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A B S T R A C T : Paper s u m m a r i z e s the r e su l t s of inves t iga t ions c a r r i e d out 
on the m o r p h o l o g i c a l v a r i a t i o n of the l i z a r d L a c e r t a v i v i p a r a Jacquin . 
Data taken f r o m 70 Europaean specimens o r i g i n a t i n g f r o m d i f fe ren t l o w 
land and moun ta in l o c a l i t i e s have shown an inc reased v a r i a b i l i t y of the 
m o r p h o l o g i c a l charac te rs i n populat ions f r o m lowland l o c a l i t i e s , but 
v a r i a b i l i t y decreased i n groups l i v i n g m o r e nor thwards or in mounta in 
r e g i o n s . The i nc rea sed v a r i a b i l i t y of the ment ioned populat ions may be 
caused by the reduced v i a b i l i t y owing to i s o l a t i o n . The lowland f o r m of 
L a c e r t a v i v i p a r a r evea l ing an inc reased v a r i a b i l i t y and l i v i n g i n r é f u g i a i 
t e r r i t o r i e s of the f o r m e r g l a c i a l area seems to be the m o r e ancient type 
w h i l e the mounta in f o r m represents an advanced one. 

Einleitung 

F a s t 20 Jahre v o r h e r b e s c h ä f t i g t e i c h m i c h zum e r s t en Male m i t den 
P r o b l e m e n der Sys temat ik der Berge idechse ( L a c e r t a v i v i p a r a JACQUIN); da
mals waren ü b e r 600 E x e m p l a r e i n meine H ä n d e gelangt. Kaum habe i c h aber 
die verg le ichende Ana lyse der von diesen T i e r e n genommenen Macse und der 
an ihnen fes tges te l l ten E i g e n t ü m l i c h k e i t e n begonnen, waren m i r schon damals 
be s t immte Unterschiede i n den Massen und ü b r i g e n morpho log i schen M e r k 
ma len aufgefallen die zwischen den Eidechsen fes tzus te l len waren , die e i 
nerse i t s von Fundor ten der Tiefebene und andersei ts von jenen ve r sch iedener 
Berglandschaf ten s t a m m t e n . Diese Untersuchungen konnten aber l e i d e r n i ch t 
abgeschlossen werden , da m e i n ganzes U n t e r s u c h u n g s m a t e r i a l - noch v o r der 
e n d g ü l t i g e n Auswer tung m e i n e r d i e s b e z ü g l i c h e n Ergebnisse - i m Jahre 19 56 
v e r b r a n n t w a r . So konnte i c h n u r e in ige , bis damals n ich t bekannte F u n d o r t 
angaben für diese A r t v e r ö f f e n t l i c h e n ( D E L Y , 1957). 

D ie p rob lemat i schen F r a g e n der Sys temat ik der L a c e r t a v i v i p a r a be
s c h ä f t i g t e n m i c h aber w e i t e r h i n . M e i n In teresse e r h ö h t e s i c h , als L A C und 

* A l s V o r t r a g gehalten an der V i e r t e n Al lun ionskonfe renz für Herpe to log ie 
am 1. F e b r u a r 1977 i n L e n i n g r a d . 



K L U C H (1968) die Berge idechsen der Tiefebene von Os t -S lowake i auf Grund 
von 24 E x e m p l a r e n (9 dcf, 3 o_o_, sowie 12 j uven i l e und subadulte T i e r e ) als 
eine neue U n t e r a r t : L a c e r t a v i v i p a r a pannonica von den Ar tgenossen der 
Berglandschaf ten abgetrennt hatten. Die Fundor ten von diesen T i e r e n (Botany, 
Kapusany) f i e len n ä m l i c h i n dasselbe Gebie t , von dessen anderen Fundor ten 
auch i c h se lbs t ü b e r Berge idechsen v e r f ü g t e - wie dies w e i t e r unten noch dar 
gelegt w i r d ; w i r ungar i schen Herpe to logen verwenden für dieses ganze Gebiet 
den Namen " T h e i s s r ü c k e n " . Und da i c h schon aus theore t i schen G r ü n d e n an
nehmbar h i e l t , dass die B e r g e i d e c h s e n - E x e m p l a r e aus den B e s t ä n d e n der 
Tiefebene, die schon se i t Jahrtausenden von den ü b r i g e n Populat ionen der Ge
birgs landschaf ten i s o l i e r t i n e iner abgeschlossenen Umgebung lebten, s i c h i m 
Laufe der Ze i t en zu e inem gewissen G r a d d i f f e r e n z i e r t und Umwandlungen 
durchgemacht hatten, die l e t z t en Endes auch i n jenen oder anderen K ö r p e r 
massen und morpho log i schen M e r k m a l e n zum V o r s c h e i n ge t re ten s ind , wand
te i c h m i c h e iner w e i t e r e n Untersuchung des ganzen Fragenkomplexes zu . 
Aus diesem Grunde habe i c h meine Untersuchungen ü b e r die morpho log i schen 
V a r i a t i o n der Halsbandeidechsen Ungarns eben m i t der Bearbe i tung der B e r g 
eidechse begonnen. In d iesem A r t i k e l m ö c h t e i c h ü b e r meine d i e s b e z ü g l i c h e n 
Untersuchungen ku rz b e r i c h t e n . 

Das Z i e l me ine r Untersuchungen w a r , fes tzus te l len , ob die i n Ungarn 
n u r i n der Tiefebene und auch dor t i n k le inen i s o l i e r t e n B e s t ä n d e n lebenden 
Bergeidechsen innerha lb derse lben Popula t ion h i n s i c h t l i c h i h r e r ä u s s e r e n 
morpho log i schen M e r k m a l e e inhe i t l i ch oder - i m Gegente i l - v a r i a b e l s i nd . 
Es taucht s i c h sogle ich die F rage auf, i n welchem Grade die einzelnen Popu
la t ionen , v o r a l l em die jen igen , die von wei ten t fe rn ten Fundor ten s t a m m e n , 
mi te inander ü b e r e i n s t i m m e n oder voneinander un te rsche iden . Lassen s i ch 
zwischen den Bergeidechsen aus der Tiefebene und den Gebirgsgegenden 
schwerwiegende Untersch iede fes t s te l len , die eine Trennung unse re r E i 
dechsenart i n zwei U n t e r a r t e n b e g r ü n d e n oder n icht? E x i s t i e r e n t a t s ä c h l i c h 
z w e i U n t e r a r t e n i m Karpatenbecken, von den die eine die Gebirgs landschaf
ten , die andere dagegen die Tiefebene bewohnen s o l l ? Und end l i ch , k ö n n e n 
aus den auf die aufgeworfenen Fragen erhal tenen " A n t w o r t e n " ü b e r h a u p t 
Schlussfolgerungen gezogen werden , die unsere b i she r igen Kenntnisse ü b e r 
diese in teressante E idechsenar t e r w e i t e r n w ü r d e n oder n icht? 

Untersuchungsmaterial und Methodik 

F ü r e in eingehenderes Studium der i n der E in l e i t ung e r ö r t e r t e n P r o 
bleme standen m i r in sgesamt 70 Exempla re zu r V e r f ü g u n g (26öcf, 24 ^o_, 7 sa. 
6 6 und 5 sa . o_o_, sowie 8 j u v . ), wovon 30 Exempla re (13 Ob', 14 og, 1 sa. 6*, 
F s a . Q_ und 1 j u v . ) aus verschiedenen Gegenden der Grossen Ungar ischen 
Tiefebene, die ü b r i g e n 40 Individuen (13 6 6 , 10 o_o_, 6 sa. tá, 4 sa. M und 7 
j u v . ) von verschiedenen a u s l ä n d i s c h e n Fundor ten (F lach land- und G e b i r g s 
gegenden Jugoslawiens , R u m ä n i e n s , der Tschechos lowake i , Polen und Schwe
den) s t ammten . 



Fundortsangaben der untersuchten E x e m p l a r e 

UNGARN: B á t o r l i g e t (= A p o r l i g e t ) , Na turschutzgebie t (Komi ta t : Sza
b o l c s - S z a t m á r ) , 17. V I . 1957. L e g . : I . T A T Á R , 1 6 . 

Csaroda, B o c k e r e k e r W a l d (Kom. : S z a b o l c s - S z a t m á r ) , 25. V I I I . 1957. 
L e g . : L . ÖTVÓS, 1 o.. - 22. V . 1958. L e g . : D r . O. GY. D E L Y et I . S Z A B Ó , 
U , 1 sa. 6. - 13. V . 1959. L e g . : G. G Y A R M A T I , 1 o_. 

F e l s ő b a b á d (Kom. : Pes t ) , V I I I . 1948. L e g . : L . K O V Á C S , 1 6. - 11 . V I I . 
1955. L e g . : I . S Z A B Ó , 1 j u v . - 5. I X . 1958. L e g . : L . KOVÁCS et I . S Z A B Ó , 

L ó n y a ( K o m . : S z a b o l c s - S z a t m á r ) , 4. I V . 1965. L e g . : M . JANISCH, 
1 sa. o_. - 20. I V . 1966. L e g . : M . JANISCH, 1 o.. - 9. I V . 1970. L e g . : M . 
J A N I S C H , 3 66. 

M á t y u s ( K o m . : S z a b o l c s - S z a t m á r ) , 25-27. V I I I . 1964. L e g . : M . J A 
N I S C H , 4 66, 1 o_. - 8. I V . 1970. L e g . : F . H A A S , ló* , 1 o, - K i r v a , 25. V I I . 
1957. L e g . : M . JANISCH, 2 o_o_. 

Ó c s a ( K o m . : Pest) , I X . 1958, L e g . : L . K O V Á C S , 1 6 , 1 o. - 9. X . 
1958. L e g . : D r . P . AGO CS Y , 1 o.. - I X . 1959. L e g . : L . K O V Á C S , 1 o. - 19. 
I V . 1970. L e g . : F . HAAS, 2 o_o_. 

S o r o k s á r , Umgebung von E i seng ie s se re i (Kom. : Pes t ) , X . 1957. L e g . : 
L . K O V Á C S , 1 6. 

V á m os atya, Bocke reke r Wald ( K o m . : S z a b o l c s - S z a t m á r ) , 4. V . 1957. 
L e g . : M . JANISCH, 1 o_. 

J U G O S L A W I E N : Sa r -p l an ina , Popova Sapka, etwa 2000 m , 1-5. V I I . 
1965. L e g . : K. BOGOJEVSKI , 1 6, 1 o_. 

R U M Ä N I E N : Gyaluer Geb i rge (= M\ii G i l ä u l u i ) , etwa 1400 m , Cabana 
B ä i s o a r a (? 1957). Leg . : D r . B . STUGREN, 2 66. 

Sinaia, Umgebung von Prahova T a l , 3 1 . V . 1960. L e g . : D r . L . B E -
R I N K E Y , 1 sa. 6 . 

T S C H E C H O S L O W A K E I : Her tnek (= H e r t n i k ) , C s e r g ő (= Cerchov) -Ge-
b i r g e , etwa 950 m , 20. V I . 1970. L e g . : D r . O. GY. D E L Y , 1 o_, 1 sa. o_. 

Javor ina , P o d s p á d y , etwa 900-1000 m , 20-30. V I I I . 1976. L e g . : G. 
H O L L Ó , 1 6, 2 o_o_, 1 sa. 6 j u v . 

P r i b i l i n a , Umgebung von , Hohe T a t r a (= Visoky T a t r y ) , Csorba T e i c h 
(= S t r b s k é Pleso) , P o d b a n s k é e r Weg, etwa 1100 m , 25. V I I . 1957. L e g . : M . 
J A N I S C H , 1 6, 1 j u v . 

P O L E N : C l i a szowka , G r o m . : P iwniczna , pow.: Nowy Sacz, w o j . : K r a 
kow, 23. V I I I . 1972. Leg . : A . B U D Z I S Z E W S K I , 3 6 6 , 4 o_o_. 

K a r w i a , D i s t r . : Puck, 22. V I I I . 1971. L e g . : D r . R. B I E L A W S K I , 2 66, 
l o , 

Mazury bei Radomno, D i s t r . : I l awa , 7. IX. 1971. L e g . : D r . B . B U -
R A K O W S K I , 1 6, 5 sa. 66, 2 sa. o_o, 

Puszcza Kampinoska , 15 k m NW. von Warszawa, 8. IX. 1971. L e g . : 
D r . O. GY. D E L Y , 1 6, 1 q_. 

SCHWEDEN: Sk. Sandhammaren. 19. V I . 1943. L e g . : K . G. W I N G -
S T R A N D , 1 



Von s ä m t l i c h e n E x e m p l a r e n wurde ü b e r 2 0 Masse genommen: Gesamt
l ä n g e , K ö r p e r - , Schwanz- und P i l e u s l ä n g e , P i l e u s b r e i t e , P a r i e t a l h ö h e , En t 
fernung zwischen den beiden Gl iedmassen , Ent fernung zwischen Nasenspi tze , 
bzw. N a s e n l ö c h e r und Augen, Ent fernung zwischen dem h in te ren Augenrand 
und Ohrö f fnung , L ä n g e der Gl iedmasse usw. ; i n v i e l en F ä l l e n wurden ausser
dem auch die P r o p o r t i o n s w e r t e von je zwei K ö r p e r m a s s e n berechnet . Es w u r 
den w e i t e r h i n Z a h l und Anordnung der Kopf sch i lde r , sowie der Sch i lde r der 
Kopfsei ten un te rsuch t und auch die Z a h l der Quer - und L ä n g s s c h u p p e n usw. 
b e s t i m m t . Im Zuge m e i n e r Untersuchungen widmete i c h eine besondere Auf 
m e r k s a m k e i t jenen M e r k m a l e n , die den oben schon e r w ä h n t e n A u t o r e n dazu 
dienten, die neue U n t e r a r t : L a c e r t a v i v i p a r a pannonica von der typischen Un
t e r a r t : L a c e r t a v i v i p a r a v i v i p a r a JACQUIN zu t rennen. Eine besondere Be
r ü c k s i c h t i g u n g fand die Anordnung der die N a s e n l ö c h e r umgebenden Schi lder , 
v o r a l l em der B e r ü h r u n g s t y p der Supranasal- und Pos tnasa l sch i lde r , denn 
M É H E L Y schr ieb schon i m Jahre 1 9 0 5 eine grosse Bedeutung dem B e r ü h r u n g s 
typ dieser Schi lder zu . Die Masse der e inzelnen K o p f s c h i l d e r , die von L A C 
und K L U C H i n der Beschre ibung der neuen U n t e r a r t i a n g e f ü h r t worden s ind (LAC 
und K L U C H , 1 9 6 8 ) , hatte i c h d i e sma l u n b e r ü h r t gelassen. 

In der Untersuchung der Kopf sch i lde r habe i c h als Verg le i chsbas i s v o r 
a l l e m jene Beschreibungen d iese r sys t ema t i sch so wich t igen M e r k m a l e ge
w ä h l t , die von e ine r Reihe ä l t e r e r und neuerer A u t o r e n angegeben wurden s ind 
(DÜRIGEN, 1 8 9 7 , WERNER, 1 8 9 7 , SCHREIBER, 1 9 1 2 , B O U L E N G E R , 1 9 2 0 , 
A N G E L , 1 9 4 6 , DE W I T T E , 1 9 4 8 , S T E P Á N E K , 1 9 4 9 , R A D O V A N O V I C , 1 9 5 1 , 
F U H N und V A N C E A , 1 9 6 1 u . a. ) . Aus a l l en diesen Beschre ibungen i s t zu ent
nehmen, dass s i c h die K o p f s c h i l d e r der Bergeidechse sowohl in H i n s i c h t auf 
die Z a h l als auch die F o r m und Anordnung du rch eine z i e m l i c h weitgehende 
B e s t ä n d i g k e i t auszeichnen; nu r bei e inigen von ihnen l ä s s t es s i ch eine be
s t i m m t e V a r i a b i l i t ä t fes t s te l len (z. B . S u p r a c i l i a r i a , Sup ra t empora l i a , Supra-
und Sublabial ia , S u b m a x i l l a r i a ) . Ü b e r sonst ige , ganz feine Abweichungen f i n 
det man nur bei einigen A u t o r e n Bemerkungen , und auch diese s t ammen 
g r ö s s t e n t e i l s aus der le tz ten Z e i t ( W E R M U T H , 1 9 5 0 , § T U G R E N und V A N C E A , 
1 9 6 1 , V O I P I O , 1 9 6 1 , 1 9 6 8 , 1 9 6 9 , L A N T Z A , 1 9 6 3 ) . 

Die von unseren Bergeidechsen genommenen Masse wurden nach Fund
o r t und Geschlecht g r u p p i e r t und bewer te t , und innerha lb der einzelnen Grup
pen auch nach dem Entwick lungszus tand des T i e r e s . I m F a l l e der ungar ischen 
Populationen habe i c h bei der Grupp ie rung der T i e r e nach i h r e n Fundor ten 
bes t immte Zusammenfassungen d u r c h g e f ü h r t , wenn die Fundor te n u r einige 
K m voneinander ent fernt l i egen (wie z . B . Csaroda, L ó n y a , M á t y u s und V á m o s 
atya oder Ocsa und F e l s ő b a b á d ) und auch i n dieselbe z u s a m m e n h ä n g e n d e geo
graphische E i n h e i t der Tiefebene fa l len (so z. B . in den sog. T h e i s s r ü c k e n 
oder i n das Donau-The iss Z w i s c h e n s t r o m l a n d ) . Die T i e r e aus der Umgebung 
von solchen Or tschaf ten b i lden a l l e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t nach eine rea le F o r t 
pflanzungsgemeinschaft . Sind aber die Fundor te du rch wei te Strecken vonein
ander getrennt (wie z . B . S o r o k s á r und Ó c s a , bzw. F e l s ő b a b á d ^ ) oder w i r d e i n 

1 ) Es da r f aber n i ch t ausseracht gelassen werden , dass einst a l le d r e i Fund
or te zu derse lben geographischen E i n h e i t g e h ö r t hat ten. 



Austausch von Individuen durch andere Hindernisse u n m ö g l i c h gemacht ( z . B . 
B á t o r l i g e t liegt auf der linken Seite des T h e i s s r ü c k e n s ) , so habe ich meine 
Untersuchungsergebnisse getrennt bewertet. Die a u s l ä n d i s c h e n Exemplare 
konnten aber auf diese Weise nicht bearbeitet werden. Die Fundorte d ieser 
T i e r e lagen weit voneinander entfernt; die Unterschiede zwischen ihnen wa
ren gross auch hinsichtl ich der Ü b e r s e e h ö h e . Dies macht schon von vornher
ein u n m ö g l i c h , die Angaben von Eidechsen aus weitentfernten Gebieten in k l e i 
nere oder g r ö s s e r e Gruppen zusammengefasst zu bewerten. Aus diesem G r u n 
de werde ich im s p ä t e r e n meine Untersuchungsergebnisse über diese B e r g e i 
dechsen-Exemplare nur im F a l l e der Bergeidechsen aus Mazury und C l i a -
szowka (Polen) weiterhin aus Javor ina (Tschechoslowakei) eingehender s c h i l 
dern, bei den übr igen nur ganz k u r z , in der Hoffnung, dass i ch über ihre E i 
g e n t ü m l i c h k e i t doch gewisse Informationen geben imstande sein werde. 

Morphologische Beschre ibung der untersuchten E x e m p l a r e 

Das detail l ierte Studium der Variat ion morphologischer Merkmale 
wurde an jenen Bergeidechsen unseres Materials begonnen, die von einigen 
Fundorten aus der Umgebung der ostungarischen Ortschaften Csaroda , Lónya , 
M á t y u s , und V á m o s a t y a stammten. Die an diesen Bergeidechsen gewonnen 
Untersuchungsergebnisse habe ich zusammengefasst gewertet. S ä m t l i c h e in 
diesem Gebiet gesammelten T i e r e dürfen wir als A n g e h ö r i g e derselben Popu
lation betrachten (9 66, 8 <j>o_, 1 s a . ó", 1 s a . <j>). Die von diesen T i e r e n genom
menen K ö r p e r m a s s e und die daraus gerechneten Proportions werte sowie e i 
nige bemerkenswerte Schuppenzahlen werden nun in zwei Tabel len angeführt . 
(Siehe Tabel le I und X V I ) . 

Werden nun die von den Exemplaren der Bergeidechsen-Population des 
T h e i s s r ü c k e n s genommenen K ö r p e r m a s s e , sowie die mit ihnen eng zusam
m e n h ä n g e n d e n K ö r p e r p r o p o r t i o n e n (vgl. Tabel le I . ) und weiterhin die E x t r e m 
werte der Zahl der in Q u e r - u n d L ä n g s r e i h e n angeordneten Bauch- und R ü c k e n 
schuppen betrachtet (siehe Tabel le X V I . ), so l ä s s t es s i ch feststellen, dass 
es w ä h r e n d einige morphologische Merkmale - unabhängig von Geschlecht und 
Lebensal ter - grossen individuellen Schwankungen unterworfen sind, gibt es 
wieder andere, bei denen die Schwankungsbreite ä u s s e r s t eng i s t , denn diese 
Merkmale sind fast u n v e r ä n d e r l i c h . So z. B . eine weite Schwankungsbreite 
kennzeichnet die G e s a m t l ä n g e , K ö r p e r - und S c h w a n z l ä n g e , Pileuslange, G l i e d 
m a s s e n l ä n g e , sowie der Abstand zwischen den beiden Gl iedmassen , aber 
nicht nur in absoluten metrischen Massen a u s g e d r ü c k t , sondern auch die aus 
ihnen gerechneten Proportionen. E i n e z iemlich grosse V a r i a b i l i t ä t ist festzu
stellen auch in der Z a h l der Q u e r - und L ä n g s s c h u p p e n . Im Gegensatz zu die
sen Merkmalen v a r i i e r e n die in den betreffenden Tabel len angeführten übr igen 
morphologischen Merkmale , wie Pileuslange, P a r i e t a l h ö h e , S c h n a u z e n l ä n g e , 
die Entfernung zwischen dem hinteren Augenfand und dem Rand des T r o m m e l 
fells und die aus ihnen gerechneten Proportionswerten, und nicht zuletzt die 
Zah l der Schenkelporen nur innerhalb sehr nahe liegender Grenzen (siehe T a 
belle I . und X V I . ) . 



Unter den von m i r untersuchten 19 Berge idechsen , die aus dem Ge
biete des T h e i s s r ü c k e n s s t a m m t e n , habe i c h sozusagenkein einziges E x e m p l a r 
gefunden, bei we lchem die Anordnung der K o p f s c h i l d e r i m Pi leus i n j e d e r H i n 
s i ch t r e g e l m ä s s i g gewesen w ä r e oder diese oder jene der K o p f s c h i l d e r eine 
A b n o r m i t ä t , A s y m m e t r i e oder z a h l e n m ä s s i g e Abweichung nicht aufgewiesen 
h ä t t e . Es gab un te r den i n B e t r a c h t gezogenen Sch i lde rn , die an s ä m t l i c h e n 
Individuen anwesend waren , ke in e inz iges , dass bei a l l en Eidechsen d ieser 
K o l l e k t i o n i n derse lben Z a h l vorhanden gewesen w ä r e und - wenn auch nur 
e in einziges M a l e - n ich t von der " g e w ö h n l i c h e n " Sch i ldzah l , die i n meis ten 
F ä l l e n t a t s ä c h l i c h gefunden w u r d e , abweichend gewesen w ä r e . 

Von den untersuchten K o p f s c h i l d e r - wie dies aus den Angaben der T a 
be l le X V I . zu entnehmen i s t (siehe Tabe l l e X V I . ) - h i n s i c h t l i c h i h r e r Z a h l 
waren noch Postnasale und F rena l e , ausserdem Frenoocu l a r e und die Supra-
o k u l a r i a am wenigsten v a r i a b e l . A l l e ü b r i g e n K o p f s c h i l d e r haben s i c h schon 
m e h r oder wen ige r v a r i a b e l e rwiesen und n ich t nur h i n s i c h t l i c h i h r e r Z a h l , 
sondern auch i n i h r e n S y m m e t r i e v e r h ä l t n i s s e n . 

Unter den K o p f s c h i l d e r n waren es die S c h l ä f e n bedeckendenjdie sowohl 
i n i h r e r Gesamtzah l , als auch i n i h r e m z a h l e n m ä s s i g e n E r sche inen auf beiden 
Seiten des Kopfes am me i s t en v a r i i e r t e n . U n t e r den 19 Bergeidechsen lassen 
s i c h nur 2 solche f inden, bei denen die S c h l ä f e n bedeckenden Schuppen in g l e i 
cher Z a h l (14-14) vorhanden waren . Und nur 8 solche, deren S c h l ä f e n g e g e n d 
be iderse i t s i n g l e i c h e r Z a h l diese Schuppen besass, bei den ü b r i g e n 11 E x e m 
p l a r e n waren schon i n der Z a h l der Schuppen zwischen den beiden Seiten be
s t i m m t e Untersch iede zu bemerken , obwohl s ie meis tens n ich t sehr gross 
waren (18-17, 20-21 , 22-21 usw. ) , nur bei e in igen T i e r e n konnten auch g r ö s s e 
r e (15-18, 12-16) fes tges te l l t werden . 

Auch die Z a h l der i n L ä n g s r e i h e n angeordneten Kehlschuppen und jene 
der K r a g e n s c h i l d e r schwanken zwischen z i e m l i c h wei ten Grenzen (die E x t r e m 
wer te für die Kehlschuppen 17-23, für die K r a g e n s c h i l d e r 7-12). Demgegen
ü b e r hat s i ch die Popula t ion von T h e i s s r ü c k e n e i n h e i t l i c h da r i n e rw ie sen , dass 
Tympanale und M a s s e t e r i c u m an s ä m t l i c h e n E x e m p l a r e n vorhanden und m i t 
scharfen U m r i s s e n h e r v o r g e t r e t e n wa re n . H i n s i c h t l i c h der Anordnung der die 
N a s e n l ö c h e r umgebenden Sch i lde r - d . h . B e r ü h r u n g von Supranasale und Post
nasale - wa r aber die Popula t ion von we i t em n ich t so e i n h e i t l i c h . Unte r den 
19 E x e m p l a r e n befanden s i c h nur 4 T i e r e , an denen s i ch die 2 e r w ä h n t e n Kopf
s ch i l de r einander be ide r se i t s , an 2 anderen dagegen nur auf der l i n k e n , bei 
einem einzigen E x e m p l a r nur auf der rech ten Seite b e r ü h r t e n (bei e inem w e i 
t e ren E x e m p l a r fehlte die Postnasale v o l l k o m m e n ) . B e i den ü b r i g e n 11 E i 
dechsen stand das Supranasale an beiden Seiten m i t dem Frena l e i n B e r ü h r u n g . 

Es v e r d i e n t eine besondere E r w ä h n u n g , das unter unseren 19 E x e m p l a 
r e n s i ch 2 solche befanden, bei welchen auf dem Pi leus zwischen den Supra-
oku l a r i a und S u p r a c i l i a r i a k le ine K ö r n c h e n aufzufinden waren , und zwar bei 
dem einen E x e m p l a r auf der rech ten , bei den anderen auf der l i nken Seite 
(Tafe l I . , f i g . 2. ) . 

In der Anordnung , bzw. dem B e r ü h r u n g s t y p b e s t i m m t e r Kopf sch i lde r 
t r e t en bei den Bergeidechsen vom T h e i s s r ü c k e n sehr oft e r w ä h n e n s w e r t e 
Anoma l i en auf. Unte r den 19 E x e m p l a r e fand i c h z . B . nur 4 solche (1 6, 
3 oo), an denen die h in t e re Ecke des In ternasa le nu r i n einem Punkt an das 
F ron ta l e t r i f f t oder du rch eine l ä n g e r e oder k ü r z e r e Naht m i t i h m i n B e r ü h 
rung steht, was zu r Fo lge hat , dass die beiden P r ä f r o n t a l i a voneinander ge-



t r enn t s ind (Tafe l I , f i g . 2 -3 ) . A n einem T i e r haben s i c h In t e rpa r i e t a l e und 
Occ ip i t a l e zu e inem e inhe i t l i chen Schi ld v e r e i n i g t , da die sie trennende F u r 
che verschwunden w a r (Tafel I , f i g . 3.) A n e inem anderen T i e r hat s i ch z w i 
schen diesen beiden Kopf sch i l de rn ein schmales v i e r eck iges Schildchen h i n 
e i n g e f ü g t . A n einigen E x e m p l a r e n konnte beobachtet werden , dass von jenem 
oder anderen K o p f s c h i l d s i ch ein kle ines ü b e r z ä h l i g e s Schildchen absprengt , 
oder wenigstens auf der O b e r f l ä c h e des Schildes eine Furche entsteht (Tafe l I , 
f i g . 1), die als Ze ichen für eine beginnende Abt rennung eines neuen Sch i ld 
chens bedeutet werden kann. E ine solche n i ch t v o l l s t ä n d i g e Trennung fand i c h 
bei e inem m ä n n l i c h e n E x e m p l a r i n der h i n t e r e n l inken unteren Ecke des 3. 
Supraokular (Tafe l I , f i g . 2), bei einem Weibchen ebenfalls auf der l inken 
Seite i n der h in t e ren Ecke des 1. S u b m a x i l l a r e , bei einem anderen - ebenfalls 
we ib l i chen - E x e m p l a r auf der l i n k e n Seite - i n der L i n i e der Fu rche zwischen 
2. und 3. Supra labia le - t rennten s i c h zwei k l e ine d r e i e c k f ö r m i g e Schildchen 
d e r a r t , dass s i c h die Grenze der oberen g r ö s s e r e n und unteren k l e i n e r e n nicht 
b e r ü h r t e n . E r w ä h n e n s w e r t scheint un ter diesen anomalen Schuppenbildungen 
jenes k le ine Schuppchen zu se in , das i m K o p f s c h i l d eines untersuchten m ä n n 
l i c h e n E x e m p l a r e zwischen dem 4. Supraokulare und obers ten Pos tokulare 
eingeschal tet w a r . E ine Tendenz zur Abspa l tung oder die beginnende E i n k e r 
bung e iner se ichten F u r c h e , die aber noch n i c h t zu v o l l s t ä n d i g e r Abt rennung 
je eines neuen Schildchen f ü h r t , sondern nu r die U m r i s s l i n i e n eines s i ch i n 
Herausb i ldung begriffenen Schildchens andeutet, konnte i c h an einigen E x e m 
p la ren beobachten. I m Kopfs c h i l d eines Weibchens z. B . l i e f die Grenzfurche 
zwischen dem I n t e r p a r i e t a l e und Occ ip i t a l e sowoh l nach rechts a ls auch l inks 
g e r a d l i n i g bis zum 1/3 des P a r i e t a l e ; auf der l i n k e n Seite entstand aber eine 
z w e i t e r e , einige m m ü b e r die e r w ä h n t e F u r c h e , eine we i t e re s e c u n d ä r e L i n i e , 
die m i t der e r s t e r e n p a r a l l e l l äu f t . A n einem anderen, m ä n n l i c h e n E x e m p l a r 
wa r diese F u r c h e , die aus der G r e n z l i n i e zwischen den beiden e r w ä h n t e n 
Sch i lde rn en t sp r ing t , nur auf der rechten Seite vorhanden, s ie e r r e i c h t e aber 
ebenfalls nu r das e rs te D r i t t e l des P a r i e t a l e . Eine ä h n l i c h e Absprengung 
konnte beobachtet werden bei einem T i e r v o r der h in t e ren Ecke des rechten 
1. Supraokulare , w iede r bei einem anderen i s t unten und oben i n der M i t t e 
des 2. Supralabia le je eine kurze Fu rche aufgetre ten, die nach den M i t t e l p u n k t 
des Schildchens ge r i ch t e t w a r . 

Die Bergeidechsen der Popula t ion aus dem Gebiet des T h e i s s r ü c k e n s 
s ind - wie dies aus den Ergebnissen unse re r b i she r igen Untersuchungen her 
vorgeh t - i n H i n s i c h t auf i h r e o b e n e r w ä h n t e n morpho log i schen M e r k m a l e n 
z i e m l i c h v a r i a b e l . 

Wenn man die V a r i a b i l i t ä t der eingehender untersuchten m o r p h o l o g i 
schen M e r k m a l e der Bergeidechs e aus der Umgebung von Ocsa (Donau-Theiss 
Z w i s c h e n s t r o m l a n d ) , i n i h r e r Gesamthe i t be t rachte t , so k ö n n e n w i r fes t s te l 
l e n , dass diese i n noch g r ö s s e r e m Masse v a r i i e r e n , als bei den E x e m p l a r e n 
aus dem Gebiet des T h e i s s r ü c k e n s , t r o t z d e m , dass das m i r zu r V e r f ü g u n g 
stehende M a t e r i a l nu r von bescheidener G r ö s s e w a r (2 öV, 6 o_çji, 1 j u v . ). D i e 
se e r h ö h t e V a r i a b i l i t ä t i s t auch i n den K ö r p e r m a s s e n , sowie den aus ihnen be
rechneten P r o p o r t i o n s w e r t e n , w e i t e r h i n in den E x t r e m w e r t e n der L ä n g s - und 
Querschuppenzahlen zum A u s d r u c k gekommen (siehe Tabe l le I I I . und X V I I I . ). 

Unte rsuch t man die Kopf sch i lde r an den Bergeidechsen etwas einge
hender , die aus der u n m i t t e l b a r e r Umgebung von Ó c s a s t ammen , so m ü s s e n 
w i r fes t s te l l en , dass es un te r den Individuen d iese r Popula t ion - ahn l ich wie 



im F a l l e der Bergeidechsen von dem T h e i s s r ü c k e n - kaum ein einzigen zu fin
den ist , die in Hinsicht der Zah l oder symmetrischen Verteilung keine Ab
weichung von der für die A r t charakteris t i schen Norm nicht aufweisen w ü r d e . 
Man hat den Eindruck , dass die morphologische "Auflockerung" bei diesen 
T i e r e n viel le icht noch g r ö s s e r s e i . 

Werden nun die von m i r untersuchten 9 Bergeidechsen aus der Umge
bung von o c s a aus diesem Gesichtspunkt betrachtet, so kann man hinsichtl ich 
der B e s t ä n d i g k e i t bezw. V e r ä n d e r l i c h k e i t der einzelnen Kopfschilder folgende 
a l l m ä h l i c h e Reihenfolge feststellen: 

E i n e v o l l s t ä n d i g e Konstanz zeichnet die Supraokular- und die F r e n o -
okularschildchen aus. Sie var i i eren weder in i h r e r Z a h l , noch in i h r e r V e r 
teilung auf beiden Seiten des Kopfes. Mit der Ausnahme eines einziges E x e m 
p lars , sind auch die Postokularien ke iner Variat ion unterworfen. E i n e schwa
che V a r i a b i l i t ä t war schon dagegen bezeichnend auf das Postnasale , wenig
stens was seine symmetr ische Vertei lung betrifft; F r e n a l e var i i er te dagegen 
schon sowohl in se iner Gesamtzahl a l s auch symmetr i scher Vertei lung. Die 
V a r i a b i l i t ä t der Submaxi l lar ia , Sublabial ia war von ä h n l i c h e m A u s m a s s . E i n e 
B e s t ä n d i g k e i t bezw. V e r ä n d e r l i c h k e i t tritt in der Herausgestaltung des Supra
temporale und P r ä o k u l a r e - falls s ie quantitativ gewertet wird - in gleichem 
Masse auf. 

Unter den Kopfschildern der Bergeidechsen aus der Population von 
Ocsa erweisen s ich die Suprac i l iar ien und S c h l ä f e n s c h i l d c h e n am v e r ä n d e r 
l ichsten. Im F a l l e der Suprac i l iar ien war die grosse Asymmetr ie am auffal
lendsten, wenigstens was die Z a h l der einzelnen Schuppen anbelangt. Insge
samt habe ich nur 2 solche T i e r e vor mich gehabt, in deren Kopfschild diese 
Schuppen beiderseits in gleicher Z a h l (5-5) vorhanden waren, trotzdem dass 
die Zah l der einzelnen Schuppen von weitem nicht bes tändig war (ihre Zahl 
schwankte zwischen 4 und 6). Die symmetr i sche Vertei lung der die Sch lä fen 
bedeckenden Schilder war schon etwas besser a u s g e p r ä g t : in 4 F ä l l e n fand ich 
folgende Zahlen - 16-16, 24-24 und 26-26; es muss aber sogleich bemerkt 
werden, dass die Extremwerte für die gefundene Schuppenzahl zwischen wei
ten Grenzen schwankten (14-26). 

Die Z a h l der in L ä n g s r e i h e n angeordneten Kehlschuppen sowie die der 
Kragenschi lder war meistens nicht konstant (bei den ersteren schwankte s ie 
zwischen 18 und 21, bei den letzteren zwischen 7 und 11); trotzdem war die 
Schwankungsbreite beider Merkmale etwas enger a ls bei den Bergeidechsen 
von dem T h e i s s r ü c k e n . In einem Merkmale herrschte aber unter den T i e r e n 
aus der O c s a Population eine E i n f ö r m i g k e i t , n ä m l i c h darin, dass das T y m p a -
nale s ä m t l i c h e n Exemplaren vorhanden war; d e m g e g e n ü b e r war die V a r i a b i l i 
tät hinsichtl ich der Anwesenheit bezw. Fehlens des Masseter icums auffallend, 
denn dieses letzgenannte Schild war nur an einem E x e m p l a r unter den von m i r 
untersuchten 9 T i e r e n beiderseits vorhanden, an 6 T i e r e n fehlte es vol lkom
men, an 2 Eidechsen konnte es nur auf der rechten Seite aufgefunden werden. 
Die Bergeidechsen von O c s a weisen auch hinsichtl ich der F o r m der B e r ü h r u n g 
der beiden Schilder: Supranasale und Postnasale ein z iemlich gut a u s g e p r ä g t e 
V a r i a b i l i t ä t auf. Beide Schilder b e r ü h r t e n s ich auf der linken und rechten Sei 
te nur bei 3 T i e r e n , an 6 T i e r e n b e r ü h r t e n sie s ich überhaupt nicht. Die oben 
schon erwähnten e i g e n t ü m l i c h e n K ö r n c h e n waren auch an 2 Exemplaren zwi
schen den Suprac i l i ar ia und Supraokularia aufzufinden und zwar je eins auf 
der rechten Seite. 



Die eingehende Untersuchung der K o p f s c h i l d e r brachte eine noch 
g r ö s s e r e V a r i a b i l i t ä t und Unausgegl ichenhei t , eine g r ö s s e r e Z a h l von A n o m a 
l i e n sowohl i n H i n s i c h t auf das Auf t r e t en von ü b e r z ä h l i g e n Sch i lde rn als auch 
eine beginnende Auf te i lung (in F o r m von E inkerbungen , von u n r e g e l m ä s s i g e n 
Furchen) von bes t immten Sch i lde rn zum V o r s c h e i n - als bei den T i e r e n aus 
dem Gebiet des T h e i s s r ü c k e n s . 

A n 3 Ind iv iduen von Ocsa wa r das obere , spi tz auslaufende Ende des 
Ros t r a l e so ü b e r m ä s s i g v e r l ä n g e r t , dass es zwischen den Supranasal ien h i n 
e indr ingend m i t e inem Punkt oder durch eine b r e i t e r e oder s c h m ä l e r e Naht 
das In ternasa le b e r ü h r t e und dadurch die - n o r m a l e r w e i s e - aneinander l i e 
genden Supranasal ia voneinander we i t a b g e d r ä n g t wurden (Tafel I , f i g . 6 ). 
B e i einem anderen E x e m p l a r fand i c h zwischen dem Pos tokulare 1. und dem 
Par i e t a l e be iderse i t s je ein grosse Schi ld e ingeschal te t . (Dieser Sch i ld hatte 
F E J É R V Á R Y (1923) an einigen F e l s ő b a b a d e r E x e m p l a r e n ebenfalls gefunden 
und benannte es als o r b i t o p a r i e t a l . ) 

Ü b e r z ä h l i g e Schi lder habe i c h z i e m l i c h oft beobachtet an unseren B e r g 
eidechsen aus Ó c s a bzw. Donau-Theiss Z w i s c h e n s t r o m l a n d . Die Anordnung 
der beiden P r ä f r o n t a l i a w ich an 2 E x e m p l a r e n von der typischen ab, indem 
diese beiden grossen K o p f s c h i l d e r b e r ü h r t e n s i c h ü b e r h a u p t n i ch t , sondern 
sie werden d u r c h einem schmalen , zwischen ihnen hineingedrungenen Kopf
s c h i l d v o l l k o m m e n getrennt . Diese lange, ü b e r z ä h l i g e media le L ä n g s s c h i l d 
hat - anderse i ts - auch das F r o n t a l e m i t dem Internasa le zusammengebunden 
(Tafel I , f i g . 7 und T a f e l I I , f i g . 9) . V o l l s t ä n d i g abgetrennte, aber z i e m 
l i c h u n r e g e l m ä s s i g angeordnete Schi lder habe i c h i n 18 F ä l l e n gefunden. So 
hat s i ch bei e inem E x e m p l a r aus dem oberen ä u s s e r e n Rande des P r ä f r o n t a l e 
auf der l inken Seite ein g r ö s s e r e s Schildchen abgetrennt und hat s i ch zwischen 
dem z u r ü c k g e b i l d e t e n P r ä f r o n t a l e und In ternasa le hineingeschoben (Tafel I , 
f i g . 7. ), i m K o p f s c h i l d eines anderen E x e m p l a r s hat s i ch ebenfalls ein k l e i 
nes, s e l b s t ä n d i g e s Schildchen von dem l inken F r o n t o p a r i e t a l e get rennt , und 
zwar am inneren Rande i m V o r d e r t e i l dieses Schi ldes; das s ich neu heraus
gebildete Schildchen schob s ich zwischen dem F ron t a l e und F r o n t o p a r i e t a l e 
(Tafel I I , f i g . 9 ) . A n zwei we i t e r en E x e m p l a r e n bi ldete s i ch zwischen dem 
In t e rpa r i e t a l e und Occ ip i t a le je ein kleines rund l iches abgerundetes Sch i ld 
chen (Tafel I , f i g . 7 und T a f e l I I , f i g . 9). A m auffallendsten aber wa r die 
Herausb i ldung von neuen ü b e r z ä h l i g e n Schuppchen i m Gebiete der Supraoku-
l a r i a . Be i 2 Bergeidechsen aus d iese r Popula t ion fand i ch be iderse i t s i n dem 
ä u s s e r e n , un te ren W i n k e l je 1 ü b e r z ä h l i g e s Schildchen (Tafe l I , f i g . 5 und 
7 ) . In 2 F ä l l e n habe i c h je ein ü b e r z ä h l i g e s Schildchen in der unteren Ecke 
des 3. Supraokulare - aber nur auf der l inken Seite - gefunden, an e inem T i e r 
haben s ich an der B e r ü h r u n g s l i n i e des 2. und 3. Supraokulare , am deren 
Rande, 2 d re i eck ige ü b e r z ä h l i g e Schildchen abgetrennt , die s i ch i n der M i t t e 
des Kopfschi ldes m i t i h r e n Spitzen einander b e r ü h r t e n (Tafel I I , f i g . 9 ) . B e i 
einem anderen T i e r hat s i ch eine z i e m l i c h grosse Schuppe an der G r e n z l i n i e 
zwischen dem 2. und 3. Supraokulare abgespaltet , dessen g r ö s s e r e T e i l i n 
die e igent l iche F l ä c h e des Supraokulare 3. , w ä h r e n d sein k l e i n e r e r T e i l i n 
diejenige der 2. Supraokulare gefal len w a r . E twas n i e d r i g e r wa r die Z a h l der 
A n o m a l i e n i m F a l l e der Supra lab ia l i a , aber s ie w a r noch i m m e r n ich t zu v e r 
n a c h l ä s s i g e n . Es i s t e r w ä h n e n s w e r t , dass s i ch s ä m t l i c h e beobachtete A n o m a 
l i e n auf das 3. Supralabia le b e s c h r ä n k t e n . B e i e inem E x e m p l a r spaltete s i ch 
von der v o r d e r e n Hä l f t e des Supralabia le 3. be iderse i t s je ein ü b e r z ä h l i g e s 



Schildchen ab, aber nur auf der l i n k e n Seite des Kopfes ziehen s i c h oben und 
unten - ungef. i n der M i t t e d ieser Schuppe - zwei Fu rchen , die s i ch aber i m 
M i t t e l p u n k t der Schuppe n ich t t r e f fen und so b le ib t die O b e r f l ä c h e des Supra
labia le 3. noch e i n h e i t l i c h . Be i e inem anderen E x e m p l a r war aber das Supra
lab ia le 3. auf der l i n k e n , bei e inem d r i t t e n auf der rechten Seite i n se inem 
ganzen B r e i t e in zwei T e i l e gespalten. Be i e inem wei te re E x e m p l a r hat s ich 
auf der l i nken Seite von der h in t e ren Ecke des Supralabiale 3. eine d re ieck ige 
Schuppe abgetrennt . 

A n den Submaxi l la r schuppen konnten w i r nu r v e r e i n z e l t solche A n o m a 
l i e n beobachten. A n einem T i e r hat s i ch von den inneren T e i l e n der beiden 
Submax i l l a r e 4. und 5. eine g r ö s s e r e ü b e r z ä h l i g e Schuppe gesondert . B e i e i 
nem anderen T i e r spaltete s i ch eine g r ö s s e r e Schuppe von der inneren Ecke 
des rechten Submax i l l a r e 5. , bei e inem d r i t t e n dagegen hat s i c h aus den i n 
neren Randen des Submax i l l a r e 5. und 6. je eine g r ö s s e r e e inhe i t l i che Schuppe 
abgetrennt . An 2 T i e r e n entstanden an der O b e r f l ä c h e d ieser Schuppen zwei 
k ü r z e r e oder l ä n g e r e E inkerbungen bezw. F u r c h e n . Auch an dem Occ ip i t a l e 
war bei 2 unse re r E x e m p l a r e be iderse i t s eine einige m m lange E inke rbung 
vorhanden, die aus der M i t t e des Occ ip i t a l e gegen das Par ie ta le ge r i ch t e t ab
l i e f ; bei dem einen T i e r lag , de r einzige Un te r sch ied zwischen den auf dem 
rechten und l i nken Occ ip i t a l e vorhandenen Einkerbungen d a r i n , dass die l i n k s 
se i t ige quer , die rech t sse i t ige dagegen h o r i z o n t a l ge r ich te t war (Tafe l I , f i g . 
5 ) , be im zwei ten T i e r waren beide Einkerbungen quer ablaufend (Tafe l I , 
f i g . 6 ) . Eine ä h n l i c h e E inke rbung konnte an e inem anderen T i e r auf dem Pa
r i e t a l e beobachtet werden , die am h in t e r en Rande dieser Schuppe beginnend 
- 1-2 m m entfernt von dem Occ ip i t a l e - an beiden Seiten v o r w ä r t s ge r i ch te t 
ab l i e f (Tafel I , f i g . 7). 

Werden nun die an je e inem Berge idechsen -Exempla r von B á t o r l i g e t 
und S o r o k s á r gemachten Beobachtungen m i t denen v e r g l i c h e n , die an T i e r e n 
aus den beiden g r ö s s e r e n Populat ionen vom T h e i s s r ü c k e n und der Umgebung 
von Ocsa gewonnen wurden , so l ä s s t es s i c h fes t s te l len , dass unsere E x e m p l a 
re von den beiden e r w ä h n t e n Fundor t en h i n s i c h t l i c h i h r e r morphologischen 
V a r i a b i l i t ä t sowohl i n den K ö r p e r m a s s e n wie auch in Bezug auf die Schuppen
zahle den Bergeidechsen vom T h e i s s r ü c k e n und aus dem Donau-Theiss Z w i 
schens t romland (Ocsa) n ä h e r s tehen. Auch die an den Kopf sch i lde rn und 
Schuppen auftretenden A n o m a l i e n waren wesen t l i ch dieselben wie die der 
Bergeidechsen von T h e i s s r ü c k e n und Ocsa ( t ro t zdem, dass von B á t o r l i g e t und 
S o r o k s á r nur je e in E x e m p l a r uns z u r V e r f ü g u n g stand). (Siehe Tabe l le I I und 
I V . bezw. X V I I . und X I X . ) . 

B e i unserem Manchen von B á t o r l i g e t w a r eine A s y m m e t r i e in den Zah
len folgender Sch i lder zu beobachten: von den Pos toku la r i en , und von den Sup
r a c i l i a r i e n ; auch i n Z a h l der S c h l ä f e n s c h u p p e n macht s i ch eine Un te r sch ied 
bemerkba r zwischen der l i nken und rech ten Seite; Z a h l der Supra lab ia l i a l inks 
5, rechts 4. Neben der a s y m m e t r i s c h e n V e r t e i l u n g können auch i n der Z a h l 
b e s t i m m t e r Sch i lder A n o m a l i e n beobachtet werden . So war das F rena l e an 
beiden Seiten des Kopfes durch j e 2 Schildchen v e r t r e t e n (Tafe l L f i g . 8) -
und n ich t durch ein einziges wie das für L a c e r t a v i v i p a r a i m a l lgemeinen so 
bezeichnend i s t . E r w ä h n e n s w e r t s ind die feinen K ö r n c h e n zwischen den Supra-
c i l i a r i a und Supraoku la r i a ( l inks 6, rechts 5) (Tafel I , f i g . 4 und 8 ) . 

A n unserem m ä n n l i c h e n E x e m p l a r von S o r o k s á r machte s i ch eine 
A s y m m e t r i e i n der Z a h l der Schuppen dadurch bemerkba r , dass s i ch das 4. 



Supraokulare auf der l i n k e n Seite i n 3 Schuppen a u f g e l ö s t hat (in 2 g r ö s s e r e 
und 1 k l e i n e r e ) . D e r Umstand aber , dass von den P o s t o k u l a r s c h i l d e r n be ider 
se i t s 4 - 4 vorhanden s ind - anstat t von 3-3, was für unsere A r t c h a r a k t e r i 
s t i s c h i s t , kann nur als eine A n o m a l i e der Sch i l de r zah l gedeutet werden . Die 
Bergeidechsen von diesen beiden t i e f l ä n d i s c h e n Fundor ten unterscheiden s ich 
d u r c h Fehlen bezw. Anwesenhei t des M a s s e t e r i c u m . A n dem E x e m p l a r von 
B á t o r l i g e t w a r diese Schuppe be iderse i t s vorhanden - wie bei s ä m t l i c h e n 
Bergeidechsen aus dem Gebiete des T h e i s s r ü c k e n ; d e m g e g e n ü b e r fehlte sie 
an unse re r Bergeidechse von S o r o k s á r , genau so wie an den meis t en T i e r e n 
von Ocsa. 

Werden nun die von den E x e m p l a r e n (1 ö", 5 sa. dcf, 2 sa. o_o_), die i m 
M a z u r y gesammel t worden s i n d , genommenen Masse und die aus ihnen ge
rechneten P ropo r t i onen (siehe Tabe l le V . ) sowie die E x t r e m w e r t e de r L ä n g s 
und Querschuppenre ihe der R ü c k e n - und Bauchgegend eingehender untersucht 
(siehe Tabe l le X X . ), so k ö n n e n w i r fes t s te l len , dass die me i s t en der an dem 
einzigen ausgewachsenen Manchen gewonnenen Wer te i n die Schwankungsbrei
te der für die ungar ischen t i e f l ä n d i s c h e n Populat ionen bezeichnenden Wer te 
f a l l en ; eine Un te r sch i ed macht s i ch nur i n 4 M e r k m a l e n bemerkba r : Schnau-
z e n s p i t z e n l ä n g e , P i l e u s l ä n g e / S c h n a u t z e n s p i t z l ä n g e , En t fe rnung zwischen den 
beiden G l i e d m a s s e n / K ö r p e r l ä n g e , sowie v o r d e r e G l i e d m a s s e n l ä n g e / E n t f e r 
nung zwischen den beiden Gl iedmassen ; s t a r k e r a u s g e p r ä g t waren aber die 
Unterschiede n u r bei den beiden l e t z t e r en . Die s e m i a d u l t e n E x e m p l a r e Hessen 
s i c h aber m i t den von verschiedenen ungar i schen bezw. a u s l ä n d i s c h e n Fund
o r t e n s tammenden ü b r i g e n semiadul ten E x e m p l a r e n b e z ü g l i c h der i n den T a 
be l len a u f g e z ä h l t e n M e r k m a l e n ich t ve rg l e i chen , da die Z a h l der entsprechen
den E x e m p l a r e - l e i d e r - dazu n ich t aus re ich te . Die z a h l e n m ä s s i g a u s g e d r ü c k 
ten K ö r p e r p r o p o r t i o n e n , sowie die E x t r e m w e r t e der i n Quer - bezw. L ä n g s 
r e i h e n angeordneten R ü c k e n - und Bauchschuppen d iese r E x e m p l a r e konnte i c h 
schon m i t jenen der ü b r i g e n a u s l ä n d i s c h e n und ungar i schen adulten B e r g e i 
dechsen v e r g l e i c h e n . Die Ergebn i s se m e i n e r Untersuchungen beweisen, dass 
die Unterschiede zwischen den semiadul ten E x e m p l a r e n aus M a z u r y bei Ra-
domno und der adulten Bergeidechsen von verschiedenen ungar ischen Fundor 
ten i n beiden Geschlechtern i m m e r i n denselben M e r k m a l e n auf t ra ten . Diese 
M e r k m a l e s ind folgende: P i l e u s l ä n g e / S c h n a u z e n s p i t z e n l ä n g e , Ent fernung z w i 
schen den beiden G l i e d m a s s e n / K ö r p e r l ä n g e , v o r d e r e G l i e d m a s s e n l ä n g e / E n t -
fernung zwischen den beiden Gl iedmassen , zu welchen s i c h noch bei den e r 
w ä h n t e n semiadul ten E x e m p l a r e noch P i l e u s l ä n g e / E n t f e r n u n g zwischen h in te 
r e m Augen- und v o r d e r e m Rand der O h r ö f f n u n g , S c h w a n z l ä n g e / K ö r p e r l ä n g e 
(was bei e inigen m ä n n l i c h e n E x e m p l a r e n aus M a z u r y s e l b s t v e r s t ä n d l i c h n ich t 
angegeben werden konnte), sowie die E x t r e m w e r t e der 'Querschuppenreihen 
gese l l ten (bei den Bergeidechsen aus M a z u r y 3 0 - 3 8 , jene von T i e r e n aus dem 
T h e i s s r ü c k e n bzw. aus der Ungar i schen Grossen Tiefebene: 3 3 - 4 0 ( 4 6 ) . 

In der Z a h l und Anordnung der Kopf sch i lde r der Bergeidechsen aus 
der Umgebung von Mazury waren z i e m l i c h oft eine z a h l e n m ä s s i g e A s y m 
m e t r i e , sowie andere A n o m a l i e n fes tzus te l len - so wie bei den T i e r e n aus der 
Ungar i schen Tiefebene. 

Von den eingehender untersuchten Sch i lde rn haben s i ch h i n s i c h t l i c h 
i h r e r Z a h l und z a h l e n m ä s s i g e r S y m m e t r i e nur folgende als s t ä n d i g e rwiesen : 
Postnasale , F rena l e und F r e n o o k u l a r e . B e i den ü b r i g e n K o p f s c h i l d e r n war 
schon i m m e r e i n e gewisse L a b i l i t ä t zu beobachten. I m F a l l e der Supraokula r ia 



und S u b m a x i l l a r i a w a r die V a r i a b i l i t ä t noch sehr e r m ä s s i g t . Schon eine etwas 
s t ä r k e r e V e r ä n d e r l i c h k e i t konnte bei den Sublabial ia beobachtet werden . Die 
V a r i a b i l i t ä t der Kopf sch i lde r sche in t s i ch bei den P r ä o k u l a r i e n und Supratem-
p o r a l i e n we i te r zu e r h ö h e n . H i n s i c h t l i c h der S u p r a c i l i a r i a und P o s t o k u l a r i a 
wa r sozusagen ü b e r h a u p t keine z a h l e n m ä s s i g e Konstanz der Sch i lde r fes tzu
s t e l l e n , i m Gegente i l - eine a s y m m e t r i s c h e V e r t e i l u n g der Sch i lde r war es, 
die i n noch g r ö s s e r e m Masse r e g i s t r i e r t werden konnte. Beide V a r i a t i o n s 
wer t e e r h ö h t e n s i c h noch w e i t e r i m Gebiete der Supra lab ia l sch i lde r und e r 
r e i c h t e n endlich bei den T e m p o r a l s c h i l d e r n i h r e g r ö s s t e W e r t e . Was nun die 
T e m p o r a l s c h i l d e r b e t r i f f t , so habe i c h nur 2 T i e r e in d iese r K o l l e k t i o n ge
funden, bei denen die Z a h l der Sch i lde r in d ieser Gegend des Kopfes be ider 
se i ts dieselbe wa r (21-21), bei den ü b r i g e n 6 E x e m p l a r e n v a r i i e r t e sowohl 
die Gesamtzah l d iese r Schi lder zwischen wei ten Grenzen (15-20) als auch i h r 
z a h l e n m ä s s i g e s A u f t r e t e n . 

D ie Z a h l der i n L ä n g s r e i h e n angeordneten Kehlschuppen ; schwankte 
zwischen 16 und 22, die der Kragens ch i lde r zwischen 9 und 11 . E i n h e i t l i c h e r 
wies s i c h dagegen die Bergeidechsenpopula t ion von M a z u r y d a r i n , dass sc. 
tympanale an s ä m t l i c h e n E x e m p l a r e n vorhanden gewesen w a r , diese E i n f ö r 
m i g k e i t konnte aber i n H i n s i c h t auf das Vorhandensein bezw. Fehlen des 
M a s s e t e r i c u m s c h i l d e s schon n i c h t gefunden werden , denn d iese r Sch i ld w a r 
von den 8 E x e m p l a r e n nur an 6 be iderse i t s vorhanden, bei dem einen T i e r 
konnte nur auf der l inken Seite gesehen werden , bei einem anderen fehlte es 
an beiden Seiten. Noch a u s g e p r ä g t e r war die V a r i a b i l i t ä t i n der Anordnung 
des Supranasale und Postnasale. Diese beiden Sch i lder b e r ü h r t e n s i c h nur an 
2 E x e m p l a r e n be ide r se i t s , an 2 we i t e r e n standen s ie nur auf der l inken Seite 
i n B e r ü h r u n g mi t e inander ; i m K o p f s c h i l d von den 4 ü b r i g e n Eidechsen stossen 
die e r w ä h n t e n Sch i lder ü b e r h a u p t n i ch t aufeinander, da s i c h das Frena le z w i 
schen ihnen h i n e i n f ü g t e . 

Unter den 8 Bergeidechsen aus M a z u r y bei Radomno befanden s i c h 2 
E x e m p l a r e , bei denen auf der O b e r f l ä c h e des Kopfschi ldes zwischen den Sup
r a c i l i a r - und Supraokula rsch i ldchen k le ine kugel ige K ö r n c h e n wahrgenommen 
v/erden konnten - und noch dazu i n a s y m m e t r i s c h e r V e r t e i l u n g . A u f der l i nken 
Seite fand i c h an beiden T i e r e 5-5, auf der rechten dagegen bei dem einen 2 
(Tafe l I I , f i g . 15), dem anderen nur 1 K ö r n c h e n (Tafel I I , f i g . 16). 

Die V a r i a b i l i t ä t , die i n der Anordnung der Kopf sch i lde r bei den B e r g 
eidechsen aus M a z u r y beobachtet wurde , sowie die A n o m a l i e n , die sie z e i 
gen/weichen e in igermassen von den V e r h ä l t n i s s e n ab, die für die ungar ischen 
Populat ionen von T h e i s s r ü c k e n und aus dem Donau-Theiss Z w i s c h e n s t r o m l a n d 
so bezeichnend waren . E i n U n t e r s c h i e d macht s i ch v o r a l l e m d a r i n bemerk 
bar , dass i m F a l l e der ungar i schen Bergeidechsen die Z a h l von jenen E x e m 
p l a r e n , die i rgendwelche A n o m a l i e n aufweisen, g r ö s s e r war, aber an einem 
b e s t i m m t e n T i e r konnten aber nu r wenigere A n o m a l i e n beobachtet werden , 
oder , dass diese A n o m a l i e n des betreffenden E x e m p l a r s n ich t i n der von N o r m 
abweichenden Anordnung der K o p f s c h i l d e r , sondern nur i n der a s y m m e t r i 
schen V e r t e i l u n g der Schi lder zum V o r s c h e i n gekommen s ind . 

Um die Ergebn isse m e i n e r d i e s b e z ü g l i c h e n Untersuchungen a u s f ü h r l i 
cher zu" s c h i l d e r n , m ö c h t e i c h folgendes a u f z ä h l e n : an einem E x e m p l a r t r enn 
te das spi tz auslaufende obere Ende des Ros t r a l e - zwischen die Supranasal ia 
h ine indr ingend - diese voneinander und es b e r ü h r t e in einem Punkte das I n t e r 
nasale (Tafel I I I , f i g . 1 7 ) . A u f demselben E x e m p l a r habe i c h beobachtet, 



dass s i ch das h in t e re Ende des In te rnasa le so w e i t v e r l ä n g e r t e , dass dadurch 
die P r ä f r o n t a l i a voneinander ge t rennt geworden s ind und d u r c h eine b re i t e 
Naht den vo rde ren Rand des F r o n t a l e b e r ü h r t e (Tafe l I I I , f i g . 17 ) . Noch h ö 
he r w a r die Z a h l der Anoma l i en an einem anderen E x e m p l a r : von dem hin te 
r en Rand des l i nken In ternasale hat s i ch ein k l e i n e r e s , von jenem des rechten 
e in g r ö s s e r e s , von dem V o r d e r r a n d des F r o n t a l e wieder ein k l e i n e r e s , von 
dem h in te ren inneren Rande des F r o n t o p a r i e t a l e sowie von dem h i n t e r e n ä u s s 
e ren Rande des 4. Supraokulare auf der l inken Seite, je ein k l e i n e r e s Sch i ld 
chen abgespalten - s ä m t l i c h e i n F o r m je eines s e l b s t ä n d i g e n Schi ldchens. A n 
demselben E x e m p l a r hat s i ch das rechte 4. Supraokulare i n 3 k l e i n e r e Schup
pen aufgetei l t ; zwischen dem I n t e r p a r i e t a l e und Occ ip i ta le hat s i c h dagegen 
e in schmales , rech teckigen Schuppen eingeschal te t , von dessen oberem Ende 
h o r i z o n t a l je eine Furche i h r e n Anfang n i m m t und fast bis zu r M i t t e des Pa
r i e t a l e r e i c h t . Und ebenfalls an diesem E x e m p l a r i s t zwischen den Supra
c i l i a r - und Supraoku la r sch i lde rn auf der l i nken Seite 5, auf der rechten da
gegen nur 2 k le ine k u g e l f ö r m i g e K ö r n c h e n aufgetreten (Tafe l I L f i g . 15 ). 
Ä h n l i c h e Anoma l i en habe i ch fes t s t e l l en k ö n n e n an 2 we i t e ren Berge idechsen . 
A b e r bei der einen von ihnen scha l ten s i ch 3 k le ine , ve r sch ieden grosse 
Sch i lde r zwischen das In t e rpa r i e t a l e und Occ ip i t a l e ein (Tafe l I I , f i g . 14) , 
bei den anderen konnten wieder zwischen den Supraokular - und S u p r a c i l i a r -
s c h i l d e r n auf der l i nken Seite 5, auf der rechten dagegen nur 1 k u g e l f ö r m i g e s 
K ö r n c h e n g e z ä h l t werden (Tafe l I I , f i g . 1 6 ) , bei diesem l e t z t e r w ä h n t e n T i e r 
fand i c h auch am inne ren Rande des 4. und 5. Submaxi l l a re auch j e ein g r ö s s e 
res ü b e r z ä h l i g e s Schi ldchen. B e i e inem we i t e r en T i e r habe i c h auf der r e ch 
ten Seite zwischen dem 4. Supraokulare und obers ten Pos tokulare ein akzesso
r i sches Schildchen gefunden; dieses ü b e r z ä h l i g e Schildchen e n t s p r i c h t j enem, 
wovon i c h schon i n Zusammenhang m i t den Bergeidechsen von dem The i s s 
r ü c k e n gesprochen habe. W e i t e r h i n habe i c h an demselben T i e r beobachtet, 
dass auf der l inken Seite von dem i n n e r e n h in te ren Rande des 5. S u b m a x i l l a r e , 
auf der rechten Seite von seinen v o r d e r e n Rande s i c h je ein g r ö s s e r e Sch i ld 
chen abgespalten habe. B e i 2 E idechsen fand i c h i m B e r e i c h der Supra lab ia l -
schuppen A n o m a l i e n . Im Fa l l e des e rs ten T i e r e s haben s i ch auf der l inken 
Seite des Kopfes von oberen Rande des 1. und 2. , sowie aus dem des 2. und 3. 
Supra lab ia l sch i ldes j e ein d r e i e c k f ö r m i g e s Schildchen abgesondert , w ä h r e n d 
auf der rechten Seite l ä n g s des oberen Randes des 3. Supra lab ia l sch i ldes z w e i , 
m i t e inande r eng v e r k n ü p f t e k le ine akzessor ische Schildchen e rsch ienen s ind . 
Be i dem anderen E x e m p l a r en twicke l te s i ch ein kle ines ü b e r z ä h l i g e s Sch i ld 
chen auf dem oberen Rande des 3. Supra labia le . 

Von einem anderen polnischen Fundor t : C l iaszowka , der schon n ich t i n 
dem T i e f l a n d , sondern i n Gebirgsgegend l i eg t , standen m i r ebenfalls m e h r e r e 
Bergeidechsen zur V e r f ü g u n g . Diese T i e r e zeigten (siehe Tabe l le V I . und X X I . ) 
weder i n i h r e n K ö r p e r m a s s e n noch i n den Anordnung der K o p f s c h i l d e r eine 
g r ö s s e r e V a r i a b i l i t ä t als jene von M a z u r y . Un te r den 7 adulten E x e m p l a r e n 
befand s i c h kein e inziges , das n ich t die für die A r t L a c e r t a v i v i p a r a bezeich
nende Kopfbeschi lderung gehabt h ä t t e . Von den 7 T i e r e n zeigten 3 ü b e r h a u p t 
keine A n o m a l i e n und an den ü b r i g e n 4 E x e m p l a r e n konnten nur ü b e r s c h ü s s i g e 
Schi ldchen oder beginnende Einkerbungen beobachtet werden. So s ind bei dem 
einen Weibchen an der Furche , die das Supraokulare 2. und 3. voneinander 
t r enn te , auf der rechten Seite 2 k l e i n e r e schmale rechteckige Schi ldchen auf
ge t re ten , die gegen das Supraokulare 2. ge r ich te t waren ; auf der r ech ten Seite 



schaltete s i c h ein ü b e r s c h ü s s i g e s Schildchen zwischen das Supraokulare 3. 
und 4. e in . B e i e inem anderen Weibchen gesel l ten s i c h zu den schon e r w ä h n 
ten Anoma l i en noch folgende: von der das Supraokulare 3. und 4. t rennenden 
F u r c h e sonder ten s i c h auf der l inken Seite z w e i , auf der rechten dagegen e in 
winziges Schi ldchen ab, von welchen a l l e auf das Supraokulare 3. ge r i ch t e t l a 
gen; vom h i n t e r e n , l i n k e n T e i l des F r o n t a l e l ö s t e s i c h ebenfalls e in g r ö s s e r e s 
Schildchen ab, von dessen u n t e r e r Hä l f t e ein 2-3 m m lange, h a l b k r e i s f ö r m i g e 
Fu rche i h r e n A b l a u f zu der M i t t e des F ron t a l e nahm (Tafe l I I , f i g . 10 ) . Das 
l i nks se i t i ge Supra labia le 3. desselben T i e r e s spal tete s i ch i n der M i t t e und 
h o r i z o n t a l e r R ich tung i n z w e i T e i l e und aus der h i n t e r e n Ecke des Supralabia
le 4. sonderte s i ch ein we i t e r e s S t ü c k c h e n ab (Tafe l I I , f i g . 12 ) . A n einem 
d r i t t e n Weibchen nahm eine ungef. 2 m m lange, ho r i zon t a l e Furche i h r e n A u s 
gang aus der unteren F l ä c h e des In t e rpa r i e t a l e i n die Richtung auf das rechte 
Pa r i e t a l e . B e i dem einen M ä n n c h e n e r sch ien be ide r se i t s je ein ü b e r s c h ü s s i 
ge r , g r ö s s e r e r Sch i ld neben dem Submax i l l a r e 5. 

Von den ü b r i g e n a u s l ä n d i s c h e n Fundor ten - wie das schon v o r h e r e r 
w ä h n t wurde - standen m i r , l e i d e r , nu r 1-2, h ö c h t e n s 4 E x e m p l a r e zur V e r 
fügung, m i t der Ausnahme der K o l l e k t i o n von J a v o r i n a (Tschechoslowakei) . 
Deshalb m ö c h t e i c h da rauf v e r z i c h t e n , die K ö r p e r m a s s e bezw. - P r o p o r t i o 
nen, sowie die E x t r e m w e r t e der K ö r p e r s c h u p p e n z a h l e n , w e i t e r h i n die Be
s t ä n d i g k e i t der A n z a h l de r Kopf sch i lde r und deren s y m m e t r i s c h e s oder - i m 
Gegente i l - a s y m m e t r i s c h e s A u f t r e t e n nach den einzelnen Fundor ten zu be
wer ten - v o r a l l em wegen der n i ed r igen Z a h l der untersuchten E x e m p l a r e und 
i c h m ö c h t e nur auf die i n den Tabe l l en enthaltenen Angaben h inweisen (siehe 
Tabel le I - X X X ) . Jene A n o m a l i e n , die i n der Anordnung der K o p f s c h i l d e r wahr 
genommen worden s i nd , m ö c h t e i c h i m folgenden - unserem b i sher igen Ge
brauch entsprechend - a u s f ü h r l i c h e r ö r t e r n . 

I m Pi leus eines we ib l i chen E x e m p l a r s , das von dem einen der e r w ä h n 
ten polnischen Fundor t en , aus der Umgebung von Puszcza Kampinoska s t ammt , 
schaltete s i ch ein schmales, rechteckiges Schildchen zwischen dem I n t e r p a r i e 
tale und Occ ip i t a l e e in . B e i demselben T i e r hat s i c h von dem oberen Rande 
des 2. und 3. Supra lab ia l sch i ldes der rech ten Kopfse i te ein e inhe i t l i ches , 
d re ieck iges Schildchen abgespalten, von der M i t t e des oberen Randes des l i n 
ken 3. Supralabia le zog s i c h eine k u r z e , k le ine F u r c h e fast bis zum M i t t e l 
punkt dieses Schi ldes . I m Pi leus des m ä n n l i c h e n E x e m p l a r s von demselben 
Fundor t entsprang i m O c c i p i t a l s c h i l d - aus dessen rech tem oberem Rande -
eine schiefe F u r c h e , die s i c h etwa 2 m m v o r dem inne ren Rande des P a r i e 
ta le endete, w ä h r e n d von dem inneren T e i l das 5. Submax i l l a r e ein s e l b s t ä n 
diges Schi ldchen s i c h a b l ö s t e . 

I m Pi leus eines m ä n n l i c h e n E x e m p l a r s , das m i t 2 anderen Berge idech
sen zusammen bei K a r w i a gesammel t wurde , stoss s i c h das v e r l ä n g e r t e h i n 
te re Ende des In ternasa le - auch die P r ä f r o n t a l i a voneinander t rennend - durch 
eine b re i t e Naht an das F r o n t a l e , w ä h r e n d ein ganz k le ines , fas t p ü n k t c h e n -
f ö r m i g e s Senilechen s i c h zwischen dem I n t e r p a r i e t a l e und Occ ip i t a l e h i n e i n 
drang. I m Pi leus des zwei ten M ä n n c h e n s fanden w i r i m In t e rpa r i e t a l s c h i l d 
eine k u r z e , ungef. 1 m m lange F u r c h e , die von dem rechten inne ren Rande 
dieses "Schildes h o r i z o n t a l nach innen zieht ; aus der M i t t e des oberen Randes 
des 3. r ech ten Supra labia le en t spr ing t ebenfalls eine Fu rche , die nach ab
w ä r t s laufend fast bis z u r M i t t e des Schildes r e i c h t . B e i dem d r i t t e n , w e i b l i 
chen E x e m p l a r l äu f t auf der O b e r f l ä c h e des l i n k e n F ron topa r i e t a l e von der 



M i t t e des v o r d e r e n Randes ausgehend eine L ä n g s f u r c h e bis zu r ungef. l e t z t en 
V i e r t e l dieses Kopfsch i ldes . 

Aus der Tschechos lowake i , wie schon oben e r w ä h n t wurde , konnte i c h 
nur aus der Umgebung von Javor ina eine v e r h ä l t n i s m ä s s i g r e i c h e r e K o l l e k t i o n 
herbeischaffen. W i e bei anderen Bergeidechsen aus Gebirgsgegenden so w a r 
auch bei diesen die V a r i a b i l i t ä t h i n s i c h t l i c h den K ö r p e r m a s s e n und Kopfbe
sch i lde rung v i e l e ingeengter (Siehe Tabe l le I X . und X X I V . ) als bei T i e r e n von 
der Tiefebene. B e i den Indiv iduen aus d iese r Popula t ion konnten A n o m a l i e n i n 
der Kopfbeschi lderung nur i n v e r h ä l t n i s m ä s s i g k l e ine r e Z a h l beobachtet w e r 
den, und auch diese machten s i c h v o r a l l e m bei den j uven i l en E x e m p l a r e n be
m e r k b a r , - und z w a r meis tens als A b l ö s u n g e n von ü b e r s c h ü s s i g e n S c h i l d e r n . 
E ine an unsere A r t n ich t bezeichnende Anordnung der Kopf sch i lde r fand i c h 
n u r an 3 unter den von m i r se lbs t untersuchten 10 E x e m p l a r e n . Be i e inem j u 
ven i l en T i e r b e r ü h r t e das h in t e re Ende des In te rnasa le nu r i n einem Punkt das 
F r o n t a l e , ausserdem ve re in ig t en s i ch auf der rechten Seite Supraokulare 3. 
und 4. zu einem e inhe i t l i chen Sch i ld . A n e inem semiadul ten T i e r b e r ü h r t e der 
h in t e r e Rand des In ternasa le d u r c h eine b r e i t e r e Naht das F r o n t a l e , w o d u r c h 
die beiden P r ä f r o n t a l i a voneinander a b g e d r ä n g t wurden (Tafe l I I I , f i g . 23.X 
B e i demselben T i e r ve re in ig t en s i c h auf der l i nken Seite F ron t a l e und F r e n o -
oku la re (Tafel I I I , f i g . 22). I m Kopf sch i l d eines adulten M ä n n c h e n s wurden 
die P r ä f r o n t a l i a d u r c h ein v ö l l i g abgesondertes, l ä n g s ge r ich te tes , und r e c h t 
eckiges Schildchen voneinander getrennt , das g l e i c h z e i t i g das In ternasa le m i t 
dem F ron t a l e ve rb inde te (Tafe l I I I , f i g . 19 ). A n einem anderen j u v e n i l e n 
E x e m p l a r spaltete s i c h von dem h in te ren Rande und den beiden ä u s s e r e n Ecken 
des In ternasale sowie von dem an das Supranasale anliegenden r ech t s se i t i gen 
Rande desselben Schildes je ein ü b e r s c h ü s s i g e s Schildchen ab (Tafel I I I , f i g . 
21 ) . A n einem d r i t t e n juven i l en E x e m p l a r l ö s t e s i c h von dem v o r d e r e n Rande 
des In ternasale - auf der rechten Seite - ebenfal ls ein e inz iges , aber g r ö s s e 
res Schildchen ab, e in k le ine res dagegen von dem oberen Rande des r e c h t s 
se i t igen F r e n o o k u l a r e be iderse i t s fehlten d iesem T i e r das F r e n a l e . A n dem 
v i e r t e n juven i l en E x e m p l a r sonderte s i c h von der oberen Ecke des r ech ten 
Supranasale ein winz iges Schildchen ab; bei dem fünften T i e r l ö s t e s i c h von 
dem Submaxi l l a re 5. auf den beiden Seiten e in g r ö s s e r e s Schildchen ab. B e i 
der sechsten Eidechse t rennte s i ch ein ebenfalls g r ö s s e r e r Schi ld von dem 
rech ten T e i l des In ternasa le ab, und auf der rechten Seite wa r zwischen den 
S u p r a c i l i a r - und Sup raoku l a r s ch i l de rn ein k le ines K ö r n c h e n zu f inden, w e i t e r 
h in entsprang von dem inne ren , unteren Rande des rech ten P r ä f r o n t a l e eine 
ungef. 2 m m lange, h a l b k r e i s f ö r m i g e E inke rbung (Tafe l I I I , f i g . 20) . Von 
den beiden adulten Weibchen wies nur das eine manche Abweichungen auf, so
fe rn Supraokulare 3. und 4. be iderse i t s zu e inem e inhe i t l i chen Schi ld zusam
mengeschmolzen w a r e n . 

Von den 2 Berge idechsen , die aus der Umgebung der s lowakischen O r t 
schaft Her tnek s t a m m e n , fand i c h nur i m P i leus des adulten weib l i chen E x e m 
p la r s zwei k l e i n e r e A n o m a l i e n : von dem v o r d e r e n unteren Rande des l i n k e n 
F renooku la r e und dem ä u s s e r e n Rande des rech ten 2. Submax i l l a r e hat s i c h je 
ein k l e ines , s e l b s t ä n d i g e s Schildchen abgespalten. Die Kopfbeschi lderung der 
beiden Berge idechsen , die i n der UmgeDung der 1 Or t schaf t P r i b i l i n a , a l so i n 
der Hohen T a t r a gesammel t worden s ind , und von denen die eine ein adultes 
M ä n n c h e n , die andere ein juven i l es E x e m p l a r w a r , ü b e r e i n s t i m m t e n d a r i n , 
dass zwischen die Supraokular - und S u p r a c i l i a r s c h i l d e r k le ine , r u n d l i c h e 



K ö r n c h e n s i c h h ine inschal te ten . A u f dem j u v e n i l e n E x e m p l a r fand i c h be ide r 
se i t s je ein K ö r n c h e n , dem ausgewachsenen M ä n n c h e n dagegen 2 , aber nur auf 
de r l inken Sei te . 

A n den Bergeidechse von r u m ä n i s c h e n Fundor ten w a r eine A n o m a l i e 
i n der Anordnung der K o p f s c h i l d e r nur i m Pi leus des k l e i n e r e n M ä n n c h e n s 
aus dem Gya lue r Gebirge vorhanden . Das v e r l ä n g e r t e h in t e re Ende des I n t e r -
nasalschi ldes - auch die P r ä f r o n t a l i e n t rennend - knüpf te s i ch durch eine b r e i 
te Naht an das F ron t a l e an. 

Von den beiden Berge idechsen aus dem jugos lawischen Sa r -P l an ina 
konnte eine A n o m a l i e nur i m Pi leus des we ib l i chen E x e m p l a r s wahrgenom
m e n werden. Von der M i t t e des ä u s s e r e n und inneren Randes des rech ten 1. 
Submax i l l a r e en t sp r ing t je eine F u r c h e , die eben dass einander n ich t t r e f f en , 
so dass sie das Schi ld n ich t ha lb i e r en konnten. Im Zusammenhang m i t diesen 
beiden E x e m p l a r e n m ö c h t e i c h aber betonen, dass i n der Anordnung i h r e r 
K o p f s c h i l d e r - neben den oben schon e r w ä h n t e n - eine ganze Reihe von auf
fal lenden A n o m a l i e n beobachtet habe. Im P i leus des Weibchens fehlte be ide r 
se i t s das F r e n a l e und auf der rech ten Seite des Kopfes s i n d Supraokulare 1. 
und 2 . mi t e inande r v e r s c h m o l z e n . Das M ä n n c h e n besass nur auf der l i nken 
Seite ein F r e n a l e , obwohl dieses Kopf sch i ld auch h i e r du rch ein ganz schma
les Schildchen v e r t r e t e n w a r ; das fehlende rechte F rena le wurde du rch 2, 
ü b e r e i n a n d e r stehende Postnasale e r se tz t . Und bei diesem M ä n n c h e n s ind auf 
de r l inken Seite Supraokulare 3 . und 4 . zu e inem e inhe i t l i chen Schi ld zusam
mengewachsen. 

I m P i leus eines we ib l i chen E x e m p l a r s aus Schweden, und zwar aus 
der Umgebung von Sk. Sandhammaren ( N ö r d l i c h e B r e i t e 5 4 ° ) , zeigte s i ch eine 
unwesent l iche A n o m a l i e . A n der Spitze des In t e rpa r i e t a l e entsprang eine un
gef. 1 m m lange Furche , die i n der Rich tung F o r a m e n pa r i e t a l e abl ief . 

Untersuchungsergebnisse 

Obwohl aus meinen Untersuchungen ü b e r die morpholog ischen V a r i a 
t i o n der E idechsenar t L a c e r t a v i v i p a r a J A C Q U I N - wegen der n i ed r igen Z a h l 
de r untersuchten E x e m p l a r e - keine ü b e r a u s weitgehenden R ü c k s c h l ü s s e ge
zogen werden d ü r f e n , bin i c h doch der Me inung , dass die i m Laufe der U n t e r 
suchungen gewonnenen Ergebn i s se ü b e r eine ganze Reihe von Eingeschaften 
eine K l a r h e i t schaffen k ö n n e n und dadurch ein besseres Erkennen d iese r A r t 
e r m ö g l i c h e n werden . Und die gewonnenen Er fahrungen b e k r ä f t i g e n die von 
den un te r sch ied l i chen Fundor ten gesammel ten Eidechsen. 

Die gesagten und die i n den Tabe l len a n g e f ü h r t e n Angaben zusammen
fassend gelangte i c h i m Laufe m e i n e r Untersuchungen ü b e r die Bergeidechse 
zu folgenden Schlussfolgerungen: 

Aus den Untersuchungsergebnissen , die an den von m i r se lbs t un te r 
suchten Bergeidechsen gewonnen worden s i n d , geht k l a r h e r v o r , dass es so
w o h l von den absoluten als auch den r e l a t i v e n Massen der T i e r e e in ige , wie 
z . B . G e s a m t l ä n g e , K ö r p e r - und S c h w a n z l ä n g e , sowie P i l eus - und G l i e d 
m a s s e n l ä n g e und die zu ihnen g e h ö r e n d e n P r o p o r t i o n s w e r t e , aber ausserdem 
auch die Z a h l de r Quer- und L ä n g s s c h u p p e n zwischen z i e m l i c h wei ten G r e n -



zen schwankten. D e m g e g e n ü b e r lagen die Grenzwer t e für die ü b r i g e n un t e r 
suchten M e r k m a l e , w ie P i l e u s b r e i t e , P a r i e t a l h ö h e , Ent fernung der Nasen
spi tze , bzw. N a s e n l ö c h e r von den Augen , Abstand zwischen h i n t e r e m Augen
rand und Ohröf fnung usw. , sowie für die zu ihnen g e h ö r e n d e n P r o p o r t i o n s w e r t e 
und fü r die Z a h l der Schenkelporen, v i e l n ä h e r zueinander. Es h ä n g t von der 
geographischen Lage und Ü b e r s e e h ö h e der betreffenden Fundor te ab, wie gross 
die Untersch iede zwischen den unteren und oberen Grenzwer t en s ind . Dement 
sprechend lassen s i c h i h r e r G r ö s s e nach i n eine Reihefolge s t e l l en . Im F a l l e 
der ungar i schen Bergeidechsen B e s t ä n d e - die beiden Fundor te : B á t o r l i g e t und 
S o r o k s á r , die nur je ein T i e r l i e f e r t e n , ausseracht lassend - konnten die g r ö s s -
ten s u m m i e r t e n D i f f e r enzwer t e bei den Populat ionen aus dem Donau-The i s s -
Z w i s c h e n s t r o m l a n d , sowie bei jenen des T h e i s s r ü c k e n s fes tges te l l t werden . 
Be i den polnischen - aber ebenfalls aus Flachlandgebie ten s tammenden - B e r g 
eidechsen lagen schon die betreffenden Grenzwer t e v i e l n ä h e r zueinander und 
- ausserdem - waren sie nur i n wenigeren M e r k m a l e n gut a u s g e d r ü c k t . Die 
entsprechenden z a h l e n m ä s s i g e n Angaben der von v i e r verschiedenen p o l n i 
schen Fundor ten s tammenden Berge idechsen lassen s ich - m i t Ausnahme 
jener von Cl iaszowka - sogar, den ungar ischen E x e m p l a r e n ä h n l i c h , i h r e r 
G r ö s s e nach i n eine Reihenfolge s t e l l en (Mazury , Puszcza Kampinoska , K a r -
wia ) . Je n ö r d l i c h e r die Fundor te u n s e r e r Eidechsen l iegen - auch dann, wenn 
sie i n eine Tiefebene fa l len (wie z . B . die polnische K a r w i a , ü b e r den B r e i 
tengrad 5 4 ° ) , desto enger w i r d die V a r i a t i o n s b r e i t e der betreffenden M e r k 
male und auch herausspr ingende s u m m i e r t e Dif fe renzen der Grenzwer t e f i n 
den w i r i n i m m e r wenigeren M e r k m a l e n . V o l l k o m m e n ä h n l i c h gestal ten s i ch 
die V e r h ä l t n i s s e , wenn die Fundor te i n Gebirgsgegenden l i egen , auch dann, 
wenn s ie i h r e n Platz i n dem Randgebiet des Verbre i tungsgebie tes unse re r A r t 
einnehmen (wie z . B . bei den T i e r e n von Sa r -P l an ina ) . 

E ine eingehende Untersuchung der Kopf sch i lde r l i e f e r t e den oben an
g e f ü h r t e n ä h n l i c h e Ergebn i s se . In d iese r H ins i ch t konnte i c h n ä h m l i c h f e s t s t e l 
len , dass es nicht nur die Zah l und s y m m e t r i s c h e V e r t e i l u n g der Kopfschi lder , 
sondern auch jene der Sei tenschi lder des Kopfes keine sog rosse B e s t ä n d i g k e i t 
bes i tzen , wie das v o r a l l e m von den f r ü h e r e n Herpetologen angenommen w u r 
de. Die Anordnung der Kopf sch i lde r wies sehr oft Z ü g e auf, die n ich t für un
sere A r t , sondern für andere E i d e c h s e n - A r t e n bezeichnend s ind . 

In H ins i ch t der Z a h l , sowie s y m m e t r i s c h e r V e r t e i l u n g e rwe i sen s i ch 
unter den einzelnen Kopf sch i l de rn die T e m p o r a l s c h i l d e r am mei s t en v a r i a b e l . 
Die Z a h l d ieser Schi lder schwankte zwischen 9-26, fa l ls das ganze M a t e r i a l 
i n B e t r a c h t gezogen w i r d . Abe r auch innerha lb der Populat ion von demselben 
Fundor t schwankte die Z a h l der T e m p o r a l s c h i l d e r zwischen wei ten Grenzen: 
D o n a u - T h e i s s - Z w i s c h e n s t r o m l a n d 14-26, T h e i s s r ü c k e n 12-26, M a z u r y 17-23, 
C l i a szowka 12-17, Puszcza Kampinoska 14-23, K a r w i a 9-14, J avo r ina 12-24, 
Her tnek 14-22 usw. (Siehe Tabel le X V I - X X X . ) .Gle ich an d ieser Stel le m ö c h t e 
i ch e r w ä h n e n , dass es unter den die S c h l ä f e n g e g e n d bedeckenden Sch i lde rn 
das Tympana le an s ä m t l i c h e n von m i r untersuchten E x e m p l a r e vorhanden w a r , 
das M a s s e t e r i c u m dagegen e iner g r ö s s e r e n A n z a h l der T i e r e be iderse i t s f e h l 
te, oder nur auf der einen Seite des Kopfes vorhanden war . Die grosse V a r i a 
b i l i t ä t , die s i ch in der Z a h l der T e m p o r a l s c h i l d e r bemerkbar machte , konnte 
auch i n der s y m m e t r i s c h e n V e r t e i l u n g auf die beiden Seiten des Kopfes fest
ges te l l t werden . 



H i n s i c h t l i c h i h r e r Z a h l haben s i c h am b e s t ä n d i g s t e n folgende K o p f s c h i l 
der e rwiesen : Supraoku la r i a , Pos tnasa l ia , F r e n a l e , F r e n o o k u l a r i a . A b w e i 
chungen von dem als a r t c h a r a k t e r i s t i s c h zu bezeichnenden T y p gab es se lbs t 
v e r s t ä n d l i c h auch unter ihnen . Was nun die ü b r i g e n Kopf sch i lde r b e t r i f f t , s tand 
i h r e V a r i a b i l i t ä t i n der M i t t e und v e r ä n d e r t e s i c h von Fundor t zu Fundor t . 

Auch i n der Anordnung der K o p f s c h i l d e r fand i c h z i e m l i c h oft gewisse 
A n o m a l i e n . E i n T e i l d i e se r A n o m a l i e n bestand d a r i n , dass zwei nebeneinan
der liegende Schi lder zu einem e inhe i t l i chen Schi ld zusammengeschmolzen 
waren . E ine andere F o r m dieser A n o m a l i e n w a r , dass eine neu aufgetretene 
Furche ein e igen t l i ch e i n h e i t l i c h e r K o p f s c h i l d i n zwe i oder m a n c h m a l i n m e h 
r e r e T e i l e spa l te te . E inen we i t e r en T y p s te l l en jene F ä U e dar , i n welchen ein 
neue aufgetretener K o p f s c h i l d s i c h zwischen z w e i Kopf sch i l de rn e ingeschal 
tet hat. 

Die A r t und Weise , sowie A n z a h l der A n o m a l i e n , die i n der Anordnung 
der Kopf sch i lde r beobachtet worden s i nd , e rwe i sen s i c h n ich t nur vom T i e r 
zu T i e r v a r i a b e l , sondern auch die Z a h l der A n o m a l i e n aufweisenden T i e r e 
v e r ä n d e r t e s i c h von Popula t ion zu Popula t ion , und vom Fundor t zu Fundor t . 
Diese Z a h l v e r ä n d e r t e s i c h je Fundor t i n demselben Grade - und war dement
sprechend e i n m a l g r ö s s e r , e in a n d e r s m a l n i e d r i g e r - wie s i c h die s u m m i e r t e n 
Dif ferenzen zwischen den E x t r e m w e r t e n von den f r ü h e r schon e r w ä h n t e n v a 
r i a b l e n M e r k m a l e n der von demselben Fundor t s tammenden T i e r e e r h ö h t e n , 
bzw. e r n i e d r i g t e n . Und da auf Grund der je Popula t ion gefundenen H ä u f i g k e i 
ten der m i t e inem anomalen Pi leus versehenen E x e m p l a r e i n dieselbe Reihe
folge besteHt werden konnten, wie diejenigen auch h i n s i c h t l i c h der schon e r 
wähn ten anderen v a r i a b l e n M e r k m a l e , schien die Annahme ge rech t f e r t i g t , 
dass die G r ö s s e der V a r i a b i l i t ä t i nne rha lb der betreffenden Populat ion i n 
n ich t ge r ingem Masse von der geographischen Lage und dem Landschaf ts
charakter des Fundor tes der i n F rage stehenden Popula t ion a b h ä n g t . 

Werden diese v a r i a b l e n M e r k m a l e aus der Ganzheit der A r t her be
t rach te t , so w i r d eine k o n t i n u i e r l i c h e V a r i a t i o n der morpholog ischen M e r k m a 
le einem ins Auge f a l l en . A l l m ä h l i c h e Ü b e r g ä n g e s ind auch i n einigen t yp i s ch 
quant i ta t iven M e r k m a l e n zu beobachten, wie u . a . i n der Z a h l de r Quer - und 
L ä n g s s c h u p p e n , d . h . auch i n jenen M e r k m a l e n , auf Grund deren die B e r g 
eidechsen der voneinander wei ten t fe rn ten Fundor ten i n der Tiefebene und i n 
den Gebirgen m e h r oder weniger k l a r unterschieden werden k ö n n e n . Eben 
deshalb scheinen m i r jene morpho log i schen M e r k m a l e , die von L A C und 
K L U C H (19 68) zur Abt rennung der F l a c h l a n d f o r m der Bergeidechse als eine 
s e l b s t ä n d i g e U n t e r a r t : L a c e r t a v i v i p a r a pannonica herangezogen worden s ind , 
für die A u f s t e l l u n g e iner neuen U n t e r a r t n ich t z u l ä s s l i c h . 

E i n g r o s s e r T e i l der i n der Anordnung der Kopfsch i lde r des Pi leus der 
Bergeidechse auftretenden A n o m a l i e n kann aber n ich t als eine A b e r r a t i o n sensu 
s t r i c t o ( d . h . e in Endergebnis eines fehlgeschlagenen Weges der Ind iv idua len t 
wicklung) aufgefasst we rden . In der Anordnung der Kopf sch i lde r k ö n n e n v i e l 
fach Kons te l l a t ionen beobachtet werden , die für die Bergeidechse von we i t em 
nicht bezeichnend s ind . Es scheint von besonderer Bedeutung zu sein , dass 
diese " A n o m a l i e n " auch an einigen anderen A r t e n der Gattung L a c e r t a sogar 
an bes t immten A r t e n der Scincomorpha anzutreffen s ind . Diese Abweichungen 
s te l len also keine A n o m a l i e n sensu s t r i c t u dar , sie m ü s s e n v i e l m e h r als A t a 
v i smen gedeutet werden , sie s ind also M e r k m a l e , die für eine gemeinsame 
f r ü h e r e Ahnenfo rm be ider Gruppen bezeichnend gewesen sein d ü r f t e n . Man 



k ö n n t e v i e l l e i c h t s ie für solche M e r k m a l e ha l ten , i n welchen die zwischen 
der Bergeidechse und anderen L a c e r t a - A r t e n , bzw. M i t g l i e d e r n e iner ande
r e n F a m i l i e bestehenden phylogenetischen Beziehungen zum A u s d r u c k gelan
gen, wie dies von SAINT GIRONS (1967, 1968) aufgrund e iner verg le ichenden 
Untersuchung an endocr inen D r ü s e n b e s t ä t i g t werden konnte. 

Ebenfa l l s als e in R ü c k s c h l a g auf p r i m i t i v e r e Eidechsen muss j ene r T y p 
der Anordnung der Kopf sch i lde r bewetet werden , bei welchem Ros t r a l e und 
Internasale aufeinander s t iessen , die Supranasal ien dagegen s e l b s t v e r s t ä n d 
l i c h n ich t (Tafel I , f i g . 5-7 und T a f e l I I I , f i g . 17). Wie bekannt, i s t diese 
Anordnung n ich t bezeichnend auf unsere A r t , so dass sie nur an e in igen E x e m 
p la ren beobachtet werden konnte (Z.b.3 E x e m p l a r e aus der Umgebung von Ocsa 
und 1 von M a z u r y ) . E ine ä h n l i c h e Anordnung der e r w ä h n t e n K o p f s c h i l d e r k ö n 
nen w i r innerha lb der Gattung L a c e r t a an einigen V e r t r e t e r n der von M É H E L Y 
(1907) aufgeste l l ten Ar t eng ruppe Archaeo lace r t ae vo r f inden ( L a c e r t a m o s o r i - 
ensis K O L O M B A T O V I C , L a c e r t a h o r v a t h i M É H E L Y , L a c e r t a d e r j u g i n i NIKOLr 
SKIJ u . a . ) . Das A u f t r e t e n der e r w ä h n t e n Anordnung kann nun als e in Beweis 
der engen Verwandtschaftsbeziehungen zwischen i n der Archaeo lace r t ae und 
der A r t Berge idechse bet rachte t werden . 

W e i t e r h i n k ö n n e n w i r folgende und auf die Bergeidechse ebenfalls n ich t 
cha rak te r i s t i s che Anordnung der Kopf sch i l de r , i n we lcher das In te rnasa le un
m i t t e l b a r an das F r o n t a l e s t i e s s t und die P r ä f r o n t a l i a wei t voneinander ge
r ü c k t s ind (Tafel I , f i g . 2-3, T a f e l I I I , f i g . 17). (wie das V O I P I O auch bei 
f i n n l ä n d i s c h e n Bergeidechsen ö f t e r s (VOIPIO, 1961, 1968, 1969), STUGREN 
und V A N C E A dagegen aus verschiedenen Gebirgsgegenden r u m ä n i e n s Stam
menden E x e m p l a r e n schon se l tener festgestel t haben (STUGREN und V A N C E A , 
1961)), n ich t als eine einfache A b e r r a t i o n be t rachten . Diese K o n s t e l l a t i o n der 
e r w ä h n t e n Kopf sch i lde r i s t aber innerha lb der Sc incomorpha , v o r a l l em bei 
Scincoidea, unter ihnen auch bei einigen V e r t r e t e r n der Gattungen Ablepharus 

'und Lygosoma genau dieselbe. Diese e i g e n t ü m l i c h e Kons t e l l a t i on der betref
fenden K o p f s c h i l d e r l ä s s t s i ch v i e l l e i c h t d a m i t e r k l ä r e n , dass s ie als E r g e b 
nis e iner p a r a l l e l e n Evo lu t i on an zwe i verschiedenen F o r m e n aufgetreten i s t , 
die aber le tz ten Endes eine gemeinsame Ahnenfo rm gehabt hat ten. 

Die k l e inen , rund l ichen K ö r n c h e n , die an der Grenze zwischen den Sup
r a o k u l a r - u n d S u p r a c i l i a r s c h i l d e r n i m Pi leus e in ige r Bergeidechsen (Tafel I , 
f i g . 4 und 8, T a f e l I I , f i g . 15-16, T a f e l I I I , f i g . 20-21) (2 E x e m p l a r e von 
T h e i s s r ü c k e n , 1 E x e m p l a r von B á t o r l i g e t , 2 E x e m p l a r e n aus der Umgebung 
von Ó c s a usw. ) gefunden s ind , und die nicht nur an den V e r t r e t e r n der A r  
chaeolacer tae , sondern auch an e in igen aus der Ar tengruppe sog. Neolacer tae 
m a n c h m a l erscheinen , m ü s s e n als M e r k m a l e gedeutet werden , die n ich t nur 
die engen •yerwandschaftlichen Beziehungen der Bergeidechsen zu den Archaeo  
l ace r t ae , sondern auch das Bestehen e iner Verwandschaf t zwischen Neo-
lacer tae und Archaeo lace r t ae beweisen. B Ö H M E (1971) gelang es nachzuwei
sen, dass die ganze Gruppe der sog. Zootoca , zu der auch die A r t v i v i p a r a 
g e h ö r t , aufgrund der E p i t h e l s t r u k t u r des Hemipen is von den Archaeo lace r t ae 
n ich t abgegrenzt werden kann. 

Das auf die Bergeidechse ke inesfa l l s cha rak t e r i s t i s che s y m m e t r i s c h e 
Fehlen von bes t immten Kopf sch i l de rn (an je einem Exemplar von T h e i s s r ü k -
ken und Sa r -P l an ina fehlte das F rena le an beiden Seiten des Kopfes , an e i 
nem T i e r ebenfalls vom T h e i s s r ü c k e n war das Postnasale be iderse i t s v e r 
schwunden usw. ) , w e i t e r h i n das Auf t r e t en je eines akzessor i schen Sch i ld -



chens an beiden Seiten des Kopfes zwischen dem Pos tokula re 1. und dem Pa
r i e t a l e , m ö c h t e i c h ebenfalls nicht zu den einfachen, zu f ä l l i gen A b e r r a t i o n e n 
z ä h l e n . Das letztgenannte akzessor i sche Schildchen wurde auch von F E J É R -
VÁRY (1923) an einigen Berge idechsen aus der Umgebung von F e l s ő b a b á d be
obachtet und e r nannte es O r b i t o - P a r i e t a l e . Die z i e m l i c h va r i ab l e B e r ü h r u n g s 
weise der die N a s e n l ö c h e r umgebenden Schi lder , auf deren phylogenet isch Be 
wer tung i c h an d ieser S te l l e v e r z i c h t e n m ö c h t e , kann - me ine r A n s i c h t nach -
ebenfalls n i ch t zu den e infacher A b e r r a t i o n e n gerechnet werden. A l s A n o m a 
l i en sensu s t r i c t o be t rachte i c h aber a s y m m e t r i s c h e Anordnung ve r sch iedener 
Schi lder i m Pi leus und an den Seiten des Kopfes , sowie jene akzessor ische 
Schildchen, die dadurch entstanden s i n d , dass s ie s i c h w ä h r e n d der Ontoge
nese von einem b e s t i m m t e n grossen Kopf sch i ld abgespalten haben und zu 
s e l b s t ä n d i g e n Gebiete geworden s i nd . Auch das u n r e g e l m ä s s i g e Zusammen
wachsen von u r s p r ü n g l i c h s e l b s t ä n d i g e n K o p f s c h i l d e r n und die auf die B e r g 
eidechse n ich t bezeichnenden Furchenbi ldungen d ü r f e n me ine r A n s i c h t nach 
nicht als A t a v i s m e n gedeutet werden . 

Aus der auffal lend hohen Z a h l der für die Bergeidechse n ich t charakte
r i s t i s c h e n einfachen A n o m a l i e n , sowie den v i e l en anderen als A t a v i s m e n oder 
als Beweise für die V e r w a n d s c h a f t s v e r h ä l t n i s s e unse r e r A r t aufgefassten 
M e r k m a l e n der Kopf sch i l de rung , bzw. der Anordnung der Kopf sch i lde r und 
w e i t e r h i n aus der a l lgemeinen grossen V a r i a b i l i t ä t , die v o r a l l e m i m be
s t i m m t e n Populat ionen ü b e r a u s hohe Masse e r r e i c h e n k ö n n e n , d ü r f e n w i r den 
R ü c k s c h l u s s ziehen, dass die Ursache der grossen V e r ä n d e r l i c h k e i t l e tz ten 
Endes " i n der Abnahme de r Energ ie des Organ ismus zu suchen i s t " ( M É H E L Y , 
1911). Diese Annahme sche in t auch d u r c h Chromosomen-Ana lysen u n t e r s t ü t z t 
zu se in . A R N O L D (19 73) we i s s t darauf h i n , dass bei L a c e r t a v i v i p a r a aus der 
für die ganze Schippschaft bezeichnenden C h r o m o s o m - G a r n i t u r zwei k le ine 
Chromosomen ( M i c r o c h r o m o s o m e n ) verschwunden s ind , was einen hohen D i f 
f e renz ie rungsgrad u n s e r e r A r t beweis t . 

Da es unter den von m i r s tud ie r t en Populat ionen diejenigen i n g r ö s s t e r 
Z a h l durch v e r ä n d e r t e M e r k m a l e c h a r a k t e r i s i e r t e T i e r e besassen, die aus 
den Tiefebenen Ungarns und Polens s t ammten , i n jenen Populat ionen aber, 
die i n den Ebenen n ö r d l i c h e r e r Gebiete oder i n Gebirgsgegenden gesammel t 
worden s ind , der für die A r t L a c e r t a v i v i p a r a c h a r a k t e r i s t i s c h e M e r k m a l s 
komplex v o r h e r r s c h e n d w a r , konnte man v i e l l e i c h t annehmen, dass die A b 
nahme der " o r g a n i s t i s c h e n " Energ ie i n den Populat ionen der beiden e r s t e r 
w ä h n t e n Fundor te g r ö s s e r gewesen se in durf te . W e i t e r h i n scheint es m i r auch 
die Annahme g e r e c h t f e r t i g t , dass die B e r g e i d e c h s e n - B e s t ä n d e aus den Ebenen 
eine a l t e r t ü m l i c h e r e F o r m der A r t v e r k ö r p e r n , als die der Berglandschaf ten . 
Darauf k ö n n e n w i r aber noch einen we i t e ren R ü c k s c h l u s s ziehen: v o r den G la 
z ia lpe r ioden war die Bergeidechse eine A r t des T ie f landes , sie muss te ein 
Bewohner der dem E i sdecke vo rge lage r t en Tiefebenen m i t k ü h l e m K l i m a ge
wesen se in . Nach dem R ü c k z u g der Eisdecke wurde sie gezwungen i n die i h r 
zusagenden k ü h l e r e n und feuchteren Biotopen der Gebirgsgegenden hinaufzu
ziehen. Jene B e s t ä n d e aber , die i n der Tiefebene z u r ü c k g e b l i e b e n s ind , konn
ten s i ch n a t ü r l i c h nur i n solchen Gegenden w e i t e r h i n auf rech te rha l ten , wo die 
L e b e n s v e r h ä l t n i s s e den A n s p r ü c h e n der A r t L a c e r t a v i v i p a r a entsprechend 
waren , v o r a l l em i n Gegenden m i t k ü h l e m , feuchtem M i k r o k l i m a , wie i n T o r f 
mooren . Da diese R ü c k z u g s g e b i e t e de r Bergeidechse m i t der fo r t schre i tenden 



E r w ä r m u n g des K l i m a s i m m e r m e h r voneinander getrennt werden , v e r l i e r e n 
auch die i n ihnen lebenden Populat ionen i m steigenden Masse die Verb indung 
m i t den anderen Populat ionen der A r t . End l i ch l ö s t e n sie s i c h v o l l s t ä n d i g von 
den ü b r i g e n B e s t ä n d e n der A r t , so dass eine we i t e r e Auf rech te rha l tung der 
Panmix i e p r a k t i s c h u n m ö g l i c h geworden w a r . In i s o l i e r t e n Populat ionen i s t 
eine Inzucht gewissen Grades u n v e r m e i d l i c h und dies f ü h r t i n den meis ten 
F ä l l e n zu e iner Abnahme der V i t a l i t ä t sowie e iner Anhäufung b e s t i m m t e r A l l e 
l e . Sowohl die Abnahme der a l lgemeinen V i t a l i t ä t als auch die zunehmende 
Z a h l der homozygoten T r ä g e r b e s t i m m t e r A l l e l e haben eine Lockerung des 
a r t c h a r a k t e r i s t i s c h e n M e r k m a l s g e f ü g e zu i h r e r Fo lge . V i e l l e i c h t l ä s s t s i ch 
die ü b e r a u s hohe V a r i a b i l i t ä t der Bergeidechsen i n unseren R ü c k z u g s g e b i e t e n 
d a m i t e r k l ä r e n . 
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Unte r suchungsma te r i a l : Csaroda, 1 ö* (3), 2 o_o_ (2, 6), 1 sa. ö*(4); 
(9, 10, 12, 14, 57), 4 o_o_ (11 , 13, 15, 16); V á m o s a t y a , 1 o (21). 

I . I I . I I I . I V . V . V I . V I I . V I I I . I X . X . X I . X I I . 

1 . 4 sa. ö* - 3 8 , 2 - - 8 , 3 4 , 6 0 4 , 6 3 , 0 3, 3 

2. 1 2 6 - 4 1 , 5 - - 8 , 4 4 , 9 4 4 , 6 3 , 2 3 , 6 

3 . 59 6 1 2 6 , 1 4 6 , 6 7 9 , 5 1 , 7 0 9 , 9 4 , 7 0 5 , 4 3 , 8 4 , 2 

4 . 3 Ó 1 6 0 , 6 4 7 , 5 1 1 3 , 1 2 , 38 1 0 , 7 4 , 43 5 , 7 3, 8 4 , 6 

5. 58 0 1 3 7 , 6 4 9 , 3 8 8 , 3 1 , 7 9 1 0 , 5 4 , 69 5 , 7 4 , 6 4 , 4 

6 . 9 6 1 4 2 , 6 4 9 , 4 9 3 , 2 1 , 8 8 1 0 , 4 4 , 7 5 5 , 6 4 , 0 4 , 7 

7 . 1 4 0 1 2 9 , 5 4 9 , 5 8 0 , 0 1 , 6 1 1 0 , 0 4 , 9 5 5 , 7 4 , 0 4 , 5 

8 . 5 7 6 1 2 9 , 8 5 2 , 1 7 7 , 7 1 , 4 9 1 1 , 8 4 , 4 1 6 , 3 4 , 4 5, 0 

9 . 1 0 0 - 5 5 , 4 - - 1 1 , 1 4 , 9 9 5, 9 5, 0 5, 0 

1 0 . I I 0 - 5 7 , 4 - - 1 2 , 4 4 , 6 2 6, 6 4 , 5 5, 0 

1 1 . 8 sa. o_ - 3 5 , 1 - - 8 , 3 4 , 2 2 4 , 7 3 , 3 3 , 4 

1 2 . 1 3 ? 1 0 7 , 1 4 0 , 4 6 6 , 7 1 , 65 8 , 6 4 , 69 4 , 7 3 , 4 3, 4 

1 3 . I 1 3 7 , 5 4 5 , 3 9 2 , 2 2 , 0 3 1 1 , 1 4 , 0 8 5 , 8 3, 7 4 , 4 

1 4 . 2 ? - 5 2 , 2 - - 9 , 8 5, 3 2 5, 2 3 , 7 4 , 3 

1 5 . 21 ? 1 4 0 , 7 5 5 , 0 8 5 , 7 1 , 55 9 , 8 5, 6 1 5, 5 3 , 6 3, 9 

1 6 . 1 6 ¥ 1 4 0 , 1 5 6 , 6 8 3 , 5 1 , 4 7 1 0 , 1 5, 60 5 , 7 3 , 7 4 , 3 

1 7 . 11 ? - 6 1 , 2 - - 1 1 , 4 5, 3 6 6, 3 4 , 5 4 , 4 

1 8 . 6 ? 1 6 1 , 4 6 1 , 7 9 9 , 7 1 , 6 1 1 1 , 2 5, 5 0 6, 2 4 , 4 4 , 6 

1 9 . 1 5 ? - 6 2 , 4 - - 1 1 , 0 5, 6 7 6, 1 4 , 3 4 , 8 

E R K L Ä R U N G E N DER N U M M E R N 

I . = Laufende N u m m e r ; I I . = N u m m e r des T i e r e s ; I I I . = Geschlecht; I V . = 
V I I . = S c h w a n z l ä n g e / K ö r p e r l ä n g e ; V I I I . = P i leus lange; I X . = K ö r p e r l ä n g e / 
lange bzw. Entfernung zwischen der Schnauze und v o r d e r e m Augenwinke l ; 
Entfernung zwischen der Schnauze und dem Rand der O h r ö f f n u n g ; X V I . = 
X V I I . = Pi leus l ä n g e / E n t f e r n u n g zwischen h i n t e r e m Augenrand und dem Rand 
m a s s e n l ä n g e ; X X . = Ent fernung zwischen den beiden Gl iedmassen ; X X I . = 
V o r d e r e G l i e d m a s s e n l ä n g e x l O O / E n t f e r n u n g zwischen den beiden Gl iedmassen . 



vom T h e i s s r ü c k e n ( T i s z a h á t ) ( K o m . : S z a b o l c s - S z a t m á r , Ungarn) 

L ó n y a , 3 óV (58, 59, I I ) , 1 o_ ( I ) , 1 sa. o_ (8); M á t y u s 5 66 

X I I I . X I V . X V . X V I . X V I I . X V I I I . X I X . X X . X X I . X X I I . 

2, 51 2, 2 7,9 2, 7 3, 0 7 11,0 16, 4 19, 7 5 1 , 57 55, 83 

2, 33 2, 6 8, 1 2, 7 3, 11 12, 7 16,8 2 1 , 4 5 1 , 56 59, 34 

2, 3 5 2, 7 9,8 3, 3 3, 00 15, 9 22, 1 22, 4 48, 06 70, 98 

2, 32 3, 2 10, 3 3, 4 3, 14 16, 2 22, 0 2 1 , 2 44, 63 76, 41 

2, 38 3, 2 •10, 1 3, 7 2, 8 3 16, 9 22, 5 24 ,0 48, 68 70, 41 

2, 21 3, 2 10, 4 3, 4 3, 0 5 16, 0 24,0 23 ,0 46, 55 69, 56 

2, 22 3, 2 9, 9 3, 3 3, 0 3 16, 3 23, 0 25,0 50, 50 65, 20 

2, 36 3, 5 12, 0 4, 2 2, 80 16, 0 22, 6 26, 6 51,05 60, 15 

2, 22 3, 3 11 ,4 3, 7 3, 00 16,9 25, 5 25, 6 46, 20 66, 01 

2, 48 3, 3 12, 0 4, 0 2, 80 18, 2 25, 4 29, 2 50, 87 62, 32 

2, 44 2, 5 8,0 2, 4 3, 4 5 11,2 16, 3 16,0 45, 58 70, 00 

2, 52 2, ti 8, 4 2, 8 3, 07 12, 6 15, 5 17, 2 42, 57 73, 25 

2, 52 3, 2 10, 6 3, 6 3, 08 17, 1 24, 6 22, 9 50, 55 74, 67 

2, 27 3, 2 9, 3 3, 1 3, 16 13, 5 19, 3 26, 6 50,95 50, 75 

2, 51 2, 6 9, 4 3, 4 2, 38 14, 0 20,8 31 , 0 56, 36 45, 16 

2, 34 2, 9 9, 7 3, 2 3, 15 15,0 20,0 28, 3 50,00 53, 00 

2, 59 3, 2 10,8 3, 6 3, 16 16, 3 23, 1 30, 3 49, 50 53, 79 

2, 43 3, 2 11,0 3.. 7 3, 0 2 16, 3 23, 9 33,0 53, 48 49, 39 

2, 29 3, 1 10, 8 3, 7 2, 9 7 17, 1 21,3 32, 2 51 , 60 53, 10 

T o t a l l ä n g e ; V . = K ö r p e r l ä n g e bzw. Kopf + Rumpf- L ä n g e ; V I . - S c h w a n z l ä n g e ; 
P i leus lange; X . = P a r i e t a l b r e i t e ; X I . = P a r i e t a l h ö h e ; XII.= Schnautzenspitzen -
X I I I . = P i l e u s l ä n g e / S c h n a u z e n s p i t z e n l ä n g e ; X I V . = Schnauzenlängf^; X V . = 
Entfernung zwischen h i n t e r e m Augenrand und dem Rand der O h r ö f f n u n g ; 
der O h r ö f f n u n g ; X V I I I . = V o r d e r e G l i e d m a s s e n l ä n g e ; X I X . = Hin te re G l i e d -
Entfernung zwischen den beiden Gl iedmassen x 1 0 0 / K ö r p e r l ä n g e ; X X I I . = 



I . I I . I I I . I V . V . V I . V I I . V I I I . I X . X . X I . X I I . 

1 . 1 6 143,6 53,5 9 0 , 1 1,68 10, 7 5,00 5,8 4 ,2 4 ,5 

T A B E L L E I I I . 

Die Resul ta te der Untersuchungen von L a c e r t a v i v i p a r a J A C Q U I N aus der 

U n t e r s u c h u n g s m a t e r i a l : Ó c s a , 1 6 (34), 5 o_o_ (18, 19, 20, 33, 35); 

I . I I . I I I . I V . V . V I . V I I . V I I I . DC. X . X I . X I I . 

1 . 34 6 158, 4 50, 4 108, 4 2, 15 1 1 , 6 4, 34 6, 2 4, 5 5,0 

2. 32 6 158, 2 67, 0 9 1 , 2 1, 36 1 1 , 2 5,98 5, 8 4, 0 3, 8 

3. 3 3 ? 114, 4 47, 5 66, 9 1, 40 9, 3 5,10 5, 0 3, 6 3, 7 

4. 19 Î 116, 6 47, 5 69, 1 1, 45 8,8 5, 39 4, 9 3, 5 3, 8 

5. 17 ? - 57, 6 - - 10, 6 5, 43 5, 6 3, 7 4, 6 

6. 35 ? 144, 5 59, 2 85, 3 1, 44 10, 9 5, 43 5, 8 4, 3 4 ,4 

7. 20 ? 142, 3 60,0 82, 3 1, 37 10, 7 5, 60 5, 9 4, 4 4, 4 

8. 18 ? 151, 6 66, 2 85, 4 1, 29 10, 9 6,07 5, 7 4, 3 4, 5 

9. 7 j u v . 45, 7 20, 5 25, 2 1, 22 6,0 3 ,41 3, 2 1, 9 2, 3 

T A B E L L E I V . 

D ie Resul tate der Untersuchungen von L a c e r t a v i v i p a r a JACQUIN 

Un te r suchungsma te r i a l : S o r o k s á r , 1 ö*. 

I . I I . I I I . I V . V . V I . V I I . V I I I . I X . X . X I . X I I . 

1 . 36 6 124,8 40, 2 84, 6 2, 10 9, 7 4, 14 5, 1 3, 9 4, 1 



aus der Umgebung B á t o r l i g e t ( K o m . : S z a b o l c s - S z a t m á r , Ungarn) 

X I I I . X I V . X V . X V I . X V I I . X V I I I . X I X . X X . X X I . X X I I . 

2 ,37 3,3 10, 6 3,6 2 ,97 16,8 22,7 25,9 48 ,41 64,86 

Umgebung Ó c s a ( K o m . : Pest, Donau-Theiss Z w i s c h e n s t r o m l a n d , Ungarn) 

F e l s ő b a b á d , 1 6 (32), 1 ^ (17), 1 j u v . (7). 

X I I I . X I V . X V . X V I . X V I I . X V I I I . X I X . X X . X X I . X X I I . 

2, 32 3, 2 11, 6 3, 9 2, 97 16, 6 22, 2 22, 0 43, 65 75, 45 

2, 94 2, 7 10, 7 4, 3 2, 60 15, 2 2 1 , 3 38, 1 56, 86 39, 89 

2, 51 2, 4 8, 7 2, 6 3, 57 15, 2 19, 1 24, 5 5 1 , 57 62 ,04 

2, 31 2, 7 8,4 2, 9 3, 03 12, 1 18, 3 24, 3 5 1 , 15 49, 79 

2, 30 3, 2 10, 4 3,8 2, 78 14, 8 21,8 29, 2 50, 69 50, 68 

2, 47 2, 9 10, 6 3, 5 3, 11 14, 7 2 1 , 3 30, 5 5 1 , 52 48, 19 

2, 43 3,0 10, 4 3, 7 2,89 15, 5 2 1 , 1 33, 5 55, 83 46, 26 

2, 42 3,0 10, 6 3, 7 2, 94 15, 7 22, 5 31 , 6 47, 73 49, 68. 

2, 60 1,8 5, 2 1, 5 4, 00 7, 1 9, 1 8, 3 40, 48 85, 54 

aus der Umgebung S o r o k s á r ( K o m . : Pest, Ungarn) 

X I I I . X I V . X V . X V I . X V I I . X V I I I . X I X . X X . X X I . X X I I . 

2, 36 2,8 9, 6 3, 0 3, 23 14, 2 20, 1 17, 4 43, 28 8 1 , 60 



I . I I . I I I . I V . V . V I . V I I . V I I I . I X . X . X I . X I I . 

1. 46 s a . 6 69,4 29, 3 40, 1 1, 36 6,8 4, 30 4, 1 2, 6 2,8 

2. 47 s a . 6 - 31, 3 - - 7,1 4, 40 4, 4 2, 8 2,8 

3. 44 s a . ó* 8 5, 2 34, 2 51,0 1,49 7, 7 4, 44 4, 3 3, 0 3, 3 

4. 42 s a . 6 84, 3 34, 4 49, 9 1,45 8,0 4, 30 4, 6 3, 2 3, 3 

5. 45 s a . 6 91, 6 35, 7 55,9 1, 56 8, 3 4, 30 4, 6 3, 3 3, 1 

6. 40 o* - 56, 0 - - 11, 6 4, 82 6, 2 4,8 5, 1 

7. 41 s a . £ 82, 7 34, 7 48,0 1, 38 7, 5 4, 62 4, 5 3,1 3, 3 

8. 43 s a . o - 36, 7 - - 8, 3 4, 42 4, 7 3, 3 3, 3 

T A B E L L E V I . 

Die Resultate der Untersuchungen von L a c e r t a v iv ipara J A C Q U I N 

Untersuchungsmaterial: 3 0*0*, 4 CJKJ». 

I . I I . I I I . I V . V . V I . V I I . V I I I . I X . X . X I . X I I , 

1. 53 (5 92, 9 42,9 50,0 1, 16 8,9 4,82 4, 7 3, 4 3,4 

2. 51 6 99,1 43, 3 55,8 1, 28 9, 3 4, 65 5,2 4,0 3,8 

3. 52 6 125, 5 47, 5 78,0 1, 64 9, 5 5,00 5, 4 4,0 4,0 

4. 56 % 113, 5 41,9 71, 6 1, 70 9,8 4, 27 5,4 3, 4 4,0 

5. 54 
% 

111, 6 44, 3 67, 3 1, 51 9, 3 4, 76 5, 2 4, 3 3,8 

6. 55 % - 50, 5 - - 9, 6 5, 26 5, 3 3,9 4,0 

7. 50 % 135,9 53,4 82, 5 1, 54 10, 2 5, 23 5,4 4, 3 4, 1 

T A B E L L E V I I . 

Die Resultate der Untersuchungen von L a c e r t a v iv ipara J A C Q U I N 

Untersuchungs mater ia l : 1 ci, 1 

I . I I . I I I . I V . V . V I . V I I . V I I I . YX. X . X I . X I I . 

1. 48 - 43, 1 - - 9,1 4, 73 5,0 3, 5 3,8 

2. 49 
% 

105, 7 40, 1 65, 6 1, 63 8, 6 4, 66 4, 7 3, 2 3, 5 



X I I I . X I V . X V . X V I . X V I I . X V I I I . xrx. X X . X X I . X X I I . 

2, 42 1, 6 6, 3 2,0 3, 40 7,9 10,9 15, 6 53,24 72, 47 

2, 53 2,0 6, 7 2, 3 3,08 9, 4 11, 6 15,8 50,47 59, 49 

2, 33 2, 3 7,4 2, 6 2, 96 10, 7 13, 3 14, 9 43, 56 71,81 

2, 42 2, 3 7, 6 2, 4 3, 33 10,4 14, 3 18, 1 52, 61 57,45 

2, 67 2,0 7, 7 2,7 3,07 10, 7 13, 1 17, 7 49, 57 60,45 

2, 27 3, 3 11, 6 3, 9 2, 97 16, 2 22,4 29, 2 52, 14 55,47 

2, 27 2, 1 7, 2 2, 4 3,12 10, 1 13,8 16,8 60, 11 55, 95 

2, 31 2, 3 7, 9 3, 1 2, 67 12,0 15,7 17, 7 48, 22 67, 79 

aus der Umgebung Cl iaszowka (Grom. : Piwniczna, Polen) 

X I I I . X I V . X V . X V I . X V I I . X V I I I . xrx. X X . X X I . X X I I . 

2, 61 2, 4 8, 3 2,8 3,18 12, 5 16,1 22, 3 51,98 56,05 

2, 44 2, 3 9, 2 3,0 3, 10 13,9 18, 4 21, 7 50,11 64, 05 

2, 37 2, 4 8, 9 3,1 3,06 13, 7 18, 1 25, 3 53, 26 54, 16 

2, 45 3,0 9, 5 3, 1 3, 16 14, 2 17,4 19, 1 45, 58 74, 34 

2,44 2, 6 9, 0 3, 2 2, 91 13, 6 17, 2 23, 1 52,14 58, 87 

2, 40 2, 9 9, 4 3, 1 3, 10 14,0 18, 4 25, 4 50, 29 55, 11 

2, 48 2,6 9, 7 3,4 3, 00 15, 9 20,0 28, 7 53, 74 55, 40 

aus der Umgebung Puszcza Kampinoska (Distr . : Warszawa , Polen) 

X I I I . X I V . X V . X V I . X V I I . X V I I I . X I X . X X . X X I . X X I I . 

2, 39 2, 8 8, 7 2, 7 3, 37 12, 4 15, 4 21, 6 50,11 57,40 

2, 45 2, 6 8, 3 2, 7 3, 18 12, 7 16, 1 18, 2 45, 38 69, 78 



T A B E L L E V I I I . 

Die Resultate der Untersuchungen von L a c e r t a v i v i p a r a JACQUIN 

Untersuchungs m a t e r i a l : 2 66, 1 o. 

I . I I . I I I . I V . V . V I . V I I . V I I I . I X . X . X I . X I I . 

1. 38 6 140,5 51,0 89, 5 1, 75 11 , 2 4, 55 5, 7 4, 5 5, 3 

2. 37 6 - 54, 3 - - 11,4 4, 76 6, 3 4, 4 4, 7 

3. 39 
% 

- 61 , 7 - - 10,0 6, 17 5, 8 4 ,0 4 ,4 

T A B E L L E I X . 

Die Resul tate der Untersuchungen von L a c e r t a v i v i p a r a JACQUIN 

Untersuchungs m a t e r i a l : 1 6, 2 o_(j>, I s a . o_, 6 j u v . 

I . I I . I I I . I V . V . V I . V I I . V I I I . I X . X . X L X I I . 

1. 62 6 98, 3 46, 5 51 , 8 1,11 10,8 4, 30 5, 6 4, 9 4, 1 

2. 64 sa. o_ - 38, 7 - - 8, 2 4, 71 4,8 3,9 3, 3 

3. 60 ? 125, 8 55, 3 70, 5 1, 27 9,9 5, 58 5, 4 4, 7 4 ,4 

4. 61 ¥ - 56, 2 - - 10, 5 5, 35 5, 8 5, 2 4, 5 

5. 70 j u v . 39,8 18, 9 20, 9 1, 10 5, 5 3, 43 3, 3 2, 3 2,0 

6. 68 j u v . 48, 2 2 1 , 7 26, 5 1, 22 5, 7 3, 80 3, 2 2, 2 2,0 

7. 67 j u v . - 22, 3 - - 6, 1 3, 65 3,4 2 ,8 2, 5 

8. 69 j u v . - 23, 8 - - 6, 3 3, 77 3, 5 2, 4 2 ,4 

9. 66 j u v . - 24, 4 - - 6, 4 3, 81 3, 6 3, 0 1, 6 

10. 65 j u v . 56,0 24, 5 31 , 5 1, 28 6, 2 3, 95 3, 5 2, 9 2, 5 

T A B E L L E X . 

Die Resul ta te der Untersuchungen von L a c e r t a v i v i p a r a JACQUIN 

Untersuchungs m ate r i a l : 1 ÇJ, 1 sa. o_. 

I . I I . I I I 

1. 25 sa. 

2, 24 

I V . V, V I . V I I . V I I I . I X . X . X I . X I I . 

135, 8 

33, 1 

58, 2 77,6 1, 33 

7 , 1 4 ,66 4 ,2 3,0 2,8 

10,8 5,38 5,8 3,8 4,7 



X I I I . X I V . X V . X V I . X V I I . X V I I I . X I X . X X . X X I . X X I I . 

2, 11 3, 3 1 1 , 1 3,8 2, 94 16, 1 2 1 , 6 22, 3 43, 72 72, 19 

2, 42 3, 3 1 1 , 3 3,8 3, 00 16, 9 2 1 , 2 25, 1 46, 22 67, 33 

2, 27 2, 9 9, 9 3, 2 3, 12 15, 1 19, 4 32, 5 52, 67 46, 46 

aus der Umgebung Javo r ina (Tschechoslowakei) 

X I I I . X I V . X V . X V I . X V I I . X V I I I . X I X . X X . X X I . X X I I . 

2, 63 3, 0 10,0 3, 5 3,08 16, 9 22, 6 20, 9 44, 95 80, 86 

2, 48 2, 2 7, 8 2, 5 3, 28 12, 3 16, 6 18, 3 47, 28 67, 21 

2, 25 2,8 9, 5 3, 3 3, 00 15, 4 2 1 , 2 29, 1 52, 62 52,92 

2, 33 3,0 10, 4 3, 3 3, 18 15, 9 20, 0 30, 3 53, 91 52, 47 

2, 75 1, 5 5, 1 1, 6 3, 23 7, 6 7, 7 8, 4 40, 74 90, 48 

2,85 1, 4 5, 4 1, 5 3, 80 7, 2 9, 2 9, 9 45, 62 72, 73 

2, 44 1, 5 5,8 1, 6 3, 81 6, 9 10, 5 9, 6 43, 04 71 , 88 

2, 62 1, 5 6, 0 1, 5 4, 20 8, 5 10, 6 10, 2 42, 85 83, 33 

2, 56 1, 6 6, 2 1,9 3, 36 8, 1 10, 7 10, 0 40, 98 81 , 00 

2, 48 1,7 5, 7 1,8 3, 44 8,0 10, 2 12, 5 39, 68 64,00 

aus der Umgebung Her tnek (Tschechoslowakei) 

X I I I . X I V . X V . X V I . X V I I . X V I I I . X I X . X X . X X I . X X I I . 

2, 53 

2, 29 

2,0 

3,0 

7,0 

10, 4 

2, 4 

3, 6 

2, 95 

3,00 

9, 5 

13, 9 

12, 9 

20, 3 

15, 4 

30, 3 

46, 52 

52,06 

61 , 68 

45, 87 



I . I I . I I I . I V . V. V I . V I I . V I I I . r x . X. X I . X I I . 

1. 23 6 136, 7 58,0 78, 7 1, 35 10, 3 5, 63 5,7 3,8 4, 3 
2. juv. 39,1 19, 4 19, 7 1,01 5, 5 3, 52 3, 3 1,8 1,9 

T A B E L L E X I I . 

Die Resultate der Untersuchungen von L a c e r t a v iv ipara J A C Q U I N 

Untersuchungs mater ia l : 2 ód. 

I . I I . I I I . I V . V . V I . V I I . V I I I . I X . X . X I . X I I . 

1. 27 6 132, 4 53, 4 79,0 1, 47 9, 5 5, 62 5, 1 3, 4 4,0 
2. 26 Ó 135, 3 57, 7 77, 6 1, 34 10, 5 5,49 5,8 4, 2 4,4 

T A B E L L E X I I I . 

Die Resultate der Untersuchungen von L a c e r t a v iv ipara J A C Q U I N 

Untersuchungs mater ia l : 1 s a . ó. 

I . I I . I I I . I V . V . V I . V I I . V I I I . DC. X , X I . X I I . 

1. 22 s a . 6 82, 7 35,0 47, 7 1, 36 8, 3 4, 21 4,6 3, 2 3,4 

T A B E L L E X I V . 

Die Resultate der Untersuchungen von L a c e r t a v iv ipara J A C Q U I N 

Untersuchungs mater ia l : Id, 1 o_. 

I . I I . I I I . I V . V . V I . V I I . V I I I . DC. X . X I . X I I . 

1. 29 Ó 116, 6 48, 9 67, 7 1, 38 9,8 4, 98 5, 9 3, 6 4,1 
2. 28 ?- 134, 7 58,0 76, 7 1, 32 10, 1 5, 74 5, 6 3,8 4,3 

T A B E L L E X V . 

Die Resultate der Untersuchungen von L a c e r t a v iv ipara J A C Q U I N 

Untersuchungs mater ia l : 1 6. 

I. I I . I I I . I V . V . V I . V I I . V I I I . DC. X . X I . X I I . 

1. 30. Ó 137, 5 56,0 81, 5 1, 45 10,0 5, 60 5, 7 4, 1 4, 2 



aus der Umgebung Pr ib i l ina (Tschechoslowakei) 

X I I I . X I V . X V . X V I . X V I I . X V I I I . X I X . X X . X X I . X X I I . 

2, 39 
2,89 

3,0 
1, 2 

9,8 
5, 2 

3, 2 
1,4 

3, 21 
3, 92 

15, 9 
6, 9 

19, 2 
8, 1 

34, 6 
7, 6 

59, 65 
39, 17 

45,95 
90, 78 

aus dem Gyalu er Gebirge (Rumänien) 

X I I I . X I V . X V . X V I . X V I I . X V I I I . X I X . X X . X X I . X X I I . 

2, 37 
2, 38 

2,8 
3, 2 

9, 2 
10, 1 

3,1 
3, 6 

3,06 
2, 91 

13,5 
13, 4 

16,0 
18, 2 

29,8 
28,9 

55,80 
50,08 

45, 30 
46, 36 

aus der Umgebung Sinaia (Rumänien) 

X I I I . X I V . X V . X V I . X V I I . X V I I I . X I X . X X . X X I . X X I I . 

2, 44 2, 2 7,7 2,7 3, 07 11,4 15,8 15,4 44,00 74,02 

aus der Umgebung Sar -planina (Jugoslawien) 

X I I I . X I V . X V . X V I . X V I I . X V I I I . X I X . X X . X X I . X X I I . 

2, 39 
2, 34 

2, 9 
3,0 

9,8 
9,8 

3, 6 
3, 5 

2, 72 
2,88 

14,1 
13,4 

18, 1 
18,0 

25, 5 
32, 7 

52, 14 
56, 37 

55, 29 
40,97 

aus der Umgebung Sandhammaren (Schweden) 

X I I I . X I V . X V . X V I . X V I I . X V I I I . X I X . X X . X X I . X X I I . 

2, 38 2, 8 9, 5 3, 3 3,03 14,0 18,8 32, 3 57, 67 43, 34 



Untersuchungs m a te r i a l : Csaroda, 1 6 (3), 2 oo (2, 6), 1 sa .ó*(4 ) ; 
(9, 10, 12, 14, 57), 4o_o_ (11 , 13, 15, 16); V á m o s a t y a , 1 o_ (21). 

I . I I . I I I . I V . V . V I . V I I . V I I I . IX. X . X I . X I I . 

1. 4 sa. 6 46 87 2 3 20 9 14 20/20 4/4 

2. 12 0 38 . 8 2 25 20 7 10 23/23 3/4 

3. 59 6 36 71 22 19 9 . 10 14/14 4/3 

4. 3 6 40 8 6 24 22 9 12 18/18 4/4 

5. 58 6 35 76 2 5 18 10 11 15/18 4/4 

6. 9 6 33 75 23 18 7 11 18/17 - / 1 4 /4 

7. 14 0 34 79 24 22 7 10 20/21 4/4 

8. 57 0 3 6 88 27 23 12 13 22/21 4/4 

9. 10 6 40 8 8 24 20 9 12 25/26 1 / - 4/4 

10. I I 6 3 5 76 25 19 11 11 14/14 5/4 

1 1 . 8 sa. o 36 8 5 24 20 8 11 24/24 3/3 

12. 13 ? 38 7 6 24 21 9 14 18/19 4/4 

13. I ? 35 8 4 25 20 8 15 22/17 5/4 

14. 2 ? 36 80 27 18 10 12 12/16 3/4 

15. 21 ? 40 89 27 17 7 12 19/20 5/5 

16. 16 î 
34 75 26 18 8 1] 15/15 5/5 

17. 11 36 84 27 18 8 11 20/18 4/4 

18. 6 î 36 83 27 20 8 13 21/20 4/4 

19. 15 40 9 2 27 18 9 12 19/19 4/5 

E R K L Ä R U N G E N D E R N U M M E R N 

I . = Laufende N u m m e r ; I I . = N u m m e r des T i e r e s ; I I I . = Geschlecht; I V . = 
schuppenzahl; V I I . = Kehlschuppenzahl ; V I I I . = K r a g e n s c h i l d e r z a h l : I X . = 
den S u p r a c i l i a r i a und Supraoku la r i a ; X I I . = Z a h l der S u p r a c i l i a r i a ; X I I I . = 
Postnasal ia ; X V I . = Z a h l der F r e n a l i a ; X V I I . = Z a h l der F r e n o o k u l a r i a ; 
nasale und Postnasale; X X . = Z a h l der Supra lab ia l ia vo r dem Subokulare; 
t e r i c u m ; X X I V . = Tympana le ; X X V . = Z a h l der P r a e o k u l a r i a . 



von T h e i s s r ü c k e n ( T i s z a h á t ) ( K o m . : S z a b o l c s - S z a t m á r , Ungarn) 

L ó n y a , 3 6 6 (58, 59, I I ) , 1 o_ ( I ) , 1 sa. o_ (8); M á t y u s 5 6 6 

X I I I . X I V . X V . X V I . X V I I . X V I I L X I X . X X . X X I . X X I I . X X I I I . X X I V . X X V . 

4 /4 3/3 1/1 - 1/1 3/3 +/ + 3/4 6/5 6/6 +/ + +/+ 1/1 
4 /4 3/3 - / - 1/1 1/1 3/3 - 4/3 6/5 6/6 +/ + +/+ 1/1 
4 /4 2/2 1/1 1/1 1/1 3/3 - / - 4/4 6/6 6/6 +/ + +/+ 1/1 
4 /4 3/3 1/1 1/1 1/1 3/3 +/ + 4/4 6/6 6/6 +/ + +/+ 1/1 
4 /4 2/2 1/1 1/1 1/1 3/2 -/- 4/4 6/6 6/7 +/ + +/+ 1/1 
4 /4 3/3 1/1 1/1 1/1 3/3 +/ + 4/4 6/6 6/7 +/ + +/+ 2/2 

4 /4 3/3 1/1 1/1 1/1 3/3 - / - 4 /4 6/6 6/6 +/ + +/+ 2 / 1 

4 /4 3/3 1/1 1/1 1/1 3/3 -/- 4/4 6/6 6/6 +/ + +/+ 1/1 
4 /4 3/4 1/1 1/1 1/1 4 /4 +/- 5/5 6/5 7/7 +/ + +/+ 2/2 

4 /4 3/3 1/1 1/1 1/1 3/4 +/- 4/4 6/6 6/6 +/ + +/+ 2 / 1 

3/3 3/3 1/1 1/1 1/1 3/3 - / + 3/4 6/6 6/6 +/ + +/+ 1/2 

4 /4 3/3 1/1 1/1 1/1 3/3 +/ + 4 /4 6/6 4 /5 +/ + +/+ 1/1 
4 /4 4 /4 1/1 1/1 1/1 3/3 - / - 4/4 6/6 6/6 +/ + +/+ 1/1 

4 /4 3/3 1/1 1/1 1/1 3/3 -/- 4/4 6/6 6/6 +/ + +/+ 1/2 

4 /4 3/3 1/1 2 /2 1/1 4 /4 - / - 4/4 6/7 6/6 +/ + +/+ '2/2 

4 /4 3/3 1/1 1/1 1/1 2 /2 - / - 3/4 5/6 6/6 +/ + +/+ 1/1 
4 /4 3/3 1/1 1/1 1/1 3/3 - / - 3/4 6/5 6/6 +/ + +/+ 2/2 

4 /4 4/3 1/1 1/1 1/1 2/3 -/- 4/4 6/6 6/6 +/ + +/+ 2/2 

4 /4 3/3 1/1 1/1 1/1 2/2 - / - 4/4 6/6 6/6 +/ + +/+ 1/1 

Schuppenzahl der Querschuppen; V . = R ü c k e n s c h u p p e n z a h l ; V I . = Bauch-
Schenkelporenzahl ; X . = S c h l ä f e n s c h u p p e n z a h l ; X I . = K ö r c h e n z a h l zwischen 
X V I I I . = Z a h l der Supra tempora l i a ; X I X . = B e r ü h r u n g zwischen dem Supra-
X X I . = Z a h l der Sublabial ia ; X X I I . = Z a h l der S u b m a x i l l a r i a ; X X I I I . = M a s s e -

+ = vorhanden oder b e r ü h r e n s i ch ; 
o = n ich t vorhanden 

= es fehl t oder b e r ü h r e n s ich n ich t ; 



I . I I . I I I . I V . V . V I . V I I . V I I I . I X . X . X I . X I I . 

1. 1. ö* 41 84 24 19 8 11 23/22 6/5 3/4 

T A B E L L E X V I I I . 

Die Resul ta te der Untersuchungen von L a c e r t a v i v i p a r a JACQUIN aus der 

Un te r suchungsma te r i a l : Ó c s a , 1 6 (34), 5 o_o_ (18, 19, 20, 33 ,35) ; 

I . I I . I I I . I V . V . V I . V I I . V I I I . I X . X . X I . X I I . 

1 . 34 6 40 72 22 19 11 12 20/18 - 6/5 

2. 32 6 34 82 27 20 9 14 16/18 - 4/5 

3. 33 % 40 7 3 28 20 9 13 16/16 - 4/5 

4. 19 % 33 78 28 20 8 12 26/26 - 5/6 

5. 17 % 36 7 6 25 21 9 12 14/18 -Ii 5/5 

6. 35 % 35 71 27 18 10 11 18/16 - 6/5 

7. 20 % 36 78 2 6 20 10 11 21/22 - 5/4 

8. 18 % 40 7 7 27 18 7 13 16/16 - 5/5 

9. 7 j u v . 40 77 27 21 9 11 24/24 - / 1 4 /5 

T A B E L L E X I X . 

Die Resultate der Untersuchungen von Lace r t a v i v i p a r a JACQUIN 

U n t e r s u c h u n g s m a t e r i a l : S o r o k s á r , 1 6. 

I . I I I I I . I V . V . V I . V I I . V I I I . I X . X . X I . X I I . 

1 . 36 6 40 77 25 21 11 13 24/24 - 5/5 



aus der Umgebung B á t o r l i g e t ( K o m . : S z a b o l c s - S z a t m á r , Ungarn) 

X I I I . X I V . X V . X V I . X V I I . X V I I I . X I X . X X . X X I . X X I I . X X I I I . X X I V . X X V . 

4 /4 4/3 1/1 2/2 1/1 2/2 V- 5/4 6/6 6/6 +/ + +/ + 1/2 

Umgebung Ó c s a (Korn. Pest , Donau-Theiss Z w i s c h e n s t r o m l a n d , Ungarn) 

F e l s ő b a b á d , 1 d (32), 1 o_ (17), 1 j u v . (7). 

X I I I . X I V . X V . X V I . X V I I . X V I I I . X I X . X X . X X I . X X I I . X X I I I . X X I V . X X V . 

4 /4 3/3 1/1 1/1 1/1 2/2 +! + 3/4 5/6 6/6 o/o +/ + 2/2 

4 /4 3/3 1/1 2/2 1/1 3/2 - / - 4 /4 6/6 6/6 o/o +/ + 2/2 

4 /4 3/3 1/1 1/1 1/1 2/2 - / - 4/4 6/6 6/6 + / + +/ + 1/1 

4/4 3/2 1/1 1/1 1/1 2/2 -/- 3/3 6/6 6/6 o/o +/ + 1/1 

4/4 3/3 1/1 1/1 1/1 3/3 - / - 4 /4 5/6 6/6 of o +/ + 1/2 

4/4 3/3 1/1 1/1 1/1 3/3 +/+ 4 / 4 6/6 6/6 o/ + +/ + 1/2 

4/4 3/3 2 /1 2/2 1/1 3/3 +/+ 4/5 6/6 6/6 of o +/ + . 2 / 2 

4 /4 3/3 1/1 1/1 1/1 2/2 -/- 4 / 4 6/6 6/6 o/ + +/ + 1/1 

4/4 3/3 1/1 2/2 1/1 2/2 - / - 4 / 4 4/5 6/5 of o +/ + 2/2 

aus der Um gebung S o r o k s á r ( K o m . : Pest, Ungarn) 

X I I I . X I V . X V . X V I . X V I I . X V I I I . X I X . X X . X X I . X X I I . X X I I I . X X I V . X X V . 

4/4 4 /4 1/1 1/1 1/1 2/2 -/- 4 /4 6/6 6/6 of o +/ + 1/2 



Untersuchun gs m ate r i a l : 1 ö", 5 sa. 66, 2 sa. 

I . I I . I I I . I V . V . V I . V I I . V I I I . I X . X . X I . X I I . 

1. 46 sa. 6 30 73 25 19 9 11 18/20 4 /4 

2. 4 7 sa. 6 3 7 8 5 25 21 1 I 12 19/15 4 /4 

3. 44 sa. d" 36 8 0 2 3 21 8 12 19/20 4 /4 

4. 4 2 sa. 6 35 8 5 27 20 0 10 21 /21 5/2 6/5 

5. 4 5 sa. 6 3 6 77 2 3 16 9 10 21/23 3/4 

6. 40 d 38 70 24 22 10 13 22/21 5/5 

7. 41 sa. (j> 31 72 26 20 10 11 17/15 4 /4 

8. 4 8 sa. (j> 3 5 7 5 2 3 21 10 14 21/21 4 /5 

T A B E L L E X X I . 

Die Resultate der Untersuchungen von L a c e r t a v i v i p a r a J A C Q U I N 

Untersuchungs m ate r i a l : 3 66, 4 o_o_. 

I . I I I I I . I V . V . V I . V I I . V I I I . I X . X . X I . X I I . 

1. 53 6 32 89 28 17 9 12 17/17 5/4 

2. 51 6 30 80 2 3 16 8 10 12/12 4 /4 

3. 52 6 30 8 2 2 8 20 8 10 14/14 4 /4 

4. 5 6 V 34 7 3 2 7 20 11 10 15/17 4 /4 

5. 54 ? 3 3 o í. 2 6 16 10 11 17/17 4 /4 

6. 55 ? 3 4 78 2 8 17 10 10 13/14 4 /4 

7. 50 ? 34 79 28 18 12 12 17/17 4/5 

T A B E L L E X X I I . 

Die Resultate der Untersuchungen von L a c e r t a v i v i p a r a J A C Q U I N 

Untersuchungs m a te r i a l : 1 ci, 1 cj>. 

I . IT. I I I . I V . V . V I . V I I . V I I I . I X . X . X I . X I I . 

1. 48 6 36 79 25 17 10 10 14/14 - 6/5 

2. 49 ? 3 6 81 2 8 21 10 12 23/22 - 4/4 



X I I I . X I V . X V . X V I . X V I I . X V I I I . X I X . X X . X X I . X X I I . X X I I I . X X I V . XXV. 

4 /4 3/3 1/1 1/1 1/1 3/3 -/- 3/4 5/6 6/6 +/o +/+ 2/3 

4 /4 4/3 1/1 1/1 1/1 3/2 -/- 4/5 6/7 6/6 +/ + +/+ 2/2 

4 /4 3/2 1/1 1/1 1/1 3/3 "/- 5/4 6/6 6/6 +/ + +/+ 2/2 

4/4 4 /4 1/1 1/1 1/1 3/3 +/ + 4/5 6/6 6/6 +/ + +/+ 2/2 

4 /4 3/3 1/1 1/1 1/1 3/3 + / - 4/4 6/6 6/6 +/ + +/+ 2 / 1 

4 /4 4/3 1/1 1/1 1/1 2 /2 -/- 4/4 6/6 5/5 +/ + +/+ 2/2 

4 /4 3/3 1/1 1/1 1/1 2/2 +/ + 4/3 6/6 6/6 +/ + +/+ 2/3 

4 /4 4 /4 1/1 1/1 1/1 3/3 +/- 4/4 6/6 6/6 o/o +/+ 2/2 

aus der Umgebung Cl iaszowka ( G r o m . : P iwn iczna , Polen) 

X I I I . X I V . X V . X V I . X V I I . X V I I I . X I X . X X . X X I . X X I I . X X I I I . X X I V . X X V . 

4/4 4/4 1/1 1/1 1/1 2/2 + / + 4/4 6/6 5/5 +/ + +/+ 2/2 

4/4 2/3 1/1 1/1 1/1 3/3 - / - 4/3 6/6 6/6 +/ + +/+ 1/2 

4 /4 3/3 1/1 1/1 1/1 3/2 +/ + 4/4 6/6 6/6 +/ + +/+ 2/2 

4/4 4/3 1/1 1/1 1/1 3/3 +/ + 5/4 6/6 6/6 +/ + +/+ 2/2 

4/4 4/3 1/1 1/1 1 / 1 2/3 "/- 4/4 6/6 6/6 +/ + +/+ 2/2 

4/4 3/3 1/1 1/1 1/1 3/3 - / " 3/3 5/5 6/6 +/ + +/+ 2/2 

4/4 3/3 1/1 1/1 1/1 2/2 - / - 4/4 6/6 6/6 +/ + +/+ 2/2 

aus der Umgebung Puszcza Kampinoska ( D i s t r . : Warszawa, Polen) 

X I I I . X I V . X V . X V I . X V I I . X V I I I . X I X . X X . X X I . X X I I . X X I I I . X X I V . X X V . 

4 / 4 3 / 3 1/1 1/1 1/1 2/2 -/- 3 / 4 7/6 6/6 +/ + + / + 1/2 

4 / 4 3 / 3 1/1 1/1 1/1 4 / 4 +/+ 3 / 3 6/6 6/6 + / + +/+ 2/2 



T A B E L L E X X I I I . 

Die Resultate der Untersuchungen von L a c e r t a v i v i p a r a J A C Q U I N 

Untersuchungs m a t e r i a l : 2 d^d, 1 o. 

I . I I . I I I . I V . V . V I . V I I . V I I I . D I . X . X I . X I I . 

1. 38 d 34 75 22 20 10 13 14/14 - 5/5 

2. 37 d 31 76 23 19 9 10 9/12 - 5/5 

3. 39 34 79 28 21 10 11 14/14 - 5/5 

T A B E L L E X X I V . 

Die Resultate der Untersuchungen von L a c e r t a v i v i p a r a J A C Q U I N 

Un te r suchungsma te r i a l : 1 d, 2 oo, 1 sa. o, 6 j u v . 

I . I I . I I I . I V . V . V I . V I I . V I I I . I X . X . X I . X I I . 

1. 62 d 31 86 23 17 9 9 12/12 5/5 

2. 64 sa. o_ 32 71 29 17 8 10 13/13 5/6 

3. 60 ¥ 33 7 9 27 18 7 11 12/12 4 /5 

4. 61 ? 3 4 75 28 20 9 13 21/19 6/5 

5. 70 j u v . 3 3 75 27 18 7 10 19/19 - / 1 5/5 

6. 68 j u v . 31 67 25 16 8 11 14/14 4 /3 

7. 67 j u v . 3 3 7 3 25 17 8 11 24/24 5/3 

8. 69 j u v . 31 65 23 17 8 11 12/12 4 / 4 

9. 66 j u v . 32 7 3 2 6 19 10 11 24/22 5/4 

10. 65 j u v . 3 2 7 7 27 18 8 11 10 /11 5/4 

T A B E L L E X X V . 

Die Resultate der Untersuchungen von L a c e r t a v i v i p a r a JACQUIN 

Unters uchungs m ate r i a l : 1 o_, 1 sa. cj>. 

I . I I . I I I . I V . V . V I . V I I . V I I I . I X . X . X I . X I I . 

1. 25 sa. o 35 70 25 19 9 12 14/14 - 4/4 

2. 2 4 2 36 8,0 25 20 8 10 22 /21 - 4/5 



X I I I . X I V . X V . X V I . X V I I . X V I I I . X I X . X X . X X I . X X I I . X X I I I . X X I V . X X V . 

4/4 4/3 1/1 1/1 1/1 2/3 + / + 4/4 6/6 6/6 +/ + +/+ 2 / 1 

4 /4 3/3 1/1 1/1 1/1 2/3 +/ + 4 /4 5/6 6/6 +/ + +/+ 1/1 

4 /4 3/3 1/1 1/1 1/1 3/2 - / - 4 /4 6/6 5/5 +/ + +/+ 2/2 

aus der Umgebung Javo r ina (Tschechoslowakei) 

X I I I . X I V . X V . X V I . X V I I . X V I I I . xrx. X X . X X I . X X I I . X X I I I . X X I V . XXV. 

4 /4 2/3 1/1 1/1 1/1 3/2 - / - 4/3 6/6 6/6 +/ + +/+ 2/2 

4 /4 3/3 1/1 - / 1 1/1 2/2 + / - 3/4 7/7 6/6 + / + +/+ 1/2 

4/3 3/3 1/1 1/1 1/1 2/3 +/+ 4/4 6/6 6/6 +/ + +/ + 2/2 

4 /4 3/2 1/1 1/1 1/1 2 /2 +/+ 4/4 6/6 6/6 +/ + +/+ 2/2 

4 /4 3/4 1/1 1/1 1/1 3/3 -/- 4/4 6/6 6/6 +/ + +/+ 1/2 

4 /4 2/3 1/1 - / - 1/1 2/2 +/+ 4/3 5/5 6/6 +/ + +/+ 1/1 

4 /4 4 /4 1/1 1/1 1/1 3/3 - / + 4/4 6/6 6/6 +/ + +/+ 2/2 

4 /4 3/3 1/1 1/1 1/1 2/2 -/- 4 /4 6/6 6/6 +/ + +/+ 2/2 

4 /4 3/4 1/1 1/1 1/1 2/3 +/+ 4/4 6/6 6/6 +/ + +/+ 1/2 

4 /4 4/4 1/1 1/1 1/1 2/2 -/- 4/4 6/6 6/6 +/ + +/+ 2 / 1 

aus der Um gebun g Her tnek(Tschechos lowake i ) 

X I I I . X I V . X V . X V I . X V I I . X V I I I . X I X . X X . X X I . X X I I . X X I I I . X X I V . X X V . 

4 /4 3/3 1/1 1/1 1/1 2/3 -/- 4 /4 6/6 6/6 +/+ +/+ 2 / 1 

4 /4 3/3 1/1 1/1 1/1 3/3 +./+ 4 /4 6/6 6/6 +/+ +/+ 2/2 



I . I I . I I I . I V . V . V I . V I I . V I I I . YX. X . X I . X I I . 

1. 23 6 32 78 26 19 8 10 15/16 2 / - 4/5 
2. j u v . 30 7 4 2 0 17 7 9 16/16 1/1 4 /4 

T A B E L L E X X V I I . 

D ie Resultate der Untersuchungen von L a c e r t a v i v i p a r a JACQUIN 

Unters uchungs m a t e r i a l : 2 66. 

I . I I . I I I . I V . V . V I . V I I . V I I I . I X . X . X I . X I I . 

1. 27 6 30 70 26 19 8 10 14/14 - 4 /4 
2. 26 6 32 79 2 6 18 9 11 18/18 - 4/4 

T A B E L L E X X V I I I . 

Die Resultate der Untersuchungen von L a c e r t a v i v i p a r a J A C Q U I N 

Untersuchungs m a t e r i a l : 1 sa. 6. 

I . I I . I I I . I V . V . V I . V I I . V I I I . YX. X . X I . X I I . 

1. 22 sa. 6 34 64 23 15 8 11 13/12 - 4/4 

T A B E L L E XXYX. 

Die Resultate der Untersuchungen von L a c e r t a v i v i p a r a JACQUIN 

Unters uchungs m a t e r i a l : 1 6, 1 o. 

I . I I . I I I . I V . V . V I . V I I . V I I I . I X . X . X I . X I I . 

1. 29 6 34 69 24 16 9 10 15/13 _ 4/4 
2. 28 ? 32 70 28 18 10 9 11 /11 - 5/4 

T A B E L L E X X X . 
Die Resultate der Untersuchungen von L a c e r t a v i v i p a r a JACQUIN 
Unters uchungs m ate r i a l : 1 6 . 

I . I I . I I I . I V . V . V I . V I I . V I I I . I X . X . X I . X I I . 

1. 30 6 33 78 28 16 9 11 18/14 - 4/4 



X I I I . X I V . X V . X V I . X V I I . X V I I I . X I X . X X . X X I . X X I I . X X I I I . X X I V . 

4 /4 3/3 1/1 1/1 1/1 3/3 +/ + 4/3 4/5 6/6 of o +/ + 
4 /4 3/3 1/1 1/1 1/1 4 /3 - / - 3/4 6/6 5/7 of o +/ + 

XXV, 

aus dem Gya lue r Gebirge ( R u m ä n i e n ) 

X I I I . X I V . X V . X V I . X V I I . X V I I I . X I X . X X . X X I . X X I I . X X I I I . X X I V . X X V . 

4 /4 
4/3 

3/3 
3/3 

1/1 
1/1 

1/1 
1/1 

1/1 
1/1 

2/2 
,3/2 

+/+ 
+/+ 

4 / 4 
4 / 4 

5/5 
6/6 

6/6 
6/6 

+/ + 
+/ + 

+/+ 
+/+ 

1/1 
1/1 

aus der Um gebung Sinaia ( R u m ä n i e n ) 

X I I I . X I V . X V . X V I . X V I I . X V I I I X I X . X X . X X I . X X I I . X X I I I . X X I V X X V . 

4 /4 3/3 1/1 1/1 1/1 1/1 -/- 3/3 5/5 6/6 +/+ +/ + - 2/2 

aus der Umgebung Sar-p lanina (Jugoslawien) 

X I I I . X I V . X V . X V I . X V I I . X V I I I . X I X . X X . X X I . X X I I . X X I I I . X X I V , 1 
X X V . 

4 /4 
4/3 

3/3 
3/3 

1/2 
1/1 

1 / -
- / -

1/1 
1/1 

2/3 
2/2 

- / -
+/ + 

3/4 
3 /4 

6/6 
5/6 

6/6 
6/6 

+ /o 
of o 

+/+ 
+/+ 

1/1 
2/2 

aus der Um gebung Sandhammaren (Schweden^ 

X I I I . X I V . X V . X V I . X V I I . X V I I I . X I X . X X . X X I . X X I I . X X I I I . X X I V . X X V . 

4 /4 3/3 1/1 1/1 1/1 2 /2 +/- 3/3 6/6 6/6 +/ + +/+ 1/1 

•lü 



T A F E L E R K L A R U N G E N 

T A F E L I . 
D e r Pi leus bzw. Seite des Kopfes von L a c e r t a v i v i p a r a JACQUIN 

F i g . 1. : 1 sa. o. (8) von L ó n y a ; F i g . 2: 1 6 (10) von M á t y u s ; F i g . 3 : 1 o. 
(21) von V á m o s a t y a ; F i g . 4: 1 d (1) von B á t o r l i g e t ; F i g . 5: 1 j (19) von Ó c s a ; 
F i g . 6: 1 o_ (33) von Ó c s a ; F i g . 7: 1 c) (35) von Ó c s a ; F i g . 8: 1 c f ( l ) v o n Bátor l ige t 
(dasselbe E x e m p l a r als i n F i g . 4, Kopf des T i e r e s von der l inken Sei te) . 

T A F E L I I . 
D e r Pi leus bzw. Seite des Kopfes von L a c e r t a v i v i p a r a JACQUIN 

F i g . 9: 1 o* (32) von F e l s ő b a b á d (Kopf l e i c h t d e f o r m i e r t ) ; F i g . 10: 1 o 
(54) von Cl i a szowka ; F i g . 11: 1 <j> (54) von Cl iaszowka (dasselbe E x e m p l a r 
wie i n F i g . 10, Kopf des T i e r e s von der rech ten Seite); F i g . 12: 1 (j> (54) von 
Cl iaszowka (dasselbe E x e m p l a r wie i n F i g . 10 und 1 1 , Kopf des T i e r e s von 
der l i nken Seite); F i g . 13: 1 6 (40) von M a z u r y ; F i g . 14: 1 sa. (j> (41) v o n M a 
z u r y ; F i g . 15: 1 sa. 6 (42) von M a z u r y ; F i g . 16: 1 sa. <j> (43) von M a z u r y . 

T A F E L I I I . 
D e r Pi leus bzw. Seite des Kopfes von L a c e r t a v i v i p a r a JACQUIN 

F i g . 17: 1 sa. ó* (45) von M a z u r y ; F i g . 18: 1 <j> (60) von J a v o r i n a ; F i g 
19: 1 o*(62) von Javor ina ; F i g . 20: 1 j u v . (70) von Javor ina ; F i g . 2 1 : 1 j u v . 
(67) von J a v o r i n a ; F i g . 22: 1 sa. <j> (64) von Javor ina (Kopf des T i e r e s von der 
l i nken Seite); F i g . 23: 1 sa. (j> (64) von J a v o r i n a (dasselbe T i e r wie i n F i g . 22). 

Bemerkungen: 

Z a h l i n K l a m m e r en t sp r i ch t der N u m m e r des T i e r e s i n den T a b e l 
l en . Die Abso lu ten Masse der einzelnen T i e r e s ind i n den Tabel le anzut ref fen . 












