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I. Einleitung 

Seit einigen Jahren gewinnt das Problem ,,Rote Spinne" nicht nur in 
Deutschland, sondern in samtlichen obstbautreibenden Landern an Bedeu- 
tung. Wahrend noch um die Jahrhundertwende nur hin und wieder in der 
Literatur auf die durch sie verursachten Schaden hingewiesen wurde, wobei 
man sich iiber die systematische Stellung und die Nomenklatur nicht immer 
im klaren war, wurden in neuerer Zeit ausgedehnte Untersuchungen uber 
dieses Gebiet in Angriff genommen. Die Ergebnisse sind in einer beinahe 
nicht mehr zu ubersehenden Anzahl von Arbeiten niedergelegt, von denen 
der weitaus grofiere Teil in den angelsachsischen Landern veroff entlicht 
wurde. GROVES (1951) unterzog sich der Muhe, in ihrer Synopsis der Welt- 
literatur iiber die ,Rote Spinne", Metatetranychus ulmi Koch, und ihre na- 
tiirlichen Feinde einen Uberblick iiber die bis zu diesem Zeitpunkt (1949) 
vorliegende Literatur zu geben. Das Werk fuhrt nicht weniger als 1039 Titel 
an, obwohl im wesentlichen nur die Arbeiten iiber die eine Spinnmilbenart 
M. ulmi Beriicksichtigung fanden. Inzwischen durRe in der ganzen Welt noch 
ein Mehrfaches dieser Zahl an Veroff entlichungen erschienen sein. 

Wahrend in Amerika und England sowie einigen weiteren europaischen 
Landern schon eine ganze Reihe groi3erer Arbeiten publiziert wurde, die s i h  
mit der biologishen Bekampfung bzw. den naturlichen Feinden der Spinn- 
milben befassen, fehlen solche Untersuchungen bisher fur Deutschland. Nur  
v. HANSTEIN (1901), ZACHER (1912, 1949), GRAF VITZTHUM (1943) und in 
neuester Zeit ANDERSEN (1947) zahlen einige Rauber auf, ohne jedoch spe- 
ziell diese Frage zu bearbeiten. Da die im Ausland gefundenen Ergebnisse 
nidnt ohne weiteres auch fur die deutschen Verhaltnisse gelten, wurde die 
vorliegende Arbeit 1953 begonnen mit dem Ziel, festzustellen, welche Ar- 
thropoden unter Bedingungen, wie sie in Stuttgart-Hohenheim gegeben sind, 
als Feinde der Tetranychiden in Frage kommen und welche Bedeutung ihnen 
beizumessen ist'. Weiterhin sollte das aus der Weltliteratur iiber die Biologie 
der wichtigsten Arten Bekannte fur die hiesigen Verhaltnisse nachgepriifl 

1 Die Untersuchungen wurden mit Unterstutzung der Deutschen Forschungsgemeinschafi 
und des Bundesministeriums fur Ernahrung, Lacdwirtschafi und Forsten durchgefuhrt. 
2 Die Anregung zur Durchfuhrung der vorliegenden Arbeit geht auf Herrn Prof. Dr. 
G. DOSE zuruck, dem an dieser Stelle fur Problemstellung und freundlihe Unterstiitzung 
herzlich gedankt sei. 
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werden, da es sehr wichtig erschien, Einzelheiten in1 biologischen Verhalten 
ZLI kennen, urn gegebcnenfalls bei der Pflege der Obstbaume, besonders beim 
Spritzen darauf Riicksicht nehnien zii konnen. 

11. Die in Stuttgart-Hohenheim auftretenden Spinnmilbenarten 

Bisher gelang es, fur Hohenheim 5 an landwirtschafilichen und gartnerischen 
Kulturpflanzen schiidlich werdende Spinnmilben aus der Familie Tetrany- 
chidae nachzuweisen (siehe DOSE 1952, 1953, 1954), namlich die Arten Me- 
tatetranychus ulmi Koch, Bryobia praetiosa Koch, Tetranychus urticae Koch, 
I'etranychus viennensis Zacher = (Amphitetranychus crntncgi Hirst) und 
Eotetranychiis pomi Sepasgosarian. Dazu treten die nur auf Weiden vor- 
kommende Art Schizotetranychus schizopus Zacher und Eotetranychus te- 
iarius L., die bisher nur auf Linde beobachtet wurde. 

M .  ulmi und B. praetiosa uberwintern im Eistadium, die andern 5 Arten 
im Imaginalzustand, wobei im Herbst die Mannchen jeweils absterben, so 
dad  also nur befruchtete Weibchen die Winterquartiere beziehen. 

M .  ulmi ist die in Hohenheim wirtschaftlich bedeutungsvollste Art. Eigene 
Untersuchungen ergaben fur das Jahr 1954 5 Generationen. An Wirtspflan- 
zen kommen vor allem Apfel und Zwetsche in Frage. Nur  gelegentlich und 
weit weniger stark wurden Pfirsich, Kirsche und Birne befallen. 

T.  urticae ist auflerst polyphag und beschrankt sich im Gegensatz zu 
M .  ulmi nicht auf Obstgewachse. LINKE (1953) nennt 53 Wirtspflanzen. 
E. pomi konnte in Hohenheim bisher nur an Apfel angetrofien werden (SE- 
rAsGosARIAN, 1956), wahrend T.  viennensk und B. praetiosd jeweils mehrere 
Obstarten befallen. 

111. Die in Stuttgart-Hohenheim 
vorkommenden Feinde der Tetranychiden 

1. Allgemeines 

Die vorliegende Arbeit entstand in den Jahren 1953 bis 1955. Im ersten 
jahre  wurde versucht, die Fauna der Obstgewachse aufzunehmen und zu er- 
mitteln, welche Arthropoden als Feinde der Spinnmilben in Frage kommen. 
Im zweiten Jahr wurden diese Ergebnisse noch einmal uberpruft und ergan- 
zend dazu im Laboratorium Fiitterungs- und Haltungsversuche angestellt. 
In  einem im Jahre 1954 durchgefuhrten Freilandversuch sollte der Einflufl 
der Gesamtheit der natiirlichen Feinde auf den Populationsverlauf von M .  
ulmi aufgezeigt werden. Uber die ganze Zeit wurde weiterhin versucht, die 
wichtigsten biologischen Daten der Feinde in Erfahrung zu bringen, die als 
die wirkungsvollsten erkannt waren. 

Die hier angefiihrten carnivoren (acarophagen) und die sich phytophag 
ernahrenden Milben wurden durch Herrn Prof. Dr. DOSE bestimmt. Die 
Determination der Insekten wurde nach REITTER (1909, 191 l), BROHMER 
(1932) und nach WAGNER (1952) durchgefuhr?. Die Hexapoden konnten 

3 Fur dic Determination der Insekten bin i& Fraulein Dr. I. SCHNEIOER, Hohenheim, zu 
Dank verbunden 
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mit Material verglichen werden, welches in dankenswerter Weise durch das 
Wurttembergische Naturkundemuseum in Stuttgart zur Verfugung gestellt 
w u r de. 

Die mit den wichtigsten Feinden angestellten Fraflversuche wurden durch 
ein Binokular bei 20- bis 4Ofacher Vergrofierung verfolgt. Mit einer Uhr 
N urde gemessen, wieviele Stadien ein Rauber in der Zeiteinheit ,,frai3" bzw. 
wie lange er brauchte, um ein bestinimtes Milbenstadium zu fressen oder 
leerzusaugen. Gleichzeitig wurde darauf geachtet, ob ein, und gegebenenfalls 
welches Stadium durch den einzelnen Rauber bevorzugt wird. 

In  Haltungsversuchen wurde ermittelt, ob sich Larven von natiirlichen 
Feinden bei ausschliefllicher Milbennahrung aufziehen lieflen bzw. wie lange 
die Imagines am Leben blieben. Haltungs- und Frafiversuche wurden im 
Laboratorium durchgefiihrt. Die Feinde wurden in kleinen Petrischalen ge- 
halten, die im Thermostaten Aufstellung fanden. 

Es wird unterschieden zwischen obligaten und fakultativen ,,Milbenfres- 
sern", je nachdem, ob sie sich ausschliefilich oder nur teilweise von Milben 
ernahren. 

Angaben uber die Haufigkeit des Auftretens sind fur die Raubmilben 
relativ einfach zu machen, indem man die Blatter unter dem Binokular aus- 
zahlt. Dagegen is t  es ungleich schwieriger, die Imagines der flugfahigen In- 
sekten zu erfassen. Da die gebrauchlichen Methoden nur bedingt brauchbar 
zu sein schienen, wurden die Baume mit dem Klopfschirm abgeklopft und 
die Fauna ihrer qualitativen Zusammensetzung nach bestimmt. Dabei wur- 
den hochstens relative Zahlen errechnet, auf die Angabe absoluter aber voll- 
kommen verzichtet. 

Mit Hdfe  dieser Methode und der Fraflversuche konnten die in der fol- 
genden systematischen Obersicht verzeichneten Arthropoden als Feinde der 
Tetranychiden festgestellt werden. 

2. Systematische Obersicht 

A R A C H N O I D E A  
A c a r i  

Ph ytoseiidae 

Raphignathidae 

Typhlodromus tiliae Oud. 
Typhlodromus soleiger Ribaga 
Typhlodromus finlandicus Oud. 
Typhlodromus vitis Oud. 
Typhlodromus cucumeris Oud. 
Typhlodromus rhenanus Oud. 
Phytoseius macropilis Banks 
1 weitere noch unbestimmte Art 
Mediolata mali Ewing 

Anystidae Anystis sp. 
Cunaxidae 1 nichtbestimmte Art 
Bdellidae 1 nichtbestimmte Art  
Cheiletidae 1 nichtbestimmte Art 
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H E X A P O D A  

hernip tern-Heteroptera 
Miridne 

(Capsidae) 

Anthocoridae 

Nabidae 

N e u r o p t e r a  
Chrysopidae 

Hemerobiidae 

Coniop terygidae 

C o l e o p t e r a  
Coccinellidae 

Staphylinidae 

Campylomma verbasci Mey.-D. 
Camptobrochis lutescens Schill. 
Orthotylus marginalis Reut. 
Orthotylus nassa t~s  F. 
Mdacocoris cbloriznns Pz. 
Blepharidopterus angulatus Fall. 
Pilophorus perplexus D. u. S .  
Phytocoris dimidiatus Kb. 
Phytocoris tiliae F. 
Atractotomus mali Mey.-D. 
Psallus ambiguus Fall. 
Heterotoma meriopterum Scop. 
Deraeocoris olivaceus F. 
Deraeocoris ruber L. 
Deraeocoris trifasciatus L. 
Campyloneura virgula H. u. S.  
Liocoris tripustulatus F. 
Anthocoris nemorum L. 
Anthocoris nemoralis F. 
Anthocoris gallarum ulmi De Geer 
Anthocoris confusus Reut. 
Anthocoris minki Dhrn. 
Anthocoris amplicollis Horv. 
Orius minutus L. 
Orius niger Wlff. 
Nabis apterus Fab. 

Chrysopa vulgaris Schneid. 
Chrysopa septempunctata Wesm. 
Chrysopa perla L. 
Chrysopa tenella Schneid. 
Boriomyia nervosa Fbr. 
Hemerobius humuli L. 
Conwentzia sp. 

Sc ymnus punctillum Weise 
Halyzia 14-guttata L. 
Halyzia 14-punctata L. 
Halyzia 22-punctata L. 
Adalia bipunctata L. 
Coccinella 7-punctata L. 
Coccinella conglobata Horv. 
Oligota flavicornis Boisd. 
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T h y  s a n o p t e r a 
2 nichtbestimmte Arten 

119 

D i p t e r a  
Cecidomyidae 2 nichtbestimmte Arteii 
Syrphidae 1 nichtbestininite Art 

Die rguberischen Milben der Ordnung Acari gehoren 6 verschiedenen 
Familien an. Die Bedeutung des Einzeltieres als Feind der Tetranychiden 
ist relativ gering. Trotzdem sichert die groi3e Individuenzahl den Acari hin- 
sichtlich der absoluten Bedeutung einen klaren Vorsprung vor den iibrigen 
Ordnungen. 

Diesen in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung am ngchsten kommen die Rau- 
ber aus der Ordnung Hemiptera-Heteroptera. Bei den Capsiden tritt aller- 
dings die acarophage Lebensweise gelegentlich stark in den Hintergrund, urn 
einer mindestens partiellen phytophagen Ernahrung Platz zu machen. Da- 
gegen scheinen sich die Anthocoriden und die Nabiden vorwiegend zoophag 
zu ernahren. 

Aus ebenfalls drei Familien rekrutieren sich die Spinnmilbenrauber der 
Ordnung Newoptera,  die die wichtigsten Feinde aus der Klasse der Hexa- 
poden stellt. Wenn auch einige der Arten mehr in ihrer Bedeutung zuruck- 
treten, so mui3 die Ordnung doch gleich hinter den Heteropteren genannt 
werden. 

ALIS den zwei Familien der Coleoptera kommt nur ein wichtiger Spinn- 
milbenfeind, Scymnus punctillum Weise, vor. Die ubrigen Arten haben 
mehr Bedeutung als Aphidenrauber. 

Die Feinde aus der Ordnung Thysanoptera und Diptera seien hier nur 
der Vollstandigkeit halber erwahnt. Nur  der Familie Cecidomyidae gehoren 
zwei Arten an, denen ein gewisser Einflui3 auf den Massenwechsel der Tetra- 
nychiden nicht abgesprochen werden kann. 

Die Ordnungen sind hier und im nachfolgenden Hauptteil der Arbeit 
ihrer wirtschaftlichen Bedeutung nach aufgefiihrt, nach den Erfahrungen, die 
in den Jahren 1953 und 1954 in Hohenheim gemacht wurden. Das schliei3t 
die Einschrankung ein, dai3 die gewahlte Reihenfolge in andern Jahren oder 
andern Gebieten nicht ohne weiteres Giiltigkeit haben mui3. 

3. Besprehung der hauptskhlihsten Daten der wichtigsten Riuber 

A. Ordnung Acari 

a. Familie Phytoseiidae Berlese 1916 (Laelaptidae Berlese 1892) 
Die Familie Phytoseiidae wird unterteilt in zwei Unterfamilien, die Phyto- 
seiinae Berlese 19 16 und die Podicinae Berlese 191 6. Der ersteren gehoren 
die wichtigsten und wirkungsvollsten Rauber der Tetranychiden an. Sie um- 
fai3t u. a. die Gattungen Phytoseius, Iphidulus, Seiulus und Typhlodromus 
(BAKER und WHARTON, 1952). Arten dieser Gattungen werden in der Lite- 
ratur haufig als Feinde der Spinnmilben genannt. 

D a  die Arten in lebendem Zustand nicht ohne weiteres angesprochen wer- 
den konnen, mui3te davon abgesehen werden, im Rahmen dieser Arbeit auf 
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spezielle Fragen einzugehen. Untersuchungen zur Entwicklungs- und Er- 
niihrungsbiologie der Phytoseiinae wurden von DOSSE (1955, 1956 a + b) 
durchgefuhrt. 

Aus den oben erwiihnten Gattungen kommen mehrere, wahrscheinlich 
acht verschiedene Arten in Stuttgart-Hohenheim vor. Davon sind z. 2. die 
wichtigsten: Typhlodromus tiliae Oud., T .  soleigcr Ribaga, T.  finlatzdicus 
Oud., T.  vitis Oud., T .  cucumeris Oud., T .  rhenanus Oud. und Phytoseius 
macropilis Banks. 

NESBJTT (1951) erwiihnt 34 Arten aus Europa und Amerika, die samtlich 
der Unterfamilie Phytoseiinae angehoren und als Feinde von Spinn- und 
Gallmilben eine Rolle spielen. Weitere Nachrichten uber Tetranychiden- 
feinde aus der Unterfamilie Phytoseiinae liegen vor aus Amerika (ATCHE- 
SON, 1953, BALLARD, 1954, HANTSBARGER & O'NEILL, 1951 u. a.), Kanada 
(LORD, 1949), Indonesien (EVANS, 1952), Holland (GEIJSKES, 1938, KUENEN, 
1945), England (COLLYER, 1952 a, MASSEE, 1954 a) und aus der Schweiz 
(MATHYS, 1953, 1954, 1956). GRAF VITZTHUM (1943) nennt ebenfalls eine 
Art, vermutet aber, dai3 noch mehrere in Frage kamen. 

COLLYER (1953 a + c) und MASSEE (1954 a + b) suchen in der Familie 
Laelaptidae die wichtigsten Feinde der Tetranychiden und auch CLANCY 
& POLLARD (1952) bestatigen den groi3en Einflufl einer Iphidulus-Art. 

Nach eigenen Untersuchungen kommt nur selten ein Exemplar der ge- 
nannten Arten in gespritzten Obstanlagen vor. Auch in Holland trat eine 
dort wichtige Typhlodromide hauptsachlich in vernachlassigten Garten auf 
(KUENEN, 1953). Wie aus dem auf Seite 141 beschriebenen Versuch hervor- 
geht, genugte schon eine einmalige O,lo/oige Spritzung mit DDT (80°/o Wirk- 
stoffgehalt), um einen Apfelbaum vollstandig von Typhlodromus tiliae frei- 
zuhalten. Die Residualwirkung des DDT reichte also aus, dieser Art den 
Aufenthalt iiber viele Wochen hinaus unmoglich zu machen. Wie aus ver- 
schiedenen Arbeiten hervorgeht, ist auch Schwefel fur die Milben der Unter- 
familie Phytoseiinae sehr stark toxisch (CUTRIGHT 1942, 1944 u. a.). Des- 
gleichen wird Winterspritzungen mit 01 ein toxischer Effekt nachgesagt 
(CUTRIGHT, 1942). 

Dagegen wurden auch schon parathionresistente Typhlodromiden auf- 
gefunden (HUFFAKER & KENNETT, 1953) sowie eine weitere Art, die sich ge- 
genuber TEPP als extrem resistent erwies (FINNEY, 1953). 

Die weifllichen, langlich-ovalen Eier der Phytoseiidae werden auf der 
Blattunterseite abgelegt. Die Anzahl der Entwicklungsstadien stimmt nach 
DOSE (1955,1956 a + b) mit der auch bei Tetranychiden zu findenden iiber- 
ein. Es kommen Mannchen und Weibchen vor. Die Uberwinterung erfolgt 
im Imaginalzustand. Nach MATHYS (1956) hat Typhlodromus tiliae in der 
Schweiz drei Generationen. 

Nach in Hohenheim gemachten Erfahrungen werden von den Typhlo- 
dromiden neben Eriophyiden, Czenspinskia lordi Nesbitt, Mediolata mali 
Ewing sowie einigen weiteren noch nicht determinierten Milben alle hier 
vorkommenden Tetranychiden angegriffen. Eine Spezialisierung auf ein be- 
stimmtes Milbenstadium scheint nicht vorzuliegen. Allerdings ist unverkenn- 
bar, dai3 die jungeren und kleineren Entwicklungsstadien bevorzugt werden. 
Daneben werden jedoch haufig Deutonymphen, ja selbst Imagines angegan- 
gen. NEWCOMER & YOTHERS (1929) dagegen betonen, dai3 neben Winter- 
und Sommereiern von Metatetranychus ulmi zwar auch Larven und Nym- 
phen, nie jedoch Imagines als Beute angenommen wurden. 
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Die Phytoseiinae sind sehr beweglich und legen in kurzer Zeit auf dem 
BIatt betrachtliche Entfernungen zuruck. Stofien sie dabei auf ein Nahrungs- 
tier, so wird dieses sofort angestochen und ausgesaugt. Dieser Vorgang dau- 
ert normalerweise nur wenige Minuten. Das Opfer wird dabei meist einige- 
male umgedreht und von verschiedenen Seiten besaugt. Zuruck bleibt nur 
ein kleines formloses Knauel. Gelegentlich gesdiieht es aber auch, dai3 der 
Inhalt des Beutetieres nicht vollkomnien aufgenommen wird. Dies ist d a m  
der Fall, wenn die Raubmilbe einen gewissen Sattigungsgrad erreicht hat 
oder durch vorbeilaufende Spinnmilben abgelenkt wird, denen sie sich mei- 
stens sofort zuwendet. So fallen den Phytoseiinae bedeutend mehr Tetrany- 
chiden Zuni Opfer als eigentlich zur Ernahrung notwendig waren. 

Als tagliche Frafimenge einer Nymphe gibt DOSE (1956 a) fur T.  tiliae 
1C,6 Eier und 5,8 Milben, fur T.  cucumeris 3,7 Eier und 12,5 Milben von 
Tetranychus urticae Koch forma dianthica Dosse an. Als Gesamtnahrungs- 
bedarf bis zur Imago benotigte T. tiliae 59,5 Eier und 3 3 3  Milben, T. cucu- 
meris 25 Eier und 58,5 Milben desselben Nahrungstieres. 

Wie aus dem auf Seite 141 beschriebenen Versuch hervorgeht, erfuhr die 
Population von M.  ulmi  auf einem nichtgespritzten Baum in Hohenheim, 
der durch geeignete Mafinahmen andern naturlichen Feinden unzuganglich 
gemacht wurde, und deshalb fur die Entwicklung der Raubmilben ideale 
Bedingungen bot, eine deutliche Reduktion. Diese wirkte sich noch im selben 
Sommer durch geringere Saugschaden aus, weiterhin jedoch auch durch eine 
gegenuber dem Vergleichsbaum stark verminderte Zahl von Wintereiern, 
von denen schon am 9. Sept. 1954 durch die Raubmilben 78,82 O/O leergesaugt 
waren. D a  neben Typhlodromus tiliae auch die Art Mediolata mali Ewing 
anwesend war, 1ai3t sich nicht entscheiden, welcher Einflui3 T.  tiliae allein 
zukommt . 

Auch aus einem Bericht von FINNEY (1953) ist die Wirksamkeit einer T y -  
phlodromus-Art zu ersehen, die eine aus bestimmten Grunden erwunschte 
Massenzucht von Tetranychus bimaculatus Harvey im Verein mit einigen 
anderen ungunstigen Faktoren scheitern liei3. 

Die Arten der Phytoseiinae uberwintern in denselben Verstecken zusam- 
men mit Eotetranychus telarius L. und E.  pomi Sepasgosarian, ebenso mit 
Tetranycbus viennensis Zacher, weniger jedoch mit Tetranychus urticae 
Koch, in Rindenspalten und unter Rinden- und Knospenschuppen. Sie dezi- 
mieren die Zahl der phytophagen Milben zwar im Verlauf der kalten Jah- 
reszeit kraftig, doch kommt ein gewisser Teil der in den Winterlagern vor- 
zufindenden ausgesaugten Balge auf das Konto der Raubmilbe Mediolata 
ma f i  Ewing, so dai3 der Einflui3 der Phytoseiinae nicht isoliert betrachtet 
und zahlenniafiig ausgedruckt werden kann. 

Es konnte bei der Durchsicht von Winterlagern im Fruhjahr immer wie- 
der beobachtet werden, dai3 sich in solchen Tetranychidenkolonien, in denen 
auch Phytoseiinae anzutreffen waren, stets ein bestimmter Prozentsatz an  
ausgesaugten Balgen befand. Dieser Anteil der Toten lag in den ersten Mo- 
naten noch sehr niedrig, um erst zum Ausgang des Winters stark anzustei- 
gen, wenn die Aktivitat der Tiere durch warme Tage eine Steigerung erfuhr. 
An solchen Tagen konnten die Raubmilben haufig bei ihrer Tatigkeit be- 
obachtet werden. Der Prozentsatz der ausgesaugten Tetranychiden schwankt 
naturgemai3 sehr stark, abhangig von der Menge der Spinnmilben, der Zahl 
der Raubmilben und den Temperaturverhaltnissen. Er betrug zum Zeit- 
punkt des Abwanderns aus den Winterquartieren nicht selten 80 O / o  und 
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mehr. Im groi3en Durchschnitt darf man damit rechnen, dai3 etwa 10-200/0 
der uberwinternden Tetranychiden eine Beute der Raubmilben werden. 

Kannibalismus konnte im Laboratoriuni einige Male beobachtet werden, 
nie jedoch unter fur die Phytoseiinae gunstigen Bedingungen, also nur bei 
Raummangel und Nahrungsknappheit. 

Gelegentlich entstand der Eindruck, dai3 auch Blatter besaugt wiirden. 
Der Nachweis steht jedoch noch aus. 

b. Mediolata mali Ewing (Raphignathidae Kramer 1877) 
Mediolata mali ist neben den Milben der Familie Phytoseiidae in Hohen- 
heim die wichtigste Raubmilbe, nach diesen vielleicht der wichtigste Feind 
der Tetranychiden iiberhaupt. 

Die Art  wurde von EVING beschrieben. GARMAN (1948) erwahnt, dai3 
Mediolata mali wahrscheinlich rauberisch lebt. ZACHER (1949) und D ~ H -  
K I N G  (1952) bezeichnen die Milbe Zetzellia Zacheri Oudemans als Feind der 
Tetranychidenart Bryobia praetiosa Koch. Nach BAKER & WHARTON (1952) 
ist der Gattungsname Zetzellia als Synonym von Mediolata aufzufassen. 
Ein Vergleich der aus Leiden/Holland freundlicherweise zur Verfiigung ge- 
stellten Oudemans’schen Type von Zetzellia Zacheri Lrachte vollkommene 
Obereinstimmung mit eigenen Praparaten von Medioh tn  mali aus Hohen- 
heim. 

DOSE (nach mundl. Mitt.) stellte M .  mali in Hohenheim zum ersten Male 
1951 fest. Seither wurde die Art weiterhin an folgenden Orten gefunden: 
Bodensee, Markgraflerland, Kaiserstuhl, Biihl, im Raume Karlsruhe-Ra - 
statt, Pforzheim, Heidelberg, im wurttembergischen Unterland, am Mittel- 
rhein und am Vogelsberg. 

I n  gepflegten Obstgarten kommt M .  mali nicht vor, dagegen recht haufig 
auf vernachlassigten Obstbaumen. Auger auf Apfel wurde sie noch auf Car- 
pinus sp. und auf einer Weidenart, Salix pulchra var.  floribunda gefunden. 
Auf dieser Weide wurden am 12. 9. 1953 pro Blatt im Durchschnitt 12 Me- 
diolaten gezahlt, das Maximum betrug 61 Stadien (ohne Eier). Diese Zahlen 
wurden auf Apfel nie erreicht. Sehr geringe Mengen konnten gelegentlich 
auch auf Zwetsche, Tilia sp. und Birne festgestellt werden. 

Ober die Biologie von M .  mali ist aus der Literatur bisher nichts bekannt. 
Nach eigenen Erfahrungen iiberwintert die Art  als weibliche Imago. Bevor- 
zugter Or t  ist der Stamm. In welcher Hohe des Stammes die Winterlager be- 
zogen werden, hangt nur vom Vorhandensein passender Verstecke ab. So 
wurden welche am ersten Astquirl, gleichzeitig aber auch an der Stammbasis 
gefunden. Vereinzelt iiberwintern die Tiere auch an den Zweigen, unter lee- 
ren Schildlausen, unter Rinden- und Knospenschuppen usf. 

Die Abbildungen 1-4 geben Aufschlui3 uber die Populationsbewegungen 
von M .  mali im Sommer 1954. Die Werte wurden durch Auszahlen von je 
50 Blattern eines Apfelbaumes gewonnen, auf dem sich die Raubmilbe von 
Eotetranychus pomi  nahrte. Die Zahlungen fanden 2-3mal wochentlich 
statt und erstreckten sich auf den Zeitraum vom Erscheinen der weiblichen 
Imagines aus den Winterlagern Anfang Mai bis Ende November. 

Im Jahre 1954 nahm die Abwanderung der Weibchen aus den Winter- 
quartieren in den ersten Maitagen ihren Anfang (Abb. 1). Die Hauptmasse 
folgte jedoch erst in der zweiten Maihalfte. Der Anfang Juni einsetzende 
Abfall der Zahlen, eine durchaus normale Erscheinung, der durch die natur- 
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liche Altersmortalitat und die Besiedelung der neu zugewachsenen BlStter 
bedingt ist, wurde 1954 durch ausgesprochen ungunstige klimatische Ver- 
hiiltnisse noch beschleunigt. Erst in  der ersten, stiirker in der zweiten Juli- 
halee, ist wieder eine Zunahme zu verzeichnen, welche durch das Erscheinen 
der Imagines zustande konimt, die a m  den durch die Winterweibchen ab- 
gelegten Eiern hervorgingen. Diese Zunahnie ist jedoch sehr gering, wohl 
eine Folge der schlechten Klimabedingungen zur Zeit der Eiablage der Win- 
terweibchen und wahrend der Entwicklung der ersten Generation. Die Zahl 
fallt d a m  bis Mitte August erneut ab, um von da  bis Ende September eine 
leicht steigende Tendenz zu zeigen. Schon mit Beginn des September such- 
ten vereinzelt die ersten Weibchen die Winterverstecke auf. Trotzdem kam 
es Ende September noch einmal zu einer Spitze, die aber sehr rasch einem 
starken Abfall Platz machte, als die einsetzenden winterlichen Temperatu- 
ren die Milben zum Abwandern veranlaflten. Einzelne weibliche Imagines 
wurden indessen noch spat im November auf den Blattern angetroff en. 

Abb. I. Populationsbewegungen der Imagines von Mediolatu mali im Sommer 1954. Ordinate: An- 
zahl der Imagines pro 50 Blatt. Abszisse: Datum der Auszhhlungen 

Es 1ai3t sich aus Abb. 1 ersehen, dai3 im Jahre 1954 zwei Generationen 
vorlagen, deren Hohepunkte im letzten Juli- bzw. Septemberdrittel zu 
suchen sind. 

Die im Mai erreichten Durchschnittszahlen konnten weder von der ersten, 
noch von der zweiten Generation gehalten werden, eine Folge der ungiin- 
stigen Witterung. Fur die zweite Generation kommt hinzu, dai3 die Weib- 
chen schon ab September mit beendeter Entwidilung die Winterlager auf- 
suchten und sich somit der zahlenmai3igen Erfassung entzogen. Es wird wei- 
terhin vermutet, dai3 eine gewisse Anzahl von Imagines durch den Wind 
verweht werden kann. 

In  Abb. 2 sind die Zahlen iiber die Eiablage dargestellt, die die Menge 
der Eier auf je 50 Blattern angeben. 
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Schon am 10. 5., also wenige Tage, nachdem die Weibchen aus den1 Win- 
terlager erschienen, wurden die ersten Eier abgelegt. Das Maximum in dieser 
Eiablageperiode wurde etwa Mitte Juni erreicht. Der Eiablageschwerpunkt 
der aus diesen Eiern hervorgegangenen 1. Generation liegt in der Mitte des 
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Abb. 2. Die Eiablage yon Mediolata mali im Laufe dcs Sommcrs 1954. Ordinate: Anzahl der Eier 
auf 50 Blattern. Abszisse: Datum der Auszlhlungen 

Monats August. Im September erfolgte eine Eiablage in nennenswertem 
Mai3e nicht mehr. Noch deutlicher als aus Abb. 1 ist aus Abb. 2 die Zahl der 
Generationen zu ersehen. 

Einen Oberblick uber die Bewegung der Zahl der juvenilen Stadien im 
Sommer 1954 erlaubt Abb. 3. Die Werte ergaben sich ebenfalls auf Grund 
der Auszahlungen von je 50 Blattern. 

Die erste Larve schliipfie am 10. 6. 1954, also uber 4 Wochen nach Beginn 
der Eiablage. Die mittlere Temperatur in diesem Zeitraum betrug 12,9O C 
(Max. 26,0, Min. 4,l). Mit dem ersten Eiablageschwerpunkt Mitte Juni kor- 
respondiert ein Maximum in der Zahl der juvenilen Stadien, das Anfang 
Juli erreicht wurde. Im Gegensatz zu den Abb. 1. u. 2. lafit sich hier die 
Zahl der Generationen nicht ersehen. Einzelne Jugendstadien, die sich bis 
zum Ende der Vegetation noch auf den Blattern befanden, fielen mit diesen 
ab und gingen zugrunde. 

Die weitaus meisten Eier werden direkt neben die Mittelrippe des Blat- 
tes bzw. neben die Basen der starkeren Seitenrippen abgelegt. An diesen 
Platzen hielten sich auch die Tiere zur Hauptsache auf, um nur zur Nah- 
rungsaufnahme aus den Verstecken hervorzukommen. Deshalb erwies es 
sich als unumgkglich notwendig, die Blatter entlang der Mittelrippe zu 
falten, um die Tiere bei der Auszahlung unter dem Binokular zahlenmai3ig 
erfassen zu konnen. 
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Bei &em im Laboratorium bei Zimmertemperatur von ca. 19O C ange- 
stellten Versuch murden im Schnitt von 15 Weibchen je Tier 3 Eier abgelegt. 
Die maximal erreichte Eizahl war 11. Die Larven aus diesen Eiern schlupf- 
ten bei Zimmertemperatur nach 8,9 Tagen. Fur 10 weitere Eier wurde im 
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Abb. 3. Populationsbewegungen der juvenilen Stadien yon Mediolata mali im Sommer 1954. 
Ordinate: Anzahl der Jugendstadien pro 50 Blatt. Abszisse: Datum der Auszihlungen 

Thermostaten bei 25,4O C eine Embryonalentwicklungszeit von 4,8 Tagen 
errechnet (Mittelwerte). 

Es sind Mannchen und Weibchen bekannt. Die Grundfarbe beider Ge- 
schlechter ist gelb, doch ist der Korper oft mehr oder weniger rot gefarbt. 
Die Beine sind immer gelb. 

Das Ei ist rund und von gelber Farbe. Es lai3t keine Struktur erkennen. 
Die ausschlupfende Larve ist gelb und rund, entsprechend der Form des 
Eies. Sie streckt sich jedoch schon nach einem Tage mit beginnender Nah- 
rungsaufnahme. Die weitere Entwicklung fuhrt nach dem auch fur Tetra- 
nychiden giiltigen Schema iiber das Proto- und das Deutonymphenstadium 
zur Imago. Beide Geschlechter durchlaufen die gleiche Zahl von Entwick- 
lungsstadien, namfich vier. 

Mediolata mali kam im Freien hauptsachlich mit Bryobia praetiosa Koch, 
Eotetranychus pomi Sepasgosarian und Schizotetranychus schizopus Zacher 
vor, seltener mit Eotetranychus telarius L. Es konnte in Fraaversuchen un- 
ter dem Binokular festgestellt werden, dai3 diese Arten auch wirklich ausge- 
saugt werden. Weiterhin wurden in diesen Versuchen aber auch Tetranychus 
urticae Koch, Tetranychus viennensis Zacher und Metatetranychus u h i  
Koch als Nahrung angenommen. Wenn Mediolata mali unter normalen 
Umstanden nie zusammen mit M .  ulmi gefunden werden konnte, die ja vor- 
nehmlich in gepflegten Anlagen auftritt, so hangt dies nur damit zusammen, 
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dai3 sich Mediolata mali infolge ihrer Empfindlichkeit gegeniiber Spritzmit- 
teln in behandelten Anlagen nicht hnlten kann. Sie wurde in den zwei Jah- 
ren der Untersuchungen zu dieser Arbeit nie in gepflegten Obstgiirtcn ge- 
funden. 1954 wurde ein Apfelbaum, bis dahin regelniai3ig gespritzt und gut 
mit M .  ttlmi besetzt, von den Spritzungen ausgenomnien. In1 Laufe des Som- 
mers siedelten sich einige Mediolata mali auf diesem Baum an, die verniut- 
lich der Wind angeweht hatte. Eine aktive Zuwanderung darf wohl nicht 
angenomnien werden, da der Baum rnit Hilfe eines breiten Vaselingurtels 
gegen den Boden isoliert war und da weiterhin trotz intensiver Suche in der 
h5he  keine Pflanze ZLI finden war, die Mediolata mali-Besatz aufwies. Ob- 
wohl als Nahrungstiere nur M .  ulmi zur Verfiigung standen, vermehrte sich 
Mediolata vollkommen normal. 

Weiter wurden durch Mediolata mali Eriophyiden und die Milbe Czens- 
pinskia lordi Nesbitt angegriffen, die auf vernachlassigten Biiumen sehr hau- 
fig waren. 

Aus dieser Zusammenstellung geht hervor, dai3 alle in Stuttgart-Hohen- 
heim vorkommenden Tetranychiden als Nahrung fur Mediolata mali dienen 
konnen und somit eine einseitige Spezialisierung auf eine Spinnmilbenart, 
wie LORD (1949) von der nahe verwandten Art  Mediolata novae-scotiae 
Nesbitt berichtet, nicht vorliegt. 

Um festzustellen, wie lange Mediolata mali braucht, um ihre Beute leer- 
zusaugen bzw. ob sie ein bestimmtes Stadium vorzieht, wurden Imagines 
auf stark mit Tetranychiden besetzte Blatter gebracht und unter dem Bin- 
okular beobachtet. Dabei ergab sich, dai3 das Tetranychidenei das bevor- 
zugte Stadium darstellt. Es wird von unten angestochen, wahrend des Saug- 
aktes liegen die Vorderbeine der Milbe (Beinpaar I)  auf dem Ei. Von Zeit zu 
Zeit wird der Anstich von einer andern Seite aus wiederholt. Im ubrigen 
verhalt sich M .  mali vollkommen ruhig. Benotigt wurden durchschnittlich 
10-15 Min., um ein Ei von Metatetranychus ulmi auszusaugen, ausnahms- 
weise auch langer (bis zu 20 Min.), und 2-3 Min. fur eine Eriophyide. 

Seltener als das Ei werden andere Stadien der Tetranychiden angegriffen, 
vor allem Ruhestadien. Die maximal festgestellte Frai3menge waren drei 
Eier von M .  uhni in einer Stunde. 

In  Abb. 4 ist der Populationsverlauf von Mediolata mali zu dem von 
Eotetranychus pomi  in Beziehung gesetzt. Aus technischen Grunden konnte 
die Kurve von E .  pomi  nicht vollstandig wiedergegeben werden. Das Maxi- 
mum wurde mit 357 Stadien am 17. 5. 1954 erreicht. 

Infolge sehr ungunstiger klimatischer Bedingungen brach die Population 
von E.  pomi  schon Anfang Juni vollkommen zusammen, so dai3 Mediolata 
muli hochstens ein gewisser beschleunigender EinfluB eingeraumt werden 
kann, der auch fur die Folgezeit nicht ohne weiteres zu erkennen ist. Doch 
darf man sein Vorhandensein mit Bestimmtheit annehmen. 

Weiterhin mui3 Mediolata mali ein reduzierender Einflufl auf das uber- 
winternde Stadium der Tetranychiden zuerkannt werden. Vor allem Win- 
tereier von Bryobia pruetiosa und M .  ulmi wurden im Herbst, wenn die 
Nahrung auf den Blattern knapp zu werden begann, besaugt. Gelegentlich 
konnte auch beobachtet werden, wie Aphideneier angegangen wurden. 

Aus den angestellten Beobachtungen ist zu entnehmen, dai3 sich M. mali  
zwar vorwiegend, jedoch nicht ausschliefllich, carnivor ernahrt. Oflers wur- 
den einzelne Individuen an Blattern saugend angetroffen, was vielleicht rnit 
einem zeitweiligen Mangel an tierischer Nahrung zusammenhangt, In  ver- 
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schiedenen Fallen gelang in Abwesenheit solcher die Aufzucht juveniler Sta- 
dien, voran Larven, bis zum nkhstfolgenden Entwicklungszustand mit rein 
pflanzlicher Nahrung. 

Im Friihjahr waren die Apfelblatter teilweise sehr stark mit Kiefern- 
pollen belegt, an denen Winterweibchen von M .  mali haufig saugend an- 
getroffen wurden. 

Moi Juni Jul i  Augusf ' September I Oklober 'November 

Abb. 4. Populationsverlauf von Mediolata mali und Eotetranyd~ws pomi im Sommer 1954 ___ - - Mediolata mali (alle Stadien ohne Eier) 
_ _ _ _ _  - - Eotetranychus pomi (alle Stadien einshl. Eier) 

Ordinare: Anzahl dcr Stadien auf 50 Blattern. Abszisse: Datum der Auszahlungen 

c. Weitere Arten der Ordnung Acari 
Neben den Raubmilben der Unterfamilie Phytoseiinae und der Art  Medio- 
lata mali kamen in Hohenheim noch eine Reihe weiterer Milben vor, die sich 
zum mindesten teilweise von Tetranychiden ernfhrten. Sie wurden nur ge- 
legentlich gefunden, jedoch beim Saugen an Tetranychiden bzw. Eriophyiden 
beobachtet. In gepflegten Obstgarten traten sie ausnahmslos nicht auf. Ins- 
gesamt spielten sie nur eine untergeordnete Rolle, mussen aber im Auge be- 
halten werden, da sie einmal moglicherweise erhohte Bedeutung erlangen 
k" onnen. 

Die haufigste Raubmilbe aus dieser Gruppe war eine Anystis sp., wahr- 
scheinlich A.  baccarum L. (Fam. Anystidae). Sie wurde selbst auf vernach- 
lassigten Obstbaumen nur sehr selten gefunden, war im Sommer jedoch von 
K.orbweiden in groi3en Mengen abzusammeln. Daneben kam sie auf ver- 
schiedenen Baumen und Strauchern vor. Fur diese Art charakteristisch ist, 
dai3 sie sich zu den Ruhestadien in ein dichtes Gespinst einhullt. I n  der deut- 
schen Literatur nennt ZACHER (1921) A. baccarurn als Feind von Metate- 
tranychus ulmi. Haufiger wird dagegen Anystis agilis Banks als Tetranychi- 
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denrauber erwiihnt (GROVES, 1951). Nicht naher bestirnmt sind zwei Arten 
der Gattung Anystis, die GEIJSKES (1938) und V. VITZTHUM (1943) in die- 
sem Zusammenhang anfuhren. 

Weitere Arten der Ordnung Acari, die Tetranychiden 31s Beute anneh- 
men, wurden nur ganz vereinzelt gefunden. Sie gehoren in die Familien 
CheiEetidae, Bdellidae und Cunaxidae. 

B. Ordnung Hemiptera-Hetemptera 

a. Anthocoris nemorum L. (Fam. Anthocoridae) 
Die Tetranychidenrauber aus der Familie Anthocoridae sind in Hohenheim 
durch zwei Gattuhgen vertreten, Anthocoris und Orius (Triphleps), die sich 
vorwiegend carnivor ernahren. Wenn sie auch gelegentlich an Blattern sau- 
gend angetroffen wurden, so konnten doch nie irgendwelche Blattschaden 
beobachtet werden. 

A.  nemorum ist mit Abstand die wichtigste der 6 Arten aus der Gattung 
Anthocoris, denen eine gewisse regulatorische Bedeutung im Massenwechsel 
der Tetranychiden eingeraumt werden mui3. Neben Tetranychiden (STLER, 
1929; HEY, 1944; GUNTHART, 1945; ANDERSEN, 1947; COLLYER, 1953 
a + d, u. a.) werden in der Literatur eine Reihe von Insekten als Beutetiere 
genannt. Aus diesen Berichten geht hervor, dai3 A. nemorum zwar im we- 
sentlichen als carnivor, jedoch nur als fakultativ acarophag anzusprechen 
ist. Der weite Kreis von Beutetieren versetzt die Art in die Lage, beim Aus- 
fall von einem oder mehreren sich trotzdem am Leben zu erhalten. Sie 
kommt in unbehandelten und gepflegten Obstanlagen etwa gleichermai3en 
vor und ist praktisdi auf allen Baumen und Strauchern zu finden. Vor allem 
Salix sp. und Urtica dioica sind ein beliebter Aufenthaltsort. 

Die Biologie von A. nemorum wird von PESCA (1931), GUNTHART (1945) 
und COLLYER (1953 a) beschrieben. 

In Stuttgart-Hohenheim wurden 1954 die ersten aktiven Imagines An- 
fang April am Stamm von Apfelbaumen gefunden. Am 22. 4. konnten die 
ersten von den Asten abgeklopft werden. Infolge der ungunstigen Witte- 
rung Ende April-Mai erfolgte die Eiablage sehr spat, etwa um den 20. Mai. 

Groi3ere Mengen von Eiern wurden in der letzten Maiwoche gefunden. 
Die Larven erschienen im ersten Junidrittel. Sie benotigten fur ihre Ent- 
wicklung etwa 5 Wochen, so dai3 die Imagines der ersten Generation nicht 
vor Mitte Juli ausgebildet waren. Es ist schwierig, die genaue Abgrenzung 
der ersten von der zweiten Generation zu treffen, weil zu dem Zeitpunkt, 
wo die erste Generation mit der Eiablage beginnt, noch Winterweibchen 
vorhanden sind. Man findet so in dieser Zeit samtliche Stadien auf den Blat- 
tern. Immerhin liei3 sich in Stuttgart-Hohenheim ein zweiter Eiablage- 
schwerpunkt Ende Juli-Anfang August nachweisen. Die Imagines der zwei- 
ten Generation hatten ihre Entwicklung Ende August-Anfang September 
beendet. Zu diesem Zeitpunkt waren jedoch auch noch Eier und kleine Lar- 
ven zu finden. Im November wurden gelegentlich Nymphen unter Papp- 
gurteln angetroffen. Es konnte nicht entschieden werden, ob sie aus Eiern 
hervorgingen, die von den Weibchen der ersten Generation verspatet abge- 
iegt waren, oder ob ein Teil der Weibchen der zweiten Generation noch im 
Herbst zur Eiablage schritt. Im letzteren Falle lage also eine partielle dritte 
Generation vor. 
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Nach eigenen Untersuchungen erfolgt die Uberwinterung in Rinden- 
ritzen und unter Rindenschuppen. Sehr gerne werden auch Pappgurtel auf- 
gesucht. Am 20. 10. 1953 waren diese noch kaum belegt. Nach dem 20. 11. 
anderte sich die Zahl der Anthocoris nemorum, die unter diesen Pappgur- 
teln Schutz suchten, nicht mehr. Die Abwanderung in die Winterquartiere 
war also bis zum 20. 11. abgeschlossen. Bis dahin waren immer noch einige 
Tiere aktiv. Nach eigenen Beobachtungen iiberwintern nur Weibchen. Ge- 
legentlich sollen auch Mannchen in den Winterlagern gefunden wordcn sein 

Y -  (EOLLYER, 1953 a). 
Nach im Laboratorium durchgefuhrten Versuchen wurden bei ausschliefl- 

licher Milbennahrung fur die E:twicklungsdauer von A. nemortim die fol- 
genden Zahlen ermittelt: 

Tabelle I 
Entwirklungsdauer von Anthororis nemorum unter verschiedenen Temperaturen 

bei reiner Milbennahrung 
(Durchschnittswerte von je 5 Tieren) 

16O C 200 c 25" c 

Embryonalentwicklung 9,l Tage 7,9 Tage 4 Tage 
Larval- (Nymphen-) Zeit 39,4 Tage ,26,2 Tage 19,8 Tage 
Gesamtentwicklung 48,5 Tage 34,l Tage 23,s Tage 

Die einzelnen Versuchsglieder fanden in den Kammern eines Reihen- 
thermostaten bei konstanten Temperaturen Aufstellung. Die Entwicklungs- 
dauer beanspruchte bei 16O C 48,5 Tage, bei 25O C dagegen nur noch etwa 
die Halfie dieser Zeit. Dies beweist die starke Temperaturabhangigkeit der 
Entwicklungsgeschwindigkeit von A. nemorum. 

Die verschiedenen Larvenstadien und die Imagines tasten auf der Suche 
nach Beute die Oberflache des Blattes mit dem Russel und den Antennen ab, 
wobei sie sich ziemlich rasch bewegen. Stoi3en sie auf ein Opfer, so wird die- 
ses blitzschnell angestochen. Ein bestimmtes Milbenstadium wird nicht be- 
vorzugt. Vielmehr hangt die Auswahl von der Zusammensetzung des An- 
gebotes ab. 

Larven und Imagines, die auf gut mit Metatetranychzts ulmi besetzte 
Blatter gesetzt und durch das Binokular je eine Stunde beobachtet wurden, 
saugten durchschnittlich in dieser Zeit 10-20 Stadien aus. Die maximal fest- 
gestellte Fraflmenge einer Nymphe in einer Stunde war: 6 Eier, 25 Ruhe- 
stadien sowie 7 aktive Tiere, weiterhin eine Syrphidenlarve. Eier wurden 
in 10-15 Sek. leergesaugt, Ruhe- und aktive Stadien in 30 Sek. bis 2 Min. 

Nach dem Aussaugen der Beute wird der Inhalt noch einmal in den leeren 
Balg zuruckgepumpt. Dieser Vorgang ist bei Eiern sehr schon zu beobachten. 
Er findet hier normalerweise nur einmal statt, kann jednch bei andern Sta- 
dien bis zu mehreren Malen wiederholt werden, allerdings auch gelegentlich 
ganz unterbleiben. 

Samtliche in Hohenheim vorkommenden Tetranychiden wurden in Frai3- 
versuchen als Nahrung angenommen, mit der Einschrankung, dai3 die spin- 
nenden Arten durch ihr Gespinst einen gewissen Schutz erfuhren. Wahrend 
Kaferlarven unter das Gespinst kriechen, halten sich die Larven von He- 
teropteren auf demselben auf. Beim Anstechen der Beute, besonders schon 
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beim Ei feststellbar, niacht sich das Fehlen einer Unterlage bemerkbar, da 
diese ja im Gespiiist aufgehgngt sind. Deshalb ist die Wirksamkeit gegeri die 
nicht spinneriden Arten der Tetranychiden wesentlich griifler. 

6.  0r ius  minutus L. (Fam. Anthocoridae) 
Von den beiden i n  den Obstanlagen uni Hohenheini vorkommenden Arten 
der Gattung Orius ist Ovius minutia L. (Triphleps minuts L.) die wich- 
tigere. Ihre wirtschaflliche Bedeutung ist etwa niit der von Anthocovis ne- 
morum gleichzusetzen. Die Lebensgewohnheiten dieser beiden Aiithocoriden 
entsprecheii sich weitgehend. Auch 0. minutus nimmt neben verschiedenen 
Insekten Tetranychiden als Nahrung an (GUNTHART, 1945; ANDERSEN, 
1947; COLLYER, 1953 a). 

In hier ausgefuhrten Frafiversuchen konnte festgestellt werden, dafi alle 
in Hohenheim vorkommenden Tetranychidenarten ausgesaugt werden. 
Orius minutus ist wesentlich kleiner als Anthocovis nemorum, was sich auch 
in einer geringeren Nahrungsaufnahme ausdriickt. Durchschnittlich wurden 
in einer Stunde 5-15 Stadien von Metatetranychus ulmi ausgesaugt. Das be- 
obachtete Maximum, von einer Nymphe konsumiert, war: 12 Eier, 5 Ruhe- 
stadien und 11 aktive Tiere. Zuni Aussaugen der Eier wurden 25-40 Sek., 
fur die ubrigen Stadien 1-3 Min. benotigt. 

c. Weitere Arten dev Familie Anthocovidae 
Neben Anthocoris nemorum und Ovius minutus treten in Hohenheim noch 
6 Arten der Familie Anthocoridae als Spinnmilbenrauber auf, die diesen an 
Bedeutung iedoch wesentlich nachstehen. Davon sind Anthocoris nemoralis 
F., A. confusus Reut. und Orius niger Wlfi. in der Literatur bereits als 
naturliche Feinde der Spinnmilben angefiihrt (BAILOV, 1929; COLLYER, 
1953 a). Dagegen werden Anthocoris gallarum ulmi De Geer, A. mink! 
Dhrn. und A.  amplicollis Horv. an dieser Stelle zum ersten Male in diesem 
Zusammenhang genannt. AlIe 6 Arten nahmen in Fraaversuchen Metate- 
tranychus ulmi als Beutetier an. Sie waren jedoch in den Obstanlagen um 
Hohenheim so selten -anzutrefien bzw. stellten vorwiegend andern Schad- 
lingen nach, dai3 ihnen keine praktische Bedeutung beizumessen ist. 

d.  Campylomma vevbasci Meyer-Diirr (Fam. Capsidae) 
Campylomma verbasci ist die wirtschaftlich bedeutungsvollste Miride, die 
in den Obstanlagen in Hohenheim als Rauber von Tetranychiden auftritt. 
Ihre Tatigkeit als Milbenfeind wird durch verschiedene Berichte bestatigt 
(PICKETT, 1938; LORD, 1949; COLLYER, 1953 a). Die Art  kam hier vor allen 
Dingen auf Apfelbaumen vor, in gepflegten und vernachlassigten Anlagen 
etwa gleichermagen. 

Die Oberwinterung erfolgt im Eistadium. Die Eier werden bevorzugt in 
junge, weiche Triebe abgelegt. 1954 schliipften die ersten Larven in Stutt- 
gart-Hohenheim Mitte Mai. 1955 wurden groi3e Mengen schon Anfang Mai 
beobachtet. Sie sind die ersten Capsidenlarven, welche sich im Friihjahr auf 
den Baumen befinden. Die Imagines der ersten Generation erschienen 1954 
nicht vor Mitte Juni, haufig waren sie erst im letzten Junidrittel. Die Weib- 
chen dieser Generation legten ihre Eier in der ersten Julihalfte ab. Die sich 
daraus entwickelnden Larven schlupften etwa Mitte-Ende Juli, die Imagines 
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waren Anfang September ausgebildet. Da sie nicht sehr lange auf den Bau- 
nien anzutrcfien waren, muf3 nian annehmen, daf3 sie schon bald ihre Win- 
tereier ablegten und eingingen. Larven wurden vereinzelt noch bis Ende 
September angetroeen. Es scheint, daf3 in Jahren mit ungiinstiger Witte- 
rung nicht alle Angehorigen der zweiten Generation zur Ablaze der Winter- 
eier kommen. Ob ein Teil der von der ersten Generatioi? abgelegten Eier 
iiberwintern kann, ist  nicht bekannt. 

C. verbasci wurde nur beini Aussaugen von Metatetrmychus ulmi be- 
obachtet. 

e. Camptobrochis lutescens Schilling (Fam. Capsidae) 
Dieser Art kommt in Hohenheim nach Campylomma verbasci als Spinn- 
milbenrauber von allen Miriden die groi3te Bedeutung zu. Sie kommt haupt- 
sachlich in der Nahe von Blattlausen vor, stellt jedoch auch andern Insekten 
nach. Auf die Bedeutung als Tetranychidenfeind wies zuerst COLLYER 
(1953 b) hin. 

In Hohenheim war Camptobrochis lutescens im fruhen Sommer in ge- 
pflegten Obstanlagen sehr selten. Erst im Spatsommer liei3 sich eine bemer- 
kenswerte Zunahme verzeichnen. In  vernachlassigten Obstgarten war der 
Besatz im Fruhsommer hoher und blieb wahrend der gesamten Vegetations- 
zeit etwa gleich. Aui3erhalb der Plantagen war die Art auf verschiedenen 
Pflanzen zu finden, vor allem auf Tilia sp. 

C. lutescens uberwintert als Imago unter der Rinde, um im Mai aus den 
Verstecken zu erscheinen. Es tritt nur eine Generation auf, die Eier werden 
in das weiche Holz der jungen Triebe abgelegt. Die rot-weii3 gefarbten Lar- 
ven sind nicht sehr aktiv. Die Imagines haben ihre Entwicklung nicht vor 
Ende Juli-Anfang August abgeschlossen. Da  jedoch bis zu diesem Zeitpunkt 
Imagines stets vorhanden sind, mui3 man annehmen, dai3 die Tiere, die 
uberwintern, sehr lange am Leben bleiben. 

Wie bereits erwahnt, waren im Laufe des Sommers in gepflegten An- 
lagen nur relativ wenige Exemplare zu finden. Erst gegen den Herbst nah- 
men die Zahlen beachtlich zu. Am 23. 10. 1954 wurden in einer behandelten 
Anlage unter Pappgiirteln 41,40, 28,26 bzw. 23 erwachsene Tiere gefunden. 
Da die betreffende Anlage in der Nahe eines Waldes lag, scheint es, dai3 die 
Tiere, einem Nahrungsgefalle folgend, von dort zuwanderten. Im Fruhjahr 
fliegen sie wohl zum groaten Teil wieder nach dorthin zuruck. 

Beobachtet wurde C. lutescens beim Aussaugen von Metatetranycbus 
ulmi und Eotetranycbus telarius. 

f .  Orthotylus marginalis Reuter (Fam. Capsidae) 
Als Nahrungstiere dieser Art sind neben einer Reihe von Insekten in der 
Literatur auch Spinnmilben genannt (HEY, 1944; COLLYER, 1953 b). In  be- 
handelten Anlagen wurde sie nur selten gefunden, haufiger dagegen in un- 
behandelten. In  noch groaerer Zahl war sie jedoch auf Tilia sp. und Salix sp. 
anzutreffen. 

Das Ei wird in die Rinde der jungen Triebe abgelegt. Die Larven sind 
von grun-gelblicher Farbe. Sie schliipften 1954 im Laufe des Mai aus den 
Wintereiern. Die ersten Imagines wurden im Laboratorium Mitte Juni er- 
halten, im Freiland sind sie jedoch nicht vor Mitte Juli zu erwarten. Es tritt 

9" 
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nur eine Generation auf. Die im Juli erscheinenden Imagines besorgen die 
Ablage der Wintereier. 

0. marginalis nnhm Metatetranycbus ulmi, Eotetranyclms telarius und 
Schizotetranychus schizopus bereitwillig als Nahrung an. 

Die nahe verwandte Art Orthotylus nassatus Fabr. wurde vor allem auf 
Tilia sp., seltener auf Salix sp. gefunden. In Obstgarten ist sie von erheblich 
geringerer Bedeutung als 0. marginal is .  

g. Weitere Arten drr Familie Capsidae 
Malacocoris chlorizans Panz. gehort mit zu den Miriden, die hier auf ver- 
nachlassigten Obstbaumen am haufigsten anzutrefien waren. Zahlreich war 
die Art auch auf Ti l ia  sp. zu finden. 1954 wurde eine Generation festgestellt. 

Neben verschiedenen Insekten greift M.  chlorizans auch Spinnmilben an 
(HEY, 1944; COLLYER, 1953 b; MATHYS, 1953, 1954). In  eigenen Fraflver- 
suchen wurden Metatetranychus ulmi und Eotetranychus telarius ausgesaugt, 
doch sol1 auch Tetranychus urticae als Beute angenommen werden (GEIER 
eC BAGGLIOLINI, 1952). 

Blepharidopterus angulatus Fall. wird in England nach HEY (1944) und 
COLLYER (1952 a) zu den wirkungsvollsten Feinden der Tetranychiden ge- 
zahlt. 

In  Hohenheim wurde diese Art in behandelten Anlagen nur auf3erst sel- 
ten angetrofien, etwas haufiger dagegen in vernachlassigten Quartieren. 
Weiterhin wurde sie in ziemlichen Mengen von gras- und krautartigen 
Pflanzen abgesammelt. 

Eine ausfuhrliche Beschreibung der einzelnen Entwicklungsstadien und 
der Biologie findet sich bei COLLYER (1952 a). Neben verschiedenen Insek- 
ten kommt nach eigenen Erfahrungen Metatetranychus ulmi als Beute in 
Betracht, nach COLLYER (1952 a) zusatzlich Bryobia praetiosa und einige 
weitere phytophage Milben. 

Pilophorus perplexus D. + S .  war in Hohenheim auf unbehandelten Bir- 
nen, weniger auf Apfelbaumen, recht haufig zu finden. Die den Imagines 
sehr ahnlichen Larven schlupfien etwa Ende Mai-Anfang Juni. Die Imagines 
dieser einzigen Generation, die auch die Ablage der uberwinternden Eier 
besorgen, erschienen im Juli. Nach COLLYER (1953 b) und hier angestellten 
Beobachtungen geht die Art Metatetranychus ulmi an, nach LORD (1949) 
wird weiterhin Bryobiu praetiosa angegriffen. 

Die nachfolgend aufgezahlten Capsiden sind wegen ihrer Seltenheit oder 
weil sie nur gelegentlich Tetranychiden aussaugen, als Spinnmilbenfeinde in 
den Obstgarten um Hohenheim ohne jede wirtschaftliche Bedeutung. Sie 
mussen hier jedoch der Vollstandigkeit halber Erwahnung finden. Alle konn- 
ten mit M.  ulmi als ausschliefllicher Nahrung mehr oder weniger lange am 
Leben erhalten werden. Bei einigen gelang auch die Aufzucht: Phytocoris 
dimidiatus Kb., Ph. tiliae Fabr., Atractotomus mali Mey.-D:, Psallus am- 
biguus Fall., Heterotoma meriopterum Scop., Deraeocoris olivaceus Fabr., 
D. ruber L., D. trifasciatus L., Campyloneura virgula H.-S. und Liocoris 
tripustulatus Fabr. 

h. Nabis (Himacerus) upterus Fubricius (Fam. Nabidae) 
N .  apterus trat  in Obstgarten nicht sehr zahlreich auf, in vernachlassigten 
war sie haufiger zu finden als in gepflegten. Sie nahm in Futterungsversuchen 
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gierig alle Insekten an, die als Nahrung geboten wurden. Dagegen wurden 
Spinnmilben ( M .  ulmi) nur in Abwesenheit von grofleren Beutetieren aus- 
gesaugt. COLLYER (1953 b) bestatigt, dai3 die Art sich fakultativ acarophag 
erniihren kann. 

C. Ordnung Neuroptera 

a.  Chvysopa vulgaris Schneider (Fam. Chvysopidae) 
Chrysopa vulgaris Schneid. (Ch.  pevln Fabr.) ist die in  Hohenheim am hau- 
figsten vorkommende Neuroptere. Sie hat ein sehr groi3es Nahrungsbediirfnis 
und gilt als ausgesprochener Blattlausfeind (Blattlauslowe), greift aber auch 
andere Insekten an. Die Neuropteren leben vorwiegend carnivor, doch konn- 
ten Larven von Ch. vulgaris gelegentlich beim Saugen an Blattlaus- bzw. 
Blattsaugerexkrementen angetroffen werden. Nach SMIRNOFF (1953) kon- 
sumiert die Art  auch Nektar und Bliitenpollen im Fruhjahr und den Saft 
reifer Datteln im Herbst. Als Feind von Tetranychiden wurde Chrysopa 
culgavis in der Literatur bisher noch nicht genannt. 

Die Larven und Imagines wurden in Hohenheim hauptsachlich auf Apfel- 
baumen und Linden gefunden, seltener auf Bohne. In  der Besiedelungsdichte 
war zwischen vernachlassigten und gepflegten Obstanlagen kein deutlicher 
Unterschied feststellbar. 

Nach eigenen Beobachtungen stellt sich die Biologie wie folgt dar: Chry- 
sopa vulgaris iiberwintert im Imaginalstadium. Die ersten Jmagines .wurden 
1954 bereits Ende April von Apfelbaumen abgesammelt, Mitte Mai waren 
die ersten Eier zu finden. Die Eiablage erfolgt auf den Blattern, seltener 
werden Zweige belegt. 

Das gestielte Ei ist von ovaler Form, in der Farbe hellgriin, die untere 
Halfte etwas mehr gelblich. Das obere Ende tragt einen kleinen kronchen- 
artigen Fortsatz. Unmittelbar vor dem Schliipfen der Larve nimmt das Ei 
einen blaugriinen und schliefilich graulichen Farbton an. 

Anfang Juni 1954 schliipRen die Larven. Die Entwicklung ist nach unge- 
fahr 3-4 Wochen abgeschlossen. Die Verpuppung findet meist auf dem Blatt, 
gelegentlich jedoch auch unter Rindenschuppen am Stamm, in einem runden 
weif3en Kokon statt. Nach einer etwa 14tagigen Puppenruhe sind die Ima- 
gines fertig ausgebildet. 

Die erste Generation war 1954 Mitte bis Ende Juli abgeschlossen. Die Eier 
der zweiten Generation wurden grofitenteils in der ersten Augusthalfte ab- 
gelegt, die Imagines daraus erschienen in der zweiten SeptemberhalRe. Diese 
Imagines verfarbten sich mit sinkender Temperatur und nahmen allmahlich 
statt des iiblichen hellgriinen einen mehr gelblichen Farbton an. Zur Ober- 
winterung werden gerne Gebaude aufgesucht. Pappgiirtel wurden nur in 
Ausnahmefallen als Winterquartiere beniitzt. 

Zur Feststellung der Entwicklungsdauer wurden im Laboratorium Ver- 
suche durchgefuhrt, in denen die Larven von Chrysopa vulgaris nur mit 
Milben ( M .  ulmi) ernahrt wurden. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 nieder- 
gelegt. 

Die Temperatur in den Thermostatenversuchen war konstant bei ganz 
geringen Schwankungen. Die Versuchsglieder mit gestaffelter relativer LuR- 
feuchtigkeit fanden bei normaler Zimmertemperatur Aufstellung (mittl. 
Temp. 19,0° C, Extremwerte 16,7 und 24,4O C). 
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T d e l l e  2 
Entwicklungsdauer von cbryiopa vulgaris bei reiner Milbennahrung unter  verschiedenen 

Temperatur- und Luflfeuchtigkeitsbedingungen 
(Die Einzelwerte bezeichnen den Durchschnitt von 4 Tieren) 

Thermosra t  13, < r o \ r l r  Bezrichn. 

Temperatur 15,s 24,9 35,6 19,O 19,O 19,O 19,O 19,O OC 
rel. Lufifcud~tigkeit nicht gemessen 3.1 44 67 SO 100 O f  0 

Elstadium 16 4,s 3 5 5 6,s 7 6 Tage 
Larvalperiode - 15 8 20 21 19 21 21 Tage 
Puppenruhe - 11 7 14,s 14 14 13 12 Tage 
Gesamtentwicklung - 30,s 18 39,5 40 39,s 41 39 Tage 

Die Ergebnisse dieser Aufzuchtversuche beweisen die starke Abhangigkeit 
der Entwicklungsdauer von der Temperatur. Bei 15,S0 C gelang die Auf- 
zucht nicht, da die Larven schon nach wenigen Tagen abstarben. Bei 24,9O C 
nahm sie noch 30,7 Tage in Anspruch, bei 35,6O C dagegen nur 18 Tage. 

Ein Einflui3 der relativen Luftfeuchtigkeit scheint nicht vorzuliegen. Le- 
diglich bei extrem niedriger bzw. hoher rel. Luftfeuchtigkeit lag die Mor- 
talitat iiber der, die bei mittleren Werten zu verzeichnen war. 

Chrysopa vulgaris ist der relativ bedeutungsvollste naturliche Spinn- 
milbenfeind aus der Klasse der Insekten, der in Hohenheim gefunden wer- 
den konnte. 

Die Larve ist sehr aktiv und legt auf dem Blatt grofle Strecken zuriick, 
wobei sie offenbar planlos umherlaufi. St6flt sie auf eine Blattlaus bzw. 
Milbe, so ergreifi sie diese mit ihren zangenformigen Mandibeln und saugt 
ihre Beute vollkommen aus. Bei den Zuchten im Laboratorium gingen frisch- 
geschliipfte Larven in groi3er Zahl ein, wenn es ihnen nicht gelang, rasch die 
passende Nahrung aufzufinden. Dagegen konnten altere Larven einen Tag 
und langer ohne Nahrung bleiben. 

Um festzustellen, wie hoch die Fraflmenge einer Larve in einer bestimm- 
ten Zeiteinheit war, wurden Larven verschiedenen Alters unter dem Bino- 
kular auf gut mit Tetranychiden belegte Blatter umgesetzt und je eine Stunde 
lang beobachtet. Wie zu erwarten, schwankte die Frai3menge in beachtlichen 
Grenzen. In  einigen Fallen wurden trotz reichlichen Angebotes keine Milben 
ausgesaugt. Die maximal festgestellte Frdmenge,  die eine 12 Tage alte Larve 
in einer Stunde konsumierte, war: 56 Eier, 5 Larven, 16 Protonymphen, 3 
Deutonymphen, 17 Ruhestadien und 5 Imagines von Metatetranychus ulmi. 
Der Durchschnitt (ohne die, die iiberhaupt keine Beute annahmen) lag etwa 
zwischen 30-50 Stadien pro Stunde. 

Als Frai3zeit fur ein Tetranychidenei ergaben sich im Schnitt aller be- 
obachteten Chrysopidenlarven 5-1 0 Sek., fur die ubrigen Stadien wurden 
10-35 Sek. benotigt. Die groi3eren Stadien, wie etwa Deutonymphen oder 
Imagines wurden mehrmals angestochen, wahrend bei den kleineren ein An- 
stich geniigte. Nach dem Aussaugen stellten die Balge nur noch ein formloses 
Knauel dar. 

In  gleichlaufenden Versuchsreihen wurden neben Metatetranychus ulmi 
samtliche in Hohenheim vorkommenden Tetranychiden als Nahrung ange- 
nommen. Die spinnenden Arten waren jedoch durch ihr Gespinst bis zu 
einem gewissen Grade geschiitzt. Die Larven von Ch. vulgaris hielten sich 
immer auf demselben auf, nie jedoch darunter wie etwa die Kaferlarven. 
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Sie durchstoflen niit den Mnndibeln das Gespinst, um die Beute durch Ab- 
tasten zu suchen. Da  die Milben sich relntiv rasch bewegen. die Chrysopide 
aber in ihrer Bewegungsfiihigkeit stark gehemmt ist, ist der Ef€ekt gegen die 
spinnenden Tetranychidenarten nicht sehr groi3, zumal das Gespinst be1 jeder 
Bewegung von neuem durchstoflen werden mufl. 

Auf Bohnen verfingen sich die Larven von Ch. vztlgnris OR niit ihren Frefl- 
werkzeugen in den hakenformigen Haaren der Blattunterseite, von wo sie 
sich in nicht wenigen Fillen aus eigener Kraft nicht freimachen konnten und 
eingingen. 

b. Weitere Arten der Ordnung Neuroptera 
Neben Chrysopa vulgavis Schneid. kamen im Sommer 1953 und 1954 die 
Arten Chuysopa perla L. (Chrysopidae) und Hemerobius humuli L. (He- 
merobiidae) in groflerer Zahl vor. Daneben wurde gelegentlich die sehr frei3- 
gierige Larve einer nicht naher bestimmten Conwentzia sp. (Coniopterygidae) 
gefunden. Ober die Biologie dieser drei Arten ist nicht allzuviel bekannt. 
Die Zahl der Generationen liegt zwischen einer und zweien, die Oberwinte- 
rung erfolgt im Imaginalstadium. 

Im Herbst wurden einige andere Arten recht haufig, namlich Chrysopa 
tenella Schneider, C h .  septempunctata Wesm. (beide Chrysopidae) und Bo- 
riomyia nervosa Fbr. (Hemerobiidae). Diesen drei letztgenannten Arten ist 
gemeinsam, dai3 sie den Winter als Puppe uberdauern. Die Larven hielten 
sich bis in den November hinein auf den Asten auf, wo sie sich wenigstens 
teilweise von Wintereiern von Metatetranychus ulmi ernahrten. Pappgiirtel 
wurden von vereinzelten Exemplaren schon im Oktober zur Verpuppung 
aufgesucht, doch war die Abwanderung Ende November noch nicht voll- 
kommen beendet. Die beiden Chrysopiden fertigen zur Verpuppung den 
typischen Kokon an, wohingegen sich Boriomyia nervosa in einem langlichen 
lockeren Gespinst verpuppt. Die Imagines schliipflen im Laboratorium schon 
im Februar, wenige Tage nach dem Einsammeln der Puppen. Besonders die 
der beiden Chrysopiden waren zu einem hohen Prozentsatz parasitiert. 

Arten der Gattung Conwentzia werden u. a. von COLLYER (1953 a) als 
Tetranychidenfeinde beschrieben. Die iibrigen 5 hier aufgefuhrten Neurop- 
teren werden an dieser Stelle zum ersten Male als Rauber der Spinnmilben 
genannt. Die regulatorische Tatigkeit im Massenwechsel der Tetranychiden 
darf jedoch nicht zu hoch bewertet werden, da wohl alle Arten zwar Milben 
als Beute annehmen, sich normalerweise aber vor allem von Aphiden er- 
nahren. 

D. Ordnung Coleoptera 

a. Scymnus punctillum Weise (Fam. Coccinellidae) 
Der wichtigste Spinnmilbenrauber aus der Ordnung Coleoptera und einer 
der bedeutendsten uberhaupt ist der kleine schwarze Kafer Scymnus punc- 
tillum. Nur  die Vertreter der Untergattung Stethorus Weise gehen Milben, 
vornehmlich aus der Familie Tetranychidae, an. Diese Nahrungsspezialisie- 
rung geht soweit, dai3 Scymnus (Stethorus) punctillum als obligater Milben- 
rauber angesprochen werden kann. Ein anderes Nahrungstier konnte im Ver- 
laufe der Untersufhungen nicht gefunden werden. S. punctillum ist die ein- 
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zige Art der Gattung, die in Hohenheim in Mengen i n  Obstanlagen ange- 
troffen werden konnte. Nur gelegentlich wurden einige S. frontalis Fabr. 
und einige S. suturalis Thunbg. von Apfelbaumen algesamnielt. 

Sehr viele Autoren berichten uber die nutzliche Tatigkeit von S. punctil- 
/urn (ANDERSEN, 1947, COLLYER, 1953 a, u.a.). D a  der Kafer auf Tetra- 
nychiden als Nahrung angewiesen ist, koninit er auch nur mit diesen zu- 
sammen vor, hauptsachlich auf Apfel, Zwetsche, Bohne, Tilia sp., Salix sp., 
Corylus sp., Himbeere und in selteneren Fallen auf Kirsche. 

Das langlich-ovale Ei wird auf die Unterseite gut mit Tetranychiden be- 
setzter Blatter abgelegt, bei spinnenden Arten unter das Gespinst. Die Larve 
zeigt unniittelbar nach dem Schlupfen eine fahl aschgraue Farbe. Beim ersten 
Saugen fullt sich der Verdauungstraktus und scheint nach aui3en rotlich durch. 
Spater nehmen die Larven eine braunliche Farbe an, von der sich die Borsten 
dunkel abheben. Diejenigen, die sich ausschliefllich von hellgefarbten Spinn- 
milben ernahren, wie z. B. Eotetranychus telarius, bleiben in der Farbe im- 
mer heller als solche, die sich auf Baumen mit Metatetranychus ulmi auf- 
halten. Auch die Farbe der Scymnus-Eier ist von der Art der Nahrung ab- 
hangig. Trotz der stummelformigen Beine ist die Larve ziemlich aktiv. Sie 
lauR frei auf dem Blatt umher, zieht es bei spinnenden Formen jedoch vor, 
sich unter dem Gespinst aufzuhalten. Die Verpuppung erfolgt in den weitaus 
meisten Fallen auf der Blattunterseite, bei Anwesenheit von Gespinsten un- 
ter denselben, in der fur Coccinelliden ublichen Weise. Die Puppe ist schwarz. 
Der ausschlupfende Kafer, zunachst noch weich und von rotlicher Farbe, 
kann sofort mit der Jagd nach Beute beginnen. Der Hirtungsprozei3, den er 
durchzumachen hat, ist nach 24 Stunden beendet. Gleichzeitig hat die rote 
Farbe einem intensiven Schwarz Platz gemacht. 

Die Oberwinterung erfolgt im adulten Stadium. Die Kafer ziehen sich 
nach der Stammbasis zuruck, wo sie einige Zentimeter unter Erdbodenhohe 
sich geschutzte Stellen aussuchen, um dort zu mehreren zu uberwintern. Am 
Stamm selbst konnten nur ganz vereinzelt welche gefunden werden, es sei 
denn, dai3 Gurtel aus Wellpappe angelegt wurden, die die Tiere gerne auf- 
suchten. 

Urn genau in Erfahrung zu bringen, wann die Kafer ihre Winterverstecke 
beziehen und wann sie wieder daraus erscheinen, wurden am 26. 9. 1953 
an 3 Baumen eines groaeren geschlossenen Goldparmanenquartieres in etwa 
30-40 cm Hohe am Stamm 20 cm breite Wellpappegurtel angelegt. N o h  
am 23. 10. waren diese Gurtel von keinem Kafer aufgesucht, die sich zu 
diesem Zeitpunkt noch auf den Blattern befanden. Am 14. 11. wurde erneut 
kontrolliert, und nun waren die Gurtel mit 76, 58  bzw. 42 Kafern belegt. 

Am gleichen Tage, 14. 11. 1953, wurden an drei weiteren Baumen solche 
Gurtel angelegt, die am 5. 12. nachgesehen wurden. D a  bei dieser Kontrolle 
unter den drei nachtraglich angebrachten Gurteln nur 1 Kafer angetroffen 
wurde, 1ai3t sich schlieflen, dai3 die Abwanderung am 14. 11. abgeschlossen 
war. Sie ware 1953 also praktisch zwischen dem 23. 10. und dem 14. 11. 
erfolgt. In  diesen Zeitraum fie1 auch der erste winterliche Temperatursturz. 
Ober die weiteren Bewegungen gibt Tab. 3 Auskunfi. 

Es scheint, dai3 Ende November noch einige Kafer von den Pappgiirteln 
nach der Stammbasis weiterwanderten. Die Zahlen hielten sich dann bis 
Mitte Marz auf der gleichen Hohe, um am 22. 3. einen ersten Tiefstand zu 
erreichen. Ein erneuter Temperaturriickgang Ende Marz liei3 sie wieder 
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T'ibelle 3 

Anzahl der Scymnrrspunctillum unter einern Pappgiirtel 

~ 

14. 11.1953 42 58 76 
5.12.1953 43 31 73 6,bn C 

13. 2. 1954 40 31 71 1,8OC 
8. 3 .  1954 47 32 68 4,7O c 

16. 3. 1954 46 30 54 6,6O C 
22. 3. 1954 16 6 15 8,lOC 
27. 3.1954 23 13 26 4,In C 
7. 4. 1954 27 13 24 3,4O c 

12. 4. 1954 14 5 13 6,0n C 
20. 4. 1954 2 2 3 4,0n C 
27. 4. 1954 2 - 4 8,2O C 
30. 4.1954 - - - 9,7O c 

8. 5. 1954 1 1 1 8,3O C 
13. 5.1954 - - - 15,4OC 

etwas ansteigen. In  der zweiten AprilhalRe verliei3 die Hauptmasse der 
Kafer die Giirtel endgiiltig. Obwohl der Vorgang des Abwanderns am 30.4. 
1954 als beendet angesehen werden kann, gelang es nie, in dieser Zeit einen 
Kafer von den Baumen abzuschutteln. Auch in an verschiedenen Baumen 
angebrachten Vaselineringen fing sich nur in einem einzigen Falle ein Exem- 
plar. Die beobachteten Baume waren sehr stark mit Wintereiern von Metate- 
tranychus ulmi belegt, die in den ersten Maitagen zu schlupfen anfingen. 
Trotz dieses Nahrungsangebotes zogen es die Kafer aber offensichtlich vor, 
von den Apfelbaumen abzuwandern. RADZIEVSKAYA (193 1) schreibt in seiner 
Arbeit iiber Scymnus punctillum, dai3 sich dieser im Fruhjahr auf Unkrau- 
tern aufhielte. Obwohl auch hier die Unkrautflora intensiv abgesucht wurde, 
konnte nie ein Kafer gefunden werden. So mui3 die Frage, wo sich S. punc- 
tillum nach dem Verlassen der Winterverstecke aufhalt, offengelassen wer- 
den. Es wird jedoch no& einmal betont, dai3 er in dieser Zeit nicht auf Obst- 
baumen zu finden war. Erst am 13. 5. 1954 konnte der erste in der beob- 
achteten Anlage abgefangen werden. In  der folgenden Zeit nahmen die Zah- 
len dann sehr r a s h  zu. 

Die ersten Scymnus-Eier im Freiland wurden 1954 in Hohenheim am 
31. 5. gefunden, also zwei Wochen nach dem Erscheinen der Kafer, und 
zwar auf Apfel und Linde gleichzeitig, auf Linde in einer Anzahl von 
7 Stuck auf 50 Blattern, die mit 1600 durch die Winterweibchen von Eote- 
tranychus telarius abgelegten Eiern besetzt waren. So fallt also die Erst- 
eiablage des Kafers mit der seiner Beute zeitlich zusammen. Die Hauptmasse 
der Eier legte S. punctillum dagegen erst Anfang-Mitte Juni ab. Die erste 
Larve wurde in diesem Jahre am 10.6. angetroeen, die erste Puppe am 19.7. 
Da  die Kafer nach einigen Tagen aus der Puppe schlupfen, durfie der Ende 
Juli beobachtete zweite Eiablageschwerpunkt den Beginn der zweiten Gene- 
ration darstellen. Die genaue Abgrenzung zu trefien ist nicht moglich, da  die 
Generationen sich uberschneiden und vom Erscheinen der Larven der ersten 
Generation, im Jahre 1954 also vom 10. 6. ab, sich mit Ausnahme der Pup- 
pen alle Stadien auf den Blattern vorfanden. Die letzten Larven verpuppten 
sich Ende August, Anfang September konnten noch vereinzelt Puppen an- 
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getroffen werden. Man darf deshalb annehmen, dai3 die Entwiclilung der 
zweiten Generation Anfang September abgeschlossen war. 

Scymnus punctillum hat also in Hohenheim zwei Generationen. Ebenso 
viele fand COLLYER (1953 a) in England. Dagegen wurden anlifllidi einer 
Exkursion Mitte Oktober in Geisenheim/Rhein noch Puppen in betricht- 
licher Zahl gefunden. Man mufl daraus schlieflen, dafl unter den giinstigeren 
klimatischen Bedingungen, die Geisenheini vor Hohenheim auszeichnen, 
noch eine dritte Generation auftreten kann. 

Die Kifer halten sich auf den Obstbaumen bis Ende Oktober-Anfang 
November auf, uni dann in die Winterverstecke abzuwandern. Im Marz 
dem Pappgurtel entnomniene und im Laboratorium isoliert aufgestellte 
Weibchen legten Eier ab, was den Schlui3 zulaflt, dai3 die Befruchtung schon 
im Herbst stattfand. Ob nur Weibchen uberwintern, ist nicht bekannt. 

Um genau festzustellen, wie lange die Entwicklungszeit dauert, wurden 
im Laboratorium verschiedene Aufzuchtversuche unternommen. Als Nah- 
rung kam ausschliei3lich Metatetranychus u lmi  zur Verwendung. Die Ergeb- 
nisse sind in Tab. 4 niedergelegt. Die Werte der Tabelle beweisen die starke 
Abhangigkeit der Entwicklungsdauer von der Temperatur. Bei einer durch- 
schnittlichen Temperatur von 15,8OC (Extremwerte 14,8 und 16,6'C) ge- 
lang die Aufzucht trotz wiederholter Versuche nicht. Die Larven schlupRen 
zwar, lebten jedoch nur wenige Tage. Sie zeigten eine nur geringe Aktivi- 
tat  und starben vermutlich, weil sie infolge der niedrigen Temperaturen 
nicht geniigend Nahrung aufnehmen konnten. So ist es auch zu erklaren, 
dafl sich die erste Generation im Freiland entwickeln konnte, obwohl fur 
Juni ein Temperaturmittel von 15,6 und fur Juli von 14,7' C errechnet 
wurde. Dabei betrugen die Maxima fur Juni aber 29,5, fur Juli 26,8*C, so 
dai3 der Nahrungsbedarf an solchen warmeren Tagen gedeckt werden konnte. 
Die kalteren Tage bewirkten zwar eine Verlangsamung der Entwicklung, 
nicht jedoch ein Absterben der Larven wie im Thermostaten bei konstant 
niedriger Temperatur. 

Tabelle 4 

Entwidrlungsdauer von Scymnus punctillum unter vershiedenen Temperaturen 
bei reiner Milbennahrung 

(Die Einzelwerte bezeichnen den Durchschnitt VOR 5 Tieren) 

Temperatur 15,V C 19,OU C 24,90 C 35,@ C 

Eientwicklung 17,6 Tage 7, i  Tage 3,5 Tage 3,O Tage 
Larvalzeit - 15,5 Tage 10,5 Tage 7,8 Tage 
Puppenruhe - 6,O Tage 5,3 Tage 2,O Tage 
Gesamtentwicklung - 29,2 Tage 19,3 Tage 12,s Tage 

Das Versuchsglied mit 19,OOC fand im Zimmer Aufstellung. Die Tempe- 
raturschwankungen bewegten sich in der betreff enden Zeit zwischen 16,7 
und 24,4OC. Die Entwicklung dauerte 29,2 Tage, nahm dagegen bei kon- 
stanter Temperatur von 24,9O auf 19,3, bei 35,6O auf 12,8 Tage ab. 

Der Kafer Scymnus punctil lum kommt in vernachlassigten Obstgarten 
nicht in bemerkenswerter Anzahl vor, weil vor allen Dingen Metatetrany- 
chus ulmi in gepflegten Anlagen starker auftritt als in vernachlassigten und 
der obligate Tetranychidenrauber auf groi3e Nahrungsdichte angewiesen ist. 



Diese ist  in ungepflegten Garten nieist nicht ausreichend, um dem Kafer 
einen lingeren Aufenthalt bzw. den Larven die Entwicklung zu ermoglichen. 

Es wurde schon verschiedentlich versucht, den Gesamtnahrungsbedarf 
eines Tieres bis zur Verpuppung zu bestimmen. Nach RADZIEVSKAYA (193 1) 
werden in dieser Zeit 640 Eier und 160 Adulte von Tetr~lnychus telavius L. 
(Bauniwollspinnniilbe) vertilgt. Von der Auswertung der eigenen Versuche 
wird hier abgesehen, da es sich zeigte, dai3 die Nahrungsaufnahme stark 
temperaturabhangig ist und diese Streuung die Erzielung vergleichbarer 
Werte unmoglich niachte. COLLYEK (1953 a) gibt fur die gesamte Larvalzeit 
einen Verbrauch von 24 Milben ( M .  ulmi), fur Imagines von 20 pro Tag an. 
Nach eigenen Beobachtungen liegen diese Zahlen etwas hoher. 

Die in Stuttgart-Hohenheim angestellten Untersuchungen ergaben, dai3 
nur das Verhaltnis der angebotenen Stadien dariiber entscheidet, welches 
beim Frafl bevorzugt wird. Die Scymnus-Larven saugen ihre Beute aus und 
lassen nur ein kleines Knauel zuruck. Dabei regurgitieren sie, d. h. sie pum- 
pen den Inhalt der Beute wieder in dieselbe zuruck. Dieser Vorgang der 
Regurgitation kann mehrere Male wiederholt werden. Die Kafer fressen 
die Milben gelegentlich ganz auf. Weit haufiger bleibt aber auch hier ein 
kleiner wirrer Knauel zuruck. Maximal frai3 ein Kafer in einer Stunde 
14 Eier, 7 Jugendstadien und 4 Imagines von M .  ulnzi. Der Durchschnitt 
aus mehreren Beobachtungen lag jedoch wesentlich niedriger, etwa bei 8 bis 
1 C  Stadien. Sommereier werden durch die Kafer in 15-30 Sek. leergesaugt, 
Imagines in 1-4 Min. Sowohl die Adulten als auch die Larven wurden rnit 
allen in Hohenheim vorkommenden Tetranychiden zusammen gefunden. 
Erganzende Versuche im Laboratorium bestatigten, dai3 auch wirklich alle 
Arten gefressen werden. 

Die wirtschaftliche Bedeutung, die der Kafer auf Bohne als Feind von 
Tetvanychus uvticae erlangt, ist nur gering, da er sich, ebenso wie SeineLarve, 
rnit den Mundwerkzeugen so in den hakenformigen Haaren der Bohnen- 
blatter verfangen kann, dai3 er nicht wieder loskommt und zugrunde geht. 
Auf diese Erscheinung wurde zum ersten Male von GUNTHART (1945) hin- 
gewiesen. 

b. Weitere Avten dev Familie Coccinellidae 
Die aus der Literatur als acarophag bekannten Arten Coccinella septem- 
punctata L., Adalia bipunctata L., Halyzia 14-guttata L. und Halyzia 
22-punctnta L. wurden auch in den Obstgarten in Hohenheim angetroff en. 
Ferner nahmen die bisher nur als Blattlausfeinde genannten Arten Halyzia 
I4-punctata L. und Coccinella conglobata L. in Frai3versuchen Spinnmilben 
als Nahrung an. Versuche, Coccinelliden ~ rnit Ausnahme von S. punctil- 
lum - mit Tetranychiden als alleiniger Nahrung aufzuziehen, gelangen nur 
mit einer einzigen Larve von Halyzia 14-punctata. Daraus erhellt, dai3 die 
Spinnmilben den Coccinelliden, mit Ausnahme der spinnmilbenfressenden 
Untergattung Stethorus, zwar in Notfallen die Aphiden fur kurze Zeit er- 
setzen konnen, dai3 sie jedoch als alleiniges Nahrungstier nicht in Betracht 
kommen. 

c. Oligota flavicornis Boisd. (Fam. Staphylinidae) 
Oligota flavicornis wird von LISTO und Mitarb. (1939) und von COLLYER 
(1953 a) als naturlicher Feind der Tetranychiden genannt. In  der Schweiz 
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treten weiterhin Oligota pussilima Grav. (GUNTHART, 1945), in Amerika 
Oligota oviformis Casey (GROVES, 1551) als Spinnmilbenrauber hervor. 

0. Pavicornis uberwintert im adulten Stadium. 1954 wurden die ersten 
Exemplare am 28. Mai von Apfel abgesammelt. Die ersten Eier waren im 
Freiland am 31. 5. auf Tilia sp. und in der ersten Juniwoche auf Apfel zu 
finden. Der Zeitpunkt ist also der gleiche wie bei Sc,yymnus punctillum. 
Einzelne Oligota-Eier konnten immer wieder bis Ende Juli angetroffen 
werden, Larven bis Ende September. Ob es sich dabei urn eine zweite Gene- 
ration handelte, konnte nicht entschieden werden. Nach COLLYER (1953 a) 
kommt in England eine partielle zweite Generation vor, an der si& j e d d  
nur die Kafer der ersten beteiligen, die zuerst sddupfen. 

Die Verpuppung erfolgt nicht auf dem Blatt, sondern im Erdboden 
(COLLYER, 1953 a). Aufzuchtversuche verliefen negativ, da die Larven zwar 
d lupf ien  und sich a u h  entwikelten, in den Petrischalen j e d d  nicht zur 
Verpuppung ubergingen und abstarben, obwohl diese halb mit Erde ge- 
fullt waren. 

In  eigenen FraBversuchen wurden von Kafern in einer Stunde durch- 
sdmittlich 6-8 Milbenstadien vertilgt, maximal in einer Stunde 7 Imagines, 
4 Nymphen und 2 Ruhestadien von M .  nlmi. Fur den FraB von Sommer- 
eiern wurden 20-35 Sek., fur Imagines von M .  nlmi 1,5-3 Min. aufgewendet. 
Ein bestimmtes Milbenstadium d e i n t  nicht bevorzugt zu werden. Die Lar- 
ven saugen ihre Opfer aus, wobei auch hier der d o n  fur Scymnns-Larven 
beschriebene Vorgang der Regurgitation zu beobachten ist. 

Nach Erfahrungen, die im Laboratorium anlai3lich der Durmfuhrung von 
Frdversuchen gemacht wurden, nehmen die Larven sowie die Imagines von 
Oligota flavicornis d l e  in Stuttgart-Hohenheim auftretenden Tetranychiden- 
arten an. Die wirtschafiliche Bedeutung war j e d d  in den beiden Unter- 
suchungsjahren nur gering, da die Art nie in solchen Zahlen vorkam, dd? sie 
in sdrkerem MaBe in Erde inung getreten ware. AuBer Spinnmilben konnte 
kein anderes Nahrungstier aufgefunden werden. 

a. Fam. Cecidomyidae 

Die Fam. Cecidomyidue stellt in Hohenheim zwei Arten, die als natiirliche 
Feinde der Tetranymiden in Betraht kommen. Die Determination der sehr 
kleinen Ima ines konnte no& nicht durchgefuhrt werden. Beide Arten waren 

yon der s innenden Milbenart Eotetranydns pomi erniihrten, weniger von 

lich der Imagines, was oft viele Stunden in Anspruh nahm. 

aussdiei3li 2 auf unbehandelten Baumen zu finden, wo sie sich vorwiegend 

Tetrmy CK HS viennensis. Ausgesaugt wurden alle Milbenstadien, eindljei3- 

b. Fam. Syrphidae 

Die Syrphiden haben ihre Bedeutung a l s  natiirliche Feinde verdiedener 
Aphidenarten. Nur in wenigen Fallen wurden welhe  beim Aussaugen von 
Spinnmilben beobachtet, die j e d d  vermutlich nur als Notnahrung dienten. 
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Ini Laufe der Untersuchungen wurden zwei Thripsarten festgestellt, die sich 
wenigstens teilweise von Spinnmilben ernahrten. Sie konnten noch nicht be- 
stimmt werden. Ihre wirtschaftliche Bedeutung war nur sehr gering. Eine 
Art knm auf Apfelbiumen vor, die stark mit M .  trlrni besetzt waren, die 
andere stellte auf Bohne und Holunder Tetranychus urticae nach. 

G .  Schluflfolgerung 

In den Jahren 1953 und 1954 konnten auf Grund von Freilandbeobachtun- 
gen und erganzenden Fraflversuchen im Laboratorium 59 Arthropoden fest- 
gestellt werden, die in Hohenheim als Rauber von Tetranychiden auftraten. 
Von den Insekten sind nur die beiden Coleopteren Scymnus punctillum Weise 
und Oligota fiavicornis Boisd. als obligate Spinnmilbenfresser zu betrachten, 
wahrend sich alle andern polyphag ernahren. Von diesen leben nur die COC- 
cinelliden und ein Teil der Neuropteren obligat zoophag. Alle iibrigen, vot 
allem die Capsiden, sind wenigstens zeitweise einer phytophagen Lebens- 
weise fahig. Die Hauptnahrung dieser fakultativen Tetranychidenfeinde 
stellen die Aphiden dar. Bei gleichzeitiger Anwesenheit von Aphiden und 
Tetranychiden werden meist die Lause bevorzugt. 

In  der Literatur bisher noch nicht als acarophag erwahnt sind die Arten: 
Phytocoris dimidiatus Kb., Deraeocoris olivaceus F., D. trifasciatus L., Lio- 
curis tripustulatus F., Anthocoris gallarum-ulmi De Geer, A.  minki  Dhrn., 
A.  ampliollis Horv., Chrysopa vulgaris Schneid., Ch. perla L., Ch. tenella 
Schneid., Ch. septempunctata Wesm., Hemerobius hurnuli L., Boriomyia 
nervosa Fbr., Halyzia 14-punctata L. und Coccinella conglobata L. 

Von den 59 hier aufgezahlten Arten besaflen in den beiden Unter- 
suchungsjahren etwa 15 wirtschaftliche Bedeutung: die genannten 8 Raub- 
milben der Unterfamilie Phytoseiinae, Mediolata mali Ewing, Chrysopa 
vulgaris Schneid., Scymnus punctillum Wse., Anthocoris nemorum L., Orius 
rninutus L., Campylomma verbasci Mey.-D. und Camptobrochis lutescens 
Schill. Alle ubrigen Arten nahmen entweder Tetranychiden nur gelegentlich 
als Nahrung an, oder waren so selten anzutreffen, dad sie als Feinde prak- 
tisch nicht in Erscheinung traten. 

IV. Der EinfluB der Gesamtheit der Rauber auf den Populationsverlauf 
von Metatetranynbus ulmi Koch im Laufe des Sommers 1954, gezeigt an 

einem Versuch 

Urn die Frage zu priifen, ob die naturlichen Feinde in ihrer Gesamtheit in 
der Lage sind, eine Population von M .  ulmi so zu reduzieren, dafl diese kei- 
nen Schaden von wirtschaftlicher Bedeutung mehr anrichten kann, wurde im 
Fruhjahr 1954 ein Versuch begonnen. 

Es sollte ein Weg gefunden werden, der es erlaubte, die natiirlichen 
Feinde von gut mit M. ulmi besetzten Apfelbaumen fernzuhalten. Das off 
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angewandte Totspritzen der Rauber durch niehrfache Applikation eines 
Insektizideb kam nicht in Frage, da, wie aus verschiedenen Arbeiten ZLI ent- 
nehmen ist (GASSER, 1951; DAVIS, 1952; HUECK u. Mitarb., 1952; LI. a.), von 
einer ganzen Reihe von Insektiziden auf Tetranychiden ein stimulierender 
EfFekt ausgeubt wird. 

Zur Verfiigung standen 4 siebenjahrige (ein fiinfter wurde erst spater in 
die Untersuchungen einbezogen), etwa 2 m hohe Buschbiume der Apfelsorte 
Ontario-Renette in einem Garten, der regelmiiflig behandelt und gepflegt 
wurde. Die Rinde der Baume war glatt, wodurch die Gewiflheit gegeben 
war, dafl keine, zumindest aber nicht viele Riiuber an den St3mmen iiber- 
wintern wurden. Die jiingsten Triebe wurden vor Beginn des Versuches ent- 

fernt, um etwa vorhandene Cap- 
siden-Eier zu vernichten. Der Be- 
satz mit Wintereiern von M .  ulmi 
erschien ausreichend, andere Tetra- 
nychiden kamen nicht vor. 

Die 4 Baume standen in einem 
quadratischen Verband, der Plan 
der Anlage ist aus Abb. 5 ersichtlich. 
Zwei der Baume, A und B, wurden 
Ende April rnit Hilfe von Draht, 

Th. = Therniohygrograph) einer ZSfadigen, gebleichten und 
appretierten Steifgaze dicht einge- 

zeltet. Die Maschenweite wurde so gewahlt, dai3 den natiirlichen Feinden 
der Zuflug nicht ermoglicht war, andererseits aber die mikroklimatischen 
Bedingungen nicht mehr als nach Umstanden unvermeidbar verandert wur- 
den. D a  zur Entnabme von Blattproben ein Zugang geschaffen werden 
mui3te, wurde eine Schleuse eingebaut, von der aus man sowohl das eine als 
auch das andere Zelt betreten konnte. Durch diese Einrichtung war die 
hochstmogliche Wahrscheinlichkeit gegeben, dai3 keine Insekten mit eindrin- 
gen konnten, wenn das Zelt betreten wurde. Der Zugang zu der Schleuse 
und von ihr nach den beiden Zelten wurde durch dicht auf Turgestelle auf- 
liegende, mit Gaze uberzogene Holzrahmen verschlossen, die sowohl von 
innen als auch von aui3en bedient werden konnten. Abb. 6 zeigt die beiden 
Zelte und die Schleuse von vorne, die beiden Baume C und D sind verdeckt 
und auf dem Bild nicht sichtbar. 

Zur Zeit der Blute, Mitte Mai, wurden die Zelte mit einem Bienenvolk 
Leschickt, uni eine Befruchtung der Bliiten und damit den gleichen Frucht- 
ansatz wie bei den freistehenden Baumen zu gewahrleisten, da zwischen 
Fruchtbehang und SaugkraR gewisse Beziehungen bestehen und die Ausbil- 
dung der Blattschichten bei tragenden und nichttragenden Baumen verschie- 
den ist (MENZEL, 1935). 

Es war anzunehmen, daB die Temperaturverhaltnisse in den Zelten einen 
von den Aui3enbaumen abweichenden Verlauf nehmen wurden. Um diese 
Unterschiede zu erfassen, fanden zwei Thermohygrographen Aufstellung, 
einer bei dem eingezelteten Baurn A, der andere bei dem freistehenden Baum 
C. Die genaue Placierung ist aus Abb. 5 ersichtlich. Die heiden Apparate 
standen in etwa 20 cm Hohe und waren in den vom Deutschen Wetterdienst 
ublicherweise verwendeten Hauschen untergebracht. 

0. t C-oTh. 

Abb. I. Plan zur Versuchsanlage 
(A, B, C. D. X = Kennzeidlcn der Versuchsbsume, Brettern, Kaltleim und 
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Abb. 6. Ansicht der Zelte von vornc mit Schleuse 

In  Abb. 7 sind die wochentlichen Temperaturmittelwerte des bei dem 
nichteingezelteten Baum C aufgestellten Thermohygrographen fur die Zeit 
vom 3. 5.-21. 11. 1954 wiedergegeben. Die Temperaturen im Zelt zeigten 
cine durchschnittliche Abweichung von + 1,04O C, wobei diese im einzelnen 
zwischen 0,13 und 2,04O C schwankte. Die Temperaturmaxima lagen jedoch 
bei den Auflenbaumen um durchschnittlich 0,76O C hoher, wodurch dieser 
Unterschied wenigstens teilweise kompensiert werden durfte. 

2 ,  

379.5. 17-235. 325766. l420.626.64.7 1F18.Z 2CZI8. 9158. 23298. 6-129. 2 N 6 9 .  410.10. l&-,?UO. H l l .  152111. 
10-16.5. 2.4425. 7-136. Z 2 X  5,127. 19257. 28.8. E 2 2 . 8 . 3 W .  1319.S.2Z27A7.lO.l~-l%lO. 2S.3210. W.11. 

Abb. 7. Wo&entlidx Temprraturmittel im Zeitraum vom 3. Mai - 21. Novcmber 1954, 
gemesscn bei dem freistehenden Baum C 

Bis Mitte Juli ergaben sich in Beziehung auf die Vermehrung von M .  ulmi 
aus der durch die Gazebespannung bedingten Temperaturdifl'erenz keine 
Folgen, wie die Zahlen aller Versuchsbaume zeigen, die zu diesem Zeitpunkt 
noch dicht beisammen lagen (Abb. 8). Spaterhin mag die Population auf den 
Baunien A und B durch die hoheren Temperaturen begunstigt worden sein. 
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cntscheideiid, da gleich- 
zeitig auch die Raub- 
milben bessere Entwick- 
lungsbedingungen vor- 
fanden. Schliefllich mag 
es zutreffen, dafi die 
Zahlen von Baum B ab 
Mitte Juli  etwas nied- 
riger gelegen hatten, 
wenn diese Tempera- 
turdifferenz nicht auf- 
getreten ware. Eine 
grundsatzliche Ver- 
schiebung des Verhalt- 
nisses zu den anderen 
Baumen resultiert je- 
doch daraus nicht. 

Alle 4 Baume wur- 
den 1954 von den iib- 
lichen Spritzungen aus- 
genommen. D a  den 
Raubmilben der Zu- 
gang durch die Gaze 
alleine nicht verwehrt 
werden konnte, wur- 
den drei Mafinahmen 
getroffen, um sie von 
den eingezelteten Bau- 
men fernzuhalten: a. 
Die Stamme der beiden 
Baume A und B wur- 
den mit einem breiten 
Vaselingiirtel versehen; 
b. es wurde dafur Sor- 
ge getragen, daf3 die 
Zweige die Gaze an 
keiner Stelle beriihrten; 
c. ferner wurde der 
Baum B am 4. Juni mit 
einer O,lO/oigen DDT- 
Suspension ( 80°/oiges 
Gesarol der Fa. Spiefl 
& Sohn) prophylak- 
tisch gespritzt. Die 
gleiche Behandlung er- 
fuhr der Vergleichs- 
baum D. 
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Soniit ergab sich ab 1. Juni folgende Situation: 
Baum A, eingezeltet, nicht behandelt, 
Baum B, eingezeltet, einnial niit DDT 0,l "'oig gespritzt; 
Baum C, nicht eingezeltet, nicht behandelt; 
Baum D, nicht eingezeltet, einmal mit DDT 0,l O'oig gespritzt. 

In den ersten Maitagen begannen die Larven von M .  ulmi zu schliipfen. 
L)a die Eier an der Unterseite der Basen der Hauptiste geh?iufi saflen, wohl 
weil die Zweige zu glatt waren, waren die Blattchen in der Nahe dieser be- 
vorzugtcn Stellen sehr stark belegt. Mit den Blattauszahlungen wurde am 
14. Mai begonnen, da sich die Larven bis dahin uber den ganzen Baum ver- 
teilt hatten. Von diesen Datum an wurden wochentlich zweimal von jedem 
Baum je 25 Blatt entnommen und im Laboratorium unter dem Binokular 
ausgezkhlt. Da  die groflen Zahlen eine getrennte Erfassung der verschiede- 
nen Entwicklungsstufen nicht erlaubten, wurden alle Stadien einschlieiSlich 
der Eier addiert. Dies war deshalb angangig, weil nicht der Einflufl der Rau- 
ber auf ein bestimnites Stadium, sondern auf die Gesamtpopulation gezeigt 
werden sollte. Aus den Werten, die sich aus diesen Auszahlungen ergaben, 
wurden die in Abb. S wiedergegebenen Kurven dargestellt. 

Das Schlupfen der Larven aus den Wintereiern und das Abwandern auf 
die oberen Blatter war zu Beginn des letzten Maidrittels beendet. Am 
19. Mai hatten alle 4 Baume etwa die gleiche Populationshohe, die bis zum 
24. Mai absank, teils wegen der natiirlichen Mortalitat, teils wegen der Be- 
siedelung der neu zugewachsenen Blatter. Die dann einsetzende Sommer- 
eiablage fuhrte zum ersten Hohepunkt Anfang Juni. Eine erneut riicklaufige 
Tendenz erbrachte einen Tiefpunkt Ende Juni. Die Eiablage der zweiten 
Generation, die Ende Juni begann, liefl die Zahlen kraftig ansteigen. Ab 
2. Juli wurde zum Vergleich noch ein fiinfler Baum mitgezahlt, der jedoch 
die iiblichen Spritzungen erhielt (1 X DDT-HCH komb. + 4 X Fuclasin 
ultra). Dns absolute Maximum wurde von allen 5 Baumen in dem Zeitraum 
zwischen dem 15. und 29. Juli erreicht. Dann folgte ein mehr oder weniger 
lrontinuierlicher Abfali, der zu den geringen Endzahlen im Oktober-No- 
vember fiihrte. Wahrend die Kurven bis Mitte Juli etwa den gleichen Ver- 
lauf zeigten, sind von diesem Zeitpunkt ab grofle Unterschiede feststellbar 
(vgl. Abb. 8). Um diese Differenzeii zu erklaren, wurden die entsprechenden 
Kurvenabschnitte herausgenommen und sollen hier getrennt besprochen wer- 
den. Zu diesem Zwecke wurden jeweils zwei Baume gegeniibergestellt, von 
denen bekannt war, in welchen Faktoren sie sich unterschieden. 

1. Baum A (eingezeltet, nicht behandelt): Baum B (eingezeltet, einmal 
mit DDT g e ~ p r i t z t ) ~  

Die Zahlen von M .  ulmi lagen bis zum 28. Juni auf den beiden eingezelteten 
Baumen A und B ungefahr gleich hoch bei etwa 100 Stadien, einschliefllich 
der Eier, pro Blatt (durchschn. Besatz vom 14. 5.-28. 6. :  Baum A 113,4, 
Baum B S6,36 Stadien/Blatt). Bis Mitte Juni waren beide Baume von Rau- 
bern frei. Ende Juni stellten sich auf dem nichtgespritzten Baum A die ersten 
Raubmilben ein, die beiden Arten Typhlodromzts tiliae Oud. und Mediolata 
mali Ewing, die in der Folgezeit rasch zunahmen und im letzten August- 
drittel mit einer durchschnittlichen Zahl von 4 pro Blatt das Maximum er- 

1 Vgl. BERKER, J. (1956): Uber den Einflufi zweier Raubmilben auf den Populationsverlauf 
von Metatetranychus ulmt KO&. 

2 ~ n i :  Lnr  B J  43 Heft 2 10 
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reichten (Abb. 12). B ~ l ~ i i i  B hingegeii blieb von Raubmilben so gut wie frei, 
was nuf die eiiimalige DDT-Spritzung zuruckgefuhrt xvird. Die gleiche Er- 
scheinung liei3 sich auch auf dem iiicliteingezelteten Vcrsuchsglied verfolgen, 
wo der ungespritzte Baum C einen wesentlich hoheren Raubmilbenbesatz 
aufwies als der gespritzte Baum D. 

Trotz dcr anscheinend geringen Zahl hat die Tatigkeit der Raubndben 
den Populationsverlauf von M .  ulmi in erheblicheni Mai3e beeinflufit, wie 
der VergIeich der beiden Baunie A und B klar zeigt (Abb. 9). 

1 
14 ooo 

Bourn6 EacrnA 
1 0 0 %  3G.70% 

974% 7882% 

AGG. 9. Populationsverlauf von Metatetranycbus ulrni, Bauin A und B. Ordinate: Zahl dcr Stadien 
auf 25 Blattern. Abszisse: Datum dcr Auszahlungen. Sdwarze Siulcn: Relativzahlen der abgelcgten 

Wintereier. We& Saulen: Anteil der ausgesaugten Wintereier 

Die Gegenuberstellung der beiden Kurven ergibt, dai3 der Abfall bei 
Baum A, durch die Summierung der abiotischen Faktoren mit dem Einflui3 
der Raubmilben, zeitlich fruher einsetzt als bei Baum B, wo er lediglich 
durch die abiotischen Faktoren bedingt war. Aui3erdem erfolgt der Ruck- 
gang bei Baum A rascher als bei Baum B. Wahrend noch am 22. 7. der 
durchschnittliche Besatz pro Blatt mit M .  ulmi bei Baum A 515,20, bei B 
481,72 Stadien betrug, wurden schon am 16. 8., also nicht ganz vier Wochen 
spater, auf Baum A 65,8, auf Baum B dagegen 314,72 Stadien pro Blatt ge- 
zahlt. Mit fortschreitender Jahreszeit wurde dieser Unterschied wieder ge- 
ringer. Die schraffierte Flache in Abb. 9 gibt ein Mai3 fur die Hohe dieser 
Differenz. 

Die erste Folge des niedrigeren Spinnmilbenbesatzes auf Baum A waren 
geringere Saugschaden schon im Verlauf desselben Sommers als Lei Baum B. 

Wesentlicher als die Herabsetzung der Individuenzahl ist jedoch, dai3 der 
schnellere Ruckgang der Population von M .  ulmi gerade in der fur die Ab- 
lage der Wintereier entscheidenden Zeit erfolgte. D a  die Hauptmasse der 
Wintereier 1954 bis zum 9. Sept. abgelegt war, wurden zu diesem Zeitpunkt 
Eizahlungen vorgenommen. Zur Verwendung kam nur einjahriges Holz, 
um die Fehlerquelle, die dadurch gegeben ist, dai3 an alterem Holz leere Eier 
des Vorjahres mitgezahlt werden, auszuschalten. Die Ruten wurden von den 
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1 crschiedenen Baunien an der gleichen Stelle, in gleicher Starke ulld L:inge 
entnoninien, so dai3 die gewonnenen Zahlen miteinander vergliclien werden 
k .. onnen. 

Es zeigte sich, dafl auf Bauni B (gespritzt) vie1 mehr Wintereier zu finden 
waren als auf Baum A (ungespritzt). Das Verhaltnis betrug am 9. Sept. 
IOO : 36,70, oder i n  absoluten Zahlen ausgedruckt 1158 : 425. Dieser gro& 
Unterschied in der Zahl der abgelegten Wintereier ist die zweite Folge der 
Tatigkeit der Raubmilben. 

Schliefllich wird dieses Verhaltnis von 100 : 36,70 noch erweitert, wenti 
man nicht die Gesanitzahl der abgelegten Eier beriicksichtigt, soiidern nur  
den ubrigbleibenden gesunden Teil, der nicht durch die Raubmilben vernich- 
t e t  wurde. Es erwies sich namlich, dai3 ein nicht unbetrachtlicher Anteil schon 
im Spatsommer durch die Raubmilben ausgesaugt wird, die sich beim 
Knappwerden der Nahrung auf den Blattern auf das Holz zuriickziehen. 
Auf Baum A waren schon am 9. Sept. 78,82 O/o der bis dahin abgelegten Eier 
leer. Der weitaus groflte Teil davon war ausgesaugt, bei dem restlichen 
waren die Larven ausgeschlupfi, wobei nicht entschieden werden konnte, ob 
sie ebenfalls den Raubmilben zum Opfer gefallen sind. Dagegen lag bei 
Baum B der Anteil der leeren Eier bei 6,74 O/O. Diese waren ausnahmslos 
schon im Herbst geschliipfi (auf Zweigen, die ins Laboratorium verbracht 
wurden, fanden sich immer einzeliie Larven). Mithin ware auch fur Baum A 
ein entsprechender Prozentsatz in Abzug zu bringen, um auf die Zahl von 
Wintereierii zu kommen, die tatsachlich zur Beute der Raubmilben wurden. 

Aus diesen Werten errechnet sich ein Verhaltnis von 100 : 8,33, d. h. dai3 
am 9. Sept. auf Baum A nur 8,33O/0 der Wintereier fur die Erhaltung der 
Art zur Verfugung standen, die Baum B aufwies. 

Abgesehen davon, dafl diese geringen Wintereizahlen auf Baum A eine 
schlechtere Basis fur den Aufbau der Population im folgenden Sommer ab- 
geben, sind, was von nicht zu unterschatzender Bedeutung ist, auch nicht 
solche Fruhschaden zu erwarten, die erfahrungsgemafl die Hohe des Frucht- 
ansatzes in betrachtlichem Mai3e beeinflussen. 

2. Baum C (nicht eingezeltet, nicht behandelt): Buum D (nicht eingezeltet, 
einmal mit DDT gespritzt) 

Ahnlich wie bei den beiden eingezelteten Baumen A:B lagen die Zahlen von 
M .  ulmi auch bei den beiden nichteingezelteten Baumen C und D im Mittel 
bei etwa 100 Stadien, einschliefllich der Eier, pro Blatt (durchschnittl. Besatz 
vom 14. 5.-28. 6.: Baum C 111,95, Baum D 110,56 Stadien je Blatt). 

Ende Mai stellten sich auf dem nichtgespritzten Baum C die ersten Rau- 
ber ein, die jedoch zunachst noch ohne praktische Bedeutung blieben. Erst 
Ende Juni, starker noch im Juli-August, begann sich ihr dezimierender Ein- 
flufl bemerkbar zu machen. Die Raubmilben erreichten Ende Juli die groflte 
Dichte. 

Festgestellt wurden im Juli auf Baum C die folgenden Rauber: Typi30-  
dromus tiliae Oud., Mediolata mali Ewing, Chrysopa vulgaris Schneid., 
Scymnus punctillum Weise, Anthocoris nemorum L., Orius minutus L., 
Campylomma verbasci Mey.-D., Atractotomus mali Mey.-D., und Hete- 
rotoma meriopterum Scop. Der Raubmilbenbesatz auf Baum D war im Ver- 
haltnis zu Baum C auflerordentlich niedrig, Raubinsekten fehlten mit Aus- 

10’ 



nahme von O h (  inirziitits fast vollig, was als Folgc der einmaligen DDT- 
Spritzung angesehen wird. 

Der im letzten Julidrittel einsetzeiide Riickgang der Zahlen von M. ulnzi 
erfolgte bei Baurn C wesentlicli rascher als bei Baum D, bediiigt durch den 
Llngleich hoheren Riiuberbesatz. Noch am 19. Juli wurden auf Baum C 
386,68, auf Baum D 382,24 Stadien von ill. ulnzi je Blatt geziihlt. Die Dichte 
war also praktisch die gleiche. Doch schon am 30. August lauteten die Zah- 
len fur Baum C 4,84, fur Baum D 125,72. Dieser gewaltige Unterschied, der 
sich im Laufe von etwa 6 Wochen herausbildete, wird durch die schraffierte 
FlBchc in Abb. 10 angedeutet. 

Bei der Gegenuberstellung der beiden Baume C und D (beide nicht ein- 
gezeltet, D gespritzt) gelangt man bezuglich der Wintereiablage zu entspre- 
chenden Zahlen wie beiin vorhergehenden Vergleich der Biiume A und B 

Baum 0 BaumC 
100% 39.74% 

6719% 7634% 

Juni ' August I September Okfober 'November 

AbG. 10. Populationsverlauf von Metatetranychrrs dmi, Baum C und D. Ordinate: Zahl der Stadien 
auf 25 Blattern. Abszisse: Datum der Auszahlungen. Schwarze Saulen: Relativzahlen der abgelegten 

Wintereier. WeiBe Saulen: Anteil der ausgesaugten Wintereier 

(beide eingezeltet, B gespritzt). Die Zahlung der Eier erfolgte in der schon 
beschriebenen Weise. Auch hier wies der gespritzte Baum D infolge der 
hoheren Individuenzahlen vie1 mehr Wintereier auf als der ungespritzte 
Baum C. Das Verhaltnis von D : C betrug am 9. Sept. 100 : 39,74 (B : A 
3 00 : 36,70). Die zugrunde liegenden absoluten Werte lauteten 234 : 93. Die 
Auswirkung der einmaligen DDT-Spritzung war also in beiden Fallen etwa 
die gleiche. Die Zahl der Wintereier auf den nichtgespritzten Versuchsbau- 
men war jeweils um rund 6Oo/o niedriger. Im Anteil der ausgesaugten 
(weii3e Saulen in Abb. 10) an der Gesamtzahl der uberhaupt abgelegten 
Wintereier (schwarze Saulen) bestand kein sehr grofler Unterschied. Er be- 
trug fur Baum C 76,34, fur Baum D 67,19 O/o, mit der Einschrankung, dai3 
ein gewisser geringer, nicht genau zu ermittelnder Prozentsatz schon im 
Herbst geschlupfter ,, Wintereier" (Herbstschlupfrate) in diesen Zahlen ent- 
halten ist. 

Die Folgen des niedrigeren Spinnmilbenbesatzes auf Baum C waren ge- 
ringere Saugschaden an den Blattern schon im Versuchsjahr und eine stark 
herabgesetzte Gefahr des Auftretens von Friihschaden im Folgejahr, da  
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Baum C im Vergleich zu Baum D am 9. Scpt. nur 28,57 O / O  intakte Winter- 
eier aufwies. 

3. Baum A (eingezeltet, nicht behandelt): Baum C (nicht eingezeltet, 
nicht behandelt) 

Wahrend bei den bciden vorhergehendcn Vergleichcn A : B und C : D die 
Baumpaare sich durch die einmalige DDT-Spritzung unterschieden (B und 
L, cinmal mit DDT O,1 O/oig gespritzt, A und C unbehandelt), liegt bei die- 
ser und der folgcnden Gegeniibcrstellung der Unterschied in der Gaze- 
bespannung. 

Trotz etwas niedrigerer Zahlen Ende Juni liegt die Populationsspitze 
von M .  ulmi in der zweiten Julihalfte bei Baum A wesentlich hoher als bei 
Baum C (Abb. 11). Darin ist  der erste Einflui3 dcr naturlichen Feinde zu 
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Ab6. 11. Populationsverlauf von Metatetrunycbxs ulmi, Baum A und C. Ordinate: Zahl der Stadien 
auf 25 Blattern. Abszisse: Datum der Auszahlungen. Smwarze Saulen: Relativzahlen der abgklegten 

Wintereier. Weide Saulen: Anteil der ausgesaugten Wintereier 

sehen, die sich Ende Juni-Anfang Juli bemerkbar zu machen begannen. Die 
im Juli auf Baum C gefundenen Feinde sind auf Seite 147 genannt. Baum A 
blieb bis Ende Juni von Raubern frei. Zu diesem Zeitpunkt wurden die 
ersten Raubmilben gezahlt (Typhlodromus tiliae und Mediolata mali), die 
vermutlich vom Wind durch die Gaze auf die Zweige geblasen wurden oder 
aber sich von oben auf den Baum herabfallen lieflen. Sie erreichten ihre 
groflte Dichte und somit den Hohepunkt ihrer Tatigkeit jedoch erst irn 
August. Raubinsekten kamen auf Baum A wahrend der ganzen Vegeta- 
tionszeit nicht vor. Dagegen stellten sich die ersten Feinde (Raubinsekten 
und Raubmilben) auf dem nichteingezelteten Baum C schon Ende Mai ein. 
So wurde durch die Gazebespannung zwar die Freiheit des Baumes A von 
Raubinsekten erreicht, der Zeitpunkt des Zuwanderns der Raubmilben 
konnte jedoch nur um etwa 5 Wochen hinausgeschoben werden. 

Trotzdem blieb diese Verzogerung nicht ohne Einflufl auf den Popula- 
tionsverlauf von M .  ulmi (Abb. 11). Am 5. August lag bei Baum C ein Be- 
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satz \-on weniger als 40 Stadien je Blatt vor, wahrend zu gleicher Zeit 
Bauni A 306 Stadien je Blatt aufwies. Mit zunehme~ider Dichte der Raub- 
niilben auf Ba~ i i i  A iiihert sich jedoch die Individuenzahl von M. itlmi sehr 
rasch der von Baum C, so dai3 ab Mitte September keine wesentlichen Un- 
terscliiede mehr erkennbar sind. Inimerhin genugte die bis Mitte September 
vorhandene Difierenz, infolge der dadurch bedingten hoheren Weibchenzahl 
auf Baum A, fur die Produktion einer niehrfach hoheren Wiiitereimenge. 
Setzt man die Zahl der abgelegten Wintereier fur Baum A gleich 100, so sind 
im Vergleich dazu auf Baum C nur 21,88"/0 abgelegt worden (ZChlung vom 
9. Sept., absolute Zahlen 425 : 93) .  

Da davon 76,34 O/o ausgesaugt waren (einschliefllich eines geringen Pro- 
zentsatzes schon im Herbst geschlupfler Eier), liegt auf Baum C die Zahl der 
intakten Eier so niedrig, dafl sich 1955 eine starke Population daraus nur 
unter sehr gunstigen Bedingungen aufbauen kann, zumal ja ein gewisser 
naturlicher Abgang in Rechnung gestellt werden mufl, der sich im Durch- 
schnitt auf 20-25 O/o belauR. Der Prozentsatz der leeren Eier lag am 9. Sept. 
zwar bei Baum A auf der gleichen Hohe (C 76,34, A 78,82 "/o), infolge hohe- 
rer Eizahlen standen jedoch ecwa 3mal mehr Wintereier zur Verfugung als 
bei Baum C. 

Trotz der Tatigkeit der naturlichen Feinde war der Schaden, der an den 
Blattern durch das Saugen von M .  ulmi entstand, nicht ganz vermieden, viel- 
mehr nur abgeschwacht worden. Infolge der zeitlich fruher sinkenden Be- 
fallszahlen erholte sich Baum C jedoch rascher als Baum A, was sich in einem 
schnelleren Wiederergrunen der Blatter dokumentierte. 

Der Populationsverlauf der Raubmilben auf den Baumen A und C: 
Wie bereits erwahnt, war Baum A trotz der Gegenmaflnahmen nur bis 

Ende Juni vollkommen von Raubern freizuhalten. Die Spitze der Popu- 
Idtion der Raubmilben (Typhlodromus tiliae und Mediolata mali lag jedoch 
zeitlich spater als die von M .  ulmi (Abb. 12). Aus diesem Grunde ist die Zahl 
der Wintereier auf Baum A wesentlich hoher als auf Baum C, wo die wenig- 
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Abb. 12. Populationsverlauf von Raubmilben und Metatetranydus ulmi auf Baum A. 
Ordinate: Zahl der Milben auf 25 Blartern. Abszisse: Datum der Auszahlungen 
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ALb. 13. Populationsvcrlauf von Raubmilbcn und Metareiranyrhi~s x h i  auf Baum C 
Ordinate: Zahl der Milben auf 25 Blattcrn. Abszisse: Datum dcr Auszahlungen 

stens 4 Wochen fruher erscheinenden Rauber die Tetranychiden schon vor 
der Eiablage krafiig dezimierten. Diese Tatsache ist aus Abb. 13 ohne wei- 
teres zu ersehen, wo die Populationskurve der Raubmilben herausgegrifien 
wurde, deren Spitze hier im Gegensatz zu Baum A (Abb. 12) zeitlich fast 
mit der von M .  u lmi  zusammenfallt. Die Zahl der Raubmilben war absolut 
gesehen auf Baum A hoher als auf Baum C, weil infolge der Abwesenheit 
anderer Rauber fur die Raubmilben ideale Bedingungen vorlagen. 

4 .  Baum B (eingezeltet, einmal rnit DDT gespritzt): Baum D ( n i c k  ein- 
gezeltet, einmal rnit DDT gespritzt) 

Ebenso wie im vorhergehenden Vergleich A : C unterscheiden sich die bei- 
den Baume B und D nicht in der Behandlung, sondern nur durch die Gaze- 
bespannung. Ahnlich wie dort liegt auch hier die Spitze der Population von 
M .  u lmi  bei Baum B trotz anfanglich geringerer Werte schliei3lich Ende Juli 
wesentlich hoher als bei Baum D (Abb. 14), was als Folge der Tatigkeit der 
kauber angesehen wird. Der Baum B erreichte Anfang August das absolute 
Maximum des ganzen Versuches mit einem Befall von durchschnittlich 500 
Stadien pro Blatt. Zahlen von 1000 Stadien wurden haufig vorgefunden, 
einige Male wurden weit uber 1500 gezahlt. 

Der Abfall der Kurve B (Abb. 14) gibt in etwa den Verlauf, wie er sich 
darbietet, wenn nach Ausschaltung der naturlichen Feinde nur die abiotischen 
Faktoren auf die Population von M .  u lmi  einwirken. Baum B blieb infolge 
der Spritzung und der Gazebespannung von naturlichen Feinden der Tetra- 
nychiden nahezu frei (Tab. 7, Seite 162). Am 2. August wurden auf Baum B 
durchschnittl. 479, bei Baum D dagegen nur 189 Stadien von M .  ulmi je 
Blatt gezahlt. Dieser Unterschied druckt sich in der Groi3e der schraffierten 
Flache in Abb. 14 und letzten Endes im Verhaltnis der abgelegten Winter- 
eier aus. Setzt man die Gesamtzahl der abgelegten Wintereier fur Baum B 
gleich 100, so ergibt sich fur Baum D der Wert 2O,2lo/o. Noch eindrucks- 
~ o l l e r  wird dieser Vergleich, wenn man nicht die Gesamtzahl der Eier be- 
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trachtet, sondern nur die intaktgebliebenen berucksichtigt. Bei Baum B 
waren am 9. Sept. 6,74 ('/o leer, bei Baum D dagegen 67,19 "/o. Die gesunden 
Eier auf Baum D machten also zu diesem Zeitpunkt nur 7,12 o/o der Zahl aus, 
die auf Baum B vorzufinden war. Dieser Unterschied kanii nur durch die 
Gazebespannung des Baunies B und die dadurch erreichte Freiheit von na- 
tiirlichen Feinden eine Erklarung finden. 
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Abb. 14. Populationsverlauf von Metatetratzychrrs rrltni, Baum B und D. Ordinate: Zahl der Stadien 
auf 25 Blattern. Abszisse: Datum der Auszahlungen. Schwarze Saulen: Rclativzahlen der abgelegten 

Wintereier. Weine Saulen: Anteil der ausgesaugten Wintcrcicr 

5.  Baum B (eingezeltet, einmal mit DDT gespritzt): Baum C (uicht ein- 
gezeltet, nicht behandelt) 

Wahrend in samtlichen bisher beschriebenen Fallen die beiden verglichenen 
Raume sich nur in einem Punkte unterscheiden, entweder in der DDT- 
Spritzung oder in der Gazebespannung, unterscheidet sich Baum B in zwei 
Punkten von Baum C, namlich durch die DDT-Spritzung und die Gaze- 
bespannung. Rein theoretisch war anzunehmen, dai3 die beiden Kurven noch 
weiter voneinander abweichen wurden, als das in den Gegenuberstellungen 
bisher der Fall war. In  Abb. 15 ist der Vergleich Baum B : Baum C durch- 
gefuhrt. 

Tatsachlich ist die schraffierte Flache auch erheblich groi3er als in den 
bisherigen Fallen und die Zahl der abgelegten Wintereier zeigt einen ge- 
waltigen Unterschied. Am 5. August betrug der mittlere Besatz mit M .  ulmi 
Lei Baum B 430,52, bei Baum C 38,80 Stadien je Blatt. Setzt man die Zahl 
der Wintereier (Zahlung vom 9. Sept.) fur Baum B gleich 100, so errechnen 
sich fur  Baum C 8,03 O/o. Leer waren bei B 6,74 O/o, bei C 76,34 O / o .  Bestimmt 
man hieraus die Zahl der Eier, die am 9. Sept. noch intakt waren und be- 
zieht man Baum C auf Baum B, so ergibt sich das Verhaltnis 100 : 2,04, d. h. 
dai3 am 9. Sept. auf Baum C nur 2,04O/o der Eizahl fur die Erhaltung der 
Ar t  zur Verfugung standen, die der Baum B aufzuweisen hatte. Diese Dif- 
ferenz ist die Folge der Tatsache, dai3 Baum B von Feinden nahezu frei 
blieb, wahrend diese zu Baum C ungehindert Zutritt hatten. 
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Abb. 1J. Populationsverlauf von Metatetranychrrs rrimi, Baum B und C. Ordinate: Zahl der Stadien 
a u f  25 BlSrtern. Abszisse: Datum dcr Auszahlungen. Schwarze Saulen: Relativzahlen der abgelegten 

Wintcreier. We& Saulcn: Anteil der ausgesaugtcn Wintereier 

6. Baum D (nicht eingezeltet, einmal rnit DDT gespritzt): Baum X (nicht 
eingezeltet, einmal rnit DDT-HCH komb. und viermal rnit Fuclasin-ultra 

gespritzt) 
In  Abb. 16 werden die Kurven D und X einem Vergleich unterzogen. Der 
Rauberbesatz des Baumes X entsprach in der Hohe etwa dem des Baumes D. 
Lediglich der Anteil der Raubmilben lag niedriger, dagegen der der Cap- 
siden hoher, weil das jungste Holz, in das die Blindwanzen mit Vorliebe 
ihre uberwinternden Eier ablegen, nicht wie bei den ubrigen Baumen vor 
Versuchsbeginn entfernt wurde. 
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Abb. 16. Populationsverlauf von Metatetranychrrs u h i ,  Baum D und X. Ordinate: Zahl der Stadien 
auf 25 Blattern. Abszisse: Datum der Auszahlungen. Schwarze Saulen: Relativzahlen der abgelegten 

Wintereier. Weii3e Saulen: Anteil der ausgesaugten Wintereier 
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Schlu jl f olgerung 
In dem vorstehend beschriebenen Versuch ergaben sich als Folge der Tatig- 
keit der natiirlichen Feinde: 

1. Eine Verminderung der Individuenzahl von M. u h i  
2. Eine dadurch bedingte geringere Wintereiablage 
3. Ein hoher Prozentsatz ausgesaugter Wintereier. 

Allein durch die Tatsache, dai3 ein Baum nicht mit Insektiziden behandelt 
wurde, die naturlichen Feinde also ungestort blieben, war eine gewaltige 
Reduzierung der Zahl von M .  ulmi zu erreichen. Infolge des jahreszeitlich 
spaten Erscheinens der Rauber waren die durch die Saugtatigkeit von 
M.  ulmi entstandenen Schaden zwar nicht vollkommen verhindert worden; 
sie waren jedoch wesentlich schwacher als die bei den gespritzten Versuchs- 
gliedern zu beobachtenden. Weiter konnte gezeigt werden, dai3 die Zahl der 
Wintereier bei den gespritzten Baumen im Vergleich zu den ungespritzten 



infolge der teilweisen Ausschaltung der naturlichen Feinde wesentlich hoher 
lag und ein Maximum erreichte, wenn ein Baum durch geeignete Mafinah- 
men fur Raubinsekten vollkommen, fur  rauberische Milben nahezu voll- 
standig unzuganglich gemacht wurden. 

Nach KOTTE (1948) sagt zwar die Mcnge der Wintereier nichts aus iiber 
den ZLI erwartenden Befall ini Soninier, fur  den vielmehr die Witterung irn 
Mai ausschlaggebend sei. Wenn dies auch fur den Aufbau der Population 
in1 Sommer zutreffen mag, so entscheidet doch die Zahl der Wintereier bzw. 
die Zahl der ini Fruhjahr schliipfcnden Larven, uber das Ausmai3 der auf- 
tretenden Fruhschaden, die durch das Besaugen der ersten Blattchen ent- 
stehen. Nach Ansicht von UNTERSTLNH~FEK (1955) ist gerade der von der 
ersten Generation an den Erstlingsblattern angerichtete Schaden fiir die 
generative und vegetative Entwicklung des Obstbaumes, lnsbesondere fur 
den Fruchtansatz des betreffenden Jahres, von groi3ter Bedeutung. 

Bei dem im vorliegenden Versuch nichtgespritzten Baum C betrug die 
Zahl der intakten Wintereier am 9. Sept., verglichen mit dem eingezelteten 
DDT-gespritzten Baum B, nur etwa 2 O/o. Der zu erwartende Fruhschaden 
im Fruhjahr 1955 wird also erheblich geringer sein als bei Baum B. Da weiter 
gezeigt wurde, dafi auch die Sommerschaden bei dem nichtgespritzten Baum 
schwacher waren und sich zudem schneller ausglichen, darf man den Feinden 
der Spinnmilben eine wirtschaftliche Bedeutung nicht absprechen. Ertrags- 
feststellungen wurden nicht gemacht, weil sie infolge des Fehlens von Wie- 
derholungen kein Gewicht gehabt hatten. 

V. Der EinfluB der REuber auf die Wintereier von Metatetranychus rclmi 

Wie im vorhergehenden Kapitel gezeigt werden konnte, waren am 9. Sept. 
1954 auf allen 5 Versuchsbaumen schon ein Teil der Wintereier von M .  ulmi 
den natiirlichen Feinden zum Opfer gefallen. Die Hohe des Prozentsatzes 
der ausgesaugten Eier war von Baum zu Baum verschieden und richtetesich 
ganz nach der Behandlung, die der Baum erfahren hatte (eingezeltet oder 
gespritzt, oder eingezeltet und gespritzt, oder nicht eingezeltet und nicht ge- 
spritzt). D a  jedoch auch nach dem 9. Sept. noch Wintereier abgelegt wurden, 
sollte durch eine erneute Auszahlung am 18. Februar 1955 ermittelt werden, 
ob sich der Prozentsatz der ausgesaugten Eier uber den Winter verandert 
hatte. Die Zahlen der beiden Termine sind in Tab. 5 zusammengefafit. Wie 
schon ausgefuhrt, erfolgte die Entnahme der einjahrigen Zweige so, dai3 die 
gewonnenen Zahlen eines Auszahlungstermins unter sich vergleichbar sind. 

Aus Tab. 5 geht hervor, dai3 mehr oder weniger starke Veranderungen 
feststellbar sind. Nur  beiBaum C (nicht eineezeltet, nicht gespritzt), wo nach 
dem 9. Sept. eine Wintereiablage in nennenswertem Mafie nicht mehr er- 
folgte, weil die phytophagen Milben durch die Rauber fast vollstandig ver- 
nichtet wurden, blieb der Prozentsatz der ausgesaugten Wintereier annahernd 
gleich hoch (76,34 : 75,00°/o). Die geringe Dichte der vorhandenen Eier 
(s. Abb. 17) erlaubte den Raubern einen langeren Aufenthalt auf dem Baume 
nicht mehr. 

Bei Baum A (eingezeltet, nicht behandelt) sank der Anteil der ausge- 
saugten Eier um 11 O/o vom ersten zum zweiten Termin, d. h., dai3 nach dem 
9. Sept. relativ mehr Eier abgelegt als ausgesaugt wurden. Immerhin ist die 
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Tabelle 
Anteil der ausgesaugten Uiintereier 311 der Gesaniteizahl 

Faum A B a u m  B baurn c B ~ u m  D B l u m  X 

9. September 1954 
Gcsamtcizahl 425 1158 93 234 195 
davon ausgesaugt 335 78 71 157 71 
ausgesaugt in "/o 78,82 6,74 76,34 67,19 36,41 
18. Fcbruar 1955 
Gesamtcizahl 407 93 1 60 123 121 

ausgesaugt in O i o  67,81 15,57 75,OO 45,53 32,23 
davon ausgesaugt 276 145 45 56 39 

Spanne nicht sehr groi3. Wie aus Abb. 12 zu ersehen ist, waren die Raub- 
milben bis zum 15. November auf den Blattern aktiv. 

Wshrend auf Baum A nur Raubmilben als Feinde auftraten, rekrutierten 
sich die Rauber, die auf Baum D zu finden waren, hauptsachlich aus den 
Ordnungen Newoptera ,  Heteroptera, Coleoptera und Acayi. Diese Rauber 
konnten zusammen bis zum 9. Sept. 67,19 O / o  der Wintereier vernichten. D a  
sich die Raubinsekten jedoch friiher in die Winterlager (hierher wird auch 
die Wintereiablage der Capsiden gezahlt) zuruckzogen als die Raubmilben, 
waren diese allein nicht in der Lage, den Prozentsatz der vernichteten Winter- 
eier auf der Hohe der Zahlung vom 9. Sept. zu halten. So erklart sich der 
Abfall von 67,19 auf 45,530/0 (gegeniiber nur 11 O / o  Differem bei Baum A). 

Die Zahlen von Baum X (nicht eingezeltet, einmal rnit Aktivgesarol + 
viermal rnit Fuclasin-ultra gespritzt) entsprachen, wie weiter unten no& 
gezeigt wird, mit 36,41 bzw. 32,23 O / o  leeren Wintereiern denen, die in die- 
sem Jahre auch auf andern, normal behandelten Obstbaumen gefunden 
w ur den. 

Es gelang nicht, vollkommen zu klaren, warum bei Baum B (eingezeltet, 
einmal mit DDT gespritzt) schon am 9. Sept. 6,74O/o der bis dahin abge- 
legten Eier leer waren, da Feinde so gut wie nie vorkamen. So mui3 man 
annehmen, dafl ein gewisser Prozentsatz von Larven aus den sogenannten 
,,Pseudowintereiern" (REIFF, 1949) schon im Herbst schlupften. 

Dieser Fall soll nach REIFF vor allen Dingen dann eintreten, wenn die 
Ablage der Wintereier schon im Sommer ihren Anfang nimmt, wenn ein 
Weibchen also gleichzeitig beide Typen, Sommer- und Wintereier, ablegt. 
Eine solch vorzeitige Wintereiablage soll durch Nahrungsmangel veranlaflt 
werden und u.U. schon im Juli beginnen. Infolge der hohen Besatzdichte 
von M .  ulmi auf Baum B diirfte dieser Nahrungsrnangel schon sehr friih- 
zeitig eingetreten sein, so dai3 also durchaus mit dieser Herbstschliipfrate ge- 
rechnet werden kann. Bis zum 18. Februar stieg der Anteil der leeren Winter- 
eier auf Baum B auf 15,57O/o an. 

Es konnte nicht ermittelt werden, wie hoch die Herbstschlupfrate bei den 
Baumen A, C, D und X war, da der Nahrungsmangel als auslosendes Moment 
wegen der geringeren Dichte von M .  ulmi bei keinem dieser Baume so aus- 
gepragt auftrat wie bei Baum B und die ,,Pseudowintereier" moglicherweise 
durch die Rauber bevorzugt ausgesaugt werden. Da  sich infolge der weitaus 
niedrigeren Eizahlen ohnehin nur ganz geringe Werte ergeben hatten, wur- 
den diese vernachlassigt und den ausgesaugten Wintereiern zugezahlt. 



Weiterhin wurdcn 1954155 ALIS einem behandelten Obstg'irten von zwei 
n.iunien in verschicdenen Monaten je ZOO0 Wintereier von M. ulmi aus- 
gezShlt. Der gefundrne Prozentsatz ausgesaugter Eier ist aus Tab. 6 er- 

snrntznhl noch erhijhte, 
stieg auch die Znhl der lee- 
ren Eier absolut an. Sie 
schwankte 1954J55 beiden 
u n tersu ch t e t i  B 3uni en z wi- 

S ich t 1 i ch . 
Der Anteil der leeren 

L) l f l l l l ,  &Jl l I I l  I Iiaoin 2 

10. 9. 1954 34,42 45,96 
7. 10. 1954 38,32 34,80 

34,77 32,50 19,  2. 1955 

Tnbelle 6 



VI. Parasiten der Tetranychiden 

Sanitliche in  Hohenheim festgestellten Feinde der Tetranychiden sind R3uber. 
Echte tierische Parasiten wurden keine gefunden. Auch Literaturberichte 
uber solche liegen nicht vor, wohl aber fur andere Familien der Acnl-i (VITZ- 
THUM, 1943). 

Ferner bestanden in Hohenheim i n  den Jahren 19531'54 Leine Anzeichen, 
aus  denen auf die Anwesenheit von pilzlichen Parasiten geschlossen werden 
konnte, ebensowenig wie ein Masscnsterben von Tctranychiden als Folge 
einer Virose oder einer Bakteriose zu verzeichnen war. 

VII. Naturliche Feinde der Tetranychidenrauber 

Auch die Spinnmilbenrauber haben ihre Feinde, Rauber und Parasiten, und 
sind somit den Naturgesetzen ebenso unterworfen wie ihre Wirte, d. h. kein 
Milbenfeind kann sich auf die Dauer in einem fur uns positiven Sinne iiber- 
vermehren, da die selbstregulatorischen Einrichtungen der Natur in Gestalt 
der Feinde das Gleichgewicht nach mehr oder weniger langer Zeit wieder- 
herstellen. 

Die zweijahrigen Beobachtungen erlauben die folgenden Aussagen: 
Die weitaus meisten der in dieser Arbeit besprochenen rauberischen Milben 

vnd Insekten mussen als polyphag bezeichnet werden und dezimieren nicht 
nur phytophage Milben bzw. andere Schadlinge unserer Kulturpflanzen, 
sondern auch sich gegenseitig. Bekannt sind die kannibalischen Neigungen 
verschiedener Coccinelliden und Heteropteren. Besonders die letzteren setzen 
sich auch untereinander von Art zu Art sehr stark zu und gehen weiterhin 
die weichhautigen Larven von Coccinelliden, Neuropteren und Dipteren an, 
die ihrerseits als Spinnmilbenfeinde auftreten. Die Raubmilben werden von 
den meisten hier genannten Insekten angegriffen. Puppen von Neuropteren 
und Dipteren waren haufig zu einem beachtlichen Prozentsatz durch Schlupf- 
wespen parasitiert. Diese Aufzahlung kann naturlich nicht auf Vollstandig- 
keit Anspruch erheben, weil die Aussagen nur auf zufalligen Beobachtungen 
beruhen. 

VIII. Uber Versuche zur Einfuhr und kunstlichen Vermehrung 
von Tetranychidenraubern 

Den ersten bekanntgewordenen Versuch, zur biologischen Bekampfung von 
Tetranychiden naturliche Feinde zu importieren, unternahm SPEYER (1938), 
der den Thrips Scolothrips sexmaculatus Perg. von Kalifornien nach England 
einfuhrte, um eine an Nelken schadliche Spinnmilbenart in Schach zu halten. 
Der Erfolg war nur sehr gering. 

Im Jahre 1939 wurde nach DURAN (1944) eine Coccinellide, Scymnus 
punctillum Weise von Berlin nach Santiago, Chile, exportiert. Die Kafer 
kamen zwar wohlbehalten an; man hatte jedoch offenbar den falschen Zeit- 
punkt gewahlt, denn sie starben nach kurzer Zeit aus Mange1 an geeigneter 
Nahrung. 

Nach FINNEY (1953) wurde 1951 eine geringe Menge von Stethorus 



-,Jgrzn.c Blacltb. von Australien nach Kalifornien verbracht, urn gegen Tetra- 
~ z ~ ~ c h u s  bimacnlatiis Harv. eingesetzt zu werden. 

In einer weiteren Arbeit beschreibt FINNEI (1950) ein Verfahren, das er- 
Idubt, tiiglich niehrere hunderttausend Eier von Chrysopa califovnica Coq. 
7 ~ !  erntcn und auszusetzen. Diese Neuroptere i s t  in Amerika u. a. als wich- 
tiger Fejnd der Tetranychiden bekannt. 

LISTO und Mitarb. (1939) sind der Ansicht, dai3 die Coleoptercn Scymnus 
yt:nctilli4m Weise und Oligota ftavicornis Boisd. sich fur  biologische Be- 
kznipfungsversuche besonders gut eignen wurden. 

Nacli eigenen Erfahrungen lassen sich Scymnus punctillum Weise, Chry- 
sopa vulgaris Schneid. und die Heteropteren Anthocoris nemorum L. und 
Orius minutus L. erfolgreich ziichten. Fur die letzteren drei ist allerdings aus- 
reichend Raum und hohes Nahrungsangebot erforderlich, um die durch 
Kannibalisnius entstehenden Verluste in Grenzen zu halten. Wenn diese Vor- 
aussetzungen erfullt sind, liege sich mit diesen 4 Arten eine kunstliche Ver- 
mehrung durchfuhren. Ob ein Aussetzen in Obstanlagen mit Erfolg vorge- 
nommen werden kann, hangt naturlich von den naheren Urnstanden ab und 
kann nicht ohne weiteres entschieden werden. 

In  diesem Zusammenhange sol1 schliei3lich noch ein Vorschlag Erwahnung 
finden, den GEIJSKES (1938) aussprach. Er empfiehlt, zwischen den Obst- 
baumreihen Weiden anzupflanzen, die immer mit Schizotetuanycbus schizopus 
Zach. befallen seien, nie jedoch mit Metatetranychus ulmi. Auf diesen Wei- 
den sollten sich die acarophagen Nutzlinge vermehren, iim dann auf die 
Obstbzume uberzuwandern. Nach GEIJSKES Feststellungen werden die Rau- 
ber, die an den Stammen der Obstbaume, in Rindenspalten und dergl. uber- 
wintern, durch die Winterspritzung abgetotet. Sie mui3ten im Fruh jahr von 
auflen erst wieder neu zuwandern und sich auf den Obstblumen vermehren, 
um Bedeutung zu erlangen. Dieser Vorgang nahme erfahrungsgemag so vie1 
Zeit in Anspriich, dai3 der Vorsprunq, den die Spinnmilben erlangten, nicht 
mehr einzuholen sei. Von den zu pflanzenden Weiden jedoch, die naturlich 
nicht gespritzt werden diirfen, konnten die Feinde zu einem friiheren Zeit- 
punkt uberwandern und so schon zu einem fur die Milben kritischen Termin, 
etwa im Mai, in den Massenwechsel eingreifen. 

Durch eigene Beobachtungen konnte bestatigt werden, dai3 M .  ulmi auf 
W-eiden tatskhlich nicht vorkommt und dat3 unbehandelte Obstbaume, die 
inmitten einer Korbweidenanlage standen, welche sehr stark niit Scb. schi- 
zoprts verseucht war, von diesen nie aufgesucht wurden. Die Gefahr des 
Uberwanderns dieser Art  auf Obstbaume scheint also nicht zu bestehen. 

IX. Der Unterschied in der Zusammensetzung der Fauna in gepflegten 
und ungepflegten Obstanlagen 

Beim Vergleich der Faunen aus den zwei erwahnten Typen von Obstanlagen 
fie1 immer wieder auf, dag die Artenzahl der Rauber auf ungepflegten Obst- 
baumen ungleich mannigfaltiger war als auf regelmidig gespritzten und ge- 
pflegten. Diese Tatsache trat am starksten in Erscheinung in den Sommer- 
monaten zur Zeit der insektiziden Spritzungen, wo bei Anwendung von 
E 605-forte die Artenzahl ein Minimum erreichte und praktisch auf Null 
absank. Diese Depression konnte jeweils nur sehr langsam durch Zuwande- 
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1 ung von auflen iiberwunden werden. Mit fortschreitender Jahreszeit glich 
sich die Fauna, was die Zahl der Arten betr ia ,  ininier mehr der in  vernach- 
liissigten Quartieren anzutrefienden an. Die absolute Zahl der riuberischen 
Individuen war jedoch, auf eine bestinimte Zahl von BlSttern bezogen, 
gegen Ende der Vegetationszeit hoher als in ungepflegten Giirten. 

Eine weitere Depression ist in1 Friih jahr nach der Durchfiihrung der 
Winterspritzung zu konstatieren, der jedoch im Sinne einer Verringerung 
der Zahl der Rauber nach den hier gemachten Erfahrungen nicht die Be- 
deutung zukommt, die ihr beispielsweise MASSEE (1928, 1954 a + b) zu- 
miat, der glaubt, dafi die linter der Borke iiberwinternden Insekten zum 
groi3ten Teil abgetotet wurden. Immerhin war auch in Hohenheini ein ge- 
wisser Einflufi nicht zu verkennen. Vielleicht ist diese Differenz darauf zu- 
ruckzufiihren, dai3 in den hier beobachteten Anlagen die BLiume relativ jung 
waren und infolge ihres glatten Stammes fiir die Uberwinterung der RSuber 
ohnehin keine idealen Verstecke abgaben. 

Die nach der Winterspritzung eintretende Depression im Friihjahr wird 
langsamer uberwunden als die auf die Sommerspritzungen folgende, da im 
Friihjahr eine Zuwanderung von aui3en nur in geringem Mafle stattfindet 
und das Anwachsen der Zahl der Rauber hauptsachlich durch ihre natiirliche 
Vermehrung erfolgt. Da  die meisten der Feinde jedoch nur eine oder zwei 
Generationen pro Jahr haben, geht diese Vermehrung sehr langsam vor sich. 
Zudem ist die Zahl der Eier, die die im Imaginalstadium uberwinternden 
Insekten im Fruhjahr ablegen (Chuysopu wulguris, Scymnus punctillum, 
Anthocoyis nemoyum, Orius minutus), sehr stark vom Verlauf der Witterung 
abhangig. Auf jeden Fall bringt erst die im Juli-August einsetzende zweite 
Generation die erwunschte Massenvermehrung, deren Umfang naturlich 
wiederum stark witterungsabhangig ist, wenn nicht durch Somnierspritzun- 
gen erneut in den Massenwechsel eingegriflen wird. Zu diesem Zeitpunkt hat 
jedoch die Population von M .  ulmi ihren Kulminationspunkt bereits iiber- 
schritten und zeigt eine rudilaufige Tendenz. Dieser Abfall wird durch die 
Rauber beschleunigt. Erst in dieser Phase findet eine Zuwanderung von 
aufien in starkerem Mai3e statt. 

Eine Sonderstellung nehmen die Raubmilben der Gattung Typhlodromus 
und die Art Mediolata mali ein. Sie sind gegen eine Reihe von Insektiziden 
und auch Fungiziden so empfindlich, dai3 sie in gepflegten Anlagen iiber- 
haupt nicht vorkommen. Auch die aktive Zuwanderung von aui3en scheidet 
aus. Nur  durch den Wind kann eine passive Obertragung erfolgen. Diese 
halt sich jedoch in solch engen Grenzen, dafi die Arten in behandelten Obst- 
garten zahlenmafiig nicht in Erscheinung treten. 

Die Populationskurve der Rauber zeigt in vernachlassigten Anlagen einen 
stetigeren Verlauf als in gepflegten, da die durch die Spritzungen verur- 
sachten Depressionen wegfallen. Nur  gegen Ende des Sommers, etwa Ende 
August-September, wandert ein Teil der Nutzlinge ab, einem Nahrungs- 
gefalle zwischen den beiden Typen von Obstanlagen folgend, dann, wenn 
der Besatz mit M .  ulmi auf ungespritzten Baumen ein weiteres Verbleiben 
der Rauber nicht mehr erlaubt, die Milbe dagegen in behande!ten Garten 
in Massen auftritt. 
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X. Die Beeinflussung der Rauberfauna in Obstgarten durch Obstbaum- 
spritzungen und sonstige Pflegemahahmen 

Der Einflufi der Insektizide und Fungizide auf die Nutzlingspopulation in 
Obstgiirten war schon oft der Gegenstand ernsthafler Untersuchungen. 

MASSEE (1928, 1954 a + b) und MASSEE und STEER (1929) wiesen als 
erste darauf hin,  dai3 durch Teerole, die als Winterspritzmittel Verwendung 
fiinden, ein Ansteigen der Zahl der Milben ( M .  ulmi) verursacht wurde, wed 
diesen Mitteln keine ovizide Wirkung gegen die Wintereier der Spinnmilbe 
zukomme, dagegen Linter der Rinde uberwinternde Nutzinsekten getrofien 
wurden. Auch GEIJSKES (1 938) bestatigt eine Verschiebung des biologischen 
Gleichgewichtes nach Anwendung von Karbolineen zugunsten der ,,Roten 
Spinne". Ebenso macht FJELDDALEN (1952) die Verwendung der Teerole als 
Winterspritzmittel mit fur die Spinnmilbenkdamitat in Norwegen verant- 
m-ortlich. Dagegen kam SPEYER (1 933) nach Vergleich der Fangzahlen von 
Anthocoriden zu der Ansicht, dai3 die Gradation dieser Heteropteren von 
der Winterspritzung der Obstbaume weitgehend unabhangig sei. Weil die 
Fanggurtelzahlen jedoch schon vor der Durchfiihrung der Winterspritzung 
gewonnen wurden, raumt SPEYER ein, dai3 die Fruh jahrsgeneration der 
Anthocoriden moglicherweise in Mitleidenschaft gezogen wiirde. Unter gun- 
stigen Bedingungen im Laufe des Sommers kame jedoch die groi3e Vermeh- 
rungsfahigkeit dieser Arten zur Geltung, so daG die Verluste, die durch die 
Anwendung der Karbolineen entstunden, bis zum folgenden Winter miihe- 
10s ausgeglichen werden konnten. Dabei wird von SPEYER offenbar uber- 
sehen, dai3 gerade die Fruhjahrsgeneration der Anthocoriden in der Lage 
ist, an der Verhinderung der Fruhschaden durch M .  ulmi entscheidenden 
Anteil zu nehmen. 

Ober den schadlichen Einflufl von Fungiziden auf die Rauberfauna lie- 
gen eine ganze Reihe von Berichten vor (CUTRIGHT, 1942, 1944, LATHROP, 
1951, CLANCY & POLLARD, 1952, COLLYER, 1952 b, 1953 c, L I . ~ . ) .  In  ihnen 
wird immer wieder betont, dai3 vor allem der Gebrauch von Netzschwefel 
und Schwefelstaub zu unterlassen sei. Zwar ist auch von der Schwefelkalk- 
bruhe bekannt, dafl ihr eine gewisse insektizide Wirkung eigen ist, doch 
wird dieser toxische Effekt auf die Nutzlingsfauna offensichtlich durch eine 
wenigstens teilweise akarizide Wirkung kompensiert. 

Nach Ansicht von GUNTHART (1945) werden die natiirlichen Feinde der 
Spinnmilben durch nicht schwefelhaltige Fungizide abgetotet. Als Gegen- 
mittel wird Schwefelkalkbruhe mit eventuellem Zusatz eines Netzmittels 
angeraten. GEIER (1951) empfiehlt, zwischen Juni und August die Spritzung 
mit fungiziden Karbamaten zu unterlassen. 

Diese Erscheinung der Beeinflussung der Rauber von M .  ulmi in einem 
fur uns negativen Sinne, die, das mui3 betont werden, schon seit Einfuhrung 
der Obstbaumspritzung iiberhaupt auftrat, zeigte sich noch verstarkt, seit- 
dem die neueren Kontaktinsektizide in den Spritzplan Aufnahme fanden. 
Vor allem kommt dem DDT dieser negative Einflui3 in sehr hohem Mai3e 
zu. Eine groi3e Zahl von Arbeiten bestatigt diese Behauptung einer selek- 
tiven Wirkung des DDT, die zu einer Verminderung der Artenzahl der 
Arthropodenfauna fiihrt, von der hier die Rauber der Tetranychiden inter- 
essieren (DEAN, 1945, CUTRIGHT & SUTTON, 1947, CLANCY & POLLARD, 
1952, COLLYER, 1952 b, u.a.). 

2. ang.  Ent. Bd. 43 Heff 2 11 
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Obwohl spezielle Experimente iiber den Eintlufl yon Kontaktinsektiziden 
auf die Rauberfauna in1 Rahmen dizser Arbeit nicht ausgefuhrt wurden, 
sollen doch die Beobachtungen Erwihnung finden, die anldSlich der Durch- 
fiihrung des weiter oben mitgeteilten Versuches gemacht wurden. Es zeigte 
sich, dai3 die Besatzdichte der Rauber in  direkter Abhingigkeit von der Art 
der Behandlung eines Baunies stand. Die in Tab. 7 aufgefiihrten Zahlen 
geben die Summe der wihrend der Vegetntionszeit 1951 voni 13. Mai bis 
15. Nov. aufgefundenen Feinde an. Die Auszahlung von je 25 Blattern er- 
folgte zweimal wochentlich. Beriicksichtigt wurden niir die Rauber bzw. nur 
die Stadien, die infolge ihrer relativ geringen Beweglichkeit eine einwand- 
freie zahlenmai3ige Erfassung gewahrleisteten. Die einmalige DDT-Spritzung 
(G,lO/oig) der Baume B und D wurde am 4. Juni ausgefuhrt. Baum X wurde 
zuni ublichen Zeitpunkt eiiinial niit DDT-HCH komb. und viernial mit 
Fuclasin-ultra gespritzt. Die Baume A uiid C blieben ohne Behandlung, 
Baum A und B waren mit Gaze dicht eingezeltet. 

Tabelle 7 

Der Rauberbesatz eines Obstbaumes in Abhangigkeit von der Art der Behandlung 

R:iubrrart Baum A Baum B Bauin C B u m  D Bzum X 

Typhlodromus tilise Oud. 754 26 148 83 5 
alle Stadien 
Mediolata mali Ewing 302 - 615 8 
alle Stadien 

Eier, Larven und Puppen 

- 

- Scymnus punctillum Weise - - 83 10 

Oligota flawicornis Boisd. - - - 8 1 
Eier und Larven 

Orius minutus L. - __ 52 53 31 
Larven 

Auf den beiden eingezelteten Baumen waren wahrend der ganzen Vege- 
tationszeit nur Raubmilben, keine Raubinsekten zu finden. Wahrend ihre 
Zahl jedoch auf Baum A uber 1000 hinausging, waren auf Baum B nur ganz 
vereinzelt welche zu finden, die praktisch nicht ins Gewicht fallen. Dieser 
Unterschied kann nur durch die einmalige DDT-Spritzung erklart werden, 
da die ubrigen Verhaltnisse die gleichen waren. Auch beim Vergleich der 
Zahlen von Baum C und D fallt auf, dafi der gespritzte Baum D wesentlich 
schwacher besetzt war als der unbehandelte C. Dies t r i f i  sowoh1 fur die 
Raubmilben als auch fur die Raubinsekten zu. Auch auf dem mehrfach be- 
handelten Baum X lagen die Zahlen sehr niedrig. Mit Ausnahme von Cap- 
siden, Orius minutus und einigen wenigen Raubmilben kamen Feinde nicht 
vor. Ovius minutus scheint nicht sehr in MitleidenschaR gezogen worden zu 
sein, wie die Zahlen von Baum D und X im Vergleich zu Baum C zeigen. 
.Dagegen ist fur alle andern Rauber vom unbehandelten uber den einmal 
zum mehrfach gespritzten Baum eine fallende Tendenz bemerkbar. 

Aus dieser kurzen Zusammenstellung geht hervor, dai3 zumindest das 
DDT auf die Rauber einen toxischen Effekt haben mug. 

Eine zusammenfassende Obersicht uber den Fragenkomplex DDT- 
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M .  dmi-nat. Feinde gibt HUECK (1953). Er erklart, da13 die Verringerung 
der Zahl der Arten der R3uber durch DDT (ebenso wie durch Schwefel- 
prLiparate und Teerole) offensichtlich sei. Dabei l;ii3t er n i t  Absicht die Frage 
offen, ob diese Tatsache der einzige Grund fur das Anwachsen der Schad- 
lingspopulation sei. 

Nach den Erfahrungen von COLLVER (1952 b, 1953 d)  werden die wich- 
tigstcn Feinde durch DDT, H C H ,  Parathion und TEPP abgetotet. Zudem 
besai3en die ersten drei Stoffe noch eine beachtliche Residualwirkung, gegen 
die vor allen Dingen Capsidenlarven empfindlich seien, weniger juvenile 
Anthocoriden, wahrend die adulten Stadien der Anthocoriden und Larven 
und Imagines von Scymnus punctillum am wenigsten in MitleidenschaR ge- 
zogen wurden. 

MICHELBACHER & BACON (1952) gehen noch weiter und behaupten, dai3 
jede Spritzung die Rauber schadige und man deshalb sowenig wie moglich 
spritzen solle, wenn nicht das zu verwendende Mittel den Schadling mit 
Sicherheit abtote. 

Tatsachlich ist auch von einer ganzen Reihe weiterer Insektizide bekannt, 
dai3 sie die naturlichen Feinde der Spinnmilben abtoten. Das gilt vor allem 
fur Nikotin (MASSEE, 1928), Kubk und Derris (GARMAN & TOWNSEND, 1938) 
sowie fur HCH, speziell in Kombination mit DDT (MICHELBACHER & 
BACON, 1952). 

SOLOMON (1 953) kommt nach Bearbeitung der angelsachsischen Literatur 
zu der Aussage, dai3 neben den hier bereits angefuhrten Wirkstofien DDT, 
HCH, Parathion, Schwefel und Teerol auch Chlordan, Kryolith, Zink- und 
Kupfermittel, Reinstpetroleum und Blausaure schon als Ursache von Ober- 
vermehrungen verschiedener Apfel- und Citrusschadlinge bekannt wurden. 
Unter diesen nicht naher bezeichneten Schadlingen befinden sich auch 6 
Milbenarten. 

Nach eigenen Beobachtungen, die im Freiland gemacht wurden, totet das 
E 605 mit seinem breiten Wirkungsspektrum den groi3ten Teil der Nutz- 
lingsfauna ab. Diese Tatsache wird jedoch zunachst nicht so auffallig, weil 
Hand in Hand damit meist eine befriedigende Wirkung gegen den Schadling 
selbst einhergeht. Allerdings konnte in den Obstanlagen um Hohenheim 
festgestellt werden und COLLYER (1952 b) konstatierte dasselbe nach der 
Anwendung von Parathion, dafl-die Population von M .  ulmi sich in Obst- 
anlagen nach E 605-Spritzungen rasch wieder der urspriinglichen Hohe 
naherte, ja diese sogar uberschritt, weil die Eier der Milbe unbehelligt blie- 
ben, die Feinde jedoch abgetotet wurden. So konnen sich die aus den Eiern 
ausschlupfenden Larven ungehindert entwickeln und vermehren, weil die 
naturlichen Feinde nur sehr langsam wieder zuwandern. 

Auf Grund dieser Tatsachen mufi die Forderung erhoben werden, in Zu- 
kunfi mehr durch selektive Akarizide bzw. durch systemische Insektizide 
zum Erfolg zu gelangen zu suchen, urn die Nutzlingspopulation zu erhalten 
und die indifferente Fauna zu schonen. 

Hier ist no& erganzend einzuschieben, dai3 neben der Anwendung der 
chemischen Mittel auch weitere Pflegemahahmen sich indirekt gegen die 
naturlichen Feinde richten. Auch COLLYER (1953 c) weist auf diese unerfreu- 
lichen Auswirkungen an sich nutzlicher Arbeiten hin. 

Vor allen Dingen das Abschaben der Rindenschuppen von den Stammen 
beraubt verschiedene Coccinelliden und Heteropteren ihrer Winterverstecke. 
Auch das Verspritzen von Karbolineen und DNC-Mitteln wirkt, neben dem 
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direkten toxischen Effekt, in dieser Richtung, da Flechten und Moose ab- 
getotet werden. Schliefllich sorgt der Obstbaunischnitt dnfiir, dafl alljiihrlich 
ein Teil der einjahrigen Triebe, die voii verschiedenen Capsiden fur die 
Ablage der Wintereier bevorzugt werden, aus deni Obstgarten verschwindet 
und  mit ihnen diese Eier. Die Wintereier von M .  ulmi werden von dieser 
Mafinahme nicht in gleicheni Mai3e betroffen, da sie vornehnilich auf altes 
Holz abgelegt werden. 

Dmeben tragt die Entfernung von Buschen und Hecken und die Bekamp- 
fung der Unkrauter zu einer Verarniung der Rauberfauna in den Obstgarten 
bei, da viele der Rauber auch auf diesen Gewachsen vorkommen. So ist bei- 
spielsweise bekannt, dafl sich Anthocoyis nemorztm rnit Vorliebe auf Brenn- 
nesseln und Weidenbuschen aufhalt und dai3 diese Pflanzen em vorzugliches 
Reservoir fur die Nachlieferung an die durch Spritzuiigen dezimierte Nutz- 
lingsfauna in Obstanlagen darstellen. Ihre Entfernung mui3 sich in um so 
starkerem Mafie bemerkbar machen, je mehr die in der Nahe liegenden Obst- 
garten mit Mitteln behandelt werden, die fur die naturlichen Feinde toxisch 
sind. 

XI. In der Literatur genannte Faktoren, die fur die Ubervermehrung der 
Spinnmilben verantwortlich gemacht werden 

Es wurde gezeigt, dai3 die Feinde der Spinnmilben durch verschiedene chemi- 
sche Praparate in Mitleidenschaft gezogen werden und nach Obstbaum- 
spritzungen u. U. fur langere Zeit ausfallen konnen. Es konnte weiterhin 
gezeigt werden, dai3 sich die Population von M .  ulmi auf einem Baum, der 
nicht gespritzt wird, sehr vie1 schwacher vermehrt und wesentlich weniger 
Wintereier abgelegt werden, einfach deshalb, weil die naturlichen Feinde 
nicht in ihrer Tatigkeit gestort werden. 

D a  Massenvermehrungen von M .  ulmi in Hohenheim ausschliefllich in 
gepflegten Anlagen beobachtet werden konnten, also in solchen, die eine 
regelmai3ige Spritzung erhielten, wurde angenommen, dai3 diese Spritzun- 
gen mit chemischen Mitteln fur die Massenvermehrung verantwortlich zu 
machen seien, weil sie die naturlichen Feinde ausschalteten. Es wurde ge- 
funden, dai3 eine Reihe von weiteren Pflegemaflnahmen gleichsinnig wirken, 
indem auch sie die Lebensbedingungen der naturlichen Feinde verschlechtern. 

Diese hier vertretene Ansicht wird durch eine ganze Reihe von Arbeiten 
unterstutzt. Es fehlt aber auch nicht an Theorien, die eine andere Erkla- 
rungsmoglichkeit suchen, indem sie entweder den Einflui3 der Schadlings- 
bekampfungsmittel auf dem Weg uber die naturlichen Feinde in Abrede 
stellen oder aber diesen anerkennen, jedoch zusatzlich weitere Faktoren ver- 
antwortlich machen. 

Es wird oft die Vermutung ausgesprochen, dai3 die uberdurchschnittlich 
warme Witterung der letzten Dekade einen fur die Entwicklung und Ver- 
mehrung der Spinnmilben forderlichen Einflufl gehabt haben konnte. Da 
man weifl, dai3 die Tetranychiden thermophil sind und im biologischen Be- 
reich auf steigende Temperatur mit einem beschleunigten Entwicklungs- 
rhythmus reagieren, darf man annehmen, dafl sich die Zahl der Generatio- 
nen bei entsprechender Temperaturerhohung urn eine oder auch zwei ver- 
mehren kann. Weiter liegt in Jahren rnit hoher Temperatur und geringer 
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Niederschlagstatigkeit die Zahl der pro Weibchen abgelegten Eier hoher, 
die allgemeine Mortalitat jedoch niedriger als in f u r  die Spinnmilben un- 
giinstigen Jahren. Deshalb wird auch die Anzahl der Individucn innerhalb 
der einzelnen Generation hoher sein, was sich wiederum durch verstarkte 
Eiablage auf die Populationshohe der folgenden auswirkt. 

Nun taucht jedoch die Frage auf, ob es nicht auch schon in friiheren 
Zeiten ungewohnlich warme bzw. Serien solcher warmen Jahre gab. Um zu 
sehen, wie sich die Temperaturverhaltnisse in Hohenheim entwickelten, 
wurden die Monatsmittelwerte der Jahre 1884-1953 ausgewertet. Beriick- 
sichtigt wurden nur die Monate Marz-Oktober je einschliefllich. Die Tem- 
peraturverhaltnisse der ubrigen Monate sind ziemlich bedeutungslos, ja tiefe 
Temperaturen wahrend des Winters sind fur die Spinnmilben eher forder- 
lich, weil die Aktivitat der natiirlichen Feinde vermindert wird. 

Tabelle 8 

Die Entwicklung der Temperat~~rverhlltnisse in Hohenheim in den Jahren 1884-1953 

M i r z  

1884-1893 - 14,l 
1894-1903 + 0,3 
1904-1913 + 2,2 
1914-1923 + 4,8 
1924-1933 - 3,5 
1934-1943 + 5,6 
1944-1953 + 4,6 

April 

- 3,6 
- 0,3 
- 3,2 

- 0,9 

-- 

- 3,3 
+ 2,o + 5,O 

Sept. Okt. Summe 

- 2,2 - 0,8 - 3,9 - 3,O 
- 13,O + 0,7 - 0,8 - 2,6 + 2,3 + 0,8 - 0,2 - 2,2 + 11,6 - 5,2 + 0,2 - 0,4 + 0,l + 0,4 + 3,8 + 1,7 
- 4,l + 4,4 + 0,9 + 0,2 + 5,6 -0,4 - 0,l + 6,l 

- 2,s 
+ 1,2 
- 10,l + 1,2 + 3,5 + 2,8 
-F 4,2 

- 8,l + 1,2 

+ 4,9 + 1,l + 2,2 

+ 3,8 
- 5,2 

- 38,5 
- 13,3 
- 6,6 + 3,7 + 10,o 
4- 12,9 
3- 27,2 

Der Zeitraum von 1884-1953 wurde in Dekaden eingeteilt. Die Monats- 
mittelwerte einer Dekade wurden fur jeden Monat addiert und aus den 
erhaltenen 7 Werten der Mittelwert (7Ojahriges Monatsmittel) errechnet. 
Nun wurden die Abweichungen von diesem Wert ermittelt und pro Dekade 
die Abweichungen aller Monate (Marz-Oktober) addiert. Angaben in 
Grad C (Tab. 8). 

Aus Tab. 8 geht hervor, dai3 in der Dekade 1944-1953 zwei Monate, 
Juni und Juli, um ein Geringes, namlich 0,04 bzw. O,OI0C unter dem Mittel- 
wert liegen, der fur den jeweiligen Monat errechnet wurde, in der Dekade 
1934-1943 der Monat Mai um O,4l0C, von 1924-1933 der Marz um 0,35 
und der April um 0,09O C. In  den ubrigen Dekaden liegen je 4 Monate unter 
dem Durchschnitt, von 1884-1 893 sogar alle acht. 

Beim Vergleich der Summe der Abweichungen (rechte Spalte in Tab. 8) 
samtlicher Monate (Marz,Oktober) ergibt sich, dai3 in den letzten 70 Jah- 
ren die Temperatur in Hohenheim wahrend der angegebenen Monate tat- 
sachlich anstieg und dai3 die Zunahme eine kontinuierliche war. D a  sie sich 
somit dem Entwicklungsoptimum der Spinnmilben nahert, welches fur 
M. ulmi mit etwa 21OC (ANDERSEN, 1947), fur Tetranychus urticae mit 
22OC (LINKE, 1953) angegeben wird, ist ihr ein gewisser populationsdyna- 
mischer Einflufl nicht abzusprechen. Dabei darf jedoch nicht iibersehen wer- 
den, dai3 auch die natiirlichen Feinde bei hoheren Temperaturen bessere 
Entwicklungsbedingungen vorfinden. 

Die Tatsache, dai3 in vernachlassigten Obstgarten die Spinnmilbenfrage 
nur eine untergeordnete Rolle spielt, ist Beweis dafur, dai3 der Faktor Tem- 



peratur nicht alleine fur die Ubervermehrung verantwortlich gemacht wer- 
den darf. 

Den chemischen Mitteln wird neben ihrer Wirkunv auf die naturlichen 
Feinde auch ein direkter stimulierender Einflufl nachgesagt, der sich in einer 
gesteigerten Eiablagetatigkeit nusdruckt (DAWS, 1952, HUECK Sr Mitarb., 
1952). 

ROESLER (1953) und UNTERSTENH~FER (1955) machen den modernen 
Obstbaumschnitt fur eine stirkere Belichtung und Erwarniung der Krone 
verantwortlich und betrachten diese Tatsache mindestens als teilweisen 
Grund fur die Gradation der Spinnmilben. 

Ebenso sollen die neuerdings haufiger Verwendung findenden Spindel- 
busche infolge ihres lockeren Kronenaufbaues die Gefahr gegenuber den 
Hochstammen vergroflern, weil auch hier die gesteigerte Sonneneinstrahlung 
eine starkere Erwarmung bewirke. Auch der Obstbau auf offenem Boden, 
der im Augenblick sehr propagiert wird, wurde die Temperatur in einer 
Obstanlage durch die Reflektion der Sonnenstrahlen erhohen (ROESLER, 
1953). 

Schliefllich wies KUENEN (1 948) nach, dai3 in diesem Zusammenhange 
auch die Konditioii des Obstbaumes eine Rolle spiele, weil die bessere Er- 
niihrung, die Baume in gepflegten Anlagen erfahren, die Milben in die Lage 
versetze, mehr Eier abzulegen. 

Zusammenfassung 

1. Beobachtet wurden in Stuttgart-Hohenheim funf an Obstbaumen schad- 
lich auftretende Spinnmilbenarten und je eine an Tilia sp. und Salix sp. 
Die wirtschaftlich wichtigste ,,Rote Spinne" ist die an verschiedenen 
Obstgewachsen vorkommende Art Metatetranychus ulmi Koch. 

2. In  den Jahren 1953 und 1954 konnten 59 rauberisch lebende Arthro- 
poden als Tetranychidenfeinde bestimmt werden, von denen jedoch nur 
Scymnus punctillum Weise und Oligota flavicornis Boisd. als obligate 
Milbenrauber zu betrachten sind; alle andern ernahren sich nur fakul- 
tativ von Spinnmilben. Einige dieser Rauber sind bisher in der Literatur 
noch nicht als naturliche Feinde der Tetranychiden genannt. Sie werden 
an dieser Stelle zum ersten Male als solche beschrieben. 

3. Alle in Hohenheim gefundene Feinde der Tetranychiden sind echteRau- 
ber. Pflanzliche sowie tierische Parasiten und Virosen wurden keine 
beobachtet. 

4. Wenn eine Klassifizierung versucht werden darf, mit der Einschrankung, 
dai3 diese nur fur Stuttgart-Hohenheim und nur fur die Jahre 1953 und 
1954 Gultigkeit haben kann, so mussen a& Arten der Familie Phyto- 
seiidae (Acari), namlich Typhlodromus tiliae Oud., T.  soleiger Ribaga, 
T.  vitis Oud., T.  finlandicus Oud., T.  cucumeris Oud., T .  rhenanus Oud., 
Phytoseius macropilis Banks, eine weitere nicht bestimmte Art und 
Mediolata mali Ewing (Acari, Fam. Raphignathidae) an erster Stelle 
genannt werden. Auf den nachsten Platzen folgen: Chrysopa vulgaris 
Schneid. (Neuropt.,  Fam. Chrysopidae), Scymnus punctillum Weise 
(Coleopt., Fam. Coccinellidae), Anthocoris nemorum L. und Orius mi- 
nutus L. (Hem.-Het., Fam. Anthocoridae), Campylomma verbasci 
Mey.-D., Camptobrochis lutescens Schill., Orthotylus marganalis Reut., 
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Malacocoris cldo~izans Pnnz. (Hem.-Het . ,  Fam. Capsidae), Oligotn 
flavicoinis Boisd. (Coleopt.,  Fam. Staphylinidae) und Blepharidopterids 
angulatris Fall. (Hem.-Het. ,  Fam. Capridae). Meitere Arten der Ord- 
nungen Neuioptera, Coleoptera, Hemiptera-Heteroptera, Acari, Dip- 
tera und Thysanoptera besitzen weniger Bedeutung, weil sie entweder 
ZLI selten vorkommen oder nur gelegentlich Spinnmilben als Nahrung 
aufnehmen. 

5. Von einigen der wichtigeren Arten wurden mit Hilfe von Pappgurteln, 
die iiber den Minter an Baunistamme angelegt wurden, durch Freiland- 
beobachtungen, Blattauszahlungen unter dem Binokular und Zucht- 
versuche im Laboratorium unter verschiedenen Temperaturbedingungen 
bei ausschliefllicher Milbennahrung die wichtigsten entwicklungsbiolo- 
gischen Daten festgestellt. Erganzend dazu wurde in Frafi- und Hal- 
tungsversuchen die Frage geklart, ob ein Rauber mehrere Tetranvchiden- 
arten als Nahrung annimmt, bzw. ob bestimmte Entwicklungsstadien 
beim Frafl bevorzugt werden. Meiter wurden Beobachtungen gemacht 
uber sonstige Frafigewohnheiten, Frafimenge usw. 

6.  Um zu zeigen, dafi der Gesamtheit der natiirlichen Feinde der Tetrany- 
chiden eine wirtschaftliche Bedeutung zukommt, wurde im Jahre 1954 
ein Versuch durchgefuhrt. Von 4 Baumen gleichen Alters, gleicher Sorte 
und bis zum Versuchsbeginn gleicher Behandlung, wurden zwei mit 
Hilfe von Gaze eingezeltet. Die Ausgangspopulation von -44. ulmi war 
auf allen Baumen etwa gleich hoch. Am 4. Juni erhielt je ein eingezelte- 
ter und ein nichteingezelteter Baum eine O,lo/oige DDT-Spritzung (80 O/o 

Wirkstoffgeh.). Weitere Spritzungen mit Insektiziden oder Fungiziden 
kamen nicht zur Durchfuhrung. Von allen 4 Baumen wurden im Laufe 
des Sommers wochentlich zweimal je 25 Blatter entnommen und unter 
dem Binokular ausgezahlt. Es zeigte sich folgendes: 
a. Die natiirlichen Feinde waren am zahlreichsten auf dem nichtbehan- 

delten, nicht eingezelteten Baum C. Dagegen gelang es, sie durch die 
einmalige DDT-Spritzung und den Gazeuberzug vom Baum B fast 
vollkommen fernzuhalten. Die Hohe des Rauberbesatzes auf den 
beiden Baumen A (nur eingezeltet) und D (nur einmal rnit DDT ge- 
spritzt) bewegte sich zwischen diesen Leiden Extremen. 

b. Der Kulminationspunkt der Populationsknrven von M .  ulmi lag bei 
den eingezelteten Baumen A und B bei 12 880 bzw. 13 187 Stadien 
pro 25 Blatt. Die entsprechenden Zahlen fur die beiden nicht einge- 
zelteten Baume C und D betrugen 10959 bzw. 10013 Stadien. Der 
Abfall dieser Kurven erfolgte zeitlich am friihesten bei dem nicht- 
behandelten, nichteingezelteten Baum C durch die Summierung der 
abiotischen Faktoren mit der Tatigkeit der Rauber, setzte jedoch am 
spatesten bei dem behandelten, eingezelteten Baum B ein, bei dem er 
lediglich durch die abiotischen Faktoren bedingt war. Die Baume A 
und D nahmen eine Mittelstellung ein. Als Folge dieser zeitlichen 
Differenz machten sich beim Baum B die hochsten, beim Baum C da- 
gegen die geringsten Saugschaden bemerkbar. 

c. Wesentlicher als die Verringerung der Individuenzahl war jedoch, 
daiZ gerade in dieser Zeit der grofien Unterschiede in der Besatzdichte 
die Ablage der Wintereier von M .  ulmi ihren Anfang nahm. Schon 
am 9. Sept. betrug das Verhaltnis der bis zu diesem Termin abgeleg- 
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ten Wintereier bezogen auf Baum B ( l O O o / o )  fur die Bsume A 36,70, 
D 20,21 und C 8,03 '/a. 

d. Neben der Verringerung der Individuenzahl von M .  ulmi und der 
dadurch bedingten geringeren Wintereiablage war als weitere Folge 
der Tatigkeit der naturlichen Feinde ein hoher Prozentsatz ausge- 
saugter Wintereier festzustellen, der am 9. Sept. fur Baum D 67,19, 
C 76,34 und fur Baum A 78,82O/o ausmachte. Auf Baum B waren 
6,74O/o der Eicr leer. Diese waren ausnahmslos schon im Herbst ge- 
schluptt. 

7. Der Anteil der ausgesaugten Wintereier von M .  ulmi lag in Hohenheim 
in gepflegten Anlagen 1953/54 zwischen 18 und 33 O / o ,  1954/55 zwischen 
32 und 46O/o der Gesamteizahl; nach Schatzungen bewegte er sich auf 
unbehandelten Obstbaumen in derselben Hohe. 

S. Aus der Literatur sind verschiedene Versuche bekannt, Tetranychiden- 
rauber zu importieren. Diese Bestrebungen zeitigten keine oder doch 
nur sehr unbefriedigeiide Erfolge. Nach eigenen Erfahrungen lassen sich 
Scymnus punctillurn Weise, Chrysopa vulgaris Schneid., Anthocoris 
nemorum L. und Orius minutus L. am leichtesten zuchten, kommen also 
fur solche Versuche unter deutschen Verhaltnissen am ehesten in Betracht. 

9. Die Artenzahl der Rauber ist in ungepflegten Obstanlagen immer grofler 
als in behandelten. Diese Tatsache tritt besonders nach insektiziden 
Spritzungen in Erscheinung, die jeweils zu einer Depression fuhren, die 
nur sehr langsam uberwunden werden kann. Gegen den Herbst, mit zu- 
nehmendem zeitlichen Abstand zu diesen Spritzungen, gleicht sich die 
Fauna behandelter Obstplantagen immer mehr der ungepflegter an. 

10. Durch Obstbaumspritzungen, vor allem mit den beiden modernen Kon- 
taktinsektiziden DDT und E 605-forte, werden die meisten naturlichen 
Feinde abgetotet. D a  der Erfolg dieser Mittel gegen die Milben nichr: 
genugend groi3 ist (keine ovizide Wirksamkeit), kann es nach diesen 
Spritzungen zur Massenvermehrung von M .  ulmi kommen. Gleichsinnig 
wirken einige weitere Pflegemahahmen, wie Abkratzen der Stamme 
und Beschneiden der Baume, Vernichten von Hecken ,und Unkrautern. 

Summary 

1. The above work deals with investigations carried out in Stuttgart- 
Hohenheim on the bionomics of the useful arthropods associated with 
red spiders and other phytophagous mites. 

2. Five species of red spider mites injurious to  fruit trees and two from 
Salix sp. and Tilia sp. were studied. The species with the greatest eco- 
nomic importance is Metatetranyshus ulmi Koch. 

3. In 1953 and 1954, 59 predatory arthropods were identified as natural 
enemies of Tetranychidae, of which only Scymnus punctillum Weise and 
Oligota flavicornis Boisd. are obligatory predators of phytophagous 
mites, the others feeding on Tetranychids merely from choice. Parasites 
were not observed. 

4. The most important predators were 8 species of the family Phytoseiidae 
(Acari), particular1 Typhlodromus tiliae Oud., also Mediolata mali 
Ewing (Acari: Rap  zgnathidae), Chrysopa vulgaris Schn. (Neuroptera: 
Chrysopidae), Scymnus punctillum Weise (Coleoptera: Coccinellidae), 
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Anthocoris nemorum L. and Oriris minutus L. (Hemiptera: Antho- 
coridae) and some bugs of the family Capsidae. Other species belonging 
to the orders Neuroptera, Coleoptera, Hemiptera-Heteroptera, Acari, 
Diptera and Thysanoptera are of lesser economic importance. 

5 .  As a result of the activity of the natural enemies of Metatetranychus 
ulmi, there was found, in a test carried out in 1954 
a. a reduction in the number of mites 
b. 3 decrease in the number of winter eggs laid and 
c. a high percentage of attacked winter eggs. 

6. The number of predatory species was higher in neglected orchards than 
in commercial ones. This was directly due to spraying with insecticides 
which usually leads to a decrease in the population density of the 
predators. 
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