
163

Entomol.rom., 12: 163-183, 2007 ISSN 1224 - 2594

Was ist Oxypoda montana Kraatz (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae)1 
aus den Karpaten?

Lothar zeRche

Abstract

What is Oxypoda montana Kraatz (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae) from Carpathians?

Tectusa montana (Kraatz, 1856), described from the Austrian Alps without an exact locality, was 
transferred from Oxypoda by Zerche (2007). The type locality is now known, because of its synonymi-
zation with the local endemic Parocyusa franzi Scheerpeltz, 1958 (type locality: Austria, Steiermark, 
Hochreichart) (Zerche 2007). It is compared with the related Tectusa holdhausi (Bernhauer, 1902). 
The so-called Oxypoda montana of most authors from the Carpathians represents a complex of six 
geographical separated Tectusa species described by Zerche (2007): T. transsylvanica (Romania, South 
Carpathians, Făgăraş), T. bucegiensis (Romania, South Carpathians, Bucegi, Omu massif), T. rosenauen-
sis (Romania, South Carpathians, Rosenauer Gebirge = Schuler = Postavaru peak near Poiana Braşov), 
T. ceahlauensis (Romania, East Carpathians, Ceahlău massif), T. rodnaensis (Romania, Northeast Car-
pathians, Rodnaer Gebirge = munţii Rodnei), and T. nigromontis (Ukraine, North Carpathians, Czerna 
Hora = Čornohora, and Pop Ivan). The distribution of two species of the Alps and six species from the 
Carpathians are mapped. Records of “Oxypoda montana” from the vysoké Tatry (Poland, Slovakia) are 
neither substantiated by specimens nor by any exact collection date and therefore highly doubtful.

Two additional species are described as new, which were collected with the aim to fill up gaps 
in the range, just after the SIEEC 20: T. calimaniensis sp. n. (type locality: Romania, East Carpathians, 
Caliman mountains = munţii Călimani) and T. ciucasensis sp. n. (type locality: Romania, Southeast 
Carpathians, Ciucaş peak = vîrfu Ciucaş). The new species are compared with related species, figured, 
and mapped.

Rezumat

Ce este Oxypoda montana Kraatz (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae) din Carpaţi?

Tectusa montana (Kraatz, 1856), descrisă din Alpii Austrieci, fără localitate exactă, a fost 
transferată genului Oxypoda de zeRche (2007). Localitatea tip este acum cunoscută, deoarece prin si-
nonimizare cu endemismul local Parocyusa franzi Scheerpeltz, 1958 (localitate tip: Austria, Steier-
mark, Hochreichart) (zeRche 2007). Specia este comparată cu specia asemănătoare Tectusa holdhausi 
(Bernhauer, 1902). Specia numită de mulţi autori Oxypoda montana din Carpaţi este de fapt un com-
plex de 6 specii izolate geografic ale genului Tectusa, descrise de zeRche (2007): T. transsylvanica 
(România, Carpaţii meridionali, Făgăraş), T. bucegiensis (Romania, Carpaţii meridionali, Bucegi, 
Omu), T. rosenauensis (Romania, Carpaţii meridionali, vf. Postăvaru în apropiere de Poiana Braşov), 
T. ceahlauensis (Romania, Carpaţii Orientali, mţii. Ceahlău), T. rodnaensis (Romania, Carpaţii Orien-
tali, munţii Rodnei) şi T. nigromontis (Ucraina, Carpaţii uncrainieni, Czerna Hora = Čornohora, şi Pop 
Ivan). Distribuţia a două specii din Alpi şi şase din Carpaţi este redată pe hartă. Semnalările speciei 
“Oxypoda montana” din vysoké Tatry (Polonia, Slovacia) nu sunt dovedite prin exemplare şi nici prin 
date concrete de colectare, de aceea le consider dubioase.

Doua specii adiţionale sunt descries ca noi pentru ştiinţă, colectate cu scopul de a umple golurile 
în domeniu, exact după SIEEC 20: T. calimaniensis sp. n. (localitate tip: România, Carpaţii Orientali, 
munţii Călimani) şi T. ciucasensis sp. n. (licalitate tip: Romania, Estul Carpaţilor meridionali, vîrfu 
Ciucaş). Cele două specii noi sunt comparate cu speciile asemănătoare illustrate şi cartate.

Key words: Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae, Tectusa, new species, Alps, Carpathians, Austria, 
Poland, Romania, Ukraine, Slovakia.
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Einleitung
Oxypoda montana Kraatz, 1856 wurde zum 

ersten mal von ReitteR (1878) aus den Karpaten ge-
meldet und seither, ausgenommen Porta (1926), von 
allen Autoren als eine Art der Karpaten angesehen 
(Tabelle 1). 

Die Art wird auch aus der Hohen Tatra und 
damit für die mitteleuropäische Fauna angegeben 
(Tabelle 1). Die meldung aus der Tatra wurde von 
lohse (1974) im Bestimmungswerk “Die Käfer mit-
teleuropas” publiziert, in dem keine präzisen Fund-

ortangaben mitgeteilt werden. Es ist auffällig, dass 
in den detaillierten Katalogen von RouBal (1930) 
für die Slowakei und Podkarpatska und von BuRa-
koWski & all. (1981) für Polen sowie in der Fau-
nistik der mitteleuropäischen Käfer (hoRion 1967) 
kein Fund aus der Tatra genannt wird. Die anderen 
zitierten Kataloge nennen prinzipiell keine Einzel-
funde (Tabelle 1). Ein vorkommen in der Tatra ist 
also weder durch Tiere noch durch einen exakten 
Fundort belegt und deshalb äußerst zweifelhaft. 

Tabelle 1
Oxypoda montana aus den Karpaten und aus mitteleuropa in der Literatur

Karpaten Mitteleuropa (Hohe Tatra)
von ReitteR (1878) aus den Karpaten gemeldet [Ho–
werla-Gebiet] RouBal (1930) - keine meldung

GAnGlBAueR (1895) schrieb “Österreich, Ungarn”, 
GAnGlBAueR (1896): Rodnaer Gebirge hoRion (1967) - keine meldung

BeRnhAueR (1902) schrieb in seiner Revision: 
“Siebenbürgen. von meinem Freunde Herrn 
Friedrich deuBel und anderen Sammlern 
in großer Zahl im Rodnaer Gebirge und 
auf dem Bucsecs gefangen.“

Lohse (1974): „Aus den Karpaten bis in die hohe 
Region der hohen Tatra vordringend.“

holdhAus (1910), deuBel (1910), petRi (1912), 
fenyes (1920), WinkleR (1925), RouBAl (1930), 
hoRion (1967), lohse (1974), smetAnA (2004)

BuRAkoWski & All. (1981), Boháč (1993), As-
inG  & schülke (2001), smetAnA (2004), AssinG & 
schülke (2007)

Was ist Oxypoda montana?
Im Deutschen Entomologischen Institut 

(DEI) existiert ein Syntypus von Oxypoda montana 
aus der Sammlung Kraatz, der vom Autor (zeRche 
2007) als Lectotypus designiert wurde. Wegen sei-
ner Präparation, quer auf einem winzigen Spitzplätt-
chen, ist er auf der exponierten Seite beschädigt. Er 
ist aber gut auswertbar (Abb. 1).

Der Lectotypus weist den charakteristischen 
Habitus der Arten der Gattung Tectusa Bernhauer, 
1899 auf. Wie bei allen Tectusa-Arten sind die Hy-
pomeren des Pronotums im Profil sichtbar (Unter-
schied zu den Arten der Gattung Oxypoda manner-
heim, 1830). Die inneren Strukturen des Aedoeagus 
sind wie bei den anderen Tectusa-Arten ausgebil-
det. Die Untersuchung zeigte eindeutig: “Oxypoda” 
montana ist eine Tectusa.

Die starke Reduktion der Elytren und der 
verlust der Hautflügel, gemeinsame merkmale der 
Tectusa-Arten, deuten darauf hin, dass es sich um 
einen lokalen Endemiten handelt.

Woher stammt Tectusa montana?
Schauen wir uns zunächst die Etiketten des 

Lectotypus an (Abb. 2).

Das erste, winzige, mit Bleistift geschriebene 
Etikett “alp.” kann nur als “alpin” gedeutet werden. 
Es könnte sich auf jedes höhere Gebirge beziehen 
und sagt nichts aus über die Herkunft des Tieres. Das 
zweite Etikett mit schwarzem Rand “montana mihi” 
ist ein typisches Sammlungs-Etikett in kRAAtz’ 
Handschrift. Das gedruckte Etikett “Coll. kRAAtz” 
wurde durch den Kustos Siegmund Schenkling nach 
1904 beim Einordnen der Sammlung kRAAtz in die 
Hauptsammlung des DEI hinzugefügt. Schenkling 
hat dabei auch das Sammlungs-Etikett in der mitte 
gefaltet und an das Tier gesteckt. Das rote Typus-
Etikett und das weiße Determinations-Etikett stam-
men vom Autor.

Im Gegensatz zu den Etiketten gibt kRAAtz 
(1856: 187) in der Beschreibung einen locus typicus 
an: “In den gebirgigen Theilen Österreichs, äußerst 
selten.” Offensichtlich hat er das Tier aus dritter 
Hand bekommen und nicht genau gewusst, wo es 
herstammt und auch nicht, wer es gesammelt hat, 
denn an anderer Stelle gibt er bei Seltenheiten so-
wohl Herkunft als auch Sammler an (siehe gleiche 
Seite). Einen deutlichen Hinweis auf die Herkunft 
gibt auch der Serientitel von kRAAtz‘ Buch: “Natur-
geschichte der Insecten Deutschlands”. Österreich 
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war 1856 mitglied des Deutschen Bundes, Sieben-
bürgen als Teil Ungarns jedoch nicht.

Bei der Aufklärung der Herkunft von Tectusa 
montana half schließlich ein glücklicher Zufall.

Bei der Suche nach Käfern der Gattung Al-
pinia Brundin, 1848 am Berg Hochreichart in der 
Steiermark (Behne, kAhlen, zeRche) fanden wir 
eine, im Gelände für eine Oxypoda gehaltene, un-
bekannte Art, die dann zu Hause als Tectusa franzi 

(Scheerpeltz, 1958) determiniert wurde. Später, bei 
der sorgfältigen Prüfung, stellte sich dann Tectusa 
franzi als ein Synonym von Tectusa montana heraus 
(Tabelle 2).

Der locus typicus von Tectusa montana ist 
durch die Synonymisierung geklärt. Es ist der Gip-
fel Hochreichart in den Seckauer Alpen in der Stei-
ermark (Karte 1). Die Hypothese, es handele sich 

Abb. 1. Lectotypus von Oxypoda montana Kraatz.

Abb. 2. Etiketten des Lectotypus von Oxypoda montana 
Kraatz.

Tabelle 2
Synonymie von Tectusa montana

Oxypoda montana Kraatz, 1856: 187; RedtenBAcheR 1856: 145; GemminGeR & hARold 1868: 528; kRAAtz, 
1869: 12; RedtenBAcheR 1872: 153; poRtA 1926: 203, nec ReitteR 1878: 38, GAnGlBAueR 1895: 
76, BeRnhAueR 1902: 190 et auctorum.

Parocyusa franzi Scheerpeltz, 1958: 109; hoRion 1967: 297; lohse 1989: 226.
Chilopora (Parocyusa) franzi; Lohse 1974: 242.
Tectusa franzi; Assing & Schülke 2007: 75.
Tectusa montana; Zerche: 2007: 288.
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Karte 1. verbreitung von Tectusa montana (Kraatz) [Stern] in der Steiermark und von T. holdhausi (Bernhauer) 
[Kreis] in Kärnten. Karte aus diepenBRoek & al. (2000).

Abb. 3. Tectusa montana (Kraatz) (♀, Topotypus). Abb. 4. “Oxypoda montana” (Rodnaer Gebirge = munţii 
Rodnei).
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bei Tectusa montana um einen lokalen Endemiten, 
wurde damit bestätigt.

Tectusa montana ähnelt am meisten T. hold-
hausi (Bernhauer, 1902), die im Süden Kärntens 
endemisch ist (Karte 1). Diese ist jedoch dunkler, 
nur undeutlich zweifarbig, und hat ein schlankeres 
und stärker gewölbtes Pronotum. Die Unterschiede 
im Bau der Aedoeagi und der Spermatheken sind 
beträchtlich (zeRche 2007). 

Was ist nun aber “Oxypoda montana” aus den 
Karpaten?

Durch Tiere belegte meldungen von “Oxy-
poda montana” aus den Karpaten, die vom Autor 
kontrolliert werden konnten, gibt es aus den munţii 
Făgăraşului, aus den munţii Bucegi, vom Posta-
varu-Gipfel (Rosenauer-Gebirge = Schuler), aus 
dem Ceahlău-massiv, aus den munţii Rodnei, vom 
Grenzberg PoP Ivan in den munţii marmamureşului 
und aus dem Chornohora-massiv in der Ukraine. 

Zweifelhaft bleibt der Fundort “Roter-
turmpaß” [= Pas Turnu Roşu], der mit 354 m NN 
für ein vorkommen von Tectusa viel zu niedrig ist, 
obwohl er durch zwei Tiere belegt ist. 

vergleichen wir zunächst Tectusa montana 
(Abb. 3) mit einem Tier von “Oxypoda montana” 
aus den Karpaten (Abb. 4):

Der viel breitere Körper und die dunklere 
Färbung des Tieres aus den Karpaten zeigen auf den 
ersten Blick, dass es sich um unterschiedliche Taxa 
handeln muss. Das Tier aus den Karpaten ist man-
chen Oxypoda-Arten viel ähnlicher als die in der 
Gattung Oxypoda beschriebene Tectusa montana. 
Auch die Aedoeagi und die Spermatheken weisen 
jeweils ganz erhebliche Unterschiede auf (zeRche 
2007), der Aedoeagus von T. montana ist darüber 
hinaus deutlich größer (135 %).

Die Untersuchung der Karpaten-Tiere zeigte, 
dass sie auch zur Gattung Tectusa gehören, obwohl 
ihr Tectusa-Habitus weniger ausgeprägt ist als bei 
vielen anderen Tectusa-Arten. Auch bei ihnen sind 
die Hypomeren des Pronotums im Profil sichtbar. 
Die inneren Strukturen des Aedoeagus sind wie bei 
den anderen Tectusa-Arten ausgebildet. Wie bei al-
len Tectusa-Arten gibt es eine teilweise Reduktion 
der Elytren und den vollständigen verlust der Haut-
flügel.

Wahrscheinlich handelt es sich um lokale En-
demiten! Es ist sehr unwahrscheinlich, dass alle Po-
pulationen der Karpaten zu einer Art gehören!

Die Untersuchung der Tiere aus den verschie-
denen Populationen bestätigte diese Hypothese. Das 
Taxon der Karpaten, das schon 1877 von Edmund 
ReitteR und Hans ledeR und vor 1910 von einigen 

Koleopterologen, vor allem aber von Friedrich deu-
Bel aus Kronstadt (Braşov), in der Zeit zwischen den 
beiden Weltkriegen auch von tschechoslowakischen 
und polnischen Koleopterologen, häufig gesammelt 
wurde und in allen Sammlungen vorhanden ist, war 
durch die verwechslung mit der Alpenart ohne Na-
men geblieben. Es hat sich bei der Untersuchung als 
ein Komplex geographisch getrennter Arten heraus-
gestellt.

Der locus typicus von T. transsylvanica 
Zerche, 2007 liegt am Rande des Bulea-Kessels 
(Abb. 5). Das Kar war noch unter einer geschlos-
senen Schneedecke. Gesammelt wurde deshalb et-
was oberhalb des Sees in alpinen Rasen und Pols-
terpflanzen an Felsen, die aus dem Schnee heraus 
ragten bzw. vom Wind frei gefegt waren. Sehr er-
folgreich sammelten wir auch in alpinen Rasen und 
Polsterpflanzen auf der Hochfläche des Bucegi, hier 
auch ohne Schnee (Abb. 6). 

Die unter dem Namen der kRAAtz’schen Art 
fungierenden Arten der Karpaten aus sechs orogro-
phisch isolierten massiven, die weder zur Gattung 

Abb. 5. Locus typicus von Tectusa transsylvanica Zerche, 
2007 oberhalb des Buleasees im Făgăraş-massiv [rechts 
im Hintergrund] (Foto zeRche).

Abb. 6. Alpine Rasen um Felsen - Sammellokalität von 
Tectusa bucegiensis Zerche, 2007 im Bucegi-massiv 
(Foto zeRche).
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Oxypoda gehören noch etwas mit der Art montana 
zu tun haben, außer dass sie in die gleiche Gattung 
Tectusa gehören, wurden vom Autor beschrieben 
(zeRche 2007) und werden hier vorgestellt.

Auf den ersten Blick sind sich alle sechs Tec-
tusa-Arten der Karpaten sehr ähnlich (Abb. 7-12). 
Es gibt jedoch Unterschiede in der Wölbung der 
Augen und der Form der Schläfen, in der Form und 
der Wölbung des Pronotums und der Elytren, in der 
Länge der Antennen und des Glieds I der Hintertar-
sen sowie in der Körperlänge.

Im Bau de Aedoeagi gibt es Unterschiede in 
der Form des Apex’ des ventralfortsatzes, in der 
Form und Größe der sklerotisierten Platte im Inter-
nalsack und in der Form und Größe der paarigen 
ventralen Fortsätze (Abb. 13-18).

Bei Ansicht der Aedoeagi im Profil (Abb. 19-
24) bestehen Unterschiede in der Krümmung des 
ventralfortsatzes, in der Form des Apex’ des ven-
tralfortsatzes, in Form und Größe der sklerotisierten 
Platte und der subapikalen Platten des Internalsacks 
sowie in Form und Größe der paarigen ventralen 
Fortsätze.

Die paarigen ventralen Fortsätze des Ae-
doeagus sind spezifisch ausgebildet (Abb. 25-30). 
Sie sind aber schwächer sklerotisiert und nur im mi-
kropräparat bei Durchlicht exakt zu beurteilen.

Die Apikalfortsätze der Parameren stimmen 
im Bau und in der Anordnung der Haare prinzipiell 
überein (Abb. 31-36). Unterschiede bestehen aber 
in der Länge des Fortsatzes und in der Länge ein-
zelner Haare.

Trotz ihrer variabilität und ihres eher einfa-
chen Baus weisen auch die Spermatheken spezifi-
sche Unterschiede in der Form und in der Größe auf 
(Abb. 37-41).

Verbreitung der Tectusa-Arten der Karpaten
Nach bisheriger Kenntnis sind die Arten der 

Karpaten lokale Endemiten. Fünf Arten besiedeln  
jeweils nur ein massiv, Tectusa nigromontis die 
benachbarten massive Chornohora und den Gipfel 
Pop Ivan (Karte 2). Die Arten der Gattung Tectu-
sa sind aus alpinen und subalpinen massiven der 
Karpaten von den Chornohora im Norden bis zum 
Făgăraş im Süden verbreitet (Karte 2). Eingetragen 
ist auch eine glaubwürdige meldung von Deubel 
(1910) [Oxypoda montana] vom Ciucaş-Gipfel, die 
nicht überprüft werden konnte. Sie könnte eine wei-
tere Art repräsentieren.

Auffällig sind einige verbreitungslücken. vor 
allem aus den ausgedehnten alpinen massiven west-
lich des Roten-Turm-Passes sind noch keine Tectu-
sa bekannt. Da hier in der vergangenheit in eini-

gen massiven gesammelt wurde, zum Teil intensiv, 
auch der Autor hat im Jahre 1985 im Tarcu-mas-
siv keine Tectusa gefunden, fehlt die Gattung hier 
wahrscheinlich. man kann ihr vorkommen dennoch 
nicht völlig ausschließen, weil die Tectusa-Arten 
lokale Endemiten sind und viele Arten schwierig 
zu sammeln sind. So existieren in den Alpen von 
drei Arten nur Einzeltiere, in einem Fall trotz fünf-
maliger Nachsuche am locus typicus. Im Caliman-
massiv, wo außer holdhAus und deuBel (holdhAus 
1910) noch niemand mit dem Sieb gesammelt hat, 
und vielleicht auch im Harghita, könnten durchaus 
Tectusa-Arten vorkommen.

Das im vortrag erklärte Ziel, im Anschluss an 
diese Tagung zu versuchen, in den drei massiven 
Caliman, Harghita und Ciucaş verbreitungslücken 
für Tectusa in den Ostkarpaten zu schließen, führte 
im Caliman und am Ciucaş zum Erfolg und zu dem 
folgenden taxonomischen Anhang, in dem zwei 
weitere Tectusa-Arten aus den Karpaten beschrie-
ben werden.

Tectusa calimaniensis sp. n.
Abb. 42, 44-48, 55

Typenmaterial
Holotypus (♂): RO: Suceava, NP Călimani S 

Gura Haitii, 1.810 m, 47°06′28,9″ N, 25°13′32,2″ 
O, 2.vI.2007, Gesiebe, Pinus mugo, Picea, moos 
an Felsen, leg. zeRche & Behne / HOLOTyPUS 
Tectusa calimaniensis Zerche (DEI).

Paratypus (♀): Daten wie Holotypus (DEI).

Beschreibung
maße des Holotypus [in mm]: Körperlänge 

3,92; Kopfbreite 0,54; Antennenlänge 1,22; Au-
genlänge 0,13; Schlä fenlänge 0,21; Prono tumlänge 
0,58; Prono tumbreite 0,75; Nahtlänge 0,37; Ely-
trenbreite 0,80; Abdomenbreite 0,80; Glied I der 
Hintertarsen 0,24; Glieder II bis Iv der Hintertarsen 
zusammen 0,19; Aedoeaguslänge 0,60.

Körperlänge (♂): 3,92 mm; (♀): 3,52 mm.
Farbe dunkel rotbraun. Kopf etwas dunkler. 

Abdominaltergite III bis vI geschwärzt, jeweils mit 
rötlichem Hinterrandstreifen. Apex des Abdomens 
von der mitte des Tergits vII an rotbraun. Labrum 
geschwärzt. maxillarpalpen und Antennen düster 
rotbraun, ihre Basis jeweils etwas heller. Beine gelb-
rot. Oberseite sehr dicht und deutlich chagriniert, 
nur matt glänzend. Punktur fein, im Chagrin schwer 
sichtbar, auf den Elytren etwas kräftiger und deutli-
cher erkennbar. Behaarung sehr fein und anliegend, 
auf dem Prono tum vom Typ II (nach Benick & Loh-
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Abb. 7-12. Habitus der Tectusa-Arten der Karpaten [Holotypen] (maßstab 1 mm). - 7 T. transsylvanica Zerche, 2007 
(Făgăraş). - 8 T. bucegiensis Zerche, 2007 (Bucegi). - 9 T. rosenauensis Zerche, 2007 (Postavaru). - 10 T. ceahlauensis 
Zerche, 2007 (Ceahlău). - 11 T. rodnaensis Zerche, 2007 (Rodnei). - 12 T. nigromontis Zerche, 2007 (Chornohora).
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Abb. 13-18. Aedoeagus, ventral (maßstab 0,1 mm). - 13 T. transsylvanica. - 14 T. bucegiensis. - 15 T. rosenauensis. - 
16 T. ceahlauensis. - 17 T. rodnaensis. - 18 T. nigromontis.
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Abb. 19-24. Aedoeagus, lateral - 19 T. transsylvanica. - 20 T. bucegiensis. - 21 T. rosenauensis. - 22 T. ceahlauensis. 
- 23 T. rodnaensis. - 24 T. nigromontis.
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Abb. 25-30. Paarige ventralfortsätze am Aedoeagus (maßstab 0,1 mm). - 25 T. transsylvanica. - 26 T. bucegiensis. - 
27 T. rosenauensis. - 28 T. ceahlauensis. - 29 T. rodnaensis. - 30 T. nigromontis.
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Abb. 31-36. Apikalfortsatz der Parameren - 31 T. transsylvanica. - 32 T. bucegiensis. - 33 T. rosenauensis. - 34 T. 
ceahlauensis. - 35 T. rodnaensis. - 36 T. nigromontis.
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Abb. 37-41. Spermatheka (maßstab 0,1 mm). - 37 T. transsylvanica. - 38 T. bucegiensis. - 39 T. rosenauensis. - 40 T. 
rodnaensis. - 41 T. nigromontis (Bei T. ceahlauensis ist das ♀ unbekannt.).
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se 1974), auf den Elytren fast gerade nach hinten 
gerichtet.

Kopf groß, aber merklich schmaler als das 
Prono tum (0,72); nach hinten gerundet erweitert, 
über den Schläfen am breitesten. Augen flach, nur 
wenig aus der Kopfrundung vorgewölbt, relativ 
lang (Augen-Schläfen-Index 0,62). Stirnnaht flach 
konvex. Schläfenrandung vollständig.

Antennen ziemlich schlank, zurückgelegt das 
letzte Fünftel der Elytren erreichend. maße der An-
tennenglieder (♂) [in µm]: I: 128 x 64; II: 136 x 64; 
III: 144 x 61; Iv: 88 x 77; v: 80 x 77; vI: 80 x 83; 
vII: 80 x 96; vIII: 80 x 96; IX: 83 x 104; X: 88 x 
109; XI: 176 x 109.

maxillarpalpen gestreckt, Glied III viel län-
ger als der Pedicellus der Antennen (1,18); maße 
des Glieds III [in µm]: 160 x 64.

Prono tum deutlich quer (1,29), viel breiter 
als der Kopf (1,39), kaum schmaler als die Ely-
tren (0,94); etwa in der mitte am breitesten, nach 
vorn kaum stärker als nach hinten verengt. Seiten 
fast gleichmäßig gerundet. vorder- und Hinterwin-
kel breit abgerundet. vorderrand sehr flach kon-
vex, Hinterrand annähernd gerade. Fläche stärker 
gewölbt, mit einer angedeuteten Abflachung in der 
mitte. Hypomeren bei Ansicht im Profil sichtbar.

Elytren flach gewölbt, über den etwas ab-
geschrägten Schultern fast so breit wie das Prono-
tum, nach hinten fast geradlinig erweitert. Naht 
schwach vertieft, viel kürzer als die größte Breite 
(0,46). Glänzender Nahtstreifen am Scutellum etwa 
so breit wie die Basis der vorderschienen, nach hin-
ten gleichmäßig verengt, etwas vor dem Nahtwinkel 
endend. Hinterrand zur Naht stumpfwinklig einge-

Abb. 42. Habitus von Tectusa calimaniensis sp. n. 
(maßstab 2 mm) [Holotypus].

Abb. 43. Habitus von Tectusa ciucasensis sp. n. (maßstab 
2 mm) [Holotypus].
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zogen, neben den Hinterwinkeln etwa in gleicher 
Tiefe eingebuchtet.

Abdomen kaum erweitert, über dem Segment 
v so breit wie die Elytren. Tergite III bis v mit tie-
fen Basaleindrücken, Tergit vI mit viel schwäche-
rem Basaleindruck. Tergit vII etwas länger als Ter-
git vI (1,20), ohne Fransensaum.

Glied I der Hintertarsen sehr gestreckt, deut-
lich länger als die Glieder II bis Iv zusammen (1,21-
1,26).

♂: Aedoeagus (Abb. 44-45). Paarige ventra-
le Fortsätze (Abb. 46). Apikalfortsatz der Paramere 
(Abb. 47). 

♀: Spermatheka (Abb. 48).

Differentialdiagnose
Tectusa calimaniensis sp. n. wird mit T. rod-

naensis Zerche, 2007 aus dem nordwestlich gele-
genen Rodnaer Gebirge und mit T. ceahlauensis 
Zerche, 2007 aus dem östlich gelegenen Ceahlău-
massiv verglichen. Tectusa rodnaensis hat etwas 
schlankere Antennen. Ihr Kopf ist merklich schwä-
cher punktiert. Am Aedoeagus sind am auffälligsten 
die unterschiedlich geformten parallelen ventralen 
Fortsätze (Abb. 29, 46). Am Apikalfortsatz der 
Paramere ist das Subbasalhaar I bei T. rodnaensis 
kurz. Es misst etwa ein Drittel der Länge des Subba-
salhaars II (Abb. 35). Bei T. calimaniensis misst es 
dagegen etwa die Hälfte des Subbasalhaars II (Abb. 
47). Die Spermatheken unterscheiden sich durch 

Karte 2. verbreitung von Tectusa nigromontis Zerche [geschlossener Kreis] in der Ukraine und von T. rodnaensis 
Zerche [Quadrat auf Spitze], T. ceahlauensis Zerche [Stern], T. rosenauensis Zerche [Fünfeck], T. bucegiensis Zerche 
[halbgeschlossener Kreis], T. transsylvanica Zerche [Quadrat auf Seite] und Tectusa spec. [offenes Quadrat, Ciucaş 
(Deubel 1910)] in Rumänien. Karte aus diepenBRoek & al. (2000).
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Abb. 44-48. Tectusa calimaniensis sp. n. (maßstab 0,1 mm). - 44 Aedoeagus, lateral [Holotypus]. - 45 Aedoeagus, 
ventral [Holotypus]. - 46 Paarige ventrale Fortsätze des Aedoeagus [Holotypus]. - 47 Apikalfortsatz der Paramere 
[Holotypus]. - 48 Spermatheka [Paratypus].



178

Abb. 49-54. Tectusa ciucasensis sp. n. (maßstab 0,1 mm). - 49 Aedoeagus, lateral [Holotypus]. - 50 Aedoeagus, 
ventral [Paratypus]. - 51 Paarige ventrale Fortsätze des Aedoeagus [Paratypus]. - 52 Apikalfortsatz der Paramere 
[Paratypus]. - 53-54 Spermatheka [Paratypen].
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Abb. 55. Locus typicus von Tectusa calimaniensis sp. n. im mugetum am Rande des Bergbau-Gebietes in den munţii 
Călimani [im Bild links unten] (Foto zeRche).

Karte 3. verbreitung der Tectusa-Arten der Karpaten unter Einbeziehung der beiden neuen Arten: T. nigromontis 
Zerche [geschlossener Kreis] in der Ukraine und von T. rodnaensis Zerche [Quadrat auf Spitze], T. calimaniensis 
sp. n. [offener Kreis], T. ceahlauensis Zerche [Stern], T. ciucasensis sp. n. [offenes Quadrat], T. rosenauensis Zerche 
[Fünfeck], T. bucegiensis Zerche [halboffener Kreis] und T. transsylvanica Zerche [Quadrat auf Seite] in Rumänien. 
Karte aus diepenBRoek & al. (2000).
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unterschiedlich große Bulbi, dieser ist bei T. calima-
niensis kleiner, und durch die Stärke und Länge der 
Ducti, dieser ist bei T. calimaniensis etwas schmaler 
und merklich länger (Abb. 40, 48). Tectusa ceahlau-
ensis ist auf Kopf und Pronotum deutlich schwächer 
punktiert, hat einen kürzeren ventralfortsatz des Ae-
doeagus (Abb. 22, 44) und einen deutlich kürzeren 
Apikalfortsatz der Parameren (Abb. 34, 47). Die 
paarigen ventralen Fortsätze des Aedoeagus sind 
bei T. ceahlauensis einander etwas stärker genähert 
und sind stärker zugespitzt (Abb. 28, 46).

Verbreitung
Tectusa calimaniensis sp. n. ist bisher nur von 

ihrem locus typicus bekannt (Karte 3), der nur we-
nige meter von dem durch Schwefel-Bergbau groß-
flächig zerstörten Gelände entfernt ist (Abb. 55). 
Wahrscheinlich handelt es sich um eine endemische 
Art des Caliman-Gebirges, die in den höheren sub-
alpinen Lagen dieses massivs weiter verbreitet ist; 
der locus typicus dürfte an der unteren Grenze der 
Höhenverteilung liegen.

Derivatio nominis: Den Namen calimani-
ensis (Adjektiv) wähle ich für diese Art aus dem 
Caliman-Gebirge [munţii Călimani].

Untersuchte Exemplare: 1 ♂, 1 ♀.

Tectusa ciucasensis sp. n.
Abb. 43, 49-54, 56

Typenmaterial
Holotypus (♂): RO: Braşov, Ciucaş, Gipfel, N-Seite, 
1950 m, 45°31′18,0″ N, 25°55′35,6″ O, 6.vI.2007, 
Graswurzeln, moos, Dryas, Soldanella, Vaccineum, 
Juniperus, leg. zeRche & Behne / HOLOTyPUS Tec-
tusa ciucasensis Zerche (DEI).
Paratypen (8 ♂♂, 7 ♀♀): Daten wie Holotypus 
(DEI).

Beschreibung
maße des Holotypus [in mm]: Körperlänge 

3,44; Kopfbreite 0,54; Antennenlänge 1,38; Au-
genlänge 0,12; Schlä fenlänge 0,30; Prono tumlänge 
0,59; Prono tumbreite 0,76; Nahtlänge 0,38; Ely-
trenbreite 0,84; Abdomenbreite 0,85; Glied I der 
Hintertarsen 0,24; Glieder II bis Iv der Hintertarsen 
zusammen 0,21; Aedoeaguslänge 0,62.

Abb. 56. Locus typicus von Tectusa ciucasensis sp. n. unmittelbar am Gipfel des Ciucaş (Foto Behne).
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Körperlänge (♂♂): 2,96-3,44 mm (mittel-
wert 3,19; n = 8); (♀♀): 3,52-4,24 (mittelwert 3,72; 
n = 7).

Farbe düster rotbraun bis pechbraun. Prono-
tum, Elytren und die Hinterränder der Tergite etwas 
heller. Apex des Abdomens vom hinteren Drittel bis 
viertel des Tergits vII an etwas heller. Labrum und 
Glied III der maxillarpalpen geschwärzt. Antennen 
gebräunt, mit hellerer Basis. Beine gelbrot. Ober-
seite dicht chagriniert, nur matt glänzend, auf den 
Elytren etwas stärker. Punktur fein, im Chagrin aber 
gut sichtbar, auf dem Prono tum nicht deutlicher als 
auf Kopf und Elytren, auf den Elytren etwas stärker. 
Behaarung sehr fein und anliegend, auf dem Prono-
tum vom Typ II (nach Benick & Lohse 1974), auf 
den Elytren fast gerade nach hinten gerichtet.

Kopf groß, aber viel schmaler als das Prono-
tum (0,71); nach hinten gerundet erweitert, über den 
Schläfen am breitesten. Augen flach, aber etwas aus 
der Kopfrundung vorgewölbt, etwas kürzer als die 
halbe Schläfenlänge (0,4). Stirnnaht flach konvex. 
Schläfenrandung vollständig.

Antennen ziemlich schlank, zurückgelegt den 
Hinterrand der Elytren erreichend. maße der Anten-
nenglieder (♂) [in µm]: I: 144 x 64; II: 144 x 64; III: 
136 x 61; Iv: 88 x 72; v: 80 x 77; vI: 93 x 78; vII: 
93 x 88; vIII: 86 x 93; IX: 86 x 104; X: 120 x 107; 
XI: 184 x 109.

maxillarpalpen ziemlich gestreckt; maße des 
Glieds III [in µm]: 168 x 51.

Prono tum deutlich quer (1,29), viel breiter 
als der Kopf (1,41), etwas schmaler als die Elytren 
(0,90); etwa in der mitte am breitesten, nach vorn 
kaum stärker als nach hinten verengt. vorder- und 
Hinterwinkel breit abgerundet. vorderrand flach 
konvex, Hinterrand annähernd gerade. Fläche stär-
ker gewölbt, mit einer ± deutlichen Abflachung in 
der mitte. Hypomeren bei Ansicht im Profil sicht-
bar.

Elytren flach gewölbt, über den abgeschräg-
ten Schultern etwas schmaler als das Prono tum, nach 
hinten geradlinig erweitert. Naht etwas vertieft, viel 
kürzer als die größte Breite (0,45). Hinterrand zur 
Naht stumpfwinklig eingezogen, neben den Hinter-
winkeln etwa in gleicher Tiefe eingebuchtet.

Abdomen etwa so breit wie die Elytren (1,01). 
Tergite III bis v mit tiefen Basaleindrücken, Tergit 
vI mit deutlich schwächerem Basaleindruck. Tergit 
vII etwas länger als Tergit vI, ohne Fransensaum.

Glied I der Hintertarsen sehr gestreckt, etwas 
länger als die Glieder II bis Iv zusammen (1,14).

♂: Aedoeagus (Abb. 49-50). Paarige ventra-
le Fortsätze (Abb. 51). Apikalfortsatz der Paramere 
(Abb. 52).

♀: Spermatheka (Abb. 53-54).

Differentialdiagnose
Tectusa ciucasensis sp. n. wird mit den beiden 

räumlich benachbarten Arten T. bucegiensis Zerche 
2007 aus dem Bucegi-massiv und T. rosenauen-
sis Zerche 2007 vom Schuler-Gipfel verglichen. 
Tectusa bucegiensis ist durchschnittlich kleiner, 
vor allem auch schmaler, und hat deutlich kürzere 
Antennen. Ihre Kopfpunktur ist spärlicher. Der Ae-
doeagus von T. ciucasensis ist größer (116 %). Der 
Apex des ventralfortsatzes ist schlanker (Abb. 14, 
50). Die subapikalen Platten des Internalsacks sind 
erheblich größer (Abb. 20, 49). Die paarigen ven-
tralen Fortsätze des Aedoeagus sind viel länger und 
anders geformt (Abb. 26, 51). Die Spermatheka ist 
größer, der apikale Bogen des Duktus ist viel größer 
(Abb. 38, 53-54). Tectusa rosenauensis ist kleiner 
und schmaler und hat deutlich kürzere Antennen. 
Sie hat kleinere und flachere Augen und ein stärker 
gewölbtes Pronotum. Tectusa rosenauensis hat ein 
deutlich kürzeres Hintertarsen-Segment I (79 %). 
Die Unterschiede im Bau des Aedoeagus sind auf-
fällig (Abb. 15, 50; 21, 49; 27, 51; 33, 52). 

Bionomie
Es sind nur die Sammelumstände bekannt. 

Die Art wurde auf der von Felsbändern durchsetz-
ten Nordseite des Gipfels aus Graswurzeln, moos, 
Dryas-Polstern, Soldanella, Vaccineum und Junipe-
rus gesiebt (Abb. 56).

Verbreitung
Die neue Art ist bisher nur vom Gipfel des 

Ciucaş bekannt (Karte 3).

untersuchte Exemplare: 9 ♂♂, 7 ♀♀.

Derivatio nominis: Den Namen ciucasensis 
(Adjektiv) wähle ich für diese Art vom Gipfel des 
Ciucaş.
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