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Die in dieser Untersuchung besprochenen Eideehsen geh5ren der Art Lacerta serpa 
RAF. = L. sicula RAF. an. Die stiditalienischen Festlandeidechsen shad Vertreter der Nomi- 
natform L. serpa typica = L. sicula sicula, die istrianischen solche der n6rdlicheren Rasse 
L. serpa (== sicula) campestris. 

I .  

I m  Gegensatz  zu den b lauschwarzen  Eidechsen  der  Capri  1 vorge lager ten  
Fa rag l ion i -Fe l sen  s ind die Eidechsen  der  3 Gal l i -Ei lande  (Si idkt is te  der  Sor ren t iner  
Halbinse l )  1 nur  als angedeu te t  melanis t i sch  zu bezeichnen.  Eine der  3 Popula -  
t ionen,  n ~ m l i c h  die des Ei landes  Tonda ,  weist  in al len E x e m p l a r e n  ve rdunke l t e  
Gesamt tSnung  und  Unte r se i t e  auf. Auf  den beiden anderen  Inseln,  Gallo Maggiore 
und  Castelluccio,  k o m m e n  Bi~uche von gleicher Hel l igke i t  vor,  wie sie ftir  das  
F e s t l a n d  charak te r i s t i sch  ist. I m m e r h i n  is t  auch bei  diesen beiden Popu la t i onen  
eine be im lebenden  Tier  fes ts te l lbare  sehwache Verdunke lung  h~ufig, m a n c h m a l  
mi t  e inem Stich ins Blaue.  

Bei Pr i i fung  der  beiden e inander  ungemein  ~hnlichen Popu l a t i one n  Gallo 
Maggiore und  Castel luccio ergab  sieh eine Beziehung zwischen Al te rsk lasse  und  
Grad  der  ~ul3erlichen Dunke lhe i t  (Abb. 1). 

Die Einteilung in Altersklassen wurde von einer friiheren Mitteilung (KRA~ER 1946) 
iibernommen. Die Beurteilung der Aul~endunkelheit war am lebenden Tier zur Zeit des 
Sammelns vorgenommen worden. - -  Der Korrelationskoeffizient betragt 0,61 ± 0,12. 

Die Aul3enerscheinung a l te r  E idechsen  der  beiden Ei lande  is t  also durch-  
schni t t l ich  d i i s te rer  ~ als die j i ingerer .  Ber / icks icht ig t  m a n  nun,  dab  auf  dem Fes t -  
l ande  p rak t i s ch  nur  die 2 j i ingeren Al tersk lassen ,  auf  den Inse ln  dagegen vor- 
wiegend die be iden  i~lteren Klassen  ve r t r e t en  sind, so is t  die leichge Verdi i s te rung 
in der  Au~enersche inung  der  Inse lbewohner  h inre ichend  erkl~rt .  Dies gi l t  j edoch 
ausschlieBlich fiir die Bewohner  von Gallo Maggiore  und  Castel luccio;  die Tonda-  
E idechsen  s ind durchweg  dunk le r  als Fes t l and t io re .  

Kartenskizze der stiditalienischen Fundorte bei K~AM~R und MEDEI~I 1941. 
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H/~u te t  m a n  G a l l i t i e r e  a b  u n d  v e r g l e i c h t  d ie  I n n e n s e i t e n  m i t  s o l c h e n  y o n  

d e r  n a c h s t  b e n a c h b a r t e n  F e s t l a n d p o p u l a t i o n  ( P u n t a  S. E l i a ) ,  so ze ig t  s i ch ,  

d a b  die  M e l a n i n e i n l a g e r u n g  d e r  In se lh /£u t e  d e n n o c h  w e s e n t l i c h  m a s s i v e r  i s t .  

D i e  F e s t l a n d h ~ u t e  w e i s e n  w e i t e  u n p i g m e n t i e r t e  Z o n e n  a u f  ( A b b .  2). 
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Abb. 1. Diagramm zur Darstellung der Korrelation: Altersstufe-Dunkelheitsgrad mfinnlicher 
Eidechsen der Eilande Gallo-lVfaggiore und Castelhccio. 

Kehlfalte Halafalte 

Abb. 2. Innenansicht yon aufgespannten, getrockneten Eidechsenh~uten. Von links nach rechts: 
Gallo /~Iaggiore, Castelluccio, Festland (Pta. S. Elia). Lauter # #. 

Vom ganzen Bauchbezirk sind nur  die beiden/~uBeren Schilderreihen voll, das mediale 
Paar  dagegen ist unvol lkommen mi t  Melanin versehen. Die Auflichtung schreitet  also yon 
lateral  naeh medial, aul~erdem aber auch yon kranial  nach  caudal fort. Bei einzelnen ext rem 
hellen Stricken sind die mit t leren Schilder der beiden letzten Reihen fast  frei yon Melanin. 
Noeh melaninarmer sind die Untersei ten der Hinterbeine,  insbesondere der Unterschenkel ,  
ferner die Plantae  und die Halsfalte. Ein  guter Vergleichsbezirk ist auch die Kehlgegend 
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zwischen Unterkieferasten und Halsband; er ist bei Festlandeidechsen regelm~13ig stark 
aufgelichtet, und zwar haupts~chlich 1/~ngs der Kehlfalte. (Wegen aller hier verwandter 
topographischer Ausdriicke vgl. Abb. 2 und 3.) Ebenso ist das Analschild in verschiedener 
Abstufung grau gew61kt. - -  Ganz anders die Inselhiiute, deren ganzer Bauchbezirk bei 
oberfl~chlicher Betrachtung einen rabenschwarzen Eindruck macht. Die aufgelichteten 
Bezirke am Bauch (einschliel31ich Analschild), an tier Kehle und an den Unterfl/~chen der 
Hinterschenkel sind zugunsten einer st/~rkeren bis v611igen Schwarzung eingeengt. Auch die 
diinnen Hautbezirke zwischen den Schildern, die beim Aufspannen der Haut hervortreten, 
sind im Gegensatz zu den Festlandhauten verdunkelt. 

Das vorstehend Gesagte gilt fiir die beiden/iuBerlich hellen Inselpopulationen 
(Gallo Maggiore und Castelluccio). Fiir die deutlieh verdiisterten Tonda- 
Eidechsen gilt die Feststellung vermehrter  Innendunkelheit  a fortiori. Sie sind 
durchschnittlich dunkler, jedoch iiberschneiden sich die Extreme.  

Eine grSBere Anzahl von H/~uten wurde pr/~- 
pariert  (Festland etwa 80, Gallo Maggiore 29, 
Castelluceio 34; Tonda 41) und besondere Auf- 
merksamkei t  darauf  verwendet, ob ein Zusammen- 
hang zwischen guBerer und innerer Dunkelhei$ 
besteht. Das Ergebnis ist, dab es Inseleidechsen 
mit  porzellanweil3em Bauch gibt, die auf  der Innen- 
seite be t raehte t  einen hohen Schw/~rzungsgrad auf- 
weisen und umgekehrt.  Dies entsprieht der gleich- 
artigen Feststellung bei alleiniger Betrachtung von 
Festlandh/~uten in einer friiheren Untersuchung 
(KRAM]n~ und MEDE~ 1941). Das Fehlen einer 

Abb.  3. E idechsenkopf  zur  Er-  
l ~ u t e r u n g  der  Beze i chnungen  
, , K e h l f a l t e "  u n d  , , H a l s b a n d " .  
Die , , H a l s f a l t e "  l i eg t  u n t e r  dem 
H a l s b a n d  ve rbo rgen .  B e i m  Span-  
hen  der  H a u t e  wird  sio g l a t t -  

gezogen  (vgl.  Abb .  3). 

strengen Korrelation zwischen tatsachlicher Pigmentierungsdichte und Dunkelheit 
der Aul3enerscheinung 1/~Bt erkennen, dab am Zustandekommen des Melanismus 
bei Eidechsen wenigstens 2 Systeme beteiligt sind, ni~mlich das der Melanophoren 
und das der iiberdeekenden Guanophoren, Beide Systeme variieren grunds~tzlich 
unabh~ngig voneinander. 

Die Unabhiingigkeit des grSBeren Melaninreichtums der Inselh/~ute yon 
hSherem Durchschnittsalter ergibt sich nicht nur aus der (wenigstens weit- 
gehenden) Unabh~ngigkeit der Innenpigmentierung (in der wir ja das getreue 
MaB der tatsdchlichen Pigmentierung erblicken) vom AuBeneindruck, sondern 
auch daraus, dab  die Variationsbreiten, so betr~chtlich sie sind, nicht trans- 
gredieren. Ferner sind auch H/~ute halbwiichsiger Inseleideehsen dunkler als solcher 

gleichaltriger Festlandtiere. (Material: 7 Festlandeidechsen, 5 Inseleideehsen. 
Drei unbefangene Personen gruppierten diese H/~ute in unabh~ngiger Beurteilung 
im Sinne grSBerer Helligkeit der Festlandtiere.) 

Es sei hinzugefiigt, dab auf einem Eiland nordwestlieh yon der Galligruppe, 
n/~mlich Vivara (di Nerano)1, eine bisher unbekannte,  auch /~uBerlich stark 
geschw/~rzte Eideehsenpopulation lebt. Das _~uBere dieser Tiere erinnert an die 
Faraglione-Eidechsen, jedoch treten die blauen T5ne weniger hervor (ohne 
d a b  sie etwa fehlen). Die Innenschw/irzung der Hi~ute ist ebenso stark wie bei 
den Faraghone-Eidechsen (s. unten). 

Das fiir die Galli-Eidechsen Gesagte gilt mi t  geringer Abiinderung aueh 
fiir die Bewohner des Monacone, des dritten, niedrigsten der Faraglionefelsen. 

z Nichb zu verwechseln mit der gleichnamigen Insel zwischen Ischia und Procida an der 
Westbegrenzung des Golfs yon Neapel. 

Z. Vererbungslehre. Bd. 83. l l a  
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Die Tiere zeigen eine deutliehe Neigung zum Blauwerden.  Die Unterseite seheint 
zwar ohne Vergleich bei den hellsten Tieren weiB, doch erkennt  ma n  auch in solehen 
F/fllen beim unmit te lbaren  Vergleich mi t  Festlands- oder Capri-Eideehsen eine 
leichte GraublautSnung.  Die Innensei ten der Monaconeh/~ute sind dunkler 
als die yon  Festlandh/~uten, aber heller als die der Gallih/~ute. (13 H/~ute unter- 
sueht.) 

Von den eigentlichen Faraglione-Eidechsen, also den Bewohnern des/~uBeren 
und  mitfleren Faraglione, sei in diesem Zusammenhange  nur  kurz die Rede (vgl. 
dagegen wei~er unten).  Sie sind durchschnit t l ich auch innen noch etwas schw/irzer 
als Gallih~ute. Die Eidechsen des Mittleren Faraglione ~ (17 I-I/~ute) verhal ten 
sieh gleieh wie die des ~uBeren Faraglione (etwa 40 H/~ute). 

I I .  

Bisher war  yon  siiditalienischen Vertre tern der Art  Lacerta serpa- -s icu la  
die Rede. An  istrianischen Inselpopulat ionen,  die sich yon  der nSrdlichen Fest- 
landrasse campestris ableiten, wurde bereits frtiher die Feststellung einer all- 
gemeinen Verdiisterung der Grundfarbe gemacht  (K~AM~R und  MERTE~S 1938). 
Die Guanineinlagerung in den H/~uten dieser Eidechsen ist weniger massiv (oder 
im Feinbau anders besehaffen ?) als bei den H~uten  der sfiditalienischen Rasse 
und  ihrer InselabkSmmlinge.  

Dies ergibt sich aus folgenden Feststellungen: 1. Die B/~uche siiditalienischer Tiere 
sind im Leben reiner weiB als die der istrianischen; 2. beim Vergleich trockener tIaute ist das 
trribe Blau, das durch den Effekt des durch die Guanink6rperchen reflektierten Lichtes 
vor dem schwarzen Melanintapetum hervorgebracht wird, bei den Sriditalienern intensiver 
als bei den Norditalienern. (Wo nach histologischen Erfahrungen kein Guanin vorhanden ist, 
n/~mlich tiber den Schwarzelementen bei gezeichneten Tieren, fehlt erwartungsgem/~] dieser 
Blauschimmer.) 3. An melaninfreien Stellen sind trockene H/~ute yon istrianischen Tieren 
in der Durchsicht klarer, solche yon Siidlichen Tieren milchiger. (Zu diesem Vergleich 
eignen sich am besten die Schilder der Unterschenkelunterseiten.) 

Dieser verschiedene Guaninre ichtum oder die verschiedene Fe ins t ruk tur  
des Guanins der beiden l~assengruppen dfirfte auch erkl~ren, warum bei siid- 
italienischen Inseleidechsen eine allgemeine Tendenz zur Blauf~rbung besteht ,  
im l~orden dagegen nicht.  

Der Ums tand  dieser Guaninarmut  ist zu beriicksichtigen, wenn /iuBerlich 
Verdfisterungen im istrianischen Gebiet schon bei sehr jung abget rennten  Popula-  
t ionen konstat ier t  werden, wie auf  den Eilanden Conversada, Polari, Rivera  2. 
Den  beiden le tz tgenannten Inseln, die nur  durch 1,30 m tiefes Wasser vom be- 
nachbar ten  Fes t land getrennt  sind, ist kein hSheres Abtrennungsal ter  als e twa 
1000 Jahre  zuzuerkennen.  Die Verdunkelung wird hier leiehter und  ausnahms- 
loser manifest  als z .B.  bei den doch wesentlich /~lteren Gallieidechsen. - -  Ver- 
gleiche hierzu auch MERTENS 1932, fiber beginnenden Melanismus yon  L. muralis 
auf  Inseln eines Binnensees. 

1 EIM~R muff ein Ausnahmestrick dieser sparlichen Population in H/~nden gehabt haben, 
auf das er seine Benennung coerulescens zum Unterschied yon coerulea grrindete. Iqach den 
etwa 20 Stricken, die ich ring, zrichtete und pr/~parierte - -  dazu kommt noch eine ganze 
Anzahl solcher, die ich am Ort ihres Vorkommens sah, ohne sie zu fangen -- ,  sind die Eidechsen 
des Mittleren Faraglione zwar erheblich kleiner, aber nicht feststellbar heller als die des 
~uBeren Felsens. 

2 Kartensldzze aller istrianischen Populationen bei KRAM~R und MERTENS 1938. 
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Bei den beiden ~lteren Rassen der istrianischen Inseln Piroso und Bagnole 
(beide nahe Rovigno) konnte ich die Innenpigmentierung untersuchen 1. Sie ist, 
wie die Abb. 4 zeigt, recht massiv. 

Um auszuschlieften, dab die Zunahme der Pigmentierung im Inselmilieu 
einfach modifikatorisch bedingt ist, wurden Tiere der beiden Inseln Piroso 
Grande und Bagnole und 
zum Vergleich solche vom 
Rovigneser Festland in 
den Neapeler Zuchten zur 
Eiablage gebracht, die 
Eier im Laboratorium er- 
briitet. Die Verdtisterung 
der Inseltiere ist schon 
beim Schlfipfen nahezu 
ebenso deutlich wie bei 
den Erwachsenen. H~utet  
man die Jungtiere sorg- 
f~ltig ab, so best~tigt die 
Innenschicht der Haut  Abb.  4. I s t r i an i s ehe  H~tute. L inks :  E i l and  Piroso Grande.  
den ~ufteren Uindruck. Mitte :  Fes ( l and  Rovigno .  Reeh t s :  E i land  Bagnole .  L a u t e r  ~ ~. 
Noch eklatanter ist jedoch (Der  hel lere  G e s a m t t o n  der  P i rosohau t  k o m m t  yon einer  

une rwi in sch t en  Spiegehlng.)  

der Vergleich der Pigmen- 
tierung der Pleuren: W~,hrend bei Eippenfellen yon Erwachsenen auch bei Fest- 
]andtieren das Maximum an Schwarz schon erreicht ist, besteht bei den eben 
geschliipften Jungtieren 
eine erhebliche Stufung im 

Pigmentierungszustand 
(Abb. 5). - -  Die Tatsache, 
daft auch die Pigmentie- 
rung der organsch~itzen- 
den Pleura an der Ver- 
dunkelung teil hat, stfitzt 
die naheliegende und h~u- 
fig ge~ufterte Annahme, 
daft der Inselmelanismus 
Anpassungswert hat. 

,~bb. 5. Rippenfe l le  f r isch geschlf ipf ter  Eidechsen.  L inks :  Piroso 
Grande ;  Mit re :  R o v i g n o  F e s t l a n d ;  r ech t s :  Bagnole .  

I I I .  
Im  folgenden seien begonnene Ztichtungen von Eidechsen des Au6eren 

Faraglione kurz mitgeteilt. Das Kulturmilieu sind oben offene Zuchtkasten yon 
50 × 100 cm Grundflgche und 40 cm H6he aufdem Dach der Zoologischen Station 
Neapel. Dutch iibergelegte Bretter  wurde der wahlweise Aufenthalt  in Sonne 
oder Schatten ermSglicht. 

Schon nach wenigen Wochen der Gefangenschaft unterscheiden sich so 
gehaltene Faraglione-Eidechsen von den Frischfangen durch Verringerung 
des Glanzes, der besonders am Kopf  von Wildtieren auffgllt. Weiterhin wird 

1 Herr Prof. STEVEI~ war so freundlich, mir Tiere fangen und iibersenden zu lassen. 
Z. Vercrbungslehre. Bd, 83. l l b  
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die ganze Oberseite mit  Ausnahme schwarzer Zeichnungsbezirke (jedoch sind 
nut  wenige Eidechsen des ~uSeren Faraglione kr~ftig gezeichnet) merklich heller. 
Das Wildtier ist auf dem Riicken schlechthin sehwarz. Die erw~hnte Auf- 
hellung ~uSert sich darin, dab die gesamte GrundtSnung eine blaue Bereifung 
erhalt, welche an die einer unberiihrten Pf laume erinnert. Tiere, die vordem 
einen gl~nzend schwarzen Riicken hatten,  lassen dann aueh die Unterscheidung 
schwarzer Zeichnungselemente und mattblauer  Zwischenbezirke zu. Das gleiche 

gilt yon der Kopfoberseite, die bei 
,en Wfldtieren gl~nzend schwarz ist. 

Dagegen ist eine Ver~nderung der 
n vornherein blauen Teile (gesamte 
lterseite, Lippen, Flankenbezirke) 
:ht zu bemerken 1. Ebensowenig 
nnte bei solchen Tieren eine Ver- 
nderung der Melanineinlage auf  der 
nenseite tier Haute  festgestellt wer- 
n, ganz im Gegensatz zu den in Ge- 
agenschaft geziiehteten Individuen. 

Der Sitz dieses Aufhellungspro- 
~ses ist in der Epidermis zu suchen. 
~hon innerhalb eines H~utungsinter- 
.lies (etwa 1 Monat) ist eine deut- 
he Verarmung des Melanins der 
iutungsepidermis festzustellen. 

Junge Faraglione - Eidechsen 
hliipfen als schlechthin graue Tiere, 

sich yon frisch geschlfipften 
~stlandeidechsen auger dureh ihre 
'51~e durch das Fehlen gelblieher 

±6ne unterseheiden. Dies gilt sowohl 
Abb. 6. Links wildes, rechts  auf dem Dach der 
Zoologischen Station Neapel geziichtetes Eidech- ffir Eidechsen des ~ul~eren als auch 
senpaar vom Xu13eren Faraglione. Aufnahme an fiir solche des Mittleren Felsen. Die 

narkot is ier ten Tieren. 
BlauFarbung schreitet abet  schnell 

voran, und bereits eine halbwiichsige Faraglione-Eideehse kann als ausgef~rbt 
gelten. In  Gefangenschaft geborene Tiere erreichen abet die Dunkelf~rbung 
yon Wildtieren bei weitem nicht. Insbesondere die Farbung der Hfiftgegend und 
der Hinterschenkeloberseiten bleibt stets blau-griin-grau, und letztere lassen die 
Perlmusterung, wie sie fiir diese Region charakteristiseh ist, gut erkennen. Auf 
der Unterseite wird die Aufhellung noch deutlicher. Abb. 6 zeigt die Unter- 
seiten je eines Wildpaares und eines geziichteten Paares. Die F~rbung yon 
Faraghone-Eideehsen ist zwar sehr variabel, doeh fallen die wenigen geziichteten 
Tiere (3 erreichten die Geschlechtsreife) einwandfrei aus dem Streuungsbereieh 
der Wildtiere heraus. Auch der Unterschied in tier Innenpigmentierung ist deut- 
lieh. E s  gilt wiederum, da$ die Pigmentverarmung dieser Haute  auch bei Be- 
urteilung der Innenseiten yon den hellsten Wildtieren, deren ich etwa 40 priipariert 

1 Tafe i  X X I I I ,  Abb.  2 und  2 a  bei  BOVL~NCER (1905) s ind  vorzf igl iche F a r b w i e d e r g a b e n  
eines Alkoholexemplars. Auch im Alkohol lichten sich die yon der schwarz gebliebenen 
Zeichnung ausgesparten Gebiete auf, so dab sie heller kontrastieren. 
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habe, beiweitem nicht erreicht wird. Aufdiese Weise wird gleichzeitig wahrschein- 
lich gemaeht, dab die Auflichtung der blauen Bauchbezirke mit der Verarmung 
an Melanin zusammenh~ngt. Dagegen ist anzunehmen, dab die Auflichtung der 
]~fickenteile durch die Pigmentverarmung in der Epidermis zustande kommt, 
was bei den Bauchbezirken unmSglich ist, da hier die Epidermis unpigmentiert ist. 

Es wurde versucht, die Nachkommen der auf Abb. 6 dargestellten Nach- 
zuchttiere zwangsweise starker Strahlung zu exponieren, um die modifikatorische 
:Natur der beobachteten Ver~nderungen zu erh~rten. Jedoch litten die 2 Tiere 
unter der Unterbringung in einem versteckarmen, mit wei~em Mullboden vev- 
sehenen Becken derart, dab sie nicht geniigend fraBen und in gewShnliche 
tIaltungsbedingungen zurfickgebracht werden muBten. Sie wuchsen beide 
bis zur Geschlechtsreife heran und wiesen noch hellere B~uche als die erste 
Gefangenschaftsgeneration auf. 

Kreuzungen Festland 9 × Faraglione ~ und die reziproke Kombination er- 
gaben intermedi~re, stark blaustichige Tiere mit blaBblauer Unterseite. 

IV. 

Es wurde in allen geprfiften F~llen nachgewiesen, dab ~uBerlich nicht oder 
kaum ausgepr~gter Inselmelanismus in Wirklichkeit sehr massiv besteht, nur ist 
er durch die unver~ndert kr~ftige Guaninschicht maskiert. Dadurch wird wahr- 
scheinlich, da~ andere Ausnahmen yon der Regel st~rkerer Melanineinlagerung auf 
Inseln sich in gleicher Weise erkl~ren lassen. 

Schw~rzung schirmt sch~dliches Lieht ab und bedingt Erw~rmung. Der erste 
dieser beiden Effekte ist wahrscheinlich der wesentlichere. Starke Besonnung 
bringt z .B.  neugeschlfipfte Eidechsen, die sich ihr nicht entziehen kSnnen, 
zur Panik (vgl. K~AMER 1938). Nach kurzer Zeit wird die junge Eidechse dutch 
Pigmentvermehrung (nicht durch GrSBerwerden) sonnenfest. Die LeibeshShlen- 
schw~rzung dfirfte eine wesentliche Rolle bei der Absehirmfunktion s p i e l e n . -  
Aul]erdem ist offenkundig, dab die Melanineinlagerung an denjenigen Fl~chen 
am dichtesten ist, die dem Licht am st~rksten ausgesetzt sind (Abb. 3 und 4). 

Im Inselmilieu ist die Lichteinstrahlung vermehrt. Gleichzeitig gibt es 
Perioden gef~hrlieher Nahrungsknappheit, welche die Eidechse zum vermehrten 
Aufenthalt im Freien zwingen. (DaB unter solehen Bedingungen keine Sommer- 
ruhe gehalten wird, ist eine Erfahrungstatsache, vgl. hierzu KRAMi~ 1946, S. 705.) 
Man stellt sich nun die Frage, warum die Natur die lichtabsorbierende, also 
w~rmeerzeugende Abschirmung offenbar der Methode der Reflexion vorzieht, 
obwohl doch die letztere sich in Form des Guanophorensystems anbietet. Wenn 
man die dunklen Faraglione-Eideehsen auf dem grell besonnten Kalkfelsen sich 
bewegen sieh~, gewinnt man die Vorstellung, dab sie starke Erw~rmung riskieren 
kSnnen. In der Tat hat H:EI~TER eine Verschiebung des Temperaturoptimums 
dieser Eidechsen gegenfiber der Festlandrasse um 2,5 °nach  oben festgestellt. 
Die ErhShung des Temperaturoptimums bedeutet fiir den Eidechsenorganismus 
wahrscheinlich eine Verbesserung, vorausgesetzt, dab die MSglichkeit besteht, 
dementsprechende KSrpertemperaturen auch wirklich einzuhalten. Auf dem 
Festland ist die Strahlung geringer, ~uBerdem wird dem Grad der ~uBeren 
Schw~rzung durch die Notwendigkeit der visuellen Anpassung eine Grenze gesetzt. 
Beim Fehlen der Feinde auf kleineren Inseln entf~llt sie. Bei dieser Losung ,,so 
dunkel wie mSglieh" stellt die Verblauung offenbar einen schnell gangbaren Weg 
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dar, das  Guanin in seiner Lagerung oder Feinstruktur so zu ver~ndern, dab die 
Lichtabsorption in der darunterliegenden Melaninschicht nicht wesentlich beein- 
tr~chtigt wird. Es sind nur kurzwellige, also kalte Teile des Spektrums, die dabei 
preisgegeben werden. Dabei ist die MSglichkeit zuzulassen, dab die Verbl~uung 
nur eine vorli~ufige Beiseitestellung des Guanins in seiner optischen Wirkung 
bedeutet, und dab neben und nach dieser Neutralisierung die Selektion auf Guanin- 
schwund und Hand in Hand damit auf weitere Melaninverdichtung hinwirkt. 
Es sei in diesem Zusammenhange daran erinnert, dab es auch ]~assen gibt, 
die nur auf dem Bauch noch dunkelblau, sonst schwarz sind, die also offenbar 
das Durehgangsstadium der Verbl~uung sehon weiter durchschritten haben 
als die Faraglione-Eidechsen. 

Auch bei den Galli-Eidechsen sind erste Schritte in dieser Richtung getan. 
Alle Galli-Eideehsen weisen eine deutliche Blautendenz auf, am deutlichsten 
die Tonda-Eidechsen, die ja aueh in der Verdunkelung am weitesten fortgesehritten 
sind. Besonders die Flanken, oft aber auch Bezirke der Unterseite und das Anal- 
schild der Tondatiere sind blau, letztere heller oder mit Grau gemiseht. Auch 
die Eidechsen der beiden anderen Eilande haben erheblich vermehrtes Flanken- 
blau (,,Extrablau", vgl. KRAMER und MEDE~ 1941). 

Zusammen]assung. 

Einige der untersuchten Inselpopulationen yon Lacerta serpa (3 GaUi-Eilande; 
Monaeone bei Capri) sind i~ul~erlich nieht oder nur schwach geschw~rzt. Es 
erweist sich, dal~ die Verdiehtung der Melanineinlagerung dureh aufgelagertes 
Guanin nur maskiert ist. 

Aueh im Laboratorium erbriitete, frisch gesehliipfte Inseleideehsen sind 
schon verdunkelt. Die Verdunkelung ist an der Melanineinlagerung der Pleuren 
besonders deutlich nachweisbar. 

Unter angegebenen Bedingungen geziichtete Faraglione-Eidechsen sind ~ul~er- 
lich und innerlich heller als Wildtiere. Auch alt gefangene Faraglione-Eidechsen 
werden im gleichen Kulturmilieu liehter, was auf (nachgewiesenen) Melanin- 
schwund in der Epidermis zuriickgefiihrt wird. 

Die Inselschw~rzung wird als Strahlungsschutz gedeutet. Der mitbedingten 
erhShten W~rmebildung wird der Organismus durch die ErhShung des Temperatur- 
optimums gerecht. Auf dem Weg zum totalen Melanismus stellt die Bli~uung 
offenbar einen leicht gangbaren Weg der Neutralisierung reichlich vorhandenen 
Guanins dar. 
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