
Studien iiber die Verteilung der Collembola auf
Triebsandboden.

Von

IVAR AGRELL.

Bisjetzt liegen recht rvenige Untersuchungen iiber die Okolo-
gie der Collembola vor. Meistens sind die Arbeiten iiber diese
Tiergruppe dazu beschrdnkt gewesen, eine kurze l;otize iiber die
Fundorte zusammeo mit mehr oder t'eniger umfassenden systena-
tischen Beschreibungen zu geben. Gewiihnlich fehlt jede Angabe
von der Anzahl der angetrofenen Tiere, also iiber die Frequenz
der Arten, und in solchen Fdllen sind natiirlich die Lokalangabeu
aus tikologisch-tiergeographischem Gesichtspunkte von beschrdnktem
Werte.

Okologische Untersuchungen tiber diese Tiergruppe feblen aber
iedoch nicht. Linnaniemis Arbeit tiber die Collembola Finnlands
(Io), beriicksichtigt stets die iikologischen Gesichtspunkte und hat
die Milieufaktoren von vielen mehr bedeutenden Ortlichkeiten zu-
sammengefasst. Handschin verdanken wir zwei jedoch nicht um-
fassende tikologische Untersuchungen iiber Collembola. Die eine
behandelt das norddeutsche Quellgebiet (6), und die andere die
Hochmoore Estlands (7). Beide sind in ihrer Art sehr wertvoll.
Die erwiihnten Arbeiten dieser beiden Forscher sind aber trotz den
iikologischen Gesichtspunkten vorzugsweise als qualitativ zu be-
trachten.

Quantitative Untersuchungen sind von Morris ausgefiihrt (r3).
In seioer Arbeit hat er die Abhiingigkeit des Iodividuenreichtums
von verschiedenen Diingungsverhdltnissen der Ackererde gepriift.
Die Untersuchung ist jedoch keine Spezialstudie iiber Collembola
und liefert recht wenige Aufgaben tiber die Tiere. Davenport
hat ebenfalls eine mehr quantitative Untersuchung gemacht und
ein Litoralbezirk (5) mit besonderer Beriicksichtigung des Einflusses
der Bodenfeuchtigkeit auf die Individuendichte studiert.

Schliesslich ist zu bemerken, dass in der letzten Zeit Trdgirdh
hier in Schrveden in seinen gross angelegten quantitatilen Boden-
untersuchuDgen des Waldbodens auch die Collemboleofauna, die
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ich teilweise fiir ihn bearbeitet habe, beriicksichtigt. Bis jetzt sind
aber die Uotersuchungen ooch nicht abgeschlossen, und nur einige
Ziige davon in seinen r,orldufigen Publikationen (I5, I6) gestreift.

Was nun die Verteilung der Collembolen und ihre Abhangig'
keit von dusseren Verhiiltnissen betrifft, muss sofort hervorgehoben
u'erden, dass ihre Okologie lange nicht die oft klare und deutliche
Abgrenzung zeigt, die man bei anderen Insektengruppen finden
kann. Es gibt oamlich, soweit ich habe finden k<innen, kaum
eine einzige Collembolenart, die streng an einem ges'issen Biocho-
rion' gebunden ist. Gervtihnlich kommen sie in mehreren, einan-
der oft recht ungleichen Lokaltypen vor-

Es scheint desu'egen, als wAre es eine recht undankbare Auf-
gabe, die iikologischen Verhiltnisse dieser Gruppe klarlegen zu
versuchen. \Venn mao aber bestimmte llilieufaktoren beriicksich-
tigt, und das quantitative Vorkommeo der einzelnen Arten in der
untersuchten Biochorien genau festlegt, so kommt man, tenn auch
nicht zu einer immer gtltigen, so dennoch zu einer annihernd rich-
tigen Auffassung von den speziellen trIilieubedingungen der frag-
lichen Arten.

In der vorliegenden Studie habe ich versucht, zu einer solchen
Auffassung von dem sterilen Sandboden in Stdschu,eden zu kom-
men und die Beziehung zwischen den verschiedenen }lilieufaktoren
dieses Lokaltypus und der Frequenz der Arten klarzulegen.

Das untersuchte Gebiet scheint mir fiir eine solche Lrnter,
suchung besonders geeignet, weil es souohl geographisch, als tiko-
logisch eine ziemlich gut abgegrenzte Einheit darstellt.

Die vorliegende Untersuchung ist grtisstenteils rvhhrend der
Sommermonate des Jahres r932 ausgefiihrt $'orden. Vorbereitende
sporadische Einsammlungen hatte ich schon im Sommer t93r vor-
genommen! und im Sommer 1933 ist das Nlaterial drrrch einige
neue Beobachtungen ergenzt worden.

Herr Dr. N. A. Kemner, Direktor der Entomologischen Ab-
teilung des Lunder Zoologischen Instituts, hat stets meine Arbeit
mit regem Interesse begleitet und hat mir durch gute Ratschlage
u,ertvolle Hilfe geleistet. Ich bringe ihm hier meinen aufrichtigen
Dank.

' Ich bezcichn€ nach Krogerus 1932 (9) 'den Ort innerhalb eines Biotops,
$o ein Tie. regelmessig aozurefrcn ist, weil er die $ichtigsten, unentbehrlichsten
LcbensbedioglngeD bietet,, mit dcm Ausdruc[ Biochorion. lch verstehe also da-
mit in dicser Studie z. B. die Moosschicht, dic Kiefernadeldecke, den Makrophyten-
bestand u. s, *.
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Beschreibung des untersuchten Gebietes.'

Die Untersuclrung ist im Triebsandgebiete Espet, zrvischen
den beiden Mtndungsarmen des Flusses Helgeri im tistlichen Scho-
nen ausgefi.ihrt. (Vergl. Tafel r, Fig. r). Das Gebiet hat eine
Ld.nge von et*a Io km und eine Breite von etwa I km. Im Dii-
oengebiet ist der lValdbestaod hauptsachlich von Kiefern, hier und
da mit einzelnen Birken und Espen gemischt, gebildet. Die Unter'
vegetation variiert in Abhdngigkeit von den Beleuchtungsverhelt-
nissen. Die meisten Diinen ziehen in der Richttrng W-O, und
demnach zeigen sie eioe sterker sonnenbeleuchtete Siidseite und
eine erheblich schwecher fiir die Sonne exponierte Seite auf dem
l{ordhaog.

Der Siidhang der Diinen wird durch das Vorkommen von
Cladonia sl,luatictz charakterisiert. Diese Flechtenvegetation be-
steht aus von dem Winde aufgelockerten Matten, die aber keine
Rohhumusschicht ausbilden. Hier und da finden sich auch Raseu-
htgel von ll'eitgotrhteia co,Escerls und Arunophila ar.rnri., so-
rvie Reihen voo Carar arcuaria.

Auf dem Nordhang der Diinen besteht die Bodenbedeckung
vorwiegend aus einer Matte von Plerrosiau ?arietir,u,u nebst ver-
einzelten Hiigelchen voo Descfiaupsia ifltruosa utd Calluna uul-
garis. Hier gibt es dagegen eine ziemlich spirliche Vermoder-
ungsschicht.

In den Niederungen zrvischen den Diinen besteht die Unter-
vegetation hauptsdchlich von Calluna uulgatis tebst verschiedenen
Moosen, Pletrositttu y'arietizau und Dieranun ututtlatau. Mao
findet hier auch in einer gervissen Anzahl Bestiinde von Enr?etruD,
nigran. Hier und da bildet Cladouia Matten, und es gibt hier
eine hdchstens zentimeterdicke Rohhumuslage.

In den Erosionsvertiefungen und auf den fiir die Sonne mehr
exponierten Teilen der Diinen liegt der Sand nackt, nur spiirlich
mit Flechten und Rasenhtgeln bewachsen.

Dem Meere entlang bilden Amuoplila arenaria wd Elytnts
arenarias einen besonderen Stranduall. Ausserhalb dieser Diinen-
bildung fingt schliesslich der Sandstrand an.

Die gegebene Beschreibung gibt nun die Verhdltnisse des
eigentlicheo Triebsandgebietes an. Von diesem Hauptteil rveicht
aber erheblich die Uferstreife neben der ntirdlichen Flussmtindung
ab. Sie ist mit Bestiinden von Eichen, Buchen und Fichten be-
wachsen und hat eine Untervegetation von feuchtigkeitsliebenden
Pflanzen, die sonst gar nicht hier anzutreffen sind. Das Auftreten
dieser abrveichenden Naturverhdltnisse ist aber Dicht pltitzlich, son-

' Vergl. B€rgstedt r93r (2)
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dern eine deutliche Ubergangszone ist im eigentlichen Kieferwald
zu sehen, die durch eine reichlichere Untervegetation gekennzeich-
net u'ird. So z. B. ist dort Mela Qlra,u /raknse , Majant,ltemam
bfoliaru ur,d einzelne Eichen- und Espenpflanzen zu finden, und
auch ist hier dic Moosvegetation durchaus dicker ausgebildet, als
im eigentlichen sterilen Gebiete.

IJntersuchungsmethode.

Das Hauptgewicht dieser Untersuchung ist auf das Studium
der Collembolenlauna des oben beschriebeneD sterilen Diinenwal-
des, hauptsichlich Kiefernn'aldes, gelegt, s'dhrend Proben von den
angrenzenden Lokaltypen nur vereinzelt und als Vergleichsmaterial
mitgenommen sind.

Um ein so deutliches Bild wie m6,glich von der Verteilung der
Collembolenarten auf den verschiedenen Biochorien zu erhalten,
sind die eingesammelten Proben grdsstenteils quantitativ untersucht
worden.

Allerdings habe ich dabei angesehen, dass nur solche Proben
in Frage kommeo, die man bequem mit Berleseapparat unter-
suchen kann, und die somit von der Bodenbedeckung genom-
men sind-

Ich habe eine solche Bestimmung folgender*eise genlacht:
Von der Probensubstanz r*'urde genau 4oo ccm abgemessen,

geivogen und dann in einen kleinen Ilerleseapparat eingefiihrt.
Dieser r,r'ird dann zur Seite gestellt, und die Probe hat jetzt weh-
rend einer \\:oche von selbst auszutrocknen. Durch diese Aus-
trocknuog und durch die Fortbewegung der Tiere rvird so wih-
rend der envdhnten Zeit in der Praxis siimtliche vorhandene Col-
lembolen in ein kleines Prdparatrohr aufgesammelt, das mit 7o %-

igem Spiritus gefnllt ist. Eine Kontrolle u'ird nachher auf allen
Proben ausgefthrt durch eine Grobsiebung der Probensubstanz,
rvelche Kontrolle jedoch fast immer negativ ausfiel. (L ber Apparatur
siehe Tafel r, Fig. z).

Miiglichenveise kdnnte man betreffs dieses Verfahrens bemer-
ken, dass eine gervisse Differenz zwischen 4oo ccm r.on z. B. Moos
und demselben Volumen Rohhumus sich geltend machen kijnnte.
Meiner Meinung uach sind aber die vorliegenden Moosvegetation
und Rohhumus volumetrisch fast gleichartig. Nachdem die Tiere
die Probesubstanz verlassen haben, bestimme ich das Gertichtspro-
zent von Wasser und Sand, das erstere durch vollstindige Aus-
trocknung, das letztere durch Schwiimmanalyse.

Siimtliche Proben sind zwischen 12-16 Uhr und wihrend so
'rr'eit miiglich gleichartiger meteorologischen Verhiltnisse gesarn-
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melt. Nach einem Regen habe ich beispielsrveise immer gewartet,
bis die Bodenbedeckung ihre etwa normale Feuchtigkeitsverhdlt-
nisse wieder erbalten hat.

Eine Korrektionen von den Frequenzzahlen der Arten, dieich
konstatiert habe, habe ich nicht ntitig gefunden. Es ist hier rela-
tiv sehr kleine V o I umen-einheiten, in welchem Falle, gemiss Dahl
ry21 (4), die Individuenzahl ein absolutes Mass der Hiufigkeit dar-
stellt. Auch scheist es mir fast unmtiglich genauere Werte zu er-
halten, auch \{enn man die Zeit der Behandlung der Proben ver-
lengert. Die angegebene Zeit hat sich niimlich gaoz geniigend er-
wiesen, indem siimtliche Collembolen innerhalb dieser Zeitperiode
in der Regel das trlaterial verlassen. Siehe weiter in dieser Frage
Triigirdh t%2 lt .

Eine gewisse F-ehlerquelle rvdre vielleicht auch darin zu finden,
dass bei der Verteilung freilebender Formen eine gewisse Ungleich-
heit in dem Verhdltnis zwischen Volumen und Fldche des uoter-
suchten \Iateriales bestinde. Man ktinnte ja bebaupten, dass, in
einem abgemessenen Volumen von Moos, Formen, die eventuell
mehr oberflichlich lebeo, in relativ geringerer Anzahl erbeutet rver-
den, rveon die Moosschicht dick ist, als wenn dieselbe diinn ist.
Andere Arten sollten mehr gleichmiissig verteilt leben und rverden
somit immer in einer der Volumeneinheit entsprechenden Anzahl
gesammelt.

Diese eventuelle Fehlerquelle halte ich dennoch als Ierhdltnis-
miissig gering, teils weil die Moosoberfldche keine ebene Fld.che
darstellt, teils rveil die Moosdecke keine kompakte Masse bildet.
Auch bin ich der Auffassung, dass die l\{oosformen immer in der
ganzen trIoosvegetationsschicht stecken, wenn auch einige mehr leb-
haft sind als andere, und darum mehr oberflichlich leben. Wenn
ein Zahlen-fehler in dieser Weise vorkommen ktionte, kann aber
diese kleine Ungenauigkeit, soweit ich nun beurteilen kann, nur
u'enig auf die gefundenen Frequeozzahlen der Arten einrvirken und
st6rt sogar nicht die iikologischen Ergebnisse. Es ist lbrigens
ziemlich unmtiglich, eine *'eitere Differenzierung in einer hiichstens
dezimeterdicken trIoosdecke zu konstatieren. Eine tr{oosschicht ist
ja nicht mit der htjheren Vegetation zu vergleichcn, wo man miig-
licherweise Bliitenformen, Blattformen u. a. unterscheiden kanu.
Die Collembolen sind auch meistens sehr eurytop und es liegt des-
halb recht fern sich zu denken, dass verschiedene Arten m. o. w.
konstant auf verschiedenen Stufen in einer Moosschicht leben soll-
ten. Natiirlich kann man in der Ubergangszone zq,ischen Moos
und Rohhumuslage z. B. reine Humusformen 6nden, aber diese
werden leicht durch die hier gebrauchte quantitative Untersu-
chungsmethode als Irrgeste festgestellt.

Ich beabsichtige auch nicht, die absolute Massenents'ickluog
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der Collembolen als Organismen ia einer Naturwirtschaft hier klar-
zulegen. Es ist vielmehr meine Absicht, die Verteilung der ver-
schiedenen Arter auf verschiedenen Ortlichkeiten einigermassen zu
vergleichen. Auch habe. ich in den Fdllen, wo ich eioe Volumen-
untersuchung nicht durchfiihren konnte, die quantitativen Einsamm-
lungsmethoden verlassen und habe nur die relativen Haufgkeits-
zahlen festgestellt. Die Makrophytenfauna habe ich mit einem ge-
rvtihnlichen Kescher eingesammelt, ohne weder die Zeitfangmethode
oder das Abkeschern einer bestimmten Fliche zu verwenden. Diese
kleinen und iusserst leicht beweglichen Tiere von dem Kescher
mit einem in Spiritus getauchten Pinsel quantitativ einzusammeln,
ist fast unmiiglich, und die in dieser Weise gewonnenen Zahlen
rvdren schliesslich nicht mit denselben der in oben genannter Weise
quantitativ untersuchteo Proben der Bodenfauna zu vergleichen.

Die Collembolen, die unter Rinde und Steinen leben, habe ich
einfach mit Spirituspinsel gesammelt. Auch habe ich von der Bo-
denbedeckung einige Grobsiebungen gemacht.

Schliesslich ist, um eioe gewisse Kenntnis der aufdem Boden-
bedeckung freilebenden Arten zu erhalten, etwa folgende Methode
verwendet:

Bretter von etwa 5oo cm' werden auf die betreffenden Ort-
lichkeiten ausgelegt, und einmal jedes Tages wdhrend einer lVoche
abgesucht. Unter diesen Brettern 6nden ndmlich mehrere freile-
bende Arten eine zufiillige Unterkunft, sammeln sich dort ao uud
kdnnen recht leicht mit Spirituspinsel gefangen u'erden.

Das Material habe ich nach der Einsammlungsart in drei Pro-
beserien geteilt:

B. Proben quantitativ mit Berleseapparat gesammelt. C. Pro-
ben unter ausgelegten Bretten gesammelt. O. Proben ohoe quan-
titative Verfahrungsweise gesammelt.

Die Eeuchtigkeitsverhiltnisse im untersuchten Gebiete.

Wenn man die Resultate meiner Uotersuchung tibersieht, ist
die grosse Arteozahl und das Vorkommen von mehreren als feuch-
tigkeitliebenden beschriebenen Tieren besonders iiberraschend. Es
ist deshalb von Interesse, die Feuchtigkeitsverhiltnisse der unter-
suchten Gebiete etwas nd.her zu besprechen.

In den verschiedenen Biochorien habe ich durchschnittlich fol-
gende Feuchtigkeitsgrade gefunden, die ich in Gewichtsprozent
Wasser ausgedrickt habe:
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Moosvegetation: ,8,2 I Wass€r.
Vermoderungsschicht: 22,a I YlLtEer.
Flechtenvcg.trtion: 18,6 tj Wasser.
Sonncnexponi€rt€ FlechtenvegetatioD: 5,6 I W&$er
NadeldecLc, obcre Schicht: 3,5 I W.sser.

, , untere Schicht: 26,61 Wasser.

Auch rvill ich die Feuchtigkeitsvariation durch folgendes Dia-
gramm veranschaulichen :
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Die Fetrchtigkeitsvariation der verschiedenen Biochorien.
.A.bszisse : Feuchtigkeit in Geirichtsprozent.
Ordimte: Prozen! der untersuchten Proben.

Aus dem Bild der Kurven, geht mit aller Deutlichkeit henor,
dass die Nadeldecke und die Flechtenvegetation die am meisten
extremen Trockenverhdltnisse darbieten, und dass hier die Wasser-
verlust sehr oft (etwa 6o % der F-alle) bis zu vollkommener Aus-
kockDuDg geht. Die Moosvegetation und ihre Vermoderungsschicht
sind aber feuchtigere Lokalitiiten, und diese Kurven zeigen auch
abgcgreozte l\laxima. Es ist auch klar, dass eine Austrocknung
leichter in der Flechtenvegetation und in der Nadeldecke vor sich
geht, weil diese Lokalitaten unter gleichen )iiederschlagverhiiltnis-
sen mit den beiden anderen Biochorien einen konstant trockeneu
Charakter zeigen. Auch habe ich z. B. konstatiert, dass nur einige

-- 
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Stunden nach einem heftigen Regenschauer ein ftir direkte Son-
nenstrahlung exponierter Flechtenbestand ganz trocken und zer-
briickig ge$'orden ist, wdhrend keioe bemerkbare Feuchtigkeitsab-
nahme in der Moosdecke konstatierbar ist. Dies beruht darauf,
dass die l\Ioosdecke vor Austrocknung in der Regel, ausser durch
Beschattung, durch eine unten liegende und ziemlich dicke Ver-
moderungsschicht, die eine lingere Zeit die Feuchtigkeit zurtck-
halt, geschiitzt rvird. Die Flechtenyegetation dagegen, die stirker
exponiert ist und eine Vermoderungsschicht ge$tihnlich nicht aus-
bildet, trocknet schDell aus, teils durch das schnelle Verdarnpfen
des \\'assers und teils dadurch, dass das \\'asser leicht durch den
pordsen Saod heruntersickert. Die Korngriisse des Sandes betriigt
etwa 3oo p, und der Sand ldsst somit ziemlich leicht das lVasser
durch. In den ganz oberfldchlichen Schichten, von den es hier die
Rede ist, hat indessen die \Vasserkapazitat des Sandes fast keine
Bedeutung, u'enn der Sandboden stark beleuchtet rvird.

Es ist somit eigentiimlich, dass in der errvdhnten Clddonia.
vegetation Collembolen zu finden sind, selche Tiere bis jetzt mei-
stens als feuchtigkeitliebende Organismen betracbtet sind. Noch
mehr eigentiimlich ist, dass eine dieser Collembolenarten, Xorylla
naritina, gerade hier ihr Frequenzmaximum erreicht und nirgeods
in griisserer Zahl als in der trockenen Flechtendecke zu 6nden ist.

Dieselbe Austrockn ungsverhiltnisse wie in der Flechtenvegeta-
tion habe ich, wie schon erwihnt, auch in der Nadeldecke gefun-
den, wenn auch nicht in so ausgeprdgtem Grade. Die Nadeldecke
ist zrvar durch i.iberschattende Bdume vor unabldssigem Sonnen-
schein geschiitzt und hat bisrveilen eine Mdchtigkeit von einigen
Zentimeter. Sie ist aber auch der \Virkung direktes Regens ent-
zogen, und das Wasser fliesst leicht durch die \adeldecke. Diese
Verhdltnisse rvirken also einander entgegen, und die Feuchtigkeit
ist demnach in der Nadeldecke ziemlich mdssig, rvenn auch sehr
gering.

Ich rvill diese Feuchtigkeitsverhdltnisse rveiter unten besprechen.
Wir sehen somit, wie auch in einem so eng begrenzten Biotop,
wie in dem untersuchten, die Feuchtigkeit auf den verschiedenen
Biochorien nicht unbedeutend schwankt. Auch werden wir finden,
dass diese Feuchtigkeitsverhdltnisse auf der Fauna einwirken.

Was mehr direkt eine verschiedene Verteilung von Collembo-
len auf verschiedenen Biochorien veranlesst, ist gaDz sicher die
Fi.ille resp. der Mangel organischer Iahrung. Jetzt ist aber die
verschiedene \ahrungsaufnabme dieser kleinen Tiere Ausserst schs'er
etwas naher zu bestimmen, wenn auch die meisten Arten vielleicht
in dieser Hinsicht wenig spezialisiert sind. Indessen ist die Nah'
rungszufuhr, wenigstens in einem so gleichartigen Gebiete, von dem
es hier die Rede ist. direkt von der Beleuchtung und den damit
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zusaurmenhengenden Feuchtigkeitsverhdltnissen abhiingig. Auf
trockenen Lokaliteten geht z. B. die Verwesung sehr schnell und
die fragliche Narungssubstanz nird nur arm an organischen Be-
standteilen. Auch s'ird im allgemeinen eine eventuelle Mikro-Al-
genvegetation spiirlicher. Auf feuchten Lokalititen aber werden die
Verhiltnisse ganz andere. Hier geht die Velwesung langsam, ge-
wtihnlich unter Bildung von einer gut abgegrentzten Rohhumus-
lage, die reich an unzersetzten organischen Substanzen ist. Pil-
zenmycel und rnikro-Algen sind auch hier zu finden. Flin sehr
schiines Beispiel, u'ie in ziemlich demselben Substrat unter ver-
schiedenen Feuchtigkeitsbedingungen ganz verschiedene Tiergesell-
schaften ausgebildet werden, zeigt die verschiedene Collembolen-
verteilung in der Fichten- und Kiefernadeldecke (vergl. Seite
zo7 u. t.).

Es ist deshalb von nicht geringem Interesse, das Feuchtigkeis-
bediirfnis der verschiedenen Arten festzustellen, rvas in den meisten
Fdllen zu einer richtigen Auffassung der tikologischen Optimum
dieser eurytopen Tiere ftihrt. Einer solchen Untersuchung beson-
ders geeignet ist auch ein einfdrmiges Biotop, rvo man die Feuch-
tigkeit als die einzige bedeutende Variabel betrachten kann.

In dieser kleinen Studie ist vielleicht das Material wenig ge-
ntigend, und in mehreren Fdllen ktinnen auch irreleitende Resul-
tate erhalten rverden, aber im grossen und ganzen diirfte die un-
ten stehende Gruppierung die in der Natur vorkommende ent-
sprechen.

Die hier unten angegebenen Zahlen sind die durchschnittliche
Feuchtigkeit in den Proben, wo die verschiedenen Arten leben, in
Gewichtsprozent Wasser ausgedriickt und sind in direkter Abhiingig-
keit von der Individuenlrequenz berechnet.

Sltdcnttia fu,,tilo in Proben mitdurchschnittlichem\Yassergehah:42
Pogaogzattus faa*arc

.'ttior'r.trs ir{scon m
Orycnta,r.r alsololi
Folsozria 4-o.ulata

,Y;Ucnia anoy'n al a
L.P;docy ttt s lan'rgi,to'L'
Entonobrya {l$a'.iata
iti.fa,'tnda y'rt .a,a
Enrorrotrya 

"iaalisTUnbcrgia trouia*r;
Xa4/la tr.r,naqda
X.rjtua ,ra.itina
An lorhor$ lan.it

4r
36
32
32
3o
26

23

r9
r7
t2
t2
9
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Auch u'ill ich graphisch Beispiele von drei Arten geben:
Xea1,lta breaicaula, Isotonru ,tiror vod Entonobrya nhlalis. Aus
den Kurven geht hervor, dass Xerytlla brcuiauda im untersuchten
Gebiete als eine typische Trockenart auftritt, und die Individuen-
anzahl nimmt mit steigeoder Feuchtigkeit rasch ab. Isolonta minor
weist ein entgegengesetztes Verhdltnis auf. Nur wenige Individuen
dieser Art siod in ganz trockenen Proben zu 6nden, rrihrend die
Anzahl der Tiere mit der Feuchtigkeit zunimmt. Etionobrya ni-

,{nzahl Tiere
pcr Probe.
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O-9 lo-tg 20-29 30-19 40-49 50-59 60-59 *Atrct.
Diagranm z Die Fcuchtigleitsbedtirfnis einiger Arten.

Abszissc: Feuchtigkcit in Ge$ichtsprozent.
Ordinate: Durchschnittlichc Anzahl Tiere per Probc.

oalis aber ist scheinbar in dieser Hinsicht iodifferent und ist et\r'a
gleich gut unter allen Feuchtigkeitsverhaltnissen reprasentiert.

Sehr eng an die Verhdltnisse der Feuchtigkeit schliessen sich
die Variationen der Temperatur. Ich will deshalb mit den unten
angegebenen Messungen die Temperaturwechslungen wdhrend des Ta-
ges in der Bodenbedeckung anzudeuten. Die Zahlen stellen fiir
jede Lokalitat Mittehrerte mehrerer }lessungen dar, die ich inner-
halb weniger m" ausgefiihrt habe. Die allgemeine Lufttemperatur
ist mit einem Schleudertermometer gemessen.

Am deutlichsten treten die 'l'emperaturvariationeo henor, wenn
man sie wibrend eines sonnigen Tages verfolgt.
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r) Vegetation voo PlearoEir.m paietintm 7 cm. hoch. Auf der
Nordneigung. Wahrend der Messungen nicht direkte Sonnen-

beleuchtung.

Datum Zcit des Tages AllgeDeine Beobachtete
Temperrtur
der Probe

Temperduraiffc-
reoz. (Luftt. 

-

t7

llaximum
llarimum

r g,5 r 5,e
13.'

Tempcr"aturschrvrnLung: 3,5

z). Vermoderungsschicht der oben beschriebenen Vegetation von
Pleuroziutu 2arietinuru 6 cm. tief.

ro L'hr
12 Uhr
2 t'hr
4 Lhr
6 Uhr
8 Uhr

ro Uhr
12 Lhr
2 Lhr

v. It!.
v. ll.
n. M.
n. M.
n. Nt.
n.It.
n. \I.
n. Y.
v. M.

r 7,6
r9,5
r8,o
16,5
I5's
r 5,s
t5's
r5,3
r5'"

1.1',r

r 5.3
15.9

3,,
3,t

r,3
t,6

l5'5
r 5,"
I4,s

| 3.7
r 3,,

Datuxa Zcit des 'l'ages Allgenreine
Luftlemperatur

Beobachtete
T€mperatur
der l'robe

T€mp€raturdifre.
renz. (Luftt. -Probet.)

I6. juni 2 Uhr v. It

r7'6
I9's
rE,o
r 6,s
I5.s
I5.s
r 5.s
r 5,3
r 5,"

I I,9

t I,9
t !,9
I t,o
I I,9
I I,9

to
t2

4
6
E

TO

t2

l Lhr r.
Lhr v.
Uhr n.
Uhr n.

tI.
tI.
Il.
\I.
ll.
tI.
v.
It.

thr n
Uhr n
Uhr n
Uhr n

s,7
7,s

4's
3,6
3,6
3,6
3,r
3,r

Maximum; r 9,s
Minimum: r5,"

-l'cmp€raturschNankuDg: 
3,5

!8. juni
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3). Vegetation vot\ Cledonia slluatica. 4 cm. hoch. Horizontal
gelegen. Wihrend der Messungen von i.iberragenden Zweigen

halb beschattet.

Tenperaturditre
rcnz. (Luftt. -Probcr.)

7 ro L'hr
12 Uhr
2 L-h.
4 L'hr
6 Uhr
E Uhr

ro Uhr
12 fhr
2 Uhr

v. M.
r. M.
n. II.
n.II.
n. M.
n. M.
n.lI.
n.ll.
r. lt.

I9's
r8 s
r7.5
t7."
15.5
r 5,s
15,5
14,6
t3,6

r 9,s

r8,"
rE.B
r8,6
r8,o
r6,3
r 5,s
!5,5
r.t'3
r 3,o

!8,3

t,5

-o!3

-o,8
-o,8

o,6

Maximum
ltinimum .6

TemperaturschNankung: 5,e

4). Vermoderungsschicht der oben beschriebenenen Vegetation
voo Cladonia qiudtica. I cm. tief.

Zeit des Tag€s
Allgemeine Beobachtetete

renz. (Luftt.
Probet.)

-femperaturditrc

Juns.

ro L'hr
12 Uhr
2 Lhr
+ Lhr
6 Lhr
8 Uhr

lo ['hr
12 Uhr
2 Lhr

r. )t.
v. ]1.
n. ll.
n- lI.
n. ]1.
n. ll.
n.ll.
n. II.
s. ll.

l4,r
r4'3
r6,5
r5.,
r4',
r4,s
r4,5
,3.9
I3t2

r9,s
r8,s
rTts

I5's
I5'5
I5 

'5Ll6
r3,6

lla\imuD: I9,s
llinimuD: r 3,6

5,r

r 6,,.
r 3.,

AllgemeineZeit des TagesDatum

T.-p"*"r""h*."k""g, 5,, I 3'r

18. iuni
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5). Vegetation vor, Cladonia slh)atia. 4 cm. hoch. Horizontal
gelegen. \\riihrend der Messungen vor unablassiger Sonnenstrahlung

ausgesetz t.

Datum Z€it des Tagas ,\llgeDeiDe
Lulttemperatur

Temperarurdiffe-
rcnz. (I.uftt. 

-Prober.

- 9,,

- r5,"

7 ro fhr !. lI.
r'. lt.
n. ll.
n. U.
n. )1.
n. lI.
n. 1I.
n. lI.
r. 1I.

I8,3

r7'"
I5's
r5,s

I5'"
l3'9

z8,o

32,"
2rs

r9,5
r 8,o
t6,5

t2

4
6
6

lo
t2
2

Lhr
Lhr
Lhr
Lhr
Lhr
L-hr
Lhr
I-hr

- 8,o

- 5't

- 3.o

- a,6

llini,num: r i,e r6.i
Temperat'rrsch$rnkung: 6,t

6). Bodenbedeckung von Kiefernadeln, etwa 3 cm. dick. Be-
leuchtung nicht direkt.

Datum Zeit des Tages
Allgcmeine Beobachtele Temperaturdifie-

rcnz. (Luf.t. -Probet.)

Io Uhr v.ll
rz Lhr v. lt
z Lhr n. ]l
4 Lhr n.lI
6 L'hr n. 1I
8 L'hr n. ll

Io Lh. n. lI
12 Lhr n. lt
2 Uhr r'. ll

IE,2
r7'"

r6,0
r5,,
r5n
r4,5
r4,i
r4,.

3,o
3,o

I,8
o,5

I

r 5's
r 5,s
r5,5
r5,r
I4'9

t4'9
'l'empemturschranhung: 5,'

tl{.
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Die Verteilung der Collembola.

Wie ich errvdhnt habe, ist es fast unmdglich, etwas bestimmtes
iiber die dkologischen Verhdltnisse der Collembola zu sagen, rvenn
man nicht das quantitative Vorkommen der Art auf verschiedenen
milieubetonten Lokalitaten kennt. Ein einfaches Auf6nden des
Tieres in einem gewissen Biochorion geniigt demnach nicht, um
zu entscheiden, ob diese Lokalitet eine liir das Tier charakteristische
ist oder nicht. Man muss etwas mehr kenoen, man muss eine
absolute Frequenzzahl der Art haben, s'odurch es m6glich wird,
das Auftreten auf dem fraglichen Biochorion mehr direkt mit dem
Vorkommen auf einem anderen zu vergleicben. \\'ill man nun
diese Frequenz der Bodenfauna kennen lernen, s'ird dies am
besten durch Verwendung von sogenannten Berleseapparaten er-
mtiglicht, d. h. Sammelapparaten, die durch Austrocknen der Proben-
substanz die ganze Fauna der Probe austreiben. Die }Iakrophl,ten-
fauna kanu so eingesammelt Nerden, dass tr{tig}ichkeit gegeben
wird, das Vorkommen einer Art auf zuei verschiedenen Makro-
phytenbestiinden zu vergleichen, z. B. durch genaues Abkeschern
einer abgemessenen Probefldche oder bzrv. durch eine Zeitfang-
methode. Indessen ist es unmtiglich die absolute Hiiufigkeit der
Makrophytencollembola mit derjenigen der Bodencollembola di-
rekt zu vergleichen. Die Collembola, die auf solchen Lokalitaten
wie unter Steinen und Rinden leben, sind noch schwieriger quan-
titativ zu behandeln. In solchen Fillen mtrss man sich mit rela-
tiven Hdufigkeitszahlen geniigen; man bat ein Yergleich des Vor-
kommens der verschiedenen Arten und eine grobe Schitzung von
der Verteilung der einzelnen Arten auf lerschiedenen Biochorien
zu geben. Ein solches Verfahren gibt natiirlich auch brauchbare
Befunde. llan muss in diesem Falle jedoch das Auftreten ein-
zelner Individuen rveniger berticksichtigen. nota bene wenn das
betreffende Tier nicht immer einzeln vorkommt. Dabei kann man
die Konstanz der Art allein betrachten.

Mit Konstanz meine ich hier im Anschluss an Borkman-
Jerosch r9o7 (3) und Krogerus 1932 (9) die Zahl, , die besagt, in
einem u'ie grossen Prozentsatz einer get'issen Anzahl der unter-
suchten Lokalbestinde derselben Assoziation eine gewisse Art an-
getroffen uorden ist " (9).

Drei Konstanzgratle sind aufgestellt:

Akzidentielle

Arten: in mebr als 5o X der untersucht.r lotalbcsdndc,:,2s-5ol .
. -, weniglrrls 251 ,

In der vorliegenden Untersuchung
nur um eine sog. lokale Konstanz, d.

handelt es sich natiirlich
h. die Konstanz innerhalb
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der Lokalbestiinde einer mehr oder weniger ausgedehnten Lokali-
tet. (Lndi 1928, r2l.

Den Ausdruck Dominanz fasse ich nach Krogerus (9), ,dlq
prozentuale Individuenzahl einer Art der gesamten Individuenzahl
der ganzen Tiergesellschaft gegeniiber), somit als Individuendomi-
nanz. Palmgren r93o (r4) und Krogerus (9) unterscheiden drei
Kategorien nach der Prozentzahl:

. Dominanten: mehr als 5 l.
I.0uenter : S-2 !.
R€zed€nten : $eniger als z i.

Ein Vergleich zwischen den Tabellen iiber Dominanz und
Konstanz zeigt, dass diese beiden Begriffe nicht immer bei der-
selben Art zusammenfallen, besonders innerhalb eines so eng be-
grenzten Gebietes rvie des hier untersuchteD. Dieses Verhdltnis
scheint mir auf eine fiir Collembolen spezifische Eigenschaft zu-
riickzufi.ihren zu sein, nimlich auf ihr extrem schwaches aktives
Verbreitungsvermiigen. Besonders gilt dies natiirlich von Arten, die
keine Furka haben, und die sich demnach nur sehr langsam bes'egen.

Fiir diese Auffassung gibt es mehrere gute Beispiele, von
welchen ich folgende nennen kano:. Anuropfiorts laricis kommt in
der Kiefernadeldecke nur in 45 % dq eingesammelten Proben vor
und ist also nach den obengeoannten Regeln akzessorisch. Iu zluei
Proben indessen habe ich etwa 5o Individuen konstatiert, und die
Art bekommt dadurch eine durchschnittliche Frequenz, wonach sie
als eine typische Dominante zu bestimmen ist. Diese Art, die u,egen
Abwesenheit der Furca als sehr stationar angesehen rverden muss,
vertnehrt sich reichlich innerhelb einer sehr begrenzten Bodenfleche,
verbreitet sich aber nur sehr langsam iiber das Biochorion als
Gesamtheit, u'o sie darum gewiihnlich nur einzeln zu finden ist,

In derselben Weise ist es mtiglich zu erkldren, warum Onychia-
r s olrrral s in zwei Humusproben aus dem sidlichsten Teil des
untersuchten Gebietes zahlreich vorkommt, in dem ganzen tbrigen
Biochorion aber fehlt. Eine Verschiedenheit zwischen dem siidlichen
Teil und dem untersuchten Gebiete als eioer Ganzheit ist nicht
vorhanden. Der siidliche Teil ist, rvenn mtiglich, noch mehr steril
sandig als das tbrige Di.inengebiet. Die beiden Humusschichten
der betreffenden Proben sind nur I cm dick und stark sandhaltig
(B. 5o, 5z), rvas eigentlich auf das Vorkomrnen dieser Humusart
hemmend einwirken sollte. Aber Onychiuras arruat s hat nun keine
Furka, und ihr fehlt das Sprungverm6gen. Sie ist also extrem
stationdr und ist aus irgendwelchem Grunde bis jetzt nur in dem
stidlichsten Teil des Diinengebietes verbreitet.

Einen entgegengesetzten Fall finden wir bei E onobqn dualis.
Diese Art hat ein gut entwickeltes Sprungvermdgen und ist
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deswegen gleichmiissig iiber dem untersuchten Gebiet verbreitet.
Sie zeigt darum eine ausgepregte Konstanz, ist aber in keinem
Biochorion eine typisch dominante Art, rveil nur etwa 2 bis 3
Exemplare in jeder Probe vorkommen.

Weil die meisten Collembolen oft auf verschiedenen Lokali
titen leben ktinnen und mehr oder rveniger einen eurytopen Cha-
rakter zeigen, habe ich auch mehrere Arten konstatiert, die Domi-
nanten oder sogar Konstanten in mehr als einer dcr untersuchten
Biochorien sind. Oft ist es mir jedoch miiglich gervesm, eine
deutliche quantitative Differenz der verschiedenen Lo-kaltypen ab-
zulesen, und dadurch eine gewisse Gradierung der Okologie des
Tieres durchzufiihren. So sind z. B. )-eryllo breutatda und Aru-
ro?horas lalicis beide dominante Arten sowohl in der Nloosschicht
als in der Kiefemadeldecke. Sie zeigen aber drei resp. vier mal
so hohe Frequenz in der Kiefernadeldecke, und scheinen somit
diese letztere Lokalitet vorzugsweise zu lieben.

In dhnlicher \\:eise verhalten sich auch verschiedene andere
Arten, rvas mit Deutlichkeit aus den gegebenen Tabellen hervorgeht.

Unter deD Arten, die in einem Biochorion rezedent vorkom-
men, kann ich zwei Gruppen unterscheiden:

I) Arten, die mehr oder weniger dominierend in einem an-
deren Biochorion vorkommen, und die nur als Irrgiiste innerhalb
des betreffenden Lokaltypus zu Hause sind.

In dern untersuchten Gebiet wechseln niimlich die Biochorien
auf sehr kleinen Bodenflechen und gehen oft weniger scharf abge-
grenzt in einander iiber. Es ist somit sehr wohl mtiglich, dass
Arten, die ihr maximales Auftreten in einem Biochorion haben,
auch einzeln in einen ganz anderen l\Iilieutypus geraten sind. So
habe ich z. B. in der Vermoderungsschicht mehrere auf der Moos-
decke freilebende Arten gefunden und umgekehrt auch gelegent-
lich Arten, die in der Vermoderungsschicht normal leben, frei in
der Moosdecke konstatiert. Die oberfliichlich lebenden Arten sind
auch auf dem ganzen Gebiete zu finden.

z) Arten, die immer vereinzelt vorkommen und die sonach
immer rezedente sind, in rvelchem Biochorion sie auch zu finden
sind. Als solche Arten sind von den im Gebiete angetroffenen
Collembolen zu erwdhnen: Micranurida y'!{maed, Psetdaclorutes
subcrassus, llfegalotlora:r niuimrs und Sphaeridia pnailo. F-s ist
selbstverstdndlich, dass die Rezessivitit einer solchen Art aus be-
sooderen Gesichtspuokten betrachtet werden muss. Die Art kaon
oft an einem gervissen Biochorion fast ganz gebunden sein, wo sie
sich als ein ausgepragter Rezedent zeigt.

Schliesslich habe ich ein Verhiiltnis beobachtet, das eigentlich
eine dritte Gruppe voraussetzt. Einige Arten kommen nimlich
als Jugeodformen auf einem ganz anderen Biochorion vor als dem,
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in welchem sie als erwachsene Tiere zu finden sind. Ein sehr be-
Ieuchtendes Beispiel dieser Gewohnheit ihr \4rohnsitz zu verdndern
bietel Eutotnobrya niuolis dar. Sie ist eine freilebende Art, die als
erwachsenes Tier oberflechlich in der Nloosdecke und auf den Makro-
phyten vorkommt. Nun zeigt sich aber, dass Eztonobrya niualis auch
als eine Humusform auftritt, aber in diesem Falle so gut rrie aus-
schliesslich als Jugendform. In der Rohhumuslage bestehen sogar
95 % der Individuenzahl dieser Art aus Jugendformen, wdhrend die-
selbe Zahl in der Nloosschicht r.ur elwa 20 % betriigt.' Ebenfalls zeigt
es sich, dass in den senigen Proben, in denen E ouubr),a uiaalis
in grtisserer Zahl vorbanden ist (2. B. Probe B.3r), die meisten
lndividuen jtingere Exemplare siod, die ganz natiirlich ein gerin-
geres Verbreitungsvermi;gen als das der errvachsenen Tiere haben.

Atch Xetrylla brcuicaada und Pogonognalhas ltauescens zeigen
dieselbe Eigentiimlichkeit in ihrer Verteilung; die enrachsenen
Tiere sind freilebend, wdhrend die jiingeren Individuen als Humus-
formen auftreten.

Recht rvahrscheinlich beruht dieses Verhdltnis darauf, dass die
Eier unten in der Vermoderungsschicht geschiitzt abgelegt werdeo.
Die Jungen schliipfen dort aus, um sich erst nach einer Zeit in
die Vegetationsschicht herauf zu begeben.

Aus dem Gesagten geht also, wie ich oben betont habe, hervor,
dass es nicht genug ist, das Vorkommen einer Art nur als solche zu
beriicksichtigen, $'enn man die Okologie einer Collembole klarzu-
legen rviinscht. Man muss vielmehr eine so weit miiglich zuver-
ldssige Frequenzzahl suchen, rvodurch man imstande wird, das Auf-
treten der Art in verschiedenen Ortlichkeiten direkt zu vergleichen.

Wenn wir die Verteilung der Collembolen auf den verschie-
denen Biochorien betrachten, die innerhalb des untersuchten Trieb-
sandgebietes zu finden sind, geht es hervor, dass die Frequenz bei
weitem nicht gleichmdssig ist, weder hinsichtlich der Artenver-
teilung, noch betrefs der Individuendichte.

Merkwi.irdig ist, dass auch innerhalb eines so rvenig *'eiten
Biotops wie des uotersuchten jede einigermassen abgegrenzte Lo-
kalitet sich durch das vorherrschende Auftreten bestimmter Arten
gekennzeichnet.

Ftr einige von den Biochorien habe ich folgende Collombolen-
arten als charakteristisch gefunden:

)Ioosvcg€tation : lsotona minor-
Vermoderungsschicht: Iiotoma,r,iaot wd ryill.r,tia anolltal,,,a.
Cladoia.ft*rrion, sp?irlich von der Sonne beleuchtett lsotona Ntabili! (keine ty-

pische Lokalititl.

'Als Jugendformen nn E,rornon Ta atualis bezeicine ich solche Ti€re, die
eiae noch undiferenzierte Zeichnung hrben, und die eine Inng€ von 5oo p nicht
iibeBcbrciteD.

t4-3ac2} Erloiat. Tuthr. ,..s. ss. Ea$. t-t Gca).
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Cladonia-vegetAtion, unablissig von der So.ne beleuchtelt X.ry a ant;na.
Kiefem.deldeckc: Anr., oy'horr.! laricis.
Fichtennadeldeck€:,Yta1,/ta 

'raricatda.Buchenlaub: I'o4oaogna $ jlaa.'ans.
Pilzen: tsotona otivae.a f. yi!.!c.ns.
Tanghaufen, litoftl'. Efiogattrur a uiaii.o.

Die 0brigen Biochorien sind sehr heterogen, und ich kann des-
wegen nichts Allgemeines dariiber sagen. Ich muss auf die unten
stehenden Beschreibungen dieser Biochorien verweisen,

Weil die Art Lcpidoqtrtus latug-inosus in mehreren Biochorien
als eine vorherrschende Art auftritt, habe ich sie in der obenste-
henden Verzeichnung nicht mitgenommen. Diese Art ist immer
ausgepriigt eurytop, und ich halte sie ftr keine Lokalitat kenn-
zeichnend.

Die rein quantitative Verteilung geht aus dem unten stehenden
Diagramme hervor:

Anzrhl Tiere per Probe
o, Anrahl Anen,

loo

Indl'lducngslrl

Art.rzehl

5A

!.D. ',r.. c tr.D. B.

Diagramm 3. Die verteilung der im ganzen UntersuchuDgsgebiet getundenen Col-
lembolen auf den verschiedenen Biochoien.

Abszisse: F. D. : Fichtennaldecke, ]t. : lloosfegetation, C. : Flechtenvegetation mit
Rohhunuslage, K. I). : Kiefernadeldecke, R. : Rohhumuslage. C.r - FlechtenvegEta-
tion ohne Rohhumuslage. ordinate: Anzahl Aflen o. durchschnittliche Anzahl

Tier€ per l'robe.

Die Fichtennadeldecke zeigt ausgesprochen die durchschnitt-
licb h<icbste Individuendichtc auf, wiihrend ganz natiirlich die
trockene Cladonia-vegetation nur eine kleine Indilidueozahl hat.
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Wenn wir aber die Artendichte zugleich bemerken, finden wir,
dass diese durchaus oicht dieselben Proportionen annimmt.

Die Fichtennadeldecke hat nur eine verhiltnismdssig kleine
Artenzahl, durch trIassenentwicklung einer der Arten, Xenylla br*
uicauda, bedingt.

Die Vermoderungsschicht aber ist von einer relativ grossen
Artendichte gekennzeichnet, rveil mehrere Irrgaste aus der oben
liegenden Moosschicht leicht herunterkommen.

Ich will jetzt daran gehen, die verschiedenen Biochorien etwas
naher zu beschreiben.

Die Moosvegetation.

Die Moosvegetation ist, wie schon erwahnt, in dem uDtersuchten
Gebiete hauptsdchlich an der Nordseite der Sanddiinen ausgebildet
(Tafel r, Fig. 3) oder ist in den dazrvischenliegenden Senkungen zu
finden. Ich habe vorrriegend das Moos Pleurotintu larietiaan ge-
funden, das in wohlentu,ickelten N{atten w:ichst. Hier und da ist
auch einzelne Fliichen zu sehen, die mit Dicranun undulaturu be-
wachsen sind, und an mehr exponierten Sandfeldern kommt die
kleiae Heduigia albicans io einzelnen Kissenbildungen vor. Nach
der Exponierung :rird, die Phurosiuu-decke etrvas verschieden aus-
gebildet und kommt zu ihrer ht chsten Entwicklung..an schattigen
und ziemlich feuchten Stelleo. Besonders in der Ubergangszone
zrvischen dem Nadel- und dem Laubwald rvachst das Moos sogar
in dezimeterdicken Schichten. Auf den eigentlichen Sanddirnen
wird die Moosdecke nicht iiber etq'a 6 cm tief.

Die Feuchtigkeit in dem Moos variiert nicht unbedeutend.
Durchschnittlich habe ich in der Moosdecke einen Wassergehalt
von 28,2 Gervichtsprozent gefunden mit einem Minimum und Maxi-
mum von beziehungsweise o und 65 %. Die feuchtigsten Moos-
lokale sind im allgemeinen im Callunentum zu finden, rl'o der !Vas-
sergehalt etwa 50 % betrdgt. Die Gefahr einer Austrocknung ist
ganz natiirlich hier nicht so gross wie an mehr exponierten Lokali-
tdten, was auch von dem Vorkommen mehrerer feuchtigkeitslieben-
den Arten hen'orgeht. Die Arten Pogonognathus ltauescens, Sphae-
ridia pnuilo rnd Dicyrtortg fasca sind hier gewiihnlich.

\\'eniger oft rvird die Moosdecke direkter Sonnenbeleuchtung
ausgesetzt, sondern ist wiihrend des ganzen Tages mehr oder
weliger beschattet. $ir finden somit hier kein Strahlungserwdrmen
im Gegensatz zu der exponierten Flechtenvegetation, und die Tem-
peratur helt sich etwa 2 C unter der Lufttemperatur koDstant.
Wlihrend des heissten Teiles des Tages habe ich maximal eine
Differenz von etwa 4 C gemessen (siehe Tabelle l). Ist die Lo-
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l)ie ColleotDolen der trfoosucgetation des a ersucllen Gebietes.

Durchschnitt
liche Anrahl

tndividuen per

X.,/Aa nrtuicar.ia
-Y.nYla nan'ti,no .
tl/ilLnia au?hthdlnd .
Pt.rda.ro,4tct g.bddtt$
Miclan .'.ida ?rgn ara
.4.1 on l. i n,lsco r'r. nt
Orryrhir.rvs on'obni

r3
I

t2
I
6
3
9
2
9
4

r7
t4
4

t9
26
8
7
3

3

7tll6cryia tlo*loun .

-lnurolno,r,s laricis . .
Foko,r.io 4 ocr.lata . .
Itotoha ninot .
I$Iomd notdb;lis - -
F.tlorro61, a,r,sl afarcidta
Enlonobrya nA,a/ir . .
Lclidoty, ttts laaagin orr.'
Orct.!.la cirrta .
Pogol ogn attls JEaa. !e.n r
M.galottorar mirrin u ,
S?hat,idia ?rnito .
D,.y,tono fu'ca . . .

3r

Hicrzu kommen noch drei Arten, die aber nicht quantitatis erbeutet shd, dim.
licb. Isoto,ir.r$ ?alr.sd', Oreh.r.lo sr.ctatitir nnd .trrlo?alir.s y')g,,tadr.t.

kalitet feuchter z. B. nach einem Regen, geht das Erwdrmen ganz
natiirlich langsamer vor, und die Differenz wird noch griis-ser-
Nicht immer bildet das Moos eine deutliche Vermoderungsschicht
aus. An sonoenexponierten und steil abfallenden Probeflichen ist
das Rohhumusschicht meistens kaum bemerkbar und das Moos
wiicbst unmittelbar auf dem schwach humusgefilzten Sande. Ein
typischer Standort dieser Art representiert z. B. die Probe B. t6.
Hier wird auch die Moosdecke selbst oft stark saodgemengt.

Wie es aus der nebenstehenden Artentabelle hen'orgeht, babe
ich innerhalb des untersuchten Gebietes z3 r'erschiedene Arten in
der Moosschicht angetroffen.

Die Arten sind folgenderweise unter sich verteilt:

Dominazlm-

' '7's I
' '5'3'

Itototta,otatilis

Summc .3o5

Itotomd ninor . . -

Lc?idocl / tu laug; no$.t
24,6 1.

8,s,
8,",

.4n,.rolto,',ts to,;t's .
Eatoo,obrya ,r;,rali' .
ll'ill.nia aruln ab,aX.rU a blr?iraklo

' + bedeutet d.$s nur ein einzigcs Eremplar gefunden ist.

26

t6
+'
2
I
7

3
21

7

6
24
68

6
6

4
2
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Unmittelbar unter der Vermoderungsschicht ftDgt der sterile
Sand an, nur hin und wieder ist er von einzelnen Humuspartikel-
chen bemengt. In diesem unter der Rohhumuslage liegenden
Teile des Sandes ist es mir trotz rviederholten Grobsiebungen nie
gelungen, eine einzige Collembole zu finden. Ich betrachte des-
halb die Vermoderungsschicht als eine, innerhalb des Rahmens
dieser Untersuchung, unten gut abgegrenzte <ikologische Einheit.

Die Schwankungen der Dicke der Vermoderungsschicht scheinen
einen gervissen Einfluss auf die quantitative Verteilung der Indi-

Anzahl Tiere (Arten
per l,robe

- 

Inalvldu.DrahL.

___-Artcnrehl,.

50

rlo

lo

20

lo

o-o,9 Lr,9 2-2,9 3-1,9 a-a,9 cD.

Ltiagrarnm 4. l)ie Verteilung der Collcrnbolen in Rohhumusschichten rcrscbiedener
\liichrigkeit.

-\brzisse: Tiefe in Zentimet€r.
()rdinate: Durchschnittliche -.\.nzahl 'l'iere Arten per l'robe.

viduendichte zu haben, was auch aus dem oben stehenden Dia-
gramm hervorgeht. Die Arteodichte variiert jedoch nicht nach-
u eisbar.

Wie man hier oben sieht, kommen die meisten Tiere in einer
Vermoderungsschicht von et\r'a 3 cm Dicke vor. In den schwach
entwickelten Rohhumuslagen und in den extrem tiefen nimmt in-
dessen die Individuenzahl ab. Es ist ziemlich natiirlich, dass die
Collembolen in den diffusen Vermoderungsschichten, die leichter
ganz ausgetrocknet werden und iiberaus keine natiirlichen Bedin-
gungen fiir die Humusformen darbietet, in geringerer Zahl vorhanden
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etrva 40 Gewichtsprozent Sand gefunden. In Volumeoprozent aus-
gedrtckt wird dies aber Dur etva 2 %, und eioe solche Sandmenge
kann somit nur eine geringe Bedeutung haben.

In der Rohhumuslage sind die Temperaturverhiltnisse sehr
gleichmiissig. In eioer Tiefe von einem halben Dezimeter sind die
Temperaturschwankungen wdhrend eines heissen Tages nur auf
etu'a oo,r C beschrdnkt. (Tabelle z). Die Schrvankungen der Feuch-
tigkeit liegen zq'ischen o und 6o Geu'ichtsprozent mit einem gut
abgegrenzten Maximum bei etu'a 20 % (Diagra..r':,m r). Das Risiko,
dass die Rohhumuslage ganz austrocknen kdnne, ist in den meisten
Fillen nicht gross, und im allgemeinen bietet die Rohhumuslage
sehr gleichmdssige Milieubedingungen dar.

In der Rohhumuslage sind 23 verschiedene Arten konstatiert,
und sie verteilen sich untereinander folgenderrveise:

L.?ido.1/ttt laarlginot*r . z7,o I
ftobn a n inor . . . . . . .27,..
tYiu.r,io ar.oltttfia.lrra . . . . r2,8'

O,/c ,tr'*t arn at.!
Entonotrya ?,italir .

I'otoma totab;lir - -... .32
Onyd;r.r''.' a6roloz; . ....3.

6,a I
5,r !

,Y.n!Ia brcviar.da
ftotuna totolilit .
Orychtuat absololi

Iafluztca.
- . 3,61 N;eran ridc lrypra.a

Fol'ofiia .t-otutata

Die iibrigen 57 % dq Arten sind als Res.d.rielt anzusehen

Konslorl. Art.n.
Lrlidocyrtu lar,r.Ainort, . .55?.

Ahzcssorischc Arto

' ' a,s iL
3
3

Entoarohrya ,;aalir . . .45!. r'

Wiucn;a anofittalna
.45 r
.36 '

Die iibrigen Z4% der Arten sind als ahzidentiell zu betrachten.

Wir finden somit in der Rohhumuslage nur \r'enige Konstanten
aber eine Menge von mehr oder weniger akzidentiellen Arten. Die
Humusfauna ist also im untersuchten Gebiete sehr heterogen zu-
sammeogesetzt, und auch sind sehr viele Irrgiiste zu 6nden. So
z. B. driingen leicht Arten, die gewtihnlich in l{oos leben, in die
unterliegende Lage hinunter und werden dort nur zufldllig ange-
troffen.

Unter den Dominanten rechne ich siimtliche als typische Hu-



IVAR AGRELL: STUDIEN UBER COLLEI1BOLA 205

musarten mit Ausnahme von Efltorr,obrla niualis, die hauptsiichlich
als Jugendform in der Vermoderungsschicht auftritt (vergl. Seite r97).

Unter den Influenten ist Xenylla breaicauda eioe aus der Moos-- 
decke verirrte Art.

Die Rezedenten aber bestehen bis iiber 50 xi aus solchen, die
nur als zuFdllige Geste zu betrachten sind. \ur folgende Arten
rechne ich als ausgepregte Humusformen: Frisea miralilis, Pseada-
ehorutas sabcrassus, Achorates rkascorurrr, Tullbergia krausbarcri
und Psetdosizella alba. Yor. diesen sind Pseuddehorates subcrassas
\nd Pseudosirrell.t alba iberaus selten vorkommende Tiere.

Proben der Vermoderungsschicht: B 2, 3, 4, to, 15, rg,22,24,34,
36, 38, 40, 43, 48, 5o, 52, 56, q,
64,66,69, 24, 26, 28, Ez,84,86,
88, 90, 94, 96.

Die Flechtenvegetation.

Die Flechten des uotersuchten Diioengebietes sind beinahe
ausschliesslich von der Art Cladotia sTluatica repr'isentiert und
kommen an der Siidseite der Diinen und auf mehr exponierten,

Die Collentbolen der Flechtenuegetatiou des unlersuchteu Gebietes.

V€getation ohne
Rohhumuslage

Durchschnit lAnzeht Probenl Durchschnirt. lAnzahl Probcn
liche Anzahl I in welchen iliche Anzahl i in welchen

lndividuen perl die Arr vor- llna;'iau", p..l di" ,t't ,or.
ro Proben i koEmt to Probrn : kommt

vegetation mit
Rohhumuslage

X.U/ a ,/."iratda
X.ntlla ,rraiit;rio . -
tl/iL"'id al o? I thalrla
An .ridl, gYauia
A.iottl.s rt.tcorr.rr .
T ltcrgia *rarsiaun
.ln"tuy'ronB tari.is
]'oho ia *td.lata

4

I
I
I

I
I

t

1
I

I

r3
I

t9

4

j
l

I

2

3
4
3
2
J
I
I
I
I

4

3o

r5
r70

T

2
I
I

lsotorna mtatiu
E,ttononrja n tilas.iata
E$orflonryd iiualit
L.y'i do.J r t r.t I a n r.g ; a o srar

Lclido.frt.s q,a t t
Ol.hrsrllo .i^dd
Orchcstlta .fauzstcts -

Slta.ndia ,!r,,lo
26o s 9{
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horizontal gelegenen Bodenflichen vor und s'achsen in mehr oder
weniger zusammenhdngenden Schichten.

Die Cladonia-vegetation als tikologischen Standort betrachtet
teile ich in zu'ei, scharf von einander abgegrentze Vegetationstypen
ein, niimlich eine Vegetation, die eine deutliche Vermoderungs-
schicht ausgebildet hat, und eine, wo dies nicht der Fall ist. Dieser
Unterschied rvird nlmlich von verschiedenen Milieubediogungen
verursacht, und jeder dieser Vegetationstypen hat deshalb seine
eigene, ziemlich gut differenzierte Fauoa. Ich u'ill zuerst den
Typus betrachten, den ich die extrem trockene Cladotia-vegetation
nennen rvill.

Eine solche Vegetation 6nden rvir auf sehr exponierten Ort-
lichkeiten, wo der Boden wlhrend des Tages nie von einigen Biu-
men beschattet (Tafel r, Fig. 4), wird. Wegen direkter Sonnen-
strahlung wird die Bodenbedeckung ganz ausgetrocknet und wird
wdhrend des heissten Teils des Tages sogar bis 20" C iiber die
Lufttemperatur erhitzt. Einige Stunden nach einem starken Regen-
schauer mit nachfolgendem Sonnenschein ist es hier nicht mehr
m6glich. die Bodenfeuchtigkeit gewichtsanalytisch festzustellen.

Infolge dieser Trockeoverhiltnisse bildet die Flechte keioe Ver-
moderungsschicht aus, sondern wdchst direkt auf dem sterilen
Diinensande.

Es scheint deshalb merkwiirdig, dass es von den feuchtigkeits-
liebenden Collembolen einige Arten gibt, die sogar mit Vorliebe
diese trockene Lokalitit vorzieben. Wie es aus der Tabelle her-
vorgeht, n'ird dieses Biochorion besonders von -Y.,q,lld narilita
wd E,dotrubrla utahifasciola charakterisiert. Beide diese Arten
sind im ufltersuchten Gebiete ausgeprigte Trochenformen.

In der exponierten Cladonia-vegetation rerteilen sich die 7
gefundenen Arten untereinander folgenderueise:

Domiaantcn.
Xca//la ,'antina . 58," I Fobomia 4.orr.!a!a. . . t3,s I
Eator,otrya ,.ltfarciata . . .2o,o l

Irrfunten-
I-.?idoq'rtr.r lan aginorls . q,s I

Konstanlc A/t?n.

-\r".t a uanhLla . . .i7%

Die iibrigen 86 % d.er After.zahl sind mehr oder ueniger atsidentiell.

Der andere Typus der Clodonia-vegetation bildet in Milieuhin-
sicht einen Ubergang zu der eigentlichen Moosdecke und ist des-
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halb an und ftr sich rvenig interessant. Diese Vegetation hat eine
etwa zentimeterdicke Vermoderungsschicht, wodurch sie ziemlich
gut vor Austrocknung geschiitzt wird. Ist indessen das Biochorioo
wenig ausgeprdgt, ist auch die Zusammensetzung der Fauna als
keine charakteristische zu betrachten.
.. Die gegenseitige Verteilung der Arten ist unten repr5sentiert.
Ubrigens weise ich auf die Tabelle hin. 14 Arten sind gefunden.

L.l docr rr/' tan"gia osa r
Irotona ,otdtili! .

Domiaottctt.

66," tr Folronia 4-ociata 7,8 *
5,8'E tomo6^'d,ioalit - - -

btfucalat
Enton otryd . . 1,+ l

64% der Artenzahl siod Rezedanlerr.

Konstonle Arrcn,

L.ridoqft $ lan.gino$r ..,q/ Itaton\a ndt ilit ....

86ff der Artenzahl sind mehr oder weniger ehzidnticll.

. .50%

Untersuchte Proben.

Vegetation mit Vermoderungsschicht:

Vegetation ohne Vermoderungsschicht :

B t, S, 25, 42, 42, 49, ZS, 82.
C +, S,g. O to,26.
B rz, t3, 44, 45, 46, $, 54.

Die Bodenbedeckun3 von Kider. und Fichtennadeln.

Ein Bodenbedeckung von nur abgefallenen Kiefer- und Fich-
tennadeln ist in dem untersuchten Gebiete ein spdrlich vorkom-
mendes Biochorion,

In dem eigentlichen Kieferrvald rvird eine Nadeldecke nur am
Fuss der Iliiume ausgebildet, und wenn die Zu'eigen bis zu der
Basis der Kiefer hinuntergehen (Tafel I, Fig. 6). Auch habe ich
um Vergleiche anzustellen einige Proben aus der Bodenbedeckung
in dem Fichtens'aldbestand genommen, der im ntjrdlichen Teil des
Gebietes sich befindet. Die Nadeldecke bildet hier aber eine zu-
sammenhingende l{atte, seil die Fichten dicht an einander stehen.

Die Nadeldecke, die im allgemeinen eine Schicht von etwa
3 cm darstellt, uird von toten Nadeln in verschiedenen Vermode-
rungsstadien gebildet. \\'eil es unmiiglich ist in der \adeldecke
bestimmt verschiedene Lagen zu unterscheiden und ich nur ein
Abnehmen der Individuendichte nach unten konstatiert habe, be-
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gniige ich mich damit, die Nadeldecke als Ganzes als ein abge-
grenztes Biochorion zu betrachten

Die Nadeldecke ist eine verhaltnismassig trockene Ortlichkelt.
Die Temperatur- och Feuchtigkeitsverhdltnisse sind hier aber

gleichmdssiger und rvenig extrem. In der tiefsten Schicht, etwa
von 3 cm, habe ich maximal eine Temperaturdifferenz von 3" C
unter der umgebenden Lufftemperatur gefunden.

Wie ich schon bemerLt habe, ist die Nadeldecke vor unablds-
siger Sonnenstrahlung geschiitzt, wodurch \\:assen,erdunstunfJ und
Austrocknung nur langsamer vor sich gehen. Aoderseits ist die
Decke vor Regenschauern beschirmt, und das poriise Material lasst
leicht das Wasser durch. Dadurch entsteht also eine gleichmiissige
Feuchtigkeitsverteilun g.

Die Collembolen der Kiefer- and Fichterutadeldecke des untersvehlen
Gebictes.

Kierernadeldecke Fichtcnnadeldeck.

Ilurchschnitt- Anzahl Prob€n Durchschnitt- -{nzahl I'roben
liche Anzahl in rvelchcn liche Anzahl in selchen

lndividuen per die Art vor- Indilidu€n per di€ Art vor'
Io Proben kommt lo Proben kommt

X.nlla tftd.ar.da
-Ycny a maitima. .
tl/ilknia anoy'tttalna .
Filra ,nirabilir
Aclorr.ta mt!.oram .
,4nr!,ofnons laricis .

Fohortia 4-oe ata . -

Isorona mi,or
Isolofia notaHlit ,
Ento otrya ri'ltifa'ciato
Eatomobrya nirulit
L.ti.loq,,t$ qta,k.r
Irlidoryn{t lanqinotus
Orrh.rr a .i".ta -
Pog o D ott d fi ,t rl n u. t.t, t
S,.iathr.n' vindi'
Atlatad /asa .

6r .1+ 5.to

+
9S

6

3

.+

3

2

I
.1

3

I

t
5

6

.+

3

+8

43

t40
28

5

2ts 8{I .t

\atiirlich ist in bezug auf diese Umstiinde ein grosser Unter-
schied z*'ischen Fichten- und Kieferrrald zu finden.

Die Bodenbedeckung im Fichtenwalde ist wdhrend des ganzen

' + bedeutet, dass nur ein einziges Exenplar crb€utet ist. 1etotu 6 ,nr.seorxo,
ist j€doch nicht in der Kiefernadeldeck. quantitativ g€srmmelt.
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Tages so gut wie unabldssig beschattet. Im Kieferlvalde wird aber
die Nadeldecke wdhrend einer grdsseren oder kleineren Zeit des
Tages oft stark sonnenbeleuchtet. Deshalb geht auch die Ver-
moderung schneller im Kieferwalde vor, und diese Lokalitet ist
somit als mehr nahrungsarm zu betrachten.

Dies zeigt sich auch sehr deutlich in der Collembolenfauna.
In der Kiefernadeldecke habe ich our etwa zo Tiere per Probe

konstatiert, *'dhrend in der Fichtennadeldecke tber 8o Tiere per
Probe gefunden sind. Die letzt erwahote Ortlichkeit bietet somit
einen durchaus mehr geeigneten Ndhrboden ftr die Collembola.
Betrachten wir die Arten, die nur in der Fichtennadeldecke vor-
kommeo, sehen wir, dass es teils Humusarten sind, wie l4tillemia
anopfithalna, Fisea mirabilis wd Isotoua ruiaor, teils mehr feuch-
tigkeitsliebende Arten, wie Pogonognathas ltaaescens, Srui hurus
uiridis wd Allacma lfusca .

Nur in der Kiefernadeldecke kommen die Trockenarten Xenylla
maritiua, Anurophorus laricis uod Enloruobrya multifasciata sowie
Folsomia 4-ocalata vor.

Die tibrigen Arten haben ihr Hii.ufigkeitsmaximum in der Fich-
tennadeldecke.

Die Collembola der Nadeldecke verteilen sich untereinander
folgenderweise:

Kie/crrudeldccht- ,Fichznnadcldeche -

Doriinanten.

.1,tu,ornor,.s tancis
Xrnllla br.ui.a{da .
Entonobrya ni.,alis .

. 44," 7.

. 28," '

. 16,o r
Lelido.ln* Ian&graosls
I toma notabilis . .
Eito robrya niualit .

64,s %
16,8 ,
s,r,
5,, '

Xrrylla tra,irauna

Injzaentcn.

Folsorzia 1-oe'iata .....2,8?; Or.hescua .irl.td . . -Za%
-Ytrrt amandrra... .. -.2;'

55 7i der Artenzahl sind, flzrd.,tt. 62 % der Artenzahl sind /es.dent.

I(ons/anle Aicn-
.F;nro,nonrya tiualis roo %

73 '
75 '
50,
50,

Ahzessorische Arlet
Aziro?hofss hnA ... -.
Xzny a bre.,;caula
Ler;docrrrr.' la n"grnosr.s
OTcnciella ciada

45 % der Arlen sind alzidrnticll.

Xcfirlh nred.a dd
L.?idoerrt s ta u$notu! .
Dntonobryaa;ual*...
O/thcs.lla ei,,da . -..
botoma notabibt . .
Isaonb nin& .

65 % der Artcnzahl sind mehr oder
veniger atzidtnt;.11.

45%
36,
360
27'
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Urrtcrsaahte Plobcn:

Kiefernadeldecke : B. L 8, 28, 29, 3t, 32, 5Z, 58, 59, 2 9, 8o. C
Fichtennadeldecke: B. 26,22 ) Zo, Zt-

2,7. o. 3

Die lVlakrophytenvegetation.

Die Makrophytenvegetation in dem eigentlichen Diinengebiete
besteht so gut wie ausschliesslich aus Calluxa uulgaris, die sowohl
in einzelnen kleinen Hiigelbildungen l'ie auf grdsseren Feldern
wachst (Tafel r, Fig. 5). Auch kommen spdrlich einige Griiser
vor, wie z. B. Deschampsia itezuosa, auf mehr schattigen Lokali-
taten, und ll'eingaerhuria caftetcens ,ull,d Carez arenaria. auf dem
losen Sande. Gegen das Laubwaldgebiet hin nimmt die Vegeta-
tion, rvie erwd.hnt, in Uppigkeit zu. Man findet im Ubergangs-
bez\rk Melanpyrum ?raler6e und Majanthemutn bifoliam ztsammet
mit einzelnen Eichen- und Espenpflanzen.

Im eigentlichen Laubwald, der zwar meisteos aus Eichen be-
steht, aber auch von einem kleinen Buchenbestand gebildet wird,
ist die Vegetation noch reichlicher. Hier sind, ausser einer safti-
gen Graservegetalion, Corruallaria ruajalis, PolTgonaluu olficinale,
Alliaria offcirulis, Ceraniuut robertiatau ond La?sana commanis
die typusbildenden Pflanzen.

Gegen Westen, in der Ndhe des Flusses, ist der Ubergang zu
den Sumpfiriesen, mit Vegetation von Klee, htiheren Umbellaten
und anderen feuchtigkeitsliebenden Pflanzen in einigen Metern
scharf markiert. Gewtjhnlich wird diese Ubergangszone von Troc-
kenwiesen gebildet, die hauptsiichlich mit D€schampsia JZ?ruosa
bewachsen sind.

In der Makrophytenvegetation habe ich folgende Arten kon-
statiert:

(Die Zahlen stellen nur die Gesamtzahle aller gefundenen In-
dividuen dar und sind also keine durchschnittliche Werte.)

Getundene Gefundene
Exenplare Axemplare

Eatonot,ya malrifatriato. . .
Entonoirya iualis . -

En/onotrya ualit F. mad.lata .
Lt?;doryrtw tan gi"ostt .
Det terolrrr;ntt r$ Aicirctur F.

,z?aida -

D.r.tclolDtifltiatus ia signis .
Dtut./otrnirlthur s lihn.at-s
S4intt tru.r lra?ncefi .

SBintt rur tii&s . . .
AIa a fas.a
Diqnonin.tminda....

8
65

t
7

37

68
3

26
9
I

Indessen ist die htihere Vegetation betreffs der verschiedenen
Makrophytenbestdnde sehr heterogeo. Die Fauna ist also gar nicht
einheitlich, und ich finde es somit weniger zrveckmdssig die Hiiu-
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figkeit der Arten innerhalb des gesamten Vegetationsgebietes neher
zu beriicksichtigen. Ich will deshalb die Fauna jedes verschiedenen
Vegetatioostypus diskutieren.

Eine extreme Trockenvegetation ist im untersuchten Gebiete
die El1rtus-vegetation der Stranddinen (Probe: O. r52). Dort sind
nur zwei Arten angetroffet, E?,tonobrla nulti/asciala otd Sttin-
lharus ui'idis. Die letztere Art tritt dort in derselben Form wie
im iibrigen Diinengebiet auf, ist aber sehr blass gerJ.rbt.

Die Callunenvegetation (Proben: O. I5, 95, roo) wird durch
drei, in allen Proben wiederkehrende Arten charakterisiert, nam-
lich: Entouobrya aiaalis, Dculcrosuinlhrnts bilituatus und Smin-
tlturus airidis.

Dieselbe Fauna habe ich auch fiir die trockenen \\:aldq'iesen
kennzeichnend gefunden (Proben: O. 93, 94, tot)- Die erwihnten
Arten sind somit fiir eine Trockenvegetation deutlich anpassungs-
ftihig.

Als Vegetationsart in dem mit Laubu'ald bewachsenen Teil
des Gebietes (Proben: 0. 90, 99) habe ich auch Entomobrl,a niadlis
konstatiert. Deuterosni huras bilineatus ist aber hier ganz ver-
schwuodeo, was eigentiimlich ist, weil diese Art als feuchtigkeits-
liebend betrachtet rvird, und die Anzahl von Sruitthurus uiridis hat
stark abgenommen. Ausserdem haben wir es auf dieser Ortlich-
keit mit folgenden Arten zu tun: Allaoua lfusca, Le?idoc),rtus lanu-
giusts, Suittthurts lZauiceps rnd Dicl,rtomina ruinata. Die Arteo
sind nach ihrer Hiiufigkeit aufgezihlt.

In den trIakrophltenbestinden in der Nihe des Flusses (Proben:
O. 5o, 9z) besteht die Collembolenfauna aus deo Arten l)eulero-
sminthurus bicitclas F. rc?a da Suinthafls uiridis F. ciurreo-uiridis,
Deaterosuinthat'as biliralus und Deutelosrrrit tlurus itrsigtis.

Schliesslich rvill ich bemerken, dass ich in der Strandvegeta-
tion des Flusses, der vor, Cl,6aria. Plragntites und Szlrz besteht,
die Arten Isolotn u ras pa lustris lnd Deateros In intlttnts rouenlitealus
gut representiert gefunden.trabe,

Diese letzterwihnten Ortlichkeiten sind aber nicht als typisch
fiir das Diinengebiet zu betrachten. Sie bieten dennoch bei einem
Vergleich mit der eigentlichen Trockenvegetation ein gervisses In-
teresse.

Die Rindenfauna.

Die Collembolen, die ich als im Gebiete mehr oder weniger
typische Rindenformen beobachtet habe, betragen IZ r:erschiedene
Arten.

Indessen fehlen den Kiefern eine lose und lockere Rinde, die
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den Collembolen Freistette darbieten kdnnte, und die meisten Pro-
ben sind deshalb auf toten Zweigen und Kieferstiimpfen genommen.

Als Rindenformen habe ich folgende Arten konstatiert:

X.ny ag*ra..
Xcqllla tzonrina
Fn actads.ta....
Ps.ldaclorut?r ro,ticieola
Aelon tzs mr.t.o/r.,r. . .

Gefundene
Exemplare

.7

.- 4

.5

.2

?rokotorr,a ninirra. -. . - .
E on olryd altoei,rta . - .
Ento'aoarya nlarciata
Ento8obrya niaalir - - - -..
Entomot ta ni{atis lt ,ra.r.lata
Z$ido.lrlar lalr.g;aor*t .
Orrh.t.lla cia.ta
Sira t.s*i
si/a latani I lau -

Exernplare

.4

.23

.6
Ontrni*a! an'obni
A'tulolhorur talicir
tTcnago?u ci".,.a
Proitotond ,ni,tta .

.4r

.30

.I

Die einzige Art, die ich auf lebenden Kiefern angetroffen habe,
ist Anuroploras laricis.

Ubrigens ist das Material so heterogen, dass eine zusammenfas-
sende Ubersicht nicht durchgefiihrt werden kann. Ich muss somit auf
das Probeverzeichnis und auf den speziellen Teil dieser Abhandlung
hinn'eisen.

Untersuchte Proben: O. 16, t7,2t, 29,89,97,98.

Bodenbedeckung von Buchenlaub.

Der Buchenbestand ist fiir das Gebiet wenig charakteristisch
und umfasst nur einige Tausend Quadratmeter. Die vermodernden
Liube liegen in einer z-3 cm dicken, sandbemengten Schicht.

Ich habe eine Grobsiebung von diesem Substrat ausgeftihrt und
dabei folgende Arten gefunden:

G€fundene
Exemplare

... 2

.6

.8

Gefundene
Exemplare

A.lorutcs 
"Latcoturl 

. .
Folsonia 4-o.tlata . .
lsoto,,ra notabilit .
L.lituryrtar ldnadnors! .
Lc?;noryn r lanigi,tot..s L

Or.tct.lla .irda . .
?taqbnadh alba
Poto, ogfi dth"s /ausccn !
Alaon/ar.a.

T

t2

Siimtliche Arten sind aber auch in anderen im Gebiete vor-
kommenden Biochorien gut repriisentiert.

Untersuchte Proben: B 6Z, O. 6.
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Die Pilzenfauna.

In den Rdhrlingen, die rvdhrend des Spdtsommers im unter,
suchten Gebiete auftreten, habe ich ein Massenauftreten yor, Isolotna
oliaacea 1f. grisescetu konstatieren ktinnen (Probe O. z4). Die Art
tritt jedoch erst auf, r'enn der Pilz vorher von anderen Tieren, rvie
z. B. Staphyliniden und \acktschnecken, angegriffen ist.

Die Tangenfauna.

Io dem Giirtel von Tange, hauptsdchlich l;ucts z,esciculosus,
der litoral durch das Meer aufgeuorfen rvird, habe ich die Art
Ilfuogaslrara uialica als vorherrschende Art angetroffen, und sie
tritt dort u'dhrend des ganzen Jabres massenhaft auf. In geringerer
Zahl sind auch von mir Lepidocyrtus cyaneus, Isotona airidis und,
lsotoma aiolacco erbeutet. (Probe: O. toz).

Auch habe ich eine Grobsiebung von dem Substrat eines-langenhaufens ausgefi.ihrt, der seit einem Jahre einige hundert
Meter von dem l\leer entfernt gelegen ist. (Probe: O. 5z).

Folgende Arten sind dort konstatiert:

l nt.a ,rriratilir - -
lrotona olbor.d Jt gritcs.rnt
hotont ,ri,idis
Ihtonobrya a, tfalciata

Gefundetrc
Exemplare

.T

.l

.l

Gcfundcne
Excmplare

..90

.. ro

.. I

Entortot4,z niaafit . .
Lrli doryn6 Ia N.g i?, otr.s
Lclidoq/tus a,aatus
Olchrt?Ia etuda ,

lVie es aus der Lintersuchung hervorgeht, ist die typusbildende
Art gaoz verschs,unden, uDd statt dieser sind einige ausgepriigte
Humusformen hinzugekommen, wie z. B. Isolorua oliuacea 1f. gri
stscens ulod l;risea mi'obilis. Auch gibt es ja einige ganz zttdl-
lige Arten.

Ich will auch etwas von der Fauna erwdhnen, die unter Steiuen,
llrettern und gleichartigen losen Gegenstinden zu finden ist.

Die Collembolen, die durchgehend unter Steinen leben, sind
im allgemeinen ziemlich typisch an dieser Ortlichkeit gebunden und
neigen zu einer subterranen Lebe*'eise hin. Die Lokalitdt ist aber
fi.ir das Gebiet wenig charakteristisch, u,eil Steine dort nicht zu
finden sind. Nur in dem ntirdlichsten, feuchten Teil habe ich solche
angetroffen.

I5--.-3t64. Enttuot. Tiii3n. llrg. 5i. Hnft. i-a Ggy).

Die Fauna unter Steinen und Brettern.
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rolumetrischen Proben. Die Anzahl der Proben von Serie C sind
Ieider nicht geoiigend um einige Schltsse aus dieser Tabelle zu
ziehen. Auch scheint es, als ob durch diese Eiosammlungsmethode
so gut wie ausschliesslich mehr freilebende Arten erbeutet rverdeD,
solche Arten, die oberfliichlich leben und leicht ihren Aufenthalt
wechseln krinnen. So erbeutete ich z. B. in C r, die sich auf losem
Sande, 3 m von jeglicher Vegetation, genommen wurde, am zweiten
Tage ein grosses Exemplar vor, Entouolrya ualis. Die Collembole
hatte sich somit auf das Sandfeld begeben und unter dem Brett
eine zufdllige Freistatte gefunden. In den Proben dieser Serie sind
die erwehnte lebhafte Art und die sehr oahestehende Erllamobry/a
nllt{asciato vorherrschend. Sie sind aber nicht in der quantitativen
Serie B besondcrs gervtihnlich zu finden.

Auf sehr feuchtem Grasboden habe ich auch einige Collem-
bolen unter BretterD erbeutet (Probc: O. z3). Als vorherrschende
Arten treten Otr1,c,ltfuras arrualas und Isotouu airidis mit die I
eoerulea anf .

SPEZIELLER TEIL.

BEMERKUNGEN DER EINZELNEN ARTEN.

Hypogastrura viatica Tullberg 1872.

Diese Art scheint ausgepregt litoral vorzukommen. Zrvar babe
ich sie ausser dem Gebiete massenhaft auf kleinen Regennasser-
lacherr gefunden, aber im untersuchten Diinengebiete ist H17o-
gaslrura z,ialica die lorherrschende Art im Tangengtrtel. Sehr
merkuiirdig ist, dass, rvenn die Tangenhaufen von dcr litoralen
Zone weggenommen rvird, die Art ganz verschrvindet, und statt-
dessen mehrere humusliebende Arten hinzutreten. Auch habe ich
die Art gemein unter Brettem ia der Elynus-zone konstatiert.

Litoral in ?orgcnhat{m. Urrlel Br.t/er'r,

FundsteUe:
Anzahl Tiere

. .8. 97 O. ro2
,. 90 rOO

Fundstelle: .
Anzahl Tierel

O. Iro
.45

2. Xenylla brevicauda Tullberg 1869.

Eine Ubersicht der Literatur zeigt, dass diese Art oamentlich
in feuchten Moosdecken der Wdlder vorkommen sollte, ein Umstand,
dem meine Proben durchaus nicht widersprechen. In der doch
ziemlich trockener. Pleurorilrrr-decke des untersuchten Gebietes
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fand ich Xenylta breaicauda. etwa 2-3 Exemplare in jeder
Probe.

Ihr maximales Auftreten konnte ich indessen in einem ganz
anderen Lokale koDstatieren, niimlich in der Nadeldecke und, rvas
aus der Probeliste erhellt, besonders in der Nadeldecke der Fichten.
Eine Probe (B. z6) enth:ilt sogar Io9 Exemplare. Zrvischen Kiefer-
nadeln kommt sie in einer Anzahl von Io Exp. in jeder Probe vor.
Die Erkldrung, warum das Tier den Fichtennadelboden bevorzugt,
liegt vietleicht darin, dass dieses Lokal mehr schattig und feucht
ist und dass somit die Verwesung orgaoischer Bestaodsteile hier
langsamer vor sich geht. Die Tiere scheinen die obere Decke von
trockeoen Nadeln vorzuziehen, wihrend ihre Anzahl unten in der
humifizierten Schicht abnimmt.

Linnaniemi gibt Xetrylla breuicaada mit Vorkommen in ilteren
Anreisenhaufen vot F'onnica rufa an (to). Meines Erachtens ist
dieses Auftreten nicht anders zu deuten, als dass Xcnylla breui
caada als eine Art der Nadeldecke auftreten kann und dies sogar
vorzugsweise. \lie habe ich indessen in der Literattrr Aufgaben
r.on Collembola aus dieser Lokalitet gesehen.

Fundstell€:

,lfoosdcclt.

8.6 16 21 23 35 5t 60 62 83 85 91 92 93 C

5r9r5 4.t.t.t 5 9 2 6 | 2
368

15 r 6

FichlclaadtldccEc.

Fundstclle: . . . .8. 26 27 7o
Aozahl 'l'iere: , . tog 23 46

I{itfcnadcldeclc .

Fundstelle:. .B.7 E3157 C
Anlahl Tiere: . 4SS 4.

-Fhcht.rraegctdtion .

Fundstell€:
Anzahl Tiere:

7t
36

li

3. Xenylla maritima Tullberg 1869.

Die Art ist nicht, wie man dem \amen nach vermuten kdnnte,
ein charakteristischer Vertreter der Litoralzone. Wohl ist sie auch
unter Tang am Meeresstrand zu finden, aber man betrachtet sie
als der Rinde- und Humusfauna zugehiirig. Krogerus hat 4 Exemp.
in der Elymus.zone gelunden (9).

Im uotersuchten Gebiete tritt sie als extreme Trockenform
auf. Ja, sie ist sogar die Art, die in dieser trockenen Lokalitat in
den trockensten Biochorien vorkommt.

Ihr maximales Auftreten findet man in der Vegetation von
Cladonia syluatica an sonneoverbrannten Lokalen, wo keine Roh-
humusschicht ausgebildet ist, und wo die Temperatur wiihrend des

Rohhurwsla.qt.

Fundstelle: R. t9 22 24
,\nzahl 'l'iere: 17 I 3
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Tages mehr als z5'C schwankt. ln einer dieser Proben fand ich
sogar 30 Ex. (8. a6).

Einzelne Exemplare sind auch in der Kiefernadel- ,uncl Pleu-
rosiuttt-d.ecke gefunden; auch diese Lokale sind indessen sehr
trocken, uDd im allgemeinen ist der Wassergehalt deo naritirfla-
Proben > nicht messbar.

Schliesslich habe ich Xetrylla naritinrc auch als Rindenform
konstatieren k6nnen, niimlich auf trocknen und abgefallenen Zu,eigen
von Kiefern, und in der Elyrttus-zote ist die Art sehr gemein unter
Brettern gefunden.

-lfoosdeclc. Kit/etnadeldctkt.
l.undstelle: . B. 16 iundstelle: .8.8 S7 59 C.2
-Lnzahl Tiere:. r .\nznhl Tiere: r r 3 r

llcthlexucgtto/ion.
Lundstell€: . . . B. t2 rj .t6 54 C.4 9 O. ro 26
.{nzahl Tiere: r 5jo 2 r5 S 2

Tro tkcn e Ki z/er z u cig e.

l'undstelle:. . ..O.97
lnzahl Tiere: - 4

(t
[,il.r Bfetlclrr.

Fundstelle: . O. rro
Anzahl Tiere: roo

4. Xenylla 8fiisea Axelson 1900.

Xenylta grisea ist als eine Humusform betrachtet, die besonders
in der Ndhe von Wohnstellen odel sogar in Wohnhiusern unter
Rlumentdpfen vorkommt.

Dass die Art auch ein corticales Leben fiibrt, habe ich konsta-
tieren kdnnen, indem ich 7 Exemplare unter der Rinde einer toteo
Birke erbeutete.

Xcnltlla grisea ist neu fiir Schweden und ist friiher aus F'inn-
land, Norwegen und England bekannt.

Fundstelle

Uotc Rbtdt.
O. 16 Arr.hl Tie.e

i. Willemia aDophthalaa Biirner 1901.

Die Art ist ursprtinglich als Rindenform konstatiert. Meistens
lebt diese Art indessen im Humus, aber auch in der Moosdecke
der Wdlder.

In meinen Proben tritt sie im allgemeinen vereinzelt aui In
der l\{oosdecke habe ich durchschnittlich r-2 Exemplare in jeder
Probe gefuoden; in der Rohhumussclricht 2-3 Exemp. Dies deutet
ebenfalls darauf hin, dass sie mit griisserer Vorliebe im Humus
leben sollte. I)ie gr<isste Anzahl der Art im untersuchten Gebiete
finden wir in der Probe B. 2., rvo ich 48 Exemplare gefunden habe.
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I-innaniemi bemerkt (rr), dass er htjchstens 25 Tiere dieser Art
in einer Stelle erbeutet hat, und meio erwahnter Fund ist jedoch
in nur 4oo cc Probesubstanz erhalten.

Auch diese Art ist liir Schweden neu. Wahrscheinlich kommt
sie aber in diesem Lande ziemlich allgemein vor und ist nur wegen
ihrer Kleinheit iibersehen worden. lf illeuia auoplrt/talnru ist auch
vorher im iibrigen Nord- und Mitteleuropa gefunden.

Die grtisste Zahl meiner Exemplare gehdrt zu der Hauptform,
aber auch die Form iterais ist konstatiert.

Frndstelle:
.{nz!ht Ti€re

Fundstelle: .
Anzahl Tiere:

Kicfcrnadzldcthc -

Fundstell.: , . . B.29
Anzahl Tierc: . r

Moosdtckt.

B. rr 21 23 35 37 39 i3 77 85 89 9t 95
r r l2o t 4 7 2I j 8 i

Roilrumxslagt ,

. . B. 23r52436
489 2 2 4

-Fichtclwdclduhc.
Fundstclle:. .. .8.7r
Anzahl Tierc:. -. 4

50 52 58 86 E8 90
rl2rr5

Fkdttenucgctalion.

!'undstelle: . B. r
.\nzahl Tiere: . 2

6. Frisea mirabilis Tuuberg 1871.

Eine typische Humusform, die nur selten in Moos, Laub und
als Rindeform zu finden ist.

Ich habe Frisea ruirabilis nur in wenigeD Exemplaren gefunden,
die sdmtlich die Art als Humusform zeigen.

Rohhumussthicht. Fichtauaddduke. NichtliloralerTangnhaz/c.
Fundstelle: .ts, 22 Fundstelle: . . B- 26 Fundstelle:
Anzahl Tiere: r AnzahlTier€: . 2 ,A.nzahl Tiere

. .o- 52
5

7. Frisea claviseta Axelson 1900.

Diese Art scheint mehr an die Rindenfauna gebunden zu sein
als die vorige und tritt mehr vereinzelt auf.

Ich habe die Art nur in z Ex. aus dem Gebiete, die ich in
einer vermoderndem Birke gefunden habe.

f'undslell€

Untc Rindc.

O. t9 Anzahl Tiere
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8. Pseudachorutes subcrassus Tullberg 187t.

2t9

sind
rnal

P. sabcrasstts ist eine Rinden- und Humusform. Nur 4 Ex,
im Gebiete angetroffen, einmal in der Rohhumusschicht, ein-

im Moos.

Moosuag.tat;on -

l'uDalstcllc :
Anzf,hl Ticre:

Roltiumuslagc-

B.8r
I

f'undstellc: .
Anzahl Tiere:

Unlcr Ri c.

O. t6 Anzahl Tiere

B. r9

g. Pseudachorutes corticicola Krausbauer 1898.

Auch diese Art ist ein typischer Vertreter der Rindenfauna,
kommt aber auch, obz\var mehr spiirlich, als I:Iumusform vor.

5 Exemplare erbeutete ich unter der Rinde einer toten Rirke.

-&foosLr.g.tatiorr -

l'undstellc:. . B. rr 21 30 33 39 5r
Anrhl Ti€rc: r r r r r r

Roltiamuslagc.

l-undstclle: .B.23t5
Anrrhl Tierc: , . . 4 3 5

5

to. Micranurida py gmaea Bdrner 1901.

Meistens ist Lluraflarida fugn aca unter Rinde gefunden, tritt
aber auch in l\{oos und Humus auf. Die Art ist indessen immer
nur sperlich vorkommend.

Ich habe Exemplare sowohl aus Moos als aus der Vermoderungs-
schicht. In allen Proben ist sie nur vereinzelt vorhanden und ist
nahe 3 Mal mehr gewcihnlich im Moos.

M. lltgnaca ist nicht friiher in Schweden nachgewiesen. Vorher
ist sie aus Finnland, Balticum, Deutschland. England und Schweiz
gemeldet.

4o
I

36
I

r r. Aaurida gtanerie Nicolet 18,17.

Diese Art ist als eine unter Rinde und in Humus lebende Form
betrachtet worden.

Mein Fund ist deshalb eigentiimlich, weil ich das Exemplar in
trockener Flechtenvegetation gefunden habe.

Fkchlnugclatioz.
. . B. 53 ADzrhl Tierel.\rndstelle
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r". Achorutes auscofurn Tempelton 1835.

A. muscoratn scheint eine sehr anpassungsllhige Collembole zu
sein. Man findet sie in vermoderndem Holz, in Moos, Humus,
faulendem I-aub und Pilzen. Auch tritt sie sogar als eine litorale
.\rt auf.

Selbst habe ich die Art aus so gut rvie sdmtlichen Probe-
Iokalen, obzu,ar gerviihnlich nur vereinzelt. Eigentiimlich ist die
sehr trockene Probe B. 45, velche ein grosses Exemplar als die
einzige Collembole enthielt. Noch mehr eigentiiurlich scheint mir
det Fund, wenn man bedenkt, dass Achot tes uusl'olr.l,t kein Spruog-
vermiigeo hat, und dass sich somit die Art nicht voriibergehend
in dieser Lokalitat befunden hat. Dieser Fund ist ein sehr gutes
Beispiel fiir die Anpassungsfiihigkeit dieser Art. Ein maximales
Auftreten habe ich in faulendern Eichenholz gefunden, \vo 22 Ex.
erbeutet wurden.

Moosuegetati z.

Fundstell€: . R. 30 89 93
-\nzahl Tiere: t 2 t

Kic/ernadeldecle.
'Fundstelle: . O. 3
Anzabl Tiere: . I

In faulendem
l'urdstelle :

An,ahl Tie.e:

Rohh*ntslage.

rundstelle: . B. 76 ?8 86 90
-\nzahl Tiere: I t t 2

FichtennodtldecAe

Fundstelle: .

fn Ilolz

Anzahl Tiere

ts. 27

tsuhtnlaul
}uDdsrelle:
Anzabl Tiere: .

()_ t7

(l ()

i{olz Fl..htcn!tgdatior.
Fundslelle: . Ii. 25 .t5
-\nzahl'iierc: 2 t

o. r r-

t3. Oaycfiutus absoloai Btirner 1901.

Diese Art ist als eine ausgeprdgte Rindenform erwiihnt. Auch
ist sie ziemlich hd,ufig in Humus zu finden und weniger oft in
Moos.

Iu dem untersuchten Gebiete habe ich sie, u'ie es aus der
Tabelle hervorgeht, sowobl im Moos als in der Rohhumuslage ange-
troffen, ohne dass man sagen kann, ob die Art das eine oder das
andere Lokal vorziehe. Zwei Exemplare habe ich unter der Rinde
eines Kieferstumpfes erbeutet.

-Voost qadation.

Fundstelte: -8.6 23 30 33 39 81 89 91 93
-{.nzahl Tiere: L 4 6 t t 2 2 3 |

R ohhuttus la,ge

76
2

!'undstelle: Il.2 J ro 15 2+ 34
32lr

L'atcr Rindc.

78 88 90 Fundstelle: . O. 98
r r r Anzahl Tiere:. 2
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ti,. Onychiurus armatus TuUberg 1869.

Man hat O4,chirr s <tr',,nt s aus den verschiedensten Lokalen
gemeldet, und sie muss ganz kurz als eurytop bezeichnet u.erden.
Doch scheint es, als ob sie vorwiegend subterran vorkomme untl
in grtisster Menge an feuchten LokalitAten zu finden sei.

In den quantitativen Proben im eigentlichen DiiDengebiet ist
sie doch nur zweimal angetroffen, beide Proben sind aus dem siid"
lichsten Teil dieses Gebietes. Siimtliche Exemplare surden in cler
Rohhumuslage gefunden. Auch unter Steinen uDd Brettern an
feuchten I-okalen ist diesc Art im untersuchten Gebiete konstaticrt.

RoMamuslagc.

Fundstelle:
Anzrhl Tiere:

-l{oosa.gclatiorr.

FundsteUe: . . B. 41 9r
-{nrahl'l'iere: 5 +

Ur,tcr Slcirr.n xrrd 8fttt.l
Fundstelle O. 22 23

I 13
li t25o

s

r5. Tullbergia krausbaueri Btirner 1901.

Auch diese Art ist in ihrem Vorkommen sehr variabel. Sie
ist er\a'ahflt aus Humus als eine Rindenf<.rrm, 6ndet sich unter
Steinen und iJrettern, ist ein Vertreter der Treibhausfauna und
kommt, obzs'ar rreniger oft, im lloos vor. Auch ist sie aus Htihlen
und als in Pilzen vorkommend gemeldet, ist jedoch durchgehend als
eine feuchtigkeitsliebende Art betrachtet.

In dem untersuchten Gebiete habe ich sie nur spirlich gefun-
den: im Moos, in der Vermoderungslage und, was merklicher ist,
in trockener Flechtenvegetation (ts. a6). Eigentimlich ist auch ihr
Auftreten in dem }Ioose l{edu,igia albicaus (8. 4r), die ohne Roh-
humuslage direkt am losen Sande s,6chst, und die demnach sie
die Flechtenpolster in der Sonnenhitze ganz ausgetrocknet witd.
Die Art scheint im grossen und ganzen trockene Lokaliteten ror-
zuziehen; der mittlere \Vassergehalt in den Proben dieser Art be-
trigt nur et\\'a rZ %.

Rohhumuslagc

Fundstelle:..8.25o52
-\nrahl Tierc: 3 z I

16. Anurophorus Iaricis Nicolet 1841,

Auuropltorus laricis ist eioe typische Trockenform, die beson-
ders unter Rinde zu finden ist. Auch begegnet man ihr sehr oft
unter Moos und Flechten arrf Felsen. also stets in sehr trockenen

llcthlcaacgtatiotr ,

Fundstelle: . B. 46
Anzahl Tiere: r



,lloosu.gctatiov -

Fundstelle: B. 9 rr r? 18 {r 62 83
Anz.bl Tierc: 532 2 2 I t I

Kicfirzadcldulc .

Fundstelle: B. 7 28 3t 32 S

Anrrhl'fiere: So 2 45 6
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('rtrt Rirtul..

O. t6 97
2t 20

Rohhuuslage.
Fundstelle: B, to 15 19
Anzahl Ticre: t a t

F/. c h I r rru. g. I a t i o rr.

Fundstelle: B. 49 75 0.26
AnzrhlTiert:.2tr

I-okalen. Als eigentlicher Vertreter der lloosfauna ist sie aber
nur mehr selten anzutrefen. Die Art ist Neit verbreitet.

Im untersuchten Gebiete ist diese Art in der Rindenfauna sehr
gut representiert, jedocb nur im Kiefers'alde, und ist die einzige
Collembole, die ich auf lebenden Kiefero angetroffen habe (O. 16).
Ebenfalls kommt sie auch an abgefallenen Zueigen vor (O.97).

Io der Kiefernadeldecke erreicht lzzut'o/ltorus laziri ihre grtisste
Hiiufigkeit und ist dort die vorherrschendc Art mit sogar bis 5o
Exemplare in .einer Probe (Ii. 7). Sehr eigentiimlich ist, dass sie
in der Fichtennadeldecke ganz zu fehlen scheint.

Wie oben gesagt ist, kann man Auarof horus /aziri als keinen
typischen Vertreter der N{oosfauna ansehen. Dennoch habe ich
sie nicht selten in den lloosproben gefunden, etsa 3 Exemplare
per Probe. Die Art ist jedoch eine rvenig ausgepriigte Konstante.

In der Rohhumuslage und der Flechtenvegetation ist Arruloy'lto-
ras larids nur ganz zul'dllig zu finden.

9J 95
30r

g c.2
t2

t7. Folsoaia quadrioculata Tullberg 1871.

Folsomia q adioctldra ist eine weitverbreitete Art, die in
allerlei Lokalifdten zu finden ist. Sie ist ein Bewohoer von Hu-
mus, Moos und Rinden und kommt auch iiberaus allgeurein unter
Blument6,pfen und in Treibbiusern vor. Im Gebiete habe ich sie
in so gut wie simtlichen Probelokalen angetroffen. Besonders
hiiu6g ist die Art in der nicht soonenexponierteo Flechtenvegetation
und ist dort mit etwa 2 Exemplare per Probe gefunden. Doch
kommt sie nur in einer der trockensten Proben sor (B. 53).

Moosucg.tation. Rohhtoraslage-

Fundstelle: . B. g zr 39 8r Fundstelle: B. 40 43 50 52
Anzahl Tiere: . -. r r 3t6 Anzahl Tierc: . I t g 2

Kic/eraa&ldc*c.
Fundstclle: . - B. 28 29 5E O.3
-\nzahl Tierc: . 2 4 t 3

,F'lechlnuqclation-

Fundstelle:.
Anzahl Tier€

8.s4.47s3
556e



Fundstelle:
Anzrhl 'fiere: .

18. Ptoisototua ,z-(lrrufa Tullberg 1871.

Linnaniemi schreibt iiber diese Art (lr): ,Ihr typischer Le-
bensort ist ohne Zq'eifel der an verwesenden vegetabilischen und
animalischen Resteu reiche Humusboden bebauter Pldtze - -r.Sie tritt ausserdem in Blumentiipfen, unter Rinde oder sogar lito-
ral auf.

Die Art ist im Gebiete nur in einem Exemplar gefunden, die
ich under der Rinde einer faulenden Birke erbeutete.
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Bachedaab.

Urrter Rirrdr .

O. E9 Anzahl Ticre

6
(t

l_undstelle:.

tg. Proisotoma minima Absolon 1901.

Proisolouu ninima scheir^t mit Vorliebe eine subterrane Lebe-
rveise zu fihren. Obgleich sie im allgemeinen nur vereinzelt vor-
kommt, tritt sie als Htihlenform oft massenhaft auf. Die Art fin-
det sich tibrigens unter Rinde und in feuchtem Humusboden.

Im Gebiete sind 4 Exemplare konstatiert unter der Rinde eines
Kieferstumpfes. Ploisotorna minina ist eine fiir Schweden neue
Art. Friiher ist sie in Finnland, Balticum, Deutschland, England
rrnd Osterreich gefunden.

Irundstelle: . +

20. Vertagopus cr'rerea Nicolet 1841,

Diese Art ist ein allgemeiner Vertreter der Rindenlauna und
kommt nur ziemlich spdrlich auf Humusboden vor. Linnanierni hat
sie einige Male unter I[oos und I-aub im lValde und unter Blu-
meoto,pfen eingesammelt.

Im untersuchten Gebiete habe ich sie nur auf toten Biumen
r.rnd Zweigen angetroffen.

Anhr Ritd..
Fundstellc:. . .O. fi21299E
Aorrhl Ticre: ... 7 5 2t6

o.

(ftdcr Riadc.

O. 98 Anrahl ]i€re:
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zu seio als fsobna nhur. Ich habe ndmlich etwa 3 Exemplare
per Probe in Moos gefunden, wS.hrend die Anzahl z. B. in der
Rohhumuslage nahe viermal weniger ist. Arch kommt Isolona
nolabilis in der Flechtenvegetation vor, wo die vorige Art ginz-
lich fehlt. Ich habe sie aber nur in eioer Trockenprobe erbeutet
(B. 46). Weiter ist sie in Fichtennadeldecke, in Buchenlaub und
unter Brettern angetroffen-

Es scheiot somit, als ob Isolona ulabilis mehr anpassungs-
fihig wdre als lsotond ntinor, obwohl die erstere im Gebiete ihre
optimalen Lebensbedingungen scheinbar nicht fi ndet.

It-*)grtutur.
Fundstelle: R. g 2t 23 30 33 35 37 39 60 81 85 91 93 95 O. r8
,\nzrhlTicrc:.. t 5 7 2 E 2 4 r 215 2rS 2to 8

,Brchalatl
Fundstelc:. .. O.6
-\nzahl Ticrc: 8

Lil.l Bretteln

Rohhumaslagc.

Fundstellc: B. 2 ro t5 5o 52 64 71 78 E4 86
Anzahl Tier.r 2 4 2 t r r r r 5 r

Kiefetnadeldthc

l'undstelle:. Fundstelle:
Anzahl Ticre:

B. 58 Oo.23
I

l'undstelle:
Anrahl Tiere

B. 26 27
16 3

Anzahl Tiere:

Fund.tellc: O. 2E
-lnzahl Tiere: 6

Flechtaucgdaliat .

Fundstellc: B- S zS 42 46 75 o. ro
Aozahl Tiere: i6 S r r r 9

-Faalct&n Taagc Gicht litoro)
FuDdst€llc: O. j2
Anzahl Ticrc: to

Ficitennoddde*e

23. Isotoma vr'ndr's Schott 1893.

Isotoma uiridis ist eine sehr allgemeine Collembole. Mir
scheint, als sei sie eine sehr feuchtigkeitsliebende Art. und so gut
wie immer habe ich sie an feuchten Lokali6ten gefunden. Oft
kommt sie mit der noch mehr feuchtigkeitsbediirfeuden Art Isolo-
, arus ?aluslis zusammen vor.

Man gibt an, dass Isotonta airidis auf Hurntsboden unter Bret-
tern und Steinen, weiter in Moos und Laub und sogar in den
Sphagneten anzutreffen ist. Auch kommt sie litoral vor.

fm untersuchten Sandgebiete ist diese Art natiirlich nicht zahl-
reich vetreten, ist aber in allerlei Lokalitdten representiert. Ich
weise auf die Probetabelle bin.

Rohhunuslagt.

FuDdste e: B. 56
Anzahl Tic.e: r
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l undstelle
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Litoral utlt Tange.

rundstelle: - o- ro2
Anzahl'liere: . .. r

Fundstelle: .

-\nzahl 'l'iere
O. 22 

"3 
tog

32rO

24. Isotoaa violacea Tullberg 1876.

Diese Art ist gewdhnlich in lloos und unter abgefallenen
Liiubern zu erbeuten-

Ich habe ein Exemplar litoral, in dem Tangengiirtel, gefunden-

25. Isototaa olivacea F. grisesce.ns Schiffer 1896.

Die Form giscscens bevorzugt hurnusreiche Stellen und aller,
lei verwesende Pflanzenreste und tritt oft in ungeheuereu Menge
auf. Sie fiodet sich auch is den Sphagneten und io Pilzen.

Die Art kommt im untersuchten Gebiete massenhaft in Pilzen
und in faulendem Tange vor.

fa Pilsu- In Faulenlcm Taagc (akht litoral).
l'undstelle: . .
Anzahl'l'iere:

o. 24
t50

O. 52

26. Isotomutus palustris Borner 1903.

Von dieser sehr feuchtigkeitsliebenden Art habe ich nur ein
einziges Tier auf Moos erbeutet.

.l[oostcgctatior, .

C. 3 Anzahl 'l'i€re

27- Entoaobrya albocincta TeEpelton 1833.

Entonobrya albocincla ist eioe ausgesprochene Rindenart, die
auch unter Flechten und Steinen gefunden ist.

Sie ist im Gebiete nicht ungemein auf toten Bdumen und ab-
gefallenen Zrveigen. Ebenfalls ist sie auf der Kiefernadeldecke
angetroffen.

Urtcr Rinde . I{i4fctaadcduhc.
Fundstelle

IAnzahl Tiere
O. t6 zt

4 19
Fundstell€: . .
Anzahl 'l iere: . .

C

Unl.r Stcincn afll Brdtcr'r,.

Iiloral anlcr Tangc.

Fundstell€: O. ro2 Anz:hl 'l'iere: . . . , . . . - .r
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28. Entomobrya multifasciata Tullberg 1871.

Diese Art scheint eine ausgepragte Trockenform zu sein, die
besonders als eine \\'armhausart vorkommen sollte. Agren (r)gibt
sie von etwa derselben Lokalitet an, wo ich sie gefunden habe,
nimlich - 

,,an der kargen Krautvegetation der Sandfelder des
iistlichen Schonen ,.

Enlontobrl,a ,rntftfasiata ist im Gebiete eine recht gewiihnliche
Art und berorzugt die Flechtenvegetation, wo sie zusammen mit
-Yerytlla nnririta vorkommt. In der trockneren Cladonia-vegeta-
tion- habe ich et$a z Exemplare per Probe gefrinden. Seltener
kommt sie auch an anderen Lokaliteten vor, und zwar in Moos,
in Rohhumus, in der Kiefernadeldecke, unter Brettern auf trocke-
nem Sande, als Rindeoart, u,ie sogar in faulendem Tange. Als
Makrophytenart tritt sie in der Vegetation der El),mus-zone lnnd
der Trockenr.r'iesen auf.

lfoosuryetation Rohhauuslagc

Fundstelle:
-A.nzahl Tiere

B. rr 30 6I EI C.3 6 Fundstelle:
2 g 2 6 2t Anzahl Tiere:

Kic/crnadcldrcfu .

!'u.dstclle:
Anzahl Ticre

+li

B. 79 C.2 O.3

-Fhcl{nucgclation -

8.5t2134647?S
57r5rr

Fundst€ll€: . . .
Anzahl Tierc:

c.49
188

O. to 26 2E

3 7 15

L,-nlu Rindt.
Fundstelle: O.
.A.nzahl Tiere:

29
.1

98
6

lva h / o l, hJ' / ? n !.{. t a I i o n

I'Lrndstelle

^{nzahl Tiere
O. ror 152

r5

Faalendcm Toage

Fundstelle: . . .
Anzahl 'fiere:

@icht litoral).
. . .. . O. 5,

I

Unl.r B/.lle/rr-
FundstcUc: . O. 20 ,o9 tro
Aozlhl Ti.rc: . . 15 to 14

29. Entoaobrya nivalis Linn6 1758.

Entomobrya niualis ist eine [,eitverbreitete Art, der man tber,
all begegnet. tr{an findet sie unter Rinde, unter Steinen, in Moos
und, obzu,ar weniger oft, in Hunrus.

Charakteristisch fiir die Art ist, dass sie im untersucbten Ge-
biete in den meisten Proben vorkommt, obgleich sie nur selten als
eine dominante Art zu 6nden ist. Dies hdngt damit zusammen,
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Die Form tttaatlata Scl'taffer 1896 sind in folgenden Iliocho-
rien angetroffen:

-l{d h/ o? h)t.r, u.g d a I i orr.

Furdstelle: O. ror
Anzahl Tiere:. . r

fitl?l Btdl./t.
Fun stelle: O. 23
Anzahl Tie.e: . j

thtcr Rirfu.
O. 2r An,ahl Tiere: .

aatur Rhtde.

O. t6 Anzahl Tiere

O. tol
5

Fundst€lle: ,
Anzahl Tierc

L-nlt Ridt
Fuodstellc:
Anzahl Tiere: .

29
I

o. s2

()

30. Sira buski Lubbock 1869.

Sira buski ist eine typische Rindenart. Sie ist im Gebiete
nur einmal
zahlreich.

gefunden, unter Rinde auf toteo Z*eigen, aber dort

Fmdstell€: . r5

3 r. S!'ra plafari Nicolet 18,[1.

Sie ist wie die vorige eine Rindeoart. Nur ein Exemplar,
der Form itaua Agreo t9o4 gehtirig, habe ich unter der Rinde
einer toten Birke angetroffen.

Fundstelle: . .

32. Lepidocyttus cyaneus Tuuberg 1871.

L. elnneus kommt sebr allgemein als eine Humusart vor. Be-
sonders kann man sie unter allerlei Gegeostiinden auf feuchtem
Humusboden finden.

Sie ist im Gebiete gewiihnlicherweise nur einzeln vertreten.

.Flcehkwcgctation . Ri{craodcldtckc , Fihtc*tadclfuclc .

Ftrndstellc: . , B. 42 FuDdstelle: B. 58 Fundstelle: . . B. 7o
Anzahl 'fiere: r Anzahl Tiere: . . I Anzahl Tiere: . 2

Litc,ral in Taagt fn /auhndut Tatgc (niht litoral) .

fuDdstelle:

Chl.r Bfttl.lrl
Fundstellc
Anzahl Tierc:

\6-y623. E don l. Ti*|t l,r. 55. Edla, :-4 (,csi.

O. ro9
45
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33. Lepidocynus ,arue1'rosus Tullberg 1871.

L. lanugittostts ist sicher die allgemeinste aller Collembolen
und ist als eurytop iiberall anzutreffen.

Auch im untersuchten Gebiete ist sie sehr hdufig und tritt in
den meisten Biochorien dominierend auf. Sie ist indessen fiir keine
Lokalitat charakteristisch. In griisster Zahl 6ndet sie sich vielleicht
in der Flechtenvegetation (indessen ist nur B. 53 eioe Trocken,
probe), rvo ich einmal 83 Exemplare erbeutete (B. I). Im Moos
habe ich 7 Exemplare per Probe gefunden und in der Rohhumus-
schicht etwa 6 Tiere per Probe. Auch in der Ficlrtennadeldecke
ist sie hiufig, wiihrend sie nur vereinzelt zu'ischen den Kiefernadeln
vorzukommen scheint. Weiter ist sie in Buchenlaub, in faulendem
Tange (jedoch nicht litoral), unter Steinen und Brettern und ein-
mal cortical gefunden,

L. lanugittosus ist als keine ausgesprochene feuchtigkeitslie-
bende Art zu betrachten.

Fundstelle: B.6 9 rr 16
AnzshlTiere:3o 17 2 r

Moosueg.tal;orr.

t7 21 23 30 35 37 39 5r SS 60 62 65 23 ?7 81 83 85
7 4 340 17 3 z t r 316 4lr.3rS 2

87 89 91 93 95 C. 3 6 8 ro O. 18 27l'undstelle:
. 7 r 3ro 5 r4E 4 3 z

Rohiamuslage.

B, z31to 15 192!+34 10 52 56 64 66 76 E4 88 96
22z2 182o67 ro t 2 t | 2 t 212 2 t

.Fl.chl.fit.g.tation.
Fundstelle: B. | 5 25 42 $ 75 C. 4 5 9 O. ro 26 2ti
Anzrhl Ti€re: 83 122r r 318 rlr g S 7

Kic/crnodcldcclc. -Fiittcntadddtclc.
Fundstelle B. Z E 29 3r Fundstelle: B. zS 27 7o Zt

Fundstelle:
Anzahl Tiere

Anzahl Tiere: . .

Malro! h, t. @.9.t at i on -

Fuodrtelle: . , O.99
Anzahl Ticle: . 7

Fundstelle: .
.{nzahl Ti€rc

! r ! t Aa-z-ahl Ticre: , . 43 a 7

Aabr Riadc. In Bulo a$.
Fundst llc: .. O.29 Fun&t€llc: ... O
Anr.hl Tiere: . r Anznhl Ticre: .

4

6
t2

fn /auhzdcm Tange (aidtl liloroD. Untc/ Slcir,ct, ud 8fdtcrn.
Funilstclle: O.2o 22 a3
ADrrhl Tierc: .. . I j I

o. s2

Die
troffen.

Forma facata Uzel r 89ro ist nur in 3 Exemplaren ange-
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-Fhchl.n!.gctation.
Fundsteue: --B.r
Anahl Ti€r.: . . t

Von der Form
im Moos erbeutet.

fn Bachnloal

-Voost.g.tdlion -

B.303962657283%95
lt2ztt64

l'undstellei
A.zahl Tiere

Rohlamaslagt

Fundstelle:
AnzaLl Tierci .

8.2ro5884
13rr

Riz/trnadddulc.
Fun&rclle: , B. 31 79 80
Anzahl Ticrc: r r r

Fundstelle: - O. 6
^Anahl Tie.e: . . r

Udc/ Brett.n.
Fundstelle: -. O. ro9
Anzrhl Tiere: . r

34. Pseudosiaella arba Schaffer 1900.

Sie ist als eine typiscbe Humusart zu betrachten, die in der
Regel vereinzelt vorkommt. Im untersuchten Gebiete sind nur
drei Iodividuen von drei verschiedenen Lokalitiiten erbeutet.

Moost gtldtion. Rohhumrslagc- fz Bacfunlatl.
Futrdstelle: B. 33 Fundstelle: B. 76 Fundstcllc: B, 67
Anahl Ticre: , . I AozrhlTicrc:.. r AnzahlTiere:..

35. Orchesella cizcta Lubbock 186E.

O. cincta scheint eine ziemlich freilebende Art zu sein, die be,
sonders ao humusreicben Lokaliteten auftritt. Sie findet sich auch
in der Moosdecke, unter Laub und kann sogar als Warmhausart
leben. Sie bevorzugt gewdhnlich trockene Lokalitiiten.

Im untersuchten Gebiete ist sie nicht ungemein und kommt
an den meisten Lokalen vor, dennoch nicht litoral. Sie bevorzugt
die Moosvegetation im Callunentum.

C.3 6 8
421

ro O. r8 27
2 6r

F lthlcmrgctation
Fundstelle:. . B.5 C.
Anzahl Tiere: a

49
t2

O. ro 26

52
-Fichtezradeldule.

Fundstelle: . B. 26
.{nzahl Ti€re: 8

Uatct Riadc.

Fun&t.ue:. . . .O. 17
Anzsbl Tiere: .. r

70 7r
2

In Baclctloi
Fuodstelle: .
Aoahl Tic.e: ,. .

In fazlmdem Taagc (nicht litoral).
Fundstelle: ..O.52
Anahl Tiere: I

() 6

uaga f.innd rZ67 ha'be ich zwei Exemplare

Mootugclation.

B. r7 Anz.hl Tierc!'undstelle
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36. Orchesella f,.avesceas Bourlet 1839.

Die Art ist im Gegensatz zu der vorigen eine feuchtigkeits-
liebende Collembole, die in Moos, unter Laub und in der Makro-
phytenvegetation anzutreffen ist. Im Gebiete sind nur 3 Tiere, die
zu der Form lallida F.etlfer 1895 gehtiren, gefunden.

Ro&aanslagc. Flcclttctucgctalion. Citel Slcirrcr, .

Fu lstelle:. .B- 19 Frualstclle:. . .B-25 l'undetelle:. . . .O.22
Anahl Tiere: , . r Anzahl Tiere: r -{nr-ahl Tiere: t

37- Orchesella qtectabilis Tuuberg 1871.

O. spectabilis ist eine typische Makrophytenart, die ich im
Gebiete im Moos des Laubwaldes angetroflen habe.

l undstelle

Moost.g.tatiorr -

O. 18 Anzahl Tiere

38. Pogonog'dathus Aavescens Tullberg 1871.

P. l1auescetu ist eine hiufige Art, die in Moos und unter ab-
gefallenem Laub anzutreffen ist. Sie bevorzugt feuchte Lokalitiiten
und ist deshalb in grtisster Menge in der Sphagnuuvegetation zu
finden.

Unter den im Gebiete genommeneo Proben zeigen diejenige,
in denen Pogonogzelltas fauesccns vorko(nmt, durchschnittlich fast
deD grtissteD Wasserhalt.

Besonders zieht die fragliche Art Bucheolaub wd Plaarotitu-
vegetation im Laubwalde vor, ist aber auch im Moos der Kieferwald
anzutreffen und ist dort besonders im Callunentum zu findeo. Weiter
habe ich diese Art als Jugendform in der Rohhumuslage der Moose
erbeutet (B.38) und eio erw'achsenes Exemplar in der Fichtennadel-
decke gefunden.

Im allgemeinen scheint diese Art eine freie Lebeweise zu
fiihren.

-l[ooslrrg.l4tion -

Fundstelte: . B. 33 37 El E5 91 92 95 C. ro O. 27
Anzahl f iere: 2374rrt t2

Rohhanulage. ,Fichtctnadddetht

8.38
ti

tundstelle: .
Anzahl Tierc

Fundstelle:
Anzahl Tiere:

.B.26
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In JJuthcnlaul, Untc Stcirrert

o-6 Fundstelle: .. -O.22
^{nrahl'l'iere: j

O.22

8.96

_\nzahl'Iiere

39. Cyphoderus aJbiaus Nicolet l8,tl.

Cyphoderas albhus trilt im allgemeinen als eine panmyrme-
cophile Art auf. Dennoch kann sie auch ohoe Anwesenheit von
Ameisen unter Steinen leben (gemiss Linnaniemi (r r )).

Im Gebiete ist sie nur ohne Anwesenheit von Ameisen konsta-
tiert. Eiomal unter losen Flechtenhiigeln, einmal unter Steinen
zusammen mit Pogouignathus liaucscens.

l7trhlar,!ttttoIioh.
!-undstclle: . O. I5J

(r

.lfoosot.{?taliorr.

Fundstelle: Ii. 89 91 92
-\nzahl'l'iere: . . 5 3I

4C. Megalothorax ujnimus WiUem 1900.

Friiher ist diese kleine Collembole nur an sehr feuchten Lo-
kalitiiten gefunden. llan begegnet ihr in tr{oos und Laub, unter
Holz und Steinen sowohl als auch unter Riude. Bensonders hdufig
ist sie in Blumentiipfen zu erbeuten, komnrt aber im Freien meistens
vereinzelt vor. Auch ist sie in H<ihlen angetroffen. Eigenttmlich
ist, dass ich .l[egalotlorat niniuus in diesem trocknen Gebiete in
einigen Exenrplareu gefundeD habe. Im Moos des Kieferlvaldes
und in der Rohhumuslage fand icli in allem ro Tiere dieser Art.

l'undstelle:
--lnzahl Tiere

f'ntcr Steilct.

Rohhumuslagc

Fundstelle:
-{nzahl Tiere

lt. Sphaeridia putailo Krausbauer 1898.

Die Art soll vorzugsu'eise in der Niihe von Wasser oder sogar
auf der Wasseroberfliiche vorkommen. Seltener ist sie in der
Sphagnumvegetation, in vermoderndem Laub und unter Holz u.
dg[. auf feuchtem Humusboden z-u erbeuten. Meistens kommt sie
vereinzelt vor.

Es ist auffAllig, dass diese feuchtigkeitsbediirfende Art in einem
so trocknen Gebiete q,ie dem untersuchten vorkommen kann. Sie
lebt indessen in den durchschnittlich feuchtesten Probelokalitdten
und ist keinesrregs als eine charakteristische Art der Triebsandgebiete
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anzusehen. In allem habe in 13 Exemplare erbeutet, vorzugsweise
in der feuchten Moosvegetation.

Sphaeridia pmilo ist nie fri.iher in Schweden angetroffen, aber
ist aus Finnland, Norwegen, Deutschland, Polen, Ungarn, Schweiz
und Marokko bekannt-

-Voosttcgclatiott.

Fundstellc: . . B. 33 68 81 85 89
Arzahl Ti.rc:. 4 t t 3 2

Rohhamuslagc-

Fundst€lle:,.8.82
Anzahl Tiere:. r

-Fkthtcnt.g.tation.
Fuodstell€: . .8. r
Anzahl Tierc: r

42- Atrhopalites pygaaeus Waotel 1861.

Von dieser Art, die ein charakteristischer Vertretdr der Moos-
fauna ist, habe ich nur ein einziges Exemplar auf der Moosdecke
gefunden.

A. pygmaaus ist meines Wissens nie frtiher aus Schweden ge-
meldet, obzwar bis jetzt im iibrigen Europa bekannt.

Mooslttgctatior, .

Fundstell€: .C.6 Anzahl fiere: ........ r

. 43. Deuterosmiathurus bicinctus Koch 1840.

D. bieinctas kommt in der feuchteren Makroplrytenvegetation
vor und kann auch in Moos und unter lockerer Rinde auftreteo.

Ich habe 7 Exemplare, die der Hauptart gehtihren, in Flechten-
vegetation gefunden.

Irunincllc

Ikcht.ttucgctatitn.
. , O. 26 .A.nzahl Ticre

Die gewdhnlichere Form reVauda Agr"n ,9,o3 ist sehr gemeiu
in den Makrophyten in der Ndhe des Flusses erbeutet.

Ma br o! h! t c n u r gd a t i o r,.

hndstcllc: , O. 5o 92
Atrahl Ticre: 23 11

44. Deuterosmiathurus izsr'8ais Reuter 1876.

Diese feuchtigkeitsliebende Art habe ich in z Exemplaren auf
htiheren Umbellaten zusammen mit D. bici?utus F. reparula koo'
statiert,

Sowohl diese Art als die vorige sind indessen eigentlich nicht
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als Vertreter des Triebsandgebietes zu nennen, sondern gehdhren
zu der Fauna der Sumpwiesen.

lundstelle

Md I r o! hlt.n.g c I a t i orr -

. . O. 92 Anzrhl Tierc

45- Deuterosniathurus biliaeatus Bourlet 1842.

Diese als feuchtigkeitsbediirfend beschreibene Collembole tritt
eigenttimlicherweise auf den niederen Vegetation von trockenen
Waldwiesen und im Callunenttrm vorwiegend auf. In den feuchteren
Lokalen fehlt sie indesseo so gut rvie ginzlicb.

M&/olrt!tuno.gdation .

Fundstelle: O.50 92 93 94 95 roo rot
Anzahl Ti€rc: 3 r 6 3tS tg 22

46. Saiathurus fl.aviceps Tuuberg 1871.

Sminlharts l auXepJ ist als eine in W5ldem mit saftiger Kraut-
\-egetation vorkommende Art erwiihnt.

Ich habe 3 Exemplare in Makrophytenvegetation im gemischten
Laub- und Nadelwald gefunden, wo die Vegetation hauptsiichlich
aus Callnu und hier und da aus Melampyrun ?ratelse besteht.

.l [o lr o! h1 t ot u cg ct at i o z.
I;un,l.tel1c O. gg r\nzahl Tiere

47. Sminthurus yirrdjs Lubbock 1873,

Diese Makrophytenart bildet im untersuchten Gebiete den
gri;ssten Teil der Fauna des Callunentums. Auch kommt sie auf
Trockenwiesen und sogar auf feuchten Sumpfwiesen vor. Ich weise
auf die Probetabelle hin.

Im allgemeinen sind die angetroffenen Exemplare mehr oder
weniger blass gefSrbte Individuen der Form sleciosa Schdtt t8g3
gehtirig. Einmal ist auch die Form cinereo-uiridis Tullberg r87r
an feuchter Lokalitet (O. 5o) angetroffeo.

In der Bodenbedeckung wie in Moos und unter Nadeln kommt
die Art nur als Jugendform vor.

)rfoosu.grlalior.. Flcchlcnatgctatioa.

Fundst€llc: , O. 27 Fundstelle: . C. S g O. 26
.{nzahl Tier€: 4 Anzahl Tiere: . ! r 8



r r f ":cralJ lqEzuY
'J z6 t6 ee 'E' ' :a 4spunJ

' ,totlot2Sarsoolt!'

'uepunJa8 sool^l Jne uraltar{I ualSala8snB
ralun ars lsr rarl seuasr{JP^raSsnE sle Pun 'FlneqJa raPara, pun urq
sePle^uaJerx saP soolll tUaP ur ars q]l aqeq uroJpuaSnf slv

'uazId ur Pun zloH uaPueln"J ur pun sPulu
raralfol Iatun 'urpog uralqf,nal Jne urauar8 ralun lqal uraPuos 'ures

'tr8l lcoqqnl ecsn! euoylclq 'o5

rrrr.L lqszuv66orIalsPutr..l

' a o qo p 3) n u r rt? {o J ! o}l'

'uelJo.rla8ua ple,trqn"'I utnz ple^ueJar){ uto^ euozs8ue8raqn
.laP uolleteBa^ rap ur .r?lduraxE seErzura ttle aq?q qll 'qnE-I puri
sool,ll ur qrne raqE ueldqdor>lBlll JnB srePuosaq lqal uv asaro

't8z t snlclrqEd etnalu ealuou.iclo 6f

()
a

9

arerJ, tqrzuY
' :a alsPun.{

z L :rrir.I. tr{Ezuv z :3rrr.l. Iq[zuv
66 06 t) :. a1.pun{ 9z { ' :allarspur..l

'uuvoP;.,.tu?t.tqd1rlD/l' .':P.rPPpDul.ty-\.,j tlrroltt?4_,ttg' t f

'latnaqre qnsluaqtrng ul 106r
JeurcfJ sdut?lu rujoC arp tsr lEurul'C 'uepun]a8 ars lsr alf,aplepBu
-uJlqrrd leP ur qJnv 'uepunJaS aPIE,{lePeN Pun -qnB-I ualqtsrut
-aE urr Il.rasers uauaparqcsra.\ puli. sllpforu or.,ol/uaaoJ 'tztu al uol
uoltsla8e^ J3p ur UV rasarp aJarl a8lure qrr aqEq alarqag trll

'ueJarlnzue ualdqd
-or{al^l uaP Jatun ars lsr uo raHluart\ 'ro,r qn"'I pun soow ur pun
uePoqPrS Jne uaPuetsuaSa, raualle Jn" 'uaururElsurnB{I ueuasqJB.n
-aqua8le ue aqarfro^ 1!rll lullro{ arq 'uapunqluruq ua8uo^ atp
a!^t U"ualfqdor{El,{ alSEJdarsnE os eure{ lst "2stJ[ 

ar .iolly
.892I ?uuI.I ecsn, ewsellv 8t

L 6 . 5z +t (, t 9z te ' :rrrr.J- rqEzuy t
ro! @r 66 96 t6 t6 o6 oS 9r 'O' ' ' ':altarspunt C

' aoryot.n\nut.i ot|Dll'

r :orarJ lqrzu\'
O rZ'g' :aflersPunJ

'2lt2PlrpN-

i96r .r.rtu)sqt.! :!sr:)o1onio.r.Nggtz



g gr 6 , r f
St tt 6. zz 9r e|r\

.+ :tlBr{a8
-puES % of :llEqaSrassB.l\ 'ua$ar
-soo4 aualzurqrnq 3ruar11 'urc 0 6
uo^ lql,rq)ssSuB.rapoqr.re^'or

tZrSrrrS
S€ t€ 6z zz lt gt 'tt;

'g oz : ltEqa8rassEll.l
'tn5 Suqqtrnalag 'an I 'ua1o1npu)
ut rtoulo uo,r uogula8a1 '6

rrr59 ft6zfzrp
'Z Sg :rlEqa8poES '29 :ltBqaS.rassE^l
'alseJsool{ elzllga; sE]llte qrnv')l)!d
'ttl.) t 'alraptapBuraJelx 8

rzoSt
tt6z9rztS

'% ot :ltErIJBpuES gi o :tleqa8
-rassE,{\'lar-iuruazlH fllf I.',rp
'rtl.) f al.)aplap€uralailJ !

otlr
te 6z gr

! 9r !
8z zz lr 'r1{

'% ol
'uB SunlqrnalaH

uollPla8e^ I

z zt
sr' ts

llEqeAressEAt
t toPt lc no^

' oz '.\Eqearas
-sBAl llr3 Sunlqrnalag 'rtJrp uD 9

'unrzotrr2ld tJo.\ sollBleSa^ g

zl
f€ gz '.IP

'6 oS :lt€qa8puBs # oz
: llBqaErJssEArlzlgJB laf, ,{tuuazlrd

PUn AlsarualqrelJ'uun(J'olaoPoll
uo.r lqtrlqJsstuuepourJa^ t

z f S 6z
fSfror5zr\

1;r11r:1so,9 z a1.l r-t1-,1 f

I zzl z 8r0 €,8f
Sf ft bz zz rz tr fr or I r.\

'% ol
:rlEqaSpuEs 4 9r :llBqaSressB^t
'Puaqalsaq uaFaJsoor{ uezlluaS sllv
':lJrp uIf, s &rrlrorn.ld
uor lq)rqJssSuruaPoure^'z

IlSzz
rfSS9zr\

',a oz : lFqa,
-.r:rssr:-11 gn-a Funtqr[JlcB l.]plrqa,c
-irlr tq.)lq,riSuruJpo(rlrJ.\'/).,r,rr),r/.ti
,/L,PDJ) iro.\ UorlEle3ar\ 'r

aJ\

'uaqulg sle 'JJ 00, ]!ur uessarua8 q3slrlawnlo^

H:{td:{s

'uapunJa8 purs Sun8uauraqpuEs uo.\ uarnds ssEp talnapaq +
'ual.rv uaqf,l{8e{ rap ualqBzuanPr^lPuI elp ua-rarlueserde: aqtay
ua.ralun raP ualq€z elc 'lral usllarzads urt ueuv ueueparqJs
-Ja.\ laP .tatU(IIn-\ alP uatnsPaq aqrau uaJaqo rep ualqET ar(J

sruqJrazJa,lueqord

f'totIIt31'IoJ d1{11{J N:{t(l.l,T,S :',t',1:{dlY >l\'-\I



:.3 8 ESTOf,TOLOGTSK TIDSKRTFT rg3.l

t I. Vegetation von D;era tarl
nnduldturt. o cm. Ohne Vermode-
rungsschicht. Beleuchtung gut. Was-
sergehalt

-.(r t6 28 33
3122

r8. Vegetation von Plrulozitm.
5 cm. Horizontal. Spiirlich nrit
Callna bewachsen. Beleuchtung
gut. ll'assergehalt: 20 U.

Nr. 16

r9. Vermoderungsschicht von
18. 3 cm. Moosreste und Kiefer-
nadeln. Wassergehalt: zo Z. Sand-
gehalt: o %.

Nr.2E1629333536
r73|467rr

zo. .Bodenbedeckung vonMoos.
reste und Kiet-ernadelo durch Carzs
arcnatia gebutden. Beleuchtung
direkt. \l'assergehalt: o #. Sand-
gehalt: 55 U.

Collembolfrei-

2r. VegetatioD ron Plturozi*a,
6 cm- Im Fichtellwald. Schwach
lrcleuchtet. \[it Dtschanlia be-
wachsen. Wassergehalt: 35 #.
l{r. 2 5 io t7 2t 22 ,g 33

15 r r I 3 5 I 4

I

!2. Vegetation von Cladotia
syluatica. 4 cm. Ohne Vermode-
rungsschicht. Beleuchtung direkt.
Wassergehalt: o fr.

Nr. 3 28
t7

r.j. f;anz wie rz. gestaltet
\r. 3 28

5r
14, Vegetation tor. Plcarozir/rl

,ari.tinam. 7 cm. Nordhang, Schat-
tig. Wassergehalt: 20 Z.

Collembolfrei.

r 5. Vermoderungsschicht von
14. 3 cm. tief. Wenig humifizierte
Moosreste, lVassergehalt: ro %.
Sandgehalt: 7o %.

\_r. 5 ro t3 t6 2t 22 33
25221O22O

16. l'egetation \on Pl.tlozirrnt
lrarietina . 6 cm. tiei Nordhang.
\[it Dcschaapsia und Weingaertne-
ria-rasenhugel bewachsen. Ohne
Vermoderungsschicht. Beleuchtung
gut. lVassergehalt: o %. Sand-
gehah: 7 o %-

\r.232933
19 I 3 I

r 7. Vegetation yon Plcu/ozirrl
Wie 16 gestaltet aber

mehr beschattet. Wassergehalt: 6 U.
Sandgehalt: 7o ?l.

\-ennodenrrrgsschicht von
cm. lloosreste und etwas
\Ixssergehalt: zo %. Sand-

55%
\r. 2 6 2r

lt

2r. .3

lI-vcel.
gehalt:

.r_r, 16
2

33 3529
6

23- liegetation ron Plcurod0ot,
6 cm. Im \{ischwald. Beleuchtung
gut. Wassergehalt: 4o #.

\r.2512t32a2933
+r34?33

24. \iermoderungsschicht ton
23. j cm. Iloosreste und etwas
Mvcel. t nlen nicht schar[ abge-79
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grenzt. Wassergehalt: 20 !U. Sand- 3r, KieferDadeldecke. 2 cm.
gehalt: 5o !U. tief. Beleuchtung gut. Wasser-

Nr. 2 5 13 33 gehalt: o tS'

3zrroNr.2t62g333'
44522rr

25, Vegetatioo von Clodonia-

4 cm. An etwa derselbe Lokalitet 32. Untere Schicht vou 3r.
vie 23. Vermoderungsschicht ziem- r cm. tief. Nadelo und Moosreste,
lich difrus ausgebildet. Wasser- humi6ziert und zusammengefiltzt.
gehalt: 3o Z. Gut abgegreDzt. \Yassergehalt z3 !U.

Nr- tz 22 29 33 Saldgehalt: + '
25ro2tNr.r629

65
26. Fichtennadeldecke. Obere

Schicht z cm. Be)euchtung schlecht.
Wassergehalt: r o %.

l{r. 2 6 21 22 29 33 35 3E 4E
tog 2 3t6tz 43 8 r 2

27. Untere Schicht von z6
z cm. tief. Wassergehalt: z8 %
Sandgehalt: 58 #.

Nr. u rz 22 29 3325t3r'

28. Kiefemadeldecke. Obere
Schicht. 2 cm. tiel Siidhang. Be-
leuchtung gut- \l'assergehalt: r 5 lZ.

Nr. 16 r7 ,9
223

33. Vegetation von Plearoziam.

7 cm. tief. Horizontal in Calluneo-
tum. Beleuchtung gut. Wasser.
gehalt: 50 Z.

Nr. ro 13 22 34 3t 4r 50rltr243

34. Vermoderungsschicht von
33. 3 cm.tief. Wenig humiizierte
Moosreste. lVassergehalt: 13 %.

Sandgehalt: 77 %.

Nr. 13 33

35. vegetation yorl, Plcuroziam -

5 cm. tief. Horizontal. Beleuchtung
ziemlich gut. lVassergehalt: 3o %.

Nr.25?.22933
32o25r7

.3 6. \'ermoderungsschicht ron
.15. + cm. tief. \\'asscrgehalt: zo ?.

\r. 5 ro
+r

3?, Vegetation vorl, Plcarozixttt.

7 cm. tief. Im Callunentum. Hori-
zontal. Beleuchtung g!t. Wasser-
geh^ltt 65 %.

Nr. 5 20 21 33 38r32 4 3 3

29
I CIll.
gehalt

Uotere Schicht von 28.
Gut abgegrenzt. \Vasser-

55 Z. Sandgehalt: +.
\r 25 r7 29 33

4rr

30. Vegetation ,;ot Pbutosiuu
tnd Cladoaia gemischt. -1 cm. tief.
)tLit Callua bewachsen. Nordhang.
Beleuchtung gut. Wassergehalt:

37 %.

-\r. ro 12 t3 2t 22 28 29 33 35
t t 6 6 2 q 74o t
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52. vermoderungsschicht ron
5I- r cm. tief. Nlycel und nicht
humifizierter trloos. Wassergehalt:

-. Sandgehalt: 60 Z.

IVAR T\GREI-L: s:TUDIEN LiBER COLLE]IBOI,A 211

59. Kiefernadeldecke auf einer
Lichtung. 3 cm. tief. Beleuchtung
direkt. Wassergehalt: o 2. Sand-
gehalt; 5o !U.

NrNr. 5 13 15 t7 2t 29
r33t2rr I

rti

54. \'egetation ton Cladonia-

4 .m. tief. Horizontal auf trocken-
n iesen mit Vegetation ton Thl,mus
s tphl'llum, Pinfitella sosi/ra.qalnd
Grdsem. Beleuchtung direkt. \Vas-
sergehalt: o #.

Nr.

55. Vegetation vo[ Pkqoz;brr.
? cm. tief. An demselben Lokal
sie 54. Wassergehalt: o %.

Nr. 29 33
II

56. VerrDoderungsschicht von
55. 2 cm. tief. 'l'oter Moos. lvas-
sergehalt: o Z. Sandgehalt: 6o !U.

Nr. 23 33
II

57. Kiefernadeldecke. 2 cm
tief. Beleuchtung ziemlich gut.
\\'assergehalt: o Z.

2t

53. l\'ie 5r gestaltet
tief. lI'assergehalt: o ,'1.

\r. tI 17 3j
t93

58. Untere Schicht
z cm. tief. Pilzmycet.
gehalt: -. Sandgehalt:

Nr. 5 17 22 23 33ar3r7

60. l'egetation Yorr Pleuloriarl
auf einer Lichtung und von der
Sonne verbrennt. 5 cm. tief. IVas-
sergehalt: zo #. Sandgehalt: *.

N!- 2 22 29 33
4223

6t. Vegetation von Di.raN.rfl.
4 cm. tief. Nordhang. Beleuch-
tung ziemlich direkt. Wassergehalt:
o %- Saod.gehalt: 33 %.

N.. 21 2E 29

62. Vegetation vo'n Cladoda
und Dieranurn ge$ischt. 5 cm. tief.
Horizontal. Beleuchtung gut. Was-
sergehalt: 54 #.

Nr. 2 t6 29 33 35
5 r 6 16 2

63. Vermoderungsschicht von
6z- z cm- tief. Wenig humifizierte
Moosreste. Wassergehalt: r6 lll
Sandgehalt: 57 7.

Collembol-fr€i.

64. Vermoderungsschicht von
Plcurozium. 4 cm. tief. Nordhang.
BeleuchtuDg gut. Wassergehalt: --Sandgehalt: 44 *i.

Nr. 21 29 33
II2

65. Gemischte Moosvegetation
a cm.-tief, iu Mischwald. fuleuch-
tung gut. Wassergehalt: zo Z.

N!. 21 29 33 35
t2 142

4 clt)

von 57.
Wasser-
+.

35



442

66- Vermoderungsschicht von
65, S cE. tief, Wassergehalt: zo%.
Sandgehalt: o Z.

Nr. 13 21 33t7r
67. Bodenbedeckung lon diir-

rem Bucbenlaub. Beleuchtung wenig
gut. Unten undeutlich abgegrenzt.
z cm. Wassergehalt: 3o %. Saud-
gehalt: +.

Nr. 34

ENTONOLOGISK TTDSKRIFT r 93,+

Z 3 . VegetatioD von Dicrar*ttt .

5 cm . tief. Mit Dctcharrr?sia und
Malanl!/ti ?/al.nsa bewachse\.
Horizontal. Beleuchtung gut. \vas-
sergehalt: 4o %.

Nr. 5 21 33
77!

74. Vermoderungsschicht
73. 4 cm. tief. Pilzenmycel.
sergebalt: 4o %. Sandgehalt:

\r. 2t

von

o%.

68. Vegetation vot ?letrosium
im Fichtenwald. ro cm, tiei Be-
leuchtung gut. tokal mit Gras
bewachsen. I{assergehalt: zo ?.

Nr. 21 4rtr
69. Vermoderungsschicht von

68. r cm. tief. Ge6lzte und wenig
humifizierte Moosreste. Wasser-
gebalt: zo %. St dgeh,.ltt 60%.

Nr. 2r
9

7o. Fichtennadeldecke z cm
Beleuchtung wenig gut. Wasser-
gehalt: o Z.

Nr. 2 21 32 33 35
46t272

7r. Untere Schicht von 7o.
z cm. tief. Wenig scharf abge-
greDzt. Wassergehalt: o %. Sand-
gehelt: So %.

Nr.252229333547
364 r 4 1t r

?2. Vegetation vot Polltiatm
aomrnutu. t o cfn.lief. vermoderungs-
schicht diflirs. Wassergehalt: 48 !U.

Nr. 2r

75. Vegetation yo,J, Cladoaio.

4 cm. tief. Beleuchtung gut. Wa$-
sergehalt: o %. Sandgehalt: o !U.

Nr. t6 22 aE 29 33 36t r r 2 18 r

76. Vermoderungsschicht von
75. r cm. tief. Moos- und Nadel-
reste. Wassergehalt: r7 %. Sand-
gehalt:. 7 o %-

Nr. t2 14 29 33 34

77. Vegetation Yoo Plcurozixnt.
6 cm. tiei Mit ,lfclam!1trum pra-
tcntc wd Moianlhtmam biftliut
bewachsen. Beleuchtung gut. Was-
sergehalt: o %.

Nr. 5 29 33 35
2 

' 
tl !

78. Vermoderungsschicht von
72. 5 cm. tief. 'lvenig huoi6zierte
Moosreste. Wassergehalt: o g. Sand-
gehalt: +.

Nr. 12 13 2r a2 29
r16Ir

79. Kiefemadeldecke. z cm
tief. Beleuchtung ziemlich gut
Wassergehalt: o %.

Nr. .8 29 35t7r
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Wassergeha lt :

34 %.
N'. 5

I

Sandgehalt :

22 29

80. Utrtere Schicht von 79
2 cm, tief. Nadel- und Moosreste.
Wassergehalt: z7 #. Sandgehalt:

38 %.

Nr. 29 35
t!

8r. Vegetation von Plerroziua
r S cm. tief. Berrachsen mit ,e-
schanfsia, i!1,icicum ?etforalam
wtd Calluna. Beleuchtung gut.
Wassergehalt: 33 %.

Nr. t rj 17 2t 22 28 33 38 4tr 2 16 3 15 6 3 7 r

82. Vermoderungsschicht lon
8 r. Difrrs. Wenig vermoderne
Moosreste. Wassergehalt: 3o 2i.
Sandgehalt: 80 U.

Nr. 2() 4r
TI

83. Vegetation vor, Plcttozium.
5 cnr. Spiirlich mit Dcscharrrltsia
und Callana bewachsen. Wasser-
gehalt:. 33 %-

Nr. 2 16 29 33 35
9 r 3 15 r

84. Vermoderungsschicht von
83. o.5 cm. Scharf abgegrenzt,
Wenig humifizierte Moosreste. Was-
sergehalt: 3o %. Sandgehalt: o %.

Nr. 22 29 33 35
st12r

87. Vegetation yon Clafunio
mit schvacher Beimengung r"on
Dicraran. 5 cm. Si.idhang. Be.
leuchtuog gLrt. lVassergehalt: zo *,

1i..33

88. Yermoderungsschicht lon
87. Moos- und Nadelreste. o.5 cnr.
Scharf abgegrenzt. Wassergehalt:

Nr. 5 13 21 29 3j
I'I'2

89. Vegetation ron Ditronuu
6 cm. Siidhang. Beleuchtung gut
Wassergehalt: 60 Z.

$%
t2 2t
I2II

.\-'r. 5 12 13

322
2t
It

,lr4o
5

38
I

2S
688S.

IO CID

$%.
Nr. 2

,

Vegetatiol lol Plcuroziun .

Beschattet. Wassergehalt:

52t2229jJ3t4r
t2t2t243

go. Verrnoderuogsschicht lon
89. z cm. Kiefemadeln und humi.
fizierte
24 %.

l\{oosreste. Wassergehalt:

Nr. 5 12 13 2t
s2t2o

9r. Vegetation r,orl Pleu'ozixn
utd Polylrir*a- ro cnr. Nordhang.
Beleuchtung gut. Wassergehalt:

34 %. Sandgehalt: *.
\r t3 15 2t 22 33

3 4 60 15 3
5o

92. Vegetation von Pollticurt
Moosschicht sehr diinn, nu. , 

"a.und beinahe vertikal gelegen, Was-
sergehalt: z 3%. Satdgehzlt: 65%.

Nr. 2 21 38 40 50
127l

86. Vermoderungsschicht Yon
85. r cm. Moos- und Nadelreste.
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SERIE O.

Ohne quantitatives verfahren gesaEEelt.

3. Kiet-emadeldecke. Fliche z r. Unter Rinde auf abgel'al-
von r dm'. ^{ugust r93r. lenen Birkenzweigen. Au&ust r93r.

Nr. 3 12 17 22 28 l7 Nr. 20 27 29 30
3 r 3 r 5 r 5 r9 4 15

6. Bodenbedeckung \.on Bu- 22. Unter Steinen auf Gras-
chenlaub. Juli r93r. boden. Aug,st r93r.

Nr. 16 r7 22 33 35 48 \r. 14 23 33 36 37 382 6 8 13 2 2 r 3 3 r 2 S

ro. \'egetation rorl, Cladonia. 2j. UDter Brettern auf feuch_
Bodenfliiche von r dm". Beleuch
tuns sut. Juri rs3r. '- t"' o^:l:i_ ',-,"i]t llrl,Nr.3 22 28 33 35 13 5 e 3 z59395

r5. \regetation ',on carana. *rr,rl;rrJ 
Pilzen (R<ihrlinge). .lu-

lm Kiefenlalde. -]uli r93r.
Nr. 29 47 

t' 
r;:rl 34

16. unter Rinde von a) einer ,",#;,":;tt*T:1"'-;:;rr''{:::'
toten Birke. Juli r93 r.

Nr.4 e 20 27 3r n": ': 't '1 '1 t: ol nZ

7S 7 4 r

b) Kieferbeumen. 27' vegetation lo,], Plaarocitn'

\r. 16 lm Misch*-ald. Augtst r93r.
2r )ir.33 35 38 47

2tt24
ri. Unter Rinde einer toten

Eiche. ]uli I93r. 28 Vegetation voll, Pleuroziutn

\r. 12 35 nr,d Cladottia gemischl Au$rst
22 t r93r.

){r. 23 2E 33
18. Vegetation ron Pojtricutr 6 ,5 7

irn Laubwald. Juli r93r:
Nr. 22 29 33 35 37 29' Unter Rinde \'on Kiefer-

E r a o 5 stumPfen. August r93r.

20. unter Brettern auf Sand- t" ": "; "1 ',1
strande. .luli r 93 r .

\r. 2E 33 5z Tangenhaufen, die seit
15 r einem Jahre einige hundert Nleter

a7-34c4. E'lonoL Tinst.. A/e.55. Hatt.3-4 (ry31).
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Nachtrag.

Leider erst wdhrend der Drucklegung der vorliegenden Arbeit
kam mir in die Hdnde eine in der Deutschen Eotomologischen
Zeitschrift r933 verdffentlichte Untersuchung von Karl Schubert:
Okologische Studien an schlesischen Apterygoten.

Diese Untersuchung, die in der allgemeinen Aufstellung ton
Linnaniemis bekannter Arbeit (Die Apterygotenfauna Finlands, r9ro7)
sehr abhiiogig ist, beriicksichtigt gar keine moderne iikologische
Gesichtspunkte, und ist ohne kvantitative Metoden ausgeftrt. Dem-
nach werden nur ganz relative Frequenzzahlen angegebeo.

Es ist offenbar, dass die benutzte Metodik, d. h. eine Ein-
sammlung mit Spirituspinsel und Benutzung von Handsieb, auf die
Resultate der Untersuchung einwirken muss. So werden z. B. die
kleinen, rveissen Artet ltr'illentia anophthalna, Orychiarus absoloni.
,llegatothora.r ttittilttts tt. a. in dieser Arbeit gar nicht ers'ahnt,
die ich alle sowohl aus der obigen Untersuchung in Schonen als
auch aus meinen letzten und noch nicht abgeschlossenen Unter-
suchungen in Lappland als nicht selten kenne und die aller
\\-arscheinlichkeit nach auch in Schlesien vorkommen diirfen. Auch
hat Sclrrrbert <lie Art Isoloun uitor nlur sehr spirlich gefunden,
rvihrend diese Art hier in Schweden als eine Dominante hervor-
tritt, ja z. B. in der l\Ioosvegetation sogar als die geq'tihnlichste Art
konstatiert rrird, t'enn man eine automatische Siebmethode veruen-
det (llerlese-trichter). I\{it Handsieb werden ndmlich nur die griis.
seren und farbigen Arten erbeutet, wAhrend die kleinen weissen nur
spdrlich mitkommen.

Dadurch macht sich eine irrefiihrende Verschiebung in dem
Frequenzverhdltnis dieser beiden Kategorien von Collembolen gel-
tend. Nur durch ein sehr genaues und zeitraubendes Sieben auf
schwarzem Papier kann man auch diese kleineo, weissen Arten
in der richtigen Proportion sammeln. Man konstatiert aber in dieser
Weise nur das gegenseitige Verhiltnis der Arten, und man kann
nicht ohne weiteres zwei Siebproben mit einander vergleicben.

Weiter vermutet Schubert eine Differenz in der Verteilung der
Collembola aufverschiedenem Felsenboden. Es scheint mir sehr kiihn,
einige Schli.isse aus einem so di.irftigen Material zu ziehen, besonders
wenn man Faktoren wie Feuchtigkeit und Beleuchtung nicht genau
beriicksichtigt. die nach meinen Untersuchungen zu beurteilen vor
allem..die Verteilung der Collembola bestimmen.

Ubrigens ist meines Erachtens das ganze Material Schuberts
(nur z5o Proben) in betracht der Grtjsse und des heterogenen iiko-
logischen Charakers des untersuchten Gebietes ungeniigend, um ein
generelles 6kologisches Resultat zu geben. In faunistischer Hinsicht
ist allerdings die Schubertsche Untersuchung von grossem Interesse.
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