ziem lich  ahnlich  jenen  des Iso tom urus  
alticolus  Carl aus den S c h w e i z e r i s c h e n  A l p e n  ( C a r l  
1899, H a n d s c h i n  1924, 1929), den ich  bis jetzt h ier noch nicht 
gefunden habe. Die K orperlange (b is 3 m m , nach C a r l  1899), die 
Pigm entierung des O rnam entes (sam t der R iick en lin ie), die Be- 
zahnung des U nguis, die gut doppelt so langen D entes w ie das Ma- 
nubrium  und die a llseitige, Eritom obrya-artige  F iederung der lang- 
sten Borsten des Abd IV und V, drangen dazu, daB m an dieser  
neuen Art v ielle ich t den Platz in  der Nahe des Iso tom urus alt ico
lus anw eisen  konnte. E ine eingehendere, vergleichend-m orpholo- 
gische B etrachtung der Form  brachte aber trotzdem  viele \vesen- 
tliche U nterschiede. W egen einer leichteren C bersicht stelle  ich  
die M erkm ale beider Form en in  einer D ifferenziald iagnose gegen- 
iiber.

Verwandtschaft.

Differentialdiagnose,
Isotomurus lateclavus nov. sp. Isotomurus alticolus Carl 1S99.1

( C a r l  1899, H a n d s c h i n  1919, 
1924, 1929).

L. bis 3 mm. L. bis 3'5 mm. 
Ant : K =  2 : 1.Ant : K =  1'751 : 1.

Das 3. und 4. Ommatidium (cau
dahvarts) der medialen Oeellen- 
reihe ca. um die Halfte kleiner 
als die iibrigen.

1 Freie Stellen =  die Angaben fehlen.
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O : PAO =  1333 : 1.
PAO keine Einkerbungen.
Neben den kahlen Spitzborsten und 

Bothriotrichen auch Entomobrija- 
artig gefiederte lange Borsten des 
Abd IV u. V und Tibiotarsen.

lvlauenbau plump.
Ko mit Iz.
Kein riicklaufender Zahn des Un- 

guis.
Ko : Iz =  5 : 3.
Ko breit, kurz, plump.
Ko : Ku =  1'GfiC : 1.
Ku breit, plump.
Ku mit Iz (Ku : Iz =  1'764 : 1).
Ma : Ue =  1 : 2'5.

Mucro nicht schlank.

Antapicalzahn am groBten.
4. Mucronalzahn mehr proximal 

gelegen.
Basale Mucronalborste kurz, ab- 

stehend.
Grundfarbe schmutziggelb bis 

braunlich.
Pigment der Ommenflecke, Schei- 

telfleck, Fleck zwischen Anten-* 
nenbasen, dreieckiger Nacken- 
fleck neutraltinte-blaulich.

Rmnpfsegmente mit schmutziggrii- 
nen Ouerbinden (vordere 3U 
eines jeden Segmentes dunkel- 
pigmentiert, letztes Viertel grund- 
farbig).

Riickenlangsbinde bis incl. Abdo
men V doppelt, intersegmental 
unterbrochen, nach Abd V ver- 
schwindend, neutraltinte-schmu- 
tziggriin.

Heine, Furca, teils der Kopf samt 
den Antennen, difus schmutzig- 
griin angehaucht.

Kopfnaeken V dunkel.
Kopfscheitel V pigmentlos.

0  : PAO = 1 : 2 .
PAO Einkerbungen.
An den Abdominalsegmenten IV u. 

V sehr lange, allseitig gefiederte 
Borsten, die die Segmente an 
Lange iibertreffen.

Klauenbau schlank.
Ko mit Iz.
Biicklaufender Zahn des Unguis.

Iz in der zweiten Hiilfte des Ko.
Ko lang, schmal, schlank.
Ko : Ku =  ca. 3 : 1 (H.), 2 : 1 (C.).
Ku eng, spitzig, schlank.
Ku oline Iz.
De gut doppelt so lang als Ma (C.), 

Ma : De =  1 : 25  (H.).
Mucro extrem verlangert, sehr 

schlank.

4. Mucronalzahn mehr in der Mitte 
gelegen.

Grundfarbe dunkelgriin bis braun.

Antennenbasis und dreieckiger 
Kopfhinterrandfleck sch\varz- 
violett.

Riickenlangsbinde breit, dunkel- 
violett, intersegmental unterbro
chen, gegen Ende des Abdomens 
verwischt.

Ant III u. IV violett.

Die V erm utung, daB die neue Art I. lateclavus  eine geogra- 
phische Rasse des R assenkreises I . aliicolus  aus den S c h w  e i z e - 
r i s c h e n A 1 p e n sein  konnte, daB sie also seine vicariierende  
Form in unseren J u 1 i s c h e n A 1 p e n ware, liegt sehr nahe und  
wird vielleicht einm al bestatigt werden.

4
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Fundort und Okologisches.
T r i g l a v .  Der We g  vom T r i g l a v s k i  d o m  z um S e d l o  

K r m a ,  ca. 2450 m. 2. VIII. 1933. Sonst w ie beim  I. palliceps,  siehc 
d as.

o s tlic h  der S t a n i č e v a  k o č a ,  »N a d P e k l o  m«, im  
nordostlichen  Raum  des T r i g 1 a v m  a s s i v  e s. Am Rande der 
Schneefelder. U nter Steinen, zw ischen  n icht allzu grobem  Gebirgs- 
sehutt und unter schm elzendem  Schnee, schw arzer Erde und or- 
ganischem  D etritus. Keine V egetation in der Nahe. Exposition  
nordlich. Sonnig, \volkenlos, W estw ind , 11 Uhr V orm ittag. 12. VIII. 
1935.

V r b a n o v v r h ,  2408 m, Gipfel in  der nordostlichen Gipfel- 
runde des T r i g l a v .  U nter Steinen, zw ischen G ebirgsschutt und  
schw arzer Erde; diese sehr feucht. Kein Schnee in  der Nahe. Die 
Sam m elstellen  um geben von hochalp inen  P flanzenpolstern . Expo- 
sition  nordostlich . Sonnig, sehr heifi, 2 Uhr N achm ittag. 12. VIII. 
1935.

lsotomurus A  (f. innominata).
Abb. 12, 29, 30, 38 39, 40—41.

N ach allgem einen, n icht naher d ifferenzierten  m orphologischen  
F eststellu n gen  iiber das P igm ent, das O rnam ent, den Innenzahn  
des U nguicu lus und die »allseitige« F iederung der langen Borsten  
der hinteren  A bdom inalsegm ente \viirde m an diese Form  beinahe  
als lso to m u ru s  pa lustr is  var. m acula ta  bezeichnen konnen. Und 
doch is t  dem nicht so.

D ie m axim alen K orperlangen dieser Form  iiberschreiten 3 inm  
gew ohnlich  nicht. Das V erhaltn is der K : Ant =  1 : 1 '817 (M ttw .). 
Siehe auch die Tabelle bei /. m acula tus!  Die acht jederseitigen  
O m m en sind ungleich  grofi. Das dritte O m m atidium  (caudahvarts) 
der m edialen O cellenreihe ist bedeutend kleiner als die iibrigen  
(Abb. 3 8 ). Darin, so w ie auch in der K onfiguration der O m m a- 
tid ien  im  dunklen O m m enfleck ahnelt das Auge dieser Form  sehr 
dem von S c h a f f e r  (1897) fiir Iso tom a conjungens  (T af. II, 
Fig. 48) gezeichneten.

D ie aufieren Chitin\viilste des Postantennalorganes sind bei 
der M ehrzahl der Tiere so grofi —  abgesehen die gew ohnlichen  
kleinen  F luktuationen  -— \vie die grofieren O m m atidien. O : PAO =  
1 : 1 ,  von der »v. m aculata«  des T ieflandes also etw as abw eichend.

D ie Behaarung ist dicht. Neben kiirzeren und langeren kahlen  
B orsten und B othriotrichen befinden sich  auf den letzten Abdo- 
m inalsegm enten  (IV und V) und den T ibiotarsen lange, Entom o-  
brija-, n icht 1. v ir id is-artig, dicht, allseitig  gefiederte Borsten (Abb. 
29 u. 30 ). Sie gleichen auch, w as sehr in teressant ist, den Borsten
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am Ende des Abdom ens der F euerlandischen Iso tom a conjungens  
( S c h a f f e r ,  189, Taf. II, Fig. 51) =  A lloschaefferia  conjungens  
(Sch. 1897) B. 1903, oder auch den allseitig  gefiederten, nicht 
echten »Bothriotrichen« der sclrvveizerischen H ochgebirgsform  
I. alticolus  ( H a n d s c h i n ,  1919, Taf. I, Fig. 18). Sie sind aut' 
dem Abdom en etw as nach riickw arts gebogen, auf den Tibien aber 
steif, beinahe senkrecht zur FuBachse und gew ohnlich  nach riick- 
\varts gekehrt. Solche allseitig  gefiederte Borsten fand ich bei 
einigen dieser Form en auch auf dem Thorax, an der V entralseitc  
des Abdom ens und an den Trochanteren.

Der U nguis hat keinen Innenzahn. Der U nguiculus betragt 
bei d ieser Form  die H alfte des U nguis (Ko : Ku =  2 : 1 ,  M ttw .), 
bei der »v. m acu la ta« des T ieflandes fast zw ei D rittel (1'566 : 1). 
Auch der Bau des U nguiculus ist bei dieser Form sehr abweichend  
von jenem  der »v. maculata«  des T ieflandes (Abb. 41 und 12). Die

•«

Abb. 38— 39. Isotoinurus A. — 38. Die Ommatidien und das Postantennal- 
organ. Der Pfeil =  rostromedial. 676 X. — 39. Die Ornamentik des

Kopfes. 140 X.
4’
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sehr erw eiterte, m it einer breiten B asis auf dem Pratarsus fus- 
sende Innenlam elle des E m podialanhanges, besitzt an ihrem  dista- 
len T cile einen R andausschn itt, der et\va einem  H yperbelscheitel 
gleicht. Der proxim ale, innere Lam ellenrand bildet m it dem Aus- 
schn itte ein zahnahnliches Gebilde (Abb. 4 1 ). E inen etw as ahnli- 
chen U nguiculus m it sehr breiter Innenlam elle zeichnet K s e n e - 
m a n  (1 9 3 2 ), p. 20, Fig. 21, fiir »f. p.«. Ku : Iz =  2 : 1 (M ttw .). 
Der B asisabstand des Iz betragt dem nach die Hiilfte der Ku-Lange. 
D erselbe der T ieflandform  7. m acula tus  (Ku : Iz =  2'65 : 1) be
tragt n icht einm al zw ei F iin ftel der Ku-Lange. Die Ku-AuBen- 
lam elle der T ieflandform  7. m acula tus  (Abb. 12) ist breit, jene  
unserer A lpenform  Iso tom urus  A schm al. Das distale Ende der 
T ieflandform  7. m acula tus  feinsp itzig , der A lpenform  Iso tom urus  
A abgestum pft (Abb. 4 1 ). Die Pseudonychien  sind schm al, doch  
gut sichtbar. Der nicht hohe Pratarsus hat beiderseits eine gerade 
und n icht lange Priitarsalborste.

D ie an der Stelle des K eulenhaares stehende, et\vas gekrum m te  
Spitzborste ist an der B asis w ie auch gegen die Spitze etw as diinner  
als die sie um gebenden kiirzeren, starken, kahlen Spitzborsten.

D ie M ucronen sind stark und langlich  (n ich t kurz und p lu m p ). 
Der A picalzahn ist stark und gut sichtbar. Die basale M ucronal- 
borste inseriert ein  w enig iiber der M ucrobasis und iiberragt den 
Mucro. Sie erscheint im  Praparate etivas gebogcn und dem Mucro 
in der R ichtung seiner L angsachse anliegend (Abb. 4 0 ). Der M ittel- 
w ert der V erhaltn isse des Ma : De =  1 : 1 '55, der M ttw. der »f. 
p.« =  1 : 1'95, des 7. m aculatus  1 : 1'74. Ich verw eise auf die Ta- 
belle beim  Iso tom urus m acula tus  und auf m eine Bem erkungen in 
dem A bschnitte iiber Iso tom urus pa lustr is  »f. p«.

Dic Grundfarbe ist sclnvefelgelb, bei alten Form en orange 
(a ltersbedingte V erd u n k elu n g). D as neutraltinten-blaue P igm ent 
ist te ils d iffus iiber den Korper verbreitet und lateral die Grund
farbe durchscheinen lassend, teils netzartig verbreitet und wird  
m it der GroBe des T ieres (A lter) im m er m ehr schm utzig-fleckig. 
Der Kopf hat m edian auf dem  Scheitel einen langlichen dunkel- 
blauen Fleck, um geben von vielen , unregelm aBig violett p igm en- 
tierten zellkernartigen F iguren (Abb. 39 ). Auch zw ischen den An- 
tennen  ist ein dunkelblauer F leck. Die A ntennenbasis ist beider
seits dorsal m it einem  quergelegenen, b lau lichvioletten , unregel- 
m aBigen Bandchen versehen, ebenso der H interkopf. Die R iicken- 
lin ie ist beinahe ganz in F lecke, dic lateral m it dem P igm entnetze  
korrespondieren, aufgelost. D ie Furca und die Beine sind hellgelb. 
D ie A ntennen schw ach schm utziggrau und distal starker als proxi- 
mal pigm entiert.
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Abb. 40—41. Isotonmrus A. 40. Der Mucro. 2000 X. 41. Die Klaue.
845 X.

Diagnose.
L. bis 3 m m . Ant : K =  1 '817 : 1. Das dritte Onima (caudal- 

w arts) der m edialen O cellenreihe kleiner als die iibrigen. Der 
Chitinvvulst des PAO : O =  1 : 1 .  B orsten: kalile Spitzborsten, 
B othriotrichen, Entom obrya-artig ,  a llseitig  gefiederte lange Bor
sten des Abd IV, V und der T ibien. Klauenbau ziem lich plum p. 
Ko ohne Iz. Ko : Ku =  2 : 1. Ku : Iz =  2 : 1. Ma : De =  1 : 1 '55. 
Mucro n icht plum p. Der zvveite und der dritte M ucronalzahn an- 
nahernd gleich grolJ. Basale M ucronalborste Mucro iiberragend, 
anliegend.

Grundfarbe schw efelgelb , w enn alter orange. D unkelpigm ent: 
neutraltintenblau, w enn alter schm utzigblau. Sehr dunkles P ig
m ent h a b en : O m inenflccke, Scheitelfleck  und Fleck zw ischen den 
A ntennenbasen. W eniger dunkle Bander: A ntennenbasen, Nacken- 
querbinde. Scheitelfleckum gebung auch nicht stark pigm entiert. 
Das N eutraltinte-ahnliche Pigm ent, d iffus oder netzartig iiber den 
Korper verbreitet. D unkle R iickenlin ie beinahe in F lecke aufge- 
lost. F"urca, Beine grundfarben. Ant sch\vach schm utziggrau. Auch  
pigm entlose Form en vorhanden.

Verwandtscha!t.
W ie schon anfangs dieses K apitels gesagt wurde, konnte man  

diese Form en auf Grund nur allgem einer Merkmale und alter 
D iagnosen zu I. pa lus tr is  v. m acula ta  rechnen. Beim Vergleich mit 
der auBeren M orphologie des Iso tom urus lateclavus  nov. sp. und
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Iso tom urus alticolus  Carl fand ich, dati diese Tiere in sehr vielen  
M erkm alen m ehr oder \veniger doch zu diesem  Form enkreise hin  
neigen. Siehe die D ifferenziald iagnose von I. lateclavus  nov. sp.

W eniger in  der Grundfarbe als in der T inktion  des O rnam entes 
und im  O rnam ent selbst sind auch U nterschiede vorhanden. W as  
ich friiher von der stu fenw eisen  V eranderung der Grundfarbe und  
der P igm entsattigung im  O rnam ent (zeitliche, altersbedingte und  
individuelle, v ielle ich t auch okologische V ariabilitat) gesagt habe, 
gilt auch fiir diese Form .

Jedenfalls ist das ailgem ein  m orphologische, vvahrscheinlich  
zeitlich , ind ividuell und okologisch  variable Bild dieses T ieres noch  
nicht genug abschlieBend geklart, um es in  eine sehr enge und  
auch nom enklatorisch  festgelegte V erw andtschaftsbeziehung m it 
I. la teclavus  bringen zu konnen. Ich sehe daher vorlaufig von einer  
naheren K iassifizierung und B enennung dieser Form  ab und nenne  
das T ier vorlaufig einfach  Iso tom urus  A.

Fundorte und Okologisches.
D iese pigm entierten Form en stam m en von S l e m e ,  einem  

Bergriicken zw ischen  dem P l a n i c a -  und M a l a  P i š e n c a -  
t a l ,  1911 m. Ich fand sie unter Steinen und um  sie herum , z\vi- 
schen Erde und W urzelgeflecht. Die Steine w aren um randet von  
Grasrasen und Moos. D as Terrain war eher trocken als feucht. 
E xposition  nordostlich . N ordostlicher W ind. A bw echselnd sonnig  
und bew olkt, 10— 12 Uhr vorm ittags. 26. VII. 1934.

A uf dem  T r i g l a v ,  und zvvar am W ege von der K r e d a r i c a  
z um S e d l o  K r m a ,  ca. 2530 m, fand ich  am Rande der ausge- 
hobenen Steine, jedoch m eistens tief unter den Steinen, z\vischen  
organischem  D etritus, verm ischt m it Schotter und Sand, auch  
junge, fast p igm entlose —  ausgenom m en die kleinen, dunklen, 
m edian gelegenen Frontal- und Scheitelflecke —  Form en (L. =  
1'2 bis 1*4 m m ). In der N ahe keine Feuchigkeitsquelle. E xposition  
siidostlich . 2. VIII. 1933. Vor- und N achm ittag, kalt, nebelig, feucht 
und \vindig.

Isotomurus B  (f. innominata).
Abb. 1, 29, 38, 40, 42- 44, 45.

Die K orperlangen dieser Form en bevvegen sich zw ischen  2 bis 
3 m m . Das V erhaltnis K : Ant ist im  allgem einen gleich  jenem  des 
Iso tom urus A, im  M ittehverte also 1 : 1*817 (des I. pa lustr is  g leich  
1 : 1*424). Mehr dariiber bei I. pa lus tr is  »f. p.« und Isotom urus  
m acula tus.  Siehe auch die graphische D arstellung (Abb. 1).

D ie acht O m m atidien sind ungleich  groB. Das dritte Omma, 
caudahvarts in der m edialen O m m enreihe (Abb. 42 ), ist kleiner
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als die anderen sieben. Darin und auch in  der O m m atidienkonfi- 
guration im  O m m enfleck gleichen die Augen dieser Tiere jenen  
des Iso tom u ru s  A (Abb. 38) und der Isotom a cunjungens  ( S c h a f 
f e r  1897, Fig. 48, Taf, 2 ) . Sehr gut sind an einigen Praparaten dip 
starken, kahlen, den O m m enfleck um gebenden Borsten sichtbar.

Die C hitinw iilste des Postantennalorganes sind im  Gegensatz 
zu jenen  des Iso tom urus  A (Abb. 38) groB, O : PAO =  1 : 1.5 
(Abb. 42) und auch in  der GroBe sehr abw eichend von jenen  des 
Isotom urus m aculatus  des T ieflandes, w ie auch des Isotom urus  
palustr is  »f. p.«. Der GroBe des Postantennalorganes entsprechend, 
erscheint auch seine C hitinw ulstellipse etw as deform iert und der 
W ulst selbst etw as starker. Prapariert in  KOH, erhalten diese Ge- 
bilde o ft eine rundlichere Form . DaB auch bei diesem  Organe in  
der GroBe nicht bedeutende F luktuationen  vorkom m en, ist selbst- 
verstandlich .

Abb. 42— 44. Isotomurus B. — 42. Die Ommatidien und das Postantennal- 
organ. 607 X. — 43. Die Sinnesgebilde des IV. Antennengliedes. 1080 X. 

•— 44. Das Antennalorgan III. 635 X.
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D ie Haare der A ntennen sind bei dieser A lpenform  w ie auch  
bei Iso tom u ru s  A ziem lich  kurz und dicht. Et\vas anders gestaltet 
als bei Iso tom urus pa lustr is  und I. den ticu la tus  erscheinen einige  
Sinnesgebilde der A ntennen, besonders des Ant IV (Abb. 4 3 ). Der 
subapicale S inneskolben ist langlicher. Die langsten, in  beinahe  
gleichm aBigen Abstanden fast senkrecht zur A ntennenlangsachse  
stehenden Haare, die w ahrschein lich  eine S innesfunk tion  verrich- 
ten, sind apicalw arts m ehr spitz zulaufend und apical kaum  etw as 
gegen das Ende der A ntennen gekriim m t.

Die apicalvvarts beinahe gleichm aBig dicken Sinneshaare  
( »R iechhaare«) sind m eistens et\vas gekriim m t und gegen das 
A ntennenende geneigt. Beide Arten dieser Sinnesborsten  kom m en  
an allen A ntennengliedern vor, nur sind sie am Ant IV in der Mehr- 
zahl vorhanden.

D ie gew ohnlichen, kurzen, et\vas gekriim m ten, kahlen Borsten, 
sind ahnlich jenen des 1. pa lustr is ,  bezw. des I. denticulatus.

D ie gekriim m ten, w eiB lichen S innesstabchen des A ntennalor- 
ganes III sind ziem lich stark und et\vas nach vorne gekriim m t (w e- 
nigstens im  Praparate) und in ihrer Basis von je einer sehr feinen, 
hinteren H autfalte um schlossen  (Abb. 44 ). In dieser Beziehung  
also ahnlich  jenen des I. pa lustr is  und beinahe so gebaut, w ie sie 
A g r  e n (1903) fast im  G egensatz zu B o r  n e r  (1902), fiir I. p a 
lustr is  fliichtig  beschrieben bat. H inter den Sinnestabchen steht 
gew ohnlich  eine langere, starkere Schutzborste. An vielen Prapa- 
raten konnte ich nur ein S innesstabchen feststellen .

Neben den kiirzeren und auch sehr langen kahlen Spitzborsten  
und B othriotrichen befinden sich  an den letzten A bdom inalsegm en- 
ten langere, E n tom obrpa-artig, a llseitig  gefiederte Spitzborsten, die 
langsten an den A bdom inalsegm enten IV und V (Abb. 2 9 ). Auch 
auf den T ibiotarsen (Abb. 45 ), Fem ur und Trochanter des dritten  
Beinpaares fand ich solche steife und nach riickw arts gew endete  
Borsten.

Der Bau der Klauen ist etw as schlanker als bei Iso tom urus  A 
(Abb. 4 5 ). Der U nguis ist apicahvarts enger als sonst und hat an 
der Innenkante keinen Innenzahn. Ku betragt gute zw ei D rittel 
des Ko (Ko : Ku =  1 '428 : 1 ), nahert sich diesbeziiglich der T ief- 
landform  Iso tom urus m aculatus  (Ko : Ku =  1'566 : 1) und nicht 
dem Iso tom urus  A (Ko : Ku =  2 : 1 ). Die AuBenlam elle des Ungui- 
culus ist maBig stark, die Innenlam elle nur im  unteren Drittel 
breiter, sonst ist sie spitz zulaufend und bildet mit der AuBenlam elle 
ein sehr spitzes Ende. Der R andausschnitt der Innenlam elle reicht 
sehr tie f proxim alw arts und bildet m it ihrer Innenkante einen  
starken Innenzahn (Abb. 45 ). Der B asisabstand des Iz betragt ein 
gutes Drittel des U nguiculus (Ku : Iz =  2'8 : 1, M ttw .). Der Unter- 
schied vom Iso tom urus  A (Ku : Iz =  1'923 : 1) ist dem nach be-
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deutend. Und da dieses Merkmal im m er \vieder in der gleichen  
\V eise vorkom m t, ist es vvahrscheinlich auch spezifisch . D ie Pseudo- 
nychien sind zu Ko w ie 43 : 75, sehr schm al und kaum  sichtbar.

Der Praetarsus ist m it k leinen  Praetarsalborsten versehen  
und n icht hoch. Die an der Stelle des K eulenhaares stehende, diinne, 
kahle, et\vas gebogene Boršte ist zienilich  kurz. Sie erscheint auBer- 
ordentlich sch\vach im V ergleich m it den etw as hoher an den T ibien  
z. B. des dritten Beinpaares inserierten, allseitig  gefiederten, langen  
und starken Spitzborsten. Die Behaarung des V entraltubus und 
des B etinaculum corpus ist schw ach.

Der Mucro ist ahnlich dem des Iso tom urus  A geform t (Abb. 40 ). 
Nur die basale M ucronalborste ist etvvas kiirzer und erreicht mei- 
stens n icht das M ucroende. Auch im  V erhaltn is Ma : De =  1 : 1'55, 
verhalt sich  diese Form  w ie Iso tom urus  A. Die D ensringelung  
reicht nicht ganz bis zum  Mucro.

Abb. 45. Isotomurus B. Die Klaue. 668 X.
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D ie Grundfarbe ist gelblichw eiB  bis gelblichgrau. Die nur ari 
den T horacalsegraenten gut sichtbare R iickenlin ie erscheint blau- 
lichgrau angehaucht. D unkelblau sind neben den dunklen O m m en- 
flecken noch der F rontalfleck  und der langliche Scheitelfleck . 
Rund herum  sind die beiden F lecke m it kleinen, b laulich  ange- 
hauchten F leckchen um geben. Ebenso schw ach tingiert ist auch  
die dorsolaterale Seite des Korpers. Sonst ist der ganze Korper 
sam t den A ntennen, der Furca, den Beinen, dem V entraltubus und 
dem R etinaculum  grundfarben.

Diagnose.
L. bis 3 m m . K : Ant =  1 : 1817 . Das dritte Omma, caudal- 

\varts der m edialen  O cellenreihe, k leiner als die iibrigen. O : PAO =  
=  1 : 1'5. Mit kahlen Borsten und B othriotrichen. E n tom obrya-  
artig, a llseitig  gefiederte, lange Borsten am Abd IV und V und am  
T ibiotarsus vorhanden.

U nguis schlanker als bei I. lateclavus  oder lso to m u ru s  A, docli 
nicht so sch lank \vie bei lso to m u ru s  alticolus.  Ko ohne Iz. K o:K u =  
=  14 2 8  : 1. Auch U nguiculus schlanker als bei lso to m u ru s  late
clavus  oder lso to m u ru s  A, doch n icht so w ie bei lso to m u ru s  a lti
colus. Ku : Iz =  2'8 : 1. Ma : De = 1  : 1'55. Mucro n icht schlank. 
Z w eiter und dritter M ucronalzahn gleich groB. Die basale Mucro- 
nalborste erreicht n icht das M ucroende.

Grundfarbe gelb!ichweiB bis gelblichgrau. R iickenlinie blaulich- 
grau, nur an T horakalsegm enten vorhanden. T iefblau: Om inen- 
flecke. Frontalfleck  und Scheitelfleck . G rundfarben: (auBer den 
er\vahnten F lecken) der ganze Korper, A ntennen, Furca, Beine, 
V entraltubus und R etinaculum .

Verwandtschaft.
lso to m u ru s  B hat in verschiedenen M erkm alen m orphologische  

A hnlichkeiten  m it lso to m u ru s  lateclavus, lso tom u ru s  A und Isoto- 
m urus alticolus.

Ob es sich  in den Fallen  des l so to m u ru s  A und l so to m u ru s  B 
nur um  phanotypische E rscheinungsform en oder genotypische  
Erbform en handelt, kann ich vorlaufig nicht entscheiden. D eslialb  
sehe ich  diesm al auch bei dieser Form  von einem  naheren Kate- 
gorisieren ab und benenne das T ier nur als l so to m u ru s  B.

Es kann auch m oglich  sein, daB wir, abgesehen von anderen  
V ariabilitatsm oglichkeiten , in  den Fallen  lso tom u ru s  A und B se- 
xualdim orphe Form en vor uns haben, oder auch, daB die Vererbung  
des k leinen  und des groBen Postantennalorganes sam t den dieses 
begleitenden M erkmalen alternativ auftritt.
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Fundorte und Okologisches.
N ordostlicher H ochgebirgsraum  des T r i g 1 a v m a s s i v e s. 

o stlich  der S t a n i č e v a  k o č a ,  » N a d  P e k l o m « ,  ca. 2310 m 
abs. Hohe. Schneefelder. Unter Steinen, zw ischen G ebirgsschutt, 
unter Schnee. Keine V egetation  in der Nahe, doch schvvarze Erde 
zw ischen G ebirgschutt vorhanden. E xposition  nordlich. Sonnig, 
heiB, W estw ind . 11 Uhr Vorm ittag, 12. VIII. 1935.

V r b a n o v  v r h ,  2408 m. Sonst w ie I. lateclavus  nov. sp.
T r i g l a v ,  Schneefelder iiber dem T riglavfirn, ca. 2500 m. 

F elsen insel im  Schnee. Die F elsen  bedeckt m it G ebirgsschutt (alles  
D olom it). Unter dem G ebirgsschutt und organischen D etritus. 
Trocken, doch unter grofien Steinen feucht. K eine V egetation in  
der Nahe. Exposition  nordlich. Kalt, nebelig, w indig, 10— 12 Uhr 
V orm ittag, 13. VIII. 1935.

T r i g 1 a v. Bergsturz, siid lich  vom  A l e k s a n d r o v  d o m ,  
ca. 2400 m . Ganz am Rande des Schneefeldes. U nter Steinen und 
im G ebirgsschutt. E xposition siidlich. Kalt. Schneegestober, Nord- 
w ind, 12— 2 Uhr N achm ittag. 16. VIII. 1935.

Aufiere Morphologie und Systematik.
S c h a f f e r  (1896) hat die Art Iso tom a pa lustr is  der Gattung 

Isotom a  und diese der Subfam ilie Isotom inae  untergeordnet. Fiir 
die Isotom inae war das ausschlaggebende M erkmal hauptsachlich  
die fast gleiche Lange des Abd III und IV, fiir das Genus Isotom a  
die grolieren M ucronen, das m eistens vorhandene Postantennalorgan  
und die Behaarung (kahle und gefiederte B orsten).

B o r n e r  (1901) ergiinzte die Charakteristik der U nterfam ilie  
Isotom ini, zu denen er, nach S c h a f f e r  1896, die Gattung Iso
toma  sam t den Arten I. pa lus tr is  und I. m aculata  zahlte, neben  
anderem  m it der T atsache, dali die V entralkante des U nguis bei 
den Isotom ini ungespalten ist und daB Abdom en III so lang, w enig  
liinger, selten  kiirzer als Abd IV sei.

Da B o r n e r  (1903) bei der Isotom a pa lustr is  (doch nicht 
bei anderen Isotom inae) die, fiir die T om ocerinae und hoheren  
E ntom obryinae charakteristischen, in  ihrer ganzen Lange fein  und  
allseitig  gefiederten  »setae sensuales« (B othriotriche) als w esent- 
lich \vichtig feststellte , erhob er diese Art zum neuen, selbstiin- 
digen, der Gattung Iso tom a  nebengeordneten Genus Iso tom urus.  
Der U m fang der Isotom inen ist dadurch erw eitert \vorden.

B o r n e r  (1906) geht, die Bothriotrichen als ein w esentliches  
taxonom isches Merkmal aller Isotom urusform en feststellend , noch  
einen Schritt \veiter. A uf Grund dieses M erkm ales trennt er das 
neue Genus Iso tom urus  vom  Verbande der U nterfam ilie Isotom inae
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los und ordnet es der Subfam ilie E ntom obryinae (Schaffer) Bor- 
ner unter als Tribus Isotom urini Borner, nebengeordnet der Tri- 
bus Entom obryini Borner und Tribus O rchesellini Borner.

D ie A uffindung des typ ischen  T rochanteralorganes durch  
B o r n e r  (1913) bei »allen echten E ntom obryinen« und sein  
Fehlen bei Isotom inen und Isotom urinen veranlaBte B o r n e r ,  
z um S c h a f f e r ’ schen (1896) C ollem bolensystem  zuriickzu- 
kehren und die Tribus Isotom urini ohne R ucksicht auf die allseitig  
gefiederfen  Bothriofrichen w ieder der U nferfam ilie Isofom inae  
Schaffer 1896 unterzuordnen.

Trotz der B o r n e r ’ schen (1913) F eststellu n g iiber das Feh
len des fur die E ntom obryinae charakteristichen T rochanteral
organes bei den Isotom urinen, seiner neuerlichen Z uteilung dieser  
Form en zu den Isotom inae, genieBt d iesbeziiglich das B o r n e r ’ 
sche System  aus dem  Jahre 1906 noch im m er die A nerkennung  
vieler Collem bologen. W ieder andere sind bei der S c h a f f e r ’ 
schen E inteilung aus dem Jahre 1896 und B o r n e r '  schen aus 
dem Jahre 1913 geblieben. Nach der m ir zur V erfiigung stehenden  
L iteratur sind diesbeziiglich neuerlich keine grundsatzlichen sy- 
stem atischen  Anderungen vorgeschlagen worden.

Auf Grund der bestehenden B estim m ungstabellen , D iagnosen  
und Beschreibungen konnte ich m ein Alpcn - Isotom urusm aterial 
nie restlos bestim m en. Ohne \veiteres geschah dies m it den Form en  
des T ieflandes. Eine Diiirese in  der B eurteilung der auBenm orpho- 
logischen M erkmale war im m er notw endig.

Die T ieflandform en m eines M aterials hatten neben den Bo- 
thriotrichen nur kahle oder neben diesen auch auf dem Hinter- 
leibe lange, I. viridis-artige,  ein- oder allseitig  gefiederte Borsten, 
O m m atidien von gleicher GroBe und teils auch in den V erhalt- 
nissen  K : Ant und Ma : I)e etvvas ganz bestim m tes.

Bei ein igen m einer A lpen-Isotom urusform en fand ich auf den 
letzten A bdom inalsegm enten und teils auf den Beinen, neben den 
kahlen, auch E n tom obrya-ar t ig  (n ich t I. v ir id is-artig) a llseitig  ge
fiederte Borsten, ungleich  groBe O m m atidien und teils auch Be- 
sonderheiten der V erhaltn isse K : Ant und Ma : De.

D iese T atsachen drangen (die Bothriofrichen d iagnostisch , w ie 
bis jetzt vorausgesetzt) zu einer B ifurkation der Gruppe der be- 
sprochenen Form en. Die eine Gruppe m it kahlen Borsten und jene  
m it I. v ir id is -artiger F iederung ist m orphologisch am nachsten  den 
Isotom inen, die andere mit E n tom obrya-ar t iger  Fiederung erinnert 
in einigen Besonderheiten an charakteristische M erkmale der En- 
tom obryinen.

Ich halte m ich in dieser A bhandlung auf Grund der angefiihr- 
ten T atsachen und E rkenntnisse system atisch  an das B o r n e r ’ 
sche C ollem bolensystem  aus dem Jahre 1913 (Z. A. 41, 315— 322, 
1913).
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W ahrschein lich  \varen die bis zu dem Jahre 1913 richtig ge- 
stellten m orphologischen B esonderheiten  der Gruppe Iso tom urus  
fiir B o m e r  maBgebend, daB er n icht nur die Gattung Iso to
m urus,  sondern auch die von ihm  im  Jahre 1906 eingefiihrten  
Isotom urini, untergeordnet der Subfam ilie Isotom inae Schaffer  
1896, in sein C ollem bolensytem  1913 ubernom m en hat. Auch die 
in  dieser A bhandlung angefiihrten  neuen m orphologischen Tat- 
sachen und E rlauterungen, die an eine zukiinftige T eilung der 
Gattung Iso tom urus  schlieBen lassen, sprechen fiir die Notw endig- 
keit einer, der bestehenden, sehr polym orphen Gattung Isotom urus  
iibergeordneten, gut um grenzten hoheren Kategorie, der Tribus 
Isotom urini.

Fam. I s o t o m i d a e  Borner, 1913.
Subf. Iso tom inae  Schaffer, 1896.
T r i b u s  I s o t o m u r i n i  B S r n e r ,  1906.

T ypisches Trochanteralorgan am dritten Beinpaar fehlt voll- 
kom m en. Abd III gleich  lang oder et\vas langer als Abd IV. An- 
tennen viergliedrig, relativ kurz. GleichmaBig dicke, allseitig  ge- 
fiederte B othriotrichen vorhanden. Die Borsten kahl, einige an den 
hinteren A bdom inalsegm enten fein  oder grob, einseitig  oder a ll
seitig  (Iso tom a vir id is-  oder E n to m o b rya -artig) gefiedert. K eulen- 
borsten fehlen. P ostantennalorgan im m er vorhanden. O m m en  
acht jederseits, gleich oder ungleich  groB. K lauenventralkante ein- 
fach, ohne Rinne. M ucronalzahne vier oder fiin f. Der Apicalzahn  
im m er der kleinste.

Gattung Iso tom urus  Borner, 1903. 
ubersicht der A rten.1

(Die Dezimalzahlen bedeuten Mittehverte.)
1 (19) Mucro m it vier Z a h n e n .........................................................
2 (11) U nguis ohne I n n e n z a h n ................................................
3 (5) Nur kahle Borsten v o r h a n d e n ..........................................
4 (6) U nguiculus ohne Innenzahn —  Ma : De =  1 : 195 ,

Ant : K =  1'424 : 1, L. bis 2 m m , O m m en unter-
einander gleich, O : PAO =  1 : 1 ,  K u-Innenlam elle  
proxim al erw eitert, eckig, die Ecke abgestum pft.

Iso tom urus pa lustris
(M iiller, 1776) Bor
ner, 1903.

1 Nur fiir die in dieser Abhandlung besprochenen Isotomurinen. 
Isotomurus alticotus \vurde nicht einbezogen, da er in unseren Alpen 
bis jetzt noch nicht angetroffen \vurde und so einige fiir die Ubersicht 
vvichtige Merkmale nicht festgestellt \verden konnen, in der Literatur 
kommen sie aber nicht vor. Auch die Farbenvarietaten \vurden in der 
Tabelle nicht beriicksichtigt.

2
3
4
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5 (3) Kahle und gefiederte B orsten vorhanden
6 (4) U nguiculus m it I n n e n z a h n ..................................................
7 (8) Neben kahlen auch I. v ir id is -artig a llseitig  gefieder

te Borsten. —  Iz des Ku scheinbar aufsitzend, Ku- 
Innenlam elle n icht ausgeschnitten , Ma : De =  1:1'74, 
Ant : K =  1807 : 1, O : PAO =  115  : 1 (selten  1 : 1 ) ,
L.  bis 3 mm. Iso tom urus m acula ius

(Schaffer 1896) 
Borner 1903.

8 (7) Neben kahlen auch E n to m o b r y a -  artig gefiederte
B o r s t e n ..................................................................................................... 9

9 (10) PAO klein , O : PAO =  1 : 1. —  L. bis 3 m m , K : Ant
=  1 : 1'817, Ma : De =  1 : 1’55, n icht alle Om m en
gleich  groB, K u-Innenlam elle ausgeschnitten , einen
Iz bildend. ,  , .I so to m u ru s  A .

10 (9) PAO groB, O : PAO =  1 : 1'5. —  O m m en ungleich
groB, L. bis 3 mm, Ku - Innenlam elle tie f ausge
schn itten , zahnbildend, Ma : De =  1 : 1'55, Ant : K

1 Iso tom urus B.
11 (2, 17) U nguis m it einem  I n n e n z a h n ................................................12
12 U nguiculus m it I n n e n z a h n ..........................................................13
13 (14) Neben kahlen auch E n to m o b r i ja -  artig gefiederte

Borsten. —  L. nur bis 3 m m , Ant : K =  1'751 : 1,
Ma : De =  1 : 2'5, O m m en ungleich  groB, O : PAO  
=  1'333 : 1, Klaue plum p, Ko und Ku breit.

Iso tom urus la tec lavus
nov. sp.

14 (13) Neben kahlen auch grob und kurz I. v i r id i s -  artig
gefiederte B o r s t e n .......................................................................... 15

15 (16) L. nur bis 2'8 mm. —  Klaue schlank, K u-Innenzahn
der Innenlam elle scheinbar aufsitzend, Korper etwas 
plum p, Ant : K =  2 : 1, Ma : De =  1 : 1'975, O m m en  
untereinander gleich, PAO kaum  die O - GroBe er-

Iso tom urus pulliceps
(Uzel 1891) Stach  
1929.

16 (15) L. bis 4'4 m m . -— Ant : K =  1'944 : 1, Ma : De =
1 : 1'947, Om m en gleich groB, O : PAO =  P286 : 1,
Klaue plum per als bei palliceps, Ku - Innenlam elle  
ausgeschnitten  und einen Innenzahn bildend.

Iso tom urus den ticu la -
tus  nov. sp.
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17 (11) U nguis m it zw ei I n n e n z a h n e n ........................................18
18 U nguiculus m it Innenzahn, nur kahle Borsten vor-

handen (w ie bei / . palustr is  »f. p .« ) . —  L. b is 3 mm,
Ant : K =  1'5 : 1, Ma : De =  1 : 1'93, Om m en gleich
groB, PAO . O 1 . 1 .  Isotom urus v irid ipa-

lustris  nov. sp.
19 (1) Mucro m it fiin f Z a h n e n ...................................................... 20
20 U nguis m it Innenzahn, U nguiculus ohne Innenzahn,

die m eisten  Arten von Borsten vorhanden. L. bis 
5 3 mm, Ant : K =  2'37 : 1, Ma : De =  1 : 2 25, 
O m m en gleich grolJ, PAO : O =  1 : 1 .

Iso tom urus pentodon
nov. sp.

Izvleček.
Gradivo za to razpravo je bilo nabrano v poletn ih  m esecih  

1931 do 1936, predvsem  v visokogorju  J u g o s l o v a n s k i h  J u 
l i j s k i h  A l p .  N ajdišča najbolj m nogoličn ih  oblik iz skupine  
Isotom urini, k i jim  je bilo po dosedanjih  diagnozah in  opisih  
težko, odnosno nem ogoče določiti m esto med znanim i vrstam i in  
n jih  varietetam i iz rodu Iso tom urus,  so se nahajala, poleg neka
terih drugih najd išč v naših  J u l i j c i h ,  v glavnem  ob snežiščih  
nad trig lavsk im  ledenikom , na nekaterih severovzhodnih višinah  
T r i g l a v s k e g a  m a s i v a  ter jugozapadno M a l e g a  T r i 
g l a v a .

Badi prim erjave taksonom ičnih  znakov nekaterih novih  z 
znaki znanih  vrst in  z ozirom  na m nogoličnost oblik rodu Iso to 
m urus  so se vk ljučile  v krog te razprave tudi n ižinske forme.

N ekatere že diagnosticirane, sicer dobro znane vrste odn. va
rietete, katerih diagnoze so z naknadnim i opisi in  m orfološkim i 
dodatki izgubile na jasn osti in  enotnosti, so b ile ponovno predm et 
prim erjalnega raziskavanja. Na osnovi novo ugotovljen ih  znakov  
so b ile izpopolnjene njihove prvotne diagnoze in  v enem  prim eru  
uveljavljena njihova prvotnejša nom enklatura.

Poleg serij individuov obravnava ta razprava tudi oblike, ki 
so bile najdene le v nekaj ali celo sam o v enem  prim erku. V teh  
in  podobnih prim erih ni bilo še m ogoče določiti vzroka odn. vrste  
sprem enljivosti (kolonialna, individualna, časovna, ekološka, geo
grafska ali m orda le sp o ln o-d vo ličn a). Prav tako je bilo nem ogoče 
ugotoviti, so li prim erki sam o začasni fenotip ičn i pojavi ali geno- 
tip ične dedne oblike. Da je m ogoče o teh form ah sploh govoriti, jih  
je bilo treba im enovati. Ko bodo izpopolnjene zdaj še prazne geo
grafske in m orfološke vrzeli, znane ali pa tudi ne vm esne oblike,
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ter tako dokončno ugotovljene geografske rase, odnosno rasne sk u 
p ine ali pa le vrste, bodo m ogoče tudi nekatera sedanja znanstvena  
im ena vstavljena  med sinonim a.

Zunanja m orfologija in sistem atika.
T rohanteralni organ, ki naj se po m nenju nekaterih avtorjev  

nahaja na tretjem  paru nog pri Isotom urinih , ni bil najden do 
sedaj še pri nobeni znani vrsti rodu Isotom iirus.  Pač pa je 
trohanteralni organ tip ičen  znak oblik  družine Entom obryidae. 
Radi tega ne m ore biti uvrščen rod Isotom iirus  odn. tribus Isoto- 
m urin i v krog družine E ntom obryidae, kakor so to storili H a n d - 
s c h i n ,  L i n n a n i e m i  in  drugi. Iz navedenih  dejstev in raz
logov in  z ozirom  na dosedanje poznanje zunanje m orfologije  
Isotom urinov je še najprik ladnejši B o r n e r ’ jev  sistem  Collein- 
bolov iz leta 1913. (osnova tega sestava je  v  S c h a f f e r jevem  
sistem u iz leta 1896). Po tem  sistem u spada rod Iso tom u ru s  odn. 
tribus Isotom urini v krog družine Isotom idae ozir. poddružine 
Isotom inae.

V zlic ugotovitvi, da Isotom urini n im ajo trohanteralnega or
gana, ni bilo m ogoče izčrpno in dokončno določiti večine prim erkov  
naših  alpsk ih  Isotom urinov na osnovi prejšn jih  in novejših  dolo- 
čevaln ih  tablic, diagnoz in  opisov. Brez težav je bilo to doseženo  
pri vseh n ižinsk ih  oblikah.

N ižinske form e m ojega gradiva im ajo poleg botriotrihov ali 
le gole ali poleg tega na zadnjih  zadkovih obročkih tudi dolge, 
kakor Iso tom a vir id is  enostransko ali vsestransko vejičaste  šče
tine; om atid ije enako velike in  m nogo svojstvenega tudi v raz
m erjih  dolžin diagonale glave napram  tipalkam  in m anubria na- 
pram  densu.

Pri nekaterih alpskih oblikah pa so na zadkovih obročkih (po
leg botriotrihov) in  tudi na nogah poleg golih  tudi dolge, šiljaste, 
kakor pri E ntom obriji  in  ne kakor pri I. v irid is  vsestransko v e ji
časte ščetine; neenako velik i om atid iji in napram  n ižinsk im  ob li
kam različna dolžinska razm erja diagonale glave napram  tipalkam  
ter m anubrija napram  densu. O značena dejstva predvidevajo v 
velikem  obrisu bodočo delitev rodu Iso tom urus.

Rod Iso tom urus  Borner, 1908.
Za E ntom obryidae tip ični trohanteralni organ na tretjem  paru  

nog m anjka tem u rodu popolnom a. Tretji zadkov obroček je dor- 
som ediano enako dolg ali nekoliko daljši nego četrti, četveročle- 
naste tipalke so precej kratke. Na nekaterih obročkih zadka se 
n ahajajo  botriotrihi, ki so v vsej dolžini enakom erno debeli in  
vsestransko enakom erno vejičasti. ščetin e , ki pokrivajo telo, so
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gole. N a poslednjih  zadkovih obročkih, včasih  tudi na golenih, se 
nahajajo šiljaste  ščetine, ki so pri nekaterih vrstah, kakor pri 
vrsti Iso tom a viridis ,  pri drugih pa kakor pri Entomobriji , v se
stransko vejičaste. T ibiotarsalne k ijaste  ščetine m anjkajo popol
nom a. P ostantenaln i organ nikdar ne m anjka. O m atidijev je  na  
vsaki strani po 8, m ed seboj so enako ali neenako velik i. Spodnji 
rob zgornjega krem peljca je enoten, nepreklan. A pikalni zob 
m ukra je najm anjši.

Iso tom urus pa lustris  (Miiller) Borner.
Ta vrsta im a poleg čutnih  botriotrihov na telesu  le gole šče

tine. Spodnji in  zgornji krem peljc sta brez notranjih  zobcev. Od 
drugih sovrst se  loči tudi po dolžini telesa, obliki spodnjega krem 
peljca, dolžinsk ih  razm erjih diagonale glave napram  tipalkam  ter 
m anubria napram  densu. Je kozm opolit, vendar se do sedaj še ni 
našel v visokogorju  naših  J u l i j s k i h  A l p .

Iso tom urus v irid ipa lustris  nov. sp.
Nova vrsta, ki je bila najdena do sedaj le v dveh prim erkih  

ob snežiščih  pod vrhovi K r e d a r i c e  in R e ž i  ( T r i g l a v s k i  
m a s i v ) .  Po barvi, dvojnih zobcih spodnjega robu zgornjega  
krem peljca in  po notranjem  zobcu spodnjega krem peljca bi bilo  
soditi, da spada k vrsti Iso tom a viridis. Vendar to ni res. Prav  
tako ni vm esna oblika med vrstam a Iso tom a virid is  in Iso tom urus  
palustr is ,  kakor sta to dom nevala S c h a f f e r  i n B o r n e r  z ozi
rom na oblike m ukra in  druge znake pri podobnih oblikah, nego 
spada ta vrsta v rod Iso tom urus.

Iso tom urus m acula tus  (Schaffer) Borner.
S c h a f f e r  je to vrsto sm atral za varieteto I. pa lus tr is .  Z 

ozirom  na vsestransko vejičaste  ščetine zadkovih obročkov, na 
osnovno barvo in  ornam entiko pigm enta, kakor tudi na notranji 
zobec spodnjega krem peljca, je B o r n e r  to varieteto sm atral za 
sam ostojno vrsto, L i n n a n i e m i pa kasneje zopet za varieteto  
vrste I. pa lustr is .  Na osnovi te lesne dolžine, oblike zobca na spod
njem  krem peljcu, dolžinskih  razmerij diagonale glave napram  
tipalkam , densa napram  m anubriju, kakor pri Iso tom a viridis  
vsestransko vejičastih  ščetin  na zadkovih obročkih in še nekaterih  
drugih znakov, ki jih  I. pa lustr is  nim a, sem  uvrstil to obliko v nek
danjem  sm islu  B o r n e r  ja zopet med sam ostojne vrste rodu Iso
tom urus.  Do sedaj sem  našel pri nas to obliko sam o še v nižavah  
in n ikoli v visokogorju  naših  J u l i j c e v .

5
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Isotom urus denticulatus  n o v .  s p .

N ašla se je ta vrsta do sedaj sam o še ob snežiščih  našega  
T r i g l a v a .  Loči se od vrste 1. pa lus tr is  in  I. m acula tus  poleg  
drugih znakov že na prvi pogled po notranjem  zobcu zgornjega  
kakor tudi spodnjega krem peljca. Poleg tega im a na zadkovih  
obročkih šiljaste  ščetine, ki so enostranko ali slabo vsestransko  
(skoro kakor pri I. v irid is  in ne kakor pri E n to m o b ry i)  vejičaste. 
Svojstveni za to obliko sta razm erji m anubrija napram  densu in 
diagonale glave napram  tipalkam . Mnogo podobnosti im a ta vrsta  
z obliko Iso tom urus palliceps,  vendar se v celoti loči od nje. Obe 
vrsti živita v istem  biotopu, v isti m ikroklim i in  isti biocenozi. 
V m esnih  m orfoloških  oblik do sedaj še nisem  našel.

Iso tom urus pa lliceps  (Uzel) Stach.
Ta vrsta se je prvič našla v K r k o n o š i h .  Jaz sem  našel 

to obliko na našem  T r i g l a v u  v družbi z novo vrsto I. denticu-  
latus. Obe vrsti im ata m nogo skupnega, ločita pa se že po velikosti 
in celotni telesni slik i, kakor tudi po m nogih posam eznih znakih. 
V m esnih  oblik do sedaj nisem  našel. Z ozirom  na podobnost obeh 
vrst (denticu la tus  in palliceps)  bi bilo tudi še m ožno, da sta le 
spolno-dvolični obliki iste  vrste (v tej sm eri se še ni raziskavalo  
v skupin i Iso tom u ru s)  ali pa, da se alternativno podeduje skup
nost znakov, ki določa celotno obliko vsake im enovanih  vrst.

Iso tom urus pen todon  nov. sp.
Ta oblika se je našla do sedaj sam o enkrat, in to na na

šem  T r i g l a v u ,  le v enem  prim erku in v biocenozi z vrstam a  
/. denticu la tus  in I. palliceps.  Precej m orfoloških  podobnosti je 
med tem i vrstam i. Loči pa se I. pen todon  od teh in drugih vrst 
rodu Iso tom urus  predvsem  po peterozobem  m ukru, ki je za ves ta 
rod neobičajen, po obliki krem peljcev in ščetin , pa tudi po svoji 
izredni telesn i dolžini. V m esnih oblik med to vrsto in onim a, ki 
živita z n jim  v biocenozi, torej tudi isti m ikroklim i in istem  bio
topu, nisem  našel. G eografska rasa češkega I. palliceps  iz m nogih  
razlogov I. pen todon  najbrž ne m ore biti. Kot aberacija vrste  
I. den ticu la tus  je I. pen todon  m orfološko zelo oddaljen. Tudi ni 
izk ljučeno in se bo m ogoče izkazalo pri večji m nožini prim erkov  
kot verjetno, da tvori precej pogosta vrsta I. palliceps  v svojem  
triglavskem  biotopu center za nastanek večjih  (/. den ticu la tu s ) 
ali m anjših  m nožin (/. pen to d o n )  neenakih ekotipov, ki prodirajo  
postopom a v okoliš z okolji, ki njihovim  življenjsk im  pogojem  
najbolje ustrezajo.
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Iso tom urus la tec lavus  nov. sp.
Izredno široki krem peljci, katerih  zgornji in spodnji sta obo

rožena vsak  z enim  notranjim  zobcem , neenako velik i om atidiji 
in pa na nekaterih  zadkovih obročkih zelo dolge, šiljaste , kakor 
pri E ntom obryi vsestransko vejičaste  ščetine ločijo že na prvi 
pogled, poleg drugih posebnih  znakov, to vrsto od opisanih  oblik.

M ogoče zastopa pri nas ta vrsta švicarsko vrsto Iso tom u ru s  
alticolus  Carl, ki ga do sedaj še n isem  našel v naših  J u l i j s k i h  
A l p a h .  —  Tudi ta oblika je b ila najdena do sedaj sam o na neka
terih m estih  T r i g l a v s k e g a  m a s i v a  in  pa na njegovih  se
verovzhodnih višinah .

Iso tom urus A  (sp. innominata).
Ta oblika se je  našla  na T r i g l a v s k e m  m a s i v u  in 

na S l e m e n u ,  gorskem  grebenu m ed dolinam a P l a n i c e  in 
P i š e n c e.

N eenako velik i om atid iji, kakor pri E n to m o b ry i  vsestransko  
vejičaste, dolge, š ilja ste  ščetine na nekaterih  obročkih zadka in  na 
nogah ter še drugi znaki dovolju jejo  tej oblik i m esto  bliže krogu  
Iso tom u ru s la teclavus  in  m ogoče tudi Iso tom urus alticolus  nego  
Iso tom u ru s  m acu la tus ,  kam or bi bila po dosedanjih  diagnozah  
uvrščena.

V sekakor pa ni sp lošno-m orfološka, m ogoče tudi časovno-, 
ind ividualno- ali ek o loško-sprem enljivostna  slik a  te pražuželke za
dostno u trjena in  sorodstveno določena, da bi jo m ogli že sedaj tudi 
nom enklatorično kakor koli vezati z vrsto Iso tom u ru s lateclavus.  
Zaradi tega je ta oblika dobila sam o svoj provizorni naslov Iso to
m urus  A.

Iso tom urus B  (sp. innominata).
Tudi to obliko sem  našel ob trig lavsk ih  snežiščih  in na 

severovzhodnem  robu T r i g l a v s k e g a  m a s i v a .  Po nekaterih  
znakih je  Iso tom u ru s  B podoben vrstam a Iso tom u ru s la teclavus  
in Iso tom u ru s  alticolus,  predvsem  pa obliki Iso tom u ru s  A. Z unanji, 
hitin asti, e lipsasti rob postantenalnega  organa pa je m nogo večji 
od onega pri obliki Iso tom u ru s  A. Tudi v drugih znakih se obe 
oblik i ločita. Zaenkrat še ni m ogoče določiti, ali sta  Iso tom u ru s  A 
in  Iso tom u ru s  B le začasna fenotip ična pojava ali pa tudi m ogoče  
genotip ičn i dedni oblik i. Odprti sta poleg drugih tudi m ožnosti, da 
sta  ti ob lik i le spolno-dvoličn i form i iste  sistem atsk o  n ižje kate
gorije, a li pa, da se podedujeta  za vsako serijo  teh oblik  tako zna
čiln i tvorbi, velik i in  m ali p ostantenaln i organ alternativno, seveda  
vsak v zvezi z istočasno nastopajočim i značiln im i znaki dotične  
oblike.
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