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Abstract 

1. A revision of Anatolian L. trilineata reveals its subdivision into three species: The 
western L. trilineata BEDRIAGA, 18 86 ( comprising in Anatolia the two subspecies
groupings cariensis and diplochondrodes), the eastern L. media LANTZ & CYREN, 1920 
(comprising the subspecies L. m. (m.) media - probably subdivided into further „minor 
subspecies" - L. m. (i.) isaurica, L. m. (i.) ciliciensis, L. m. (w.) wolterstorffi, L. m. (w.) 
israelica) and L. pamphylica SCHMIDTLER, 1975; the latter being endemic and allopatric in 
Southern Central Anatolia. Probably these three species are equally related with each 
other, with the L. viridis-strigata-complex and possibly also with L. agilis. In Green Lizards 
generally the degree of specific differentiation is weil indicated by the degree of pholidotic 
differentiation. 

2. In the intrapontic transversal valleys of Arav and Gök-rivers (West Pontus-Subregion) 
three species of Green Lizards prove to be ecological indicator-species of the three main 
vegetation-zones and herpetocoenoses: 

- Mediterranean-intrapontic vegetation-zone (Pinus halepensis; 300-600 m): L. m. me
dia and the reptiles Ophisops elegans, Coluber caspius, Mauremys caspica, Testudo graeca; the 
amphibians Bufo viridis, Hyla arborea, Rana ridibunda. 

- Supramediterranean-prepontic vegetation-zone (Pinus nigra; 600-1000 m): L. triline
ata galatiensis and the reptiles Lacerta parva, Podarcis muralis, Emys orbicularis, Testudo 
graeca and, additionally to the above mentioned amphibians: Rana macrocnemis. 

- Moderate-euxinic vegetation-zone (Pinus silvestris; 1000-1500 m): L. viridis paphla
gonica and the reptiles Lacerta cf. rudis, Podarcis muralis, Coronella austriaca; the amphibi
ans Triturus vittatus, Bufo bufo, Hyla arborea, Rana ridibunda and R. macrocnemis. 

Interspecific competition between the three Green lizards is suggested. 

Key words: Sauria; Lacertidae; systematics and ecology in Oriental Green lizards. 

1. Einleitung 

Gegenstand dieser Mitteilung ist zunächst die Systematik von Lacerta triline
ata. Wie bereits in der ersten Mitteilung über orientalische Smaragdeidechsen 
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anklang (SCHMIDTLER 1986a), verbergen sich unter diesem Namen mehrere 
Taxa von Artrang. Hand in Hand mit den systematischen Erörterungen gehen 
synökologische Untersuchungen, vor allem im Norden Anatoliens. Sie sollen 
einerseits die anhand der Morphologie gefundenen sytematischen Ergebnisse 
untermauern, andererseits aber im Rahmen einer ökologischen Zielsetzung Be
ziehungen zur Vegetationsgliederung und zu charakteristischen Herpetozöno
sen aufdecken. 

2. Methode und Material 

Die grundlegenden Hinweise zur Methodik der systematischen Untersuchun
gen wurden bereits in der ersten Mitteilung (SCHMIDTLER 1986a: Kap. 2) gege
ben. Auf sie wird in vollem Umfang verwiesen. 

Material (Abkürzungen siehe SCHMIDTLER 1986a: Kap. 3): 
Lacerta media media-Kastamonuform - TR (Kastamonu): 22 km W. Ara,;:, 500 m (7 Ex., 
CS), 7 km S. Ta§köprü, 700 m (4 Ex., CS). 

L. m. media-Osttaurusform - TR (Mara§): Mara§ (1 Ex., ZSM 65/67), TR (Ad1ya
man): 15 km 0. Ad1yaman (1 Ex., CS), TR (Mardin): Umgebung von Mardin (5 Ex., 
CS). 

L. m. media-Vanseeform -TR (Bitlis): Kotum 10 km S. Tatvan, 1700 m (1 Ex., CS), 
Suphan Dag1 (1 Ex., ZSM 67/57), Nemrut Dag1 (1 Ex., ZSM 66/57); TR (Van): Van 
(7 Ex., ZSM 205/80, 531/79) TR (Hakkäri): Hakkäri, 1 750 m (1 Ex., CS). 

L. m. media-Zagrosform - IR (Kermanshahan): Cehar Zebar 0. Shahabad 1 500 m 
(1 Ex., ZSM 15/68; 5 Ex., CS), Sorkh-e-Dize W. Kermanshah (1 Ex., CS). 

L. m. media (formal nicht zugeordnete Stücke) - SU (Georgien): Pizunda (1 Ex., 
ZFMK 17815), Tiflis (3 Ex., ZSM 319/76); TR (Nigde): 3 km N. <;:iftlik, NW Nigde 
1 600 m (1 Ex., CS). 

L. media (w.) wolterstoiffi - TR (Antakya): S. Harbiye (1 Ex., CS). 

L. media (i.) isaurica - TR (Konya): 6 km 0. Had1m (2 Ex., NMW 20328: 2, 3), 
Tekke-Tal bei Ak§ehir (2 Ex., NMW: 20326: 19, 20), 36 km NO. Bey§ehir (1 Ex., NMW 
20330: 5; Zuordnung fraglich). 

L. media (i.) ciliciensis - TR (Adana): 15 km N. Kozan 500 m (2 Ex., ZSM 89/72; 
1 Ex., CS); TR (Mersin): S. Gülek, 900 m (1 Ex., CS), Lamas ,;:ay1 SW. Erdemli, 100 m 
1 Ex., CS); Cemilli W. Mersin, 500 m (1 Ex., CS); Yeniköy NW. Mersin 700 m (1 Ex., 
CS); Gözne N. Mersin, 400 m (1 Ex., CS); TR (Kayseri): Yenice-Fluß 30 km SO. Yahyah 
1200 m (1 Ex., CS). 

Lacerta pamphylica - TR (Antalya): N. Alanya, 900-1 000 m (1 Ex., ZSM 5/71 Holo
typus; 3 Ex., ZSM 6/71; 1 Ex., CS); 3 km N. Irmasan-Paß 1 300 m (2 Ex., CS); Cevizli 
1 200 m (1 Ex., CS); 10 km N. Tapg1l, 100 m (1 Ex., CS); TR (Mersin): 20 km N/14 km 
0. Anamur 450/150 m (2 Ex., CS). 

Lacerta trilineata dobrogica - R (Tulcea): Toprolog (2 Ex., ZSM 39/59); BG (Burgas) 
SW. Burgas (3 Ex., ZSM 167 /77) BG (Plewen) Debowo: (3 Ex., 208/1980) 

L. t. galatiensis (s. str.) - TR (Ankara): Umg. v. Ankara (1 Ex., ZFMK 37862); 0. 
$abanözü 1 150 m (2 Ex., CS); TR (<;:ankm): 10 km N. Ilgaz 1 000 m (1 Ex., CS); 2 km S. 
Ilgaz 850 m (1 Ex., CS) 20 km S. Ilgaz (1 200 m (1 Ex., CS); (Eskipazar 750 m (2 Ex., 
CS); TR (Kastamonu) 850 m 0. Ara,;: (1 Ex. CS); 10 km S. Ta§köprü 800 m (2 Ex., CS); 
10 km S. Kastamonu 750 m (1 Ex., CS) Kastamonu-baraj 850 m (3 Ex., CS). 
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L. trilineata galatiensis-Ak§ehirform - TR (Konya): Sultandaglan b. Ak§ehir (7 Ex., 
NMW 16720: 1-5, 16721: 1-2) 36 km NO. Bey§ehir (1 Ex., NMW 20330: 6). 

L. trilineata cariensis - TR (Aydm): zwischen Denizli und Nazilli (3 Ex., ZFMK 
6365-7). TR (Afyon): Karadirek (3 Ex. , NMW 20325: 5-7); TR (Provinzgrenze Afyon/ 
Burdur/Isparta): Cigri 1 300 m (1 Ex., CS). 

L. trilineata diplochondrodes (s. str.) - GR: Insel Rhodos (3 Ex., CS); TR (Mugla): 
Umgebung Marmaris (7 Ex., NMW 20327: 1-7), Köycegiz (2 Ex., NMW 20334: 1, 2). 

L. trilineata diplochondrodes - Ostlykienform - TR (Isparta): NW-Ufer des Kovada
sees, 950 m (2 Ex., CS); 15 km NO. Egridir 1 150 m (2 Ex., CS) 25 km SO. Egridir 
1 200 m (1 Ex., CS); TR (Antalya): Limon bei Antalya (2 Ex., GNM). 

L. trilineata diplochodrondes (formal nicht zugeordnete Expl.) - GR: Insel Samos 
(2 Ex., ZSM 399/76); TR (Mugla): Kaya bei Fethiye (1 Ex., CS). 

3. Lacerta trilineata - L. media - L. pamphylica 
als getrennte Arten 

3 .1. Zentrales Nord-Anatolien 

Unmittelbarer Anlaß der folgenden Untersuchungen waren Feldbeobachtun
gen in den Jahren 1983 und 1984, aus denen hervorging, daß sich im zentralen 
N-Anatolien (Täler des Arar;:- und des Gök-Flusses siehe Karte Abb. 1) die Ver-
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Abb. l. Verbreitung von L. media, L. pamphylica und L. trilineata in der westlichen Türkei 
(nur eigene Befunde) mit Angabe der Profile 1, 2, 3 nach Abb. 8. 

Distribution of the Green Lizards L. media, L. pamphylica and L. trilineata in Western T ur
key (only own findings) with indication of the profiles 1, 2, 3 in fig. 8. 

128 



breitungsgebiete dreier Smaragdeidechsen-Formen weit überschneiden. Nach 
bisheriger systematischer Auffassung waren diese drei bei L. viridis meridionalis 
(siehe SCHMIDTLER 1986 a), L. trilineata galatiensis und L. trilineata media einzu
reihen. L. t. galatiensis und L. t. media galten dabei als Exponenten des „Westli
chen" beziehungsweise „Östlichen Populationskreises" von L. trilineata sensu 
PETERS (1964 : Abb. 13) . Genaueres über die Verbreitung ist aus der Karte in 
Abb. 1 ersichtlich. Am überraschendsten ist das Vorkommen von L. t. media so 
weit westlich und ihr weites west-östliches Überlappen mit der bislang als kon
spezifisch angesehenen L. t. galatiensis (PETERS 1964, SCHMIDTLER 1975, NETT
MANN & RYKENA 1984) . Aus den ökologischen Beobachtungen (vergleiche ein
gehend Kap. 4 und die Profile in Abb. 8) kann entnommen werden, daß sich die 
drei Formen in ihrem ökologischen Vorkommen weitgehend ausschließen, sich 
aber im Untersuchungsgebiet wie verschiedene Arten verhalten. Jedes Exemplar 
ist ohne Schwierigkeiten taxonomisch zuordenbar, was insbesondere aufgrund 
der erheblichen Pholidoseunterschiede möglich ist (bei galatiensislmedia-Kasta
monuform: Du= 22,3 (vergleiche Tab. 1 und 2). Aber auch im Feld ist meist 
schon eine Unterscheidung möglich: Jungtiere von media haben auf den Ober
seiten meist weiße Temporaltüpfel und die Supramaxillarlinien neigen zur Auf
lösung. Erwachsene galatiensis wirken gedrungener (kurzköpfiger, kurzbeiniger, 
kurzschwänziger) als die dortige media. Bei galatiensis überwiegen auf dem 
Pileus - ähnlich, wie dies von L. viridis bekannt ist - die dunklen Zeichnungs
elemente (Abb. 2); der Bauch ist intensiv gelb - gegenüber grünlichgelb oder 
grünlichweiß bei media. 

3.2 Südwestliches Zentral-Anatolien 

In einer früheren Arbeit (SCHMIDTLER 1975: 61) hatte ich die Meinung vertre
ten, daß im südwestlichen Zentral-Anatolien (Umgebung von Ak§ehir und NO 
Bey§ehir: ,,Ost-Phrygien") ein Gürtel sekundärer Intergradation zwischen cf. 
galatiensis und der media nahestehenden L. t. isaurica vorliegen könnte. Eine 
erneute Untersuchung desselben Materials anhand verfeinerter Meß- bezie
hungsweise Zählweisen bei den 5. Inframaxillaria, den Marginalia und den Post
ventralia, sowie bei den Temporalia und Präanalia, erbrachte folgendes Ergeb
nis: Die 7 Exemplare von Sultandaglan bei Ak§ehir (NMW 16720: 1-5, 16721: 
1-2) und ein Stück von NO Bey§ehir (NMW 20220: 6) gehören eindeutig in die 
nächste Verwandtschaft von L. t. galatiensis (Ak§ehirform; vergleiche Tab. 1 und 
2), während die beiden Stücke von Tekke-Tal bei Ak§ehir (nach EISELT münd!. 
Mitt., vermutlich gleiche Fundgegend wie Sultandaglan bei Ak§ehir; NMW 
20326: 19-20) ohne weiteres isaurica zuzurechnen sind. Unklar ist lediglich die 
Zugehörigkeit des Jungtiers NMW 20330: 5 (NO Bey§ehir), dessen Temporalia
zahl (17 /19), Marginaliazahl (0/0), Präanaliazahl (10), Postventraliazahl (2) 
eindeutig auf isaurica hinweisen, während di·e 5. Inframaxillarschildgröße (57 / 
50; Verschmelzung der kleinen 5. Inframaxillaria mit einem angrenzenden Gu
lare !) rein meßtechnisch mit galatiensis übereinstimmt. Die Pholidoseunter
schiede zwischen beiden Formen sind also sehr deutlich (Du= 25,5; vergleiche 
Tab. 2). Dagegen sind bei dem konservierten Material keine Färbungs- und 
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Zeichnungsunterschiede erkennbar, zumal sowohl galatiensis als auch isaurica 
die mutmaßlich plesiomorphe „Standardjugendzeichnung" für Smaragdeidech
sen (bloße Fünfstreifigkeit) aufweisen. 

Die Ak~ehir-Form und isaurica überschneiden einander daher im südwestli
chen Zentralanatolien auf etwa 100 km (siehe Abb . 1) . Ob sie, analog zu den 
Verhältnissen in Nordanatolien, unterschiedliche Vegetationsstufen bewohnen, 
ist noch unbekannt. 

3.3. Süd-Anatolien 
Auf der Südseite des Taurus-Gebirges, zwischen der Halbinsel Lykien und 

dem Amanus-Gebirge, leben drei deutlich verschiedene Smaragdeidechsen
Gruppen : Im Westen die dem „Westlichen Populationskreis" angehörige L. t. 
diplochondrodes (einschließlich der eng verwandten Westlykien- und Ostlykien
Formen), im Zentrum L. t. pamphylica und im Osten die dem „Östlichen Popu
lationskreis" zugehörige L. t. ciliciensis (vergleiche Karte in Abb. 1 und 
SCHMIDTLER 1975). Als besonderes Problem erweist sich die Stellung der zentra
len L. t. pamphylica: Die neuen eingehenden Untersuchungen ergaben nämlich 
weder besondere Ähnlichkeiten mit der westlichen, noch mit der östlich an
schließenden Gruppierung. Auch die 1975 (Karte 1, Tab. 2 : ,,Ost-West-Index") 
angedeutete Mittelstellung besteht bei umfassender Betrachtungsweise nicht. 
Verblüffend sind jedoch die Ähnlichkeiten mit den östlich und westlich angren
zenden mediterranen Gruppierungen gerade bei denjenigen 7 Pholidosemerk
malen des Pileus, des Rumpfes und der Extremitäten (Supraciliaria, Supraciliar
granula, Temporalia, Dorsalia, Gularia, Fernoralporen, Subdigitallamellen ; 
Tab. 1), die unter Lacertiden-Taxonomen als besonders wichtig gelten - jeden
falls aber bei Smaragdeidechsen deutliche Tendenzen zu klimaparalleler Varia
tion aufweisen (vergleiche eingehend SCHMIDTLER 1986b). Allerdings zeigt pam
phylica selbst bei diesen Merkmal.en Ausprägungen, die auch für mediterrane 
Smaragdeidechsen einzigartig hoch sind (Dorsalia und Subdigitallamellen, ver
gleiche Tab. 1). 

Eine Analyse und multivariate Betrachtung der 7 klimaunabhängig variieren
den Pholidosemerkmale zeigt nun klare Unterschiede gegenüber den drei Nach
barformen: gegenüber der gleichfalls mediterranen Ostlykien-Form Du = 18,2, 
jedoch nur Dp = 9,8; gegenüber der mediterranen ciliciensis Du = 18,4, jedoch 
nur Dp = 11,3; gegenüber der kontinentalen isaurica nur Du = 13,1, allerdings 
Dp = 20,4 (vergleiche Tab. 1 und 2). 

3.4 Taxonomische Diskussion 
Die geschilderten Überlappungen von galatiensis/media-Kastamonuform und 

galatiensis-Ak~ehirform/ isaurica müssen dazu führen, dem „Westlichen Popula
tionskreis" sensu PETERS (1964: Abb. 13) - nunmehr L. trilineata - und dem 
,,Östlichen Populationskreis" - nunmehr L. media - Artstatus zuzuerkennen. 

Nicht in dieses Schema einer Zweiergliederung paßt nach den obigen Ausfüh
rungen die in Südanatolien endemische und anscheinend allopatrische pamphyli
ca. Ihr taxonomischer Rang kann daher derzeit nur im Rahmen einer allgemei-
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neren Diskussion der verwandtschaftlichen Verhältnisse innerhalb der Smaragd
eidechsengruppe erschlossen werden. 

Bei multivariater Betrachtungsweise errechnen sich anhand der 7 nicht klima
parallel variierenden Merkmale der Pholidose (siehe SCHMIDTLER 1986a : 
Kap. 2, 1986b) folgende Abstände Du von pamphylica zu den Formen der ande
ren Smaragdeidechsen-Arten bzw. Artkomplexe (siehe auch Tab. 2): 

l. L. trilineata (6 Formen) 
Variationsbreite: Du = 18,1 bis 25,4; Mittel: Du = 21,0. 

2. L. media (6 Formen) 
Variationsbreite: Du = 13,1 bis 22,5; Mittel: Du = 16,5. 

3. L. viridis-strigata-Komplex (7 Formen) 
Variationsbreite. Du = 11,3 bis 21,3; Mittel: Du = 16,7. 

4. L. agilis (grusinicalbosnica) 
Du = 24,8/18,4. 

Aus obiger Aufstellung ergibt sich deutlich, daß die Pholidoseabstände von 
pamphylica zu den Formen der 4 verglichenen Artkomplexe relativ hoch sind. Es 
deuten sich allenfalls größere Ähnlichkeiten mit L. media oder dem L. viridis
strigata-Komplex an. Allerdings sind die Minimalabstände zu diesen beiden 
(11,3/13,1) immer noch höher als die durchschnittlichen Abstände der Formen 
jeweils innerhalb L. media/L. trilineata/L. viridis-strigata-Komplex zueinander 
(x = 10,5/9,9/9,4; vergleiche auch SCHMIDTLER 1986a: Kap. 4). Oder ein ande
rer Aspekt: Die durchschnittlichen Abstände von pamphylica zu den Formen der 
drei Vergleichsgruppen sind ebenso groß wie die durchschnittlichen Abstände 
zwischen Formenkreisen, deren Sympatrie in der Natur nachgewiesen ist (siehe 
SCHMIDTLER 1986a: Tab. 3). 

Bei Anwendung kladistischer Methoden (siehe SCHMIDTLER 1986a: Kap. 2) 
würde das geographische Vorkommen von pamphylica zunächst nahe Beziehun
gen zu den unmittelbar benachbarten L. trilineata oder L. media nahelegen. 
Allerdings läßt sich diese Vermutung anhand einer Einzelanalyse der verfügba
ren Merkmale nicht erhärten. Offensichtlich gemeinsam abgeleitete Merkmale 
(Synapomorphien) mit einer der vier verglichenen Arten beziehungsweise Arten
komplexe sind nicht ersichtlich (vergleiche jeweils Spalte 2 in Tab. 1 und 
SCHMIDTLER 1986a). Es scheint vielmehr so, als besäßen sowohl pamphylica als 
die anderen 4 Vergleichstaxa für sich jeweils mindestens ein charakteristisches 
apomorphes Merkmal. 

- zahlreiche vergrößerte Marginalia: L. trilineata. 

- kleine 5. Inframaxillaria: L. media. 

- niedrige Temporaliazahl: L. viridis-strigata-Komplex 

- Supraciliargranula meist fehlend/besondere Postnasale-Frenalekonstellatio-
nen: L. agilis. 

- Geringe Collariazahl/ extrem hohe Dorsaliazahl: pamphylica. 

Allerdings könnte die hohe Dorsaliazahl bei pamphylica auch von den hohen 
Werten mancher L. trilineata- oder L. media-Formen abgeleitet sein. 
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Bezieht man Zeichnungs- und Färbungsmerkmale in die Untersuchung ein 
(partielle Grünumfarbung, die intensive Blaukehligkeit und die Einfarbigkeit des 
Pileus bei pamphyfica- a a), so zeigen sich die auffälligsten Ähnlichkeiten mit 
nordanatolisch-thrazischen L. viridis, aber auch mit manchen L. trifineata-For
men aus der Ägäis und von Ostlykien. L. viridis und L. strigata besitzen aller
dings keine blauen Halsseiten, wie sie für pamphyfica, L. media und die östlichen 
L. trifineata- a a charakteristisch sind. Auffallende Parallelen zeigen sich auch 
bei den Jungtieren: Nur juvenile pamphylica und nordanatolisch-thrazische L. 
viridis können völlig einfarbig braun sein. Manche juvenile pamphyfica zeigen 
allerdings im Alkohol ein stark verblaßtes Fünfstreifenmuster (ohne Reduzie
rung der Okzipitallinie !), während bei vielen juvenilen L. viridis der meridiona
lis-Gruppe die 2 artcharakteristischen Supraciliarstreifen und weißliche Tempo
ralpünktchen sichtbar sind. Auch peloponnesische trifineata können mit Aus
nahme der diskontinuierlichen Supramaxillarlinien sehr ähnlich sein (BISCHOFF 
& B!SCHOFF 1980: Abb.). Bedauerlicherweise lassen sich gerade bei diesen Merk
malen (von der juvenilen Rückenzeichnung vielleicht abgesehen) besonders 
schwer Aussagen über den ursprünglichen/abgeleiteten Zustand machen. 

Im gesamten entsteht also der Eindruck, als stünde pamphylica in hierarchi
scher Hinsicht in etwa gleichrangig neben L. trifineata, L. media und dem L. 
viridis-strigata-Komplex. Ob L. agifis früher abgespalten wurde, läßt sich derzeit 
nicht beantworten. Insbesondere nimmt die balkanische Unterartengruppe hier 
klimatisch und pholidotisch eine deutliche Randstellung ein, die besonders durch 
die 7 klimaparallel variierenden Merkmale zum Ausdruck kommt (siehe 
SCHMIDTLER 1986b). Diese Randstellung könnte allerdings auch als ein Effekt 
schnellerer Evolution gedeutet werden. 

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch, daß die immunserologi
schen Untersuchungen von ENGELMANN & SCHÄFFNER (1981) auf eine gewisse 
Sonderstellung von pamphyfica hindeuten. 

Nach alledem sollte pamphylica als eigene Art angesehen werden. Als solche 
ist sie wie die iberische L. schreiberi monotypisch, besitzt aber ein kleineres Ver
breitungsgebiet (Karte Abb. 1) als diese. 

Im folgenden seien die drei neuen Arten ex L. trilineata auct. charakterisiert 
und ihre innerartliche Gliederung, vor allem im kleinasiatischen Bereich, kurz 
diskutiert: 

Lacerta trilineata 
Lacerta viridis var. trilineata BEDRIAGA, 18 86. - Terra typica restr.: Griechen

land (MERTENS & MüLLER 1940), beziehungsweise Insel Naxos (FRöR 1979: 
334); vergleiche aber Anmerkung bei NETTMANN & RYKENA (1984: 128). 

Verbreitung: Mediterrane Bereiche der Balkanhalbinsel einschließlich der 
Ägäis (NETTMANN & RYKENA 1984: Abb. 11), sowie die Westhälfte Kleinasiens 
(Karte in Abb. 1). 
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Pholidose (vergleiche auch Tab. 1): Meist 2 Präokularia. 5. Inframaxillaria
paar mittelgroß. Meist 10-20 vergrößerte Marginalia jederseits. Meist 23-33 
Temporalia. Abstand Tympanicum~Supratemporale meist groß. 

Zeichnung und Färbung: Pileus adult grünlich mit dunklen dendritischen 
Schnörkeln, oder schwärzlich mit hellen Inselflecken (Abb . 2). Kehle weißlich 
bis gelblich, manchmal in Brunft blaß blau (cf). Halsseiten der brünftigen cfcf 
meist blau. Ontogenetisch bedingte Grünumfärbung der cf cf regional sehr varia
bel. Unterseiten weißlich bis gelb. Juvenil fünfstreifig mit regionalen Tendenzen 
zur Rückbildung, vor allem der Okzipitallinie; Supramaxillarlinie kontinuierlich 
oder diskontinuierlich (Punkte). 

Innerartliche Gliederung: Die Untersuchung hat sich nur auf den östlichen 
Teil des Verbreitungsgebiets von L. trilineata erstreckt. Hier deutet sich eine 
Aufgliederung in zwei Formengruppen an: eine nördliche, mit cariensis, galatien
sis und der Ak~ehir-Form, sowie vermutlich dobrogica (die entgegen FUHN & 
MERTENS 1959: 39 keine engen Beziehungen mit L. media aufweist; vergleiche 
Tab. 1 und 2) und eine südliche mit diplochondrodes sowie verwandten Formen 
aus Lykien und Samos (Abb. 1). Unterschiedliche Tendenzen finden sich bei den 
Ventralia-Querreihen (siehe SCHMIDTLER 1975: Tab. 1) und den vergrößerten 
Marginalia (Tab. 1). In Zeichnung und Färbung neigt die diplochondrodes
Gruppe insbesondere bei der Ostlykien-Form zur partiellen Grünumfärbung (cf), 
zur Blaukehligkeit (cf), sowie zur Rückbildung der Okzipitallinie (vergleiche 
SCHMIDTLER 1975: 56, 66). Tendenzen zur Ausprägung heller Inselflecken auf 
dem Pileus gibt es bei gafatiensis und bei der Ostlykien-Form (extrem bei 2 cfcf 
von Antalya). Genaueres über die systematische Stellung der Nord- und der 
Südgruppe kann erst eine eingehende Untersuchung der zahlreichen griechi
schen Formen erbringen (vergleiche BEUTLER & FRöR 1980). Unklar ist auch, 
inwieweit die einzelnen Formen in den beiden Gruppen den Rang einer Unterart 
(im Sinne einer „minor subspecies", Zitat bei BöHME 1982) haben. In der Nord
gruppe ist die Beziehung der mediterranen cariensis zu der kontinentalen gafa
tiensis von besonderem Interesse, da die Pholidoseunterschiede bei den klimaun
abhängigen Merkmalen besonders schwach (Du = 2,5 !), hingegen bei den kli
maparallel variierenden (Dp = 15,1) besonders stark ausgeprägt sind (siehe Dis
kussion bei SCHMIDTLER 1986b ). Innerhalb der Südgruppe zeigt sich bei den 
Aufspaltungstendenzen vor allem im lykischen Raum eine Parallele zur Popula
tionsgliederung der Felseneidechse L. oertzeni (siehe EISELT & SCHMIDTLER 
1986). Bemerkenswert sind auch die beiden Jungtiere von Samos (stark redu
zierte Okzipitallinie, niedrige Werte bei den Supraciliargranula, Temporalia, 
Marginalia, kleine 5. Inframaxillaria). Ähnliche, aus dem Rahmen fallende 
Erscheinungen gibt es auch bei Stücken von Westlykien (SCHMIDTLER 197 5: 56, 
Fethiye). 

Lacerta media 

Lacerta viridis media LANTZ & CYREN, 1920. - Terra typica restr. Tiflis 
(MERTENS & MÜLLER 1940). 
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Abb. 2. Lacerta trilineata galatiensis cJ, 
östl. Ara,;: (Prov. Kastamonu) 850 m. 

L. t. galatiensis, cJ, E. Ara,;: (Kasta
monu-prov.) 850 m. 

Abb. 3. Lacerta media media (Kasta
monu-Form) 0, 22 km westl. Ara,;: 
(Prov. Kastamonu) 500 m. 

L. m. media (Kastamonu-form) 0, 
22 km W. Ara,;: (Kastamonu-prov.) 
500 m. 

Abb . 4. Lacerta pamphylica cJ, Bqko
nak (NO Antalya) 300 m. - Aufn. 0. 
AssMANN. 

L. pamphylica cJ, Be~konak (NE Anta
lya) 300 m. 

Abb. 5. Lacerta pamphylica 9, Umge
bung von Anamur (Prov. Mersin) 
450 m. 

L. pamphylica 9, surroundings of Ana
mur (Mersin prov.) 450 m. 



Lacerta media part. CERNOV (1937) . 

Verbreitung: Vom mittleren Kleinasien im Westen (Karte Abb. 1) bis Kauka
sien im Osten (NETIMANN & RYKENA 1984: Abb. 12), zum mittleren Israel im 
Süden (PETERS 1964: Abb. 1) und Luristan/SW-Iran im Südosten (TUCK 1974: 
107). 

Pholidose (vergleiche auch Tab. 1): 1 oder 2 Präokularia. 5. Inframaxillaria 
klein. Vergrößerte Marginalia fehlend oder wenig zahlreich. Meist 20-26 Tem
poralia. Abstand Supratemporale-Tympanicum mittelgroß. 

Zeichnung und Färbung: Pileus grünlich mit feinen dendritischen Schnörkeln 
(Abb. 3), seltener grob gefleckt. Ontogenetisch bedingte Grünumfärbung der 
Oberseiten total. Kehle und Bauch grünlichweiß bis grünlichgelb. Halsseiten der 
00 blau (auch bei brünftigen L. m. israelica; MENDELSOHN münd!.). Juvenil 
fünfstreifig (Supramaxillarlinie oft diskontinuierlich) mit regional deutlichen 
Tendenzen zur zusätzlichen Ausprägung von weißlichen Temporalpünktchen. 

Innerartliche Gliederung: L. media zerfällt in drei Gruppen, wie dies bereits 
PETERS (1964: Abb. 13) für seinen „östlichen Populationskreis" angedeutet hat. 
In nomenklatorischer Hinsicht bietet sich folgende Handhabung an (vergleiche 
BöHME 1982): 

1. Lacerta media (m.) media LANTZ & CYREN (weitere Unterteilung wahrschein
lich). 

2. L. media (i.) isaurica SCHMIDTLER, L. media (i.) ciliciensis SCHMIDTLER. 

3. L. media (w.) wolterstorffi MERTENS, L. media (w.) israelica PETERS. 

Für die am weitesten verbreitete, im Norden und Osten vorkommende media
Gruppe sind die niedrige Präanaliazahl, das extrem niedrige Variationsniveau 
(SCHMIDTLER 1986 b) bei den Fernoralporen, sowie die hohe individuelle und 
regionale Variabilität der Jugendzeichnung (zum Beispiel bloße Fünfstreifigkeit 
bei der Vansee-Form, diskontinuierliche Supramaxillarlinien und stets zusätzli
che kleine Temporalpünktchen bei den Osttaurus- und Zagros-Formen) charak
teristisch. Es ist zu erwarten, daß einige der hier vorgestellten Formen (siehe 
Tab. 1 und 2) sowie kaukasische Formen (vergleiche zum Beispiel die immunse
rologische Sonderstellung der isolierten Schwarzmeerpopulation von Pizunda 
nach ENGELMANN & SCHÄFFNER 1981) den Rang von „minor subspecies" 
haben. 

Für die im Südwesten vorkommende isaurica-Gruppe sind vor allem die hohe 
Präanaliazahl, das niedrige Variationsniveau bei den Temporalia und die bloße 
Fünfstreifigkeit kennzeichnend. Die beiden in grundverschiedenen Klimazonen 
lebenden Formen isaurica und ciliciensis unterscheiden sich vor allem anhand der 
klimaparallcl variierenden Merkmale (Dp = 11,2; Du = 6,9; vergleiche 
SCHMIDTLER 1986 a/b). Diese Gegebenheiten verknüpfen übrigens in eindrucks
voller Weise die traditionelle morphologische Definition der Unterart mit der 
Theorie einer ökologischen Charakterisierung der Subspecies (BÖHME 1978). 

Schließlich zeichnet sich die in dieser Arbeit nicht eingehender behandelte, 
südlevantinische wolterstorffi-Gruppe durch die extrem niedrigen Variationsni
veaus bei den Supraciliaria und den Dorsalia, sowie durch die großen, die 
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Supraciliarstreifen berührenden Temporalpunkte aus (vergleiche dazu PETERS 
1964). 

Lacerta pamphylica 

Lacerta trilineata pamphylica SCHMIDTLER, 1975. - Terra typica: 15 bis 25 km 
N. Alanya Prov. Antalya, Türkei. 

Verbreitung: Zentrales Südanatolien (Karte Abb . 1), von Meereshöhe bis 
1 400 m (thermomediterrane Pinus halepensis-Region bis montan-mediterrane 
Abies cilicica - Cedrus libani - Region). 

Pholidose: Fast immer 2 Präokularia. 5. Inframaxillariapaar mittelgroß. Colla
riazahl extrem niedrig (x = 8,4) . Vergrößerte Marginalia fehlend oder wenig 
zahlreich. Extrem hohe Dorsalia- und Subdigitallamellen-Zahlen (x = 60,4/ 
32,9). Im Durchschnitt 28 Temporalia. Abstand Tympanicum-Supratemporale 
klein. 

Zeichnung und Färbung: Pileus nahezu einfarbig grünlich bis bräunlich. On
togenetisch bedingte Grünumfärbung beim d partiell (meist nur Vorderrücken; 
vergleiche Abb. 4 und SCHMIDTLER & SCHMIDTLER 1977: Abb. 1), beim Q so gut 
wie fehlend. Kehle beim brunftigen d sehr intensiv blau; Halsseiten ultramarin
blau, Bauch weißlich bis gelblich. Rücken bei Jungtieren einfarbig braun -
manchmal im Alkohol mit stark verblaßtem Fünfstreifenmuster (besonders Su
pramaxillarlinie) . 

lnnerartliche Variation: Bislang nichts bekannt (vergleiche auch SCHMIDTLER 
1986b Tab. 2). 

4. Synökologische Bezüge im zentralen Nord-Anatolien 

4 .1 Zoogeographische und landschaftsökologische Grundlagen 

Das zentrale Nord-Anatolien (Naturraum Westpontus; EROL 1982, 1983), 
zwischen dem Sakarya-Fluß einerseits und den Durchbruchstälern von K1z1hr
mak und Y esihrmak andererseits, ist bislang in herpetogeographischer Hinsicht 
kaum beachtet worden und wird, wie das gesamte Nordanatolien, als wenig dif
ferenziert angesehen (vergleiche SZCZERBAK 1982). Auch die eigenen Untersu
chungen lassen zunächst nur den groben Schluß zu, daß sich hier im wesentli
chen neben einigen wenigen mediterranen hauptsächlich balkanische und kauka
sische Arten überschneiden, die hier zum Teil auch ihre Verbreitungsgrenzen 
haben (zum Beispiel östlichste Fundorte von Rana dalmatina bei Inebolu und 
von Podarcis muralis bei ~iftlikköy östlich Kastamonu; westlichster Fundort von 
L. media bei Karabük, siehe Abb. 6) . Fast alle Charakterarten der westkaukasi
schen Waldfauna enden östlich des Y qihrmak in der ostpontischen Subregion 
(Mertensiella caucasica, Pelodytes caucasicus und die Felseneidechsen Lacerta der
jugini, L. parvula, L. clarkorum, sowie Vipera kaznakovi). Endemiten auf Artni
veau - ausgenommen vielleicht Vipera barani BöHME & ]OGER (1984) aus dem 
Grenzbereich der Marmara-Region und der Westpontischen Subregion -
scheint es nicht zu geben. 
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Abb. 6. Arai;:-Tal, 20 km östl. Karabük 
(Prov. Zonguldak) 350 m. Schöne Be
stände einer mediterran-intraponti
schen Waldvegetation mit Pinus hale
pensis (Baum im Vordergrund), Junipe
rus excelsa und J. oxycedrus, Cupressus 
sempervirens, Quercus sp . (siehe auch 
Profil 1 in Abb. 8); Charakteristisches 
Vorkommen von L. m. media; in der 
Umgebung an Reptilien auch Ophisops 
elegans, Natrix natrix, Coluber caspius, 
Testudo graeca und Emys orbicularis; 
Amphibien : Bufo viridis und Rana ridi
bunda. 

Arai;:-valley, 20 km E. Karabük (Zon
guldak prov.) 350 m. Beautiful stocks of 
a mediterranean-intrapontic forest veg
etation wich Pinus halepensis (tree in the 
foreground), Juniperus excelsa, J. oxy
cedrus, Cupressus sempervirens, Quercus 
sp. See also profile 1 in fig. 8. Charac
teristic habitat of L. m. media; in ehe 
surroundings also ehe reptiles Ophisops 
elegans, Natrix natrix, Coluber caspius, 
Testudo graeca and Emys orbicularis; 
amphibians: Bufo viridis and Rana ridi-
bunda. 

In klimatischer Hinsicht ist das Gebiet sehr vielgestaltig. Streng genommen 
treffen hier vier Klimazonen aufeinander, durchdringen einander und werden 
durch die Höhenstufen der Gebirge abgewandelt: Zonobiom IV (winterfeucht 
mit Sommerdürre - mediterran) - Zonobiom V (warmtemperiert - ozea
nisch) - Zonobiom VI (typisch gemäßigt mit kurzer Frostperiode - nemoral) 
- Zonobiom VII (arid gemäßigt mit kalten Wintern - kontinental); vergleiche 
WALTER (1977), EROL (1983: Abb. 4-8). Auch in vegetationskundlicher Hinsicht 
scheint die Situation sehr kompliziert. Jedenfalls geben die bisherigen Gliede
rungsversuche eher ein unvollständiges Bild. QUEZEL, BARBERO & AKMAN 
(1980: Karte 2) unterscheiden im wesentlichen eine inselartig auftretende medi
terrane Zone (mit einer litoral-ozeanischen und einer intrapontisch-kontinenta
len Variante), eine supramediterran-präpontische Zone (vor allem im Süden mit 
einem deutlich prästeppisch-kontinentalen Einschlag), eine euxinisch-colline 
Zone (mit deutlich zentraleuropäisch-gemäßigtem Einschlag) und eine montan
präpontische Zone. In den untersuchten Profilen (Abb. 8) erwiesen sich vor 
allem folgende Bäume und Sträucher als vorherrschend (Die Angabe von Asso
ziationen erscheint dabei nicht sinnvoll) : 

Mediterrane Zone (litorale Variante): Pinus halepensis ( = P. brutia sensu QUE
ZEL et al. 1980), Pistacia div. spec., Myrtus communis; (intrapontische Variante): 
P. halepensis, Juniperus excelsa, J. oxycedrus, Quercus macranthera (var. syspiren
sis). 
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Supramediterran-präpontische Zone: Pinus nigra (var. pallasiana), Q. macran
thera, Q. cerris, Carpinus orientalis. 

Collin-euxinische Zone: Fagus orientalis, Corylus avellana, Carpinus betulus, 
Pinus silvestris, Rhododendron flavum und R . ponticum. 

Montan-präpontische Zone: Abies bornmülleriana, Juniperus nana. 

Während die euxinische, die supramediterrane und die mediterrane Zone an 
der Schwarzmeerküste oft ein Mosaik bilden können, findet man diese Zonen in 
den intrapontischen Quertälern des Aray und des Gökirmak als Höhenstufen 
wieder. In diesen von mir hauptsächlich besuchten Tälern liegt im Durchschnitt 
die mediterrane Zone zwischen 300 und 600 m, die supramediterran-präponti
sche zwischen 600 m und 1 000 m, die euxinisch-gemäßigte zwischen 1 000 und 
1 500 m. Interessanterweise scheint übrigens bisher über das Vorkommen der 
mediterran-intrapontischen Vegetations-Zone (mit P. halepensis!) im Tal des 
Gök1rmak östlich Ta§köprü nichts publiziert zu sein (vergleiche WALTER 1956 : 
Abb. 5; QUEZEL et al. 1980: Abb. 2; aber hoc loco : Abb. 8, Profil 2). Südlich der 
Kette des Ilgaz-Dag (2 600 m) steigen die Höhenstufen deutlich an und der 
kontinentale Charakter mit Quercus pubescens var. anatolica, Pyrus elaeagnifolia 
und Pinus nigra (vergleiche WALTER 1977: 163, AKMAN et al. 1979: 302, 321) 
wird immer deutlicher. Nach Norden zum Kamm des Pontischen Gebirges, sin
ken die Höhenstufen etwas ab (vergleiche Profile 2 und 3 in Abb. 8). Bei starker 
Vereinfachung der Vegetationsverhältnisse können die vier Nadelbaumarten 
P. halepensis (Aleppokiefer), P. nigra (Schwarzkiefer), P. silvestris (Waldkiefer) 
und Abies bornmülleriana (Bornmüller-Tanne) als Charakterbäume der vier 
genannten potentiell natürlichen Vegetationsstufen in den intrapontischen Quer
tälern der Flüsse Aray und Gök1rmak bezeichnet werden. Allerdings ist die 
potentiell natürliche Waldvegetation vor allem in den unteren Stufen weitgehend 
devastiert und oft nicht mehr erkennbar. 

4.2 Die drei Smaragdeidechsen-Arten als ökologische Zeigerarten 

Aus den drei Profilen in Abbildung 8 ist zu entnehmen, daß die drei nordana
tolischen Smaragdeidechsen-Arten in den intrapontischen Quertälern von 
Gökirmak und Aray-Fluß die Bedeutung von Charakterarten der drei wichtig
sten Höhenstufen innehaben. Die vier Fundorte von L. m. media liegen hier in 
300 m, 400 m, 500 m und 700 m, haben also ihr eindeutiges Zentrum im medi
terran-intrapontischen Bereich. Die fünf Fundorte von L. trilineata galatiensis 
liegen in 750 m (2 X), 800 m und 850 m (2 x ), befinden sich also in der supra
mediterran-präpontischen Zone. Ihr Zentrum im euxinisch-gemäßigten Bereich 
hat L. viridis paphlagonica: 850 m, 950 m, 1 050 m und 1 350 m. In der montan
präpontischen Abies-Region scheinen Smaragdeidechsen dagegen zu fehlen. 
Sympatrie wurde nur einmal zwischen L. t. galatiensis und L. v. paphlagonica 
beobachtet (östlich Aray, 850 m; siehe Profil 1 in Abb. 8). Südlich von Ta§köprü 
(700 m/800 m) wurden L. m. media (zahlreiche Exemplare) und L. t. galatiensis 
(2 juv.) nur wenige Kilometer voneinander entfernt gesammelt und beobachtet 
(April 1983 und August 1984 siehe Profil 2). Anzeichen von Hybridisierung 
wurden nirgendwo bemerkt. 
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In dem Mosaik der V egatationszonen an der Küste bei Sinop lebt L. m. media 
(mehrere eindeutige Sichtnachweise; vergleiche auch MüLLER [1935: 228]) in 
den mediterran-litoralen, L. v. paphlagonica in den gemäßigt-euxinischen und 
supramediterranen Vegetationszonen. L. t. galatiensis scheint so weit im Nord
osten bereits zu fehlen (Profil 2 in Abb. 8). 

Südlich des Ilgaz-Gebirges kommt anscheinend nur noch L. t. galatiensis vor. 
Ich kenne sie von dort aus der deutlich kontinental (,,prästeppisch") geprägten 
supramediterranen Zone aus 900 bis 1 200 m (Profil 3 in Abb. 8). 

Alle drei Smaragdeidechsen haben übrigens - und das gilt nicht nur für 
Nord-Anatolien - nahezu identische Ansprüche an die Gestalt der von ihnen 
bewohnten Kleinstrukturen. Unverzichtbar sind insbesondere Gebüsche aller Art 
als Lebenszentren (häufig: Quercus, Juniperus, Rosa, Myrtus und so weiter). Da 
derartiges Buschwerk besonders häufig in der Nähe von Gewässern anzutreffen 
ist, entsteht oft der Eindruck, als seien Smaragdeidechsen - unmittelbar - an 
das Vorkommen von Wasser gebunden. Dieser erste Eindruck läßt sich jeden
falls für das klimatisch relativ feuchte Nord-Anatolien derzeit nicht nachweisen. 
Die enge Bindung an Buschwerk als Schutz vor Feinden, und vermutlich auch 
vor zu starker Erwärmung, muß in vielen Gegenden zu harter Konkurrenz, auch 
zwischen den einzelnen Arten, führen. NETTMANN & RYKENA (1984: 120) 
haben das Konkurrenzproblem angesprochen und daraus auf dem Balkan für 
L. viridis und L. trilineata eine spezifische Einengung auf bestimmte Habitate 
hergeleitet. In den intrapontischen Quertälern ist die augenfällige Einengung auf 
bestimmte Höhenstufen sicherlich nicht nur der Effekt bestimmter ökologischer 
(physiologischer) Ansprüche der drei Arten, sondern auch der Effekt interspezi
fischer Konkurrenz: 

Die erwähnten zonalen Bindungen sind nämlich in N.-Anatolien dort bei wei
tem nicht so auffällig, wo nur eine oder zwei Smaragdeidechsen-Arten leben! 
Für die Ausführungen bei SCHMIDTLER (1986 b) ist die konsequente Erkenntnis 
von Bedeutung, daß gerade in Regionen mit starkem Konkurrenzdruck vom 

Abb. 7. Stausee (baraj) bei Kastamonu, 
850 m; Supramediterran-präpontische 
Vegetationszone mit Pinus nigra (Baum 
im Vordergrund) und Quercus sp.; 
siehe auch Profil 3 in Abb. 8. Charakte
ristisches Vorkommen von L. trilineata 
galatiensis; weitere Reptilien: Lacerta 
parva, Podarcis muralis, Testudo graeca 
und Emys orbicularis; Amphibien: Tri
turus vittatus ( ab 900 m), Rana macro
cnemis, R. ridibunda, Hyla arborea. 

Reservoir near Kastamonu, 850 m; Supramediterranean-prepontic vegetation-zone with 
Pinus nigra (tree in the foreground) und Quercus sp.; see also profile 3 in fig. 8. Characte
ristic habitat of L. trilineata galatiensis; further reptiles: L. parva, Podarcis muralis, Testudo 
graeca and Emys orbicularis; amphibians: Triturus vittatus (above 900 m), Rana macrocne
mis, R. ridibunda, Hyla arborea. 
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durchschnittlichen ökologischen Vorkommen auf die durchschnittlichen ökolo
gischen Ansprüche einer Art nur eingeschränkt geschlossen werden kann. 

4.3 Herpetozönotische Beziehungen 

Die Liste der die drei Smaragdeidechsen-Arten begleitenden Amphibien- und 
Reptilien-Arten ist noch recht unvollständig, was manche Gruppen, vor allem 
Schlangen, angeht. Dennoch zeichnet sich bereits ein charakteristisches Bild ab 
(Profile 1 bis 3 in Abb. 8). In den intrapontischen Quertälern zeigen sich dabei 
als Extrema die Herpeto-Gemeinschaften der mediterranen und der euxinisch
gemäßigten Zone. 

Charakteristisch für die mediterrane Zone ist die Armut an Amphibienarten 
(nur die xerotoleranten Rana ridibunda, B. viridis und Hyla a. arborea). Die 
Funde von Braunfrosch-Laich (vermutlich R . macrocnemis) am 3. 4. 1984 bei 
Ta~köprü (550 m) in der Talaue oder von Triturus cristatus in der Talaue bei 
Karabük (siehe SCHMIDTLER & SCHMIDTLER 1967) sind hierzu kein Wider
spruch, sondern als typisch azonale Vorkommen zu werten. 

Charakteristische Reptilien-Arten sind neben L. media : Ophisops elegans, Coluber 
caspius (Aras;-Tal), Testudo graeca ibera und Mauremys caspica (Gökirmak-Tal). 

Grundverschieden ist die Herpetofauna des gemäßigt euxinischen feuchten 
Nordhangs des Ilgaz-Gebirges (SCHMIDTLER 1986 a: Abb. 4) mit deutlich mehr 
Amphibien-Arten (Triturus vittatus ophryticus, Rana macrocnemis, R. ridibunda, 
Bufo bufo, Hyla a. arborea und, deutlich seltener, Bufo viridis). Typische Reptili
enarten sind neben L. v. paphlagonica: Lacerta cf. rudis, Podarcis muralis und 
Coronella austriaca. 

Zwischen diesen beiden extremen Zonen nimmt der supramediterran-präpon
tische Bereich eher eine Übergangsstellung ein. Bei den Amphibien hat neben 
den genannten mediterranen Arten R. macrocnemis einen festen Platz. Bei den 
Reptilien kann es zu so ungewöhnlich scheinenden Konstellationen wie der 
Sympatrie von L. t. galatiensis, Lacerta parva und Podarcis muralis kommen 

Abb. 8. Profile durch N-Anatolien (Westpontus) mit Angabe der realen Wald-Vegetation 
und der durch L. media, L. trilineata und L. viridis charakterisierten Herpetozönosetypen. 
- Profil 1: Eskipazar (Prov. <;:ankm) im W - Karabük (Prov. Zonguldak) - Kastamonu 
im 0. Profil 3: N. <;:ankm im S. - Inebolu (Prov. Kastamonu) im N. Profil 2: S. Tosya im 
SW. (Prov. Kastamonu) -Ta§köprü (Prov. Kastamonu) - Boyabat (Prov. Sinop) - W. 
Sinop - SO. Gerze (Prov. Sinop) im NO. Zur Lage der 3 Profile vergleiche auch Karte in 
Abb. 1. Abkürzungen: Reptilien: M = L. media media, T = L. trilineata galatiensis, V= 
L. viridis paphlagonica, L = Lacerta parva, R = L. cf. rudis, P = Podarcis muralis, 0 = 
Ophisops elegans, A = Ablepharus kitaibelii, Ca= Coronella austriaca, Ce= Coluber caspius, 
N n = Natrix natrix, Eo= Emys orbicularis, Mc = Mauremys caspica, T g = Testudo graeca. 
Amphibien: c = Triturus cristatus, v = Triturus vittatus, d = Rana dalmatina, m = R. ma
crocnemis, r = R. ridibunda, b = Bufo bufo, i = B. viridis, h = Hyla arborea. 

Profiles through N. Anatolia (West-Pontus) with indications of forest-vegetation and her
petocoenotic types characterized by L. media, L. trilineata and L. viridis. Situation of the 3 
profiles see map in fig. 1 and German text; abbreviations see German text. 
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(Stausee oberhalb Kastamonu, 850 m, Abb. 7; Profil 3 in Abb. 8). Als Kennart 
mag neben L. trilineata vielleicht die Wasserschildkröte Emys orbicularis bezeich
net werden. 

Die präpontisch-montane Zone scheint nach den wenigen, kaum ausreichen
den Eindrücken sehr verarmt zu sein: An zwei Fundorten im Ilgaz-Dag (1 550 
und 1 900 m; Profile 2 und 3) wurden im August 1984 nur R. macrocnemis und 
L. cf. rudis angetroffen. Bemerkenswert sind die Parallelen zu inner- und süd
anatolischen Hochgebirgen (Erciyas dag und Mittlerer Taurus), wo nach eige
nen Reiseeindrücken im Jahr 1985 in vergleichbaren Hochlagen ebenfalls R. cf. 
macrocnemis und Lacerta cf. rudis leben. 

Diesem Muster sind die durch L. viridis und L. media gekennzeichneten Her
petofaunen des euxinisch-gemäßigten und mediterran-litoralen Bereichs übri
gens im Prinzip überraschend ähnlich (Abb. 8, Profile 2 und 3). Aufgrund des 
mosaikartigen Vorkommens dieser Zone an der Küste sind die Grenzen aber 
weitgehend verwischt. Für den gemäßigt-euxinischen Schwarzmeerbereich zwi
schen Küre und Inebolu ist das zusätzliche Vorkommen von Triturus cristatus 
und die Ersetzung von Rana macrocnemis durch die balkanische Rana dalmatina 
charakteristisch. Aus der mediterran-litoralen Zone des Westpontus ist Ophisops 
elegans nicht bekannt, dagegen scheint Ophisaurus apodus vorzukommen (ÜBST 
1981). 

Zusammenfassung 

1. Eine Revision anatolischer L. trilineata ergab, daß diese tatsächlich aus drei Arten 
besteht: der westlichen L. trilineata BEDRIAGA, 1886 (mit den beiden anatolischen Unterar
ten-Gruppierungen cariensis und diplochondrodes), der östlichen L. media LANTZ & CYREN, 
1920 (mit den Unterarten L. m. [m.] media - die wahrscheinlich in weitere „minor subspe
cies" untergliedert ist - L. m [i.] isaurica, L. m. [i.J ciliciensis, L. m. [ w.] wolterstorffi, L. m. 
[ w.] israelica) und der im zentralen Südanatolien endemischen und allopatrischen L. pam
phylica SCHMIDTLER, 1975. Vermutlich sind diese drei Arten miteinander, mit dem L. viri
dis-strigata-Komplex und vielleicht auch mit L. agilis im selben Grad verwandt. Generell 
zeigt sich bei den Smaragdeidechsen eine deutliche Parallele zwischen Speziationsgrad 
und Pholidose-Differenzierung. 

2. In den intrapontischen Quertälern des Arar,: und des Gökflusses (Region Westpontus) 
erweisen sich die dort lebenden drei Smaragdeidechsenarten als ökologische Zeigerarten 
der wichtigsten Vegetationszonen und Herpetozönosen: 

- Mediterran-intrapontische Vegetationszone (Pinus halepensis; 300-600 m): L. m. media 
mit den Reptilien Ophisops elegans, Coluber caspius, Testudo graeca, Mauremys caspica und 
den Amphibien Bu/o viridis, Hyla arborea und Rana ridibunda. 

- Supramediterran-präpontische Vegetationszone (Pinus nigra; 600-1000 m): L. trilineata 
galatiensis mit den Reptilien Podarcis muralis, Lacerta parva, Emys orbicularis, Testudo 
graeca und, zusätzlich zu den obengenannten Amphibien, Rana macrocnemis. 

- Gemäßigt-euxinische Vegetationszone ( Pinus silvestris: 1000-1500 m): L. viridis paphla
gonica mit den Reptilien Lacerta cf. rudis, Podarcis muralis, Coronella austriaca und den 
Amphibien Triturus vittatus, Bufo bufo, Hyla arborea, Rana macrocnemis und R . ridibunda. 

Interspezifische Konkurrenz zwischen den drei Smaragdeidechsen ist wahrscheinlich. 
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