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Der Marienkt~fer Epilachna chrysomelina hat sich durch seine groBe geo- 
graphische Variabilitt~t in Verbindung mit relativ leichter Ziichtbarkeit als 
giinstiges Objekt fiir die experimentelle Analyse geographischer Rassen erwiesen. 
Als Verbreitungsgebiet werden angegeben alle Mittelmeerliinder, SW-Asien his 
zum Thien-Shan und das gesamte Afrika. Wie weit nun die Berechtigung besteht, 
alle bisher zur E. chr. gestellten Formen wirklieh als geographisehe Rassen 
(---- Unterarten) dieser Art anzusehen, soll in vorliegender Arbeit untersucht sein. 

Die in der Gen. Abtlg. des Kaiser Wilhelm-Instituts fiir Hirnforschung 
durchgefiihrte experimentelle Analyse begann mit einer Kreuzung zweier Popu- 
lationen vom Balkan (Korfu) und aus Pal~stina (Hedera). Die morphologisehen 
Untersehiede zwischen beiden Populationen erwiesen sieh, nachdem weitere 
Mittelmeerpopulationen in Kultur  gekommen waren, als typisch fiir solehe 
zwischen Tieren aus dem westlichen und 5stlichen Mittelmeergebiet. Die Popu- 
lationen, die wir aus Pal£stina, yon Cypern und aus ~gypten erhielten sowie das 
Sammlungsmaterial, das mir aus Arabien, dem 6stlichen Kleinasien, aus Persien, 
Turkestan und vom Thien-Shan vorlag, weisen soviel gemeinsame Merkmale 
gegenfiber den westlichen Mittelmeerpopulationen auf, dal~ es berechtigt erseheint, 
sie unter dem Namen E. chr. subspecies orientalis zusammenzufassen. Gegeniiber 
der Nominatrasse ist ssp. orientalis charakterisiert durch flache, nicht halbkugelige 
WSlbung der Fliigeldecken, durch dichtere und enger anliegende Behaarung von 
Pronotum und Elythren, die die Tiere matter  erscheinen lt~6t, ferner durch Fehlen 
yon Verbindungen zwisehen den hellen Ocellen, die sich um jeden schwarzen 
Fleck der Fliigeldecken herum befinden und je nach der Grundfarbe des Tieres 
mehr oder weniger deutlich sichtbar sind. Solches Zusammenflie$en der Ocellen 
oder richtiger der hellen Zonen, auf denen allein eine Bildung schwarzer Fleeke 
mSglich ist, kann bei orientalis nur zwischen den beiden am Vorderrand der 



528 Z i m m e r m a n n  

K ~ r t e  1 

30 ZO 'tO 0 40 20 ~O 40 ~0 60 

K a r ~ e  9 

' 0 ocl" i.~ "~ • : o 

--/-</--P ...... T .... ] ...... 1 ..... ~ ~t .... I'--) 

' Ill Ill ' 

g-~ ~ono/um dunke/ [ l f I t I / .L../'--[~ [~ -'% ,5 ~ 

I,..~",~--I I\ r --'1 f i ) /~ / 
.~_ ~ . . ~ - - ~ - - ~ - - ~ - F - I /  ....... -/- 
~" ~ne ,qinq~'eHiiMun~len I I I J 4 "  / ~ I I 

\\Wi t~=-~ l / /  
~0 lO 10 0 10 ~ 30 40 50 60 



Die geographischen Rassen yon Epilachna chrysomelina F. usw. 529 

Fliigeldeeken gelegenen Flecken auftreten und ebenso ein ZusammenflieBen der 
sehwarzen Fleeke selbst. Bei de r  Nominatrasse dagegen k6nnen auger dieser 
Verbindung versehiedene Kombinat ionen yon ZusammenflieBen aueh der vier 
hinteren Flecke vorhanden sein. Als Typus der ssp. orientalis bezeichne ieh ein 

aus t tedera,  Pal~stina, in der Sammlung O. V o g t .  
Das Verbreitungsgebiet der ssp. orientcdis ist aus Kar te  1 ersichtlich. Ihre 

Grenzen gegen das Areal der Nominatrasse liegen einmal etwa an der Grenze 
Algier--Tunis,  ferner im westliehen Kleinasien. Eine in Kul tur  befindliche 
Population aus Konstantinopel  stellt in maneher Beziehung einen i~bergang 
zwischen beiden Unterar ten dar. Mit ihrer enganliegenden Behaarurig und 
ihrer P igmentarmut  ist die ssp. orientalis als Form warmer und trockner Gebiete 
eharakterisiert. Alle bisher daraufhin gepriiften Mittelmeerpopulationen 
(ssp. chrysomelincb aus Algier, S-Frankreieh, Korsika, l talien und vom Balkan, 
sp. orientalis aus Agypten, Cypern und Palgstina) erwiesen sieh als untereinander 
unbegrenzt fertil. 

Wesentlich anders sehen nun die geographisehen Rassen yon E. chr. im 
tropischen Afrika ausl). E. chr. reticulata 01. (siehe Fig. 1) ist ihrer Verbreitung 

Fig. 1. Epilachna chrysomelina reticulata 01. l~ig. 2. Epilachna chrysomellna limblcolli~' 
Stanleyville, Belg.-Kongo. Vergr. 1 : 5. Sic. Abessinien. Vergr. 1 : 5. 

nach als typischer Bewohner des tropischen Regenwaldes anzusehen, ihr Areal 
ist das ~quatoriale Afrika, im wesentlichen bis zum 10. Grad nSrdlicher und siid- 
lieher Breite (vgl. Kar te  2). In  West- und Zentralafrlka ist sie die einzige Form, 
w£hrend sie im Osten mit  zwei weiterhin zu erw£hnenden Formen zusammen 
vorkommt.  1V[orphologisch ist reticulata gekennzeichnet durch bedeutende GrS~e, 
dunkel-schokoladen-farbenen Grund der Fliigeldecken, mit  dem die breiten, 
elfenbeingelben Ocellen s tark kontrastieren. W~hrend sie mit  der folgenden 
ostafrikanisehen subspecies die dunkle Grundfarbe der Fliigeldecken gemeinsam 
hat,  unterscheidet sie sich yon ihr erstens dureh netzartiges Zusammenflie~en 
aller Oeellen, zweitens durch helle rotbraune F~rbung des Pronotums. 

1) Zur Untersuchung standen mir etwa 1500 Tiere aus Afrika zur Veffiigung. Ftir 
. .  

Uberlassung yon Material bin ich zu Dank verpflichtet den Museen Berlin, Brfissel (Tervueren), 
dem Ent. Institut Dahlem sowie Herrn Korschewski.  
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Wie reticulata unterscheidet sich aueh die ostaffikanische subspecies limbi- 
collis Sic. 1) yon den Mittelmeerformen durch die konstant dunkle Grundfarbe, 
hat  abet i m  Gegensatz zu reticulata ein ebenso stark wie die Fliigeldecken ver- 
dunkeltes Pronotum, und jedes Zusammenfliel]en yon Ocellen fehlt ihr (siehe 
Fig: 2). Das Verbreitungsgebiet von limbicollis ist kleiner, es erstreckt sich yon 
Erythrea  und Abessinien bis ins friihere Deutsch-Ost-Afrika, we  sie mit der Form 
reticulata in enge Berfihrung kommt. Beide Formen lagen mir in reinen Auspr~- 
gungen vom gleichen Fundort  (Viktoria-See) vor, Aul~erdem fanden sich im 
untersuehten Material aus dem Berfihrungsgebiet beider Formen unter 113 Tieren 
52 Stfieke, die morphologiseh als Zwischenformen (vgl. Fig. 3--4) anzusehen sind, 
w~hrend aus dem reinen ~'eticulata.Gebiet unter 849 Tieren nur 3 solche Stficke 
mit l~erkmalen der anderen Rasse vorlagen, die also bier eine andere Deutung 
erfordern2). Bei den Zwischenformen aus dem Mischgebiet handelt es sieh um 
2 Typen, die die beiden Kombinationen der oben besehriebenen 2 Merkmalspaare 

Fig. 3. Zwisehenform reticulata- limbicollis. Fig. 4. Zwisehenform reticulata-limbicollis. Ks. 
Viktoria Ny~nsa-See. Vergr. 1 : 5. sindi, nSrdl. Albert Edward-See. Vergr. 1:5. 

darstellen. In Tabelle 1 sind die Merkmale von reticulata (helles Pron0tum und 
netzfSrmiges Zusammenfliel]en der Ocellen) mit A und B bezeichnet, die Merkmale 

A a 
(d~nk~s P r o n o t u m , ,  ~ isolierte Ocellen) mit a und b. ~ und ~ be- limbicollis v o n  

. J  0 . . . . .  deu~en ~le ]eweillgen Komblnatlonen, m der Tabelle nach lhren Fundorten 
aufge'f~lirt. Die geographische Verteilung der beiden Ausgangsformen und der 
Misch/typen legt den Schlul~ nahe, letztere als Kreuzungspr0dukte zweier geo- 
gral~hischer Rassen anzusehen. Leider stand bisher von keiner der beiden Formen 
lebendes Material zur Verfiigung, dagegen konnten die beiden - -  ph~n0typisch 
entsprechenden - -  Merkmalspaare im Verlaufe yon Kreuzungen chr. chrysomelina 
× chr. orientali8 analysiert :~e~rden. ' Hier erwiesen sieh beide Merkmalspaare als 

!) Die yon mir (1934) fiir limbicoUis vorgenommene Namens~nderung erwies sich Ms 
~nbegriindet, da das betreffende Tier offenbar irrtiimlieh zu der Bezeichnung ,,Gristle Weise, 
Type" gekommen ist. 

2) Als Parallele hierzu sei erw~hn~, dab ieh yon Cocclnel~ sel~temlgunctata in Berlin- 
Bueh unter vielen Tausenden normaler Stiicke ein Tier mit Fleckenverbindungen land, 

wie solche m~ bisher nur bei indisehen Tieren der ssp. Brucki Muls. zu Gesieht kamen. 
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T a b e l l e  1 

Epilachna chrysomelina reticulata 0 1 . -  chrysomelina limbicollis Sic .  

A ~. Pronotum hell ~ reticulata A b 
B Mit OeeUen-Verbindungen J ~ ~ und - a J ~ Zwisehenformen 

a -~ Pronotum dunkel ~ ~ limbicollis 
b ~ ohne Oeellen-Verbindungen 

Fundorte 

Dakar Senegal . . . . . . . . .  
Sierra Leone . . . . . . . . . .  
Togo . . . . . . . . . . . . . .  
Kameruu . . . . . . . . . . . .  
Franz. Kongo . . . . . . . . . .  
Angola . . . . . . . . . . . . .  
Belg. Kong0 , .  . . . . .  . . . 
Albert Edward-See . . . . . . .  
l~yassa-See u. Umgebung . . . .  
Tanganjika See . . . . . . . . .  
Viktoria-See . . . . , . . . . .  
Kilimandseharo . . . .  . . / . . .  
Entebbe Uganda . : . . . . . . .  
Kfiste--Zansitrar . . . . . . . . .  
S. Soma~--S. Galla . . . . .  i . 
Abessinien . . . . . . . . . . .  

reticulata 
n 

3 3 
4 4 

55 54 
07 105 
69 69 
4 4 

07 607 
46 45 

2 1 
lO 9 
39 26 
13 5 

1 1 
2 2 

26 2 
26 

937 1014 

Zwisehenformen 

A 2 - k  a 

1 

1 
i 
5 

24 
7 

47 

2 

1 

5 

m 

m 

3 

19 

I °22 

monohybr id ,  und  zw~r helles Halsschi ld als dominan t  fiber dunkles und  Zu- 

sammenflie•en der Oeellen als dominan t  fiber ihr Isoliertbleiben.  Die Dominanz  

des Merkmals  , ,zusammenfliel~ende Ocellen" ist  nicht  vo l lkommen,  die Hetero-  

zygoten  zeigen oft nur  sehwaehe Auspr~gung der hellen Brficke. Solehe sehwache, 

helle Verb indung  u m  die beiden h in teren  Innenf leeke he rum zeigen aueh einige 

der als Mischformen angesproehenen afr ikanischen Tiere (vgl. Fig. 3). 

Besonderes In teresse  beansprucht  der in Fig. 5 wiedergegebene K~fer  aus  

Bukoba.  Bukoba  (am Viktoria-See)  l iegt n icht  nur  im Gebiet  der beiden b e :  

sprochenen F o r m e n  reticulata und  limbicollis, sondern es k o m m t  hier als d r i t t e  

F o r m  die sparer  zu erw~hnende capensis-Form vor,  deren H a u p t m e r k m a l  in einer 

sehwarzen Querverb indung  v o m  mi t t l e ren  Innenf leck zum m i t t l e r e n  Au]enf l eek  

jeder  Flf igeldeeke besteht .  Das Tier a u f  Fig. 5 z e i g t  nun  eine K o m b i n a t i o n  

yon NIerkmalen Mler drei  Formen .  Von reticulata das helle Netzmuste r ,  yon 

timbicollis das dunkle  P r o n o t u m  und  von  capensis die schw~rze Querverbindung.  

W~hrend  also fiber die Beziehungen zwisehen den zentra lafr ikanisehen 

F o r m e n  reticulata und limbicolli8 sehon die Ph~no~nalyse  ein anselieinend ein: 

deut iges  Bfld ergibt ,  t r i f f t  ein Gleiehes ffir die nord-sfidlieh (Alg ie r - -Kapland)  

ve rb re i t e t en  F o r m e n  nicht  zu, beziehungsweise erwies sich in diesem F a l l e  das 
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ph/inanalytisch gewonnene Bild der Verwandtschaftsverh/~ltnisse als falsch. 
Der Versuch einer genetischen Analyse ergab, da$ den geringen auI~eren Unter- 
schieden zwisehen Algier- und Kap-Tieren, die auBerdem durch ph/inotypisch 
gleitende Uberg/~nge aus dem Zwischengebiet fiberbrrickt sind, keine ebensolche 
physiologisehe Affinit/£t entspricht, wenigstens nicht frir die geographiseh extrem 
entfernten Formen. 

Die Form des Kapl~ndes (vgl. Fig. 6 u. 7), bisher meistens als Epilachna 
chrysomelina bifasciata F a b r .  aufgefrihrt, mu$ den 1klamen Epilachna capensis 
T h u n b g .  frihrenl). Capensis unterscheidet sieh y o n  den oben besprochenen 
Formen reticulata und limbicollis vor allem dureh die helle, rotbraune Grundfarbe, 
die ein Kontrastieren mit den hellen Oeellen verhindert und die sie mit den meisten 
Formen yon chr. chrysomelina gemeinsam hat. Den alten Namen bifasciata 
verdankt sie der Tendenz, bei stark pigmentierten Stricken eine sehwarze Quer- 
verbindung zwischen den beiden mittleren Rand- und Nahtflecken jeder Flrigel- 

Fig. 5. Zwischenform reti- 
culata-limbicollis-capensis. 

Bukoba, Viktoria Nyansa- 
See. Vergr. 1: 5. 

Fig. 6. Epilachna capensis 
Thunbg. Kal01and. 

Vergr. 1 : 5. 

Fig. 7. Epilachna ca~ensis 
Thunbg. Mikindani, 

Kiiste yon D.-O-Afrika. 
Vergr. 1 : 5. 

decke auszubilden. Diese Fleckenverbindung lag mir bisher yon keiner chryso- 
melina-Form vor, nur in einem Balkan-Stamm, der auf das Merkmal nigrescens 
(L/£ngsverbindung zwischen den beiden hinteren Innenfleeken) selektioniert wurde, 

~) Herr Kors chewski maehte mich aufmerksam auf die nomenklatorische Geschichte 
dieser Form: Fabricius benannte 1781 ohne Vaterlands-Angabe eine Coccinella bi]asciata 
mit der Beschreibung einer Zeichnung, wie sie fiir die Kapland-Form nieht zutrifft. Kor- 
schewski hat in dieser Fabrieiussehen Art eine indische Epilachna wiedererkannt, der 
somit der Name bi]as¢iata F. zukommt. Zum zweitenmal beschrieb Fabricius 1787 eine 
bi/asciata aus Kapland. Da der zweite Name bi/asciata somi~ ungtiltig wurde, benannte 
Korsehewski (1931) die Kapland-Form neu (]abriciana Korseh.). Es ist aber ein/ilterer 
Name vorhanden, n/imlich capensls Thunberg 1781. Aus tier Thunbergsehen Diagnose 
geht klar hervor, dab er vorliegende Form gemeint hat, nur hat er kein Tier mit Fleeken- 
Verbindungen beschrieben, sondern eins mit 12 freien Fleeken, wie solche in jeder der yon mir 
durehgesehenen siidafrikanisehen Populationen h~ufig sind. Die Namen bi/asciata Fabr. 
1787 (nee. bi]asciata Fabr. 1781) sowie/abriciana Korseh. sind also als Synonima zu ca- 
~ensis Thunb. zu stellen. 
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t r i t t  bei P lu sva r i an t en  ebenfalls eine Querverb indung nach dem mi t t le ren  Rand-  
fleck auf, aber nie als einzige Verb indung wie bei capensis. Inne rha lb  meines 
capensis-lV[aterials aus S- u n d  O-Afrika fanden  sich Tiere mi t  Querverb indungen  
nur  zu etwa 5 %. Fig. 6 u n d  7 geben die in bezug auf P igmentmenge  Plus- u n d  

Minus-Var ianten  meines afr ikanisehen Materials wiederl). I n  Tabelle 2 ist das 
durchgesehene capensis-Material in  4 Klassen aufgeffihrt. Klasse I entspr icht  

Fig. 6, Klasse IV Fig. 7, die Klassen  IX u n d  I I I  haben  dazwischenliegende Pig- 
mentmengen .  Auf Ka r t e  2 sind die Popula t ionen  mi t  den Plusklassen I - - I I  
und  den Minusklassen I I I - - I V  ge t renn t  gezeichnet. Es ergibt  sich eine gewisse 
Gesetzm/i6igkeit der Vertei lung,  fiber deren Kausal i t /£t  ich nichts  aussagen kann.  
Die P lusva r i an ten  fanden  sieh nur  in Siidafrika und  in Ostafrika im Gebiet 
des afr ikanischen Grabens,  die Minusvar ian ten  vorwiegend an der Kfiste, im 

T a b e l l e  2 
Epilachna capensis T h u n b .  

Fundorte 

Sfid-Afrika . . . . . . . . . .  
Mittlerer Sambesi . . . . . .  
NW-Rhodesia . . . . . . . .  
bTyassa-See und Umgebung . . 
Tanganjika-See und Umgebung 
Katanga belg. Kongo . . . . . .  
Kiwu See . . . . . . . . . .  
Bukoba Albert l~yansa-See . . 
Viktoria-See und U m g e b u n g . .  
Zentral D.-O.-Afrika . . . . .  
Kilimandseharo--Usambara . . 
Kiistengebiet Lindi--Tanga . . 
Somali--Sudan . . . . . . . .  
Kamerun--Togo . . . . . . .  

Tschad-See . . . . . . . . .  
Abessinien . . . . . . . . . .  
Senegal . . . . . . . . . . .  

Viel Pigment 
n 

I I I  

38 7 22 
12 - -  - -  
7 

93 8 70 
53 3 20 
4 1 2 
1 1 - -  
5 3 2 

20 - -  - -  
10 - -  1 

46 - -  - -  
6 8  - -  - -  

6 - -  - -  

2 - -  - -  

l - -  - -  
23 - -  - -  

1 0  - -  - -  

23 117 399 

Wenig Pigment 

I I I  

9 
12 
7 

11 
30 

1 

6 
9 

2O 
18 

123 

IV 

4 

14 

26 
50 

6 
2 

1 ] capensis ? 
23 [ chrys, chrysomelina ? 
10 J chrys, orientalis ? 

136 

zentra len  fri iheren Deutsch-Ost-Afrika u n d  in Brit isch-Ost-Afrika.  Tiere mi t  
wenig F leckenpigment  aus dem nordSstl ichen Areal von  capensis Sind morpho- 
logisch von  E. chr. chrysomelina nu r  durch geringe Unterschiede verschieden 

1) Interessanterweise entspricht die Variationsbreite der ~'leekenpigmentmenge aUer 
durchgesehener afrikanischer Populationen genau derjenigen, die bei Nachkommen eines 
ca1~ensis ~. mit mittlerer Fleekengr61~e yon H.A. Timof6eff  im Temperaturexperiment 
erhalten wurde. ]:)as Tier aus dem Kapland (Fig. 6) entsprieht Stiieken, die ihr Puppen- 
stadium in 200 verbrachten, das Tier yon Mikindani (Fig. 7) solchen aus 350 C. 

Induktive Abstammungs- und Vererbungslehre. L X X I  35 
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wie solche uns zwisehen verschiedenen Populationen innerhalb der ssp. chryso- 
melina bekannt sind. Die immer betonte Querrichtung der li~ngsten Achse des 
mittleren Innenflecks ist ebenso fiir verschiedene S¢4mme yon chrysomelina 
charakteristisch (vgl. T e n e n b a u m  1933). Wenn aus geographischen Griinden 
die Berechtigung vorlag, diese Tiere zu capensis zu stellen, mit welcher Form sie 
in kontinuierlicher Verbrei~ung leben, erwies sich fiir Tiere aus Gebieten n5rdlich 
des 10. Breitengrades (Senegal, Tschad-See, Abessinien, vgI. Karte 2 und Fig. 8) 
jede Zuordnung zu einer der behandelten Formen naeh morphologisehen oder 
zoogeographischen Gesichtspunkten als unmSglich. Alle diese Formen kenn- 
zelchnen sich in ihrer Kleinheit und mit ihrer extremen Reduktion j eden Pigmentes 
Ms Bewohner heiBer Troekengebiete und haben am meisten ~hnliehkeit mit den 

Fig. 8. 
Fig. 10. 

Fig. 8. chrysomdina oder capensis ? Senegal. Vergr. 1:5 

Fig. 9. Epilachna chrysomelina orientalis Zimm. Buchara. 
Vergr. 1 : 5. 

rig. 10. M~nnlicher K4pulationsapparat yon E. capensis 
Thunbg. Vergr. 1 : 20. 

~ig° 9° 

Tieren aus 35°C (obere biologisehe Grenze!) aus den Temperaturversuchen 
yon H.A.  T i m o f ~ e f f .  Diese Formen kSnnten mit gleicher Wahrscheinlichkeit 
als Minusvarianten yon chr. chrysomelina, chr. orientalis (vgl. Fig. 9) oder capensis 
angesehen werdem Auch andere morphologisehe Unterscheidungsmerkmale 
wurden nicht gefunden. Die Form des m~nnlichen Kopulationsorganes ist fiir 
alle Rassen yon chrysomdina sowie flit capensi8 identisch. A u f  Fig. 10 ist das 
K0pulationsorgan eines Kap. ~ dargestellt. (Die entspreehende Zeiehnung, die 
K l e m m  1929 ffir E. chrysomelina gibt, enth~lt ein Versehen in der Wiedergabe 
de r  paramerenbeborstung.) Sp~tere Zfichtungen ergaben geringe, abet konstante 
Untersehiede zwisehen capensis und chrysomelina in der Pigmentierung der 
Larven (Fig. 11). Bei capensis sind die dunkelen Fleeke a n  der Borstenbasis, 
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besonders an den unteren Reihen, grSfier als bei chrysomelina und neigen zum 
Zusammenflie]en~ Gerade die Gleichheit im K0pulationsapparat beider Formen 
(die der chrysomelina ebenfalls morphologisch sehr nahestehende Art E. angusti- 
collis Rch.  hat  stark abweichenden Kopulationsapparat!) in Verbindung mit 
den zoogeographisehen Befunden veranla~ten reich bisher (Z i m m e r m a n n 1934) 
capensis als geogr, l~asse yon chrysomelina anzusehen. Nun erhieiten wir im Herbst 
1934 durch freundliche Vermittlung von Frau S e h r a g e n h e i m ,  Johannisburg, 
lebende capensis aus S-Afrika (d. h. aus einer gro~en Sendung erreichte ein ein- 
ziges, gliieldieherweise befruehtetes 9 lebend Berlin). Die Nachkommensehaft 
dieses 9 konnte unter denselben Treibhausbedingungen (an Kiirbiss£mlingen) 
wie chrysomelina zur Entwicklung ge- 
braeht werden und ergab einen in sieh 
normal fertilen Stamm. Dagegen hat ten 
alle Kreuzungsversuehe zwischen ca- 
pensis und den versehiedensten chry- 
somelina-Formen negatives Ergebnis. 
Aus e t w a  50 Einzelkreuzungen und 
Massenkulturen wnrde nieht eine Larve 
erzielt. Schon die geschlechtliehe Affini- 
t~t (Kopulationsbereitsehaft) ist stark 
gemindert, Fertili tgt fehlt vollkommen. 
E. S t r a s b u r g e r  (1936, indiesemttef t )  
untersuchte die Zytologie der Kreu- 
zungseier und land Untersehiede zwi- 
schen diesen und unbefruehteten Eiern. 
In den Kreuzungseiern findet eine 
weitergehende, wenn aueh regellose und 
friih zum Stillstand kommende, Zell- 
te i lungstat ta ls inunbefruchtetenEiern.  Fig. ll .  Larven des drit~en Stadiums; 

oben: E. capensis Thunbg.; unten: F 
Es handelt sich also bei chryso- chrysomelina F. Vergr. 1:5. 

melina aus dem Mittelmeergebiet und 
capensis aus S-Afrika um zwei Formen, die miteinander vollkommen steril sind, 
Dieser Befund verbietet es, capensis weiterhin als geographische Rasse yon 
chrysomelina anzusehen. E. capensis hat als eigene Art zu gelten. Zu dieser 
Feststellung zwingen folgende (~berlegungen. Wenn es auch bisher in der Zoologie 
(ebenso wie in der Botanik) an einer allgemein anerkannten Artdefinition fehlt, 
• besteht doch be i  allen Autoren, die sieh in letzter Zeit um eine solche bemiiht 
haben, dariiber Einigkeit, dal~ einerseits der Grad morphologiseher Differen- 
zierung zwischen zwei Formen niehts Entscheidendes auszusagen hat (stark 
i~hnliche Arten und stark un~hnliche geographische Rassen !). Andererseits wird 
jeder Versueh einer Artdefinition als wesentliehstes physiologisehes Kriterium 
das Vorhandensein einer mehr oder weniger ungestSrten Fertilit~t .zu berfick- 
sichtigen haben. Es besteht keine Einigkeit dariiber, wo bier eine kritisehe 
Grenze zu setzen w~re, in keinem Fall aber wird man zwei, unter natfirlichen 
Verh~ltnissen verbreitete Formen, deren miteinander voUkommene Sterilit~t 
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experimentell bewiesen ist, als zu einer Paarungsgemeinschaft (und dieser Begriff 
mull in jeder Artdefinition enthMten sein) zugehSrig ansehen. 

Die 8ehwierigkeit liegt in der Wertung der geographischen Zwischen- 
glieder. Ohne experimentelle Analyse lassen sich keinerlei Wahrseheinliehkeiten 
dafiir beibringen, ob etwa im zentrMen Afrika Formen vorkommen, die mit 
beiden geographisehen Endgliedern fertil sind oder wenigstens mit den jeweils 
benachbarten Formen, oder ob irgendwo in Afrika eine seharfe Trennungszone 
(etwa die Sahara) besteht und nSrdlich und siidlich davon Formen leben, die 
physiologisch vollkommen isoliert sind. Nehmen wir das Vorhandensein physio- 
logiseher Zwisehenformen an, so ist die Schwierigkeit ihrer Wertung mehr eine 
systematische beziehungsweise nomenklatorisehe. Vom genetischen oder eve- 
lutionistisehen Standpunkt aus wgren es eben die mittleren Einheiten einer Rassen- 
kette, deren Endglieder sich zueinander wie Arten verhMten. Rensch  (1929 
und 1933) betont die Bedeutung, die solchen Rassenketten mit Nichtmischbarkeit 
der Endglieder zur Frage der Beziehungen zwischen geographischer Rassenbildung 
und Artentstehung zukommt. G o l d s c h m i d t  (1935) steht der BeweiskraR 
der yon Rensch  aufgefiihrten Beispiele skeptisch gegeniiber, da Experimente 
v61lig fehlen. Abgesehen davon, dal~ G o l d s e h m i d t  aus seinem eigenen Material 
ein experimentell analysiertes Beispiel bringt, das die Ansehauung yon R enseh 
bestgtigt (Nichtmischbarkeit yon geographischen ,,Endgliedern" bei Lymctntria 
dispar n6rdlich und siidlich der Tsugaru-Stral~e), scheint mir ein Verzicht auf 
Beriicksichtigung aller nieht experimentell analysierten Fglle eine zu grol~e Ein- 
schrgnkung des Gesiehtskreises zu bedeuten, angesichts der Tatsaehe, dab gerade 
unter den in ihrer geographischen Variabilit/~t interessantesten Objekten (z. B. 
Bombus, Carabus) nur verschwindend wenige sich einer experimentellen Analyse 
zuggnglich erweisen werden. Im Interesse einer K1/~rung populationsgenetiseher 
und evolutionistiseher Fragen sollte an Stelle des Goldschmidtsehen 8kepti- 
zismus die Forderung nach Vertiefung systematiseh-zoogeographischer Arbeits- 
weisen treten. G o l d s c h m i d t  nennt mit Recht sein Lymantria-Material das in 
bezug auf geographische Variabilitgt am besten analysierte, es bleibt aber un- 
verstgndlich, warum er jede Beziehung zwischen Rassenbildung und Artent- 
stehung so resigniert verneint und geographische Rassenbildung nur als ,,Modell- 
vorgang" der Artentstehung angesehen wissen will. 

Der oben beschriebene Fall yon Sterilitgt zwisohen zwei geographiseh 
welt getrennten, abet morphologiseh sehr ghnliehen Epilachna-Formen, deren 
geographisehe Zwischenglieder phgnotypiseh Uberggnge zwisehen den End- 
gliedern bilden, liefert nur einen Teil der yon G old s e h m id t  geforderten experi- 
mentellen Beweiskraft fiir die Frage naeh dem Zusammenhang: geographische 
Variabilitgt - -  Artentstehung. Sobald es gelingt, lebendes Material aus dem 
zen{ralen Afrika zu erhMten, werden aueh die weiteren Fragen hoffentlieh zu 
einer experimentellen L~Ssung kommen. 
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Zusammenfassung  

Im. Areal yon Epilachna chrysomelina F. haben die geogr~phischen Rassen 
der Art folgende Verbreitung: 

E. chr. chrysomelina F. westliches Mitte]meergebiet. 
E. chr. orientalis Zimm.  5stliches Mittelmeergebiet, W-Asien. 
E. chr. reticulata O1. ~quatoriales Afrika. 
E. chr. limbicollis Sic. Erythrea bis Deutsch-Ost-Afrika. 
Die bisher zu chrysomelina gestellte Form capensis T h u n b g .  (=  bifasciata 

F. 1887) aus Siid- und Zentral-Afrika ist als eigene Art anzusprechefi, obwohl 
die morphologischen Unterschiede zwischen capensis und chrysomelina geringer 
sind als Unterschiede zwischen verschiedenen chrysomelina-Formen. 

Im gemeinsamen Gebiet von reticulata, limbicollis und capensis kommen 
~nscheinend Mischlinge zwischen diesen drei Formen vor. 

Chr. chrysomelina ist mit chr. orientalis unbegrenzt fertil, w£hrend zwischen 
chrysomelina und capensis bus S-Afrik~ vollkommene Steriliti~t besteht. 
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