
.4cta ent. bohemosloz.. 64: 16---36 1967

UNTERSUCHUNG QBER DIE V7ARIABILITAT
EUROPAISCHER POPULATIONEN

VON ORTHOTYLUS ERICETORUM FALL. (IIETEIROPTERA, MIRIDAE)
VLASTA KOfMKQVA

.9bteilung fur Eatomologie, Lehrstuhl fur Systematische Zoologie, Karls TJniversitat, Praha
Eiagegangen am 10. Mai 1966

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Studiurn der Variabilitat
der Art .Orthotylits (Litocoris3) ericetorwm (Fallen, 1807), Tribus Orthotylini
Van Duzee, 1916, Tamilie Miridae, Heteroptera. Es wurden vier Subspecies
von dieser Art beschrieben: Orthotylt's ericetorumn ericetorum (Fallen, 1807)
Ortkotylus ericetorumn carweae Wagner, 194:6 aus den Alpen, Orthot~yt's erice-
torumncinereae Wagner, 1956 aus Mittelfrankreich und Orthotylus ericetorum
co78icensis WagneT, 1956 von der Insel Korsika.

Die beschriebenen subspezifischen Unterschiede beruhen in den Massen,
im Farbldeid, in der KMrperbehaawung und besonders irm Bau der Genitalien.
Gemnss Angaben uber die geographische Yerbreitung. ist in ganz Europa,
im westlichlen Teil Asiens und in Nordafrilka allgemein die Subspecies erice-
tornm verbreitet, deren Iauptnahrungspflanze Calluna vulgaris L. ist. 0. e.
carneae lebt auf Erica carnea L. and auf Calluna vulgaris L. 0. e. cinereae
wurde auf Erica einerea L. und Calluwna vwigaris L., 0. e. corsicensis auf
Ericaceae gefunclen.

Geographischen Angaben zufolge kommmt somit auf unserenm Gebiet nur
0. e. ericetorum vor. Im Jahre 1959 untersuchte jedcoch 9 t y s die Fauna
der Wanzen in Hajek (Soos) bei Franti~skovy lazne und stellte fest, dass
einzelne Exemplare der Art Orthotylus ericetor-um von W a g n e r s Beschrei-
bung der Subspecies 0. e. ericetorum abweicheri.
Aus dieser Feststellung boten sich zwei Folgerungen: entweder handelt

es sich bei der Population aus Soos, um eine neue, bisher unbeschriebene
Subspecies, oder sind auch die anderen Populationen von Ortl&otylUs ericeto-rumn so vaxiabel, dass sich zurnindest :nanche von den beschriebenen subspezi-
fischen Unterschieden fiberdeoken. Im letzteren ]alle vurden die Subspeziesentweder ungenau bescibrieben, oder wurden zumindest Mianche von ihnen
irrtiimlich beetimmt und existieren uberhaupt nicht.

Bei der Unterscheidung wird das Hauptgewioht auf die Form der Genitaliengelegt, wobei besonders bei den Paramneren, je nach dei Lage beim Zeichnen,
der Umtiss bedeutend variiert. Die ITntersaclung, die sieh die Losung diesesProblems zum Ziel setzte, hatte folgende Aufgaben zu bewiltigen:

Die Variabilitat einiger bohmisoher Populationen der Art Orthotylusertcetorurn aus verschiedenen lokalititen zu vntersuchen, die systematischeEinordnnng der bohmischen Populationen festzulegen, Vertreter der Art0. ericetorum aus anderen Lokalitften zu lantersuchen, eine Auswertung der
Rassenzusananensetzang dieser Art durchzufUhren und sohliesslich zu er-
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Tab. 1: Verzgichnis der auslundischen Lolkslit5ten unnd Anzahl der uatersuchten Exemplare
0. ericetcn'um

Deutsche Bundesrepublik
Coburg, 24. 8. 1962 1 1
Hamburg, Aurensfeld, 1. 8. 1932 1
Hamburg, Glashutte, 22. 8. 1941 1
Hannover, Bispingen, 3. 9. 1949 1 1
Pleinfeld, Mittelfranken, 22 9. 1965 10 10

E n gla a(

Windsor, 25.7. 1955 1 1
Brockenhust, New Forest, 23. 8. 1947 2
Chobham Common, 13. 9. 1956 4
Eollesley HMath, Suffolk, 9. 9. 1949 1
Kiuloch Moorlast, 9. 1961 1
Xr. Kendal, Westm., 26. 7. 1954 4
Pambor Forest Hants., 5. 8. 1960 1
Suxmudgale, 13. 8. 1952 1 2

F i n n 1 a nd
Jantseno I
Suomi Sk., Sakyla 3 1

F r a n k r e i c h
Col de Peyresourde, 19. 8. 1956 3 1

Nlontlucon, 19. 7. 1956 1

I t a I i e n
Besseno, 1959 2
Bolzano, 4. 9. 1951 3 7
Rovereto, 1958 2 3
Trentino, 8. 1954 2

O s t e r r e i c h
Handlirsch, Gutenstein 2
Handl. N.-Oest, Triestingthal 1
Nord Tirol, Halltal, 3. 9. 1962 3 7

P o I en
Distr. Oboraiki, prov. PoznaAi, 27. 7. 1958 1 1

Sp anien
Taradell, Catalonia, 2. 9. 1958 1

S chweden
Sk. Dalby, 27. 7. 1939 2
Sk. Ljunghusen, 30. 7. 1939 4 2
Sk. Stehag, 21. 7. 1939 1
Sk. Swalov, 7. 8. 1937 1
Sk. Vomb, 18. 7. 1939 2
Uppl. Danderyd, 2. 9. 1940 1
Uppl. Solna, 31. 7. 1940 1

U d S S R (nordwestlicher Teil)
Charlamova gora, Gdovsk. ujezd, 8. 8. 1896 1
Lobanovo, 19. 8. 1920 1 1
Pskov, 6. 9. 1933 1
Sablino, Peterburgs. obl., 7. 8. 1920 4
Serjolino, Jamburgs. obl., 17. 7. 1895 2 1
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rnitte0cn:irwiefe die Yariabilitat der Populationen 0. ericetorum die Axt-
eharakteriStik biershreitet (S o u t h w o o d, 1953).

Axi dieser Stelle mrchte ich vor allein an Dr. P. 8tys mneinen Da~nk aussprechen, der mir als
Leiter moineer Diplomrarbeit die Anregung zur Bearbeitung cieses Themas gab, und mnir mit Rat
wad zahlreichen wettvollen Hinweisen zur Seite stand. Auch Dr. M. Kunst und Dr. K. Hfsrka
daeake ich fUr ibre Hinweise, und nicht zulezt richtet sichrmein Dank auch an alle diejenigem,
die mir in entgegenkommenaer Weise Material von aus1rndischen Lokalitatezi fur meine Unter-
suchnga zur Verftgung stellte~n, u. zw. Dr. H. Eckerlein, Dr. I. Xeriaer, Dr. B. Linnavuori,
Dr. F. Ossiaannilsoa ,Dr.J. Ribes, Dr. G. SeidenstUcker, Dr. T. B. E. Southwood, Dr. L. Tamnanini,
Dr. E.XiWaigner, Dr. G. E. Woodrooffe und Dr. A. Wr6blewski. Dr. Wagaer und Dr. Eckerlein
danke ich ausserdem fWr die freundliche tberlassung der Paratypen.

MA.TERIAL UND METHODEN

Esiurden Exemplare derArt Ortthotylus ericetorucm von folgenden LokalitHiteabenutzt: Roztoky
(Praha-West), 12. 9. 1963 uind 15. 8. 1964; Struhafov (Praha.Ost), 11. 8. 1963 uncd 8. 8. 1964;
eseli h. Lufii 31. 8. 1963 und 24. 8. 1964; Hijek (Soos) bei Fraratigkovy LAz=6 20. 8. 196S

228.964H kAKvildaimi uxnava-Gabirge (Bohmerwald), 24. 10. 1961 und 15. 10. 1964;
F;asrPL vrc (RWasschebacher Heidle) b~ei Mairibsk6 L~zn6, 21. 8. 1963 und 27. 8. 1964. Gesamn-

xn1itN-'f Uelwnu 8 (auf dcem. Plan* vrch auf geniischterBewachsung von Calluna mulgaris-
tandflioaowvaea) yAm tor (mitAusaabme der LokalitatHorskAKvilda (1961), wo Mitarbeiter
des 3ntomologs len Lehrstuhles die Sammlang durchfiihrten).:U. eiMe BeAcdigrug des Farbkleides bzw. der Behaarang za veirneiden, wurden die zur
Tntfersuoung &kssererkHerkmale atsgewddlten Exemplare mit Zigarettenrauch get6tet (Sam-
rn genaAus dei Jabx 1964). Das zur Untersuchung der Genitalien bestimmteMaterial ausiden
iibrigen kamnugen warde in Alkohol konserviert.
Ausexbcbmisohem wurds auch aus anderen europAischen Lokalititen eingesandtes Material

(Tab. 1, insgesamt B1 ~d und 42 ?2) sowie Paratypen der Subspecies 0. e. carneae, 0. e. cinereae
und. 0. e. core cii untersucht.
I u s se r e H e r k m al e wurden insgesamt au 114 udnd 86 q -untersucht (3cd und 4 ?R

vein :Plza1 vrch, 10 dT urnd 10 9? von ancderen bhrmischen Lokalitften); ferner 61 9(s und
42 ? vom weiteren einopdischea Lokalitften, bei clenen jedoch das Farblddeidund dieBehaariing
der Deckltigel iaht ina len ]Fllen erhalten waren.
V o a d e n M a ss e i wurcren dieKirperl~nge, die Pronotumbreite, die Kopfbreite mit Au-

ges wad Vertex, dar Augencurchmesser und die Lknge der eiazelnen Fi~hlerglieder gemessen.
Fsierwnrde dar Okuli (Verhtltris von Vertexbreiteuwd Auge), dasVerhlltnis der Lange
dbes 2g Atennngliades zur Pronotunabreite uid das Verhiltais des 3. und 2. Antennengliedes
bseret.DieMlesungwrde mit Hilfe eines in em SMXX-Mikroskop eingelegten Rasters durch-
gef*l. Die Etrpeige (Entfsrnung vom proximalen Rand des Cflypeus zum Hinterrand der
aerhraae) urda bei l6faeher Vergrosserung mit eiaer Genauigkeit von 0,05 mm, die jibrigen
Hasse beeoinmer 25fachen Vergrosmerung mit einer Genauigkeit von 0,03 rnm- gemessen.
Zur Unterui u e r F a rb a n g der Deckaiugel (Cuneus utid Corium) wurden Farb -

ska~lse (B3 o ad a r ¢ ev, 1954 uind P a c 1 t, 1958) verwendet. Die Fkrbung wurde gleich-
zeitig mit dre Bahaaunug im SXX Mikroskop beobachtet.

Vonu den G a a i t a 1 iennwurden untersacht: Parameren und vesikale Fortsittze bei 140 fCTC(4 von IaPnf vrch, 20 von arderen, bbhmischen und 30 von anderen europa"ischen Lokalitaten);K-Strakturen der Buma -copulatrix bei 130 9? (4 von Plan:* vrch, 20 von anderen bbhnischen
and 26 von weitaren europdisehen Lokalitten); Legerohr bei 70 2q (30 aus Hljek, 5 von anderen
bohnischen Lokalitten mit Ausnah^me der Lokalitat :Plan- vrch, und von weiteren 20 europki-
schen Lokalititen).
Vor deam TrAparieren der Genitalien wurden die Abdomina der Insekten fir 15-20 Min.

in eine kalte 1&suzg von 20% OHunddaraufhin ffr kurze Zeit ins Wasser gelegt. Nach PxIpa-rieruxg (mit S Steeknadeln) wurdcen die esizelnea Toile aufeine Glasunterlage gelegt und mittela
Abb6scler Zeichenappamstur gezicihet. Die Valvalae des Legerohres warden nach Einbau in
ain Liquidpraparat gezeichaet.

Beide Paramerea, Einzelheiten der vesikalen.Anbnge, die X-Stroktren und Details der vor-
deren Valvulae des Legerohres wurden b1ei 3S0facher VergrT6erumg, das Gesamatbild der vesika-
len AnhInge unid ein Detail dar hinterenLegerorvallaebei 10facherVergrssserggezeihnet.Alle Teile des Eopiaationsapparates w-urden baim Zeicien in magliclst konstanter Lage
gehalten.
D i e P a r a me r a n wurden von beiden Seiten gezeichnet (Abb. 1, 2). Beim Zeichnen von
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aussen waren sie ziemlich stabil aufdieUnterlage gestutzt (dasrechte Paramer mit beiden apikalen
Oipfeln und mit dem Ende des basalen Ausliiufers, das linke Paramer mit dem Apophysenende,
dem basalen Auslaufer und dem oberen, gew6lbten Korperrand). Beim Zeichnen von innen lag
das rechte Paraner mit der Ecke B auf der Unterlage wobei die obere Zahnreihe uiber
den Randsaum ragte. Das linke Paramer stutzte sich mit dem Ende des basalen AuslAufers und

a p

C
c5

Abb. 1 - 4: 0. e. ericetorum. Parameren (schematisch, Behaarung nicht gezeichnet); 1- Linkes Paramer
von aussen. 2 - Dasselbe von innen. 3 - Rechtes Paramer von aussen. 4 - Dasselbe von imnen. Erklrun-
gen: ap-A ophyse; cp - Corpus; pb - Processus basalis; a - Lbnge; b - H6he des Paramerkorpers;
z Azahlder Zahnchen; a - Winkel am processus basalis; A, B,-Apikale Ecken des Paramerkdrpers.
Die Lange a des linken Paramers geht von der Apophysenbasis aus und lauft mit einer durch den unteren
K6rperrand gefiuhrten Geraden parallel. Die H6he ist eine Vertikale zur Lange an der Stelle der maximalen
W6hlbung des Oberrandes des Paramerkdrpers. Beim rechten Paramer ist a die maximale KErperbreite,
die parallel zum oberen Korperrand gemessen wird; die H6he b ist eine .Senkrechte auf a, vomi Gipfel
des Winkels a gefuhrt.

dem unteren K6rperteil auf die Unterlage, wobei sich der gekrmnmte K6rperrand meistens
mit dem vorderen Rand des basalen Auslaufers deckte.

Bei beiden Parameren wurde die K&perlnge und Korperh8he (Masse a, b; Abb. 1, 2) ge-
messen.
D e r v e n t r a l e v e s i k a le A n h a n g (Abb. 17) wurde von oben gezeichet, wobei

seine Scheitelpartie (C) mit ihrem linken Rand mit grosstmoglicher FlAche auf der Unterlag
ruhte.
D e r d o r s a 1 e A n h a n g (Abb. 18) wurde nach Abtrennung des basalen Anhangs ge-

zeichnet. Die Gipfel beider Auslfufer (A, B) und die Basis des C-Teiles ruhten beim Zeichnen
auf der Unterlage.

Beide vesikalen Anhange wurden nach Einzeichnung des Gesasntbildes in einer schwachen
OH3COOH-L6sung aufgeweicht, auseinandergebrochen, und ire einzelnen Teile detaillierter
eingezeichnet, um ein tbersehen mancher Einzelheiten (RandzAhme) zu vermeiden.
D e r b a s a 1 e A n h a n g (Abb. 19) stutzte sich auf die Unterlage mit seiner Basis, seinem

Gipfel und dem Seitenauslaufer.
Beide gepaarten K - S t r u k t u r e n der bursa copulatrix der Weibehen (Abb. 37) wurden
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von oben gezeichnet. Auf der Unterlage ruhte dabei der Aussere Rand des kieiueren Lappens,
der Seheitel des grosseren Lappens und die Basis. Die Breite der Struktur (a) wurde gemessen.TDe Valvujae d es Le g e r o h r e s (Abb . 38, 39) wurden flach in ein Liquidpraparat eingebaut(dievorderex Valvilae eijzela, die verwachbseneu hintexenValvulae aufeinaxidergelegt). Es wurde
die Lgmge ihrer Scheitalkaanten uind die Grbsse des Soheiteliwinkels gomessen.Wei& Einzeichnung wurden die einzelnen Teile des Kopulationsapparates in einen TropfenEanadabalssm auf einem Filmstreifen aufbewahrt, von dena die Gelatine mit heissem Wassereatfemt wurde.

Variabilitfat dcer Genitalien
bei b ohmischen Popula tionen

Die Variabilitat der Genitalien der Wanzen ist iil allgenmeinen bisher nurverhidtnisna=Sig wenig untersucht worden. Bei manchen Wanzenartenwuade eine betrAchtliche individuelle VariabilitIt in der Norphologie derGenitalien festgestellt (K e r k i 1)1931; N e e r in g, 1954; C o b b e n,195&, 1959; S e i d e ns t u ck e r, 1954, 1963, 1964).

Tab. 2: Variabilitft der beidea Parlaaerea bei Ansicht von der Aussen- uadc Innernseite bei0. eeri. toruqm aus Bolhmen

Linkes Parxamer Rechtes Paramervon aussea von inxnen von aussen von innen

a 280-390 280-390 260-390 260-370b 170-280 150-260 150-220 130-200alb 1,1-19 1,1-2,3 1,3-2,6 1,3-2,4z 19- 35 15-29ao 1)00-140 90-{130

a,b -Masse in pin; Z -Anzahl der Inaenazahuhen; a- Winkel am basalen Fortsatz(Abb. 1-4). Arozahl der bewerteten Exemaplare - 100

Das Giundschema des Geaitalienbaues war bei allen untersiihten Exemn-plaren 0. e. ericetorttm gleich. Imn Rahmen dieses Schema, sind jedoch die ein-zelnen Teile des Kopulationsapparates betrAchtliohvariabel, u. zw. in denMassen, in der Form und in morphologischen Einzelheiten.Das li nk e P a r a m e r (Abb. 1, 2, 5-10) ist siohelfbrniig. Aus demschalenformig nach aussen ausgew6lbten Korper wdehst der basale Fortsatzund die Apophyse hervor. In der Tab. 2 ist der Spielraum der VariabilitAtder Paramermasse angefiihTt.
Nach dem LAInge-Breite-Verh1ltnis kaun auf der einen Seite einkurzes Paramer (mit niedrigem a/b-Wert; Abb. 7-10) uind auf der anderenein langes ]aramner (mit hohem a/b-Wert; Abb. 5,6) unterschieden werden.Zwisehen diesen Typen besteht eine fliessende (bergangsreihe.Die Kriinnmung der Apophyse ist ebenfalls reichlioh rariabel. Es existiertein fliessender tNbergang von nur schwach gekrtmmten (Abb. 5) bis zu starkgekrinmmten Apophysen (Abb. 7).
Ein und dasselbe Paramer hat bei Innen- und Aussenansioht ein oft grund-stitzlioh verachiedenes a/b-Verliitltnis und verschiedelne Form der Apophyse.Die Anzahl der Zahne auf dem unmgestiilpten Rand, ihre Formnund Verteilung,ist niehtregelmassig (s. Variabilitt der Zahnanzahl in der Tab. 2). tVber cler

20



Randreihe kommen noch weitere kleine Zahne vor, die nur unter einem be-
stimmten Blickwinkel sichtbar sind.
Es wurde keine Beziehung zwisohen den Massen des Paramers, der Form

des hakenf6rmigen Fortsatzes und der Anzahl der ZAhne festgestellt.

Abb. 5-10: VariabilitAt des linken Paramers bei 0. e. ericetorum aus Bohmen (Behaarung nioht
gezeichnet); 5, 7, 9 - Aussenansicht. 6, 8, 10 - Die selben Exemplare von innen. Lokalitilten: 5, 6, 9, 10 -
Roztoky; 7,8 - Httjek.

DerK6rper des rechten Paramers (Abb.3,4, 11-16)hatunge-
fahr die Form eines Dreiecks, das sich durch einen seiner Gipfel in den basalen
Fortsatz verlingert. Die ventrale apikale Ecke des Paramerkorpers (A) ist
nach innen gebogen. Der Kdrperrand, der die GrundflLohe zum basalen Fort-
satz bildet, ist mit Zahnen versehen. Wietere Zahne heben sich -von der
Innenflache des Paramers ab.
Unter den untersuchten Exemplaren kommen Typen mit langer Korper-

basis und kleiner Korperh6he (hoher a/b-Wert; Abb. 11-14) vor und ander-
seits gibt es Typen mit grosser Hohe und kurzer Basis (niedriger alb-Wert;
Abb. 15,16). Beide Extreme verbindet eine fliessendetbergangsreihe. Ein-und
dasselbe Paramer weist bei Aussen- und Innenmessung oft einen grundlegend
verschiedenen a/b-Wert auf. Der vom dorsalen K6rperrand und vom basalen
Fortsatz gebildete Winkel oc ist sehr variabel. Die ventrale apikale Korper-
-ecke (A) kann bisweilen nur schwach gebogen (Abb. 14), oder in Einzelfallen
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ungebogen sein (Abb. 12). Ein anderes Mal ist der ganze Rand des Paramer-
kUrpers gebogen (Abb. 16). Die inneren Z§hne sind in der Regel ungefthr
gleichartig angeordnet, doch ist ihre Anzahl, gleich jener der Randz§,hnohen,
verxinderlich. Die Masse des Paramerkorpers, die Grosse des gemessenen Win-

11~~~~~~1
15

\~~~~~~~0 2Q5 m m J \ \\

A-C)~~~~~~~~~~1
12

Abb. 11-16: Variabilitfit des rechten Paramers bei 0. e. ericetorura aus Bdhmen (Behaarung nicht auf-gezeichnet); 11, 13, 15 - Aussenansicht. 12, 14, 16 - Die selben Exemplare von innen. Lokalit.ten: 11,12 - Struharov; 13, 14 - Roztoky; 15, 16- Kvilda.

kels (a) und die Anzahl der ZUhne sind variabel voneinander unabhi~nhig.
Der ventrale ve sikale Anhang setztsiohbeiallenExemplaren

aus gleichen charakteristischen Teilen zusammen (A-E, Abb. 17). Er ist der
LAnge nach sowie auch quer gekriimmt (siehe Seitenansicht. Abb. 20) u. zw.
versohieden stark bei verschiedenen Exemplaren (Abb. 21, 22).

Die Grosse des Anhangs und die Masse der einzelnen Teile sind bei alien
Exemplaren m wesentlichen konstant.

Die Anzahl der Zahnohen auf den einzelnen Teilen des Anhangs ist sehr
variabel (Tab. 3). Die einzelnen Ziabnchen sind einfach oder verzweigt (Abb.
23, 24).
Der Teil C endet apikal meist in ]Form einer zweiAstigen Gabel, deren

rechter Fortsatz etwas langer ist als der linke. Beide Aste verzweigen
sich jedoch manchmal noch weiter, so dass die Gabel durch eine vtrschiedene
Auzahl von ZUhnen verschiedener LUnge gebildet wird (Abb. 23-25). Der
rechte Rand des Teiles C ist immer mit Zihnehen versehen, der linke ist
manchmal ohne ZAhne (Abb. 23). Es besteht keine Beziehung zwischen der
Anzahl der Zlhne auf den einzelnen Teilen des Anhangs.
Der dorsale vesikale Anhang (Abb. 18, 28-36). Aus dem

basalen Teil des Anhangs (C) wachsen 2 Fortsitze A, B heraus. Die gegen-
seitige Neigung und Biegung aller drei Teile ist bei versohiedenen Exem-
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Abb. 17- 19: 0. e. ericetorum; 17 - Ventraler vesikaler Anhang. 18 - Dorsaler vesikaler Anhang mit
basalem Anhang (D). 19 - Basaler Anhang. Erklirungen: A - E - einzelne Teile der AnhAnge; Ai-2,
Bl-3, Cl-i, Di-3- Anzahl der Zlhne auf den einzelnen Teilen der Anhonge; V - Anzahl der Zahne auf
der Scheitelgabel des vetralen Anhanges. Massstab r bezieht sich auf Abb. 17, 18; y auf Abb. 19.

plaren versohieden (Abb. 28-30). Die Grosse des dorsalen vesikalen Anhangs
und das gegenseitige Grossenverhaltnis der einzelnen Teile ist bei allen Exem-
plaren im wesentlichen gleich.

Tab. 3: Variabilitat der Anzahl der Zahne auf vesikalen Anhkagen bei 0. e. ericetorum aus
Bohmen

Ventraler Anhang
B1 B2 Bs C0C2 Di D2 V

1-4 1- 7 10-20 0-3 1-6 0-8 0- 3 2-4

Dorsaler Anhang Basaler Anhang
A1 A2 B1 B2 D] D2

9-19 7-19 7-15 8-18 0-10 3-15

A-D - Anrahl dcr Zdhne auf den Randern der einzelnen Teile der AnhAnge (Abb. 17-1 9);
V- Anzahl der Zzhn2 in der Slheitelgabel c3svantralenvavsi3kalenAnhianges. Aazahl derbewer-
teten Exemplare - 100
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23 25
A 1

22 26
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D.5 mn x 0,25mm I

Abb. 20-27: Variabilitft des ventralenzvesikalen Amhangs bei 0. C. ericetorum aus B~bmen; 20 - Ailhang
vonL echts. 21 - Das gleiche Exemplar von oben. 22 - Ahang von oben. 23 -25 - Teil C. 26-27-
Teil D. Lokalit~ten: 23, 26- StTuhaov; 20, 21, 25 - Roztoky; 22 - Veseli; 24, 27 - Efjek. Erklarungen:
A-B -einzelne Teile des Anhangs. Massstab x: beziebt sieh auf die Abb. 20-22, y auf die Abb. 23-27.

Grosse, Form und. Anordiung der Zahne auf beiden Aus1aufern sind
charakteristisoh und praktisci unverxinderlich (A hat eine gleichmassige,
sfp1lichere Zahnbesetzung, die naoch vor demn Gipfel endet; B hat lIngere
Zahne, die sich in der ERiohtung zuan Gipfel -verkleinern). Nur bei zwei

28 29 3235

30

C 31 = 36
C.m5 X 0.25mM y

Akbb. 28- 36:- Vatriabilitfit des dorsalen vesikalen Axdangs bei 0. e. ericetousm aus BL5hmen; 28-30 -
inhang von rechts, nach Abtrennung des ba8alenAhaAg.331 -Te 3 2-34 - TOei B. 35, 3 - Easa-ler Anhlang.Lokalititen: 28, 36 - Roztoky; 29- 3235 - Vesel; .34- vilda; 33 - Soos.yrk1ufdigen.bA-C - einzelne Teile des dorsalemsAnhangsi.Massstab xbezieht sih auf die Abb. 28-30, y auf die ALbb.
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Exemplaren (aus Soos Abb. 33 und aus Kvilda Abb. 34) wurde ein B-Fort-
satz mit verzweigtem Scheitel gefunden.

Die Anzahl der Randzahne ist auf beiden Fortsatzen sehr verinderlich
(Tab. 3).
Es besteht kein Zusammenhang zwischen der Anzahl der ZAhnchen auf

den einzelnen FortsAtzen.

7
lE
EZ
Ln

x

37

E
E
LA

y

Abb. 37-39: 0. e. ericetorun; 37 - 1-Struktur der Bursa copulatrix. 38 - Vordere Valvula des Lege-
rohrs. 39 - Hintere Valvula des Legerohrs. Erkldrungen: a, b - Breite der K-Struktur oder Lfnge der
Valvula-Kanto des. Legerohres; b - Lange der Valvulakante des Legerohres;, - Scheitelwinkel der Val.
vulao des Legerohrs. Massstab x bezieht sich auf die Abb. 37, 38; y au die Abb. 39.

D e r b a s a I e A n h a n g (Abb. 19, 35, 36) ist mit der Basis des dorsa-
len vesikalen Anhangs membranartig verbunden (Abb. 18). Sein Grundschema
ist konstant, die Gr6sse jedoch variabel (die grosste ermittelte Lange betrug
fast das Doppelte des beobachteten Kleinstwertes). Der kurze Seitenfortsatz

Tab. 4: Variabilitfit cler Valvulae des Legerohes bei 0. e. ericetorum aus BMhmen

Vordere Valvula Hintere Valvula K-Struktur

a 210-250 300-330 120-180
b 300-370 400-430
a/b 0,65-0,79 0,70-0,83

35- 45 43- 46
Za 18- 25
Zb 25- 34

a, b - Lange der Scheitelkanten oder Breite der K-Struktur in pvx; a-- Scheitelwinkel;
Za, Zb -Azahl der Zihne aufdenKantena und b der vorclerenaValvula (Abb. 37-39). Das Lege-
rohlr war bei 50, (lie K-Struktur bei 100 Exemplaren bewertet.



ist bei den meisten Exemplaren einfach und ohne Zdhnchen; rmanchmal ist erjedoch verzweigt (Abb. 35) uncd auch in der lAnge verschieden. Die Anzahl
der Xahne iund ibre Anorcnhung ist der ganzen Lange nach ebenfalls sehr varia-
bel (Ttab. 3) und von' der Linge des Fortsatzes unabhangig.
D i e K - S t r u k t u r der Bursa copulatrix (Abb. 37, 40 -43) ist in derEichtung nach oben ein wenig gewvolbt und lauft in 2 Lappen aus. In Ober-anesicht liegt der grossere Lappen der rechten Struktur rechts, derIdeimere links von der Strukturbasis (bei derlinken Struktur ist es umgekehrt).Auf cler Oberseite der Struktur verlauft von der Kerbe zwischen den Lappenein leistenfirmiger Vorsprung in der Richtung zur :Basis (Abb. 37). Die ganze

S
E

40 41 42 43

Abb. 40- 43: VairiabilitAt der rechten EK-8truktur der Bursa o opulatri bei 0. e. ericetorum aus B6hmen(Oberansicht). LokalitAten: 40 - Strabato; 41, 42 - Vesel{; 43'- Kvilda.

obere Elache ist mit kleinen flachen Dornen bedeckt, die sich besonders vonder Leiste und Tom Ra-ndsaum der Struktur kWar her-vorheben. Die 13reitederK-gtruktur ist variabel (Tab . 4). 1Bei konstanter Lage kann man verschie-dene, Fornmen des Einschnittes zwischen den beiden Lappen finden (Abb. 40-43).
I a s L e g e r o h r. Die vorderen und hinteren Valvulae des Legerohres(Abb. 38, 39) sind in der Form des Seheitels in der Gesamtla-nge und Gesamt-breite praktisch konstant. Die Linge der Scheitelkante (ab) dervorderen Valvule und ihr gegenseitiges Verhaltnis sind nurschwach variabel, ebenso wie die Grosse des ScheitelwinkeLe (Tab. 4 - je-weils die linke Vadvula gemessen). Angesiohts der Unmn6glichkeit, konstantefessungen durchzufuhren (die IBiegung der ITmrisline der Yalvenscheitellst nicht immer gleich soharf ausgepragt), kaun diese Variabilitat vernach-lssigt werden. Bei den h i n t e r en V a I v u 1 a e kann man diese Werte(a, b) genauer messen, wobei ihre VariabilitUt noch schwacher erscheint.
Die Oberflachenstruktur der vorderen und hinteren Valvulae ist voll-konmen konstant. Die Oberfiache der vorderen Valv-ulae ist von einanderlbergreifenden Schuppen iiberdeokt, die a&ufdem Unfiss als Zdhnehen erschei-nen. Ihre Anzahl auf den Scheitelkanten ist i den ineisten Fallen bei derzeclten und linken Valvala eines Iad deeselben Exemplars verschieden(rab. 4).
Da~se pektrum der GenitalienvariabilitAt ist bei allen untersuchten opu-lationen ungefAhr gleich; keine Population weiclt von der anderen bedeu-tend ab.



T ab. 5: VariabilitAt der Masse der bohmnischen Populationen von 0. e. ericetorum

Lange Pronotum Kopf

r M a k r M a k r M a k
&& 340-395 367 16,7 4,6 87-100 93 5,0 5,4 62-74 68 3,2 4,7
$ 300-400 334 19,2 5,8 74- 99 89 6,1 6,8 59-74 68 3,3 4,9

Vertex Augenbreite 1. Antennenglied
r M a k r M a k r M a k

ES 31- 50 39 4,3 10,8 12- 17 14,4 0,17 1,18 25-34 29 2,9 10,1
5 31- 47 40 3,9 9,6 12- 17 13,9 0,12 0,84 22-34 28 3,1 10,9

2. Antennenglied 3. Antennenglied 4. Antennenglied

r M a k r M a k r M a k
d3'& 99-137 122 7,1 5,8 74- 93 80 6,4 7,9 34-62 43,9 6,0 13,8
99 99-143 121 6,8 5,6 64- 90 80 6,3 7,9 37-56 49,9 6,4 12,9

Vertex/Augenbreite 3. Antennenglied/ 2. Antennenglied/Pronotum
2. Antennenglied

r M a k r M a k r M ca k
<T 2,0-3,8 2,8 0,15 6,5 0,57-0,79 0,66 0,06 8,3 1,19-1,46 1,31 0,08 6,4

1 2,3-3,8 3,0 0,15 4,9 0,50-0,78 0,66 0,06 9,1 1,19-1,58 1,37 0,09 6,3

r - Bereich; M - Mittelwert; a- massgebende Abweichung; k- Variabilit*tskoeffizient
Masse in Hundertsteln von mm angefiihrt. Anzahl der bewerteten Exemplare (N): IT = 53,
W = 54 (mit Ausnahme der Werte fMr das 3. und 4. Antennenglied und fur das VerhAltnis
3. Antennenglied/2. Antennenglied, wo N ist: &3c = 45, 9 = 48)

Variabilitat der Masse
bei b6hmischen Populationen

Zwischen den einzelnen Populationen wvirden bestimmte Unterschiede festgestellt. In dem
nachtraglich (1965) gesammelten Material konnten aber keine Unterschiede mehr festgestellt
werden.

Bei derstatistischen Auswertung derVariabilitat der Geesantheit allerbohxnischen Populationen
in bezug auf die einzelnen Masse (Tab. 5) warde festgestellt, dass der grosste Variabilitfitskoeffi-
zient der Lange des vierten Antennengliedes zukommt. Den geringsten Koeffizienten hat die
Augenbreite, und an zweiter Stelle die Kopfbreite einschliesslich der Augen. Von den Fiihler-
gliedern ist in der Reihenfolge das vierte, das erste und das dritte am stArksten variabel: am
besttindigsten ist das zweite Glied.
Unter den Indices hat der okulare die hochste Bestandigkeit; ihm folgt das Verhaltnis zwisohen

-der Linge des zweiten Antennengliedes zur Pronotumbreite; die geringste Beestindigkeit weist
das VerhAltais zwischen dem dritten und zweiten Antennenglied auf.

Zwischen der Kobrperliinge und den Paramermassen (a,b; Abb. 1, 2) konnte
keine Korrelation nachgewiesen werden (untersucht wurden 20 &&, Stru-
harov, 8. 8. 1964; die Korrelationskoeffizienten aller Paramermasse, bezogen
auf die Kdrperlange, waren insignifikant).

VariabilitLt des Farbkleides
bei b6hmischen Populationen

In der Tabelle 6 ist die Farbung von Cuneus und Corium der Deckflugel,
die zahlenmassige Vertretung innerhalb der gesamten Population und
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die Variationen verschiedener Faxbschattieruingen angefuhrt. Der C u-
n e us hat in der absolluten Mehrzahl der FMlle gelben oder orangegelben
Soheitel rnd grUie Basis, jedoch kann er auch grain, gelb, fleckig sein.
D a s -C o r iu n ist meistens fleckig, seltener einfarbig grin oder gelb.

Auaf der Basis des Coriumn erscheint meistens ein gelblicher Flecken. Der Rand
des Coriuin ist oft sattgriin.

Tab. 6: Variabilitfit b6hiaischer Populatiosiex 0. e. ericetorumninder Caneus - uncld Corium-FAr-
bung (nach den Farbskalen von B o a d a r a e v (1954) und P a c I t (1958). Die in der B o n-d a r c e v s c h e, n Farbskala gefutdenen Farbsehattieramagen sind mit kleinen Buchstaben,die in der IP a c I t s c h e, n Skala gefundenenr mit grossen Buchstaben bezeichnet).

Farb uing des Cuneus

Typ gaaz gelb ganz grn Basisgrgin fleckig

Spitze Basis

Farbschattie. 3-03 D_4 02.5 D1i4 03 + E34rungenl C2-4 d2 e7
P3 - Ps

cYO 7 15 76 2

-F arb uing d es C o r iurnm

Typ. gelb bis fleckig
grtbgelb Grsindtfarbe Flec'kep.

Farbschattie. C4 D2-5 C2-4 Ds-4rungen D2'4-C2 E3 4 D2-4 E3-4
14 14

%/10 14 38 48

d4-oramgegelb; p3- hellhonwigfarben; e7- griUlich gelb; 14- grasgrimn; B - orangegelbeSchattierungen; - gelbe bis gelbbraune Schattierungen; D - gelbgriine Schattierungen;- griine Schattierungen; Anzahl der bewerteteri Exemplare- 107

Die eirizelnen TArbungstypen -von Cuneus und Corium konmmen bei alleniPopulationen ungefahr gleich oft vor.
D i e B e h a a r u n g der DeckfLigel ist immer dunkel, auf den Raindernuand auf der Unterseite des K6rpers weisslich.

Rassische Zmsa mmensetzung der Art
Orthotylus ericetorum (Fall., 1807)

Orthotylu& ericetorum ericetonum (rall6n, 1807)
In Rahmena des runtersueiten Materials sind zu dcieser Subspecies ausser

den b6hniischen Populationen auch solche von europaiichen Lokalitaten
zai rechnen, die in der Tab. 1 angefiihrt sind, mit Ausnahme der Exenaplareaus Osterreich unl Italien.
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Tab. 7: Beschreibung der subspezifischen Unterschiede bei 0. ericetorum in del Farbung und
Behaarung der Deckfliigel

Cuneus Corium Behaarung der Deckfltigel

oe. ericetorum grut, auf der Basis fast stehend, dunkel
Spitze inmer ein gelblicher
orangegelb Flecken

0. e. carneae grain kein Flecken dunkel
auf der Basis

0. e. cinerece griin, Halfte der Saum oft auf den R~ndern
Spitze bei &l gelb, sattgrtin der Deckfflugel weiss,
Saum sattgrun sonst dunkel

0. e. corsicensis hellgrtin Rand dunkelgrtin einheitlich hell, stark,
halbliegend,
leioht gekrammt

Angaben saitlioh aus den Arbeiten von W a g n e r (1946, 1952, 1956), S t i o h e 1, (1956),
W a g n e r u. W e b e r (1964). Bei differenten Angaben warden jeweils diejenigen ausneueren
Arbeiten gewbhlt

Die meisten von den fur 0. e. ericetorum (W a g n e r, 1946, 1952, 1956;
Sticlhel, 1956; Wagner und Weber, 1964) als charakteristisch
angegebenen Merkmale offenbaren ein breites VariabiitAtsausmass, das
die besohriebenen subspezifisohen Unterschiede tefilweise oder vollkommen
uiberdeckt. Es handelt sich vor allem um die Farbung der Deckfligel (Tab. 7),

/7 f X
46 7

Abb. 44-47: Hinzelae Subspecies von Orthotylws ericetormnanch Wagner (1956); 44 - 0. erioeorum
ericetorum. 45 - 0. ericetorum carneae. 46 - 0. ericetorurn cinereae. 47 - 0. ericetortm coraicensi. Links
oben rechtes, reohts oben linkes Paramer, darunter links der ventrale, reelits der dorsale vesikale Anhang
der Mgnnehen; unten K-Struktur der Bursa copulatrix der Weibehen.
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dek ?orniAer Parameren und die K-Struktur der Bursa copulatrix (Abb.
44--47) sowie urn eige Indices (Tab. 8). Die Yariabiititsamplitude des oku-
laren Index uberdeckt auah manche von S o u t hw o o d (1953) besohriebene
zw earttihe Unterschiede sowie auch die von W a g n e r (1956) ange-
gebenen Unterschiede zwisohen den Geschlechtern (Tab. 8). Einige weitere
in der Diagnose angefiuirten Merkale entsprechen nicht genau der bei
den untersuobten Populationen ermnittelten Situation. Die fur die Korper-

ermittelten Girenzwerte skid h6her (Tab. 8). Die Behaarung der Deck-
gis nicht einheitlich dunkel (Tab. 7); auf den Randern der Deckffiigel

ist sie hell. Bel den Genitalien (A.bb. 44) ist die Beschreibung des rechten
Piararers ungenau und viel zu vereinfacht (das Vorhandensein der inneren
BCezaalmng wird nicht angegeben); ahnlich beifi dorsalen Anhang, dessen
Zahnbesetzung dichter ist. In der Beschreibung wiri das Vorhandensein
eines basalen und eines ventralen Anhangs uiberhaupt nicht erwahnt; wobei
maxohe Teilde lobzteren 'berhaupt nicht dargestellt sind. Bei den uibri-
ge~mL 9ubs~eie wed en diese Genitalienteile komplizierter dargestellt, so dass
ed oXwekt wird, als ob die Geuitalien der Subspecies 0. e. erice-

ifaeheren Bau hatten.
Di von; 5 o ix hw O O d (1953) fUr die Art Ortlotylus cricetorwmm ange-

fiihte diclite Zahnbesetzung des Teiles D des ventralen vesikalen Anhangs
'wude zb/ei keinem der untersuchten lExemplare vorgefunden, auch nioht
bei Vertretern englischer Populationen.

0 rtkotyfluts ericetorumr carneae Wagner, 1946
`*0w de der Paratypus dieser Subspecies, 1 6, Handlirach-Gutenstein

iid;fen Tndividen von den Osterreichiechen und italienisohenAlpen unter-
sehbt (Tab. 1), die auf Grand ihrer kleinen Masse zur Subspecies 0. e. carneae
gereohnet werdn kmien (Vergl. Tab. 9).

Die F..rbungwar niclht genigend erhalten; die K6rperbehaarung und die
der :Genitaien stinmmen jedoch bei alien IExemplaren und auch bein

Tab. 8: Vergleieh der Klrperlnge uncd der fur die europAiechea Populationen 0. e. ericetorusm
fest*gIte11e ladices rit den far die eixizelnen Subspecies 0. ericetrurm angegebenen Werten

0. e. 0. e. O.e. 0.e. 0. e.

(aer$ceto 4m, carweame cinereae cOcr8oensim(Ear. Popul.)

L4knge ; d6 340-400 320-380 320-360 360-390 315-340
\f0$2f 300-400 260-350 240-320 310-325 280-3109

Vertexf 2,10-3,8 2,6 3,0 3,3 2,6
Auge : 2,3-3,8 2,9-3,0 3,1 3,6 3,0
3. Ant. - GL[ 6 ,57-0,79 0,65 0,67 0,67 0,67-0,73
2. Ait. - GI. 08,50-0,73 0,65 0,67 0,67 0,67-0,73
2. Ant. - GI.! &oS 1,19-1,46 1,3 1,2. 1,33 1,33-1,39
Pronotum 111,58 1,4, 1,3 1,4 1,33-1,39

Angaben sintlichausidexArbeitenvonW-a gn a r (1946, 1952,1956), S t i c he 1 (195-8,)
W a gn e r u. W e b e r (1964). Bei direntea Amgqibe sind jeweils diejen1igen &us neuerenArbeiten aagefifirt. Masse in inidertstel mn
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Paratypus mit den ubrigen zu 0. e. erioetormtm gerechneten Populationen
Uberein. Ob der einzige Untersohied, der die alpestren Populationen -von
der Subspecies 0. e. ericetorum absondert, namlich die Masse, gentgende Be-
weiskraft besitzt, um die ersteTen als selbstandige Subspeoies erscheinen zu
lassen, miisste statistisch auEgewertet werden (mit Hilfe der 75 %-Regel).
Die VariabilitAtsspielrAume beidler Subspezies lberdecken einander.

Abb. 48-58: 0. erioetrm corwiicevi (Paxatypoide, gart6ne, Colde Tizzavona); 48 -Linkes Paramervon aussen. 49- Das gleiche von en. 50- Reohtes Parameir von aussen. 51 - Das gleiche von inxen.52 - Ventraler vesikaler Anhang von reehts. 53 - Der glaiche von oben. 54- Teil D des ventralen ve-sikalen Anhanl. 5- Dorsaler vesikaler Anang von reohts nach Abtrernun des basalen Anheanim6- Baader Anhang. 57 - Rechte K-Struktur der Bursa, copmlatrix Oberansicht. 58- Linke K-Strui-
tur, Oberansicht. ErMlxnigen:A-E - Xinzelne Teile des ventralen veskalen Arhangs. Mastab x beziehtsich auf die Abb. 49-51, 54, 56-58; y auf die Abb. 52, 53, 55.

OrtsotDylwU ericetomrm coirsienmis Wagner, 1956
Es wurden die Paratypen 0. e. corsicenmi (1 8, Sartene, 28. 7. 1955;

cT und 1 , Col ade Vizzavona, 1161 m, 26. 7. 1955, Eckerlein) untersucht.
Von den lbrigen Populationen von 0. ericetorzam weichen sie im bezug auf
die Masse nur in dem engerer 1lronotumbeieinem der Mannchen ab (Tab. 10).
In der Fdxbung gleichen sie den Ubrigen Populationen. Die Behaarung ist
uberwiegend hell, w~hrend sie bei den ibirigen. Popul.ationen von 0. ericeto-
-r&w dunkel ist. Sie ist jedooh nioht einheitlich weiss, wie in der Diagnosis
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angefuilirt, sondern es sind dunkle Haare in der Mitte der Deokfluigel vor-
handen. Untersohiede in den Genitalien (Abb. 48-58): das rechte Paramer
der Subspecies corsicensis (50, 51) hat eine in die Lange gezogene ventrale
apikale Korperecke. Der ventrale vesikale Anhang (Abb. 52-54) ist seiner
Lingsachse entlang eingerollt, der Teil B geht fliessend in den Teil C uiber,
und der Teil D ist aufgespalten (bei den ubrigen Populationen wichst C
aus der Mitte von B hervor und D ist immer einfaoh). Die Subspecies
0. e. corsicensis unterscheidet sich somit von der Subspecies 0. e. ericeto-
rum (und 0. e. carneae), jedoch sind die Differenzen geringer als in
W a g n e r s Differenzialdiagnos"s (1956) angeftiirt.

Orthotylis eritocerunm& cinereae Wagner, 1956

Es wurde der Paratypus dieser Subspecies (1 -, Fontainebleau, 8. 8. 1955)
untersucht. Im Vergleich mit 0. e. ericetorun wurde kein Untersohied weder
in den Massen, der Behaarung der Deckfluigel noch in der Form der Genita-
lien gefunden. (Das Farbkleidwarnicht genuigend erhalten). Auf Grund dieser
Feststellung nehme ich an, dass 0. e. cinereae irrtuimlich beschrieben wurde,
und dasssiein den Rahmender nominaten Rasse zurdkgefifhrtwerden muss.

Individuen von den spanischen Lokalitaten Barcelona-Tibidabo, Vall-
doreix, Gerona-Llambillas und 1 Exemplar von der Lokalitat Taradell, die auf
Grund ihres &usseren Habitus urspriinglich zu 0. ericetorum ericetorum ge-
rechnet wurden, unterscheiden sich markant von allen untersuchten Popula-
tionen von 0. ericetorum. Da auf der Lokalitat Taradell ausser einem 9 dieses
neuen Taxons auch ein zu 0. ericetorum ericetorum gehorendes & gefunden
wurde, mussen diese unterschiedlichen Populationen als Vertreter einer selb-
strandigen Axt betrachtet werden, die im weiteren beschrieben wird.

Orthotylus stysi sp.n.

D ie M a s s e sind in der Tab. IO angeftihrt. Die F a r b u n g der Deck-
flugel grin oder gelbgrtin, jecloch bei keinem Exemplar genlUgend erhalten,
um eine genaue Bewertung zu ermoglichen. Die B e h a a r u n g de- Deck-
fliigel dunkel, lateral hell (wie bei 0. e. ericetorum). Die in der Abb. 59-67
dargestellten G e n i t a I i e n sind jenen der 0. ericetorum nhnlich.
D i f f e r e n z i al d i a g n o s e: Die neue Art ist der 0. ericetorum am

ndchsten verwandt. Zum Unterswhied von dieser ist der Kopf enger (be-
sonders bei den Malnnchen), das 3. und besonders das 2. Antennenglied
kiirzer, das Vethaltnis des 3. Antennengliedes zum zweiten gr6sser; einen
besonders niedrigen Wert hat das Verhaltnis des 2. Antennengliedes zum
Pronotum.

Beide Parameren haben meist kleinere Masse als bei 0. ericetorum. Die dor-
sale apikale Korperecke (B) des rechten Paramers (Abb. 61, 62) ist auffAllig
gestreckt und im Verhaltnis zur Paramerkorperflache nach aussen ge-
bogen. Beide vesikalen Anhuinge sind ebenfalls meistens kleiner. Der ventrale
vesikale Anhang der neuen Art (Abb. 63) besitzt alle Teile, die bei 0. ersc.e-
torum vorhanden sind. Zum Unterschied von diesem endet er jedooh nicht
;distal gabelformig, aber mit einem einfachen, mit kurzen Zahnen versehenen
Scheitel. Der linke Rand des Teiles C ist nach innen gebogen und geht fliessend
in den Teil B uber, &hnlich wie bei 0. ericetorum corsicensis. Auch der Teil
D war bei einem Mannchen bei 0. ericetorurn corsicensis verzweigt.
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Abb. 59-67: Orthotyus aty8i sp. n. (Paratypoide, Llarmbillas Gerona, Spanien); 59-Linkes Paramer vonsussen. 60 - Das gleiche von innen. 61 - Rechtes Paramer von aussen. 62 - Das gleiche von innen.
63 - Ventraler yesikaler Anhang von rechts. 64 - Dorsaler vesikaler Anhamg von reclts nach Abtrennufldes basalen Anhangs. 65 - Basaler Anhang. 66 - Rechte .-Struktur der Bursa copulatrix des Weib
ohens, Oberansicht. 67 - Linke X-Struktur, Oberansicht. Erklgrungen: A-E - einzelne Teile des ventra
en vesikalen Anhangs. Massstab x bezieht sich auf die Abb. 59-62, 65-67; y auf Abb. 63, 64.

Der Scheitel des basalen Anhangs (Abb. 65) ist zu~m Unterschied von allen
Populationen von 0. ericetorum in 2 fast gleich lange, mit Zahnen besetzte
Fortsatze verzweigt.

Die K-Strukturen der Bursa copulatriix der Weibehen (Abb. 66, 67) haben
einen breiteren und tieferen Einschnitt und solmalere Lappen als bei 0.
ericetorum. Das Legerohr ist gleich wie bei 0. ericetorum. Von 0. ericetoruo
corsicensis, mit welcher 0. stysi durch die Form des vesikalen Anhangs ge
wisse Ahnlichkeitbesitzt (Abb. 52, 63), unterscheidet sich die letztere durcb
die Form des Scheitels dieses Anhangs, durch die Verzweigung des basalen
Anhangs, die Form des rechten Parameres (es ist noch gestreckter als bei
0. ericetorum corsicenrsis), und durch die K-Struktur der Bursa copulatrix.
Auf der Lokalitat Taradell wurden die Tiere wahrscheinlich auf Erica SG0

paria gesammelt; von den iibrigen Lokalitaten wird Erica arborea angegeben
H o 1 o t y pus (6', Valldoreix bei Barcelona, 28. 6. 1959) und P a r a t y p en (1 cT, Valldu

reix, 28. 6. 1959; 1 £, Valldoreix, 3. 10. 1954; 1 q, Taradell bei Vic, 2. 9. 1958; 3 ??, Barcelons
Tibidado 11. 7. 1959) in meiner SaMMlung. Alle diese Exemplare wurden mir von Dr. R i b :
eingesandt. Weitere Paratypen (4 cT und 15 ?q, Llambillas Gerona, 4.-5. 8. 1956, lgt. E c ker
1 e i a) in der SarmlungsvonDr. E c k e r 1 e in, Coburg.

ZUSA1RMENFASS IJN G
1. Es wurde die Variabilitat der bohmischen Populationen von Orthotylu

(Litocori8) ericetorum (Fall6n, 1807) (Orthotylini, Orthotylinae, Mirida
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Heteroptera) untersucht. Die Situation wurde mit Exemplaren dieser Art
aus anderen europaischen Lokalitaten und mit den Paratypen der Subspecies
0. ericetorum carneae Wagner, 1946, 0. ericetorum cinereae Wagner, 1956 und
0. ericetorum consicensis Wagner, 1956 verglichen.

2. Es wurde festgestellt, dass alle bohmischen Populationen und die Mehr-
zahl der untersuchten Exemplare anderer europaiischer Populationen zur
Subspecies 0. e. ericetorum geh6ren. Die Variabilitat dieser Subspecies ist
in systematisch wichtigen ausseren Merkmalen, besonders in den Genitalien,
starker als die diesbeziigliche Beschreibung (W a g n e r, 1946,1956) annimmt.

3. Die Subspecies 0. e. cinereae muss in den Rahmen der nominaten Rasse
zuruckgefuihrt werden.

4. Die Subspecies 0. e. carneae unterscheidet sich von der Subspecies 0. e.
ericetorum nur in ihren Massen, was noch einer statistischen tMberpriufung
bedarf; die Subspecies 0. e. corsicensis existiert als solche und unterscheidet
sich wesentlich von der Subspecies 0. e. ericetorum.

5. Es wird eine neue Art, Orthotylus stysi sp. n., beschrieben, die der Art
0. ericetorum nahe verwandt ist.

Kurzgefasster Schhissel zur Unterscheidung der Subspecies Orthotylus eri-
cetorum (Fall.) und der Art Orthotylus stysi sp. n.:

1 Der ventrale vesikale Anhang der 6<3' ist ohne gabelformigenAbschluss (Abb. 63). Der ba-
sale Anhang ist in zweifast gleichiange Auslaufer geastet (Abb. 65). Die K-Struktur der Bur-
sa copulatrix 99 hat schmale Lappen und einen sehr breit geoffneten Einsechnitt (Abb. 66,
67) ........... .......................... Orthotylus 8etyi Sp. n.
Der ventrale vesikale Anhaug der &&3 hat einen apikalen gabelformigen Abschluss (Abb.
20-25). Der basale Anhang hat einen nur kursen Seitenauslaufer (Abb. 35, 36). Die E-
Struktur der Bursa copulatrix R? hat breitere Lappen und einen engeren, geschlosseneren
Einschnitt (Abb. 40-43) ............ .......................... 2

2(1) Die Deckfitgel sind ilberwiegend hell behaart. Der nach oben gebogene rechte Rand des
ventralen vesikalenAnhangs der cT3' geht fliessend in den Gipfelteil des Anhangs uber (Abb.
52). Der AuslauferD ist gespalten (Abb. 54). Das rechte Paramer hat eine auffallend gedehnte
ventrale Korperecke (Abb. 50, 51) ....... Orthotylus ericetorum corsiceneis Wgn., 1956

- Behaarung der Deckfiugel Uberwiegend dunkel. Der rechte Rand des Gipfe teiles des ventra-
len vesikalen Anhangs der d<3 wachst aus der Mitte des vorhergehenden Teiles heraus (Abb.
21, 22). Der Auslaufer D mit Zahnchen versehen, jedoch ungeteilt (Abb. 26, 27). Das rechte
Paramer ist in den meisten Fallen ohne die auffallend gedehnte ventrale Ecke (Abb. 3,4,
11-16) ........................................... 3

3(2) Kdrperl&nge der 6\S 3,4-4,0, ?? 3,0-4,0mM ... Orthotyluaercetorumericetorum (Fall., 1807)
- K6rperlinge der 3d' 2,7-3,4, ?? 2,5-3,3 mm ... Orthotyius ericetorum carneae Wgn., 1946
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